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Die nachstehenden Ausfuhrungen geben selbstverstandlich in mehreren Punkten die persónliche Auffassung des 
Yerfassers und der von ihm in dieser Frage vertretenen Yerbande wieder. Man da rf aber annehmen. daB sie
in ihren groBen Zugen den Absichten entsprechen, von 
EntschlieBungen leiten lassen w ird. Die Schriftleitung.

Die erschreckende Landflucht der letzten zehn Jahre mit 
ihren verheerenden Folgen soli nach den Absichten des 
Reichskanzlers in das Gegenteil, in e i n e  d e u t s c h e  
V o l k s s i e d l u n g  g r ó f i t e n  A u s m a B e s  verwan- 
delt werden, die sowohl zur Gesundung des deutschen 
Volkes beitragen und diese mit dem Heimatboden w ie
der verwurzeln, wie ernahrungs- und wirtschaftspolitisch 
unsere Binnenwirtschaft vom Auslande nach Móglichkeit 
unabhangiger gestalten soli. Daruber hinaus soli der 
lebendige Grenzwall aller Ostprovinzen zum Schutze 
unserer Heimat gegen fremden Obermut verstarkt wer
den. Die theoretischen Vorbereitungen der neuen Ge- 
setze, die f i i r  d ie  g e s a m t e  d e u t s c h e  B a u 
w i r t s c h a f t  e i n s c h n e i d e n d e  V e r a n d e r u n -  
gen ihrer Tdtigkeitsgebiete und Arbeitsmethoden 
bringen, sind nahezu abgeschlossen. Die nachstehende 
programmatische Abhandlung uber den Gesamtkomplex 
der Siedlungsmaflnahmen w ill daher sowohl die Reichs- 
regierung wie die deutsche Bauwirtschaft auf die un- 
bedingt notwendige E i n h e i t l i c h k e i t  einer Be
handlung von landwirtschaftlicher Siedlung, nebenberuf- 
licher Erwerbssiedlung, Stadtrandsiedlung und stadtischer 
Wohnungswirtschaft im Zusammenhang mit dem Arbeits
beschaffungsprogramm nochmals hinweisen.
Gerade die einseitige Fórderung der stadt. Wohnbau- 
tatigkeit der Nachkriegszeit und die Entziehung meh- 
rerer Milliarden von Staats- und stadtischen Mitteln (ins- 
besondere Hauszinssteuern) fiir  andere SiedlungsmaB- 
nahmen hat sich zum Nachteil des Volksganzen aus- 
gewirkt, ohne dabei das Ziel einer vóll.igen Bedarfs- 
deckung an billigen, kleinen und mittelgroBen Stadt- 
wohnungen tatsachlich zu erreichen. Schwerste Korrup- 
tionsskandale bei Behórden, stadtischen und staatlichen 
Gesellschaften, Banken, Finanzierungsinstituten, Tausende 
von Konkursen kleiner und mittlerer Baugeschafte, un- 
gesunde Aufblahung und Bevorzugung einiger „gemein- 
nutziger" Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaften 
oder von Mammutbaubetrieben und sog. Grundstucks- 
und Immobiliengesellschaften waren die traurigen Be- 
gleiterscheinungen dieser Nachkriegsbaupolitik. Die 
deutsche Bauwirtschaft w ill sich nun in vorbildlicher natio- 
naler Disziplin hinter die neuen Mafinahmen der Reichs- 
regierung stellen und zu ihrem Teile mithelfen an der 
notwendigen Aufraumungsarbeit. Die Bauwirtschaft er- 
wartet andererseits aber auch von der Regierung, dafi der 
Einflufi der Techniker und im besonderen der praktisch er-

denen sich die Reichsregierung bei ihren demnachstigen

probten B a u f a c h l e u t e  dem hervorragenden Anteil 
entsprechen wird, den die Bauwirtschaft bei der Durch- 
fuhrung der Siedlung beanspruchen kann, unter engster 
Zusammenarbeit mit den Agrarpolitikern.

Die V oraussetzungen
1. Der Anfang April 1933 erfolgte Zusammenschlufi 
der deutschen Bauernschaft, d. h. aller berufsstandischen 
bauerlichen Organisationen und Einzelerzeuger zu einer 
einzigen Gesamtorganisation unter Fuhrung des Leiters 
der agrarpolitischen Abteilung der NSDAP, W alther Darre, 
zeigt den Weg zur Bewaltigung des ges. Siedlungs- 
komplexes. Es ware eine folgerichtige Weiterentwicklung 
und bedeutende Vereinfachung, wenn sich

a. die gesamten technischen Berufsverbande mit ihren 
Tausenden von Vereinen und Sonderverbanden zu einem 
einheitlichen deutschen Spitzenverband zusammen- 
schliefien wurden (z. B. im Reichsbund Deutscher Technik),

b. alle Siedlerverbande und Siedlungsgesellschaften zu 
einem einzigen Deutschen Siedlerbund,

c. alle Baufachverbande zu einem Deutschen Bauwirt- 
schaftsverband vereinigen wurden.
Nationalsozialistische Fuhrung ware gemafi dem Anteil 
bei der Fuhrung in den Regierungen auch in diesen Ver- 
banden selbstverstandlich.

2. In engster Zusammenarbeit mit dem Staatskommissar 
fiir Arbeitsdienstpflicht und Arbeitsbeschaffung ist die 
Gesamtfinanzierung des Siedlungswerkes zu klaren. Eine 
weitgehende Verminderung der sozialen Lasten aller Ge- 
meinden und Stadte wird allein durch den Einsatz von 
wenigstens zwei Millionen Arbeitsloser zum Zwecke der 
produktiven Wertschaffung bei den Vorarbeiten zur Sied
lung: Ackerdrainage, Strafienbau, Wasserbau, Odland- 
kultivierung, erreichbar sein.
Grundsatzlich mufi erkannt werden, dafi eine rentable 
landwirtschaftliche Siedlung nur dadurch geschaffen wer
den kann, dafi das gesamte Absatzgebiet der landwirt
schaftlichen Neusiedlung gleichzeitig gestarkt w ird ; d. h., 
dafi die dringend notwendige Entlastung der G rofi- 
stadte n i e m a l s  allein durch landwirtschaftliche Siedlung 
móglich ist, die im Hóchstfalle auf Kulturland von Grofi- 
betrieben 250 000 und auf Odland nochmals 250 000 
bauerliche Neustellen schaffen kann. Diesen 500 000 
bauerlichen Familienstellen stehen aber mindestens drei

343



Millionen nebenberuflicher Erwerbsstellen gegenuber, die 
infolge der A u s s i c h t s I o s i g k e i t der achtstiindigen 
Vollverwendung des Sechsmillionenheeres von Arbeits- 
losen im Arbeitsprozefi auch bei giinstigster Wieder- 
belebung des Arbeitsmarktes Neustellen zum Ausgleich 
des entgangenen Einkommens erhalten mussen. Der 
Staat hat ein zwingendes Interesse daran, die deutschen 
Klein- und Mittelstddte im Zusammenhang mit der unaus- 
bleiblichen Standortverschiebung grofier Industrieteile 
der Grofistadte aufs Land weitgehend durch n e b e n -  
b e r u f l i c h e  L a n d s i e d l u n g  zu fórdern, w eil:
a. durch die nebenberufliche, gartenwirtschaftliche Arbeit 
eine Bodenverwurzelung gerade der Bevólkerungs- 
schichten eintritt, die bisher die grófite Not gelitten 
haben, aber in Zukunft durch Deckung ihres Eigen- 
bedarfes an Obst, Gemiise, Kleintierfleisch, Milch durch
aus krisenfest sein werden.
b. die Krisenfestigkeit der neuangesiedelten Industrien, 
Handwerker und Gewerbetreibenden durch die Beschafti- 
gung nebenberuflich tatiger Siedler erhóht wird, und
c. die bauerliche Siedlung durch Starkung der Bezugs- 
und Absatzmarkte den notwendigen Ruckhalt erhalt.
Aus der Notwendigkeit der Einheitlichkeit und untrenn- 
baren Verflechtung aller Siedlungsformen untereinander 
hat sich die F i n a n z r e f o r m  d e s  S i e d l u n g s -  
w e s e n s  gemeinsam mit der Finanzreform des Reiches, 
der Lander und Kommunen besonders im Hinblick auf die 
Finanzierung der Arbeitslosenunterstiitzung zu entwickeln.

3. Die Inangriffnahme der Entschuldung der Landwirt
schaft ist nur ein Teil der Gesamtmafinahmen zur 
Schaffung einer Siedlungsbasis. Wenn von Regierungs- 
seite der 1. Mai ais Stichtag fiir die Weiterbehandlung 
der Entschuldungsmafinahmen genannt worden ist, so ist 
damit endlich eine schwere Gefahr fur die Gesamtwirt- 
schaft beseitigt. Nachdriicklichst mufi eine klare Zwei- 
teilung bei der Entschuldung gefordert werden:
a. in die erste Gruppe, der n i c h t  sanierungsfahigen, 
vóllig uberschuldeten Betriebe, die von allen Vorteilen der 
Osthilfe a u s z u s c h a l t e n  sind;
b. die zweite Gruppe der s a n i e r u n g s f a h i g e n  Be
triebe, die beschleunigt zu entschulden sind. Diese Be
triebe kónnen ihre teilweise Entschuldung auch durch frei- 
willige L a n d a b g a b e  erreichen, neben einer Hypo- 
thekenkurzung bis auf Miindelsicherheit.
Die Hand in Hand mit dem Fortschreiten der Entschul
dung vor sich gehende Entlassung aus dem Sicherungs- 
schutz wird den gemeinnutzigen Siedlungsgesellschaften 
zusammen mit der vorerwahnten freiwilligen Landabgabe 
endlich wieder einen geniigend grofien Landvorrat 
liefern, der tatkraftige Neusiedlung ermóglicht (vgl. B.). 
Durchaus begrufienswert ist die geplante Wiederein- 
schaltung der provinziellen Rentenbanken, Landschaften, 
Ritterschaften, Sparkassen usw., die bisher kurzfristige 
Zwischenkredite gaben. Die Neuausgabe der fruheren 
Gold-Landesrentenbriefe von 7 v. H. wird dabei zu einem 
Zinsfufi geschehen mussen, der sich der Siedlerrente von 
etwa 4 bis 5 v. H. und den tatsachlichen Bodenertrags- 
werten eng anpafit. Die notwendige S e n k u n g  d e r  
L a n d e r w e r b s p r e i s e  hat unter Angleichung an 
den Bodenertragswert weiterhin zur Niedrighaltung der 
Rente der Neustellen beizutragen. Im Rahmen dieses 
Preisumbaues ist die elastische Angleichung der In- 
preise zu erreichen.

4 . Fiir die Umsiedlung der Nebenerwerbssiedlung jeder 
Art ist die Schaffung eines U m s i e d l u n g s f o n d s  
wohl unerlafilich, der im Prinzip ebenfalls durch die 
Rentenbanken verwaltet werden kann. Schliefilich bildet 
die baldige Wiedereinschaltung der staatlichen, stadti

schen und privaten H y p o t h e k e n b a n k e n  in den 
Geldmarkt eine Vorbedingung fur die Wiederbelebung 
der Bauwirtschaft. Die bisherige Monopolstellung der 
Bau- und Bodenbank in Berlin ist unhaltbar. Fiir die in 
den letzten Jahren nur noch sagenhafte Hergabe zweit- 
stelligen Realkredites ist neben der Landespfandbrief- 
anstalt (fur erststelligen Realkredit) eine W o h n u n g s -  
k r e d i t a n s t a l t  zu schaffen. Die zentrale Kredit- 
organisation mufi der Aufsicht des Reichs-Siedlungs- 
kommissars unterstellt werden. Die privaten Bauspar
kassen und Zwecksparkassen sind weit scharfer ais bis
her unter einheitliche, neutrale Reichsaufsicht zu stellen 
und evtl. einer Reichsbausparkasse bzw. Landesbauspar- 
kassen anzugliedern. Ihre starkere Inanspruchnahme in
folge wachsenden Vertrauens der Bevólkerungskreise 
wird zur Belebung des Baumarktes entscheidend beitragen.
5. Insbesondere wird die planmafiige U m s t e l l u n g  
d e r  K r e d i t o r g a n i s a t i o n  der deutschen Land
wirtschaft auf lange Sicht erfolgen mussen, d. h. die Be- 
schaffung der Betriebskredite fiir  die Sicherungsbetriebe 
wird unter Schaffung neuer berufsstandischer Kredit- 
trager in Anlehnung an den Plan des Leiters der Deut
schen Reichs-Kreditgesellschaft vor sich gehen. Ferner 
durfte die Schaffung einer staatlichen B e t r i e b s -  
K o n t r o l l o r g a n i s a t i o n  vom Standpunkt der Kre- 
ditsicherheiten aus fur alle umschuldeten Betriebe unter 
Mitwirkung der Reichsbank nicht zu umgehen sein.
6. Die Aufstellung eines P r o d u k t i o n s p l a n e s ,  in 
erster Linie fiir das deutsche Ostgebiet, mit anschl. Reichs- 
richtlinien fiir  alle deutschen Lander hat unter Zugrunde- 
legung der von Geh. Rat Sering in Verbindung mit Prof. 
Stremme, Dr. Pfannschmidt u. A. vorbereiteten B o d e n -  
k a r t i e r u n g  und W i r t s c h a f t s k a r t i e r u n g  zu 
erfolgen. Dazu waren weitere Betrage an Prof. Stremme 
und seine M itarbeiter bereitzustellen. In einem Jahre 
kónnte dann eine Flachę von 5 Millionen Hektar im 
Mafistab 1 :100 000 kartiert sein. Die Bodenkartierung 
enthalt: die Bodentypen, die Bodenarten, die Grund- 
wasserverhaltnisse und die Ernteertrage. Die Wirt
schaftskartierung umfafit: die Bevólkerungsbewegung der 
Gemeinden, die Standorte der landwirtschaftl. Ver- 
edelungswirtschaft und der Gewerbebetriebe, das ge- 
samte Verkehrsnetz und die Elektrizitatsversorgung.

Die S ied lungsm aB nahm en
Hiernach setzen die durch Reichsgesetz zu verfiigenden 
Siedlungsmafinahmen ein. Sie miissen getragen wer
den von dem Grundgedanken, dafi sie nicht nur 
das Arbeitslosenproblem durch Arbeitsbeschaffung und 
Verminderung der sozialen Lasten, sondern auch die 
Ernahrungsbasis Deutschlands aus eigener Scholle und 
die Ankurbelung der Binnenwirtschaft, insbesondere der 
Bauwirtschaft gleichzeitig und gleich stark fórdern sollen. 
Diese schwere Aufgabe kann das Siedlungswerk nur 
erfullen, wenn in einem grofien und kiihnen Wurf die 
einheitliche Zusammenfassung aller geplanten Mafi- 
nahmen in einer R e i c h s - S i e d l u n g s z e n t r a l e  ge
wahrieistet ist, dereń Errichtung w ir erwarten.

1. Diese ist einem Reichs-Siedlungskommissar zu unter- 
stellen, der vom Reichskanzler zu ernennen und mit weit- 
reichenden gesetzlichen Vollmachten bezuglich der Sied- 
lungsdurchfiihrrung auszustatten ist. Ihr Aufgabenkreis 
umfafit wenige Hauptpunkte, die unter fachmannischer 
Leitung zu bearbeiten sind, namlich:
Abt. I: Landliche Siedlung.
Abt. II: Stadtische und vorstadtische Siedlung.
Abt. III: Wirtschaftskartierung und Landesplanung.
Abt. IV: Wohnungswirtschaft.
Abt. V: Bauwirtschaft mit Strafienbau und Wasserbau.
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Abt. VI: Gesetzgebung und Baupolizei.
Abt.VII: Finanzierung in Verbindung mit Arbeitsdienst 
und Arbeitsbeschaffung.
Aus diesen Arbeitsgebieten sind ais besonders im Inter- 
esse der Bauwirtschaftbelebung liegende Mafinahmen 
folgende Sonderaufgaben hervorzuheben:
2. Vereinheitlichung der L a n d b e s c h a f f u n g ,  d. h. 
sofortige, durch die Siedlungsamter zusammengefafite 
Meldung des nach Durchfuhrung der Vorarbeiten fur die 
Aufteilung anfallenden Siedlungslandes an die neu- 
geschaffene Reichs-Siedlungszentrale unter Beifugung der 
bestehenden Bodenkartierungen und Wirtschaftskartie- 
rungen. Es werden durchschnittlich benótigt:
a. fur 500000 bauerl. Neustellen je rd. 40 M orgen =  5 M illionen  ha
b. fur 3000000 N ebenberu fste llen  je rd . 2 M orgen =  1,5 M illionen  ha

Zus. S ied lungsland =  6,5 M illionen  ha

3. Sofortige Aufstellung von G e n e r a l a u f t e i -  
l u n g s p l a n e n  unter Heranziehung der P r i v a t -  
a r c h i t e k t e n ,  die uber die notwendigen Fachkennt- 
nisse verfiigen, in Zusammenarbeit von Landes- und pro- 
vinziellen Behórden, von Kultur- bzw. Siedlungsamtern, 
Siedlungsgesellschaften, Landesplanungsverbanden, dem 
Deutschen Archiv fiir  Siedlungswesen, den Fachvertretern 
der B a u w i r t s c h a f t .
4. V e r e i n f a c h u n g  des bestehenden S i e d l u n g s -  
v e r f a h r e n s  fiir die landwirtschaftliche Siedlung nach 
den mehrfach veróffentlichten Vorschlagen des Verfassers. 
Beschleunigung der Werttaxen durch die Siedlungs- und 
Kulturamter sowie der Kreditbeihilfen durch die Deutsche 
Siedlungsbank bzw. die Deutsche Rentenbank-Kredit- 
anstalt und Abwicklung der Verfahren fur Neustellen 
innerhalb eines Jahres, statt wie bisher iy 2—3 Jahren.

5. Gesetzliche Regelung der s t a d t i s c h e n  N e u 
b a u -  u n d  U m b a u t a t i g k e i t  auf lange Sicht in 
Verbindung mit Mafinahmen zur Erhaltung des stadtischen 
Altbesitzes, der Wohnungsteilungen usw.

6. Sofortige gesetzliche E r m a f i i g u n g  aller Bau- 
polizeigebuhren, Schornsteinabnahmegebuhren, Ver- 
messungskosten fur das flachę Land, Neuregelung und 
Vereinfachung aller Baupolizeivorschriften, Verminderung 
der Anschlufigebuhren fur Wasser, Elektrizitat und Gas.

7 . Neuregelung der B e f u g n i s s e  d e r  L a n d e s -  
k u l t u r b e h ó r d e n  unter dem Gesichtspunkt der Er- 
sparnis, Zusammenlegung und Zentralisierung.

8. Generelle R e g e l u n g  d e r  S i e d l e r m i t h i l f e  
bzw. Siedlerselbsthilfe nach Vorschlagen des Verfassers.

9 . Scharfste Auswahl der besonders fiir die landliche 
Siedlung geeigneten B a u w e i s e n  zwecks Verbilligung 
der Gehófte (vgl. Vorschl. in der DBZ).

1 0 . Schaffung weniger E i n h e i t s g e h ó f t f o r m e n  
zwecks Herabsetzung der Baukosten, insbesondere fiir 
die Primitiv- und Aufbausiedlung, nach den Vorschlagen 
des Verfassers.

Die Schicksalsstunde des deutschen Volkes verlangt eine 
klare Entscheidung, ein Vorgehen auf dem entsprechen- 
den Wege, der von der Erkenntnis ausgeht, dafi nicht 
mehr die Existenz des Einzelnen, sondern die Existenz 
des ganzen Volkes auf dem Spiele steht. Erst wenn wir 
Deutsche ais ein Volk von Brudem zusammenstehen in 
der gewaltigen Aufgabe umfassender kolonisatorischer 
Siedlungstatigkeit, wird sich unsere Not in reichen Segen 
der Zukunft wandeln.

OFFENER BRIEF AN DIE DEUTSCHE BAUZEITUNG
Architekt Wilhelm Heilig, Berlin

„Es gibt kein Vergangenes, das man zurucksehnen d u rfte . Es g ib t nur ew ig Neues, das sich aus den erweiterten Elementen des Vergangenen 
gestaltet und die  echte Sehnsucht m ufi stets p rod u k tiv  sein, ein neues Bessere e rscha ffen ." Goethe

Ihre Zeitschrift vertritt, seitdem ich sie kenne, eine Rich- 
tung, die gleichbedeutend ist mit allen Heimatschutz- 
bestrebungen und daher mit einer Weiterentwicklung kul- 
tureller Eigenart, die das Goethewort trefflich charak- 
terisiert. Ais Ihr besonderes Verdienst mufi betrachtet 
werden, dafi Sie sich in der Verfolgung Ihrer Ziele nicht 
beirren liefien und allen klar erkennbaren Fortschritten 
und Errungenschaften der Technik sich keineswegs ver- 
schlossen. Die DBZ hat, einem unausweichlichen Zuge der 
Zeit folgend, auch den jungsten Schópfungen auf dem 
Gebiete der Architektur ihre Spalten geóffnet, ohne aber 
jemals in eine Tendenz des „Ewig-M orgigen" zu verfallen. 
Diese Feststellung von Tatsachen konnte vielleicht ijber- 
flussig erscheinen, um so mehr, ais die jungste Entwick
lung ganz auf der Linie der von Ihnen angestrebten Ziele 
liegt. Und doch ist diese Feststellung neben einigen 
grundsatzlichen Betrachtungen uber die Weiterentwick
lung im Augenblick nótiger denn je.
Wo stehen wir heute? W ir sind einer Verwirklichung 
dieser Ziele insofern plótzlich nahergeruckt, ais an Stelle 
aller Versuche zu einer Weltformsprache, einem Archi- 
tekturvolapuk, die Forderung nach einer deutschen Form- 
sprache der Architektur tritt. Diese Forderung ist, schon 
um einer Vielgestaltigkeit der Erscheinungen willen, sehr 
zu begrufien. Je e i n h e i t l i c h e r  e i n  V o l k  e i n e n  
St i l  aus  s i c h  s e l b s t  h e r a u s  e n t w i c k e l t ,  um 
so me h r  i s t  es b e i  s i c h  s e l b s t  d a h e i m .  Der 
gute Wille zur Tat ist vorhanden. Sind damit aber auch 
schon die Wege gew iesen?-------

Die Entwicklung unseres Bauwesens wahrend der Nach- 
kriegsjahre zeigt nicht nur negative Seiten, sie gibt auch 
viele Anregungen und auch an Fehlern kónnen w ir lernen. 
Mehrfach schon wies ich auf die Fortschritte der Technik 
hin. Hier lag und liegt wohl auch jetzt noch unsere 
Starkę — und Schwache zugleich. Die Vervollkommnung 
des Verkehrswesens, die Anwendung neuer Baustoffe und 
die hieraus sich ergebenden neuen Bauweisen fiihrten 
zur Abkehr von allem Uberkommenen. Nicht neuer Geist 
tritt uns aus irgendwelchen modernen Bauten entgegen, 
sondern eine neue, noch nicht gemeisterte Materie — 
Eisenbeton, Eisen, Glas usw. Je starker w ir diese Bau
stoffe heranziehen, um so nachhaltiger werden nivellie- 
rende Wirkungen zwanglaufig auftreten mussen und alle 
jene Propheten, die da glaubten, nur auf dem Wege uber 
die Bevorzugung neuer Baustoffe und dereń mehr oder 
weniger sachlichen Verwendung einen neuen Stil schaffen 
zu kónnen, sind Schrittmacher eines Architekturvolapuk. 
Jeder Einsichtige wird zugeben mussen, dafi die Eigenart 
der Formsprache in der Architektur mit dem jeweiligen 
Baustoff zusammenhangt. Eisenbeton und Eisen unter
liegen aber keinen órtlichen Bindungen. Beide werden in 
fast allen Landern der Erde bereits ais Baustoffe ver- 
wandt, und man wird ganz allgemein bei gewissen Bau- 
werken oder bei konstruktiven Teilen grofier Bauten um 
so weniger auf sie verzichten, je mehr w ir in ihren 
Verwendungsmóglichkeiten fortschreiten. Der Ingenieur 
w ird aus rein wirtschaftlichen Grunden, wie dies beim 
Werdegang der Maschine geschah, gewisse Typen all-
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giiltiger Form entwickeln. Weichen Anteil wird der kunf- 
tige reine Ingenieurbau an der Entwicklung unseres ge- 
samten Bauwesens einnehmen? -  Von der Beantwortung 
dieser Frage ist abhangig, inwieweit w ir mvellierenden 
Einflussen notgedrungen unterstellt sein werden und in
wieweit wir, auch innerhalb der Reichsgrenzen, regionale 
Eigenart werden erhalten bzw. ausdriicken kónnen.

Vor hundert Jahren lieferte ganz allgemein der heimat- 
liche Fels und Wald, die nachstgelegene Tongrube den 
Werkstoff zum Bau der Biirgerhauser, Kirchen, Markt- 
brunnen, Grabzeichen usw. Ais Ausnahmen sind nur z. T. 
Monumentalbauten der Kirche oder furstliche Hófe an- 
zusehen. Mussen wir nicht zugeben, dafi in dieser Be- 
schrankung der Werkstoffe, die uns heute fast unwahr- 
scheinlich klingt, die Alten sich ais Meister in des Wortes 
wahrster Bedeutung erwiesen? Mit Bewunderung stehen 
wir vor den Zeugen einer vergangenen Ausdruckskultur 
und bemuhen uns, sie so gut wie móglich zu erhalten.

Ist nicht trotz — oder gar infolge — dieser Beschrankung 
der Bildausschnitt eines Teiles irgendeiner vorhandenen 
Altstadt lebendig und reich an Abwechslung? Driickt 
nicht jedes in seiner Ursprunglichkeit erhaltene Dorf 
schon von fern die Eigenart der Landschaft aus? Spar- 
samkeit und Sinn fiir richtige Verwendung dessen, was die 
nachste Umgebung bot, und Mangel an technischen Hilfs- 
mitteln (Eisenbahn, Lastauto) fuhrten zu dieser Be- 
scheidung und ihren Ergebnissen. Heute tummeln sich 
alle erdenklichen Techniken und Materialien in demselben 
Strafienzug in Dorf und Stadt. Ist es verwunderlich, wenn 
die Strafienbilder unter diesem Sammelsurium leiden? 
Bis in die kleinste Landstadt, bis ins entlegenste Dorf 
dringt der Einflufi der Grofistadt. Auf den Grabem eines 
hessischen Dorffriedhofes stehen Grabzeichen aus — 
schwedischem Granit (!). Die Beispiele lassen sich be- 
liebig vermehren. — Eine solche Entwicklung lafit den 
ortsansassigen Handwerksmeister nie zu Ruhe und Be- 
sinnlichkeit, zu einer Meisterung seines Werkstoffes 
kommen. Leider gar zu harufig ist aus dem Handwerker 
ein Handler und Provisionsvertreter geworden.

Gewifi ist jeder wahrhafte Fortschritt zu begriifien, der 
uns fórdert. Doch nicht jede neue Technik ist zu einer 
tatsachlichen Forderung geeignet. Ihre Fiille verwirrt nur 
und ihre Anwendung fiihrt zu einer Verflachung jeder 
Eigenart. Unter den Baufachleuten mehren sich die 
Stimmen Derer, die zugeben, dafi der durch viele Jahr- 
hunderte erprobte Backstein nicht ungestraft beiseite ge- 
schoben wird. Alte, langst vergessene Putztechniken be- 
wahren sich bei geschickter Handhabung ausgezeichnet, 
und haben den grofien Vorzug, viel wohlfeiler zu sein 
ais jedes andere Verfahren. Die kurze Zeitspanne unserer 
technischen Entwicklung hat uns mit einer Fulle von Gaben 
und Móglichkeiten iiberschiittet, in dereń bunt geschiitte- 
fen Haufen wir teils mehr, teils weniger wahllos greifen. 
Entsprechend sind die in den letzten Jahrzehnten ent
standenen Einzelbauten und Ortserweiterungen. Der 
jungsten Vergangenheit war es vorbehalten, bereits 
einige Ordnung in das Chaos zu bringen, doch die ersten 
Versuche zeigen bereits die Kehrseite. In Grofistadten 
stófit der Besucher neuer Stadtteile auf Wohnblocks, 
dereń einer dem anderen um so ahnlicher ist, je grofi- 
ziigiger die Durchfiihrung einzelner Bauvorhaben — In- 
dustrialisierung des Bauwesens.

Wollen wir noch einige Spuren der Eigenart der Heimat 
erhalten, so mussen wir bei Dorf und Landstadt beginnen. 
W ir mussen uns die Frage vorlegen: Welche Werkstoffe 
finden wir in unmittelbarer, welche in weiterer Um
gebung? Welche Techniken ihrer Anwendungen kommen 
In Betracht? Erst wenn diese Fragen unter Beriicksichti-

gung hygienischer Belange geklart sind, wird man iiber- 
sehen, ob der Bezug von Baustoffen aus weiter Ent- 
fernung ais dringendes Erfordernis sich ergibt. Eine Ruck- 
sichtnahme auf órtliche Baustoffvorkommen schafft auch 
dem ortsansassigen Handwerk Entwicklungsmóglichkeiten 
und tragt vor allem dazu bei, dafi auch in Zukunft z. B. 
eine rheinische Ortschaft ais Gesamtbild von der Land
stadt in Pommern oder Schlesien sich unterscheidet. 
Sinngemafi gilt fur das Randgebiet der Grofistadt, was 
fur das flachę Land und die Kleinstadt schon aus Griinden 
der Sparsamkeit in Betracht kommen mufi. Aber auch im 
Innern der Grofistadte macht sich die Fulle der Baustoffe 
in iibelster Weise bemerkbar. Hier fa llt vor allem die 
infame Riicksichtslosigkeit der Umgestaltung einzelner 
Hausteile, vorwiegend der Erd- und ersten Obergeschosse, 
auf, die aus Reklamegriinden modernisiert werden. — 
W o bleiben die Abwehrmafinahmen? —
W ir stehen bereits mitten in einer Strukturwandlung, von 
dereń Auswirkungen das gesamte Wohnungswesen er- 
fa fit w ird. Dem Mietblockbau fo lg t das Kleinhaus. Der 
Schwerpunkt des Bauens wird in Stadt-Land-Gebiete ver- 
legt werden und der Bau von Kleinhausern ais eine 
Domane des Handwerks gelten kónnen, um so mehr, je 
kraftiger die Abwehrmafinahmen gegen eine vorzeitige 
Normung und Typisierung, gegen maschinelle Herstellung 
einsetzen werden. Je mehr w ir dem Handwerker Ge- 
legenheit geben, Meister seines Werkstoffes zu werden, 
um so ausgepragter wird die kiinftige Formensprache.

Das einzelne Haus ais kleinste Einheit des Dorfes oder 
der Stadt, ist von bedeutsamem Einflufi auf das Ortsbild. 
Doch auch das bestgegliederte Bauwerk kann nicht rest- 
los befriedigen, wenn der Aufbau (Ausbau) einer Ort
schaft unorganisch ist. Immer wieder weise ich auf das 
planlose Zerfliefien von Stadt und Dorf, auf das Anflicken 
an bestehende Ortskerne hin. Jahrelang hórten wir von 
der Notwendigkeit, Tochterstadte im Ausstrahlungsgebiet 
der Grofistadte zu bauen. Und nun sehen wir die ersten 
Versuche der Stadtrandsiedlung. Hilflosigkeit, Mangel an 
Gestaltungswillen, an einer Beseitigung kleiner Hemm- 
nisse spricht aus allen diesen Anfangen. Uberall stófit der 
Beschauer auf das gleiche Bild. Am Rande der Dórfer 
wird angeflickt und allmahlich wachst ein Gebilde aus 
1000 Zufalligkeiten heran. W o bleibt hier die eigene 
Sprache, die w ir in irgendeiner Weise ebenso zum Aus- 
druck bringen mussen, wie beim Einzelhaus? Was ist aus 
unseren Haufendórfern, aus Angerdórfern und Rund- 
lingen im Laufe der letzten siebzig Jahre geworden? Wie 
sehen unsere Landstadte heute aus? Randbebauung der 
Ausfallstrafien ist das Kennzeichen eines Wachstums 
unserer Ortschaften und sogen. Flachenaufteilungsplane 
haben einer weiteren Zersplitterung Vorschub geleistet. 
Nicht ein Streit um Flach- oder Steildach kann uns der 
Erreichung des gesteckten Zieles naherbringen, er ist 
miifiig. Auch nicht sogen. Abrechnungen auf asthetisie- 
render Grundlage mit einem unterliegenden oder unter- 
legenen Gegner sind das richtige Mittel, sondern der 
ernste W ille, ein Gesetz zu schaffen, das den organischen 
Ausbau von Stadt und Land ermóglicht.
Ich verweise auf England. I. J. 1925 trat dort die „Town 
Planning Act" in Kraft. Am 1. April d. J. trat an ihre 
Stelle die „Town and Country Planning Act". Es ist 
nótig, sich iiber die Griinde der raschen Gesetzesfolge 
klarzuwerden, um erkennen zu kónnen, welche Bedeu
tung das englische Volk dem Ausbau seiner Ortschaften 
kiinftig beilegen wird. Auch das neue englische Gesetz 
wird nicht alle Forderungen und Wiinsche erfiillen kónnen, 
immerhin aber zeigt sein Inhalt den W illen, Wandel zu 
schaffen, und die Bedeutung des Gesetzes liegt in dem 
Bestreben nach F o r d e r u n g  d e s  G e m e i n s i n n e s .
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BAUEN IM AUSLAND: NORWEGEN
Um die gezeigten Bauten in die notwendige Beziehung zu ihrer Umwelt zu setzen, schicken wir einige geografische 
Daten voraus: Norwegen hat bei 323000 qkm Bodenflache nur 2810000 Einwohner, d. h. eine Bevólkerungsdichte von
8 Einwohnern |e qkm (gegen 13.,5 in Deutschland); 76 v. H. des Landes sind Ddland und Wasser, 18 v. H. Wald und

6 v. H. Acker- und Wiesenland; die Hauptstadt Oslo hat 250000 Einwohner, die Stadt Bergen 96000 Einwohner. R.nur

fi “f< [ 0 k ' łc C N I N N & A N &

m

GrundriO  des Hauptbaus 1 : 300

Som m errestaurant Sundóya in Sudnor- 
wegen im Binnensee Tyrifjo rden . Charak- 
teristischer norwegischer Holzbau a u f Beton- 
sockel. A rch itekten A n d r. H. Bjercke und 
G eorg Eliassen, Oslo

\

■

Sommerrestauranł 
„S undóya" im Binnen
see Tyrifjorden. Neben- 
gebaude. Architekten 
Andr. H. Bjercke und 
Georg Eliassen
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Landhaus in Havna bei Oslo. 75 qm 
G rundflache. W e ifie r Putz mit blauen 
Details. Holzdach m it s iditbaren Sparren. 
A rch itekten  Sverre Aasland und Arne 
Korsmo, Oslo

Sommerrestaurant „S u nd ó ya " im Binnensee Tyrifio rden. G ro tłe r R estaurationssaal, d ie  Tische sind wegen der Aussicht Ober den See am 
Fenster angeordnet, die Tanzfl5che ist dagegen an die  Innenseite des Raumes ye rleg t. A rch itekten A nd r. H. B,ercke und Georg Ehassen, 

W andb ilde r vom M aler Sjamo
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Umbau eines alten G arten- 
hauses in Havna bei Oslo. 
Erdgeschofi Zem entputz, Holz- 
werk odcer gesłrichen und 
hellgrau abgese tzt; Putz- 
flachen grau. A rch itekten 
Sverre Aaslond und A rne 
Korsmo

Londhaus Dammann in Havna 
bei Oslo. G eputzter .Beton, 
Wand gegen d ie  Terrasse m it 
schwarzen K eram ikp la tten 
verkleidet, Putzflachen w e ifi, 
hel I bl a u und braun, Fenster 
weifi gestrichen. Arch itekten 
Sverre Aasland und A rne 
Korsmo, Oslo

Landhaus in Havna bei Oslo. Beton gelb gestrichen, 
Fenster weifi. Architekten Sverre Aasland und Arne 
Korsmo, Oslo

landhaus in Fróen bei Oslo. Erdgeschofi hellgruner Putz, 
Obergeschofi ockergelbes Holzwerk, Fensterweifi mit hellgrauen 
Laibungen. Architekten Sverre Aasland und Arne Korsmo, Oslo
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Haus des Ingenieur- 
Vereins in Oslo. 
G artenseite mit den 
g rofien  Speisesaal- 
fenstern. Architek
ten Eyvind Moestue 
u. O le Lind Schistad

G ru n d rifi des Festsaalgeschosses 1:400
t  tingang

Haus des lngenieur-Vereins in Oslo. H aup łe ingang. A rd iitek ten  
Eyyind Moestue und Ole Lind Schistad, Oslo

Haus des ln g e n ie u r-V e re in s  in Oslo. S itzp la tz im Vestibiil. 
A rch itekten Eyvind Moestue und O le  Lind Schistad, Oslo
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Wohnhaus mit K leinwohnungen fu r Bau- 
arbeiter in Oslo. Der Bau en tha lt nur 
Ein- und Zweizim m erwohnungen, a lle  
mit Kuchę und Bad. A rch itek t V ic to r 
Schaulund, Oslo

Stadtbad in Oslo, Bauzeit 1921—1931, 
grofie Schwimmhalle. A rch itekten 
Morgenstierne und Eide

W ohnhaus in Oslo. H e llge lb  geputztes M auerw erk, stark 
vorspringendes holzernes Dachgesims. A rch itekten Sverre 
Aasland und A rne  Korsmo, Oslo

353



Wasserstoffwerk Rjukon. Der siebengeschossige Bau ist eine re ine Eisenbetonkonstruktion m it P ilzdpcken; e r hot eine Gesamtlange von 
110 m, eine Breite von 21 m und eine Hohe von 36 m. A rch itekt Thv. Astrup , Oslo

Wasserstoffwerk Rjukon. Arch itekt Thv. Astrup, Oslo 

Wohnhaus in Oslo. Architekten Sverre A asland und Arne Korsmo,
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t e c h n is c h e s  v o m  b a u  d e r  h o c h h a u s e r  
AM ALEXANDERPLATZ IN BERLIN

Architekt: Prof. Dr.-lng. E. h. Peter Behrens, Berlin. Ingenieur fiir  die Konstruktionen: Ing. Franz Domany, Berlin 

Bauingenieur A. Diirbeck, Berlin-Pankow / 14 Abbildungen

In der DBZ 1932, S. 901 ff., ist bereits uber die Neu- 
gestaltung des Alexanderplatzes in Berlin und die 
Schwierigkeiten berichtet worden, die an diesem wichtigen 
Verkehrspunkte zu iiberwinden waren, an dem Stadtbahn, 
Untergrundbahn und ein lebhafter Strafienverkehr zu- 
sammentreffen. Diese Neugestaltung des Platzes ermóg- 
lichte eine wirkungsvolle Umbauung mit Hochhausern, von 
denen nur die beiden „Berolina" und „A lexander" nach 
den Planen von Prof. Dr.-lng. E. h. Peter B e h r e n s  bis
her fertiggestellt sind; sie wurden in ihrer baulichen Ge
staltung bereits in Bild und W ort geschildert. Sie ent- 
halten, dem geschaftlichen Charakter des Alexander- 
platzes entsprechend, grofie Gaststatten in den unteren 
Geschossen, Biiro- und Ausstellungsrdume in den oberen. 
Die konstruktive Durchbildung dieser Bauten, die mit einem 
Teil ihrer Grundflachen uber dem Untergrundbahntunnel 
stehen und mit ihren Kellergeschossen bis tief unter Grund- 
wasser hinabreichen, erfolgte in Eisenbeton bzw. zum Teil 
in Stahl. Sie bietet ebenso wie die schwierige Ausfuh- 
rung besonderes Interesse. Das gleiche gilt von den um- 
fangreichen technischen Einrichtungen der Bauten.

Allgemeine bauliche A ng ab en
Trotz grofier Verschiedenheit des Grundrisses beider 
Hauser1) tritt der gleiche Zweck auch fiir  den Laien klar 
in Erscheinung. Wahrend das Berolinahaus einen fast 
rechteckigen Grundrifi (Abb. 3) von 74,55 m grófiter Lange, 
22,27 m Breite und rund 30 m Hóhe des Daches uber 
Strafienoberflache bei 48 700 cbm umbauten Raum (ohne 
Keller) hat, zeigt der Grundrifi des Alexanderhauses eine 
sehr unregelmafiige Gestalt bei gleicher Hóhe. Hinzu tritt 
an der Grunerstrafie ein Rundbau fur Gaststatten so
wie eine Ladenreihe im Erdgeschofi. Es umfafit im 
ganzen rund 92 000 cbm umbauten Raum ohne Keller. 
Beiden Gebauden gemeinsam ist die Anlage je eines 
Hoch- und Tiefkellers (Ouerschnitte Abb. 1 und 8), dessen 
untere, durchgehende Eisenbetonsohle die Lasten der 
Wandę und inneren Stutzen aufnimmt.
Die Tragkonstruktion beider Hauser ist im allgemeinen in 
E i s e n b e t o n  erstellt. Im Berolinahaus mufiten aber 
die Kragtrager, die die Frontstutzen iiber dem U-Bahn- 
Tunnel abfangen, in Stahl ausgefiihrt werden (Abb. 5), 
ebenso wie die gleichen Zwecken dienenden Abfange- 
trager im Alexanderhaus. Hier sind aufierdem die 
Tragkonstruktionen im II. Bauabschnitt, dem Wirtschafts- 
betrieb der Aschinger A. G., vom Tiefkeller bis 1. Ober
geschofi einschl. reiner Stahlskelettbau (Abb. 13).

Statische U n terlag en
Die Belastungen, die der im Biiro von Dipl.-lng. Franz 
D o ma n y ,  Berlin, angefertigten statischen Berechnung 
zugrunde lagen, waren folgende:
Dadilast (Eisenbetondecke) 1000 kg/qm einschl. 500 kg/qm N utzlast 
zur etwaigen Ausnutzung der Dachflachen f i ir  Sport-, Erholungs- und 
Gaststattenzwecke. Die Lasten d e r ubrigen  Geschosse durchweg mit 
Hohlsteindecken betrugen 820 bis 845 kg/qm bei 500 kg/qm N utzlast. 
inzellasten treten noch durch d ie  B ehalter und A ufz iige  in beiden 

Hausern und durch d ie  Schoferkamine im A lexanderhaus hinzu.
Frontmauerwerk aus porósen Steinen im Berolinahaus wurde 

"lit HOOkg/cbm, aus Torkretsteinen im A lexanderhaus mit llO Okg/cbm ,
Verkleidung der beiden Hauser m it 6 bis 8 cm starken Muschel- 

kalksteinplatten mit 2500 kg/cbm eingesetzt.

je Eisenbetonkonstruktion der Rahmenwerke allein oder, 
wie im Hause Alexander, in Verbindung mit der Stahl-

') Vql. DBZ 1932, S. 902.

konstruktion wurde statisch ais Stockwerksrahmen nach 
dem Fixpunktverfahren von Prof. Los e r ,  Dresden, be- 
rechnet. Eine Entlastung durch Windschutz der benach- 
barten Gebaude wurde nicht beriicksichtigt, und die Wind- 
lasten werden beim Berolinahaus feldweise in die Stock
werksrahmen iibertragen. Beim Alexanderhaus erfolgt 
eine teilweise Entlastung durch die Treppenhauswande 
und Trennwande der einzelnen Bauabschnitte.
Die zulassigen Beanspruchungen der Stahlkonstruktion 
aus Eigengewicht, Nutzlast in ungiinstigster Stellung und 
Windlast nach den amtlichen Vorschriften betragen:
Fur d ie  Róhmenriegel 1600, fu r d ie  Rahmenstutzen und Deckenłrager 
1400, d ie  des Betons in der Eisenbetonkonstruktion 70, der Eisen- 
e in lagen 1200 kg/cm2. Die Pressung zwischen StutzenfuB und Beton- 
fundament ste igt bis 25 kg/cm2, zwischen Sohle und Erdreich bei An- 
nahme g le ichm afiiger Verte ilung bis 2 kg/cm2.

Die Versteifung in der Langsachse des Gebaudes erfolgt 
durch Randtrager, die gleichzeitig die Fenstersturztrager 
bilden, bzw. besondere Versteifungsbalken oder Ver- 
teilungsstreifen in den massiven Decken in der Langsachse 
der Mittelstutzen (vgl. Ouerschnitte Abb. 1 und 8).

Bauliche Ausbildung d e r T ragkonstruktion
Bemerkenswert bei der konstruktiven Durchbildung der 
Eisenbetonrahmen ist das vóllige Fehlen von Vouten. 
Dafi S t a h l  - und E i s e n b e t o n k o n s t r u k t i o n  am 
gleichen Bauwerk auch eintrachtig vereint auftreten 
kónnen, zeigen die Ouerschnitte Abb. 5 und 8 sowie der 
Kellergrundrifi des Berolinahauses Abb. 3 und 6. Die Ver- 
flechtung zwischen Eisenbeton- und Stahltragern bei der 
Abfangekonstruktion des Berolinahauses in der Dircksen- 
strafie geht besonders klar aus Abb. 7 hervor.
Infolge der Unterfahrung der beiden Hauser fast in ge- 
samter Lange in der Dircksenstrafie durch den Tunnel der 
Gesundbrunnen-Neukóllner Untergrundbahn mufiten d ie  
F r o n t s t u t z e n  v o n  K a s t e n b l e c h t r a g e r n  a b -  
g e f a n g e n  w e r d e n ,  da zur Unterbringung der 
Scherkrafte bei beschrankter Bauhóhe S t a h l  der ge- 
gebene Baustoff war. In den Abb. 1 und 5 des Berolina
hauses sind die zur einwandfreien Ubertragung der 
grofien Frontlasten erforderlichen Gelenkauflager ersicht- 
lich sowie die Verlangerung des Blechtragerrahmenriegels 
in die Eisenbetonstutze zur Erzielung der Rahmenwirkung. 
Die K r a g t r a g e r  z u r  A b f a n g u n g  d e s  A l e x -  
a n d e r h a u s e s  in der Dircksenstrafie haben ahnliche 
Ausfiihrung, allerdings bei 10 m Entfernung von nur z w e i 
unteren Stiitzauflagern und 4,80 m Kragarmlange. Infolge 
dieser Spannweiten und Einzellasten bis 3001 am Krag- 
ende haben hier die Stehbleche der Kastentrager einen 
Ouerschnitt von 1400 - 20 mm mit je vier Lamellen.
Eine ganz besondere bauliche Schwierigkeit bot die A b - 
f a n g u n g  d e r  ó s t l i c h e n  E c k e  d e s  A l e x -  
a n d e r  h a u s e s  iiber dem Stammtunnel der Untergrund
bahn, dereń Grundrifi in Abb. 9 dargestellt ist. Auch hier 
waren Kastenblechtrager mit Stehblechen 900 • 20 mm in 
ziemlich dichtem Abstand erforderlich, um die Lasten der 
Frontwandstutzen des Hochhauses o h n e  Belastung der 
Tunneldecke auf die Kellerwande des Hauses bzw. den 
neugegriindeten Zwischenpfeiler zu iibertragen.
In umfangreichem Mafie wurde aufierdem Stah!konstruk- 
tion auch noch bei dem mittleren Bauteil (II und III) des 
Alexanderhauses eingebaut, der von der Aschinger A. G. 
fiir  ihre Gaststatten und Nebenraume benutzt wird (Ab-
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1 Ouerschnitt 
Berolinahaus
(in  R ahm enachse
2 , v e rg l.  A b b .  3} 
1 :3 0 0

2 Frontwand- 
Ouerschnitte
links Berolinahaus 
rechts A lexander- 
haus 1 ! 6 0

2

3 GrundriO obere Kellerdecke Berolinahaus 1 :5 0 0

Konigsgraben

<s SA__ ;
Darunter U-Bahn óesundbrunnen - Neukólln

4 4 Bllck in den unteren 
K elle r bei Herstellung der 
Eisenbetonstiitzen

Aufnahm e W alte r Franek, 
Berlin-Lichtenberg

B erolinahaus
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Erdgeschoas
Fufigelenh der Frontstu

»36,8 O.F.

J fU. H. Befanumman. iung 
HaslenblecMrśger m,' Sfetiit. 1050'<26 S/ahlguhlóger

Ausspsrung

/tebe/kdna/e S.0.+29.W

*27,52

w +23,35 U.K. Fundament -  Vert/efung an c/er KónigótraAe

5

O u e rs c h n i t t  v o m  K e l l e r g e s c h o l i  1 : 1 5 0

%<S
Aufsicht auf die Trager der oberen K ellerdecke am  Rahmen 2 u. 3. 1 : 150

B /ń d e r 3

Eisenbetonj

Decke des O berkellers  
in Ausfuhrung
Stahlblechtrager
und anschliefóende Eisen-
betontrager

Aufnahme Walter Franek 
Berlin-Lichtenberg

Berolinahaus
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bildung 13). Hier solllen im Erd- und 1. Obergeschofi nur 
e i n e  Mittelstiitze stehen und die Unterziige aufierdem 
móglichst niedrig gehalten werden. Daher wurde hier 
Stahlskelettkonstruktion gewahlt, da eine Unterbringung 
der Scherkrafte zwischen den Flurstiitzen und der Mittel
stutze in Eisenbeton schwierig gewesen ware. Durch Keil- 
verbindungen und Zuglaschen zwischen Riegel und Stiitze 
ist hier eine Rahmenverbindung erzielt, ohne dafi ab- 
gerundete Ecken u. a. den Raum beeintrachtigen. 
Sinngemafi ist die Tragkonstruktion des Erkers und der 
Terrasse im 1. Obergeschofi des Bauteiles II in Stahl, 
sonsf, auch im Berolinahaus, in Eisenbeton ausgefuhrt. 
Die U m f a s s u n g s w a n d e  u n d  d i e  S o h l e  d e r  
K e l l e r g e s c h o s s e ,  die etwa 10 m unter Strafien- 
oberkante liegt, bild en eine Art Schwimmkasten in Eisen
beton, der rund 4 bis 5 m in das Grundwasser hineinreicht. 
Zur Aufnahme der Stutzendrucke uber 8001 in dieser bis
1,50 m starken Sohle sind besondere Verteilungsunterziige 
in Eisenbeton vorgesehen, wie aus Abb. 5 und 13 hervor- 
geht. Die Dichtung der Sohle und der Seitenwande bis 
+  28,5 geschieht durch vier, daruber bis zum Grund- 
wasserspiegel +  30 durch drei und weiter oben durch 
zwei Lagen Asphalt-lsolierpappe.

Bauliche Schw ierigkeiten  und Einzelheiten
Der Baugrund fur beide Hochhauser ist der iibliche Ber
liner Sandboden, der jedoch im Zuge des Kónigsgrabens 
in den oberen 4 m von Resten der aufiergewóhnlich 
starken Walie des ehem. zweiten Festungsringes durchsetzt 
war, die durch Sprengstoff gelóst und entfernt wurden. 
Die G r u n d u n g  d e r  b e i d e n  H o c h h a u s e r  er- 
folgte in offener Baugrube, die durch Abrammen und 
Ausbohlen in der Bauflucht geschaffen wurde. wobei der 
Grundwasserspiegel von +  30 auf das erforderliche Mafi 
durch a u f i e r h a l b  der Baugrube gebohrte Tiefbrunnen 
abgesenkt wurde. Diese Griindungsarbeiten waren durch 
die Berliner Verkehrsgesellschaft bei ihren Tunnelbauten 
bereits mitausgefuhrt worden. tnfolge des beiden Bau- 
stellen vorgelagerten Tunnels der U-Bahn, der einem 
starken einseitigen Druck durch die Stadtbahn ausgesetzt 
ist, mufite die neue Fundamentsohle der beiden Hauser 
abschnittweise hergestellt werden, damit hinreichend 
grofie Zwischenstucke zur Aufnahme des Erddruckes 
stehenblieben. Es gelang so, den im Grundwasser 
liegenden Tunnel der G.-N.-Bahn dicht zu halten.
Eine weitere Schwierigkeit war der E in  b a  u d e s  
D u r c h d r i n g u n g s p f e i l e r s  an der Ostecke des 
Alexanderhauses (siehe Abb. 9) in die Stammstiecke der 
Untergrundbahn w a h r e n d  d e s  B e t r i e b e s .  Ohne 
allzu grofie Umbauten war dieses nur dadurch móglich, 
dafi Platz dafiir durch Ausbau eines Abstellgleises 
zwischen den beiden Betriebsgleisen geschaffen wurde. 
Der neue Zwischenpfeiler durchdringt den breiten Tunnel- 
kórper und ist von diesem vollstandig isoliert und auch 
getrennt gegriindet, so dafi Setzungen des einen Bau- 
kórpers den anderen nicht beeinflussen. Diese Trennung 
der Tunnelkórper ist grundsatzlich auch an den anderen 
Stellen durchgefiihrt. Der Raum zwischen Tunnel und 
Kellerwand ist zur Vermeidung der Ubertragung von Ge- 
rauschen und Erschutterungen mit schalldampfend wir- 
kendem Kies entspr. Zusammensetzung ausgefiillt.
Da die verschiedenen Bauabschnitte bei beiden Hausern 
zu verschiedenen Zeiten hergestellt wurden, sind Fugen 
mit elastischer Isolierung gegen das Grundwasser vor- 
gesehen, die ein verschiedenes Setzen und Dehnen der 
Baukórper ermóglichen. Die Ausbildung dieser Fugen 
zwischen Hochhaus und Keller geht aus Ouerschnitt 13, 
zwischen Bauabschnitt II und III des Hauses Alexander 
aus Einzelzeichnung Abb. 12 hervor. Abb. 11 zeigt die

Fugę zwischen den Decken mit Eisenbetontragern des I. 
und Walztragern mit Kleinschen Decken des II. Bauteiles. 
Aus Abb. 2 (links) ist die Ausfuhrung des Frontwand- 
mauerwerkes im Berolinahaus ersichtlich, die bis zur 
Fenstersohlbank aus gewóhnlichen Hintermauerungs- 
steinen, daruber aus vollporósen Ziegeln erfolgt, da
gegen aus Torkretsteinen beim Alexanderhaus, wie 
Abb. 2 (rechts) zeigt. Um die Scheuer- und Putzleisten 
fiir Telephonleitungen annageln zu kónnen, sind in die 
in Betracht kommenden Schichten Schlackensteine ein- 
gelegt. Die Ansichtsflachen beider Hauser wurden von 
Muschelkalksteinplatten aus dem Unstruttal gebildet, mit 
Osen an Haken im Mauerwerk aufgehangt und vergossen. 
Ganz besondere Muhe bei Anfertigung der Werkplane 
wurde darauf verwandt, durch Anlage von Aussparungen 
fiir Steinschrauben, Rohr- und Leitungsdurchgange usw. 
spatere Stemmarbeiten zu vermeiden, wodurch die Aus- 
gaben dafiir auf ein Fiinftel bis ein Zehntel der sonst 
iiblichen herabgedruckt werden konnten. Aus diesem 
Grunde wurden auch die Rohre fiir  Stark- und Schwach- 
stromkabel bereits wahrend des Rohbaues an den Tiir- 
stócken bzw. provisorischen Hólzern befestigt und dann 
in die Flurwande aus 10 cm starken Kleinschen Hohlsteinen 
eingemauert. Fiir die Ausmauerung mit 16 cm starken 
Torkretsteinen waren Versatzplane ausgearbeitet. Trotz 
der in diesen Steinen vorzusehenden Aussparungen fiir 
Fenstersteinschrauben, Fenstersohlbanke und wechselnde 
Breite der Eisenbetonstutzen usw. gelang es doch, mit nur 
neun Typen und ohne Verhau fiir  den gesamten Bau aus- 
zukommen. Auf die genaueste Durcharbeitung dieser bei 
kleineren Bauten oft noch ais belanglos erachteten Klein- 
arbeiten hat die Baufirma W a y s s  & F r e y t a g  grófiten 
Wert gelegt. Nur an senkrechten Flachen von Eisenbeton- 
bauteilen wurden keine Dubel fiir Aussparungen vor- 
gesehen, da sich diese beim Einbringen des Betons doch 
meist lósen. Hier wurden die Lócher fiir Rohrschellen u. a. 
spater mit dem Prefiluftmeifiel gebohrt, was durch gruppen- 
weise Anbringung der Eiseneinlagen unbehindert móglich 
war. Selbstverstandlich wurden samtliche Stahlzargen 
fiir die Tiiren wahrend des Rohbaues gleich miteingesetzt. 
Bei einer Feldbreite von etwa 5,30 m wurden in den Bau
teilen aus Eisenbeton fiir die Geschofidecken S p e r I e - 
decken aus Steinen 25 • 25 cm bei 18—25 cm Deckenstarke 
verwandt. Die Flachdacher haben Eisenbetondecken mit 
iiblicher Pappisolierung und Kunststeinbelag. Im Bau- 
teil II und III des Alexanderhauses haben die Decken 
iiber Erd- und 1. Obergeschofi dagegen infolge der Stahl
skelettkonstruktion eine Feldweite von etwa 2,04 m zwischen 
den Walztragern; sie werden von 10 cm starken Klein
schen Deckensteinen, 12 cm starker Koksaschenschiittung,
4 cm Schlackenbeton, 5 cm Holzestrich gebildet.

Tiiren und Fenster
Alle Tiiren in den Brandmauern, Treppenhausern und 
Vorraumen und in den Kellern beider Gebaude sind 
feuerbestandig ausgebildet. Die zweifliigeligen Tiiren 
haben einen oben verdeckt eingebauten automatischen 
Schliefiregler (Bauart K ó n i g ,  K u c k e n  & Co., jetzt 
ausgefiihrt von O. F r i t z  & C o.), der ein folgerichtiges 
Zuschlagen der Tiiren gewahrieistet. Sie sind ferner mit 
einem Luftdruckschliefiapparat versehen, der zum Teil 
oben oder, wo das hinderlich, verdeckt in den Fufiboden 
eingelassen ist. Die Geschwindigkeit des Schliefiens wird 
durch Oldruckbremse geregelt. Innenliegende Baskiile- 
verschlusse und Drahtspiegelglas in der Mitte der Fliigel 
geben den Tiiren Feuerschutz bei gutem Aussehen. Be
sonders bemerkenswert an diesen aus geprefiten Stahl- 
blechprofilen und Fassoneisen gebildeten Tiiren ist ihr Be
lag aus Edelholz, das ais Furnier nach einem beson-
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dereń Verfahren unter Druck warm und unlósbar auf die 
vollkommen gesauberten Stahl profile der Rahmen und 
Kanten aufgeprefit w ird. Auch die geprefiten, die 
Zwischenwande umfassenden Stahlzargen mit doppeltem 
Anschlag sind in den Ansichtsflachen mit Holzbelag ver- 
kleidet. Fur den Beschlag der Turen wurde Neusilber 
verwendet. Die auf die Flure mundenden Turen der 
Biiros sind Holzturen mit Edelholzfurnier, grofien undurch- 
sichtigen Glasfullungen und Luftungsoberlichtern.
Die vierteiligen Fenster der Buroraume sind in Stahl her
gestellt und haben zwei untere W endeflijgel und zwei 
obere, um die untere Achse drehbare Kippflugel. Die 
Verglasung der Fenster ist doppelscheibig mit etwa 3 cm 
Scheibenabstand ausgefuhrt, um besseren Warmeschutz 
zu erzielen. Die Umrahmung der Schaufenster ist beim 
Berolinahaus Leichtmetall, Alexanderhaus W eifibronze.

Feuer- und Blitzschutzanlage
Gegen Ausbreitung eines etwa ausbrechenden Feuers ist 
im Berolinahaus in der Ouerachse eine Brandmauer und 
sind im Alexanderhaus drei Brandmauern aus Eisenbeton 
an den Dehnungsfugen angeordnet. Die grundlegende 
Ausfuhrung der Brandmauern ist in Abb. 13 in der Ansicht, 
in Abb. 12 im Querschnitt dargestellt. Im Durchgang an 
diesen Brandmauern sind beim Alexanderhaus eiserne 
Rollwande mit Schmelzsicherungen, beim Berolinahaus 
eine der oben beschriebenen feuerbestandigen Turen ein- 
gebaut. Die Keller und Laden links und rechts der Durch- 
gange im Erdgeschofi beider Hauser haben Sprinkler- 
anlagen, die dauernd unter Wasserdruck stehen. In den 
Treppenhausern liegen Leerstrange zum Anschlufi der 
Schlauche und Pumpen der Feuerwehr.
Zum Blitzschutz sind samtliche Eisenteile des Daches 
durch Kupferstreifen verbunden und an die Wasser- und 
Heizrohre des obersten Geschosses angeschlossen. Diese 
Rohre sind im Keller nochmals zum Blitzschutz elektrisch 
leitend verbunden. Eiseneinlagen des Betons und Stahl- 
konstruktion wurden weder angeschlossen noch geerdet.

Heizung und Luftung
Beide Hauser werden von der im Kellergeschofi unter 
dem Hofe und dem eingeschossigen Randbau des Alex- 
anderhauses liegenden H o c h d r u c k d a m p f k e s s e l -  
a n l a g e  beheizt. Sie besteht aus vier eingemauerten 
Sicherheits-Wasserróhrendampfkesseln (einer ais Reserve). 
Heizflache je 100 qm, Dampfdruck 6 atu.
Die Gebaudeheizungen selbst sind e r s t m a I i g in Berlin 
von der Firma Joh. H a a g A. G. ausgefuhrte D u n h a m- 
D i f f e r e n t i a l  - V a k u u m  - D a m p f h e i z u n g e n .  
Die Heizkorper sind auch sonst ubliche gufieiserne Radia- 
toren mit besonderer amerikanischer Armatur.
Die Vakuumdampfheizung vereinigt die Vorzuge der 
hygienischen Warmwasserheizung — niedrige Temperatur 
der Heizkorper im Betriebe — mit denen der Niederdruck- 
dampfheizung — schnelles Hochheizen. Da bei der 
Vakuumheizung keinerlei Frostgefahr besteht, ist ein 
Durchheizen der Gebaude wahrend der Nacht auch bei 
strenger Kalte nicht erforderlich. Das Aufheizen erfolgt 
unter Berucksichtigung der grofien Fensterflachen in ver- 
haltnismafiig kurzer Zeit wie bei einer Niederdruckdampf- 
heizung. Bei Benutzung der Raume wird durch die Ein- 
schaltung des Vakuums die Heizkórperoberflachentempe- 
ratur je nach Aufientemperatur bis auf 70 0 C herab- 
gesetzt, so dafi eine Wirkungsweise wie bei W arm 
wasserheizung eintritt. Darauf beruht auch die grofie 
Wirtschaftlichkeit dieser bei amerikanischen Hochhausern 
mit Vorliebe verwendeten Anlagen.
Der Dampfdruck im Rohrnetz und in den Heizkórpern be- 
tragt max. 0,10 atu, solange die Anlage ais Niederdruck- 
heizung betrieben wird. Das Yakuum kann bis auf 550 mm

Ouecksilber gebracht werden. Vakuumpumpen, Heiz- 
kórperregulierventile und Kondenswasserableiter sind 
amerikanisches, alles ubrige Materiał deutsches Fabrikat. 
Die Kesselanlage besitzt eine v o l l a u t o m a t i s c h e  
S p a r f e u e r u n g ,  zu dereń Schutt-Trichtem die Kohle 
in Kippwagen gefahren wird. Die Asche wird ebenfalls 
automatisch zum Aschensammelgefafi im Hof gebracht. 
Von den Hochdruckkesselanlagen fuhrt eine Hochdruck- 
dampfleitung durch den Tiefkeller des Alexanderhauses 
und durch einen begehbaren Kanał unter der Kónigstrafie 
zum Berolinahaus, wo eine eigene Zentrale mit Vakuum- 
pumpe aufgestellt ist. Der Niederdruckdampf wird hier 
durch Umformer erzeugt und das Kondensat selbsttatig 
nach den Sammelgefafien der Zentrale zuruckgedruckt. 
Im Hause Alexander ist fur die von Aschinger gemieteten 
Raume eine besondere Heizungsanlage mit eigener 
Vakuumpumpe abgetrennt. Im ubrigen sind die Heizungs- 
systeme in beiden Hausern nach Strafienfronten und Be- 
nutzungsart der Raume weitgehend unterteilt.
Die Gaststatten sowie die Keller beider Hauser er- 
hielten umfangreiche L u f t u n g s a n l a g e n .  Die 
Frischluft wird in Hóhe des 1. Stockwerkes entnommen, 
nach den Tiefkellern geleitet, gefiltert, auf die erforder- 
liche Temperatur vorgewarmt und in Blechkanalen durch 
Ventilatoren in die zu liiftenden Raume gedruckt. Fur die 
Ableitung der verbrauchten Luft dienen ebenfalls umfang
reiche Blechkanale, in denen die Abluft mittels Ventila- 
toren uber Dach gesaugt wird. Die Entluftung der Buro
raume geschieht durch die Fenster.
Zur Dberwachung der Raumtemperaturen sind aus- 
gedehnte Fernthermometeranlagen vorhanden, dereń Ab- 
lesestelle in den Heizzentralen der beiden Hauser liegt.

Be- und Entwasserung
Die A l l g e m e i n e  I n s t a l l a t i o n s g e s e l l s c h a f t  
m. b. H., Berlin, die die Be- und Entwasserung, Gas- und 
Feuerlóschleitungen und die Objekte einbaute, konnte 
die bei anderen Hochhausern gesammelten Erfahrungen 
gut verwerten und die Anlagen verbessern.
Bei den A b f I u fi - und R e g e n f a l l - L e i t u n g e n  
wurde das Gewicht der gufieisernen Róhren an mehreren 
Stellen senkrecht abgefangen und es wurden absichtlich 
Krummungen in die Fallstrange eingebaut, um eine Be- 
schadigung der Leitungen durch die lebendige Kraft der 
aus 30 bis 40 m herabsturzenden Wassermassen und 
stórende Gerausche zu vermeiden.
Aus baulichen Zweckgrunden zog man samtliche Lei
tungen, die in den oberen Geschossen im allgemeinen an 
den Flurpfeilern liegen, im 1. Geschofi zu den Front- 
pfeilern heruber, da dort und im Erdgeschofi Wasch- 
beckenanschlusse nicht nótig waren.
Die eine K a l t w a s s e r z u f l u f i l e i t u n g  fuhrt vom 
stadtischen Netz zu einer im Oberkeller liegenden Ring- 
leitung, die das betreffende Haus bis zum 4. Geschofi 
mit Wasser versorgt; die andere Leitung fuhrt unmittelbar 
zu dem im Dachaufbau stehenden Wasserbehalter von
4 cbm Inhalt. Im Alexanderhaus wurden jedoch zwei Be- 
halter von je 3 cbm aufgestellt. Von den Behaltern wird 
durch eine in der Zwischendecke liegende Verteilungs- 
leitung das restliche 5. bis 7. Obergeschofi mit Wasser 
versorgt. Wenn der stadtische Druck nicht ausreicht, 
drucken durch elektrische Schwimmerschaltung betatigte 
Pumpen das Wasser aus dem Netz in die Hochbehalter. 
Die W a r m w a s s e r v e r s o r g u n g  wird fur beide 
Hauser von einer Zentrale in dem Alexanderhaus aus 
bewirkt. In beiden Hausern ist obere Verteilung gewahlt. 
Eine kleine Pumpe driickt das Warmwasser durch Lei
tungen in dem unter der Kónigstrafie liegenden Ver- 
bindungskanal nach dem Berolinahaus.
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A!exsnderstrssse

Bauftucht

9 O boro  Kellerdecke (Sstllche Ecke) 1 : 3 0 0
Abfangung der Frontstijtzen uber U-Bahntunnel und ZwiscHenpfeilern

Langsbau II

8 Ouerschnltt 
Alexanderhaus  
1 :3 0 0

9

Aschingerhochhaut 
Im Bau

Bauteil I und II

Aufnahme: W alter Franek, 
Berlin-Lichtenberg

A lexan derhau s

Aus hygienischen Grunden wurden T i e f s p u l k l o s e t t s  
mit vorn offenen Kunstharz-Ringsitzen gewahlt. Im Dach- 
geschofi wurden mit Rucksicht auf den geringen Druck 
tiefhangende Spijlkasten mit besonders ausgearbeiteter 
Einlaufgarnitur eingebaut, wahrend die ubrigen Ge- 
schosse Klosetts mit Spiilventilen erhielten.

Die drei G a s t s t a t t e n b e t r i e b e  in beiden Hausern 
haben abgetrennte Installation und Mefiapparate fuf 
Warm- und Kaltwasserverbrauch. Er wurden dabei auch 
die notwendigen besonderen Mafłnahmen durch An
lage von Fettfangen, Ableitung des Wassers aus den 
Kuhlmaschinen in die Notauslasse usw. berucksichtigt.
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BauM II
1 1  E-B.-Decke j  I  Trager-Decke

11 E rd g e s ch o U d e ck e  1 : 7 5
Auflager d e r I - T r a g e r -  
dedte au f K onso len d e r
Eijenbelondecken

12 Eisenbetonbrand- 
mauer 1 :7 5
Zwiichen Bauteil II und III 
im 2. Obergeschofi

(Ansicht in Abb. 13)

1 3  Ctuerschnltt durch die unteren, in S tah lske lett  ausgefi ihrten Geschosse in Langsbau II. 1 : 1 5 0

1 4

Aufnahme: W alte r Franek, 
Berlin-Lichtenberg

14 Untere Geschosse in 
Slahlskelettbau in Mon-
tage

Alexanderhaus



A ufzugsanlagen
Die beiden Hochhauser haben je zwei von der Firma 
O t i s - A u f z u g s w e r k e ,  Berlin, gelieferte Personen- 
aufziige, von denen einer vom Oberkeller bis zum 7. Ge
schofi mit einem Hub von rd. 31 m, der andere vom Tief- 
keller bis zum 7. Geschofi mit rd. 34 m Hub fórdert. Samt
liche vier Aufziige haben eine Tragkraft von je 15 Per
sonen und eine Fórdergeschwindigkeit von l,75m/sek. 
Sie haben Hebelsteuerung u. automat. Feineinstellung. 
Ais Verschlufi der Kabinen dienen neuartige, sogenannte 
Stabsicherheitsgitter, die aus senkrechten, parallel laufen- 
den Metallróhren bestehen. Die Gitterróhren sind mit 
Gelenken in einem festen Abstand gehalten, der sich 
auch beim Wegschieben des Gitters nicht verandert; da
durch ist ein Einklemmen ausgeschlossen. Das Gitter 
selbst bewegt sich auf Kugellagern und gibt die Kabinen- 
óffnung in ihrer vollen Breite frei, indem es seitlich vom
Eingang verschwindet. Offnen und Schliefien der
Schacht-Teleskoptiiren sowie des Stabsicherheitsgitters wird 
durch vollautomatische Druckluft-Tiirschliefier betatigt. Der 
Fahrstuhlfuhrer hat nur mit der Fufispitze auf einen am 
Fufiboden befindlichen Auslóseknopf zu driicken.
Die in den Kabinen angebrachten neuartigen Anzeige- 
schilder zeigen dem Fahrstuhlfuhrer nicht nur die Ge-
schosse an, auf denen Fahrgaste warten, sondern auch
die Richtung, in der sie zu fahren beabsichtigen.
Zur Abwicklung des starken Verkehrs innerhalb der Ge
baude laufen im Berolinahaus zwei, im Alexanderhaus 
drei P a t e r n o s t e r a u f z u g e .  Die ersteren und der 
eine im Alexanderhaus fórdern vom Erdgeschofi bis zum 
7. Stockwerk mit einem Hub von 26 m bei einer Trag
fahigkeit von 2400 kg. Die zwei weiteren Paternoster im 
Alexanderhaus versehen den Dienst zwischen dem Ober
keller und dem 7. Geschofi bei einem Hub von 31 m und 
einer Tragfahigkeit von 2700 kg. Jeder Aufzug ist mit 
16 bzw. 18 kleinen, je zwei Personen fassenden Zellen 
ausgeriistet und hat eine Fórdergeschwindigkeit von 
0,28 m/sek. Die Fórderleistung betragt somit etwa 300 
bis 400 Pers., wie die der Personenaufzuge.
Die Antriebmaschinen der Personenaufzuge sind oberhalb 
des Schachtes mit den oberen Umleitmechanismen der 
Paternosteraufzuge angeordnet, die Paternosterantrieb- 
maschinen im Keller neben dem Schacht.
Beide Hauser besitzen je einen kombinierten Personen- 
und L a s t e n aufzug von 500 kg Tragfahigkeit und
0.25 m/sek Geschwindigkeit, der vom Tiefkeller bis zum
1. Geschofi fórdert, das Alexanderhaus aufierdem einen 
von 1500 kg Tragkraft bei 0,50 m/sek Geschwindigkeit, der 
vom Oberkeller bis zum 7. Geschofi fórdert. Die An
triebmaschinen der obenerwahnten Lastenaufzuge von 
500 kg liegen unten nben dem Schacht, des Lastenauf- 
zuges von 1500 kg uber demselben. Die Paternoster- und 
komb. Personen- und Lastenaufzuge stammen ebenfalls 
von der Fa. O t i s. Fiir den Aschingerbetrieb im Alex- 
anderhaus dienen vier Speisenaufziige von je 50 kg Trag
fahigkeit bei 0,5 m/sek Geschwindigkeit. Im Hause Bero- 
lina befindet sich ferner eine 60 cm breite R o 111 r e p p e 
im Cafe Braun.

Bauausfiihrung und Termine

Wie ublich, waren die Herstellungszeiten sehr knapp 
bemessen. Die vorstehende Baubeschreibung lafit die 
Schwierigkeiten ahnen, die sich dem Baufortschritt ent- 
gegenstellten. Der die Konstruktion und die Ausfuhrung 
der Hauser stark beeinflussende Bau der Untergrund- 
bahnen mit ihren Zugangen, die Verlegung stadtischer 
Leitungen, die vollkommene Unmóglichkeit, beim Berolina
haus aufierhalb des Baugrundstucks Baustoffe zu lagern, 
die Yerhandlungen mit einer Unzahl von Behórden und

Unternehmern geben einen Hinweis auf die Fiille von 
Fragen, die oft sehr schnell zu lósen waren. Erreicht 
wurde das Ziel schnellster Herstellung dadurch, dafi die 
Bauleitung der amerikan. Geldgeberin darauf drang, 
a l l e  P i a n e  b i s  z u  d e n  E i n z e l z e i c h n u n g e n  
v o r B e g i n n  d e r  A r b e i t e n  f e r t i g z u s t e l l e  n2). 
Gute Zusammenarbeit zwischen der Bauherrin sowie der 
Berliner Nordsiidbahn A. G., dem Bauingenieur und den 
Firmen liefien die Schwierigkeiten iiberwinden. 
Selbstverstandlich nahmen die Arbeiten unter der Strafien- 
oberflache verhaltnismafiig viel Zeit in Anspruch. Wenn 
auch die Rohbauarbeiten in Zeiten ausgefuhrt wurden, 
die nach Angabe amerikanischer Ingenieure den Vergleich 
mit amerikanischen Leistungen ruhig aushalten, so ent
standen doch durch die Langwierigkeit des Ausbaues der 
Gaststatten und die wahrend der Bauzeit sich stark 
andernden wirtschaftlichen Verhaltnisse grófiere Zeit- 
abstande bis zur Gebrauchsabnahme.
Die einzelnen Bautermine sind fiir  das B e r o l i n a h a u s :
Beginn der R a m m a rb e ite n .........................................................16. Sept. 1929
Fertigstellung der Kellergeschosse und Beginn der A rbeiten

uber S t ra f te n h ó h e .........................................................28. Juli 1930
Fertigstellung des E is e n b e to n s k e le tte s ................................ 3. Nov. 1930
R ohbauabnahm e.............................................................................23. Dez. 1930
Gebrauchsabnahme des 7.—3. O b e rg esch o sses................  4. Mai 1931

„  ,, 2. u .1 . „  (Cafe Braun) 2. Okt. 1931
„  „  Erdgeschosses und der Keller

(Laden und Rest. W o l le n b e r g ) ................................ 8. Jan. 1932

Fiir das A l e x a n d e r h a u s  sind die Termine:
Beginn der R a m m a rb e ite n ........................................................ 22. Aug. 1930
Fertigstellung der Fundamente Bauteil I ................................15. Mai 1931

„ I I .............................30. Juni 1931
„  ,, „  „  III u. f i i r  die Hófe 20. Aug. 1931

Rohbauabnahme von Bauteil I ..................................................16. Okt. 1931
II u. I I I ....................................23. Dez. 1931

Gebrauchsabnahme (einschl. A n lagen f. Aschinger) . . . 19. Juli 1932

Sonstiges
Die Eigentiimerin der Grundstucke ist die Stadt Berlin, 
die Hauseigentiimerin die B u r o h a u s - a m - A l e x -  
a n d e r p I a t z - G. m. b. H., an der in starkem Mafie 
amerikanisches Kapitał beteiligt ist. Mit ihr ist ein Erb- 
bauvertrag abgeschlossen.
Der Entwurf und die Oberbauleitung der beiden Hauser 
lag in den Handen des Arch. Prof. Dr.-lng. E. h. Peter 
B e h r e n s ,  Berlin, unter Mitwirkung seines Buroleiters, 
des Arch. Gotthard S c h I e g e I , Berlin. Die Piane und
statischen Berechnungen fiir die Griindungen und den
Rohbau der Kellergeschosse wurden von der Berliner 
Nordsudbahn A. G. ausgefiihrt, in dereń Handen auch 
die Bauleitung fiir diese Bauteile lag. Die statische Be-
rechnung der gesamten Tragkonstruktion oberhalb der
Strafienhóhe wurde im Biiro des Dipi.-lng. Franz D o 
rn a n y , Berlin, aufgestellt.
Die Grundungsarbeiten sowie d ie  vo lls tandigen Kellergeschosse 
wurden f iir  das Berolinahaus von der A k t i e n g e s e l l s c h a f t  
f i i r  B a u a u s f i i h r u n g e n ,  Berlin , f i ir  das Alexanderhaus von 
der Arbeitsgemeinschaft H a b e r m a n n  & G u c k e s - L i e b o l d  
A. G ., Berlin, und G r u n  & B i l f i n g e r ,  Niederlassung Berlin, 
ausgefuhrt. Im Hause Berolina wurden d ie  Abfangetrager im 
Kellergeschoft von der Firma T h y s s e n ,  A bt. Eisenbau B e r l i n -  
W  i 11 e n a u , ge lie fe rt, d ie  Eisenbetonkonstruktion und der Ge- 
samtausbau von der Firma W a y s s  & F r e y t a g  A. G. erstellt. 
Fiir das A lxeanderhaus lie fe rte  d ie  Firma B r e e s t  & C o ., Berlin, 
die A bfange trager uber der U-Bahn in der Dircksenstrafie, die 
Firma K r u p p - D r u c k e n m i i l l e r ,  Berlin , d ie  Stahlskelett- 
konstruktion in den Kellergeschossen des I I .  und I I I .  Bauabschnittes 
und d ie  Oberbriickung an der óstlichen Ecke, hingegen die Stahl- 
skelettkonstruktion des Erd- und 1. Obergeschosses des II . und 
I I I .  Bauabschnittes sowie d ie  Stahlkonstruktion der Kuppel im Hofe 
an der Grunerstrafie d ie  Firma T h y s s e n .  Die Eisenbetontrag- 
konstruktion im Bauabschnitt I und der Gesamtausbau wurden von 
der Arbeitsgemeinschaft W a y s s  & F r e y t a g  A.  G.  und B e r -  
l i n i s c h e  B o d e n g e s e l l s c h a f t ,  in den ubrigen von der 
D e u t s c h e n  B a u h i i t t e ,  Berlin , ausgefuhrt.

2) Vgl. „S ta h lb a u " 1931, S. 236, Durbeck: Bauliche Fragen bei der 
W eiterentw icklung der amerikanischen W olkenkratzer.

362


