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Nachdem nunmehr der ImmObilienkredit allmahlich seinen 
Geist aufgegeben hat, nachdem die Bauwirtschaft zum 
Erliegen gekommen ist, wo nun das neue Baujahr be- 
ginnen soli und sich noch kein Leben regt, da wird jetzt 
sturmisch an die Tiiren der Geldschranke und Tresore 
geklopft. Wohl fliefien noch einige sparliche Immo- 
biliarkredite, aber meist wandern sie in den Althaus- 
besitz und dienen nicht der beriihmten Ankurbelung der 
Wirtschaft durch Neubauten.
Den Umfang des Immobiliarkredits und seine Gliede- 
rung zeigt die folgende Ubersicht (It. Institut fiir Kon- 
junkturforschung).

K red ita rt in M illia rd . RM bzw. M
Ende 1913 Ende 1931

Landwirtschaftliche H y p o th e k e n ........................ 13,00 7,65
davon A u fw e rtu n g s h y p o th e k e n .................... — 1,80

Stiidtische H y p o th e k e n ........................................ 4 9 ,2 0 27 ,05
davon A u fw e rtu n g sh yp o th e ke n .................... — 5 ,6 0

Hypotheken in s g e s a m t........................................
davon A u fw e rtu n g s h y p o th e k e n ....................

62,20 34,70
7,40

Diese Ubersicht zeigt, dafi der Neuaufbau des Hypo- 
thekarkredits nach der Wahrungsstabilisierung noch 
langst nicht die Vorkriegshóhe erreicht hat. In dieser 
Ubersicht interessieren vor allem fur unsere Besprechung 
die stadtischen Hypotheken, weil hierbei ungeheuere 
Fehlinvestitionen vorgenommen worden sind. Dafi hier- 
fiir der organisierte Kredit mehr die Schuld tragt ais 
der private Geldgeber, zeigt die statistische Feststellung, 
dafi der private Kredit nur mit rund 20 v. H. an der
Kredithergabe beteiligt ist. Das liegt darin begrundet,
dafi der Privatmann von der unmittelbaren Hypotheken-
hergabe Abstand genommen hat und lieber den Pfand-
brief zur Kapitalsanlage benutzt.
Die 27,05 Milliarden stadt. Hypothekarkredite sind unter 
die einzelnen Darlehensgruppen folgendermafien auf- 
geteilt (Stand Ende 1931):

in M illia rd . RM
A ns ta ltshypo theken ............................................................................  15,0
P riva thyp o th e ke n ................................................................................  4,9
Hauszinssteuerhypotheken ........................................................  5,2
Steuerm ittelhypotheken ais A rb e itg e b e rd a r le h e n ..................  1,9
Gemeindliche Zuschufómittel f i i r  N e u b a u te n ........................ 2,0

insgesamt . . . 27,1

Der stadt. Hypothekarkredit verteilt sich auf Neu- und 
Altbesitz etwa gleichmafiig, es entfallen namlich auf

stadt. A ltb e s itz  =  12,8 M illia rd e n  RM, 
stadt. Neuhausbesitz =  14,3 M illia rd e n  RM.

Um die Tendenz der Kreditpolitik der Hypothekeninstitute 
beurteilen zu kónen, sind die Anteile wichtig, die der 
organisierte Hypothekarkredit (15,0 Milliarden Anstalts
hypotheken) im Neu- und Altbesitz festgelegt hat. Diese 
Zahlen sind fiir  den

s tadt. A ltbesitz  =  8,3 M illia rd e n  RM, 
stadt. Neuhausbesitz =  6,7 M illia rd e n  RM.

Von den 4,9 Milliarden RM Privathypotheken entfallen auf:
stadt. A ltbesitz =  2,7 M illia rden  RM, 

stadt. Neuhausbesitz =  2,2 M illia rden  RM.

Vom gesamt-volkswirtschaftlichen Standpunkt aus ist es 
wichtig festzustellen, welche N e u v e r s c h u l d u n g  des 
Althausbesitzes seit der Wahrungsstabilisierung ein- 
getreten ist. Diese Tatsache ist auch von ungeheuerer 
politischer Bedeutung in bezug auf die Hauszinssteuer- 
reformen und die augenblickliche Notlage des Althaus
besitzes infolge seiner Zinsiiberlastung.
Lage des stadtischen Althausbesitzes (Ende 1931) in M illia rd . RM

Bestand an A u fw e rtungshypo theken ...........................................  5,60
G e sa m ts c h u ld e n la s t........................................................................ 12,80

Neuverschuldung . . . 7,20

Geht man vom Standpunkt aus, dafi Kapitał nur in pro- 
duktive Bindung gelangen sollte, so ist diese Neuver- 
schuldung von 7,2 Milliarden RM ein vólliger Blutverlust 
in unserem Wirtschaftsleben.

Die Lage des N e u h a u s b e s i t z e s  stellt sich folgen
dermafien dar:
Lage des Neuhausbesitzes (Ende 1931) in M illia rd . RM

Hypotheken aus ó ffen tl. M i t t e ln ................................................  9,04
Hypotheken des organis. K re d its ................................................ 6,70
Privathand +  E ige n m itte l................................................................. 2,22

Gesamtschuldenlast . . . .  17,96

Wahrend also bei der Neuverschuldung des Althaus
besitzes von der Gesamtsumme 63 v. H. auf Hergabe 
von seiten des organisierten Hypothekarkredits (Hypoth.- 
Aktienbanken, óffentl.-rechtl. Kreditanstalten, Sparkassen 
und Versicherungen) entfallen, kommt auf den Kredit 
von dieser Seite bei der Neubaufinanzierung nur ein 
Anteil von 35 v. H.
Diese aufschlufireichen Zahlen kennzeichnen die Kredit
politik unserer Hypothekeninstitute und man mufi sich 
nun fragen, ob diese Kreditpolitik von einer hóheren 
Weisheit getragen war. Wenn zunachst gesamtvolks- 
wirtschaftliche Uberlegungen noch ausscheiden mógen, 
so sei zunachst eine Untersuchung iiber die Sicherheit 
der beliehenen Objekte gegeben, um auch daraus ein 
Urteil zu erhalten.
Die Anstaltshypotheken auf stadt. Grundbesitz sind 
grófitenteils erststellig gesichert; nur 1,7 v. H. der stadt. 
Hypotheken der Bodenkreditinstitute, Sparkassen und 
Versicherungen entfallen auf nachstellig gesicherte Dar- 
lehen. In diesen Fallen liegt jedoch meist eine Biirg- 
schaftsleistung der Gemeinden vor. Alle anderen Hypo
theken (Privathand, Zuschufimittel aus Steuern, Arbeit
geberdarlehen, Hauszinssteuerhypotheken) sind nach
stellig gesichert.



Die Sicherheit der Hypothek hóngt ab von einer ais be- 
standig bleibend anzusehenden Rente in gewisser Hóhe. 
Diese Rentabilitat wurde in den verflossenen Jahren ais 
unbedingt gesichert angenommen, da infolge der Woh- 
nungsnot mit Mietriickgangen nicht gerechnet wurde. In- 
zwischen ist aber von seiten der Lebenshaltungskosten 
und der Einkommensverhaltnisse ein starker Druck auf 
die Mieren ausgeiibt worden. Das Institut fur Konjunktur- 
forschung trifft hierzu folgende Feststellungen fiir den 
Althausbesitz:
Seit Mitte 1930 lafit die Nachfrage nach Wohnungen von 
mehr ais 5 Zimmern nach; 1931 iibersteigt schon das An- 
gebot wesentlioh die Nachfrage, so dafi diese Wohnun
gen ais ausgesprochen notleidend bezeichnet werden 
miissen. Auch fur andere Wohnungsgattungen geringerer 
Grofie miissen nicht unerhebliche Mietnachlasse gewahrt 
werden, um die Mieterschaft in den Wohnungen zu 
halten. In welchem Umfang sich die notleidenden Miet- 
wohnungen in den Gesamtwohnungsbestand eingliedern, 
zeigt die Statistik. In Gemeinden mit mehr ais 5000 Ein- 
wohnern entfallen 27,3 v. H. aller Wohnungen auf solche 
von 5 und mehr Raumen. Da die Steuer- und Zinslasten 
im wesentlichen unverandert geblieben waren, oder durch 
die Zins-Konversion ein Ausgleich gegen die Miet- 
ausfalle nicht erreicht wurde, ist die Lage im Althaus
besitz heute aufierordentlich kritisch. — Diese Tatsachen 
sind ailgemein bekannt.
Die Lage im Neuhausbesitz ist noch unvergleichlich kri- 
tischer, weil hier viel hóhere Beleihungen vorliegen. Der 
rund 15 v. H. des gesamten Hausbesitzes ausmachende 
Neuhausbesitz tragt etwa 53 v. H. aller hypothekarischen 
Belastungen des stadt. Grundbesitzes. Daher enthalten 
seine Mieten 60 bis 70 v. H. und mehr Zinsendienst fiir 
Hypotheken. (Beim Althausbesitz entfallen auf den 
Zinsendienst 20 bis 30 v. H.). Diese hohe Zinsbelastung 
kann einen nicht wundernehmen, wenn man sich den 
Normalfall einer Finanzierung in den Jahren 1927—30 
vergegenwartigt (It. Inst. f. Konj.):
Baukosten 10 000.— RM
finanz ie rt zu : jah rl. Zinsen
40 v. H. I. Hypothek m it 9,25 v. H. E ffek tivz ins .....................  370.— RM
20 v. H. II. H ypothek m it 11,25 v. H. E ffek tivz ins .................... 225.— ,,
30 v. H. Hauszinssteuerhypothek m it 1 v. H. Effektivzins . . 30.— ,,
10 v. H. Eigen kap ita ł, angenommene Verzinsung 9 v. H. . 90.— „

insgesamt jahrliche Zinslast . . . 715.— RM

Es ist bekannt, dafi das Eigenkapital oft nur buchmafiig 
vorhanden war und dafi die Baukosten iiberhóht waren. 
Ein Vertreter des Berliner Neuhausbesitzes gibt im „Beri. 
Lokal-Anzeiger" vom 5. Marz 1933 einen Bericht uber die 
Lage des Neuhausbesitzes. Danach waren 1932 in Berlin 
134 Zwangsverfahren gegen Eigentiimer von Miethausern 
mit 8205 Wohnungen anhangig. Das Ergebnis von 1931 
und 1932 ergibt, dafi von 50 000 Wohnungen des privaten 
Neuhausbesitzes in Berlin bereits ein Drittel einem 
Zwangsverfatiren unterworfen worden ist. Bei den Er- 
lósen in den Zwangsversteigerungen fallt, It. Inst. f. Konj. 
sogar ein Teil der II. Hypothek bereits aus.

Die Privatwirtschaft konnte sich die Beleihung des Neu
hausbesitzes der vorerwahnten Form des Mietshauses 
nur leisfen, weil der Staat mit 30 bis 40 v. H. des Gesamt- 
wertes eine Sicherheit leistete, die heute ais verlorener 
Zuschufi angesehen werden mufi. Dafi die Kreditpolitik 
der Institute einen solchen Raubbau an óffentlichen 
Mitteln ais Voraussetzung ihrer Tatigkeit hinnahm, ist das 
Kennzeichen einer beispiellosen Verwirrung im gesamt- 
volkswirtschaftlichen Denken. Die zwangsmafiige Ab- 
schreibung einiger Milliarden ist der „E rfolg" einer falsch 
gerichteten Kreditpolitik.
Die lebendigen Krafte des Volkes haben mit dem In- 
stinkt der Ratten das sinkende Schiff verlassen. Sie haben

der Grofistadt mit den ungesunden Altwohnungen und 
den teueren Neubauwohnungen in den Siedlungsblocks 
den Riicken gekehrt. W er noch eine Existenz hatte und 
etwas Eigenkapital besafi, ist Siedler geworden. Mit 
geradezu phantastischem Sparsinn hat sich dieser eine 
Parzelle erstanden und ein kleines oder kleinstes Eigen- 
heim geschaffen. Er fand dabei weder die Unterstiitzung 
des privatwirtschaftlichen noch des óffentlichen Kredits. 
Dafiir ein Beispiel: Handhabung der Verteilung der
Hauszinssteuerhypotheken durch die Berliner Wohnungs- 
fiirsorgegesellschaft im Jahre 1930:

V erte ilung der Hauszinssteuerhypotheken 1930 in v. H.

fu r W ohnungen in mehrgeschossigen B locks............................  95,2
,,  , , in Flachbauten ................................................. 4,8

Von den 4,8 v. H. enfie len a u f E in z e ls ie d le r ........................  2,8

Der organisierte Hypothekarkredit hat im aligemeinen 
Kleinhypotheken nur in allergeringstem Umfang gegeben. 
Nachdem man die katastrophale Lage der anderen Ob- 
jekte langst erkannt hat, ist eine Besserung in der Kredit- 
gewahrung auch noch nicht eingetreten.

Wenn auch eine Betrachtung iiber die Sicherheit der 
erststelligen Hypotheken noch durchaus nicht mafigebend 
ist fiir  die Sicherheit der gesamten Kapitalinvestierung, 
so seien hier statistische Erhebungen mitgeteilt (aus 
„Siedlung u. Landhaus" von A. Hermann), um der Klein- 
hypothek entsprechende Gerechtigkeit angedeihen zu 
lassen. Die Zahlen sind samtlich Geschaftsberichten iiber 
das verlaufene Jahr 1931 entnommen:

A) m ittle re  u. g ró fie re  H yp.: a) 3 262 M ili. RM in 82 500 Hyp.
b) 252 M ili. RM in 2 802 Hyp.

Zinsruckstande 
in v. H. d . fa li.Z insen

Zwangs- 
verste igerungen 

in v. H. a lle r Falle

Zwangs- 
yerwaltungen 

in v. H. a lle r Falle

a 5,02 1,30 2,30
b 3,42 3,00 2,00

B) k le inere  H ypo theken: a) 95 M ili. RM in 3 968 Hyp.
b) 28 M ili. RM in 2 738 Hyp.
c) 289 M ili. RM in 22 605 Hyp.

a1) 3,28 0,50 0,05
b 3,50 0,30 —

c=) 2,27 0,44 0,49

‘ ) 84 v. H. a lle r ausgegebenen Hypotheken gehen bis zu max. 1 5 0 0 0 .— RM 
!) 84 v . H .  „  „  „  1 0 0 0 0 .— RM

Wenn sich aus diesen Zahlen auch einwandfrei die 
grófiere Sicherheit der Kleinhypotheken ergibt, so kann 
diese Statistik nicht die strukturelle Verschiedenheit 
zwischen Miethaus und Eigenheim treffen. Beim Miets- 
haus, das treffend auch ais Rentenhaus bezeichnet wird, 
wird die Hypothek benutzt, um sich in den Besitz eines 
Objektes zu setzen, das dem Besitzer eine Rente fiir 
seinen Lebensunterhalt abwirft. Beim Eigenheim tritt die 
Hypothek auf, um einen Teil der Baukosten zu bezahlen; 
dem Erwerbstrieb des Mietshausbesitzers steht gegen
uber der Sparsinn des Eigenheimers. Die grófiere Krisen- 
festigkeit ist zweifellos beim Siedler. Er war gezwungen, 
viel mehr Eigenkapital mitzubringen; durch Vergabe der 
Bauarbeiten an kleine und mittlere Baugeschafte trat 
keine derartige Uberhóhung der Baukosten ein, wie beim 
stadt. Hochhausbau. Meistens ist der Eigenheimer in 
seinen Wohnungsanspriichen viel bescheidener ais der 
Mieter im Siedlungsblock; die Ausnutzung seines Garten- 
grundstiicks und der Trieb, das einmal Geschaffene der 
Familie zu erhalten, fiihrt finanztechnisch und kulturell 
bedeutend gesundere Verhaltnisse herbei.

Hierbei ergibt sich ais Forderung: a l l e  d i e j e n i g e n  
o r g a n i s a t o r i s c h e n  M a f i n a h m e n  zu  t r e f 
f e n ,  d u r c h  w e l c h e  d i e  K l e i n h y p o t h e k  g e -
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p f l e g t  u n d  z u m  u b e r w i e g e n d e n  B e s t a n d -  
t e i I d e s  I m m o b i l i a r k r e d i t s  w i r d !  
Gesamt-volkswirtschaftlich gesehen kann die Kreditpolitik 
nicht allein vom Standpunkt der Sicherheit einer erst- 
stelligen Hypothek geleitet werden, vielmehr sind pro- 
duktive Kapitalbindung, Fórderung des gewerblichen 
Mittelstands, Krisenfestigkeit und kulturelle Gesichts- 
punkte ausschlaggebender.

Verantwortlich fur die Kreditpolitik sind die óffentlichen 
Stellen und der organisierte Hypothekarkredit. Der pri- 
vate Kredit hat heute bisher erst 28 v. H. seines Vor- 
kriegsstandes erreicht. Ais Finanzierungsquellen kommen 
heute diejenigen Institute in Frage, die die kleinen Bei- 
tragszahlungen zu der Zwangsversicherung oder frei- 
willigen Versicherung, die kleinen Sparraten oder Steuer- 
ertragnisse zu Grofikapitalien ansammeln. Diese von 
kleinen Leuten aufgebrachten Kapitalien sollen wieder 
den kleinen Sparern zugute kommen, jenen Siedlern und 
Eigenheimern, die eine Kleinhypothek brauchen, um die 
oft bescheidene Restfinanzierung zu ermóglichen. Die 
Pfandbriefanstalten mussen, nach dem Vorbild Bayerns, 
gezwungen werden, einen bestimmten Teil ihrer Kapita

lien in Form von Kleinhypotheken auszuleihen. Der Aus- 
bau der bereits im Mai 1932 gegriindeten Preufiischen 
Wohnungskreditanstalt in dieser Richtung mufi gefórdert 
werden. Die sog. „Entlastung" des Althausbesitzes durch 
staatliche Eingriffe und Beihilfen mufi aufhóren, die Ge- 
baudeentschuldungssteuer mufi wieder dem Baumarkt in 
gewissem Umfange dienstbar gemacht werden.
W ir kannten bisher keine Abschreibung der stadtischen 
Hypotheken. Es herrschte die Theorie: was das Gebaude 
durch Altem an W ert verliert, gleicht sich durch die Stei- 
gerung des Bodenwertes aus. Abschreibungen fanden da
her nur zwangsmafiig statt. Viel gesiinder ist die 
A m o r t i s a t i o n s h y p o t h e k  in ihrer grundsatzlichen 
Form. Sie kommt neuerdings immer haufiger zur An
wendung; auch die Bausparbewegung baut sich auf 
diesem Grundsatz auf.
Das sind die Forderungen zur Kreditreform. Es ist klar, 
dafi sie nur gleichzeitig mit organisatorischen Mafi- 
nahmen verwirklicht werden kónnen. Die Notlage ist 
aber dringend. Eine Fortsetzung der vergangenen 
13 Jahre ist unmóglich. Darum: auf ans Werk — zur 
Reform!

WICHTIGES VOM EIGENTUMSVORBEHALT
Dr. Gerhard Otte, Reichsverband Deutscher Baustoffhandler, Berlin

Eigentum svorbehalt und O sth ilfe
Sind Empfanger der Baustoff- und baunebengewerblichen 
Lieferungen landwirtschaftliche Betriebe, so greifen hin
sichtlich der Behandlung des Eigentumsvorbehaltes Sonder- 
bestimmungen durch, die sich bei Betrieben unter Ost- 
hilfesicherungsschutz aus den beiden Verordnungen vom 
17. November und 5. Dezember 1931 herleiten. Die 
Rechtslage stellt sich im einzelnen wie fo lg t dar:

1. D as R e c h t  d e s  B e t r i e b s i n h a b e r s ,  d i e  E r - 
f i i l l u n g  z u  v e r w e i g e r n
Ahnlich wie im § 28 der Vergleichsordnung besteht auch 
im Osthilfeverfahren die Móglichkeit der Erfullungsver- 
weigerung. Sie beschrankt sich freilich auf den landwirt- 
schaftlichen Betriebsinhaber. An die Stelle der Ermachti- 
gung durch das Gericht tritt die Zustimmung des Treu
handers. Die grundlegende Bestimmung des § 10 der 
Sicherungsverordnung vom 17. November 1931 lautet:
„Wenn ein gegense iłige r V ertrag  zur Z e it d e r Eróffnung des Siche- 
rungsverfahrens von dem B etriebs inhaber nicht ode r nicht yo lls tand ig  
erfu llt ist (w ie es fu r E igentum svorbehaltskaufe z u tr if f t ) , so kann 
der Betriebsinhaber mit Zustimmung des Treuhanders d ie  Erfullung 
verweigern. W ird  d ie  Erfullung ve rw e ige rt, so kann der andere 
Vertragsteil im Rahmen des Sicherungsverfahrens Schadenersatz 
wegen N ichterfu llung ve rlangen . Der B e triebs inhaber mufi auf Er- 
fordern des andern Teils, auch wenn d ie  Erfu llungszeit noch nicht 
eingetreten ist, diesem ohne Verzug e rk la ren , ob er d ie  Erfullung 
verlangen w il l .  U n te rla fit er d ies, so g il t  d ie  Erfullung ais ver- 
weigert. Die Vorschriften des Abs. 1 und 2 finden  auf Pacht- und 
Dienstvertrage keine Anw endung ."

Wird von dem Rechte der Erfiillungsverweigerung mit Zu
stimmung des Treuhanders Gebrauch gemacht, sind nach 
dem Erlafi des Reichskommissars fiir  die Osthilfe vom 
14. April 1932 (der entsprechend auszulegen ist) die bis
herigen Leistungen der Vertragspartner wieder zuruck- 
zugewahren. Der Betriebsinhaber mufi die noch vor- 
handene W are herausgeben, der Vorbehaltslieferant da
gegen hat die bereits in Empfang genommenen Betrage 
zuriickzuzahlen. Er erhalt da fiir einen Schadenersatz- 
anspruch wegen Nichterfullung, mit dem er am Entschul- 
dungsverfahren teilnimmt. Eine Aufrechnung dieser 
Fórderung mit den zuriickzuzahlenden Rechnungsbetragen 
ist nicht zulassig, da die Voraussetzungen der Aufrechnung 
erst nach Eróffnung des Sicherungsverfahrens eingetreten

sind (vgl. § 12 der Sicherungsverordnung). Da hierin fiir 
den Lieferanten gewisse Harten liegen kónnen, besonders 
wenn seine Lieferungen durch den Landwirt zum grófiten 
Teil bezahlt waren, hat der Reichskommissar fiir die Ost
hilfe die Treuhander angewiesen, in derartigen Fallen 
ihre Zustimmung zur Erfiillungsverweigerung nicht zu er- 
teilen. Keine Bedenken sieht der Reichskommissar da
gegen, dafi der Vorbehaltslieferant „wegen seiner 
Schadenersatzforderung an den von ihm geschuldeten 
Kaufpreisraten ein Zuriickbehaltungsrecht ausiibt". Im 
ubrigen nimmt der Lieferant auch in den Fallen, in denen 
ohne Eróffnung eines Sicherungsverfahrens ein Kauf- 
vertrag nach allgemeinrechtlichen Grundsatzen auf- 
gehoben wird, nach ausdrucklicher Feststellung durch den 
Reichskommissar fiir die Osthilfe, wegen seiner Ersatz- 
forderung an dem Entschuldungsverfahren teil.

2. W i r k u n g  d e s  E r f i i l l u n g s v e r l a n g e n s  
d u r c h  d e n  B e t r i e b s i n h a b e r
Verlangt der unter Sicherungsschutz stehende Betriebs
inhaber mit Zustimmung des Treuhanders die Erfiillung 
des Eigentumsvorbehaltsvertrages, so andert sich an dem 
Inhalt des Rechtsgeschaftes (das sich ebenfalls nach dem 
Sicherungsverfahren abwickelt) nichts. Nach Feststellung 
des Reichskommissars kann daher der Vorbehaltslieferant 
nach § 321 BGB seine Leistung bis zur Bewirkung der 
ganzen Gegenleistung verweigern. Eine Herabsetzung 
seiner Fórderung in diesem Fali ist unzulassig. Er hat je- 
doch keinen Anspruch darauf, dafi er wegen seiner 
Fórderung in bar befriedigt wird. Vielmehr kann im Ent- 
schuldungsverfahren festgelegt werden, dafi zur Ab- 
deckung der Fórderung Entschuldungsbriefe gegeben 
werden.
3. E i g e n t u m s v o r b e h a l t  u n d  F o r d e r u n g s -  
a b t r e t u n g
M it dem Eigentumsvorbehalt verbindet die Praxis sehr 
haufig die Abtretung von Forderungen, um sich erhóhte 
Sicherungsmóglichkeiten zu schaffen. Bedeutsam ist 
darum die Bestimmung des § 8, Ziffer b, der Sicherungs- 
verordnung vom 17. November 1931, die wesentlich ein- 
schrankende Vorschriften allerdings nur fur die Dauer des 
Sicherungsverfahrens verfiigt:



„D ie  Verwertung verpfandeter oder zur Sicherung iibe re igneter 
Gegenstande ist unzulassig. Das gleiche g ilt  von der Verfiigung 
iibe r verpfandete oder zur Sicherung abge łre łene  Forderungen."

Die Rechtslage des Glaubigers bessert sich erst mit dem 
Augenblick, in dem nach Aufstellung des Entschuldungs- 
planes das Sicherungsverfahren aufgehoben wird. Er 
mufi darauf achten, dafi er im Entschuldungsplan gefiihrt 
wird. Freilich darf er auch dann nur insoweit Befriedi- 
gung suchen, „ais die Sicherungsmittel fiir  die Fortfiihrung 
des Betriebes nicht lebensnotwendig sind". Soweit da
gegen die verpfandeten oder zur Sicherung ubereigneten 
Gegenstande zur Aufrechterhaltung und Fortfiihrung des 
Betriebes lebensnotwendig sind, gilt fiir  die Befriedigung 
der gesicherten Glaubiger im Entschuldungsplan § 15, b 
der Sicherungsverordnung vom 17. November 1931. Ais 
lebensnotwendig sind nach Auslegung durch den Reichs- 
kommissar fiir  die Osthilfe Gegenstande anzusehen, die 
unmittelbar fiir den Betrieb gebraucht werden, dagegen 
n i c h t  Gegenstande, die erst durch ihre Verwertung fiir 
den Betrieb finanziell nutzbar gemacht werden kónnen. 
Danach sind insbesondere lnventar und Zubehór, ebenso 
aber auch Unterpachten und Mieteinnahmen ais „lebens
notwendig" anzusehen; dagegen sollen Schmuckgegen- 
stande und Wertpapierforderungen zur abgesonderten 
Befriedigung nach Mafigabe des Entschuldungsplanes den 
Glaubigern iiberlassen bleiben.

4. E i g e n t u m s v o r b e h a l t  u n d  Z w a n  g s v o I I- 
s t r e c k u n g
Wahrend § 8, b die Verwertung verpfandeter Gegen
stande und die Verfiigung iiber Forderungsabtretungen 
fiir unzulassig erklart, nimmt die Ziffer a Zwangsvoll- 
streckungen zum Inhalt. § 8, a der Verordnung vom 
17. November 1931 lautet:
„Zwangsvollstreckungen gegen den Betriebsinhaber wegen G eld- 
forderungen sowie Zwongsvollstreckungen zur Erwirkung der Her- 
ausgabe von Zubehór, Bestandteilen oder Erzeugnissen der dem 
Betriebe dienenden Grundstiicke sind unzulassig; d ie  §§ 775, 1 und 
776 ZPO finden entsprechende Anwendung. . ."

Diese Bestimmung gilt jedoch nicht unbeschrankt, sie er- 
streckt sich insbesondere nicht auf Vollstreckungen zur Er
wirkung der Herausgabe der unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten und noch vorhandenen Sachen. Im § 15 der 
Verordnung zur Durchfiihrung der Sicherungsverordnung 
vom 5. Dezember 1931, der ausdriicklich ais zu § 8 der 
Verordnung vom 17. November 1931 gehórig aufgefiihrt 
wird, heifit es daher:
,,Zwangsvollstreckungen zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen, 
dereń Eigenłum sich der G la ub ig e r bis zur vó llige n  Zahlung des 
Gegenwertes vorbehalten hat, sind auch nach Eróffnung des Siche- 
rungsverfahrens zu lassig."

Dieser § 15 der Ausfiihrungsverordnung greift also zu- 
gunsten der Glaubiger landwirtschaftlicher Betriebe im 
Sicherungsverfahren durch, dereń unter Eigentumsvor- 
behalt gelieferte Waren ais Zubehór gemafi §§ 97, 98 
BGB gelten wurden. Die Zwangsvollstreckung in dieses 
unter Eigentumsvorbehalt stehende Zubehór bleibt somit 
ausdriicklich erlaubt. Eine entgegenstehende Entscheidung 
des Landgerichts Ratibor vom 17. Juni 1932 wird man da
her fiir ein Fehlurteil halten mussen. Es wird darin zwar 
richtig erkannt, dafi Zwangsvollstreckungen im Sicherungs- 
verfahren gegen den Betriebsinhaber wegen Geldforde- 
rungen sowie zur Erwirkung der Herausgabe von Zubehór 
nach der Sicherungsverordnung unzulassig sind. Die 
Ausnahme der Durchfiihrungsverordnung wird jedoch an- 
scheinend vóllig iibersehen.

Eigentum svorbehalt
und a llg e m e in e r Vollstreckungsschutz
Durch zwei Verordnungen vom 14. Februar 1933 ist iiber 
die dargelegten Yorschriften hinaus a l l e n  l a n d w i r t -

s c h a f t l i c h e n  B e t r i e b e n  ein Vollstreckungsschutz
— zunachst befristet bis zum 31. Oktober 1933 — ein- 
geraumt worden, auch dann, wenn sie nicht im so- 
genannten Sicherungsverfahren der Osthilfe stehen. Dem- 
nach sind f iir  die gesamte Landwirtschaft Zwangsver- 
steigerungen in landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche 
und gartnerische Grundstiicke sowie Zwangsvoll- 
streckungen wegen Geldforderungen in bewegliches Ver- 
mógen (Sachen, Barmittel, Guthaben) unzulassig.

Wichtig ist jedoch, dafi Zwangsversteigerungen in Grund- 
stucke und Zwangsvollstreckungen in bewegliches Ver- 
mógen des landwirtschaftlichen Schuldners wegen Forde
rungen a u s  L i e f e r u n g e n ,  d i e  n a c h  d e m 
30. J u n i  1931 b e w i r k t  w u r d e n ,  unter bestimmten 
Voraussetzungen ausgenommen bleiben. Bei Zwangs- 
versteigerungen kann der Glaubiger beantragen, das 
Verfahren fortzusetzen (§ 3). Forderungen aus Liefe
rungen sind dagegen ohne weiteres vollstreckbar, wenn 
nicht die untere Verwaltungsbehórde bescheinigt, dafi 
dem Schuldner durch die Zwangsvollstreckung die 
ordnungsgemafie Fortfiihrung der Wirtschaft unmóglich 
gemacht wird (§ 9). W ird der Antrag des Lieferanten 
gemafi § 3 genehmigt und wird im zweiten Falle eine 
Bescheinigung der Verwaltungsbehórde gemafi § 9, 
Abs. 2, nicht vorgelegt, so u n t e r l i e g e n  Z w a n g s -  
m a f i n a h m e n  w e g e n  F o r d e r u n g e n  a u s  L i e f e 
r u n g e n  o d e r  L e i s t u n g e n  a n  L a n d w i r t e  
a u f i e r h a l b  d e s  O s t h i l f e s i c h e r u n g s v e r f a h -  
r e n s  k e i n e n  B e s c h r a n k u n g e n .  Privilegiert sind 
aber nur solche Baustofflieferungen, die fiir  den „Betrieb" 
im Erntejahr 1933 gemacht sind. Dazu gehóren Erneue- 
rungen und gegebenenfalls Umbauten. Baustofflieferungen 
fur die Errichtung eines neuen Wirtschaftsgebaudes stellen 
nach ausdrucklicher Bestatigung durch das Reichsjustiz- 
ministerium keine Lieferungen fiir den laufenden „Betrieb", 
sondern „Aufwendungen fiir  die Substanz" dar. Sie 
werden von den Vollstreckungsprivilegien nicht betroffen. 
Auch Baudarlehen, die zum Zwecke der dauernden Ver- 
besserung der Substanz gegeben sind (z. B. zum Bau 
eines neuen Wirtschaftsgebaudes) geniefien kein Vor- 
recht, da sie nicht zur Deckung von „Betriebsausgaben" 
gegeben sind. Erfafit werden von der Verordnung land
wirtschaftliche Haupt- und Nebenbetriebe, d. h. solche 
Betriebe, die der Aufbereitung und Verarbeitung von 
Bodenbestandteilen oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
dienen. Gastwirtschaften oder Kramereibetriebe des 
Landwirtes sind keine Nebenbetriebe, selbst dann nicht, 
wenn sie in den gleichen Raumlichkeiten gefuhrt werden. 
Sie unterliegen darum auch nicht dem Vollstreckungs- 
schutz des § 7. Der Lieferant kann sich unbeschrankt an 
die zu solchen Betrieben gehórenden Gegenstande 
halten. Soweit Lieferungen von der Vollstreckungsschon- 
frist nicht betroffen werden, gilt dies ohne weiteres auch 
fur Lieferungen unter Eigentumsvorbehalt. Unter den dar
gelegten Voraussetzungen sind also Vollstreckungsmafi- 
nahmen móglich und zulassig. Unabhangig von den Ein- 
schrankungen des § 9 der Verordnung vom 14. Febr. 1933 
sind iibrigens weiterhin Zwangsvollstreckungen auf Her
ausgabe der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten und 
noch vorhandenen Baustoffe. Denn die generelle Unzu- 
lassigkeitserklarung bezieht sich lediglich auf Zwangsvoll- 
streckungen wegen Geldforderungen. Eine ausdruckliche 
Verbotsvorschrift wie fiir  diese besteht nicht, so dafi in 
dieser Hinsicht die Basis des oben erwahnten § 15 der 
Osthilfeverordnung vom 5. Dez. 1931 fiir die gesamte 
Landwirtschaft Geltung beanspruchen kann.

Alle diese Sondervorschriften tragen zwingenden Charak
ter und kónnen von den Vertragsparteien nicht einseitig 
und willkurlich abgeandert werden.
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JESUS-CHRISTUS-KIRCHE IN BERLIN-DAHLEM
Architekt Jurgen Bachmann, BDA, Berlin /  13 Abbildungen

Eingangsseite von 
SOden ausgesehen, 
rechts Pfarrhaus

Aus einem engeren Wettbewerb ist der Entwurf fur die 
hier abgebildete Kirche hervorgegangen. Von seiten des 
Gemeindekirchenrates waren Richtlinien fur den Kirchen- 
bau angegeben. So .sollte der Turm das fernhin ślcht- 
bare richtunggebende Wahrzeichen Dahlems werden, 
welches in Dahlem bisher fehlte. Auch fur das Kirchen- 
innere war verlangt, da6 der A ltar den architektonischen 
Richtungspunkf des Innenraumes bilden solle, ebenso 
wurde gewunscht, dafi die Kanzel seitlich und die Orgei 
mit der Sangerempore nicht im Angesicht der Gemeinde 
angebracht werden durfe.
Fur die formale Erscheinung des Kirchenbaues nebst 
Wohnungsbauten gab das Programm folgenden Anhalt: 
Keine spielerische Anlehnung an die dórfliche Vergangen- 
heit, innen und auften strengste Einfachheit, keine Mi5ton-



bildung mit der Villenumgebung, geistig aber etwas 
durchaus anderes.
Fur die Gesamtanlage in einem malerisch aufgeteilten 
Park und an gekrummten Straften wurde eine freie Grup- 
pierung der Bauten ais das Richtigste empfunden. Die 
Wohnungsbauten bilden den Dbergang zu den umliegen- 
den Villenbauten und steigern so den Maftstab des 
Kirchenbaues selbst.
Bei dem verhaltnismaftig hohen Innenraum der Kirche, 
22 m im Scheitel, waren starkę akustische Bedenken er- 
hoben worden. Infolge der reich gegliederten, zum Teil 
offenen Lamellendecke mit dahinterliegendem Hohlraum 
ist die Hórsamkeit eine sehr gute. Zum Beispiel kann auf 
einen Schalldeckel uber der Kanzel verzichtet werden.

Die Grundriflgestaltung ergibt die Móglichkeit, den 
ganzen Kirchenraum bei Bedarf durch Hinzuziehung der 
groften Vorhalle und der Seitenschiffe, die bei normalen 
Gottesdiensten durch Vorhange abgeschlossen sind, zu 
vergróftern, so daft das Gesamtfassungsvermógen von 
rund 400 festen Sitzplatzen im Kirchenschiff bis auf an- 
nahernd 1200 Platze gesteigert werden kann. Die Sanger- 
empore ist mit uber 200 Platzen besonders groft angelegt, 
um Kirchenkonzerte in groftem Ausmafte veranstalten zu 
kónnen.
Die Belichtung des Kircheninnenraumes erfolgt ausschlieft- 
lich durch die seitlichen Fenstergruppen, so da li weder 
die Gemeinde noch der Prediger direkt ins Licht sehen. 
Der Raum ist frei von allen die Sicht behindernden 
Stutzen. Das beherrschende Motiv des Innenraumes 
bildet ein schlichtes 10 m hohes Holzkreuz. Vor dem Holz- 
kreuz steht der Altartisch auf einer halbkreisfórmig vor- 
springenden Estradę, dereń Stufen beim Abendmahl 
Kniekissen erhalten. Der gesamte Altarraum ist gegen- 
uber dem ubrigen Kirchenraum um funf Stufen erhóht 
und so groft, daft 80 Stuhle Platz finden.

Ansicht der Jesus-Christus-Kirche vom Bahnhof Thielplatz aus

O b e r g e s c h o f i 1 :1000
1 Madchenkammer
2 Bad
3 Kinderschlafzimmer
4 Ankleidezimmer
5 Elternschlafzimmer
6 Fremdenzimmer
7 Diele
8 Kinderspielzimmer
9 Balkon

10 Vorraum
11 Stuhllager
12 O rge lem pore
13 K le iderab lage
14 Schlafzimmer
15 Kuchę
16 Wohnzimmer

E rd g e s c h o fi 1 :1000
1 Kuchę
2 Anrichte
3 Speisezimmer
4 Wohn- und Musikzimmer
5 Sprechzimmer
6 W artezimmer
7 Kleiderablage
8 Vordiele
9 Diele

10 Herrenzimmer
11 Wintergarten
12 Terrasse
13 Fahrradraum
14 Vorraum
15 Offene Halle
16 Paramente
17 Sakristei
18 Tauf- und Traukapelle
19 Gemeindesaal
20 Gang
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Ansicht der 
Eingangsseite 
M. 1 :500

Die ursprunglich fur den inneren Ausbau der Kirche zur 
Verfugung gestellten Mittel wurden infolge der kata- 
strophalen Verschlechterung der Wirtschaftslage stark be- 
schnitten. Der innere Ausbau ist infolgedessen au6 er- 
ordentlich einfach durchgefuhrt. Der Raum hat helle 
Wandę und eine dunkle Decke. Die Altarwand schmuckt 
ein grófier Schriftteppich (das Glaubensbekenntnis). Im 
ubrigen ist das Holz des Gestuhls und der Orgelempore 
farbig behandelt.

Durch Ersparnisse bei der Bauausfuhrung wurde es móg
lich, die Fenster mit farbiger Bleiverglasung zu versehen, 
die eine neuartige Auswirkung der Rautenteilung dar- 
stellen und trotz ihrer verhaltnismafiig billigen Herstellung 
einen aufierordentlichen Reichtum sowohl in der Teilung 
wie in der Farbę zeigen.

Der gesamte Fufiboden des Kirchenraumes und der Vor- 
halle mit Ausnahme des Altarplatzes ist mit Kokosmatte 
ausgelegt. Das feste Gestuhl steht auf Holzfufiboden, 

Ouerschnitt gegen den A ltar zu M. 1 : 4 00  und der Altarraum hat einen Belag von Muschelkalkstein
erhalten.
Die kunstliche Beleuchtung des Kirchenraumes erfolgt 
durch Beleuchtungskórper, die frei im Kirchenschiff an 
Seilen aufgehangt sind und die das Licht hauptsachlich 
nach unten strahlen lassen, wodurch eine wirkungsvolle 
Raumstimmung, unten heli, nach oben sich verdunkelnd, 
entsteht.
Der Turm hat eine Hóhe bis zur obersten Kreuzspitze von 
rund 50 m. Die obere Plattform ist besteigbar, und das 
Turmkreuz kann bei Dunkelheit angestrahlt werden.
Die im Turm hangenden vier Glocken haben die Tóne h, 
dis, gis, fis und werden elektrisch gelautet.

Ouerschnitt gegen d ie  O rge lem pore  M . 1 :400

Die Kirche hat keinen festen Taufstein erhalten, da eine 
Tauf- und Traukapelle in dem vorderhand nicht zur Aus- 
fuhrung gekommenen Gemeindehaus vorgesehen ist.
Die aufieren Mauerflachen der Gebaude sind in hell- 
roten Klinkern, die in Farbtónen von gelb bis braunrot 
spielen, ausgefuhrt. Der Architekt ist der Ansicht, dafi 
diese hellere Steinfarbe in diesem Falle richtiger ist a!s 
eine dunkle Klinkerfarbe, da die helleren Mauerflachen 
mit den Putzflachen der umliegenden Villen und dem
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Innenansicht mit 
Blick zum Altar, 
hinter dem ein 
grofl. Schriftteppich 
(Glaubensbekennt- 
nis) angebracht ist

Grun der Parkanlagen besser zusammengehen. Auch 
durfte die Schónheit eines Ziegelmauerwerkes hauptsdch- 
lich in der Flachenwirkung liegen und nicht in einer starken 
Gliederung. So hat die architektonische Gestaltung der 
Kirche grofte Backsteinflachen erhalten, die nur an be
sonderen Stellen leicht geschwungen sind. Die grofte 
Giebelflache uber dem Haupteingang wird von einer 
Christusfigur, von Bildhauer Isenbeck, beherrscht, die in 
Bronze getrieben wurde.
Die Dachflachen haben deutsche Schieferdeckung er
halten, die in ihren dunkleren Tónen gut zu den Backstein
flachen stehen.
Bei Durchfuhrung des Gebaudes war es móglich, gegen- 
uber den veranschlagten Kosten erheblich zu sparen. 
Die gesamten Ausfuhrungskosten einschl. Architekten- 
honorar und Bauleitung betragen 770000 RM, wovon auf 
den Kirchenbau etwa 615000 RM, auf das Pfarrhaus nebst 
Pfarrburos etwa 110000 RM und auf die Nebenanlagen, 
Gartenanlagen, Einfriedigung und Straftenbaukosten etwa 
45000 RM entfallen.
Der Bau wurde im September 1930 begonnen und De- 
zember 1931 beendet. Jurgen Bachmann

Schnitt durch die Kirchendecke. 1 Binder. 2 Schieferdach. 3 Dach- 
schalung. 4 Sparren. 5 Pfette. 6 Torfotektplatten. 7 Lamellendecke

Kirchengestuhl in Ansicht, Querschnitt, Aufsicht und Seitenansicht 1 :20

53 M
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KIRCHE, KLOSTER, ALTERS- UND KINDERHEIM 
ST. KAMILLUS IN CHARLOTTENBURG a-e «hwi.H9. Ba„au.g=be
Architekt Hermann Mohr, Charlottenburg /  10 Abbildungen

Amicht vom Friedrich-Karl-P latz

Der Kamillianerorden, nach seinen Satzungen neben 
priesterlicher Tatigkeit zur standigen Kranken- und Alters- 
pfiege verpflichtet, besafi seit Jahren in Charlottenburg 
inmitten der katholischen St. Kamillusgemeinde ein Bau- 
grundstuck erheblicher Tiefe aber verhaltnismaftig ge- 
ringer Breite.
Fur den Neubau wurde ais Mindestbauprogramm ver- 
iangt: Eine Kirche fur mindestens 1200 Glaubige, ein 
Aitersheim mit mindestens 100 Beften, dazugehórige 
Tages- und Speiseraume, Kuchen und alle sanitaren An- 
Icgen, dabei in einer Gruppierung und Zusammenlegung. 
die leichteste Bewirtschaftung mit wenig Personal gewahr- 
ieisteten. Bedingung war ferner drei bis vier Gemeinde- 
sc e, d e einzeln benutzt und auch ais Gesamtsaal ver- 
eint fur Tonfilm- und Theaterauffuhrungen dienen sollten. 
Zu all dem kamen Pfarramtsraume, Verwaltungs- und 
Klosterbau, dazu entsprechende Raume fur einen Kinder- 
hort und Kindergarten.

Der Bauplatz am Friedrich-Karl-Platz in Charlottenburg 
zeigte links geschlosse.ne nachbarliche Giebelwand von

27 m Hóhe und 41 m Tiefe, wahrend die rechte Nachbar- 
giebelwand bei gleicher Hóhe 14 m Tiefe aufwies. Haupt- 
front am Friedrich-Karl-Platz mit Nordrichtung, wogegen 
die Gartenseite ais reine Sudseite den Vorteil dauernder 
Besonnung hat.

Ein zweigeschossiger Flachbau wurde mit hellem Keller 
und oberer Dachterrasse ais AbschluB in der Tiefe des 
Grundstucks in Sud-, West- und Ostlage errichtet. In 
diesem Bau sind untergebracht: Kloster (Studienanstalt), 
Verwaltungsraume, Kinderhort, Kindergarten mit idyllischem 
Spielgarten, Kloster mit besonderem abgeschlossenen 
Garten. Dachterrasse dient bei gutem W etter dem Unter- 
richt und Aufenthalt der Kinder. Besondere Eingange 
und Treppenhauser fuhren vom Keller bis zur Dachterrasse 
und zeigen turmartige Endigungen. Alle ubrigen Raume 
des Programms sind in einem Hochhaus an der Platzfront 
untergebracht, wobei versucht wurde, entsprechend Nord- 
seite des Platzes und Sudseite des Gartens eine móglichst 
ideale Belichtung, Entluftung und Besonnung der Wohn- 
raume zu erreichen.
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St. Kam illus In C h a rlo tłe n b u rg
Architekt Hermann Mohr, Charlottenburg

Ruckansichł. Im V ordergrund Flachbau m it Kloster und K indertagcsheim , 
dah in te r Kirche m it A ltersheim  darube r Schnitt 1 :5 0 0

Erdgeschoflgrundrifi
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gehende Linien Wirkung bedeutender Grofie und Hóhe 
zu erzielen.
Der beengte Chorraum fuhrte zur Anordnung und zum 
Zusammenbau der bronzenen Flugel der Kommunionbank 
mit Kanzel und Taufstein oderhalb der letzten Stufe des 
Chors, welch neue Anordnung sich gut bewahrt hat.
Die zwei Treppenhauser mit ihren Personenaufzugen 
fuhren oberhalb der Kirche zum 3%geschossigen Alters- 
heim. Wahrend am Friedrich-Karl-Platz zur Schaffung 
von Balkonterrassen fur die Altersheiminsassen jedes Ge
schofi je 1 m zuruckgesetzt wurde, ergab sich an der 
Garten-Sudseite durch Zurucksetzung der gesamten 
oberen Altersheimfront eine Riesensonnenterrasse fur 
100 Personen uber der Kirche.
Der Kirchenhof mit den gewunschten uberdeckten, ringsum 
fuhrenden Bogengangen ist gleichzeitig Verbindungsgang 
und Zusammenschlufi vom hinteren Flachbau und vorderen 
Hochbau und dient besonders zu feierlichen Umgangen 
an Festagen. Hermann Mohr

St. Kam illus  
in C harlo tten b urg
Architekt Hermann Mohr 
Charlottenburg

Altersheim . D reibettenzim m er m it 
e ink lappbaren  Betten

Im Untergeschoft befindet sich ein 5 m hoher, viermal 
durch Harmonikaturen abteilbarer und durch grofie 
Fenster nach Suden und Norden belichteter Gemeinde- 
saal, der 700 Personen Platz bietet, mit allen Einrichtungen 
fur Theater- und Tonfilmvorfuhrungen. Auch die Ge- 
meindebibliothek, Zentralkuche mit Speisen- und Personen- 
aufzug sowie Vorratsraume usw. sind hier eingebaut.
Bei dem 2m uber Burgersteig liegenden Kirchenraum er
gab sich aus konstruktiven, akustischen und kunstlerischen 
Grunden der Einbau von mehreren ubereinanderliegenden 
Seitenemporen.

Der Kirchenraum ist zwangsmaftig mit Chorfenstern nach 
Suden zentriert, wahrend die Gruppe der funf Platzfront- 
fenster uber der Orgelempore hinweg Nordlicht bringt. 
In Berucksichtigung der besonnten Sudlage des Chors 
mit Hauptaltar und anschliefienden Nebenaltaren haben 
hier grofie starkfarbige Bildfenster Platz gefunden, dereń 
leuchtende Reflexe das Gotteshaus erfullen. Im Innern 
ist versucht worden, durch schmucklose grofie durch-

Altersheim. Dreibettenzimmer, nochts 
mit aufgeklappten Betten
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1 Ansicht und G rund riB  des M auerw erkrahm ens om Chor 1 : 400

4 Ansicht d e r W indscheiben von auSen

rahmen am Chor

Das auf den vorhergehenden Seiten beschriebene Bau- 
werk ist in bezug auf die Anordnung und konstruktive 
Durchbildung vielfach bemerkenswert. Durch die recht- 
zeitige Zusammenarbeit des entwerfenden Architekten 
mit dem beratenden Bauingenieur war es móglich, die 
Eigenschaften der verschiedenen Baustoffe (Mauerwerk, 
Stahl und Eisenbeton) besonders wirtschaftlich auszu- 
nutzen und dabei die Forderungen des Architekten in 
bezug auf Raumgestaltung und Formgebung zu be- 
friedigen.

D ie  Q u e r s t e i f  i g k e i t d e s  B a u w e r k e s
Die Windlasten auf die vordere und hintere Frontwand
konnten ohne weiteres durch die ais Flachtrager wirken-

ST. KAMILLUS IN CHARLOTTENBURG
A nordnung und Ausbildung d e r H a u p ttra g w e rk e : Gerhard Mensch, Beratender Ingenieur V. B. I. /  12 Abb.

f- r—i = formtger Mrttelrahmen -•

2 Ansicht der W indscheiben von innen
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9 Verankerung der Dachdecke 1 : 60 
Ouerschnitt a —b von A b b . 7

den massiven Geschofidecken in die massiven G iebel
wande geleitet werden. Diese reichen aus, um den ge
samten Winddruck einwandfrei auf den Baugrund zu 
ubertragen. Dagegen war die Aufnahme der Windlasten 
auf die beiden Giebelwande nicht ohne besondere bau- 
liche Mafinahmen móglich. Hier war zu unterscheiden 
zwischen dem iiber dem Kirchenschiff vorgesehenen 
Altersheim und dem eigentlichen Kirchenbau. Das Alters- 
heim ist durch die beiden massiven Treppenhauser und 
die Hoffront geniigend seitlich ausgesteift. Die Treppen
hauser kónnen ais massive und in sich ausgesteifte Bau- 
kórper aufierdem noch den W indanteil auf die Giebel- 
wand des Kirchenbaues iibernehmen und in die Funda- 
mente leiten. Die Hoffrontwand des Altersheimes gibt 
die Windlasten jedoch erst durch Vermittlung der massiven 
Abschlufidecke iiber dem Kirchenschiff, die auch ais 
Flachtrager wirkt, zum grófiten Teil an die Umfassungs- 
wande am Chor ab. Die einzelnen Mauerwerkspfeiler 
sind durch das Sturz- und Briistungsmauerwerk in drei 
geschlossene Mauerwerksrahmen von Z- bzw. U-fórmigem 
Ouerschnitt zusammengefafit, wie in der Abb. 1 im Grund- 
rifi und Ansicht dargestellt. Sie nehmen weiter noch die 
Windbelastung der Giebelwande anteilig auf, und zwar 
wieder durch die ais Flachtrager wirkenden massiven 
Decken der Emporen. Diese Deckenscheiben sind 
schnabelartig in der aus den Abb. 2 und 4 ersichtlichen 
Weise ausgebildet, um die waagerechten Auflagerkrafte 
einwandfrei an das Mauerwerk der Rahmen abgeben zu 
kónnen. Die Abb. 3 la fit die Verbindung zwischen dem 
Schnabel aus Eisenbeton und der Steineisendecke er- 
kennen. Das Mauerwerk der drei Rahmen ist 51 cm stark 
und nimmt die Biegungsmomente und Normalkrafte ohne 
weiteres auf. Die Briistungen der Fenster sind jedoch 
nur 25 cm stark und deshalb am oberen Rande durch 
Flacheiseneinlagen verstarkt. Vgl. hierzu die Abb. 5.

D ie  G l o c k e n t i i r m e
Die Umfassungswande der beiden Glockentiirme sind 
zum Teil in schlanke Pfeiler aufgelóst und durch eine ver- 
haltnismafiig diinne Abschlufidecke und durch die Decke 
unter dem Glockenstuhl zusammengefafit. Fiir die Eck- 
pfeiler in der schmalen Vorderfront ergaben sich rechne- 
risch bei Windbelastung zu grofie Zugbeanspruchungen, 
so dafi Eisenbewehrungen erforderlich wurden. Aus der 
Abb. 6 ist zu ersehen, wie durch die Rundeisenanker in 
den Pfeilern und durch die Flacheisen im Sturz biegungs- 
feste Ecken gebildet sind. Die Flacheisen im Sturz geben 
der Mauerwerksecke auch in waagerechter Richtung eine 
gewisse Seitensteifigkeit. Das Kreuz ist in die beiden er- 
wahnten Decken eingespannt. Die Aussteifung beider 
Decken und die Verankerung der unteren Decke mit dem 
Wandmauerwerk ist in Abb. 7 und 8 dargestellt. Der 
Zusammenhang zwischen der oberen Decke und den 
Wanden ist durch die aus Abb. 9 ersichtlichen Anker aus 
U-Eisen gewahrt.

A b f a n g e k o n s t r u k t i o n  f i i r  d a s  A l t e r s h e i m  
i i b e r d e m  K i r c h e n r a u m
Die riickwartige Aufienwand des dreigeschossigen Alters
heimes oberhalb des Kirchenschiffes mufite iiber eine 
Breite von 20,80 m freitragend abgefangen werden. Das 
geschah durch Anordnung eines im Mauerwerk der Hof
front liegenden Fachwerktragers aus Stahl St. 37 von
4,05 m Systemhóhe entsprechend der Hóhe des mittleren 
Geschosses. Die Lasten der Decke iiber dem Kirchenschiff 
werden durch Hangestangen auf den Fachwerktrager 
iibertragen und die der Dachdecke durch Stiitzen. Das 
System des Tragers ist aus der Abb. 11 zu ersehen und 
war vor allem durch die Lage und Grofie der Fenster-
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G r i i n d u n g

Bei der Wani der Griindungsart mahnte eine Tonschicht 
von wechselnder Machtigkeit zur Vorsichl. Wegen des 
hohen Grundwasserstandes — der Fufiboden des Heiz- 
kellers und des Pumpenraumes liegt beispielsweise um
2,50 m tiefer ais der hóchste Grundwasserspiegel — 
mufite das ganze Bauwerk eine zusammenhangende 
Dichtung gegen Grundwasser erhalten. Fiir die Fun- 
dierung wurden die einzelnen Lastpunkte in Gruppen zu- 
sammengefafit, dereń jede auf einem Fundamentkórper 
aus Eisenbeton steht. Diese wiederum sind untereinander 
zu einer Platte unter dem Bauwerk vereinigt, so dafi in 
Verbindung mit den Omfassungswanden im Keller eine 
Wannę aus Eisenbeton im Grundwasser entstand. Den 
linken Teil des Bankettbalkens unter den Frontwand- 
pfeilern und den Fundamentkórper unter dem linken 
Treppenhaus zeigt Abb. 12.
Die konstruktive und statische Bearbeitung war dem Ver- 
fasser iibertragen. G. Mensch

offnungen bedingt. Das Lichtbild Abb. 10 zeigt die Stahl- 
konstruktion nach der Aufstellung und vor der Ummaue- 
rung mit porósen Yollsteinen.

10 Abfangetrager im Altersheim

Bankettbalken u n te r  den Frontwandpfeiler

Treppenhaus

12 Eisenbewehrung der Fundamentsohle 1:200

DIE PLANUNG VON FERNMELDEANLAGEN
Dipl.-lng. Hanns R. Klein, Berlin-Grunewald /  3 Abbildungen

Der Fernmeldetechniker, der die Schwachstromanlagen 
des Hauses einzurichten hat, steht immer wieder vor der 
merkwurdigen Tatsache, dafi er den Weg fiir seine Lei- 
tungen, die heute genau so wichtig sind wie Gas-, 
Wasser- und Elektrizitatsleitungen, mit Hammer und 
Meifiel selbst suchen mufi. Er mufi seine Leitungen den 
vorhandenen Verhaltnissen anpassen und wird dadurch 
sehr oft zu Lósungen gezwungen, die nicht befriedigend 
sind. Der Grund fiir diese Vernachlassigung des Schwach- 
stroms liegt offenbar in der weit verbreiteten Obung, die 
Fernsprech-, Signal-, Alarm-, Kontroli-, Uhren- und Klein- 
fórderanlagen ais lastiges Anhangsel der Starkstrom- 
einrichtungen zu betrachten, und sie — sei es aus Be- 
quemlichkeit oder Unkenntnis — vom Installateur der 
Lichtanlagen ais Zugabe zu verlangen. Die Praxis zeigt 
die Fehler dieses Verfahrens. Schlecht verlegte Klingel- 
leitungen verunzieren die Raume, geben unsaubere 
Linien auf den Tiirrahmen, Fufi- oder Deckleisten; un- 
zweckmafiige Anbringung der Apparate ohne Riicksicht 
auf die Organisation des Hauses schafft standige un- 
nótige Lauferei und Unruhe, und technisch rachen sich 
nachlassig verlegte Schwachstromleitungen durch 
schlechte Funktion der ganzen Anlage.
Abhilfe ist nur zu schaffen, wenn sich Bauherr und 
Architekt r e c h t z e i t i g  i i b e r l e g e n ,  welche 
Schwachstromanlagen in ihren Raumen notwendig und 
wiinschenswert sind, und welche Rucksicht auf ihre sau- 
bere Verlegung und ihre einwandfreie Funktion zu 
nehmen ist. Wenn hier der Versuch gemacht wird, 
den Baufachleuten eine Yorstellung von der neuesten

Schwachstromtechnik zu geben, so mufi der Verfasser 
um Nachsicht bitten, wenn er in der Fernmeldetechnik 
besser zu Hause ist ais im Bauwesen. Es handelt*sich 
um eine Annaherung zweier bisher leider getrennt be- 
arbeiteter Gebiete, die einander naherzubringen hier 
versucht werden soli.

A. W e l c h e  F e r n m e l d e a n l a g e n  s i n d  zu  b e -  
r u c k s i c h t i g e n  ?

W er Fernmeldeanlagen planen will, mufi sie kennen. 
Diese Kenntnis kann im Rahmen eines Aufsatzes un- 
móglich vollstandig vermittelt werden. W ir beschranken 
uns auf eine Obersicht der prinzipiell wichtigen Ein
richtungen, die heute in der einen oder anderen Form 
stets vorkommen. Diese Obersicht ist so aufgeteilt, dafi 
der Architekt zum mindesten nichts vergifit, wenn er sie 
seinen Oberlegungen zugrunde legt. Dabei mufi ein 
Onterschied zwischen Wohnungen und Einzelhausern 
einerseits, Buro- und lndustriebauten andererseits ge
macht werden. Onser Arbeitsplan gilt zwar fiir alle 
Falle; nach Grofie und Art der in Betracht kommenden 
Schwachstromanlagen ergeben sich jedoch Onterschiede, 
die bei der Behandlung der einzelnen Einrichtungen 
naher angegeben werden sollen.

Eine technische Vorbemerkung ist ferner zu machen: Der 
Begriff Schwachstromanlagen ist irrefijhrend. Es handelt 
sich eigentlich nicht um Schwachstromanlagen, sondern 
um N i e d e r s p a n n u n g s a n l a g e n .  Die benótigte

Spónnweite 20.8m ------------------------- —

11 System der Abfangetrager im Altersheim 1 : 250

Dachdecke
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Planung von Fernm elde- 
an lagen im Einzelhaus:
Zweckmafiige Aufsłellung 
der Apparate (leicht zugang- 
lich, gut sichtbar). Leitungs- 
fuhrung in den FuCleisten; 
besondere Kabelkanale 
nicht erforderlich

Stromstarke ist, zum Beispiel in groften Fernsprech- 
anlagen mit mehreren hundert Nebenstellen, wie sie in 
grofien Biirohausern vorkommen, recht erheblich; da
gegen wird die Spannung, in Volt gemessen, meist unter 
den im Lichtnetz gewohnten Grofien bleiben. D,e 
Schwachstromtechnik arbeitet im allgemeinen mit Span- 
nungen von 4—60 Volt. Es gibt aber auch Anlagen, 
bei denen die Schaltvorgange zwar mit Niederspannung 
bewirkt werden, der Betrieb der Apparate aber, zum 
Beispiel der von Lichtsignalen, mit der vollen Netz- 
spannung erfolgt. Auch hieraus ergibt sich die Not- 
wemdigkeit, derartige Einrichtungen und ihre Planung 
sorgfaltig zu uberlegen. Zur besseren Begriffsbestimmung 
aber sollte man nicht mehr von Schwachstromtechnik, 
sondern von F e r n m e l d e t e c h n i k  sprechen und 
hierunter fotgende Anlagen verstehen:

1. Fernsprecher,
2. Signalanlagen,
3. Alarm- und Kontrollanlagen,
4. elektrische Uhrenanlagen,
5. Kleinfórderanlagen.

Ihnen allen ist gemeinsam, dafi eine M e I d u n g , sei 
sie nun in Form des gesprochenen Wortes oder eines 
optischen oder akustischen Zeichens oder ais Mitteilung 
einer Zustandsanderung gegeben, von einem Orte zu 
einem anderen zu leiten ist.

1. Fernsprecher
Ohne Fernsprecher ist das heutige Geschafts- und 
Privatleben nicht mehr denkbar. Die Statistik zeigt, dafi 
wir in Deutschland auf diesem Gebiete weit hinter der 
Entwicklung anderer Lander zuruck sind. Bei Wieder- 
kehr normaler Wirtschaftsverhaltnisse werden w ir mit 
einem starken A n s t e i g e n der Zahl der Fernsprech- 
anschlusse zu rechnen haben. Die einfachste Telephon- 
anlage ist der gewóhnliche H a u p t a n s c h l u f i  ohne 
Nebenstelle, der von der Deutschen Reichspost ein- 
gerichtet wird. Die Verbindung mit 'dem óffentlichen 
Netz wird meistens uber Kabel, in den Aufienbezirken 
der Grofistadte und in kleinen Orten teilweise uber 
Freileitungen hergestellt. Es ist also zweckmafiig, E i n - 
f u h r u n g s ó f f n u n g e n  fur diese Leitungen vorzu- 
sehen. Handelt es sich um ein Einfamilienhaus, an das 
ein einziger Fernsprechanschlufi herangefuhrt wird, so 
ist das Problem verhaltnismafiig einfach. Schon in 
Mietshausern mit mehreren oder vielen Wohnungen mufi 
man aber beriicksichtigen, dafi die Fernsprechanschlusse 
auch spater in mehr oder weniger grofier Zahl heran- 
gebracht werden sollen.

Sobald es sich um Buro- oder Industrieraume handelt, 
begegnet uns die Fernsprech-Nebenstellenanlage. Das

ist eine Anlage, bei der die Verbindung mit dem Amt 
durch eine Zentrale hergestellt wird, von der aus die 
einzelnen Sprechstellen untereinander verbunden werden. 
In der Regel ist heute dieser Untereinanderverkehr und 
der Verkehr z u m  Amt automatisch, nur der ankommende 
Amtsverkehr wird durch eine besondere Telephonistin ver- 
mittelt. In beiden Fallen wird genugend Raum fur die 
Unterbringung der manuellen oder automatischen Z e n 
t r a l e  und ihres Zubehórs vorgesehen werden mussen. 
Etwas anders liegen die Verhaltnisse bei den nicht mehr 
ganz so neuzeitlichen, aber immer noch weit verbreiteten 
Reihenschaltanlagen. Hier ist jede Station in der Reihe 
sozusagen e i n e  Z e n t r a l e  f i i r  s i c h ,  die alle Ver- 
bindungsvorgange selbst bewirken kann. Nur die Zu- 
teilung der ankommenden Amtsanrufe wird von einer 
Hauptstelle aus, bei der der Ruf vom Amt ankommt, vor- 
genommen. Zu diesen drei Grundtypen von Fernsprech- 
einrichtungen:

Einfache Hauptanschliisse 
Nebenstellenanlagen in Zentralschaltung 
Reihenschaltanlagen 

kommen nun die F e r n s c h r e i b e r  und eine Reihe von 
Sondereinrichtungen, die um so sorgfaltiger geplant 
werden miissen, ais sie meist das Vorrecht der leitenden 
Leute sind, dereń Raume besonders sauber eingerichtet 
werden. Es handelt sich um L a u t s p r e c h a n l a g e n ,  
mit denen der Chef eines Betriebes telephoniert, ohne 
das Telephon in die Hand nehmen zu miissen, um K o n -  
f e r e n z f e r n s p r e c h e r ,  mit denen er ebenfalls ohne 
Benutzung eines Handapparates eine Reihe seiner wich
tigsten Mitarbeiter gleichzeitig erreichen und mit ihnen 
allen gemeinsam sprechen kann. Eine ahnliche Ein
richtung, ins Kleine iibertragen, ist der bekannte T i i r -  
l a u t s p r e c h e r ,  mit dem Villenbesitzer sich nach den 
Wiinschen eines Einlafibegehrenden erkundigen kónnen. 
Sie findet standig grófiere Verbreitung auch bei Arzten, 
Apotheken, Hebammen und anderen Leuten, an dereń 
Tur von Unbekannten bei Tage oder Nacht gelautet wird. 
Eine Abart der Fernsprechanlagen bilden die M u s i k -  
i i b e r t r a g u n g s a n l a g e n ,  die in Unterhaltungs- 
statten, Krankenhausern, aber auch in Buros fiir Zwecke 
der Sprechubertragung vorkommen. Sie dienen dazu, 
von einer Zentralstelle aus Musik oder Sprache in 
mehrere Raume zu verbreiten. Alle diese Einrichtungen 
erfordern ein ausgedehntes Leitungsnetz und geeignete 
Zentraleinrichtungen. Diese beiden Faktoren sind wichJig 
fiir die Planung des Neubaues. wahrend die Aufstellung 
der einzelnen Apparate und die Wahl der geschilderten 
Anlagen iiberhaupt Fragen sind, die in die Organisation 
der spateren Benutzung der Raume eingreifen. W ie diese 
Schwierigkeit vorweg zu lósen ist, wird am Schlufi ge
sagt werden.
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2. S ignalan lagen
Unter diesen Sammelbegrift fallen jene Einrichtungen, bei 
denen durch Druck auf einen Knopf oder eine Taste 
irgendein optisches oder akustisches Zeichen ausgelóst 
wird, das die mundliche oder schriftliche Verstandigung 
ersetzt. Dazu gehórt also in erster Linie die bekannte 
K l i n g e l a n l a g e .  Schon in der kleinsten Wohnung 
ist sie ais Signaleinrichtung zwischen der Eingangstur und 
dem Inneren vorhanden. In grófieren Wohnungen kom
men Klingeln von den einzelnen Zimmern, vom Haus- 
eingang und dem Eingangstur-Lautsprecher, zur Kuchę 
oder den Aufenthaltsraumen des Personals hinzu. Sie 
werden mit einem T a b l e a u  verbunden, das die Her- 
kunft des Rufes anzeigt. Neuerer sind statt der Klingeln 
optische Signalgeber ais sogenannte L i c h t r u f -  
a n I a g e n. In Hotels und Krankenhausern, wo Ge- 
rauschlosigkeit gefordert w ird, werden sie ausschliefilich 
verwendet. Die Einrichtung ist hier so getroffen, dafi das 
Signalzeichen iiber der Tiir des Zimmers, aus dem es ge- 
geben wird, auf dem Korridor und seinen Kreuzungen, so
wie im Aufenthaltsraum des Personals und bei gewissen 
Kontrollstellen gleichzeitig erscheint. Der Weg zum 
Rufenden und die piinktliche Erledigung des Rufes werden 
also zwangslaufig gesichert. Die Abstellung des Signals 
ist erst an der Rufstelle móglich. Diese Lichtrufanlagen 
erfordern bereits ein ziemlich ausgedehntes Leitungsnetz 
fiir Schwach- und Starkstrom.

Zu den Signalanlagen gehóren weiter P e r s o n e n -  
s u c h e i n r i c h t u n g e n ,  dazu bestimmt, Personen, die 
in einem grófieren Betriebe ihr Zimmer haufiger verlassen 
miissen, an den nachsten Fernsprecher oder zu einer be- 
stimmten Stelle zu rufen. Dazu hangt man an sichtbarer 
Stelle in jedem Raum ein Tableau aus einzelnen Leucht- 
kassetten auf, die von einer Stelle aus elektrisch einge- 
schaltet werden, so dafi Nummern, Farben oder andere 
Zeichen auf ihnen erscheinen. Eine Kombination dieser 
Zeichen, gegebenenfalls auch mit einem akustischen 
Signal, ist den gewiinschten Personen ein fiir allemal zu- 
geordnet. Der Geber fiir  diese Einrichtung wird in der 
Regel in der Fernsprechzentrale aufgestellt. Von hier aus 
fiihrt ein mehradriges Kabel zu den einzelnen Ruf- 
tableaus. Schliefilich sind S p e r r s i g n a l e  zu er- 
wahnen, die an den Turen der Konferenzzimmer oder 
den Raumen der Direktoren angebracht werden und den

Zutritt verbieten oder gestatten. Sie werden vom Schreib- 
tisch aus ein- und ausgeschaltet.

3. A la rm - und K o n tro llan lag en
Elektrische S c h u t z e i n r i c h t u n g e n  gegen Einbruch 
und Uberfall bilden heute einen unentbehrlichen Bestand- 
teil jeder Wohnung, jedes Ladens, jedes Biiro- und In- 
dustriegebaudes. In schwierigeren Fallen, bei Banken 
also und Sparkassen, umspinnen sie wie ein Netz die zu 
sichernden Raume. Ihre Planung ist eine besondere Kunst, 
die gemeinsam mit dem Fachmann vorgenommen werden 
mufi. Das gleiche gilt fiir  F e u e r m e l d e a n l a g e n ,  
die durch Auslósung von Hand oder automatisch Alarm 
geben, wenn die Temperatur in einem Raum die zulassige 
Hóhe uberschreitet. Ahnlich wie der Feueralarm ist auch 
die Meldung der Temperatur in Arbeits- und Versamm- 
lungsraumen zur K o n t r o l l e  v o n  H e i z u n g  u n d  
L i i f t u n g  einzurichten. Auch dieses Leitungsnetz ver- 
lauft von einer Zentralstelle aus strahlenfórmig zu den 
einzelnen Meldeschleifen oder Meldestellen. Ahnlich an
geordnet sind Anlagen zur K o n t r o l l e  d e s  R u n d -  
g a n g e s d e r W a c h t e r ,  die nachts grófiere Gebaude 
zu schiitzen haben. In reinen Zweckbauten gibt es schliefi- 
lich eine ganze Reihe von Fernmeldeanlagen spezieller 
Art zur Fernmeldung gewisser Zustandsanderungen, die 
zum Beispiel den Dampfdruck, den Inhalt von Behaltern, 
die Menge und Zusammensefzung von Rauch und Gasen 
kontrollieren und zu Beobachtungsstellen signaliseren. 
Sachlich, wenn auch nicht begrifflich, gehórt hierher 
auch der elektrische T i i r ó f f n e r  und T i i r s p e r r e r .

4 . Elektrische U h ren an lag en
Mit besonderer Vorliebe werden die Uhren, so notwendig 
sie in einem neuzeitlichen Betriebe sind, vergessen oder 
ais entbehrlich betrachtet. Das ist falsch; angesichts der 
scharfen Anspannung aller Krafte und der Prazision des 
Biiro- und Industriebetriebes von heute ist eine elektrische 
U h r e n a n l a g e ,  die in jeder Phase der Arbeit gleiche 
Zeit in allen Raumen angibt, wirtschaftlich notwendig. Um 
die Einheitlichkeit der Zeitangabe zu sichern, verwendet 
man in grófieren Betrieben elektrische Zentral-Uhren- 
anlagen, in denen von einer genauen Hauptuhr aus die 
angeschlossenen Nebenuhren gesteuert werden. Ange- 
schlossen werden ferner die Kontrolluhren fiir die Arbeits- 
zeit, an denen Arbeiter und Angestellte ihren Ein- und
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Planung der Fernsprech-, 
LIchtruf- und S ignalle itun- 
gen eines Krankenhauses:
K a be lka na le  in  de n  F lu re n , um 
d ie  In s ta n d h a ltu n g  o h n e  Be- 
tre ten  des Z im m ers  zu e rm ó g - 
lichen. K ra n k e n h a u s e in r id i-  
tungen mussen le is tu n g s fa h ig  
und bew eg lich  s e in ; d ie  P la 
nung m u fl d a h e r  g ro f tz u g ig  
e rfo lg e n
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___  Fen6prech!atjjng
Planung der Fernm eldeanlagen eines Biirohauses: Leitungsfuhrung langs d e r ------s^gnaiaiung-
Fensterwande, nach denen sich d ie  A ufste llung der A rbe itsp la tze  richtet

Ausgang stempeln. Im Industriegebaude steuert die Uhr 
aufierdem die Anfangs-Pausen und Schlufisignale. In 
der Privatwohnung sollte man wenigstens einige S y n - 
c h r o n u h r e n  vorsehen, die unmittelbar vom Wechsel- 
stromnetz gespeist werden und eine genaue Zeitangabe 
sichern, wenn das betreffende Lichtnetz entsprechend ein
gerichtet ist. Eines kurzeń Hinweises bedarf schliefilich 
die W e r b e u h r ,  die sowohl im Innern von Geschafts- 
raumen wie an der Fassade eine wichtige Rolle spielt. 
Die Werbe-Aufienuhr ist insbesondere bei Apotheken, 
Drogerien, Uhrmachern und Lotterie-Einnehmern ein sehr 
haufiger Bestandteil der Geschaftsaufmachung; der Archi
tekt sollte daher ihre Eingliederung in das Bauwerk recht- 
zeitig vorsehen.

5. K le in fo rd eran lag en

Es sind dies Einrichtungen, die Schriftstucke, Akten, Waren 
und anderes Fórdergut von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz 
befórdern. Ihre bekanntesten Vertreter sind die Rohr- 
post, die Schienenfórderer, wie Elektropost und Seilpost, 
die gleislosen Seiipostanlagen und die Fórderbander. 
Dem Architekten stellen sie ganz besondere Aufgaben, 
da sie Wanddurchlasse, Fahrwege und die nótigen Stutz- 
punkte brauchen. Ihre Planung ergibt sich aus den 
Wunschen des Bauherrn, der Organisation des Betriebes 
und den Angaben des Herstellers der Anlagen.

B. W ie  s i n d  F e r n m e l d e a n l a g e n  z u  p l a n e n ?

Die Frage ist eigentlich in einem Satz zu beantworten: 
S o , d a f i  d ie  V e r l e g u n g  d e r  L e i t u n g e n  u n d  
d i e  A u f s t e l l u n g  d e r  A p p a r a t e  m u h e l o s  
u n d  z w e c k e n t s p r e c h e n d  v o r g e n o m m e n  
w e r d e n  k a n n .  Man beginnt also damit, dafi man in 
einen Grundrifi die gewunschten Fernmeldeeinrichtungen 
einzeichnet, indem man zunachst den Platz der ge
wunschten Apparate festlegt, genau wie man es bei der 
Planung von Beleuchtungsanlagen und Wasserleitungen 
macht. Daraus ergibt sich die Fuhrung der Kabelstrange 
und die Wahl des Ortes fiir die zentralen Einrichtungen. 
Um System in die Arbeit zu bringen, gehen wir folgender- 
mafien vor:
1. Aufstellung der Apparate,
2. Verlegung der Leitungen,
3. Unterbringung der Hauptkabelstrange,

4. Wahl der Raume fiir  Zentraleinrichtungen und Strom- 
quellen.

1. A ufstellung d e r A p p a ra te
W ir beginnen mit dem F e r n s p r e c h e r .  In der kleinen 
Wohnung mit einem Apparat ist der Fali schnell gelóst: 
W ir stellen ihn dort auf, wo er von allen Seiten am be- 
quemsten zuganglich ist. Ein geeigneter Platz ist die 
Diele oder der Flur zur Kuchę, falls Personal zur Be- 
dienung vorhanden ist. In diesem Fali kann man auch 
statt eines festen Anschlusses S t e c k d o s e n  vorsehen, 
die es gestatten, den Apparat jeweils dort anzuschliefien, 
wo gerade gesprochen werden soli. Der transportable 
Fernsprecher kann dann jeweils beim Personal, im Arbeits- 
zimmer des Hausherrn oder im Schlafzimmer benutzt 
werden. Der feste Anrufwecker w ird da vorgesehen, wo 
er unter allen Umstanden gut gehórt wird. Bei N e b e n -  
s t e l l e n a n l a g e n  ist man in der Wahl und Zahl der 
Sprechstellen freier. Man plant die Apparate d o r t ,  
w o  s i e  g e b r a u c h t  w e r d e n ,  und bestimmt einen 
davon ais Hauptstelle, bei der die ankommenden Amts- 
anrufe entgegengenommen und verteilt werden. Nicht 
zu vergessen sind dabei die Nebenstellen aufierhalb des 
Gebaudes, etwa beim Chauffeur oder Gartner.
In Buro- und Geschaftsbetrieben richtet sich die Zahl und 
die Aufstellung der Apparate nach den Erfordernissen 
der Arbeit. Es ist darauf zu achten, dafi nicht zu wenig 
Fernsprecher vorgesehen werden. Im Interesse der Ge- 
buhrenersparnis w ird man die Zahl der Nebenstellen mit 
Amts- u n d  Hausverkehr auf das notwendige Mafi be- 
schranken und lieber r e i c h l i c h  H a u s s t e l l e n  vor- 
sehen. Von den Postnebenstellen aus sind diese Haus
stellen auch zur Erledigung von Ruckfragen wahrend 
eines Amtsgespraches zu erreichen; sie kónnen nur nicht 
selbst eine Verbindung zum Amt erhalten. Bei R e i h e n - 
s c h a l t a n l a g e n  ist die Reihenfolge der Apparate 
wichtig. Da die vorgeschalteten Stationen, die zunachst 
dem Amt liegen, gewisse Vorrechte geniefien, mufi die 
Aufstellung der Apparate entsprechend vorgenommen 
werden. Man beginnt also bei den Direktionszimmern 
und geht von dort aus weiter bis zu den am wenigsten 
wichtigen Dienststellen.
In grofien Burogebauden, die auf Vorrat errichtet werden 
und ihren inneren Ausbau erst nach den Wunschen der 
Mieter erhalten, mufi man den spateren Einbau eines wo- 
móglich umfangreichen Femmeldenetzes erleichtern. Man



sieht Auslasse fur die Zuleitungen zu den Apparalen 
zwischen je zwei Fenstern vor. Erfahrungsgemafi werden 
von hier aus die spateren Arbeitsplatze leicht erreichbar 
sein, da man sie naturlich in der Nahe der Fenster an- 
ordnet. Von diesen Auslassen fiihren Kanale fur das 
Einziehen der Leitungen fort, iiber die im nachsten Ab- 
schnitt zu sprechen sein wird.

Von den Sonderanlagen in den Direktionszimmern ist zu 
sagen, dafi sie sich in der Regel auf dem Schreibtisch 
konzentrieren und von hier aus in das allgemeine 
Leitungsnetz oder in das benachbarte Sekretarzimmer 
oder — fiir die Sperrsignalanlagen — zu den Tiiren 
fuhren. Zur Unterbringung der Kabelbiindel ist also ein 
ausreichender K a n a ł  i m F u f i b o d e n  wiinschenswert, 
da in derartigen Raumen mit Recht alle Schniire ab- 
gelehnt werden. Eine gute Lósung sind Chef-Telefon- 
apparate, in die alle Einrichtungen fiir  Telefon, Sperr- 
signal, Botentasten und eine elektrische Uhr eingebaut 
sind. Sie stehen neben dem Schreibtisch und werden 
durch einen biegsamen Metallschlauch mit den Anschlufi- 
klemmen verbunden.

Viel einfacher ist die A n b r i n g u n g  d e r  K l i n g e l -  
und S i g n a l k n ó p f e ,  und gerade hierbei werden die 
meisten Fehler gemacht. Es ist unerfindlich, warum in 
alteren Wohnungen die Klingeln gerade an der Tur an- 
gebracht sind, wohin sie am wenigsten gehóren. Man 
will seine Signale doch von dort aus geben, wo man 
sich in der Regel befindet. Die Klingelknópfe sind also 
in der Nahe des Fensters, wo spater der Schreibtisch, in 
einer Zimmerecke, wo spater die Couch, oder auf einer 
Wand, vor der spater die Betten stehen werden, anzu- 
bringen. Kennt man diese Stellen vorher nicht, so hilft 
man sich durch entsprechende Verlegung der spater an- 
zuzapfenden Leitungen, die w ir im nachsten Abschnitt 
besprechen.

Die Anbringung der Lichtruftaster, der Personensuch- 
tableaus, der Feuer- und Uberfallmelder, der Wachter- 
kontrollapparate und der sonstigen Fernmeldeeinrich- 
tungen ergibt sich aus dem jeweiligen Zweck der Anlage. 
Grundsatzlich soli man die Anlagen so aufbauen, dafi 
sie sich dem Betriebe zwanglos eingliedern; die Fern- 
meldetechnik braucht nicht zum Selbstzweck zu werden. 
Der P f ó r t n e r  eines grófieren Betriebes ist fast immer 
ein natiirlicher M i t t e l p u n k t  d e r  F e r n m e l d e -  
o r g a n i s a t i o n .  Er ist standig anwesend, kann also 
auch am besten zur Oberwachung der zentralen Einrich
tungen herangezogen werden, sofern diese nicht ihrem 
Wesen nach, wie etwa die Temperaturmelder zur 
Heizungsanlage, an andere Stellen gehóren.

2. Verlegung d e r Leitungen
Aus der Aufstellung der Apparate ergibt sich zwanglaufig 
die Verlegung der Leitungen. Eine dringende Bitte hat 
der Fernmeldetechniker: Kiihl und trocken aufbewahren! 
Wenn auch die bleiummantelten Fernmeldeleitungen ver- 
haltnismćifiig gut geschiitzt sind, so sollten sie doch gegen 
Nasse geschiitzt werden, und ihr Isolationsmaterial ver- 
tragt keine allzu hohen Hitzegrade. Die V e r I e g u n g 
der Leitungen soli also nicht in Aufienwanden, nicht unter 
Putz, sondern nach Móglichkeit in  g u t  g e l i i f t e t e n  
K a n a l e n  erfolgen. Besonders geeignet ist hierfur der 
Raum zwischen dem Fufiboden und der Decke des dar- 
unterliegenden Stockwerkes. Zugange zu den Leitungs- 
kanalen, in die die Kabel spater eingezogen werden, 
sind reichlich vorzusehen, insbesondere an Kreuzungen. 
Von di esen Kanalen aus gelangt man durch entsprechende 
V e r z w e i g u n g e n  miihelos zu den im vorigen Ab
schnitt besprochenen A u s l a s s e n .  Die Yerlegung ein-

zelner Leitungen kann hinter entsprechend ausgestalteten 
Fuf3 - o d e r  D e c k l e i s t e n  geschehen. Die Fufileiste 
ist heute ein verhaltnismafiig ungefahrlicher Weg fur das 
Fernmeldekabel, seitdem Staubsauger und Bohner den 
Schrubber und Wassereimer verdrangt haben. Aufier- 
dem sind die Einzelleitungen heute im allgemeinen nur 
noch wenige Millimeter stark, so dafi ihre Unterbringung 
in entsprechenden Fugen der Leisten ohne weiteres móg
lich ist. Unzulassig ist die Zusammenlegung mit den 
Starkstromleitungen. Die Fernmeldeleitung mu6 móglichst 
30 cm von der Starkstromleitung entfernt sein. Bei der 
Einrichtung der Leitungskanale ist zu bedenken, dafi die 
Kabel nachtraglich eingezogen werden. Kriimmungen 
und scharfe Ecken miissn also vermieden werden, wenn 
man die Montagelóhne nicht kiinstlich erhóhen will. So- 
weit aus irgendwelchen Griinden besondere Kanale 
zwischen Decke und Fufiboden nicht vorgesehen werden 
kónnen und nach einem vielfach geubten Verfahren 
S t a h l p a n z e r r o h r e  in die Wandę gelegt werden, 
die spater die Leitungen aufnehmen sollen, ist es zweck- 
los, diese Rohre wasserdicht verschliefien zu wollen. Selbst 
im besten Rohr bilden sich Kondenswasserniederschlage, 
und es ist deshalb richtiger, fiir gute Luftung der Rohre 
ais fiir hermetischen Abschlufi zu sorgen.

Ein so sachgemafi verzweigtes Leitungsnetz und etwas 
Riicksicht bei der Formgebung von Scheuerleisten, Deck
leisten und Paneelen wird die spatere Anbringung der 
Fernmeldeanlagen erleichtern, die M o n t a g e k o s t e n  
v e r r i n g e r n ,  die Wartung und Unterhaltung der Ein
richtungen, ihre Erweiterung und Erneuerung miihelos 
machen.

3 . U nterb rin g un g  d e r H a u p tk a b e ls trd n g e

W ie bei der Starkstromanlage in den Treppenhausern 
sogenannte Steigeleitungen vorgesehen werden, so sollte 
man auch fiir  die Schwachstromanlagen Kanale in den 
Treppenhausern einrichten. Das gilt ganz besonders fiir 
Mietshauser, bei denen man die Zahl der spater ein- 
gerichteten Fernsprechanschliisse nicht vorher kennt. Ein 
ausreichend grofier, gut geliifteter und von den Stark
stromleitungen hinreichend weit entfernter Kabelschacht 
erleichtert das spatere Einziehen der Schwachstrom- 
leitungen. In jedem Geschofi werden A b z w e i g -  
ka  s t e n  vorgesehen, die durch einen Deckel verschlossen 
werden und von denen aus die Zuleitungen zu den ein
zelnen Wohnungen oder Gebaudeabschnitten fuhren. 
Sind mehrere Treppenhauser vorhanden, so wahlt man 
zweckmafiig dasjenige fiir die Fiihrung der Leitungs- 
strange, das móglichst k u r z e  Z u l e i t u n g e n  z u  d e n  
A p p a r a t e n  ergibt. In alteren Mietshausern ist also 
durchaus nicht immer die Vordertreppe der geeignete 
Platz, sondern gerade die Hintertreppe, an der mehrere 
Wohnungen zusammenstofien. Aufierdem fuhrt diese 
meist auf kiirzerem Wege zu den Kellerraumen, in denen 
die Einfiihrung der Postkabel und die Aufstellung von 
Zentraleinrichtungen und Batterien vorgenommen wird. 
Im heutigen Wohnungsbau, der Nebenaufgange kaum 
noch kennt und der im allgemeinen nur ein Treppenhaus 
vorsieht, ergibt sich die Lósung von selbst.

4 . W a h l d e r R aum e f i ir  Z en tra le in ric h tu n g e n  und  
S tro m q u ellen

Es ist keine Seltenheit, dafi uns fiir  die Aufstellung von 
Fernsprechzentralen ein ausgedienter Hiihnerstall oder 
eine nicht mehr benutzte Garage mit Holztiir angeboten 
wird. Die Zentrale bedankt sich f iir  eine solche Behand- 
lung durch Erkaltungskrankheiten. Gerade die Fern
sprechzentralen sind bis zu einem gewissen Grade
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temperaturempfindlich und benótigen, wenn sie zuver- 
lassig funktionieren sollen, helle, angemessen temperierte 
und nicht zu feuchte, aber auch nicht zu trockene Raume. 
Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft soli zwischen 45 und 
70 v. H. liegen. Helligkeit oder gute Beleuchtung sind 
wiinschenswert, um die Wartungsarbeiten bequem und 
sicher ausfiihren zu kónnen. Auf die Staubempfindlichkeit 
von Wahlem und Relaiskontakten ist nach Móglichkeit 
Rucksicht zu nehmen. Bei Nebenstellenanlagen, in denen 
automatische Wahlergestelle mit besonderen Bedienungs- 
platzen gekuppelt sind, mufi man ous Griinden der 
Leitungsersparnis den Arbeitsraum fiir die Telefonistin 
und den Wahlerraum nebeneinanderlegen. Der in 
Schrankform gebaute Vermittlungsplatz ragt mit seiner 
Riickseite in den Wahlerraum hinein, so dafi Umschal- 
tungen und Erneuerungen von hier aus vorgenommen 
werden kónnen.
Bei den neuesten Nebenstellenanlagen bis zu sechs Amts- 
leitungen sind Bedienungspult und Wahlereinrichtung in 
einem gemeinsamen Gehause vereinigt. Hier kann sich 
die Aufstellung nach den praktischen Bediirfnissen und 
denen der Telefonistin richten. Was den Wahlem nicht 
zutraglich ist, gefallt auch dem Telefonfraulein nicht, und 
damit ist die beste Gewahr fiir  eine Unterbringung der 
Zentrale gegeben.
Die Telefonistin soli stets in einem abgeschlossenen Raum 
sitzen, um den hohen Anforderungen der Vermittlungs- 
arbeit ungestórt genugen zu kónnen. Unbefugten ist auch

aus Griinden der Geheimhaltung der Zutritt zur Zentrale 
unbedingt zu verbieten.
Die S t r o m q u e l l e n ,  insbesondere die Akkumulatoren- 
batterien der Fernmeldeanlagen mussen in gut ge- 
liifteten Raumen und unbedingt getrennt von der Wahler
einrichtung untergebracht werden. Sie sind mit Schwefel- 
saure gefiillt, worauf Rucksicht zu nehmen ist. Im Batterie- 
raum sollen sich aufier den zur Batterie selbst gehórenden 
Einrichtungen keinerlei Apparate befinden. Auch hier ist 
fiir Helligkeit oder gute Beleuchtung zu sorgen, damit 
die Zellen gut beobachtet werden kónnen. Im Keller ist 
ein Raum fur die Einfuhrung der Kabel und nótigenfalls 
f iir  die Aufstellung von Kabelverteilern vorzusehen. Nichts 
halt den Fernmeldetechniker mehr auf ais die schweren 
Grundmauern erst durchstemmen zu mussen, um seine 
Leitungen heranzuholen. Es handelt sich dabei vor allem 
um die Kabel der Reichspost sowie um Anschliisse an das 
Notruf- und Polizeimeldenetz sowie an die Feuermelder. 
Eine ausreichende Durchlafióffnung mufi dort vorgesehen 
werden, wo die Strafienkabel vorbeilaufen, also in der 
Strafienflucht.
Bei den iibrigen Schwachstromeinrichtungen ergibt sich 
die Unterbringung der Zentrale aus der Eigenart der 
betreffenden Anlage. In Industrie- und Biirogebauden 
ist stets die Pfórtnerloge ausreichend grofi vorzusehen, 
um die Aufstellung der Schalttafeln fiir  Feuermeldung, 
Wachterkontrolle, Zentral-Uhrenanlage usw. zu ermóg* 
lichen.

REICHSGERICHT-ENTSCHEIDUNGEN
Schadensersatzanspruch gegen  d ie S ta d tg e 
m einde H ann o ver w eg en  v o rze itig e r Ausweisung  
von B auland ais G riinflachen
Ein Anspruch auf Enteignungsentschadigung nach Art. 153 
Abs. 2 der Reichsverfassung entsteht, wenn hoheitsrecht- 
lich derart in Privateigentum eingegriffen wird, dafi das 
Recht des Eigentiimers, gemafi § 903 BGB. mit seiner 
Sache nach Belieben zu verfahren, beeintrachtigt ist. Bei 
der Ausweisung von merkantilem Bauland ais Griinflache 
liegt zwar ein Eingriff im Sinne des Art. 153 Abs. 2 
RVerf. nicht vor, dennoch kann — wie die gegenwartige 
RGE lehrt — ein Schadenersatzanspruch dann be- 
griindet erscheinen, wenn durch die Ausweisung von 
Bauland ais Griinflache das Interesse des Eigentiimers 
geschadigt wird.
Der Klager erh^bt ais Miteigentiimer eines im Grund- 
buche von Hannover-Kleinbuchholz eingetragenen fiin f 
Morgen grofien unbebauten Ackerstiickes Schadensersatz- 
anspruche gegen die Stadtgemeinde Hannover, weil die 
Beklagte den von der planmafiigen Bebauung noch 
nicht ergriffenen Teil seines Grundstiicks ais G r ii n - 
f l a c h ę  ausgewiesen und so um mindestens 1500 RM 
je Morgen entwertet habe. Denn vor der Bekanntgabe 
der Ausweisung durch die Bauordnung sei der Grund- 
stiickskomplex ais merkantiles Bauland gewertet worden. 
Im Gegensatz zum Landgericht Hannover haben O.L.G. 
Celle und R e i c h s g e r i c h t  den Schadensersatzan
spruch des Klagers dem Grunde nach fiir  berechtigt er- 
klart. Die reichsgerichtlichen Entscheidungsgriinde vertreten 
zunachst den Standpunkt, dafi von einer Enteignungs- 
entschadigung aus Art. 153 Abs. 2 RVerf. allerdings nicht 
die Rede sein konne, da eine Enteignung nicht vorliege. 
Denn die Ausweisung des Ackerstiickes behindere den 
Klager und seine Miteigentiimer nicht, wie bisher nach 
Belieben mit ihrem Grundstiick zu verfahren. Die Bau
ordnung, die die Bauweise allgemein regele, schliefie 
nicht wie die Festsetzung von Fluchtlinien fiir einzelne

Strafienteile — die Bebaubarkeit einzelner bestimmter 
Grundstiicke aus und bilde deshalb auch keine Teil- 
enteignung. Dagegen erklaren die reichsgerichtlichen 
Entscheidungsgriinde im weiteren die H a f t u n g  d e r  
B e k l a g t e n  f u r  e i n e  A m t s p f l i c h t v e r l e t z u n g  
i h r e r  B e a m t e n  (Art. 131 RVerf. in Verbindung mit 
§ 839 BGB.) fiir durchgreifend. Darin allein, dafi der 
Bauzonenplan einen Teil des noch nicht durch Festsetzung 
von Fluchtlinien von der planmafiigen Bebauung er
griffenen Aufiengebiets ais Griinflache ausweist, liegt 
allerdings eine schuldhafte Amtspflichtverletzung der ver- 
antwortlichen Stellen noch nicht. Die stadt. Behorden 
hatten aber den Bauzonenplan, der die Griinflachen aus
weist und zu erkennen gibt, dafi sie kiinftig ais Frei- 
flachen iiegenbleiben und der Enteignung anheim fallen, 
n i c h t  b e k a n n t g e b e n  d i i r f e n .  In dieser Be
kanntgabe ist eine schuldhafte Amtspflichtyerletzung zu 
erblicken. Die Bauordnung ist damit ohne Not iiber das 
hinausgegangen, was in sie hineingehórt. Anders ais 
durch jederzeit statthafte Kundgebungen stadt. Behorden 
mufite durch diese Art der Bekanntgabe der Eindruck 
erweckt werden, dafi bereits feste Entschliefiungen iiber 
die kiinftige Bebauung des Stadtgebietes und iiber die 
kiinftige Anlegung von Freiflachen nach Mafigabe des 
Bauzonenplanes getroffen sind. Dadurch mufite der 
Baumarkt beeinflufit werden und die Verkauflichkeit der 
ais Griinflache ausgewiesenen Grundstiicke leiden. Die 
an der Bauordnung beteiligten stadt. Behorden — vor 
allem die des Stadtbaupolizeiamtes — haben auch schuld- 
haft ihre Amtspflicht verletzt, weil sie bei gehóriger Auf- 
merksamkeit hatten erkennen mussen, dafi die iiber- 
fliissige Ausweisung von Griinflachen des noch nicht er- 
schlossenen Baugebietes den Baumarkt unnótig beun- 
ruhigen und die betroffenen Grundstiickseigentiimer 
schadigen wiirde.

Das Reichsgericht hat diese Entscheidung am 6. Dez. 1932, 
III 27/32, gefallt. (Aus „Reichsgerichtsbriefe".)
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