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DIE GROSSE FORM DER KLEINSIEDLUNG
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yerbandes Brandenburg-M itte / 3 Abbildungen

Eine grofie Form fur die Kleinsiedlung hat es in Deutsch
land bisher nur auf dem Papier gegeben. Die Wirklich- 
keit der Kleinsiedlungsgebiete, wie sie fur wenigstens 
120000 Familien um Berlin entstanden sind, ist unorga- 
nisch, entweder formlos gehauft oder zersplittert, ein Aus- 
druck, verantwortungsloser Bodenausbeutung oder un- 
bekummerten Strebens nach dem eigenen Heim, gleich- 
gultig wie solche Siedlungsgebiete spater einmal im 
ganzen aussehen oder sich sonst fur Wirtschaft und 
Volksleben bewahren kónnten. Kein Wunder, dafi Be- 
hórden und Kleinsiedler sich in nun bereits jahrzehnte- 
langem Kampf gegenseitig das Leben schwer gemacht 
haben. Die bisher erbauten grofizijgigen Massensied- 
lungen von Kleinhausern mit Kleingarten s t a d t i s c h e n  
Charakters entsprechen nicht der heutigen Notwendigkeit 
ernsthafter Selbstversorgung. Man hat dabei entweder 
die Form der alten Kleinstadt mit ihren Baublócken auf- 
genommen oder die neue Form des Zeilenbaues, langer 
paralleler Hausreihen, angewandt. Fur die eigentliche 
Kleinsiedlung mit Nutzgarten nicht unter 500—600 qm ist 
die grofie Form bisher nicht gefunden. Sie kann nur aus 
einer Grundeinstellung gewonnen werden, die nicht dem 
stadt. Vorbild folgt, sondern aus dem Dorf entwickelt wird. 
Ebenso wie im Dorf eine Lebensgemeinschaft von etwa 
zehn bis funfzig Hófen ihre klassische Form gefunden hat, 
so mufi auch der Leitgedanke der Lebensgemeinschaft in 
der neuzeitlichen Kleinsiedlung zum Ausdruck kommen. Im 
Dorf eint der grune, baumbestandene Anger ais gemein- 
samer Lebensraum die Bauernschaft. Der Anger dient der 
Arbeit, der Geselligkeit, dem Schutz vor W ind und Wetter. 
Um ihn lagern sich die Wchnhauser und Einfahrten, dahin- 
ter die Hófe, dahinter ein Kranz von Garten, diese um- 
schliefiend eine windschutzende Baum- und Heckenwand. 
Dann beginnen die kleinen Hausfelder mit intensiven Kul- 
turen oder Viehkoppeln. Um diese liegen die weiten 
Flachen der Felder. Nur diese letzteren fallen bei der 
Nutzgarten-Kleinsiedlung fort. Alles andere einschliefilich 
der kleinen Erganzungsfelder hinter den Hausgarten 
bleibf. So riicken also diese Dorfanger bei der Klein
siedlung nahe aneinander, bilden Angergruppen und 
schliefien die Nachbarschaften zur grófieren Gemeinde 
zusammen.
Die grofie Form verlangt nun folgerichtig eine klare Grup- 
pierung der Anger, die sich am besten an das feste Ruck- 
grat eines Hauptangers seitlich ansetzen. So entsteht 
etwa die Figur eines gefiederten Blattes, ahnlich dem 
Akazienblatt, wobei die Blatter die Gartengebiete um 
einen Seitenanger darstellen, wahrend die Zwischenraume 
durch Erganzungsland fur landbedurftige Familien und 
etwa gemeinsam bearbeitete Kulturen ausgefiillt werden. 
In einer solchen Angergruppe kónnen bereits einige tau-

send Siedlerstellen in klarem, schónem Aufbau organisch 
vereinigt werden. Aber auch damit ist die grofie Form 
noch nicht erschópft. W ie die gefiederten Akazienblatter 
wieder an schlanken Zweigen regelmafiig sitzen, kann ein 
breites, grun umpflanztes Verkehrsband das Riickgrat 
bilden. Ein Hóhenrucken, ein Kanał, aber auch ein Tal- 
grund oder der breite Schutzstreifen einer Hochspan- 
nungsleitung kann unter Umstanden die grofie Linie b il
den, von der die Siedlungsgruppen abzweigen. Eine 
Regel aber mufi noch betont werden: Der moderne 
Schnellverkehr darf diese Siedlungen, diese Anger
gruppen und grunen Gesellschaftsraume eines neuen 
Volksle'bens nicht durchtoben. Es ist von aufien um diese 
Siedlungen herum — und von aufien an geeigneten 
Stellen hineinzufuhren. Nur wenn die grofie Mittellinie 
eine Verkehrslinie ist, empfiehlt es sich, an den Ansatz- 
punkten der Hauptanger Haltestellen einzurichten.

Eine praktische Móglichkeit, fur viele Tausende von Sied
lungen die grofie Form zu finden, sei im folgenden ais 
Beispiel gegeben (Abb. 1—3 f. Seite):

Der Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte verfolgt 
einen Gedanken, der geeignet ist, den Siedlungen um 
Berlin einen festen, planungsmafiigen Ruckhalt zu geben. 
Im Zuge einer seit langem vorbereiteten Guterumgehungs- 
bahn soli ein etwa 50 m breiter Siedlerring entstehen, der 
dadurch leicht und vorteilhaft ausfuhrbar ist, dafi auf dem 
grófiten Teil der Strecke das Bahngelande mit Einschnitt 
und Auftrag bereits in erheblicher Breite (25—55 m) ge
sichert ist. Dieser Siedlerring durchschneidet also nicht 
die anliegenden Grundstucke von sich aus, sondern er- 
fordert lediglich ein Zurucktreten der an der Bahn ge- 
legenen Grundstucke um einige Meter. Es bildet also 
dieser Ring einen Schutzstreifen gegen die Gerausche der 
Bahn und fiir  das Auge ein grofies durchgehendes Land- 
schaftsmotiv, wenn etwa eine stattliche doppelte Pappel- 
reihe das 50—80 m breite Band bildet, an dem fich die 
einzelnen Siedlungen wie Perlen an der Schnur aufreihen. 
Schutzgebusche, zugleich Schall-, Staub- und Wind- 
fanger, Zierstraucher und Vogelniststatten kónnen beider- 
seits die Grenze zur Bahn und zu den anliegenden 
Grundstucken bilden, die somit eine besonders schóne 
Lage im Grunen erhalten. Der Siedlerring selbst ist seinem 
landlichen Charakter entsprechend nicht fur Schnellverkehr 
gedacht, der auf dem vorhandenen Strafiennetz genug 
Fahrgelegenheit hat und an den Kreuzungsstellen des 
Siedlerringes Schwierigkeiten machen wurde, sondern es 
sollen lediglich landliche Fuhren, Fufiganger-, Radfahr- 
wege und Feldbahnen in diesem Verkehrs- und Grunband 
zusammengefafit werden, entsprechend der besonderen 
Bestimmung des Siedlerringes, die Kleinsiedlungsgebiete, 
Gartengebiete und landwirtschaftlichen Flachen mitein-
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Teil des geplanten Siedlerringes. Einmiindung bei Griinau
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ander und mit den naheliegenden Industriegebieten pro- 
duktiv zu verbinden. Es kann also hier, ungestórt vom 
Grofistadtverkehr, auch aus entlegeneren Gebieten der 
Bauer zu Feld oder in die gróGeren Vororte zum Markt 
fahren, der Arbeiter auf dem Fahrrad zum Werk oder 
zu den Arbeits- und Baugdsieten der neuen Siedlungen. 
Die einzelnen Siedlungsgebiete erhalten einen ungestór- 
ten Venbindungsweg untereinander, der auch ais Schul- 
weg Bedeutung hat, und der mit der Zeit sich zu einem 
schattigen Spazierweg auswachsen wird. Besonders wert- 
voll aber ist der Gedanke einer Feldbahnanlage, mit der, 
abgesehen von sonstigen Zwecken, z. B. Baumaterial- 
verkehr, auch die erheblichen Massenverschiebungen von 
Moorerde, von Kompost, Mergel und anderen Bodenver- 
besserungsmaterialien den einzelnen Gartensiedlungen 
zugefuhrt werden kónnen. Genaue Bodenuntersuchungen 
haben bereits die Móglichkeit und den wirtschaftlichen 
Nutzen von Bodenverbesserungen bewiesen, die zugleich 
ein wirtschaftliches Programm fiir einen Arbeitsdienst 
grofien Stils darstellen. Die doppelreihige Ausbildung 
des Siedlerringes langs der Bahnstrecke gestattet es, Fuhr- 
werks- und Feldbahnverkehr vom Radfahr- und PuB- 
gangerverkehr zu trennen oder eine andere Gruppierung 
vorzunehmen. Uberfuhrungen und Unterfijhrungen dieses 
leichtverkehrs an den grofien Verkehrsstrafienkreuzungen 
sind mit einem Bruchteil der Kosten sonstiger ahnlicher 
Anlagen móglich. Sie kónnen zunachst auch ganz ein- 
gespart werden. Da auf dieses Grunband auch die
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óffentlichen Grunflachen vom Innem Berlins und aus der 
weiteren Umgebung auftreffen, so ist es besonders fiir 
den Rad- und Fufiwanderverkehr móglich, leicht von einer 
auf die andere Grunzunge ohne Beruhrung von Ort- 
schaften hinuberzuwechseln. W o die Durchstofiung vor- 
handener Siedlungsgebiete nur noch fiir die Guterbahn 
selbst móglich ist, werden die Ortschaften durch den 
grunen Ring umgangen.
W ill man sich eine Vorstellung von dem durchgreifenden 
ordnenden Einflufi machen, den dieser Siedlerring auf 
eine einheitliche Siedlungsgestaltung um Berlin ausiiben 
wird, so braucht man sich blofi vorzustellen, dafi die ein
zelnen Siedlungsgebiete an diesem Ring wie Trauben am 
Weinstock sitzen, mit ihren grofien Mittelangern recht- 
winklig vom Ring abgehen bis zur Beriihrung mit der
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nóchsten grófieren Verkehrsstrafie, und dafi die einzelnen 
Parzellengruppen vom Haupfanger mit ihren kleineren 
Nachbarschaftsangern abzweigen, die ihrerseits in Neben- 
verkehrsstrafien einmunden. So haben wir vom grofien 
Verkehr vóllig ungestórte, ubersichtliche Angersysteme, 
auf denen sich ein neues, frisches Volksleben entfalten 
kann. Wenn sich dann noch an diesem Siedlerring neben 
den Trouben der Siedlungsgebiete die wohlgegliederten 
Flachen der Kleingarten- oder der Pachtlandparzellen- 
gebiete und dazwischen die Fluren landwirtschaftlicher 
Gebiete aneinanderreihen, dann haben wir das Idealbild 
einer neuen Ordnung, wie sie um alle grofien Stadte 
herum praktisch, sparsam, produktiv und sozial entstehen 
sollte. Gleichzeitig ware es móglićh, der Umgebung un
serer Stadte eine neue Grofizugigkeit und Schónheit zu 
verteihen, in der sowohl die Bedingungen der Grofistadt- 
wirtschaft wie des landlichen Lebens ihren angemessenen 
Ausdruck finden. Fiir eine solche Gesamtanlage bedeutet 
der Ausbau eines Siedlerringes um Berlin in Anlehnung 
an die bereits vorbereitete Umgehungsbahn einen ersten 
entscheidenden Schritt. Andere grofie Siedlungsgebiete 
werden auch strahlenfórmig von der Grofistadt ausgehen 
und Sich beiderseits langs den Hauptbahnlinien hinziehen, 
unterbrochen von weiten, strahlenfórmig in die Grofistadt- 
zonen hineinragenden landwirtschaftlichen Gebieten. 
Diese werden, mit ihren freien weiten Flachen um die mit 
der Zeit doch stark zuwachsenden Gartengebiete herum 
sich breitend, fiir dereń Bewohner und die Bewohner der

eigentlichen Grofistadt noch unentbehrlicher werden, ais 
sie es schon heute sind.
So wirkt die grofie Form der Kleinsiedlung, wenn es ge- 
lingt, sie den auseinanderstrebenden privaten Interessen 
gegenuber durchzusetzen, daraufhin, auch die weitesten 
Gebiete in der Umgebung unserer Grofistadte klar zu 
gliedern, die landschaftlićh-heimatliche Wirkung zu stei- 
gern und fiir  kunftige Zeiten den Wirtschafts- und Lebens- 
raum der Bevólkerung zweckvoll und schon zu gestalten. 
Vielleicht geben die Umstellungen der neuesten Zeit Ge- 
legenheit, auch innerhalb der Verwaltung der Stadt 
Berlin diejenigen organisatorischen Mafinahmen zu 
treffen, die notwendig erscheinen, um auch das innerhalb 
der Stadtgrenzen liegende Aufiengebiet mit mehr Sorg- 
falt und Liebe zu betreuen, ais dies bisher geschehen ist. 
Dafi dies auch im Interesse der Berliner Gesamtentwick- 
lung lage, geht schon daraus hervor, dafi bereits seit dem 
Jahre 1918 der bekannte Berliner Stadtebauer Martin 
Machler auf die Wichtigkeit einer grofizugigen Gestal- 
tung auch des Aufiengebiets der Grofistadt aufmerksam 
gemacht hat*) und dafi auch der von Machler stadtbau- 
lich geleitete City-Ausschufi den Gedanken einer sorg- 
faltigen Behandlung der Aufiengebiete aufierhalb und 
innerhalb der Stadtgrenze im Umkreis von 50 km ais 
Erganzung zur Pflege der City seit Jahren vertritt.

*) V g l. „D ie  G ro fis ied lung in ihrer weltpolitischen B edeu tung", sowie 
„Deutscher Lebensraum '', Deutsche Bauzeitung G. m. b. H., Berlin.

DAS UBERHOLTE UND WIDERSINNIGE LICHTRECHT
Nach neuerer Reichsgerichtsentscheidung Architekt M a* Jahn, Dortmund / 3 Abb.

Allgemeines
Nach den §§ 142, 143 I 8 AIR. sind fur Preufien privat- 
rechtliche Beschrankungen zur Wahrung des Lichtrechtes 
gegeben, insoweit ais der Eigentumer eines Grundstucks, 
wenn auf dem Nachbargrundstuck seit mehr ais zehn 
Jahren Fenster bestehen, die nur von d i e s e r  S e i t e  
Her Licht erhalten, mit einem Neubau soweit zuriick- 
bleiben mufi, dafi ein m ittelgrofier Mensch in un- 
gezwungener Haltung aus dem ungeóffneten Fenster des 
unteren Stockwerks den Himmel erblicken kann. Wenn 
der Raum noch von einer anderen Seite Licht erhalt, 
braucht der Neubau nur soweit zuruckgesetzt zu werden, 
dafi der Nachbar vom zweiten Geschofi den Himmel er
blicken kann.
Diese Auslegung ist auf Grund mehrerer Reichsgerichts- 
entscheidungen gefunden worden, die erganzend noch 
ausfuhren, dafi der Himmel in gerader Richtung (lotrecht)
— also ohne Kopfwendung — sichtbar sein mufi. Es ge- 
niigt, wenn der Himmel nur durch eine Scheibe des 
Fensters gesehen werden kann.
In letzter Zeit sind wiederholt Entscheidungen bekannt- 
geworden, die diese Auslegungen erneut bestatigt haben, 
und zwar in einer Weise, die heute unverstandlich er
scheint. Selbst der Hinweis auf die neuzeitliche grofi- 
stadtische Bauweise (Hochhauser) und die óffentlich-recht- 
liche Behandlung der Grenzabstande haben nicht ver- 
mocht, die Urteile abzuandern — weil die §§ 142, 143 I 8 
ALR. durch das EinfGes. zum BGB. ausdrucklich ais 
privatrechtliche Bestimmung Geltung behalten haben.
Der Richter halt nun an dieser Rechtsbestimmung und dem 
strengen Wortlaut der Paragraphen fest. Freilich hatten 
die Auslegungen der alteren Reichsgerichtsentscheidungen

mit Rucksicht auf die Entwicklung des Baurechts, der 
Technik und des Stadtebaues auch ohne Gefahr eines 
Rechtsbruchs anders aufgefafit werden kónnen, denn die 
zeitgemafie Anschauung und die gegenwartigen Zustande 
mussen immer die Rechtsauslegung leiten, sonst verdient
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Skizze 1 zum Beispiel 1
V erbau te r Lichthof 

Skizze 2 Fenster in Brand- 
und Feuergassen



der Richter den Vorwurf der Riickstóndigkeit und der 
Paragraphenreiterei.
Die fast mittelalterliche Rechtsauffassung zur Zeit der 
Schaffung des ALR. kann heute nicht mehr Geltung haben. 
Ob bei der Abfassung des BGB. die Tragweite des Licht- 
rechts erkannt worden ist oder nicht, mag dahingestellt 
bleiben. Jedenfalls hat sich aber auch seit 1901 dem 
Inkrafttreten des BGB. — besonders im óffentlichen Bau- 
recht eine grofie Wandlung vollzogen, die beriicksichtigt 
werden sollte.
B e i s p i e I (vgl. Skizze 1). Der Eigentumer des Hauses A 
fiihlte sich durch den Neubau B, der den nach Osten 
offenen Lichtschacht abschlofi (an dem nur Aborte und 
Speisekammern liegen), in seinem Lichtrecht beeintrachtigt. 
Er behauptete einen Mehrverbrauch an elektrischem 
Strom zu haben, weil der Neubau die betreffenden 
Raume so verdunkele, dafi er auf kunstliche Beleuchtung 
angewiesen sei. Das RG.-Urteil (vom 25. November 1931
— V 53/1931) lautete dahin, dafi die Kosten fur die Be
leuchtung zu erstatten seien und dafi der Eigentumer des 
Neubaues B solche Vorkehrungen zu treffen habe, dafi 
„ein mittelgrofier Mensch in ungezwungener Haltung noch 
aus den ungeóffneten, im ersten Stockwerk (uber einem 
das Erdgeschofi abschliefienden Glasdach) gelegenen 
Fenstern des Aborts und der Speisekammer in vertikaler 
Richtung den Himmel erblicken konne".
Da der Neubau langst fertiggestellt und in Benutzung 
genommen war, ergab sich ein kostspieliger Umbau der- 
art, dafi durch zwei Geschosse des Hochhauses ein keil- 
fórmig verlaufender Lichtschacht in Anpassung der Sehlinie 
(um den Himmel zu erblicken) angelegt werden mufite. 
(Vgl. die punktierten Linien im Grundrifi und Schnitt.) 
Beziiglich des nórdlich befindlichen Fensters des Treppen- 
hauses, das reichliches Seitenlicht durch den offenen 
Lichtschacht erhalten hatte und nun ebenfalls erheblich 
verdunkelt worden war, wurde die Klage abgewiesen, 
weil der Neubau diesen Fenstern nicht gegenuberliegt.

Auswirkung desLichtrechts nach derEntscheidung  
des RG.
Die folg. Darstellungen sind der Praxis und vorgekom- 
menen Streitfallen entlehnt; zu einem entscheidenden 
hóchstrichterlichen Urteil kam es bisher m. W. nicht.
a) F e n s t e r  i n B r a n d  - o d e r  F e u e r g a s s e n .  
Nach dem ALR. mufiten neuerrichtete Gebaude von 
alteren schon vorhandenen Gebauden des angrenzenden

Nachbarn, wenn nicht besondere Polizeigesetze ein 
anderes vorschreiben, wenigstens drei Werkschuh*) zu- 
rijcktreten (§ 139 I 8 ALR.).

Fast durchweg enthalten diese Umfassungsmauern — meist 
Fachwerkswande — beiderseits Offnungen. Diese damals 
óffentlich-rechtlich zulassigen Lichtóffnungen kónnen nie- 
mals auch nur annahernd mit § 142 I 8 ALR. in Dberein- 
stimmung gebracht werden. Selbst aus dem Giebelfenster 
wird oft kaum der Himmel sichtbar sein. (Vgl. Skizze 2.) 
Bei einem geplanten Neubau wiirde nach Ansicht des RG. 
dieser soweit zuriickbleiben miissen, dafi u. U. die Be
bauung des Grundstiicks in Frage gestellt w iirde. Im vor- 
liegenden Fali wurde der Abstand des Neubaues etwa
6 m betragen miissen.

Also zur Zeit der Errichtung der Hauser geniigte fiir die 
Belichtung ein Abstand von rd. 1 m; auch óffentlich-recht
lich. Nach Auffassung des RG. mufiten ungeachtet der 
óffentlich-rechtlichen Bestimmungen solche Abstande ge- 
schaffen werden, wie solche niemals in Betracht kommen 
konnten. Unzahlige Gebaude bestehen heute, die von 
Nachbargebauden einen Abstand von 0,40 m bis 2 m 
haben und dereń Raume auch nur von dieser Seite spar- 
liches Licht erhalten.

Es ist ein Unding, die Baufreiheit neben dem óffentlichen 
Recht soweit zu beschranken und gleichsam der nachbar- 
lichen W illk iir oder Schikane Vorschub zu leisten. Polizei- 
widrige Bauten, wie das vorhandene, vielleicht baufallige 
Gebaude mit dem geringen Grenzabstand und der 
Feuergefahrlichkeit sollten nicht fiir  eine Baubeeintrachti- 
gung, Verunstaltung des Strafienbildes und wirtschaftliche 
Schadigung der Nachbarn dann Veranlassung geben, 
wenn durch den Neubau die zur Zeit bestehenden Licht- 
verhaltnisse nicht so sehr verschlechtert werden.

b) F e n s t e r  an  H ó f e n .
Das Baurecht lafit heute Mindesthofbreiten vor Fenster- 
óffnungen von im allgemeinen 5 m zu ohne Riicksicht auf 
die Bebauung des Nachbargrundstiicks. In einer Zeit der 
hóchsten Entwicklung des Stadtebaues und der Sorge fiir 
Licht, Luft und Sonne heifit das: Bei einer Hofbreite von
5 m erhalt ein Wohnraum noch ausreichende Belichtung. 
Hierbei hat auch der Grundsatz Beachtung gefunden, dafi 
jedes Gebaude vom e i g e n e n  G r u n d s t u c k  aus
reichend Licht und Luft erhalten soli. Diese Bestimmung 
hat schon in den altesten Bauordnungen Geltung ge
funden.
Nach Auffassung des RG. miifite ein Gebaude auf dem 
Nachbargrundstiick soweit zurucktreten, dafi von jedem 
Fenster des Erdgeschosses der Himmel erblickt werden 
kann, wie eingangs dargelegt. Ungeachtet der aus- 
driicklichen Baugenehmigung des Gebaudes an dem 5m 
breiten Hofraum konnte der Eigentiimer fordern, dafi 
der auf dem Nachbargrundstiick zu errichtende Neubau 
gem. Skizze 3 beispielsweise auf etwa 9 m zuriickgesetzt 
oder niedriger gebaut werden mufi, ungeachtet dessen, 
dafi ausreichende Seitenbelichtunn vorhanden ist. (Vor- 
aussetzung ist natiirlich, dafi der Neubau in der Hóhe 
óffentlich-rechtlich zulassig ist.)

Rechtliche H inw eise
Zur Wahrung des Lichtrechts und Vermeidung von 
schweren wirtschaftlichen Schaden (des Bauenden) steht 
dem Nachbarn das Einspruchsrecht gegen einen schadi- 
genden Neubau zur Seite. Das Recht geht verloren, 
wenn dem Bau nicht sofort nach erhaltener Kenntnis da- 
von, dafi das Lichtrecht beeintrachtigt wird, widersprochen 
wird.

*) 1 W erkschuh  =  1 F u fi =  12 Z o ll =  0,3138 m
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KLEINERE POSTBAUTEN IN BAYERN

Bauten, die fur das G s s a T w i ^ e L r ^ ^ a T o d e r L n r S  T v” V | d  N ° ' “ r fcbeSOn<,ers 9 l5 d "d ' v6rb™d* n* 
baulichen Auffassungen aller deutschen Gaue der StńHt A  n -  f S ' anzusehen sind. Die Vielfaltigkeit der

allen Zeiten ais eine der wichtigsten unserer Aufgaben erschiene-T D i e ' ^ ^ ? "  BaUte" “  W U" S Z°

Pastdienstgebaude in Rattach. Die Obernahme des reinen Bauernhaustypes auf ein Postdienst 
gebaude  w a r e in  Versudi, der a b e r m w irtsd ia ftlid ie r (notwendige Breite -  g ro fie r Holzverbrauch] und 
yg iem sd ie r Hmsicht |ungunst,ge Besonnung von W ohnungsteilen im ObergescfcoB) nicht yorte ilha ft w ar

Postdienstgebaude 
in Barnau (Oberpf.)
Verstandnisvolle Ein- 
fugung in das Orts- 
b ild  trotz mutiger 
Abweidiung vom 
heimisdien Flachbau 
mit ausgebautem 
Dach; dofur fre iw illi-  
ges Zurudcgehen 
hinter d ie  Baulinie 
und Rudcsicht auf das 
benachb. Ki rchlein
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Postdienstgebaude in Thurnau. Geschmackvolle Unterordnung unter ein wertvolles Bauwerk aus fruherer 
Zeit, bewufite Abweichung vom Bauernhaustyp mit Steildach, das d ie  benachbarte Kapelle erdruckt hatte

Posteigenes Mietwohngebaude in Regensburg. Einfachste, 
a be r handwerklich gute Durchbildung, gluckliche Dberleitung 
zur umgebenden N atur iG lasture des Gartenzimmers, laube, 
Bepflanzung)
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Postdienstgebaude in Słeingaden. Behandlung von 
Putz, Mauer, G artenture und Vergitterung verrat eine 
ansłandige handwerkliche Gesinnung ohne kunsł* 
lerische Groflmannssucht

rrJ-2
Posłhauseingang in Warmensteinach. Bei a lle r Ein- 
fachheit des Baues Betonung des Einganges und liebe- 
volle handwerkliche Durchbildung
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Erholungsheim in B rannenburg. BewufMes 
Abweichen v. Bauernhaustyp entsprechend 
e ine r anderen Zweckbestimmung; kein 
w eit yorspringendes Dach, um jedem Frem- 
denzimmer vie l licht und Sonne zu geben

Postdienstgebaude in O rten- 
burg. Einfachste, aber liebeyolle  
Behandlung auch des Kleinen 
und Nebensachlichen
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Postdienstgebaude in Pfronten-Ried. Der N o t der
Zeit entsprechend einfachste Gestaltung, o be r ge- 
diegen handwerklich und nicht lieb los  ohne Be- 
ziehung |verb indende Mauern und Zaunel in die 
Umgegend gestellt

Posthauseingang in Pfronten-Ried. Bei a lle r  Einfachheit des Baues 
Betonung des Einganges und liebevo lle  handwerkliche Durchbildung
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M i e t w o h n g e b d u d e  in S tarnberg . Einfachste Gestaltung, im Plan oft 
nijchtern w irkend, in Verbindung mit der umgebenden Natur und 
e iner handwerksgerechten Ausfuhrung sehr reizyoll

Postdienstgebaude in Seeshaupt. Bei
einfachster Gestaltung Betonung des 
Einganges und Oberleitung in die Um- 
gebung durch verbindende Mauern 
und Bepflanzung

Postdienstgebaude in Pfarrkirchen.
Ungezwungene Einfugung in das Land- 
schaftsbild, Oberleitung der Bauten in 
d ie  landschaft mittels verbindender 
Mauern, b re ite r Stufenanlage und Be- 
pflanzung
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Fernsprechdienstgebaude in M em m ingen. Zweck des 
Gebaudes (hohe Fenster des ObergeschoIJsaales und 
weite Fenster des Erdgeschossesl und Verwendung 
neuzeitlicher Baustoffe Ihauptsachlich Verwendung 
von Eisenbetonl geben dem Bau sein G ep rage

Postdienstgebaude in Grassau 
(O berbayern). BewulMes Abweichen 
vom Bauernhaustyp, der wegen der 
geringen Breite und Tiefe des 
Hauses nicht gew ahlt w erden konnte, 
ohne dem Gebaude etwas Kindisches 
zu geben,- dafur Erhóhung mittels 
Kniestock, um dem G ebaude ais 
Amtsgebaude Geltung zu verschaffen
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Postdienstgebaude in Schónberg (N iederbayern). Bewufites Abweichen vom Bauernhaustyp, jedoch 
W iederaufnahme eines heimischen Motivs (Pultdach). Kein rucksichtsloses H ineinsle llen in d ie  Land- 
schaft, sondern Oberleitung in d ie  umgebende Natur durch W arteha lle  und ausklingendes Mauerchen



Fortsetzung von Seite 3 0 6 :  Das iiberholte und widersinnige Lichtrecht

Aufier dem Eigentumer des lichtberechtigten Grundstucks 
ist auch der dinglich Berechtigte — also der Pachter oder 
auch der Mieter — zur Klage berechtigt.
Dem Entstehen eines Lichtrechts kann nur vorgebeugt 
werden, wenn der Nachbar vor Ablauf der Bestands- 
dauer eines Fensters (zehn Jahre) das Licht verbaut.
Das Lichtrecht ist nach der standigen Rechtsprechung eine 
gesetzliche Eigentumsbeschrankung und daher nicht ein- 
tragungsfahig. Wohl kann (nach Meifiner-Stern) das 
Recht des Nachbarn, die Fenster auch nach Ablauf der 
Zehnjahresfrist zu verbauen, ais Dienstbarkeit im Grund- 
buch eingetragen werden.

Rechtliche und sachliche W id ersp riich e
Das ALR. enthielt neben den jetzt noch zum Teil gultigen 
privatrechtlichen Bestimmungen auch solche óffentlich- 
rechtlicher A rt — z. B. iiber die Abstande der neuen 
Gebaude von Gebauden der Grenznachbarn und von 
unbebauten Grundstucken —, die nach Auffassung der 
Juristen heute auch noch Geltung haben, aber praktisch 
gar nicht irgendwelche Bedeutung erlangen (s. §§ 139, 
140 I 8 ALR.). Diese Bestimmungen haben durch das 
EinfGes. zum BGB. in Verbindung mit Art. 89 Ziff. 1 b des 
Preufi. AusfGes. ihre óffentlich-rechtliche Gultigkeit ver- 
loren, ohne dafi das BGB. neue Vorschriften uber Grenz- 
abstande aufstellte. Infolge der Lósung der Bestimmungen 
aus diesem Zusammenhang und der Trennung des Privat- 
oder Nachbarrechts von dem óffentlichen Recht haben 
sich diese Mifihelligkeiten und Widerspriiche ergeben. 
Wenn der Richter seiner Einstellung gemafi an dem Wort- 
laut der §§ 142, 143 I 8 ALR. unverruckbar festhalten will, 
dann sollte er aber auch nicht weiter gehen, ais der 
Gesetzgeber wollte, und Sinn und Zweck der Vorschrift 
beachten.
Bei der Frage, ob ein Lichtrecht beeintrachtigt wird, 
mufiten von Fali zu Fali die Verhaltnisse v o r der Er- 
richtung des Neubaues berucksichtigt werden. Das Urteil 
durfte in der Zuerkennung des Lichteinfalls nicht weiter 
gehen, ais vorher an Lichtrecht ersessen war. Wenn z. B. 
bei der 1 m breiten Gasse der Himmel nicht erblickt wer
den kann, durfte auch bei einem Neubau diese Forderung 
nicht gestellt werden.
Das Gesetz spricht ferner weder von der Kórpergrófie, 
Kopfhaltung und Stellung des mafigeblichen, am Fenster 
stehenden Mannes. Diese Auslegung ist frei von einem 
fruheren Richterkollegium konstruiert und nicht von einer 
gesetzgebenden Kórperschaft festgelegt worden.
Die Widersinnigkeit der Vorschrift und die Unhaltbarkeit 
der Auslegung geht besonders aus zwei Punkten hervor:

1. Hat ein Behaltnis (Raum) zwei Fenster, die dem Neu
bau gegenuberliegen, und es kann aus einem dieser 
Fenster der Himmel nicht erblickt werden, dann mufite das 
Gericht trotzdem bei seiner obigen Entscheidung bleiben, 
selbst wenn das zweite Fenster dem Raum genugend 
Licht spenden wurde. (Vgl. Skizze 3, Fenster a und b.) 
Die Bestimmung des § 142 a. a. O. lautet: „ . . .  und haben 
die Behaltnisse nur von d i e s e r  S e i t e  her Licht . . . "
und § 143 „ __hat das Gebaude, in welchem die Fenster
sich befinden, noch von einer a n d e r e n  S e i t e  
Licht Nach Strieth. Arch. Bd. 65 S. 256; 79 S. 113 ist 
eine a n d e r e S e i t e  nicht die dem Bau zugekehrte Seite.

2. Bisher ist stets '  tn  dem Lichtrecht die Rede gewesen. 
Irrtumlicherweise wird das Lichtrecht haufig mit dem 
Fensterrecht verwechselt. Sinngemafi verbindet man mit 
dem Begriff der Lichtzufuhrung auch die Auffassung der 
Luftzufuhr, die sicherlich noch bedeutsamer ist. Davon 
handelt aber der vielumstrittene § 142 I 8 ALR. nicht. So

hat denn auch das OLG. Posen am 17. Februar 1911 er- 
kannt, dafi ein Anspruch auf Zufiihrung von Luft privat- 
rechtlich nach § 142 uberhaupt nicht zusteht, da lediglich 
durch diese Bestimmung bezweckt wird, dafi dem Nach
barn L i c h t  zur Erhellung des bisher mit einem Fenster 
versehenen Raumes zugefuhrt wird.
„Dafi das Tageslicht u n v e r m i t t e l ł  zugefuhrt wird, verlangt das 
Gesetz nicht, es genugt, wenn eine Erhellung des Zimmers móglich 
wird. Oberdies ist es auch allgemein ublich, einen Lichtschacht mit 
einer Glasbedachung zu versehen, denn ohne diese wurde eine 
Verunreinigung des Schachtes herbeigefuhrt werden, die nur schwer 
zu beseitigen ware. Allerdings ist eine Beeintrachtigung der Licht
zufuhrung durch das Glasdach insofern móglich, ais bei Schnee- 
und Regenwetter eine Verdunkelung des einfallenden Lichtes ein- 
treten kann. Eine Beeintrachtigung der Erhellung von Raumen durch 
Tageslicht tritt aber bei trubem W etter ganz allgemein ein, und 
das mufi sich auch der Klager gefallen lassen. Ein Lichtschacht an 
sich verdunkelt ia das Licht stets in gewissem M afie, er kann nach 
dem Gesetz jedoch nicht yerboten werden. Sollte das Glasdach 
etwa standig verunreinigt sein, so wurde der Klager gegen den 
Beklagten einen Anspruch auf Beseitigung der Verunreinigung 
haben; die Beseitigung des Glasdaches kann er indessen nicht ohne 
weiteres verlangen."

So das Urteil. Deutlicher kann der Widersinn des § 142, 
wenigstens nach der móglichen Auslegung, nicht bewiesen 
werden. W o bleibt denn hier der Himmel, der doch un
bedingt sichtbar sein soli? Wohin sollte es z. B. fuhren, 
wenn zur Vermeidung von Beeintrachtigungen jeder 
Nachbar, um die Entstehung eines Fensterrechts zu ver- 
hindern, Grenzanlagen zur Verbauung des Lichtes vor- 
nehmen wurde?

Vorschldge
Wahrend in den letzten Jahrzehnten verhaltnismafiig 
selten das Lichtrecht geltend gemacht worden ist, fuhrt in 
neuerer Zeit das Bestreben Vieler dahin, nicht nur angst- 
lich die vermeintlichen Rechte auszunutzen, sondern móg- 
lichst Kapitał hieraus zu schlagen. Der Gewinn auf der 
einen Seite bedeutet naturlich einen Verlust auf der an
deren Seite, und zwar einen Verlust, der fiir den Haus- 
und Grundbesitzer besonders hart empfunden wird. Des- 
wegen ist es notwendig, eine Klarung der Frage herbei- 
zufuhren, denn nach den vorstehenden Ausfuhrungen ist 
der Widerspruch der Rechtsauslegung mit dem allge- 
meinen Rechtsempfinden doch allzu offensichtlich. 
Weiterungen lassen sich zum Teil vermeiden, wenn vor 
Erteilung der Baugenehmigung der Nachbar bei einem 
nur vermuteten Fenster- oder Lichtrecht gehórt wird. In 
den meisten Fallen wird es móglich sein, eventuell unter 
geschickter Andeutung der óffentlich-rechtlichen Bestim
mungen eine Einigung zu erzielen. Auch mufi bei un
bebauten Nachbargrundstucken die Entstehung eines 
Lichtrechts bei der Genehmigung eines Neubaues ver- 
mieden werden. So z. B. ware die RG.-Entscheidung vom 
25. November 1931 (s. Skizze 1) nicht gezeitigt worden, 
wenn bei der Genehmigung des Gebaudes A vor- 
geschrieben worden ware, dafi der Lichtschacht an der 
Nachbargrenze durch keine Mauern abzuschliefien ist. 
Auch bei Umbauten sollte nach Móglichkeit auf die Be
seitigung eines polizeiwidrigen Zustandes (Fenster- 
óffnungen in geringerer Entfernung ais zulassig vom 
Nachbargrundstuck) hingewirkt werden.
Bezuglich der Anderung der Rechtsauffassung sind oben 
bereits Vorschlage gemacht worden. Zu berucksichtigen 
ware ferner, ob der betreffende Raum, fur den das Licht
recht beansprucht w ird, auf Licht vom Nachbarn her 
a l l e i n  angewiesen ist, wie in Skizze 3 gezeigt wurde, 
oder ob das Seitenlicht ausreicht.
Anzustreben ist daruber hinaus eine grófiere Rechts- 
klarheit und ein einheitliches Baurecht nach óffentlichem 
und Privatrecht.
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MONTAGE-HOLZHAUSBAU IN SCHWEDEN
Dr.-lng. Hans Reichów, Reg.-Baumstr. a. D., Dresden / 15 Abbildungen*)

Das bauliche Schaffen in Deutschland stand im letzten 
Jahre im Zeichen eines vielseitigen Ringens um die Pro- 
bleme des Kleinhausbaues. Dabei waren die Anstren- 
gungen vornehmlich auf zwei Ziele gerichtet: Den M o n - 
t a g e b a u  und den S e l b s t h i l f e b a u .  Wahrend 
letzterer bei der Ansiedlung Erwerbsloser zum Zwecke 
der Bawerbilłigung erstrebenswert schien, wurde ersterer 
namentlich in Berlin gefórdert, wobei man den Fragen der 
Bauzeitverkiirzung, Bauverbilligung und Dberwindung der 
Winterruhe im Baugewerbe beikommen zu kónnen hoffte. 
Ein kurzer Einblick in das Gebiet des schwedischen, in- 
sonderheit des Stockholmer Kleinhausbaues, mag zeigen, 
wie weitgehend hier beide Ziele in glucklicher Vereini- 
gung erreicht sind. Nimmt man das Wagnersche Mon- 
tagehaus auf der letzten Berliner Sommerausslellung ais 
typisches Ergebnis ersterer Zielsetzung und stellt seinen 
Bauvorgang dem der Stockholmer Kleinhausbauten 
gegenuber, so wird schon rein aufierlich uberraschen, wie 
hier organische Entwicklung aus dem heimischen und uber- 
li eferten Holzhausbau und dort bewufite Zielsetzung zu 
recht ahnlichen Ergebnissen gefuhrt haben (Abb. 1 u. 2). 
Andererseits ist hervorzuheben, dafi bei dem Stockholmer 
Siedlungsgelande weitgehend hier auch schon die 
Selbsthilfe der Siedler wirksam geworden ist.
W ill man den Stockholmer Kleinhausbau in seinen volks- 
und bauwirtschaftlichen Zusammenhangen verstehen, so 
wird man sich mit der allgemelnen Lage des Stockholmer 
Wohnungswesens einigermafien vertraut machen miissen. 
Bei steigender Zahl der Leerwohnungen besteht in Stock- 
holm gewifi kein Wohnungs m a n g e l .  Auch verwahr- 
loste, sanierungsbediirftige Wohnviertel gibt es kaum. 
Dennoch kann von einer Lósung der Kleinwohnungsfrage, 
die auch hier drei Viertel des gesamten Wohnungs- 
bedarfs umfafit, nicht gesprochen werden. Wohnungen 
von einem Zimmer und Kiiche kosten 1300— 1500 Kr., von 
2 Zimmern und Kuchę 1800—2400 Kr. Jahresmiete. Setzt 
man dazu den durchschnittlichen Jahreslohn des Hand- 
arbeiters, der in guten Wirtschaftsjahren, wie 1927, 
3769 Kr. betrug, in Beziehung, so wird man die anhaltend 
starkę Nachfrage nach b i l  l i g  en Kleinwohnungen ver- 
standlich finden.
In den letzten Jahren ‘haben die baupolizeilichen An- 
spriiche manche Erleichterung erfahren. Wahrend Bad 
und W.C. im Gegensatz zu deutschen Verhaltnissen schon 
immer ohne Tageslicht von der Baupolizei zugelassen 
wurden, werden nunmehr auch Kuchen mit nur indirektem

*) Die A bb . 3 -1 5  sind schwedischen Schriften Axel Dahlbergs ent-

Tageslicht fiir unbedenklich erklart. Da aufierdem gute 
Entliiftungsanlagen die iibliche Ouerliiftung entbehrlich 
machen, und neuerdings sogar acht bis zehn Wohnungen 
je Treppenpodest zugelassen werden, sind Haustiefen von 
15— 16 m allgemein iiblich. Dennoch vermochten all diese 
Zugestandnisse wenig zur Verbilligung des Kleinwoh- 
nungsbaues beizutragen, der nach wie vor an den aufier- 
gewóhnlich hohen Bauarbeiterlóhnen krankt. Nur das in 
den letzten Jahren entfaltete genossenschaftliche Bauen
— 380 Baugenossenschaften zahlt man heute in Stockholm
— hat eine Minderung der genannten Mieten um 20 v. H. 
zuwege gebracht. Schliefilich hat die Stadt durch Bereit- 
stellung von Boden, Baudarlehen und 2. Hypotheken eine 
Senkung der Miete von 27—37 Kr. auf 20—30 Kr./qm 
Bruttowohnflache erreicht. W ie sehr auch dieses Ergebnis 
verbesserungsbediirftig bleibt, wird daraus ersichtlich, dafi 
die durchschnittliche Mietbelastung der kleinen Einkommen 
immer noch 28 v. H. betragt.
Soweit die Ergebnisse des M i e t h a u s b a u e s !  Dem 
mógen die Ergebnisse des seit einigen Jahren planmafiig 
durch die Stadt gefórderten K l e i n h a u s b a u e s  in 
einem bezeichnenden Vergleich (Abb. 3 u. 4 a. f. S.) gegen- 
iibergestellt werden.
Im Jahre 1926 begann der Direktor des stadt. Grund- 
stucksamtes, Axel Dahlberg, im Anschlufi an die im Siiden 
(Enskede) und Westen (Angby und Bromma) der Stadt 
entstandenen Gartenstadte mit typisiertem Kleinhausbau. 
Seitdem hat die Zahl der jahrlich errichteten Hauser 
standig zugenommen. Sie stieg 1931 auf 400. Auch jetzt 
ist die Nachfrage immer noch im Steigen, zumal die 
Kleinhauser bisher die billigsten Wohnungen der Stadt 
geblieben sind.
Die stadt. Fursorge ist allerdings recht weitgehend. Der 
Boden wird den Baulustigen auf 60 Jahre im Erbbaurecht 
iiberlassen. Zur Finanzierung der kleinen Typenhauser, 
dereń Baukosten zwischen 9300 Kr. und 11 500 Kr. liegen, 
gibt eine unter stadt. Fuhrung stehende Beleihungskasse 
A.G. Baudarlehn bis zu 90 v. H. der Bausumme. Die 
ubrigen 10 v. H. fiillt das durch Selbsthilfe erarbeitete 
„Eigenkapital" des Siedlers. Die Tilgung erstreckt sich auf 
40 Jahre, in den ersten fiin f Jahren mit hóherer Rate ais 
in den folgenden. Da sich die jahrliche Gesamtbelastung, 
einschl. Brandversicherung, Wasser, Zins, Tilgung, Pacht 
usw., zwischen 790 Kr. und 950 Kr. bewegt, so wird das 
genannte Durchschnittseinkommen des Handarbeiters fiir 
den Besitz der Heimstatte mit etwa 20—25 v. H. be- 
ansprucht.

Zur Ausfiihrung gelangen fiin f Standardtypen mit 66 bis

1 Montage Holzhaus Dr. M. W agner, Berlin
2 Kleinhaus d e r Stadt Stockholm im Bau
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3 W ohnungsgrundrilł 
in M ietwohnungen

4  W o h n u n g s g ru n d r iB  
in  K le in w o h n u n g e n

1 Raum m it Kuchę usw. i Raum m it KOche usw

24,4  qm fre ie  Bodenft6che 36 qm fre ie  Bodenflóche

D achgeschoB D achgeschoB

1 Dachkammer u. A n te il am Trockenboden, 2 qm fre ie  Bodenflache 2 W ohnraum e

26 qm fre ie  Bodenflache

K e iie rg esch o B
Yorratskeller u. A n te il an d e r W aschkiiche, 2 qm fre ie  Bodenfldche

M aBstab d e r  G ru n d r is s e  1 : 2 0 0

K e lle rg e s c h o B

Bad, Waschkiiche u. Vorrats- 
ke lle r, W erkstatt od. G arage 
usw.

35 qm fre ie  Bodenflache

G a r łe n p la n G a r łe n p la n

Gelegentlich kommt nur ein Bruchteil des gemeinsamen Hofraumes rc*- ^ ^ 0  qm fre ies Garten- 
in Frage grundstuck

3 u. 4 W e ic h e n  R aum  e r h t i l t  m a n  f i i r  d e n s e ib e n  J a h re s a u fw a n d  in  M ie tw o h n u n g e n  u n d  Im  K le in h a u s b a u  ?
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103 qm Wohnflache. Die gefragtesten und bisher am 
meisten ausgefuhrten Typen I und III (Abb. 5 u. 6, ferner
7 u. 8) haben 80 und 96 qm Nutzflache. Sdmtliche Typen 
enthalten Bad und W.C. sowie im Kellergeschofl neben 
Vorratsraumen meist einen grófieren verfiigbaren Raum. 
61 v. H. aller 1931 in Angby und Enskede Angesiedelten 
haben diesen bereits zur Garage gemacht.
Besonderer Wert ist bei allgemein neuzeitlicher Aus- 
stattung auf die Einrichtung der Kuchen mit Tisch und 
Einbauschranken gelegt, ein Zeichen fiir die recht hohen 
Wohnanspriiche auch des „kleinen Mannes" in Stockholm.

Die Baukosten erscheinen uns dem Nennbetrage nach zu
nachst vielleicht hoch. Setzt man sie aber wieder in Be- 
ziehung zum Durchschnittseinkommen der Arbeiter, so 
wird sich wohl kaum in anderen Landern eine ahnliche 
Leistung nachweisen lassen.
Es verlohnt sich daher schon, auch die Organisation und 
die Konstruktionsmethoden dieser Kleinhausindusfrie einer 
kurzeń Betrachtung zu unterziehen: Der Direktor des 
Stockholmer Grundstucksamtes griindete 1926 fiir den da- 
mals begonnenen Kleinhausbau ein besonderes Sied- 
lungsamt. Es gliedert sich nach seinem endgiiltigen Aus-
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bau in drei Abteilungen. Neben der Verwaltung be- 
steht eine umfangreiche Lagerhaltung und ein besonderer 
„Lehrbetrieb". Zwei Haupt- und sechs Hilfsinstrukteure 
werden von 10 bis 20 Monteuren und nach Bedarf ein- 
gestellten Bauarbeitern mit besonderen Erfahrungen im

Montagebau darin unterstutzt, den Siedlern im Interesse 
weitestgehender Selbsthilfe mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen.
Dabei ergab sich ganz zwanglos eine immer weiter- 
gehendere Normung und Industrialisierung, zumal auf
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eine móglichst vereinfachte, durch Laien leicht auszu- 
fiihrende Montage, nach den ersten Erfahrungen der 
grófite Wert gelegt werden mufite. „M ufite", weil die 
Maurer- und Bauarbeiterlóhne in keinem anderen Lande 
so ungewóhnlich hoch sind, wie in Schweden. Durch ihre 
weitgehende Ausschaltung war vielleicht am ehesten zu 
einer Verbilligung des Kleinhausbaues zu gelangen. 
Aufierdem kam der Baustoff, den der Holzreichtum 
Schwedens nahelegte, dieser Entwicklung sehr entgegen. 
Im ersten Baujahr war das Materiał nur fertig zu- 
geschnitten angeliefert worden. Beim Aufbau zeigte 
sich, dafi das Sortieren und Zusammensetzen durch un- 
geiibte Hande recht miihevoll, besonders aber zeit- 
raubend war. Deshalb wurden im nachsten Jahre Wand- 
tafeln mit angeschlagenen Fenstern und Turen, ebenso 
Dach- und Fufiboden,;decke" in der Werkstatt montage- 
fertig hergestellt. Auch die Schornsteine werden nun- 
mehr, in handliche Gasbetonblócke zerlegt, montage- 
fertig angeliefert (Abb. 9).

Mit dieser weitgehenden Industrialisierung des Kleinhaus
baues steht Schweden vorerst einzig da. Selbst in 
Amerika hat man bei Holzhausern zwar folgerichtig 
den uberkommenen Fachwerkbau zur zapfenfreien, ge- 
nagelten Skelettkonstruktion weiterentwickelt, aber grund- 
satzlich ist man dariiber nicht hinausgekommen. Der 
konservative amerikanische Indmdualismus und die straffe 
Organisation des Stockholmer Kleinhausbaues finden in 
den gegensatzlichen Konstruktionsprinzipien ihren sinn- 
gemafien Ausdruck. Beide Bauverfahren durfen heute in 
ihrer Art ais Spitzenleistungen betrachtet werden. Den 
bereits mehrfach veróffentlichten') amerikanischen Holz- 
skelettbauweisen sollen daher hier die verschiedenen 
Systeme des schwedischen Holztafelbaues gegenuber- 
gestellt werden:

1. B a u s y s t e m „I b o" (Abb. 12). Die Aufienwande be
stehen aus zwei Lagen einzólliger, gespundeter Bretter 
auf 2-6zólligen Rahmhólzern. Zwischenfiillung von ge- 
prefiten Maschinenhobelspanen, Sperrpappen liegen 
zwischen dieser Fiillmasse und innerer Schalung, ferner 
auf der aufieren waagerechten Schalung, uber der dann 
noch eine zweite aufiere Schalung senkrecht und mit 
Fugendeckleisten angebracht wird. Das Ganze ist, wie 
aus dem Horizontalschnitt ersichtlich, in montagefertige 
Wandplatten mit fertig angeschlagenen Fenstern zu
sammengefafit. Die Stofifugen dieser Wandplatten wer
den mit Riegeln, Pappe und Deckbreltern gedichtet. Die

Zwischenwande gleichen den Aufienwanden, nur fehlt 
bei ihnen die senkrechte Aufienschalung.
2. B a u s y s t e m  „ K n i v s t a "  (Abb. 13). Die Aufien- 
wand wird wiederum in fertigen Tafeln von wechselnder 
Breite geliefert. Der Horizontalschnitt zeigt von innen 
nach aufien: zwei zóllige, glatte Bohlen, 2 • 3zóllige 
Riegel mit Zwischenfiillung von stark geprefiten Hobel- 
spanen, eine %zóllige gespundete Schalung, Asphalt- 
pappe und zuaufierst nochmals eine einzóllige gefalzte 
Schalung mit Zwischenlatten. Die Bohlen haben zickzack- 
fórmige Falze, die mit Hanfstricken gedichtet sind. Die 
tragenden Zwischenwande bestehen aus doppelseitiger, 
gespundeter Schalung von 1% Zoll auf 2 • 3zólliger Ab- 
riegelung. Die Fiillung der Zwischenwande ist die gleiche 
wie bei Aufienwanden. Nichttragende Zwischenwande 
erhalten auf 2 • 3zólliger Abriegelung in 60 cm Abstand 
beiderseits ein- oder %zóll'ige Schalung.
3. B a u s y s t e m  „ S e s a m "  (Abb. 14). Die Tafeln der 
Aufienwande bestehen aus zweizólligen, stehenden 
Bohlen, die aufien mit 16 cm starken „Arki"-Matten — be- 
stehend aus prapariertem Seegras zwischen zwei Lagen 
starken Packpapiers — bekleidet sind. Dann folgt eine 
einzóllige, gehobelte und gespundete Horizontalschalung, 
darauf Asphaltpappe und ganz aufien eine einzóllige, 
ungehobelte senkrechte Schalung mit profilierten Deck- 
leisten. Die Fugen zwischen den Wandtafeln werden mit 
Fugendeckeln geschlossen. Die Innenwandkonstruktion 
entspricht der des Bausystems „Knivsta".
4. „ S t a d t i s c h e s  B a u s y s t e m  f i i r  d e n  K l e i n -  
h a u s b a u  d e s  J a h r e s  1931" (Abb. 15). Die Aufien
wande werden aus Tafeln folgender Konstruktion er- 
richtet: zweizóllige, gespundete und stehende Bohlen 
werden aufien mit Sperrpappe bekleidet. Darauf 
kommen l% zóllige Latten, zwischen die Hobelspane ge- 
prefit werden, wieder eine Sperrpappe, eine Lage 
waagerechte, gespundete und gehobelte %zóllige Scha
lung, Asphaltpappe und einzóllige, ungehobelte Schalung 
mit profilierter Deckleiste. Die Fugen zwischen den 
Tafeln werden mit Riegelholz, Pappe und Schalbrett ge
schlossen. Die Zwischenwande bestehen aus Tafeln mit 
Rahmen von zweizólligen Bohlen, beiderseits %zólliger 
Bekleidung und Zwischenfiillung mit Pappe und Holz- 
wolle.
Zum Schlufi mufi die hervorragende landschaftliche Lage 
der Kleinhaussiedlungen hervorgehoben werden (Abb. 10 
und 11). Auch ihre stadtebauliche Ordnung und Ge
staltung wirkt vorbildlich.

AUFLOCKERUNG DER INNENBEBAUUNG 
VON ALTSTADT- UND VORSTADT-BAUBLÓCKEN

Dipl.-lng. Karl G e ifile r, Miinchen / 5 AbbildungenEine stadtebauliche Studie

Verschiedene in den letzten Jahren von fuhrenden Stadte- 
bauern verfafite Aufsatze und nicht zuletzt die auf der 
letzten Berliner Stadtebauausstellung gezeigten Piane 
iiber Altstadtsanierungen regten den Verfasser zur vor- 
liegenden A ibeit an.

Einige kurze Erlauterungen zu den beigegebenen Abbil
dungen sollen die Absichten des Verfassers klarlegen: 
Die Untersuchung erstreckte sich auf die Bebauung des 
Innem der Baublócke der Altstadt und eines Teiles einer 
óstlichen Arbeitervorstadt (Haidhausen) Miinchens. Samt- 
liche Hófe der Baublócke wurden besichtigt, die diese 
begrenzenden oder innerhalb der Hófe bestehenden

>) Wasmuths Monatshefte 1930, S. 58. -  Baumeister 1932, Heft 7.

Bauten hinsichtlich ihrer Geschofizahl und Art (Wohn- 
gebaude, Holzgerateschuppen, Biirogebaude, Werkstatten 
usw.) gepriift und ganz besonders die Wohnungen mit 
reiner Nordlage festgestellt. Je ein Plan zeigt den 
jetzigen Bestand, wobei die Wohnhausbauten besonders 
kenntlich gemacht sind.

Der Verfasser stellte sich fiir  die A l t s t a d t  die Auf
gabe, zu untersuchen, inwieweit, unter Beachtung der 
jeweiligen besonderen und der derzeitigen Verhaltnisse, 
eine einigermafien den gesundheitlichen Anforderungen 
entsprechende und im Bereiche des Móglichen liegende, 
bessere Auflockerung der Bebauung eine bessere Ge
staltung des Baublockinnern und eine Zusammenfassung 
von Hófen móglich ist. Besonderes Augenmerk ległe der
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Verfasser darauf, auf die Belassung der Wohnbauten mit 
den menschlich unwurdigen Wohnungen mit reiner Nord- 
lage so weit ais nur irgend móglich zu verzichten. Die 
Ergebnisse zeigt der „Vorschlagsplan" fur die „Altstadt 
(Abb. 1 u. 2).
In gleicher Weise wurden die Baublócke eines Teiles der 
V o r s t a d t  H a i d h a u s e n  untersucht (Abb. 3 u. 4). 
Der Vorschlagsplan fur die „Vorstadt" lafit die wunschens- 
werte Randbebauung erkennen. Fur den in diesem Teile 
der Vorstadt Haidhausen gelegenen noch u n b e b a u -  
t en  g e m e i n d e e i g e n e n  B a u p l a t z  A—B—C—D 
wurde eine lockere Bebauung eingezeichnet. Die Ge
samtgeschofiflache der im Innern der Baublócke der 
„Vorstadt" (s. Bestandsplan) errichteten Wohnbauten wurde 
mit rd. 83 500 qm ermittelt. Eine fiinfgeschossige, 16 m 
hohe Bebauung des Bauplatzes A—B—C—D ergibt eine 
Gesamtgeschofiflache von rd. 22 200 qm, wornit also der 
Ersatz fur die freigewordenen alten Wohnbauten im 
Innern der Baublócke zu 22 200 qm: 83 500 qm oder zu 
mehr ais ein Viertel gedeckt ware. Dabei ist angenommen, 
dafi fiir den nur 9 m tiefen Ost-Westbauteil des Bau
platzes A—B—C—D a l l e  b e w o h n b a r e n  Raume 
nach Suden gelegen sind.
Sehr lehrreich ist ein Vergleich des Geschofiflachen- 
bedarfs von rd. 64 200 qm der alten besteh. Innenbauten 
der Altstadtbaublócke mit der Gesamtgeschofiflache von

rd. 67 000 qm einer der neuzeitlichen Munchener Grofi- 
siedlungen, der S i e d l u n g  a m W a l c h e n s e e -  
p l a t z ,  dereń Gesamtflache rd. ein Achzehntel der Alt- 
stadtflache ist (Abb. 5). Es zeigt sich, dafi der Bedarf der 
Geschofiflachen der untersuchten Innenbauten der Altstadt 
durch die Gesamtgeschofiflache der Bauten der Grofi- 
siedlung „Am Walchenseeplatz" vollstandig gedeckt ware. 
Die Frage der Durchfuhrung der beiden „Sanierungen" 
ist unter den obwaltenden schlechten Wirtschaftsverhalt- 
nissen wohl nicht spruchreif. Im Falle der „Vorstadt Haid
hausen" ware ja die teilweise Beseitigung der gróbsten 
Mifistande und der Ersatz der abzubrechenden Wohn
bauten durch die besprochenen Neubauten auf dem ge
meindlichen Grundstuck (A—B—C—D) vom baulichen 
Standpunkt aus praktisch móglich. Wurden die Haus- 
besitzer der abzubrechenden alten Wohnbauten den Ge- 
meinschaftssinn und, wirtschaftlich g u t e  Z e i t e n  voraus- 
gesetzt, auch die nótigen Barmittel haben, um z u - 
s a m m e n  m i t  d e r  S t a d t g e m e i n d e  die Erstellung 
der Neubauten auf dem Grundbesitz (A—B—C—D) der 
Gemeinde gegen Gewinnbeteiligung oder gute Ver- 
zinsung der abgeschatzten Geldwerte ihrer alten Bauten 
zu ubernehmen, so ware die Lósung des Problems auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht unter Umstanden zu ermóg- 
lichen.
Die gleiche oder eine ahnliche wie die oben angedeutete 
Lósung kommt, auch in Anbetracht der grófieren Bau- und 
Grundwerte der Altstadtwohnbauten, fiir  die Altstadt 
heute und wohl auch in nachster Zeit kaum in Frage. 
Trotzdem ist der Verfasser des festen Glaubens, dafi, 
nicht nur in Munchen, eine Bereinigung der Innen- 
bebauung der Baublócke der Altstadte von Grofistadten, 
sei es aus sozial-gesundheitlichen, sozial-politischen oder 
auch wirtschaftlichen Griinden (Citybildung), unbedingt 
kommen mufi und auch kommen wird, sofern nicht ver- 
kehrstechnische Grunde teilweise zu noch viel umfassen- 
deren Umgestaltungen des Altstadtinneren zwingen.
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