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KRITIK AN DEN REICHSBAUDARLEHEN FUR EIGENHEIME
Magistratsbaurat H. Mangel, Wesermunde

Gegen Anfang November des vergangenen Jahres hat 
die Reichsregierung bekanntlich beschlossen, in den Rech- 
nungsjahren 1933 und 1934 insgesamt bis zu 20 Millionen 
Reichsmark ais Reichsbaudarlehen fur Eigenheime zur Ver- 
fugung zu stellen. Anfang Dezember 1932 gelangten in 
Preuflen die diesbezuglichen Bestimmungen mit dem Erlafi 
des preufi. Ministers fiir  Volkswahlfahrt vom 24. Nov. 1932
— II 7100/11. 11 — und den Begleitverfugungen der Regie- 
rungsprasidenten zu den Gemeinden, die nun — soweit 
nicht schon in der Presse auf Grund von Verlautbarungen 
hóherer Behórden geschehen — auf diese Reichsbau
darlehen aufmerksam machen und Antrdge entgegen- 
nehmen konnten.
Die Nachrichten uber die Inanspruchnahme der Reichs
baudarlehen laufen zur Zeit noch sparlich. Allerdings 
durfte auch mit dem Bau selbst erst an ganz wenigen 
Stellen begonnen worden sein, obwohl nach den Bestim
mungen zunachst nur solche Bauvorhaben, die alsbald be
gonnen werden kónnen, berikksichtigt und daher Bauten 
mit einem Beginn nach dem 1. April 1933 vorlaufig aus- 
geschieden werden sollten. Immerhin kann aber aus den 
jetzt vorliegenden Nachrichten und Erfahrungen ge- 
schlossen werden, dafi der anfangs erwartete gewaltige 
Andrang zur Erlangung dieses verhaltnismaf5ig billigen 
Baugeldes ausgeblieben ist, mógen auch in einigen 
Stadten Antrage nicht mehr angenommen werden. Zwar 
sind anfangs viele Anfragen gestellt und viele Antrags- 
formulare abgeholt worden; aber nur wenige dieser 
Formulare sind ausgefullt und mit den vorgeschriebenen 
Unterlagen versehen an die Gemeindebehórden zuruck- 
gelangt. Trotzdem werden aber wohl auch diese wenigen 
Antrage ausreichen, um die bislang zur Verfugung ge- 
stellten, verhaltnisma6 ig geringen Reichsmittel voll in An- 
spruch zu nehmen.
Da wir hoffen, da6  es bei diesem einen Versuch, den 
Kleinwohnungsbau und damit die Bauwirtschaft wieder zu 
beleben, nicht sein Bewenden haben soli, sondern dafi 
im Laufe der Zeit noch weitere Mittel verfugbar gemacht 
werden, diirften kritische Bemerkungen zu den jetzt gul- 
tigen Vorschriften angebracht sein.
Fiir die an sich geringe Nachfrage nach Reichsbau
darlehen zunachst gibt es eine Reihe von Grunden: An 
erster Stelle die Vorschrift, da6 die Bewerber mindestens 
30 v. H. der Bau- und Nebenkosten zuzuglich des Wertes 
von Grund und Boden ais Eigenkapital nachweisen 
mussen; ferner die Hóhe des Reichsbaudarlehns und 
seiner Verzinsung sowie die Schwierigkeit, fur das erste 
Geld (uberschlaglich berechnet: Gesamtkosten ab 30 v. H. 
Eigengeld ab 25 v. H. Reichsbaudarlehn =  45 v. H.) einen 
Geldgeber zu finden; die Unsicherheit uber den Termin 
der Auszahlung des Reichsbaudarlehns — Auszahlung 
bekanntlich in den Rechnungsjahren 1933 und 1934, also

ungunstigstenfalls im ersten Viertel des Kalenderjahres 
1935 — und damit yerbunden das trotz aller behórdlichen 
Gegenaufierungen nicht so leicht zu behebende Mifi- 
trauen, ob die Zahlung auch wirklich erfolgen w ird; die 
Ungewifiheit uber die Bedingungen der Zwischen- 
finanzierung durch die Deutsche Bau- und Bodenbank; 
private Geldgeber, Bauunternehmer oder Geldinstitute, 
die die Zwischenfinanzierung zu ubernehmen bereit sind, 
finden sich nur selten. Zum Schlufi sind manche Baulustige 
vor den nicht unbetrachtlichen Kosten, die die einem An
trage beizufugenden Unterlagen verursachen — bau- 
polizeilich genehmigte Bauzeichnungen, Nachweis des 
Grundstucksbesitzes, Grundbuchbrattabschrift, Kataster- 
auszug usw. —, zuruckgeschreckt, weil sie bei den be- 
schrankt zur Verfugung stehenden Mitteln befurchteten, 
ein Reichsbaudarlehn nicht zu erhalten und sich dann un- 
nótige Kosten gemacht zu haben.

Die bisher bereitgestellten Mittel dienen der Fórderung 
des Eigenheimbaues mit hóchstens zwei Wohnungen, wo- 
bei die zweite Wohnung inSbesondere ais sogenannte 
Einliegerwohnung gedacht ist. Neben Unternehmerbauten, 
fur die keine festen Abnehmer vorhanden sind, sind 
also Gebaude mit mehr ais zwei Kleinwohnuogen von der 
Berucksichtigung ausgeschlossen. So fórderungswert der 
Eigenheimbau ist, so sollte man doch nicht aufter acht 
lassen, dafi sich in fast allen Stadten fertig ausgebaute 
Strafien mit betrachtlichen bebaubaren Frontlangen be- 
finden, dereń anliegende Grundstucke ihrer Auf- 
schliefiungskosten wegen sich nur fiir  den Mehrfamilien- 
hausbau eignen, wahrend andererseits fiir  den jetzt ge- 
fórderten Eigenheimbau fertige Stra6 en nur in geringem 
Umfange vorhanden sind. Das beweisen auch die auf 
Grund der jetzigen Bestimmungen eingehenden Antrage, 
fiir  die fast immer die Ausnahme vom Bauverbot zu 
bewilligen ist. Mag man die Nachteile einer unzureichen- 
den Straflenbefestigung vorlaufig noch hinnehmen, so 
werden die Stadte eines Tages aber doch zum StraGen- 
ausbau in solchen Bezirken schreiten mussen, ohne das 
fruher in die fertiggestellten Strafien hineingesteckte 
Kapitał in nennenswertem Umfange wieder hereinzu- 
bekommen. Im allgemeinen Interesse ware es aber 
besser, wenn es gerade umgekehrt lage. Es ist daher 
wunschenswert, da6 kunftig auch Kleinwohnungshauser 
fiir mehrere Familien mit Hilfe solcher Darlehen errichtet 
werden durfen, wenn nur der Bauherr den Darlehns- 
bedingungen entsprechen kann. Soli die teilweise Selbst- 
versorgung der Bewohner gesichert sein, ein Gedanke, 
der vielleicht fur die Bevorzugung des Eigenheimbaues 
mit mafigeblich gewesen ist, so konnte schliefJlich der 
Nachweis von Pachtland bzw. eigenem Besitz der kunf- 
tigen Bewohner fur Gemusezucht und evtl. Kleintierhaltung 
in der Nahe der Bausteile gefórdert werden.
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Vor kiinftigen Ausschiittungen durfte auch zu priifen sein, 
ob angesichts der Schwierigkeiten -der Bewerber, in den 
Besitz des zum Bau sonst noch nótigen Geldes zu ge* 
langen, eine Ausweitung der jetzigen Hóchstgrenze der 
Reichsbaudarlehen sowie eine Verringerung des Zinsfufies 
móglich ist. Auch ware zu uberlegen, ob die fur stadtische 
Verhaltnisse ziemlich niedrige Kostenhóchstgrenze von
10 000 bzw. 12 000 RM erhóht werden kann. Es steht zu 
erwarten, dafi dann Privatkapital in grófierem Umfange 
ais jetzt herausgelockt wird, ganz abgesehen von der da
durch hervorgerufenen grófieren Belebung der Bauwirt
schaft.
Einer genaueren Klarung bedarf die Frage, woraus sich 
die 30 v. H. der Bau- und Nebenkosten zuziiglich des 
Wertes von Grund und Boden, die ein Bewerber ais 
Mindest-Eigenkapital nachweisen mufi, zusammensetzen 
kónnen. Haufig ist der Wert von Grund und Boden 
hóher ais 30 v. H.; dann ware also eigentliches Baukapital 
ais Eigenbesitz nicht mehr nachzuweisen? Die zulassige 
Selbsthilfe kann leicht in Schwarzarbeit ausarten.
Der Begriff „Bau- und Nebenkosten zuzuglich des Wertes 
von Grund und Boden" kommt in den Bestimmungen 
haufiger vor. Gehóren zu den Nebenkosten auch die 
Aufschliefiungskosten oder nicht? Im ersteren Falle wird 
ein hóheres Reichsbaudarlehn móglich, soweit sonst unter 
der Hóchstgrenze gelegen, aber auch der Nachweis 
grófieren Eigenkapitals nótig. Im letzteren Falle ist ein 
niedrigeres Reichsbaudarlehn, wenn nicht die Hóchst
grenze in Betracht kommt, sowie eine giinstigere Ein- 
tragung der diesbeziiglichen Hypothek móglich, aber 
weniger Eigenkapital nachzuweisen.
Notwendig erscheint es auch, dafi die deutsche Bau- und 
Bodenbank den Gemeinden ihre allgemeinen Bedin-

gungen wegen der Zwischenfinanzierung iibermittelt, da
mit die Baulustigen gleich bei ihren Nachfragen dariiber 
unterrichtet werden kónnen.
Zur Ausraumung von Befurchtungen von Bewerbern, sich 
evtl. nutzlose Unkosten zu machen, empfiehlt sich eine
Vereinbarung, dafi Antrage zunachst ohne die vor-
geschriebenen Unterlagen den fiir  die Bewilligung zu-
standigen Stellen eingereicht werden durfen, sofern nur 
die Gemeinden die Gewifiheit haben, dafi sie nachtrag- 
lich vorgelegt werden kónnen. Es ist dann gegebenen- 
falls ein Reichsbaudarlehn bis zu einem bestimmten Termin 
fur den Bewerber verfugbar zu halten, der bis dahin die 
Unterlagen nachzureichen hat, worauf die endgultige Be
willigung ausgesprochen wird.

Schliefilich noch einige Bemerkungen zu dem jetzt vor- 
geschriebenen Verfahren. Bekanntlich haben die Ge
meinden die Antrage entgegenzunehmen sowie die Prii- 
fung in bautechnischer und finanzieller Hinsicht zu leisten, 
dabei ist in Preufien die Entscheidung den Regierungs- 
prasidenten ubertragen. Der Absicht der Reichsregierung, 
mit den von ihr bereitgestellten Mitteln gerade wahrend 
des jetzigen Winters und móglichst schnell die Bautatig- 
keit zu beleben, ist dieses Verfahren sicherlich nicht dien- 
lich gewesen. Die doppelte Priifung, die Ausstellung der 
Bescheinlgungen der órtlichen Bau-, Kreis- und Gemeinde- 
behórden, die Berichterstattung, der Versand und even- 
tuelle Riickfragen iiber Unklarheiten fressen unnótig Zeit. 
Besser ware es, wenn — wie bei den Hauszinssteuer- 
hypotheken und neuerdings auch bei den Reichszuschiissen 
fiir Wohngebaude-lnstandsetzungen usw. — die Ent
scheidung den Gemeinden ubertragen wiirde. Etwaiger 
Mifibrauch liefie sich unschwer durch vorzuschreibende 
Berichterstattungen oder Nachpriifungen ausschliefien.

EINFLUSS DER NEUEN PREUSS. POLIZEIVERORDNUNG  
FUR WARENHAUSER AUF DEREŃ GESTALTUNG

Regierungsbaumeister Rudolf Klar, Berlin

Allgemeines

Es durfte von Interesse sein, die preufi. Polizeiverordnung 
iiber den Bau und die Einrichtung von Waren- und Kauf- 
hausern vom 8. Dezember 1931*) mit ihren Ausfuhrungs- 
bestimmungen vom 8. Juli 1932 einmal kritisch zu unter- 
suchen, inwieweit sie die Gestaltung unserer Warenhauser 
beeinflufit und beschrankt.
Die Abschnitte I (Allgemeine Bestimmungen), II (Geschaft- 
liche Bestimmungen), IV (Sondervorschriften) und V (Straf- 
vorschriften) der genannten Verordnung diirften fiir  diese 
kritische Betrachtung von geringerer Bedeutung sein. 
Wichtig ist also nur der A b s c h n i t t  III, d e r  d ie  
n e u e n  B a u v o r s c h r i f t e n  enthalt.
Bisher waren fiir den Bau von Warenhausern neben den 
entsprechenden Bauordnungen der Stadte die Sonder- 
anforderungen an Warenhauser und an solche anderen 
Geschaftshauser, in denen grófiere Mengen brennbarer 
Stoffe feilgehalten wurden, vom 2. November 1907 mafi- 
gebend. Diese sind jetzt durch die neue Polizeiverord- 
nung erheblich verscharft worden. Soweit sie geeignet 
sind, die Sicherheit des Publikums bei Brandkatastrophen 
usw. zu erhóhen, sind sie zu begriifien. Soweit sie aber 
starkę Eingriffe in die architektonische Gestaltung der

*) In ihren wesentlichen Bestimmungen abgedruckt im „Deutschen 
Baukalender" 1933, Teil I. Die Schriftltg.

Warenhauser bedeuten, mussen sie starken Widerspruch 
hervorrufen.
Die riesigen Feuersbriinste, denen die Warenhauser 
„Shirokya" in Tokio und „El Siglo" in Barcelona voll- 
standig zum Opfer fielen, diirften das Interesse fur diese 
Fragen wieder wachgerufen haben. Ahnliche Brand
katastrophen sind in Deutschland unmóglich, da die Be
stimmungen gerade im Hinblick auf die Sicherheit so 
scharf sind, dafi sich solche Brande niemals entwickeln 
kónnen.

Die Fassung im einzelnen
Schon der erste Paragraph des Abschnittes III erhalt da
durch seine besondere Bedeutung. Er lautet:
I I I  § 7 : „ W a re n -  und G escha ftsha use r d u rfe n  nur an Strafien er- 
r ich te t w e rd e n , w e lch e  f i i r  d ie  F ah rzeu ge  d e r O rts feu e rw eh r sicher 
b e fa h rb a r  s in d , d ie  u n g e h in d e rte  V e rw e n d u n g  d e r Feuerwehrgerat- 
schaften e rm ó g lich e n  und m it W a s s e r le itu n g e n  ausre ichenden Quer- 
schnitts ve rsehen  s in d ."

III § 8 behandelt die A u s n u t z u n g d e r G e s c h o s s e .
Wichtig ist, da fi bei Hausern ohne Sprinkleranlage iiber 
dem 5. Geschofi keine weiteren Verkaufsraume unter- 
gebracht werden diirfen. W ird jedoch eine Sprinkler
anlage eingebaut, und sind die Forderungen von weiteren 
Sicherheitstreppen erfiillt, so kónnen im Umfang der ent
sprechenden Bauordnungen auch iiber dem 5. Geschoft



noch Verkaufs- und Arbeitnehmerraume angeordnet wer
den. In die Praxis umgesetzt, ist damit die Errichtung 
von Hochhausern ais dem erstrebenswerten Bautyp fur 
Warenhauser ausgeschlossen. Die Festlegung der Ge- 
schofizahlen und ihre Ausnutzung ist unzweckmafiig. Jede 
Rucksicht auf die Besonderheiten einer Stadt, auf die Lage 
eines Hauses im Stadtbild, an breiten Strafien, freien 
Platzen ist aufier Betracht gelassen.

III § 9: Die Breite und Hóhe von Ein- und Durchfahrten, 
sofern sie nach den Vorschriften erforderlich sind, mussen 
jetzt mindestens je 3,50 m mit einer Sohlenbreite von min- 
destens 2,30 m sein. Die bisherigen, in der Bauordnung 
vorgesehenen Mafie waren 2,50 m lichte Breite und 3 m 
lichte Hóhe bei 2,20 m Sohlenbreite. Diese Abmessungen 
waren ausreichend gewesen. Die grófiten Ausmafie 
eines Fahrzeuges der Berliner Feuerwehr sind: Breite 
2,20 m beim Rustwagen und 2,80 m Hóhe bei der mecha- 
nischen Leiter. Bei Waren- und Geschaftshausern von 
mehr ais 15 000qm Nutzflache sind alle erforderlichen 
Hófe durch Ein- und Ausfahrten miteinander zu verbinden.

III § 10 behandelt die B a u a r t e i n z e l n e r T e i l e .  Es 
wird fiir fast alle wichtigeren Teile der Konstruktion und 
Ausfuhrung Feuerbestandigkeit verlangt. So mussen alle 
Geschosse feuerbestandig und ohne Offnungen vonein- 
ander getrennt sein, abgesehen von einigen Ausnahme- 
fallen, die spater behandelt werden.

Ein wichtigerer Punkt dieses Paragraphen ist Abschnitt 4; 
er lautet:
„Zwischen U n łe rk a n łe  S turz e ines  Fensłers und O b e rk a n łe  Fenster- 
brustung des d a ru b e r l ie g e n d e n  G eschosses m ufi sich e in  m indestens 
1 m b re ite r  fe u e rb e s ta n d ig e r  S tre ife n  b e f in d e n ."

Diese Fórderung bedeutet einen starken Eingriff in die 
architektonische Gestaltung des Gebaudes. Eine grofi- 
zugige Verwendung von Glas ist damit ausgeschlossen. 
Das Bestreben geht aber dahin, móglichst zahlreiche Licht- 
quellen zu schaffen.. um dadurch die Verwendung von 
elektrischem Licht am Tage stark einschranken zu kónnen. 
Architektur und Lichteinfall durch eine Polizeiverordnung 
regeln zu wollen, durfte wohl etwas zu weitgehend sein. 
Weiterhin ist fiir  die Fenster der Obergeschosse bestimmt, 
dali die Scheiben hóchstens 2 qm grofi sein durfen.

Die Aufteilung der einzelnen Geschosse in Verkaufsraume, 
Biiros, Arbeitnehmer- und kleine Lagerraume mufi min
destens feuerhemmend sein. Nur einzelne Burounter- 
teilungen durfen auch in Holz und einfachem Glas er- 
folgen. Sehr scharf ist auch Abschnitt I des § 2, der die 
B r a n d a b s c h n i t t e  behandelt. Darin ist gesagt:
„W a re n - und G escha ftshauser von  m ehr a is  2500 qm N u tz fla ch e  in 
e i n e m  G eschofi s ind  in  B ra n d a b sch n itte  e in z u te ile n , d ie  durch B rand - 
mauern in  A b s ta n d e n  von  50 m zu tre n n e n  s in d . O ffn u n g e n  zw ischen 
den e inze lnen  B ra n d a b sch n itte n  s in d  z u la s s ig ; doch s in d  E in rich tungen  
zu schaffen, d ie  d ie  B ra n d a b sch n itte  durch fe u e rb e s ta n d ig e  Turen 
oder durch S ta h lp la tte n ro lla d e n  im  A b s ta n d  von  50 m zu tren nen  
verm ógen. D ie  O ffn u n g e n  mussen in  de n  H a u p tve rke h rsw e g e n  
liegen und d u rfen  hóchstens 2,50 m b re it  und hoch s e in ."

Diese Fórderung ist wiederum sehr engherzig. Sie ver- 
hindert eine grofizugige Lósung der inneren Warenhaus- 
gestaltung. Das Haus wird in seiner Ausnutzung und 
Dbersicht stark beeintrachtigt. Die Sicherheit, die durch 
diese Fórderung erreicht werden sollte, wird m. E. nicht 
gewahrieistet. Die geringen Offnungen in den Brand- 
mauern behindern die Riickzugswege von den Gefahr- 
stellen und werden leicht die Ursachen zu Katastrophen 
heraufbeschwóren.
Ober die o f f e n e  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  G e 
s c h o s s e  n handelt § 12. Er betrifft die Anordnung von 
Lichthófen und legt die Grenzen fest, inwieweit Aus- 
nahmen von der Vorschrift des Abschnittes I § 10 zu
lassig sind. Diese sind aber so eng festgesetzt, dafi eine 
dem Gedanken des Lichthofes entsprechende Lósung nicht

gefunden werden kann. Nur unter folgenden Be-
dingungen durfen Lichthófe in offener Verbindung mit 
seitlich anschliefienden Verkaufsraumen angeordnet 
werden:
,,a ) d ie  Flachę d e r  o ffe n  zusam m enhang enden  Geschosse d a r f  in n e r
h a lb  e ines  B rand abschn ittes  n icht m ehr a is  5000 qm  b e tra g e n . 
b) d ie  H óhe d e r  L ich tho fw ande  d a r f  d ie  B re ite  nu r um d ie  H a lfte  
ube rsch re ite n  (h =  b +  b /2 ) .

W e ite rh in  ist u n te r c , d , e g e s a g t, d a f i e in  Rauchabzug (5 v . H . d e r 
G ru n d fla ch e ) vom  Erdgeschofi b e d ie n b a r  v o rh a n d e n  sein m u fi, d a f i 
G a le r ie n  u n v e rb re n n b a r auszu fuhren  s ind  und d a f i o ffe n e  A u fzu g e , 
Z w ischen treppen  und R o lltre p p e n  in o d e r an L ich thófen zu la ss ig  s in d ."

Zu a): Lichthófe bei nur 5000 qm Flachę reichen hóchstens 
durch zwei Geschosse. Dann sind es aber keine Licht
hófe mehr, sondern nur ein zusammenhangender Raum
durch zwei Geschosse. Auch durften also dann Roll
treppen nur durch zwei Geschosse gehen.

Zu b): Eine Festlegung von Abmessungen (łi =  b +  b/2) 
kann fur aufiere Hófe, sofern es solche noch gibt, an- 
gebracht sein. Fur Lichthófe bedeuten sie aber wiederum 
einen starken Eingriff in die Gestaltung des Hauses. Denn 
seine Abmessungen richten sich nach den Verhaltnissen 
des Grundrisses und der architektonischen Gestaltung des 
Innern. Ein besonderes Mafi von Sicherheit wird durch
die jetzige Fassung der Vorschrift auch nicht erreicht. Die 
Sicherheit ist zur Genijge durch die ubrigen Vorschriften 
gewahrieistet.
Sind andere Verbindungen zwischen Geschossen, wie 
Warenrutschen, Mullschachte.. innere Verbindungstreppen, 
Fałirschachte von Aufzugen und auch Rolltreppen vor- 
gesehen, so mussen diese mit feuerbestandigen Wanden 
versehen sein, sofern sie in Brandabschnitten liegen, in 
denen keine Lichthófe eingebaut sind. Die letztere Forde- 
rung, dafi auch Rolltreppen feuersichere Ummantelung 
erhalten mussen, durfte zu weitgehend sein. In  d ie  
P r a x i s  u m g e s e t z t  w u r d e  d a m i t  d e r  E i n b a u  
v o n  R o l l t r e p p e n  v e r h i n d e r t  se i n .

Im letzten Abschnitt (3) des § 12 wird noch festgelegt, i n - 
w i e w e i t  e i n z e l n e  R a u m e  i n o f f e n e r  V e r - 
b i n d u n g  i i b e r -  o d e r  u n t e r e i n a n d e r  stehen 
durfen. Diese Raume mussen mit „óffnungslosen" feuer
bestandigen Wanden umgeben sein und eine feuer
bestandige Treppe von mindestens 1,5 m oder zwei von 
mindestens 1 m Breite zur Verbindung der beiden Ge
schosse aufweisen. Die Flachę ist auf 200 qm begrenzt. 
Dieser Abschnitt durfte aber nur fur Nebenraumlichkeiten, 
wie Handgepackablagen, Fernsprechstellen usw., Gultig- 
keit haben. Aborte und Waschraume sind aber von 
dieser Vergunstigung ausgeschlossen.

§ 13 (Ausgange im Erdgeschofi und Kellergeschofi) legt 
die erforderlichen Abmessungen und Anordnungen der 
A u s g a n g e  n a c h  H o f  u n d  S t r a f i e  fest. Wesent- 
liche Unterschiede sind hier nicht festzustellen. Drehturen 
durfen nur dann angeordnet werden, wenn ohne diese die 
erforderliche Ausgangsbreite durch andere Turen sicher- 
gestellt ist.
Uber Anordnung und Berechnung der Treppen, Ausgangs- 
tiiren und Flure enthalten die §§ 15 und 16 die not
wendigen Bestimmungen. Im grofien und ganzen sind 
die bisherigen mit geringen Abweichungen wieder in die 
neue Verordnung ubernommen worden. Unverstandlich 
war bisher Abschnitt 8 (§ 15), der folgendermafien lautete:
,,Fur a l le  G eschosse, d ie  in fo lg e  ih re r  H ó h e n la g e  m it d e n  Le ite rn  
d e r  F eu e rw eh r nicht e r re ic h b a r  s in d , s ind  a u f ie r  d e n  n o tw e n d ig e n  
T re p p e n  S ich e rh e its tre p p e n  a n z u le g e n . .

Die Ausfuhrungsbestimmungen haben die bestehende Un- 
klarheit folgendermafien geklart:
„Z u  § 15 A b s . 8 und 9 : D ie  S ic h e rh e its tre p p e n , d ie  u b e r d ie  Z ah l 
d e r  n o tw e n d ig e n  T reppe n  h inaus a n z u le g e n  s in d , s te lle n  g e w isse r- 
m a fien  e in e  V e rla n g e ru n g  d e r F e u e rw e h r le ite rn  d a r .  S ie s o lle n  w ie
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d iese  e in e  R ettungsm óg lichke it schaffen, w enn  a l le  a n d e re n  Treppen  
nicht m ehr b e n u tz b a r s in d . Ih re  Lage und B re ite  is t un te r Berudc- 
s ich tigung  d e r je w e ilig e n  V e rha ltn isse  und d e r vo rs te hend  an- 

g e g e b e n e n  Zw eckbestim m ung fe s tz u le g e n ."

Es mussen also. wenn die Feuerwehrleitern nicht mehr 
ausreichen, besondere Sicherheitstreppen vom ErdgeschoB 
an angelegt werden.
Zu § 16 Abs. 2 wird in den Ausfiihrungsbestimmungen 
noch gesagt, dafi bei der Berechnung der Tiirbreiten im 
ErdgeschoB nur die Flachę der Verkaufsraume zugrunde 
gelegt zu werden braucht.
§ 17 behandelt die A n l a g e  d e r  S c h a u f e n s t e r .
„ (1 )  A n  o d e r in  den A u sgangen  lie g e n d e  Schaufenster s ind  gegen  
d ie  V erkau fsraum e fe u e rb e s ta n d ig  zu tren nen .

(2) W enn in Schaufenstern le ich t b re n n b a re  S ło ffe  a u s g e le g ł und 
d ie  Schaufenster geg en  d ie  Ve rkau fsraum e abgesch lossen w e rd e n , 
so muft d e r  AbschluB fe u e rb e s ta n d ig  e r fo lg e n ; im u b r ig e n  is t e in  
AbschluB gegen  d ie  Ve rkau fsraum e so auszu fuhren , daB  e in e  aus- 
re ichende Be- und En tlu ftung und ausre ichende Be lich tung d ie se r 

Raume s ich e rg e s te llt is t.

(3) Schaufenster, d ie  durch zw e i Geschosse re ichen , s ind in e inem  
GeschoB fe u e rb e s ta n d ig  g eg en  d ie  u b rig e n  Raume abzusch lieB en .

Die vorliegenden Bestimmungen reichen nicht aus. Zu
grunde gelegt sind die iiblichen Schaufensteranlagen, die 
sich in der Flucht der Aufienfassaden, also an den 
StraBenseiten, hinziehen. Nach den vorliegenden Be
stimmungen ware die Anlage einer Schaufensteranlage, 
die sich uber einen grofien Teil des Erdgeschosses aus- 
breitet, wie sie mehrfach in letzter Zeit zur Ausfiihrung 
gekommen sind, sehr erschwert. Die Schaufensteranlage 
wird in mehrere groBe Schaufenstervitrinen unterteilt, 
zwischen denen die Durchgange zur StraBe und den Ver- 
kaufsraumen verlaufen. Ein feuerbestandiger AbschluB 
der einzelnen Vitrinen ist natiirlich unmóglich; auch muB 
in der Gestaltung der ganzen Anlage und der Durch
gange in ihrem Verlaufe eine gewisse Freiheit bestehen. 
Die Schaufensteranlage eines Waren- und Kaufhauses 
ist eine der wichtigsten Bestandteile des ganzen Ge- 
baudes, und um den Schaufenstergedanken baulich richtig 
erfassen und gestalten zu kónnen, reichen die obigen 
Bestimmungen nicht aus und lassen auch niemals die er- 
strebte Lósung zu. Auch hier wird wieder der Mangel 
an Sinn fiir GroBziigigkeit klar.

Die §§ 18, 19, 20 und 21 enthalten die Bestimmungen uber 
die t e c h n  i s c h e n  A n i  a g e n ,  wie Licht- und Kraft- 
anłagen, Heizung, Be- und Entliiftung, Feuerlóscheinrich- 
tungen. Ich greife hier nur die wesentlichen Punkte her- 
aus, soweit sie BnfluB auf irgendwelche baulichen Mafi- 
nahmen haben:

Die Umformerstationen diirfen nicht mehr in Kellerraumen 
des Geschaftshauses untergebracht werden. Sie mussen 
aufierhalb des Hauses auf oder unter dem Hofe errichtet 
werden. Diese Forderung ist sehr scharf und bedeutet 
eine starkę finanzielle Mehrbelastung der Baukosten.

§ 18, 5: „ G a s  darf zu Beleuchtungszwecken nicht ver- 
wendet werden. § 18, 8 : Die G a s m e s s e r  diirfen nur 
in ausreichend hellen und nach auBen entluftbaren 
Raumen aufgestellt werden.

§ 18, 9—13: Neben der Hauptbeleuchtung muB fiir samt- 
liche Raumlichkeiten eine von ersterer vollkommen ge- 
trennte N o tb  e I e u eh t u n g angelegt werden. Die 
einzelnen Lampen dieser Anlage sind besonders zu kenn- 
zeichnen; Hinweisschilder sind an diese anzuschlieBen. 
§ 19, 1 6 : Fiir die B e h e i z u n g  eines Hauses kommt
nur eine Zentralheizung in Frage. Eine Umluftheizung 
ist nur fiir die Portale gestattet. Die Heizungsraumlich- 
keiten im Keller miissen feuerbestandige Wandę und

Decken erhalten. Die Raume mussen gut be- und ent- 
liiftet sein und zwei voneinander unabhangige Rettungs- 
wege aufweisen.

§ 20, 1—3: V e r k a u f s - ,  A r b e i t n e h m e r -  und  
K e l l e r r a u m e  miissen. wenn sie nicht ausreichend be- 
und entluftet sind, mit kiinstlicher Be- und Entliiftung ver- 
sehen sein. Sollten die Rauchabzugskanale nicht ge- 
niigende Saugkraft haben.. kónnen mechanische Einrich
tungen gefordert werden.

§ 21, 1—3: In diesen Vorschriften ist genau festgelegt, was 
alles an F e u e r l ó s c h  e i n r i c h t u n g e n  eingebaut 
werden muB.

§ 23 behandelt die U n t e r b r i n g u n g  v o n  W o h 
n u n g e n  und sonstigen f r e m d e n  B e t r i e b e n  in 
Waren- und Geschaftshausern. Diese sind zulassig, wenn 
ganz bestimmte und scharfe Bedingungen erfiillt werden. 
Es miissen zwei Rettungswege vorhanden sein, von denen 
der eine vollkommen feuerbestandig von den Geschafts- 
hausraumlichkeiten abgeschlossen sein muB. Die Fenster 
der Wohnungen miissen von den Leitern der Feuerwehr 
erreichbar sein, sie kónnen also nur in einer ganz be- 
stimmten Hóhe liegen. Im ubrigen kann die Baupolizei 
noch bestimmte SicherheitsmaBnahmen vorschreiben, die 
auch iiber den Rahmen der yorliegenden Bestimmungen 
herausgehen kónnen.

§ 24 ist ein wichtiger Abschnitt. Er enthalt Bestimmungen 
iiber E r l e i c h t e r u n g e n ,  die die Baupolizei auf dem 
Wege des Dispenses zugestehen kann. Die Erleichte- 
rungen sind aber ziemlich illusorisch; denn sie b e 
z ie  h e n  s i c h  n u r  a u f  H a u s e r . ,  d i e  ei ne 
S p r i n k l e r a n l a g e  a u f w e i s e n .  Die bauliche Ge
staltung der Warenhauser ist an den Einbau einer solchen 
Anlage gebunden. Da aber eine Sprinkleranlage selten 
von einem Bauherrn wegen der hohen Kosten eingebaut 
werden kann, diirften diese Erleichterungsbestimmungen 
nur auf dem Papier bestehen.

Zusammenfassung
Man vermiBt in den Bestimmungen ein riicksichtsvolles 
Eingehen auf die wirtschaftliche Umstellung der heutigen 
Zeit, die eine wirtschaftliche, erfolgreiche Entwicklung auch 
beim Bau von Waren- und Geschaftshausern erfordert. 
Man kann hier nicht von einer augenblicklichen Zeit- 
erschelnung sprechen, die verschwindet, sobald die Zeiten 
sich gebessert haben, und die vielleicht derartig scharfe 
Bestimmungen fur spatere Zeiten gerechtfertigt erscheinen 
laBt. Man vermifit den Mangel einer gewissen Grofi- 
ziigigkeit, die fiir  den Bau von Warenhausern, den 
Monumentalbauten kommender Zeit, schon im Sinne einer 
hervorragenden Gestaltung der Hauser angebracht er- 
scheint. Wenn man in den Kreisęn der Kaufmannschaft 
hórt, daB „diese Bestimmungen mit derartigen Einschran- 
kungen geeignet sind, die Entwicklung des Geschaftshaus- 
baues und des Baugewerbes zu behindern", so sollte das 
nachdenklich stimmen. Durch ein wenig mehr GroBziigig- 
keit ware die Sicherheit des Publikums noch lange nicht 
in Frage gestellt.
Es ist notwendig, daB die Bestimmungen, soweit sie die 
bauliche Gestaltung des Warenhausbaues im AuBeren 
wie auch im Inneren zu stark beschranken, noch e in m a l 

einer genauen Priifung und Reform unterzogen werden. 
Die Architektenschaft muB in der Gestaltung ihrer Bau- 
gedanken eine gewisse Freiheit f iir  sich beanspruchen 
kónnen und ein Recht auf GroBziigigkeit behalten, sofern 
dadurch nicht die Sicherheit des Publikums in Frage ge' 
stellt wird.
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DAS STAATSKRANKENHAUS DER POLIZEI IN BERLIN
Preufiische Staatshochbauverwaltung /  13 Abbildungen

Gartenansicht des Erweiterungs- 
baues; Balkone u. Terrasse nach 
Suden gelegen. Im UntergeschoB 
gesamte Baderanlage; Aufien- 
putz Dyckerhoff-WeiB-Zement

Foto: M. Krajewsky, Charlottenburg

Das Staatskrankenhaus der Polizei in der Scharnhorst- 
strafie in Berlin und die im folgenden Aufsafz geschilderte 
Universitatsfrauenklinik sind zwei Krankenanstalten, die 
sich im Zentrum von Berlin befinden. Man kónnte im 
Zweifel daruber sein, ob die Mitte einer Grofistadt die 
geeignete Gegend fur ein Krankenhaus isi. Aber auch 
nach arztlichem Urteil sind die etwa einzuwendenden 
Nachteile hygienischer Art in Anstalten, die ja im all- 
gemeinen nur mit vorubergehender Krankenbehandlung 
zu rechnen haben, zuruckzustellen hinter die wesentlichen 
Vorteile der zentralen Lage: dem leichteren Transport der 
Kranken, der beąuemen Erreichung durch Personal und 
Besucher und der guten Versorgungsmóglichkeit mit Mate- 
rialien aller Art. Auch der in besseren Zeiten gefafite, 
an sich ideale Plan, mit dem gesamten Komplex der 
Berliner Universitatsinstitute auch die Kliniken in freies 
Gelande der Umgebung von Berlin zu verlegen, ist bei 
den Arzten auf den verstandlichen Einwand gestofien, 
dafi die Mitte Berlins nicht von Krankenhausern entblófit 
werden kann, besonders dann nicht, wenn mit den

Anstalten auch ambulante Behandlung verbunden ist. — 
Bei der Einrichtung eines Polizeikrankenhauses kam in 
Berlin der wirtschaftliche Vorteil hinzu, dafi das noch gut 
erhaltene ehemalige Garnisonlazarett verwendet werden 
kónnte, und der hygienische Vorzug, dafi diese Baulich- 
keiten inmitten der alten Baume des von Friedrich dem 
Grofien angelegten lnvalidengartens liegen. Gleichwohl 
ware man in besseren Zeiten sicherlich zu einem voll- 
kommenen Neubau geschritten, denn es handelte sich 
schliefilich um die sehr starken Raumanforderungen und 
um die modernen Bedurfnisse eines polizeiarztlichen 
Zentralinstituts fur ganz Preufien und um die Fortbildungs- 
statte fur die beamteten Polizeiarzte. Aber die Not der 
Zeit stellt auch diese Gebaudeanlage wieder in die Reihe 
jener im Staatsbau immer haufiger werdenden lósungen, 
vorhandene Bauten durch zweckmafiigen inneren Ausbau 
und durch sparsame Erweiterunpen den neuzeitlichen An- 
spruchen anzupassen.

Der U m b a  u mufite wahrend des Betriebes durchgefuhrt 
werden. Er hatte vor allen Dingen eine Yerbesserung der



AnschluO des Erweiterungsbaues an Altbau vermittels grofier Stahlfenster der Verbindungshallen ; samtliche Krankenzimmer nach 
SOden mit hólzernen Doppelturen und Oberlichtluftung. Anstrich der Turen dunkelblaugrau mit gelb abgesetzten Falzen, GelSnder 
und Abfallrohre braunrot *>♦»* = E- H- B6r" er< Berlin

Srhomhors* itufie
Lageplan 1 :3500

too 50 o in i

Schnitt durch Terrassenfufiboden mit an- 
schlieftender Balkondoppeltur und Eisen- 
betonunterzug der Garlenfrontwande

Zementestrich 
Schiackenbeton -
Sandschicht

Jso/ierpappe
TorfmuHschicht

Sch/ackensfeindecke

Schnitt durch Flachdach (nicht be- 
gehbar) mit anschliefienderBrusNng

Linoleum - 
Zementestrich — mDrahtgewebe 
Horkisolierung-

Zementmórtel

Ackermann-decke

M. 1 : 40
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M. 1 :50

Eisenbetonbalken 
Tonplaften 
Laskie 80/10 mm

100 50 O 100 ZOO cm
i ....................i i ________ i

Langs- u. Ouerschnitt durch die Eisenbetonkonstruktionen 
zum Abfangen der tragenden Zwischenwande beim Einbau 
des groflen Vortragssaales im II. Obergeschofi

Blick in die Tagesraume neben den durch Glaseisenwande getrennten Verbindungshallen; Verglasung mit auch asthetisch sehr gutwirkendem  
Ornamentdrahtglas; FuBboden Linoleum, grau mit blauem Streifen; W andę hellblaue Rohfasertapete; Fenster yerdoppelte Schiebefenster 
System Erdmann; Einrichtungsstiicke beigefarben gestrichen und lackiert

Verbindungshallen zwischen Altbau und Erweiterungsbau; AbschluO zu den Hauptfluren durch Glaseisenwande; FuGboden schoko- 
braun gemustertes Linoleum; W andę mit beigefarbener Linkrusta beklebt. Decke Leimfarbenanstrich beige mit breitem braunem  
Streifen; indirekte Deckenbeleuchtung; Polsterbank mit dunkelbraun gemustertem Wollstoff
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Indirekte Wandbeleuchtung 
aus Porzellan derStaatl. Por
zellanmanufaktur; Halter 
aus Neusilber

Ewige Lampe anSeitenwand 
des Chorraumes; Porzellan 
nach Schinkel-Entwurf der 
Staatl. Porzellanmanufaktur

Kleine Kapelle mit Blick vom 
Altar zur Ausgangsturj Ein- 
bau in fruhere Durchfahrt; 
W andę und Gewijlbe graue 
Kaseinfarbenanstriche; Fufl- 
boden braune Mosaik- 
plattchen; im Chorraum 
blaugemustert; Gestuhl 
kastanienbrauner Lasur- 
anstrich; Turen blaugrau; 
Mittellaufer sattblauer Ve- 
lours. Leuchten zu beiden 
Seiten des Triumphbogens 
aus Porzellan der Staatl. 
Porzellanmanufaktur

Taufbecken aus Porzellan mit eingebrannter goldener Schrift; 
Schale und Fufl getrennt, transportabel. Entwurfe Staatliche 
Porzellanmanufaktur

Operationssale zum Ziel. Der fruhere einzige Operations- 
saal diente zugleich ais Sterilisations- und Vorbereitungs- 
raum. Jetzt sind ein septischer sowie ein aseptischer 
Operationssaal mit den dazugehórigen Vorbereitungs-, 
Sterilisations- und Waschraumen vorhanden. Dazu kam 
die Einrichtung von Vortrags- und Versammlungsraumen, 
der Einbau einer stimmungsvollen Kapelle fur den Gottes- 
dienst beider Konfessionen, die wesentliche Verbesserung 
der Kuchenanlage und der Hochdruckdampfkesselanlage. 
Der E r w e i t e r u n g s b a u  konnte sich in seiner Form 
dem Altbau nicht ohne weiteres anschlieften. Die weite 
Achsenstellung der nicht ubermaftig grofien und rund- 
bogigen Fenster und die renaissanzistische Quader- 
architektur konnten nicht gut fortgesetzt werden. Aber 
der Neubau ubt mit seiner Aufteilung in gesunde, grofie

Fenster, ruhige Flachen und einfache Eisengitter der Bal- 
kone die genugende Zuruckhaltung, um sich in die alte 
Umgebung ohne wesentliche Stórung einzufugen. In Ver- 
bindung mit dem Laubgrun der umgebenden Baume ver- 
sóhnt der helle, dem Licht und der Luft aufgeschlossene 
Neubau mit dem ubermaftig ernsten Charakter des alten 
Garnisonlazaretts. Im Erdgeschoft werden die inneren 
Kranken behandelt, im ersten Obergeschofi befindet sich 
die chirurgische, im zweiten die Hals-, Nasen-, Ohren- 
und im dritten die neurologisch-psychologische Abteilung. 
Die Entwurfsbearbeitung und Bauleitung lag unter Aufsi t 
der Hochbauabteilung des preuftischen Finanzministeriums 
in Handen von Oberbaurat S c h e i b n e r  von er 
Preuftischen Bau- und Finanzdirektion.

Min.-Direktor Dr. M. Kiefiling
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DER ERWEITERUNGSBAU  
DER UNIVERSITATSFRAUENKLINIK IN BERLIN
Preuftische Staatshochbauverwaltung /  18 Abbildungen

Straflenansichf. Die schmale ZiegelstraAe lieO nur eine dreigeschossige Hóhenentwieklung zu. Ober dem Haupteingang im 
hóhergefuhrten Bauteil befindet sich die Liegehalle

Die Berliner Universitatsfrauenkliniken liegen auf einem zwar 
bevorzugten, aber vorlaufig nicht erweiterungsfahigen 
Gelande. Ihre zentrale Lage, die unter anderem, in Ver- 
bindung mit der Universitat, der wissenschaftlichen For- 
schung und dann auch dem Verkehr mit allen Aufienstellen 
zugute kommt, und der Umstand, dafi die Breite der Spree 
und der ungehinderte Zutritt der Sudsonne hygienische 
Vorteile bringen, sind ein gewisser Ausgleich fur die Ein- 
engung durch die umliegende Citybebauung. Leider 
ist, wie der Lageplan zeigt, besonders das Gelande der 
F r a u e n k l i n i k  im Laufe der Jahrzehnte durch drin- 
gende Erweiterungsbedurfnisse ubermaftig dicht bebaut 
worden. Die Nachteile liegen nicht nur auf sanitarem 
Gebiet, sie sind auch unter stadtebaulichen Gesichts- 
punkten zu betrachten. Wenn auch in der Proiektion des 
Lageplanes ein gewisses Bebauungssystem zu erkennen 

•ist, so laOt doch die W irkung des plastischen Aufbaues, 
besonders ais Nachbarschaft der Museumsinsel und des 
Monbijouparks, zu wunschen ubrig. In den Jahren 1928 
bis 1930 sind Piane aufgestellt worden, die in organischer 
und stadtebaulicher Beziehung eine Bereinigung des 
ganzen Komplexes der Kliniken zwischen dem Monbijou-

park und der Friedrichstra6 e vorsehen. Diese Planung 
konnte nur mit einer sehr allmahlichen Verwirklichung 
rechnen, aber sie mufite vorgenommen werden, um nicht 
alle dringend notwendig werdenden Neubauten planlos 
in die alten Bestande einzureihen. Die Grundgedanken 
dieses Bebauungsplanes sind in der „Deutschen Bau- 
zeitung", Jahrgang 1931, S. 11 ff., wiedergegeben.
Der Neubau des an der Ziegelstrafte gelegenen Teils der 
Frauenklinik ordnet sich in den neuen Bebauungsplan ein. 
Der Grundrifi ist so gestaltet, dafi die Krankenzimmer 
nach Suden und die Geschafts- und Betriebsraume im a ll
gemeinen nach Norden liegen. Die Flucht der Kranken- 
bzw. Mutterzimmer ist von den Kreifisalen, in denen die 
Entbindungen stattfinden, und von den Operationssalen 
durch ein geraumiges, mit Warteraumen verbunaenes 
Treppenhaus getrennt. Die Sauglinge liegen nicht in den 
Mutterzimmern, sondern in einem durch einen Innenflur 
zuganglichen Nachbarraum. Die normalen Kranken
zimmer sind funfbettig, in ihrer Einrichtung mit sehr durch- 
dachten Verbesserungen versehen, und mit Klingelruf, 
Radioanschlufi und verschieden einstellbarer Abend- 
beleuchtung ausgestattet. Ais Sonderraume bemerkens-
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O ben: Blick von der Monbijoustrafie in die Ziegelstrafie. Im 
Eckaufbau ist der Gymnastiksaal untergebracht. Wandflachen 
mit matter, weifier O lfarbe auf hydraulischem Kalkmórtelputz, 
hólzerne Kastendoppelfenster mit durchgehenden Kippflugeln, 
Fensterumrahmungen Cottaer Sandstein, Sockel Muschelkalk, 
Hauptgesims yerbleites Eisenblech, wie die Fenster in Bronzeton 
gestrichen

Mitte: Lageplan vom Grundstuck der Frauenklinik 1:4000

Unten : Grundrisse des Erdgeschosses und desl. Obergeschosses 
(1 :1000). Die Krankenraume liegen nach Suden, die Heben- 
raume nach derStrafie . Im 2. Obergeschofi die Gynakologi- 
sche Abteilung

Wóchnerinnenstation I i  t\reis$oalstation  _/ [ ~  E&

m i i  u M
m

*■ // 
JS4 A _ j  I i%

* f  1 

**■  ^  t m i  f — i

. - ' M P  Ł m i i n m n m  u :  — j&J
i z m z . .  i t m i n  m  i j
( ER raume Personal'wahnu/inm Infprnnt fńn. ^t/eubau an der ZiegelstraRe (Eftraume, Personatwohnungen, Internat fur Studierende)

13 Pfortner 20 Anrichte 27 Angestellte
14 Warteraum 21 Eftr. Schwester 28 Studierende
15 Untersuchung 23 Efir. Arzte 29 EOr. Stud.
17 Schwester 24 Efir. Schwangere30 Arzt
18 Bad 25 Efir. Personal 31 Desinfektion
19 Gerate 26 Wohnung 32 Yorwascherei

33 Nahstube
34 Waschelatjer
35 Laboratorium 
38 Med. Bader 
44 Dienstzimmer

51 Milchkiiche 57 kl. Kreifisaal 63 Garderobe
52 Sauglinge 58 Arztewaschraum 64 Praktikanten
53 Unreine Wasche 59 gr. Kreifisaal 65 Tagesraum
54 Spiile 60 Vorbereitung 66 Poliklmische
55 Besuchszimmer 61 Sterilisation Untersuchung

45 Krankenzimmer 56 Schreibzimmer 62 Operation
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Warteraum am Haupttreppenhaus

G ym na itiksaa l

Aus der Eingangshalle

werterer Art sind im Erdgeschofi Speise- 
raume fur Arzte und Schwestern und auf 
dem flachen Dach eine der Baugruppe ge- 
schickt eingegliederte Liegehalle und ein 
Gymnastiksaal zu nennen.
Der Neubau steht auf moorigem Baugrund, 
wie er in der Begleitung des Spreebettes 
haufig vorkommt. Ober Eisenbetonpfahlen 
(System Mast), dereń Lange zwischen 8 und 
20 m liegt, wurde, um an Grundungskosten 
zu sparen, ein im Vergleich zu massivem 
Mauerwerk leichterer Stahlskelettbau errichtet. 
Die aufiere Gestalt des Neubaues wurde be
stimmt durch Einfachheit in der Form und 
Sparsamkeit im Materiał. Eine architek- 
tonische Betonung war am Eingang in der 
Ziegelstrafie von selbst gegeben. 
Entwurfsbearbeitung und Bauleitung er- 
folgten durch die Preuftische Bau- und 
Finanzdirektion (Regierungs- und Baurat 
W o l f f )  unter Aufsicht der Hochbauabtei- 
lung des Preufiischen Finanzministeriums.

Min.-Direktor Dr. M. Kieftling
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FOnfbettiges Normalkranken- 
zimmer bei Abendbeleuch- 
tung. Wandę warmbraunes 
Gelb in Wachifarbe, beige- 
farbenes Linoleum, Turen 
korallenrot, Vorhange ko- 
rallenrot und weifl

Gynakologischer Operations- 
laal mit Studententribune 
und Blick in den Arztewasch- 
raum, den Vorbereitungs- 
raum und die Sterilisation. 
Farbę der Wandfliesen helles 
Graugrun

Blick durch den Waschraum 
in die Kreiflsale. Die Unter- 
bringung der Gebarenden in 
Salen statt in Kojen erleichtert 
Obersicht und Pflege und ge- 
stattet nótigenfalls voruber- 
gehende Oberbelegung

Foto S. 251, 253 unten, 254 
von M. Krajewsky, Berlin

S. 252, 253 oben und Milte 
von H. Bórner, Berlin
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Sauglinge Bettenzimmcr

Oben: Schniłt durch d ie  D achkonstruktion (1 :25) 
Araplatten , Z e m e ntm ó rte lb e tt, B iehn’sche 
Dichtung, Gasbeton, Hohlsteindecke, Luftraum , 
Rabitzdecke. Im P lattenbe lag  Dehnungsfugen

Mitte links: W and- und Deckenschnitt (1 :35) 
Wandę aus porósen Steinen m it A b so rb it-  
zwischenlage, Stutzenum kleidung m it A r kim a tte, 
Fuftboden aus Linoleum a u f Gipsestrich uber 
Sand und Phonoplan

Mitte rechts: K rankenzim m erfenster (1 : 35)
System Schmid-Blaubeuren, a be r m it oberen 
Kippflugeln fu r W in te rlu ftung

Unten: Ansichten aus der W ochnerinnensta tion  
mit den Sauglingskabinen (1 :125)

Sauglinge

Sauglinge Saug/inge Bettenzimmer
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VON DER WELTAUSSTELLUNG CHIKAGO 1933
Architekt August Riesch, Chikago / 7 Abbildungen

L a g e p la n . M . 1 :4 5 0 0 0
E r k la  r u n g : A r t  In s titu te , F ie ld -M useum , S o ld ie rs -F ie ld , J ll in o is -C e n tra l-S ta t io n , b e re its  b e s te h e n d e  n u r in  d ie  A u ss te llu n g  e in b e zo g e n e  Anlagen. 
A d m in is tra tio n s -B u ild in g  =  V e rw a ltu n g s g e b a u d e ; H o li o f  Science =  W isse n sch a ftl. A u s s te l lu n g ; G e n e ra l E x h ib it G ro u p  =  A llg e m . Ausstellungs- 
g e b a u d e ; E lectrica l G ro u p  =  E lektrische G ru p p e ;  Lagoon =  k iin s tlich e  S e e a n la g e
F o re ig n -V illa g e s  =  A us land ische  S ta d to n la g e n ; H om e an d  In d u s tr ia l A rts  =  hau s lich e  Kunst und  K u n s tg e w e rb e ; T ra ve l a n d  Transport Group 
=  G ru p p e  fu r  V e rk e h r und T ra n s p o rt; P um ping S ta tio n  =  P u m psta tion

Erwahnt wurde ferner die umfangreiche Anwendung von 
Aluminium zu dekorativen Zwecken und die farbige Be- 
handlung des Baues in starken Kontrasten.
Eingehender sei nun das konstruktiv interessanteste Ge
baude der Ausstellung, der K u p p e l b a u  des  G ę 
b a  u d e s  f i i r  V e r k e h r  u n d T r a n s p o r t ,  behandelt, 
dessen Erscheinung Abb. 3 zeigt, wahrend die Abb. 4 
bis 7 die Einzelheiten der Konstruktion wiedergeben (nach 
Engineering News Record 1931).
Die Kuppel, die bei 61 m (200') Durchmesser und 38 m 
(125') Hóhe iiber dem FuGboden den ganzen Raum ohne 
Zwischenstiitzen frei uberspannt, ist nach einem im Hoch- 
bau neuen Prinzip ais Hangekonstruktion ausgebildet; 
d. h. die Kuppelschale ist an uber ihr freiliegenden Kabeln 
aufgehankt, die auf zwólf Stahlsaulen gelagert sind, die 
auf Betonfundamenten stehen und durch Riickhaltkabel in 
Betonfundamenten verankert sind. Die Kuppelflache ist 
von mit Tragern versteiften Blechen gebildet. Da durch 
Temperaturdifferenzen und verschiedene Belastungs- 
zustande (Regen, Schnee, Wind) sehr bedeutende Ver- 
schiebungen entstehen kónnen, muGte diesen Bewegungen

V e rw a ltu n g s g e b a u d e  von d e r  S eese ite  h e r
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K o n s tru k t io n : V e rb o lz te s  Stahlskelett

W a n d ę :  Feuersichere A sbestp latten;
Is o lie ru n g  m it Brei aus altem  Papier 

und  M a iss tro h

S chm uck: W irk u n g s v o lle  Verwendung 
vo n  A lu m in iu m . S ta rkę  Farbenkontraste

Im Jahrgang 1932, S. 590 ff., brachten wir bereits einige 
Mitteilungen iiber den Gesamtcharakter dieser Aus
stellung, die „ein Jahrhundert des Fortschrittes" vorfiihren 
will, sowie iiber Lage und Gesamtplan mit Abbildungen 
einiger der Hauptgebaude.
W ir geben hier zunachst noch einmal einen genaueren 
L a g e p l a n  mit Eintragung der Hauptgebaude, von 
denen ubrigens zunachst die Station der Illinois Central, 
ferner das Kunstinstitut, das Field Museum und das Soldiers 
Field bereits vorhanden gewesene, nicht erst fiir  die Aus
stellung geschaffene Anlagen sind. Zu diesem Lageplan 
haben wir friiher eine Vogelschau gegeben.
In Abb. 2 zeigen wir ferner nun auch die seeseitige An- 
sicht des V e r w a l t u n g s g e b a u d e s  der Ausstellung 
mit seinen drei Fliigelbauten, nachdem wir die landseitige 
Ansicht mit dem Haupteingang schon friiher gebracht 
haben. W ir haben seinerzeit schon erwahnt, daG es sich 
bei diesem Gebaude um einen verbolzten Stahlskelettbau 
handelt, dessen Wandę aus feuersicheren Asbestplatten 
hergestellt sind, und daG zu Isolierungszwecken ein Ge- 
misch von Papierbrei und Maisstroh verwendet wurde.
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durch entsprechende Ausdehnungsfugen in der Dachplatte 
begegnet werden. Der Kuppelbau dient zur Aufstellung 
von Lokomotiven, in ahnlicher Art, wie in einem kreis- 
fórmigen Lokomotivschuppen. Der Bau schliefit sjch an 
das rechteckige Hauptgebaude von rd. 285 m Lange zu 
44,2 m Breite an, das zweistóckig gestaltet ist und bei dem 
die portalartigen Binder ebenfalls frei s;chtbar uber der 
Hallenwandung und Bedachung liegen, wie das ja auch 
schon anderwarts, z. B. bei Luftschiffhallen, ausgefuhrt 
worden ist.
Fur die Wahl der aufgehangten Kuppelkonstruktion 
waren folgende Gesichtspunkte mafigebend:

1. Ausschaltung von schweren Stahlgerippekonstruktionen 
mit kostspieligen Rustungen fur die Aufstellung;
2. dadurch betrachtliche Ersparnis an der Konstruktion 
der Wandflache und einfachste Gestaltung derselben bis 
zur Kampferhóhe, und der Kuppelflache selbst;
3. die Eigenart der aufieren Erscheinung (iiber dereń 
Schónheit man allerdings verschiedener Meinung sein 
wird. Die Schriftleitung).
Die zwólf S t i i t z e n  haben 45,75 m (150') Hóhe und 
stehen auf Kipplagern. Auf ihren Kópfen, die auf einem 
waagerechten Kreis von 64,62 m (212’) Durchmesser liegen, 
sind unter Vermittlung von Lagern die Kabel aufgelegt. 
Die Verankerungspunkte der Ruckhaltkabel liegen auf 
einem Kreis von 91,44 m (300) Durchmesser. Eine 7,6 m 
hohe kreisfórmige Abschlufiwand ist hier errichtet. Die 
W a n d k o n s t r u k t i o n  wird aus lotrechten U-Eisen ge- 
bildet (Flanschen nach innen), ferner aus waagerechten 
Tragern und aus feuersicheren Platten. Durch einen Luft- 
raum zwischen diesen wird einer iibermafiigen Erhitzung 
des Innenraumes im Sommer vorgebeugt. Die zwólf 
Stiitzpfeiler sind in vier Gruppen zu je drei Stiitzen zu- 
sammengefafit. Dazwischen liegen mit bewehrten Tragern 
uberdeckte Portale. Die Konstruktion der Stiitzen geht aus 
Abb. 5 im ubrigen klar hervor.
Die K u p p e l  hat einen Pfeil von 5,8 m (19') oder rund 
ein Neuntel der Spannweite. Die Sparren sind 40,5 cm 
hohe gebogene J-Trager, dazwischen liegen ringfórmige 
T-Trager. Dariiber streckt sich dann die Dachhaut.

Die radial iiber den Kopf jedes Stiitzpfeilers verlaufende 
H a n g e k a b e l  haben 4,75 cm (* 7/s") Durchmesser. Ihr 
Pfeil ist 7,62 m. Jede Ouerschnittshalfte der Kuppel ist an 
ihnen vierfach aufgehangt. Ober den vier Portalen in den

Kuppelachsen sind die hier kurzeren Hangekabel diagonal 
nach den beiden Nachbarpfeilern verspannt (grofier 
Grundrifi Abb. 4). Die A n k e r k a b e I sind unter 70“ 
abwarts gespannt. Wegen der dadurch verursachten 
grófieren Spannungen gehóren zu jedem Quadranten 
von 3 Stutzpfeilern, 14 Ruckhaltkabel von je 5,4 cm (21/*") 
Durchmesser.
Die B e t o n - A n k e r b l ó c k e  haben 9,15 • 6,40 m Flachę 
bei 2,75 bis 3,50 m Hóhe. In ihnen sind die Kabel mit 
Bolzen verankert. Oberhalb der Fundamente sind Vor- 
r!chtungen fiir  die Regulierung der Kabellange vorgcsehen. 
Die S t i i t z p f e i l e r f u n d a m e n t e  sind in Eisenbeton 
von 4,27-3,7 m an Flachę und 1,52 m stark hergestellt und 
ruhen auf je 20 hólzernen Rammpfahlen, die mit 10,7 m 
Lange im Sandboden stecken.
Ais Belastungen sind angenommen: Eigengewicht
73,25 kg/qm (15 ® a ') ,  Schnee und veranderliche Lasten 
128 kg/qm (25® □ ') , waagerechter Winddruck ebenfalls 
122 kg/qm.
Das Bauwerk ist bei der geschilderten Ausbildung stark 
beweglich, die Stiitzpfeiler mussen der Langenverande- 
rung der Kabel folgen kónnen. Die drei Pfeiler eines 
Kuppelquadranten sind dabei einheitlich mit ihren Riick- 
haltkabeln zusammengefafit, die Pfeiler selbst im waage
rechten und lotrechten Sinne gegeneinander versteift. Die 
waagerechte Tragkonstruktion der Nacbbargruppe ist da
bei beweglich angeschlossen. Die Stiitzenkópfe kónnen 
in radialer Richtung Bewegungen bis 20,3 cm erfahren. 
Dem entspricht die Ausbildung der Fufilager. Der Dach- 
scheitel macht infolge der wechselnden Belastungen Be
wegungen im lotrechten Sinne bis zu fast 1 m. Dieser 
Bewegung ist durch vier Radialfugen in der Dachflache 
Rechnung getragen. Auch beim Sparrenanschlufi an die 
Stutzen sind entsprechende Bewegungsfugen vorgesehen. 
Die Wandę iiber den Toróffnungen sind aus den gleichen 
Riicksichten an der oberen Tragkonstruktion, die die vier 
Stiitzengruppen verbindet, frei aufgehangt.
Das Gebaude wurde entworfen von einer Architekten- 
gruppe: E. H. B e n n e t ,  H. B u r n h a m ,  J. A. Ho l a -  
b i r d. Die Werkzeichnungen wurden im Biiro der Aus- 
stellung entworfen, dem H. B u r n h a m  ais Direktor, 
C. W. F a r r i e r  ais Assistent, B. M. T h o r u d  ais Kon- 
struktionsingenieur vorstanden. Der Ingenieurentwurf der 
ganzen Kuppelanlage stammt von Leon S. Mo i s s i e f .  
Generalunternehmer war John G r i f f i t h  & Son Co.

WIE GESTALTET MAN EIN BUHNENHAUS?
Julius Richter, Techn. Direktor des Hess. Landestheaters, Darmstadt

A llgem eines

Biihne und Zuschauerraum sind gleichberechtigte Bau-
teile. Es ist eine falsche Einstellung, den technischen
Biihnenbetrieb ais Nebensachlichkeit zu betrachten, wie 
es friiher war. Das Umgekehrte ist heute richtig: Aus der 
Biihnentechnik und Einrichtung muf} der Zuschauerraum 
entstehen. Dafi dies in friiheren Jahren nicht der Fali 
war, beweisen so viele Theaterbauten, die in den Jahren 
1905 bis 1910 serienweise und schablonenmaftig her
gestellt wurden. Die Biihnentechnik wurde bei all diesen 
groGen Bauten ais Stiefkind behandelt. Der Techniker 
mufite sich einfach mit den ihm zur Verfugung gestellten 
Raumen und Einrichtungen abfinden.

Fruherer und je tz ig e r Zustand

Wie war dies móglich? Die buhnentechnischen Ein
richtungen geniigten den damaligen Anspruchen. Das

Buhnenbild vor 50 Jahren bestand aus gemalten Pro- 
spekten, Bogen, Fronten und Versatzteilen, flachgebaute 
Dekorationsteile, die in den natiirlichen Farben gemalt 
und durch ihre leichte Bauart schnell befórdert werden 
konnten. Schnelle Verwandlungen und Umbauten waren 
durch Aufziehen, Verschieben und Versenken der Bildteile 
móglich. Ais nun an die Stelle der gemalten plastische 
Dekorationsteile traten, reichten die vorhandenen tech
nischen Einrichtungen nicht aus. Der plastische Biihnen- 
aufbau verlangte Podestbauten und somit bei grofien 
Aufbauten Wagen, auf denen diese Podestbauten in den 
Zwischenakten schnell befórdert werden konnten. Auch 
forderten diese plastischen Aufbauten andere Abschliisse 
und Hintergriinde, es kam der Rundhorizont und mit 
dieser Einrichtung auch ein Umschwung in der Beleuch- 
tungstechnik.
Auf der Suche nach verscbiedenen Móglichkeiten zu 
einem Ausgleich kam man zu den schwierigsten maschi-
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nellen Einrichtungen, die aber alle in das alte vorhandene 
System zusammengepfercht wurden und niemals zu einem 
einwandfreien, weitsichtigen technischen Buhnenbetrieb 
fuhrten.

Grundsatz
Fur die Gestaltung einer Buhne ist in erster Linie mafi- 
gebend, dafi es notwendig ist, kiinstlerische und tech
nische Arbeiten zu gleicher Zeit und nebeneinander durch- 
zufuhren. Wahrend der Proben und Vorstellungen auf 
der Hauptbuhne mufi es móglich sein, auf der Seiten- 
oder Hinterbuhne uneingeschrankt Arbeiten durchzu- 
fuhren. Um dies zu erreichen, mussen samtliche in Buhnen- 
hohe befindlichen Raume dem technischen Buhnenbetrieb 
zur Verfugung stehen. Alle ubrigen Raume fur Dar- 
steller, zum Ankleiden und die Aufenthalts- oder Vor- 
bereitungsraume sind aus dem Buhnenhaus in Buhnen- 
hóhe zu verbannen. Trotzdem mussen diese Raume 
bequem, schnell und sicher erreichbar sein und ein 
hemmungsloses Zusammenarbeiten bei Proben und Vor- 
sfellungen gewahrleisten.

Versuche
Mit allen móglichen Systemen der Buhnenmaschinerien 
wurden Versuche ausgefuhrt. Die Drehbuhne oder Dreh- 
scheibe ist von allen buhnentechnischen Einrichtungen am 
weitesten verbreitet. Wagenbuhnen erfordern grofie 
Raume. Etagen- und Yersenkbuhnen haben nicht die

Lósung gebracht, die man erhoffte. Eine wirklich ein- 
wandfrei arbeitende Buhnenmaschinerie ist trotz grófier 
Umbauten noch nicht vorzufinden, da die Buhnen
maschinerie bis jetzt immer auf einen bestimmten be- 
grenzten Raum zusammengepfercht werden mufite und 
deshalb grofizugig gedachte Entwurfe zur Unwirtschaftlich- 
keit verdammt wurden. Das Problem der wirtschaftlichen 
Buhnentechnik ist somit noch nicht gelóst. Ob Etagen-, 
Yersenk- und Schiebebuhne, Drehscheibe und laufendes 
Band die maschinellen Einrichtungen sind.. die den An- 
spruchen der heutigen Inszenierungskunst gerecht werden, 
daruber sollen die nachfolgenden Zeiien berichten.

Das zu k iin ftig e  System
Der Kern meines Entwurfes ist eine Haupt- oder Spiel
buhne, die von allen Seiten durch schallsichere Vorhange 
abgeschlossen werden kann. Ein Drehkranz mit ein- 
gebauten Versenkungen von 42 m Durchmesser und 16 m 
Buhnentiefe gestattet den Aufbau von vier bis sechs 
grofien, normalen, plastisch aufgebauten Buhnenbildern, 
die sich nach Art der Drehbuhne schnell und — wenn im 
Stuck erforderlich — offen verwandeln. Rechts und links 
der Hauptbuhne ist je ein Buhnenwagen von 24-12m 
vorhanden, aufierdem in der Mitte des Drehkranzes eine 
nach vorn zu fahrende Drehbuhne mit eingebauten Ver- 
senkungen. Rings um den Drehkranz liegen die Rangier- 
raume, die es ermóglichen, grofie Aufbauten und andere

Links: Ltingsschnitt durch die Biihne 
Rechts: Cłuerschnitt (etwa 1 :1000)
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fur das Spiel erforderlich werdende Szenerien am Dreh- 
kranz aufzufahren. Durch diese Art und Weise wird jeg- 
liche Kleinarbeit, wie das Zusammenbauen einzelner Bild- 
teile in den Spielpausen, entbehrlich gemacht, da das 
Buhnenbild auf Wagen verschiedener Grofie zusammen- 
gestellt wird und diese Aufbauten durch einen Aufzug 
von 6-14 m bis in die Magazine gefahren werden kónnen. 
Der Zusammenbau der einzelnen Bildteile geschieht im 
Magazin; von dort werden sie auf die Biihne gefahren 
und so ais Gesamtbild zusammengestellt. Durch diese 
Wagenbauten wird es móglich, selbst die grófiten und 
schwierigsten Aufbauten in kurzer Zeit auf die bzw. von 
der Biihne zu bringen und den Spielplan so vielseitig zu 
gestalten, dafi technische Schwierigkeiten nicht mehr wie 
bisher auftreten. Durch diese Biihnengestaltung wird es 
auch móglich, grófiere Biihnenwerke hintereinander oder 
sogar an einem Tage aufzufuhren, da die gesamte fur 
die Inszenierung erforderliche Arbeit in den Rangier
raumen, Magazinen oder im Montageraum durchgefiihrt 
wird und der fertige Aufbau auf die Biihne kommt. 
Grófiere Inszenierungen kónnen Tage vorher in den 
Magazinen vorbereitet und in kurzer Zeit von den 
Rangierraumen auf den Drehkranz gefahren werden. Zur 
schnellen und pausenlosen Durchfiihrung eines Biihnen- 
werkes ist der Drehkranz die zuverlassigste und sicherste 
Buhnenmaschinerie; alle anderen Arten, sei es die 
Schiebe-, die Versenk- oder die Etagenbiihne, erfordern 
bei Verwandlungen so viel Zeit, dafi es niemals móglich 
ist, mit derartigen Einrichtungen s c h n e l l e  oder gar 
o f f e n e  V e r w a n d l u n g e n  r a s c h  h i n t e r e i n 
a n d e r  d u r c h z u f i i h r e n .

Kunstlerische V o rte ile
Das Spielen im Orchesterraum, der Traum eines jeden 
Regisseurs, hat hier seine Lósung gefunden. Der Orchester
raum von 6- 20m kann ohne Schwierigkeiten zu Spiel- 
móglichkeiten nutzbar gemacht werden. Zu diesem 
Zweck wird die Orchesterflache mit allen Pulten und Sitzen 
unter den Zuschauerraum gefahren. Unterhalb dieser 
Orchesterflache sind zwei laufende Bander von je 2,5 m 
Breite und 34 m Lange eingebaut, die in jede beliebige 
Hohenstellung eingefahren und ais laufende Bander fiir 
szenische Zwecke oder ais Fórderbander auf der so ent- 
standenen Vorbuhne Verwendung finden kónnen. So 
kónnen Aufbauten, Treppen, Saulen, Wandę oder der
gleichen durch das laufende Band in das Spielfeld ge
fahren werden. Die oberhalb des Orchesters oder der 
Vorbiihne eingebaute Obermaschinerie kann fiir  Vor- 
hange, Prospekte, Bildteile ader Projektionswande Ver- 
wendung finden. W ird dieser Schnurboden nicht benótigt, 
so wird diese Offnung durch eine verschiebbare Decke 
geschlossen. W ird das laufende Band fiir  szenische 
Zwecke verwendet, so werden die Orchesterlogen rechts 
und links in die seitlichen Magazine gefahren, damit der 
Weg fiir den Bandbetrieb frei wird. Den Abschlufi 
zwischen Biihne und Zuschauerraum ibildet eine Portal- 
wand mit eisernem Schutzvorhang. Fiir grófiere Ver- 
anstaltungen kónnen Spielbiihne, Hinterbiihne und der 
Drehkranz zusammen ais eine einzige Spielmóglichkeit 
benutzt werden, so dafi ein Spielraum von 60 m Tiefe und 
42 m Breite geschaffen wurde. Diese Gesamtflache kann 
einzeln wie auch zusammen durch eiserne schallsichere 
Vorhange von allen iibrigen Raumen abgeschlossen wer
den und bietet so beziiglich der Feuersicherheit volle 
Gewahr.

Technische N o tw e n d ig k e it
Eine stórende Arbeit im technischen Biihnenbetrieb ist das 
Hangen von Prospekten, Vorhangen und dergleichen. Da 
diese Arbeiten stets auf der Biihne geschehen, wird hier- 
durch der iibrige technische Betrieb oftmals vóllig aus-

geschaltet. Wahrend dieser Zeit mufi man sich mit un- 
wichtigen Arbeiten beschaftigen. Das Hangen geschieht 
bei dieser Biihne oberhalb des Rundhorizontes. Zu 
diesem Zweck ist iiber dem Rundhorizont eine 4 m breite 
und 20 m lange fahrbare Briicke eingebaut, die vor- und 
riickwarts bewegt und so zum Ein- und Aushangen des 
hangenden Materials benutzt werden kann. Prospekt- 
lager und Magazin fiir  Decken und ausgesteiftes Bild- 
material befinden sich rechts und links vom Schnurboden. 
Auf diese Weise wird die Biihne von all diesen Arbeiten 
entlastet. Wahrend der Proben und sonstigen Vorberei- 
tungen auf der Biihne kann der Betrieb in der Ober
maschinerie unabhangig vom Biihnenbetrieb durchgefiihrt 
werden. Von der Arbeitsgalerie der Obermaschinerie ist 
durch diese fahrbare Briicke der Malersaal zu erreichen, 
so dafi hier Prospekte, Bógen und dergleichen gehangt 
oder in die fiir  sie bestimmten Lager gebracht werden 
kónnen.

N eu e  Raum losung
Aufier den Rangierraumen befinden sich in Biihnenhóhe 
keinerlei Raume, so dafi das Buhnengeschofi ausschliefilich 
fiir  den technischen Biihnenbetrieb zur Verfiigung steht. 
Die Magazine sind iiber den Rangierraumen eingebaut. 
A lle Werkstatten, der Malersaal, die Vorbereitungsraume 
und der Montageraum, befinden sich im oberen Stockwerk 
des Biihnenhauses. Diese Raume sind untereinander leicht 
erreichbar und so eingerichtet, dafi auch die grófiten Auf
bauten und Bildteile im Montageraum auf Wagen fertig 
zusammengestellt und durch den grofien Aufzug unmittel- 
bar in die Magazine oder in die Biihne gefahren werden 
kónnen. Samtliche Raume fiir  Darsteller, technisches 
Personal, Musik, ferner die Verwaltungs- und Proberaume 
befinden sich in den Geschossen unterhalb der Biihne. 
Da die Biihne 8 m iiber der Erde liegt, ist die Móglichkeit 
gegeben, alle Raume heli, iibersichtlich und bequem zu 
gestalten. Durch je einen grofien Vorraum rechts und 
links ist die Biihne mittels 2 m breiter Treppen rasch 
zu erreichen. Im oberen, der Biihne am nachsten 
gelegenen Stockwerk sind alle Raume fiir darstellendes 
Personal, fur Chor, Solo, Ballett, Statisterie und Technik. 
Im darunterliegenden Geschofi befinden sich noch An- 
kleideraume fiir  Statisterie sowie Werkstatten fiir Herren- 
und Damenschneiderei, Friseure, Schuhmacher und die 
Waffenmeisterei. Da dieses Geschofi mit der Erde auf 
einer Hóhe liegt, ist hier der allgemeine Eingang mit 
Pfórtnerraum, Feuerwehr, Arzt und Hausverwaltung. Das 
Kellergeschofi ist f iir  Heizung, Licht, Kraftanlage, die 
Druckzentrale und Lagerraume vorgesehen. Fiir die 
Untermaschinerie, Drehkranz und Drehbiihne ist ein 
Teil des Kellergeschosses 4 m tiefer gelegt. Die 
Magazine zum Aufbewahren von Ausstattungsmaterial 
(Kleider, Kostiime, Perucken, Waffen u. dgl.) sind aus 
wirtschaftlichen Griinden in die einzelnen Geschosse ver- 
legt, so dafi jegliche Befórderung derartigen Materials 
von entlegenen Magazinen erspart wird. Die Werkstatten 
dieser Betriebszweige befinden sich in unmittelbarer Nahe. 
Alle zum Theaterbetrieb sonst erforderlichen Raume. wie 
Probe-, Studier-, Verwaltungs- und Gastraume, sind im 
Zuschauerhaus untergebracht.

Das Ergebnis des zu k u n ftig e n  Systems
Durch die Vielseitigkeit der auf diese Weise durch- 
gefiihrten Anlage ist es nicht schwierig zu iibersehen, 
v/elche Móglichkeiten sich fiir  die Gestaltung eines um- 
fangreichen Spielplanes bieten, da beide Betriebszweige, 
die kunstlerischen und die technischen Arbeiten, voll- 
kommen getrennt und so eingerichtet sind, dafi ein vóllig 
reibungsloses Zusammenarbeiten móglich ist.

Proben und Vorbereitungen grófierer Buhnenwerke sind 
ohne Stórung des Abendbetriebes durchzufiihren. Wah-
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rend auf der Hauptbuhne geprobt wird, kónnen in den 
Seitenbuhnen oder Rangierraumen Arbeiten fur Proben 
und Vorstellungen ausgefuhrt und alles in kurzeń Zwischen- 
raumen durch Wagen auf den Drehkranz gefahren wer
den. Bei dieser Einrichtung ist es móglich, zwei bis drei 
grófiere Buhnenwerke ohne jegliche technische Schwierig- 
keiten an einem Tage vorzubereiten. Diese Einrichtung 
bedeutet nicht nur eine Steigerung der zur Verfugung 
stehenden Arbeitskraft, sondern bringt eine Leistungs- 
steigerung des Spielplanes und des gesamten Theater- 
betriebes, der sich hierdurch zur vollen Wirtschaftlichkeit 
auswirkt.

Schluftfolgerung
Auch im kleinen Betrieb ist es notwendig, in der Anlage 
von Raumen und Einrichtungen weitsichtig zu arbeiten. 
Der Grundsatz, dafi jedes Theater nach 60 Jahren um- 
gebaut werden musse oder abbrennen mufite, darf nur 
noch fur die schablonenmafiig hergestellten Theater zu- 
treffen. Die Anlage des Hauses mufi so beschaffen sein, 
dafi selbst nach 60 Jahren die technischen Einrichtungen, 
wenn sie vielleicht auch nicht mehr den Regie- und Kunst- 
auffassungen entsprechen, so doch den wirtschaftlichen 
und praktischen Arbeiten gemafi allen Anforderungen 
gerecht werden.

NICHTIGKEIT EINES BAUVERTRAGES BEI PR O VIS IO NS- 
HINGABE AN ANGESTELLTE ODER BEVOLLMACHTIGTE
Rechtsanwalt und N otar Freiherr von Nordenflycht, Berlin

Die Zahl der Reichsgerichtsurteile, die sich gegen das 
Unwesen der Provisionen oder Schmiergelder an An- 
gestellte oder Beauftragte wendet, ist durch ein in der 
„JW." 1932 S. 2704 veróffentlichtes Urteil vom l.Jun i 1932 
vermehrt worden. Es ist insofern besonders bemerkens- 
wert, ais es sich weniger mit dem Verhaltnisse des Bau- 
herrn zu dem bestochenen Angestellten oder Bevoll- 
machtigten, ais mit der Frage befafit, o b  d a s  H a u p t -  
g e s c h a f t ,  d a s  u n t e r  P r o v i s i o n s h i n g a b e  
o d e r  B e s t e c h u n g  v o n  V e r t r e t e r n  o d e r  A n 
g e s t e l l t e n  z u s t a n d e g e k o m m e n  i s t ,  w e g e n  
V e r s t o f i e s  g e g e n  d i e  g u t e n  S i t t e n  g e m a f i  
§ 138 BGB.  n i c h t i g  i s t ,  u n d  d i e s e  F r a g e  
b e j a h t.

In der bisherigen Rechtsprechung war dies nicht immer so 
klar ausgesprochen. In einer fruheren Entscheidung, die 
in der amtlichen Sammlung der Reichsgerichtsurteile 
Band 86 S. 148 ff. abgedruckt ist, war noch eine beson
ders unbillige Schadigung des Bauherrn und ein auf- 
falliges Mifiverhaltnis von Leistung und Gegenleistung 
ais Erfordernis fur die Anwendung des § 138 BGB. ver- 
langt, und in anderen Urteilen, wie z. B. Band 134 S. 43, 
die Entscheidung auf eine vom Bauherrn auszusprechende 
Anfechtung wegen arglistiger Tauschung gemafi § 123 
BGB. abgestellt, wobei den besonderen Erfordernissen 
dieser Bestimmung Rechnung getragen werden mufite. 
Sofern allerdings der Abschlufi des Bauvertrages direkt 
von einem dazu rechtsgeschaftlich bevollmachtigten Ver- 
treter unter Annahme von Schmiergeldern getatigt wor
den war, hat das Reichsgericht schon standig unter dem 
Gesichtspunkte eines sittenwidrigen und der Gegenseite 
bekannten oder erkennbaren Mifibrauchs der Vollmacht 
dem Vertrage die Rechtsgultigkeit versagt. Dieser Grund
satz ist jetzt in der Entscheidung vom 1. Juni 1932 auch 
auf die Bestechung von Angestellten, die nicht ais Be- 
vollmachtigte den Vertrag selber abschliefien, sondern 
nur in sonstiger Weise auf den Abschlufi des Vertrages 
irgendeine Einwirkungsmóglichkeit haben, ausgedehnt 
worden. Das Reichsgericht fuhrt aus:
„In  der Rechtsprechung ist anerkannt, d a fi V ere inborungen. d ie  
Angestellte, Beyollmachtigte ode r sonstige V ertre te r e iner Partei 
im Einverstandnis m it dem Vertragsgegner zu eigenem  V o rte il 
hinter dem Riicken des Geschaftsherrn und zu dessen Schaden 
treffen, nicht nur selbst ais gegen d ie  guten Sitten verstofiend 
nichtig sind, sondern auch das Hauptgeschaft ais s ittenw id rig  er- 
wirkt nach § 138 Abs. 1 BGB. nichtig machen kónnen. Das Sitten- 
widrige lieg t solchenfalls d a rin , d a fi der A ngeste llte  sich in der 
ihm móglichen Einwirkung auf den Vertragsschlufi ode r, wenn es 
sich um einen W illensvertre te r hande lt, d ieser V e rtre te r in seiner 
Willensentschliefiung f i i r  den Vertre tenen, w o fiir  nach dem be* 
stehenden Vertrauensverhaltnis ausschliefilich dessen V orte iI be- 
stimmend sein d a rf, durch eine zu diesem Zwecke gemachte Zu- 
wendung der Gegenseite gegen den W ille n  und zum Schaden des 
Geschaftsherrn beeinflussen la f it . D e r  e i g e n n u t z i g e  V e r - 
t r a u e n s m i f i b r a u c h  a u f  d e r  e i n e n ,  d e s s e n  A u s -

n u t z u n g  z u m  N a c h t e i l e  d e s  V e r t r a g s g e g n e r s 
v o n d e r  a n d e r e n  S e i t e  b e g r i i n d e n  d i e  N i c h -  
t i g k e i t  d e s  s o  h e r b e i g e f i i h r t e n  V e r t r a g s -  
a b s c h l u s s e s  nach § 138 Abs. 1 BGB."

Das Reichsgericht fordert also nicht, dafi der Bauvertrag 
selber seinem Inhalte nach gegen die guten Sitten ver- 
stófit, sondern stelIt seine Entscheidung auf die Art und 
Weise, wie der Vertrag zustandegekommen ist, ab. Den 
Kernpunkt bildet die durchaus zu billigende Feststellung 
des Reichsgerichts, dafi der eigennutzige Vertrauens- 
mifibrauch auf Seiten des Vertreters oder Angestellten 
und dessen Ausnutzung zum Nachteile des Vertrags- 
gegners eine Nichtigkeit des unter solchen Umstanden 
getatigten Hauptgeschafts herbeifiihre. Allerdings wird 
stets eine gewisse Benachteiligung des Bauherrn ge- 
fordert werden mussen. Eine solche liegt aber bei Be
stechung und heimlicher Provisionszahlung i. d. R. vor, 
und das Reichsgericht verlangt deshalb nicht von dem 
Bauherrn den Nachweis einer Schadigung, sondern 
biirdet unter Anwendung der Grundsatze des ersten 
Augenscheins den Gegenbeweis fiir eine Nichtschadi- 
gung dem anderen Teile auf. Es sagt dabei:
,,Da es nach der Lebenserfahrung d ie  Regel, der łypische Ge- 
schehenslauf ist, d a fi heimliche Zuwendungen an A ngestellte  der 
Gegenseite, namentlich dereń W illensvertre te r, d ie  Vertragsbedin- 
gungen zuungunsten des Geschaftsherrn beeinflussen, so w ird  es 
durch d ie  Anwendung der Grundsatze vom Beweise des ersten 
Anscheins gerechtfertig t, da ft regelmaGig nicht der getauschte Ge- 
schaftsherr seine Benachteiligung zu beweisen hat, da6 vielm ehr 
dem Y ertragsgegner der Nachweis o b lie g t, seine Schmiergelder 
ode r sonstigen Zuwendungen an Angestellte  oder V ertre te r der 
Gegenseite seien ohne dem Geschaftsherrn nachteilige E inwir
kung auf den Inha lt des abgeschlossenen Vertrages geb lieben. 
Dabei w ird  rege lm aftig  ein a llgem e iner Beweis der Obiichkeit des 
Vertragsinhalts, nam entlich der Angemessenheit ve re inbarte r Preise, 
nicht genugen, sondern der Nachweis zu fo rdern  sein, da fi 
nach den besonderen Umstanden des Fal Is auch ohne das 
,Schmieren" d e r  V e r t r a g s s c h l u f i  u b e r h a u p t  u n d  
u n t e r  d e n s e l b e n  B e d i n g u n g e n ,  w i e  g e s c h e h e n ,  
z u s t a n d e g e k o m m m e n  s e i n  w u r d  e ."

Ist allerdings der Bauherr mit der Provisionszahlung an 
seine Leute einverstanden oder rechnet er damit, so kann 
man nicht mehr von einer Schadigung des Geschafts
herrn unter Vertrauensmifibrauch reden. Aber auch hier 
ist nicht der Bauherr dafiir beweispflichtig, dafi er nichts 
davon gewufit habe. sondern der Gegner mufi das 
Gegenteil beweisen. Hierzu heifit es in dem Urteil des 
Reichsgerichts:
„Auch da fu r, d a fi das Schmieren ohne sein Wissen und gegen 
seinen W ille n  e rfo lg te , w ird  aus demselben G runde nicht vom G e
schaftsherrn besonderer Beweis zu e rfo rde rn , v ie lm ehr w ird  vom 
G egner d ie  Ausnahme zu erweisen sein, w o fiir  nicht der Nachweis 
bestimmter Kenntnis des Geschaftsherrn von solchen Zuwendungen 
im E inze lfa lle  zu e rfo rde rn , v ie lm ehr nach den Umstanden des 
Falles schon d ie  Feststellung genugen w ird , d a fi er m it einem 
Schmieren seiner A ngestellten ode r V ertre te r rechnete und dam it 
e inverstanden w a r."

D!e dargelegten Grundsatze des Reichsgerichtsurteils 
beziehen sich nicht nur auf Falle von Bestechungen von
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Angestellten, sondern a u c h  a u f  B e s t e c h u n g e n  
v o n s o n s t i g e n  V e r t r e t e r n  u n d  B e v o l l -  
m a c h t i g t e n ,  zu denen a u c h  d e r  b a u l e i t e n d e  
A r c h i t e k t  gehórt, der eine besondere Treuverpflich- 
tung gegen den Bauherrn hat. Wenn der Bauunter- 
nehmer daher durch Provisionshingabe an den baulei- 
tenden Architekten den Bauvertrag zustande bringt, so 
riskiert er, daG der Bauherr, wenn er spater von der 
Provisionshingabe etwas erfahrt, den Vertrag nicht 
gelten laGt. Ist der Bau in solchen Fallen bereits an- 
gefangen und hat der Bauunternehmer erhebliche Mittel 
in das Grundstuck hineingesteckt, so kann eine Nichtig- 
keit des Vertrages fur ihn recht unangenehme und ver- 
lustreiche Konseąuenzen haben.

Auf der anderen Seite kónnte man gegen das Urteil des 
Reichsgerichts das Bedenken auGern, daG bei einer ob- 
jektiven Nichtigkeit des Bauvertrages auch der Unter- 
nehmer sich auf eine solche Nichtigkeit berufen kónnte, 
wenn ihm die Durchfuhrung des Vertrages nicht mehr 
passe. Gegen ein solches Verhalten des Unternehmers 
ist aber der Bauherr geschutzt durch den ihm zustehenden 
Einwand der Arglist. Es entspricht der standigen Recht- 
sprechung, daG sich Niemand auf sein eigenes arg- 
listiges oder sittenwidriges Verhalten berufen kann, um 
irgendwelche Vorteile fur sich daraus zu ziehen. Des
halb ist der Bauherr nicht genótigt, die Nichtigkeit des 
Vertrages wegen Sittenwidrigkeit anzuerkennen, sondern 
kann ihn gelten lassen, wenn er ihn selbst durchfuhrt.

AMERIKANISCHES URTEIL 
UBER DEUTSCHLANDS STADTEBAU

So betrubend schwach unseres Vaterlandes EinfluG infolge 
des verlorenen Krieges und des Versailler Friedensdiktates 
in fast allen internationalen Beziehungen geworden ist, 
eine so erfreuliche Anerkennung genieGt deutsche Kunst 
und Technik, insbesondere der deutsche Stadtebau, von 
seiten mancher fremdlandischer.. namentlich amerika- 
nischer Sachverstandigen. Ein sprechendes Beispiel hier- 
fur ist der von einem der namhaftesten Stadtebauer 
Nordamerikas, J o h n  N o l e n ,  wohnhaft in Cambridge 
(Mass.), verfaGte, in der Zeitschrift „C ity Planning", 
Oktober 1932, erschienene Aufsatz „The Development of 
City planning in Germany". W ir entnehmen diesem vor- 
trefflichen Werk die folgenden Darlegungen.
In jeder Hinsicht machen deutsche Stadte einen gefallige- 
ren Eindruck auf fremde Besucher und bieten dem Burger 
eine angenehmere und mehr befriedigende Wohnstatte 
und Umgebung, ais die Stadte irgendeiner anderen 
Nation. Der gegenwartige Grad ihrer Vollkommenheit ist 
kein Zufall und nicht von neuestem Ursprung. Mittelalter- 
liche Stadte wie Rothenburg, Dinkelsbuhl, Hildesheim und 
Braunschweig waren die reizendsten Orte in der Weit 
jener Zeit und bleiben auch noch heute unverdorben, weil 
in Deutschland Achtung vor dem Alten und Schónen 
herrscht sowie eine gliickliche Befahigung, das Neue 
ebenmaGig zu gestalten. Gute Beispiele hierfur sind 
Nurnberg, Frankfurt, Koln, Dresden, Bremen und Ham
burg. Die groGe Zeit moderner Entwicklung begann dort 
im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts; T. C. Horsfall 
in Manchester schrieb unter diesem Eindruck vor etwa 
25 Jahren ein Buch: „The improvement of the dwellings 
and surroundings of the people: das Beispiel Deutsch
lands."
Der deutsche Erfolg beruht auf vier Grundlagen. Erstens 
kluge und zweckmaGige Gesetzgebung; zweitens sorg- 
faltige Erziehung einer groGen Zahl von Architekten, 
Ingenieuren und Gartenkunstlern in der Wissenschaft und 
Kunst des Stadtebaus, sowie drittens vortreffliche Orga- 
nisation der Bauamter; schlieGlich geeignete Fursorge fur 
die Durchfuhrung der Piane in langerem Zeitraum. 
Deutsche Stadte sind weitraumig; nur seiten findet man, 
dank der strengen Bauordnungen, eine ubermaGig dichte 
Bebauung. Oberall, selbst iłn Inneren groGer Stadte, ist 
Raum fiir Grunflachen und Baumpflanzungen. Das Auto
mobil hat bis jetzt keine Verkehrsschwierigkeiten gebracht 
und durfte sie auch in Zukunft nicht bringen wegen der 
geschickten Anlage breiter StraGen und wichtiger Kreu- 
zungen, vorskhtiger Hóhenbeschrankung der Hauser und 
wohluberlegter órtlicher Verteilung von Bahnhófen, 
Markten, Theatern, sonstiger óffentlicher Gebaude, 
Laden und Fabriken. Bauzonen wurden fruhzeitig vor-

geschrieben; aber schon vorher waren die Dinge órtlich 
im allgemeinen richtig verteilt. Erleichtert wird die plan- 
maGige Stadterweiterung durch den reichlichen kommu- 
nalen Landbesitz und die wirtschaftlichen Methoden des 
Landerwerbs fur óffentliche Zwecke.
Eine besondere Fursorge wird der Gestaltung von FlufJ- 
ufern und anderen Wasserfronten gewidmet, dereń Aus
nutzung ausschlieGlich óffentlichen Zwecken dient. Vor- 
bildliche Beispiele fur Hafen und andere Schiffahrtanlagen 
sind Hamburg, Bremen, Frankfurt a. M. und Duisburg, 
fur Ausbildung der FluGufer Dresden, Koln und manche 
anderen Stadte. Dies ist keine neue Bewegung: ein Be- 
such von Wurzburg und Bamberg zeigt beispielsweise, 
wie schon seit Jahrhunderten die wirtschaftiichen Vorteile 
und die Annehmlichkeiten des Verkehrs an FluGufern er- 
kannt und gepflegt worden sind.
Die seit dem Kriege in deutschen Stadten geschaffenen 
anziehendsten óffentlichen Anlagen beziehen sich aufEr- 
holung und Sport, besonders in Gestalt von Stadien, 
Schwimmbecken und Badeplatzen. Das Stadium im Stadt- 
walde von Frankfurt a. M., die Badeanlagen am Wannsee 
bei Berlin und die Strandpromenaden von Travemiinde 
sind beispielsweise vortreffliche Schópfungen. Auch die 
K l e i n g a r t e n  in der Umgebung deutscher Stadte sind 
ais lobenswerte, wohltuende Erholungsanlagen am 
Wochenende und in Ferienzeiten fiir einen groGen Teil 
der mit geringem Einkommen gesegneten Stadtbevólke- 
rung anzuerkennen. Eine Sache fur sich ist die óffentliche 
Fursorge und Kontrolle behufs Schaffung guter Wohn- 
gelegenheiten fur die minderbemittelten Klassen. D;e 
moderne deutsche „ S i e d l u n g "  ist ein segensreicher 
Versuch, auch dem Arbeiterstande die besten Errungen- 
schaften modernen Wohnwesens zuganglich zu machen. 
Die Annehmlichkeiten und die gute Verwaltung deulscher 
Stadte sind seit Jahrzehnten bekannt, aber auf die Schón- 
heit der landlichen Umgebung ist noch wenig geachtet 
worden. Es gibt in Deutschland keine verletzenden Ein- 
richtungen fur AuGenreklame oder sonstige landschaftliche 
Verunstaltung. Auch die moderne „Jugendbewegung" ist 
ais kulturfórdernd anzuerkennen.
So weit unser Auszug aus den bemerkenswerten Dar
legungen von J o h n  N o l e n .  Die an der stadtebau
lichen Entwicklung Deutschlands von R. Baumeister (Karls
ruhe) und KreyGig (Mainz) bis zur Gegenwart v o r w ie g e n d  

beteiligten Persónlichkeiten werden die, vielleicht etwas 
zu weitgehende, ruhmende Anerkennung von seiten des 
modernen amerikanischen Meisters mit freudiger Genug- 
tuung zur Kenntnis nehmen durfen, dies um so mehr, ais 
sie den Bestrebungen und Leistungen der jungen Genera- 
tion volles Yertrauen entgegenbringen. J. Stubben
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