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EINKEHR UND UMKEHR IM  STADTEBAU
Stadtoberbaurat A lbert Deneke, Dusseldorf

Eine Zeit baulicher Tatigkeit grófiten Ausmafies liegt 
hinter uns; waren doch durch die Folgen der Inflation fiir 
einige Jahre fast alle Schwierigkeiten rechtlicher und 
finanzieller Natur fortgefallen und statt der fruher iib- 
lichen Bedenken herrschte in den Verwaltungen und par- 
lamentarischen Kórperschaften, wie in der Grofiindustrie 
ein reger Wetteifer, durch Bauten móglichst grofien Aus
mafies den sozialen und machtpolitischen Strómungen der 
Zeit einen aufieren Ausdruck zu geben.
Blicken wir heute zuruck, nachdem grófite geistige und 
materielle Not uns zur Besinnung gezwungen hat, so 
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dafi man 
einige Jahre den Mafistab verloren hatte, dafi man in 
Ubersteigerung vielfach grofier und wohlgemeinter Ziele 
Piane gemacht und Bauten erstellt hatte, die mehr dem 
Verlangen nach aufieren Erfolgen entsprangen, ais dem 
Wunsche, d e n  s o z i a l e n  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e n  
N o t w e n d i g k e i t e n  d e r  G e g e n w a r t d e n  e i n -  
f a c h s t e n  u n d  s a c h g e m a f i e n  A u s d r u c k  zu  
geben.  Dem Schlagwort im óffentlichen Leben, dem 
Schlager in der Musik, folgte der Schlager in der Bau
kunst; die stille, ruhige, sachliche, auf Gegenwart und 
Zukunft gleichzeitig eingestellte Arbeit war hinter dem 
lauten Gegenwartserfolg zuriickgetreten.
Diese Zeit ist nun endgiiltig vorbei. Die grofien Welt- 
stadttraume sind ausgetraumt; die Stodtentwicklung nimmt 
bevólkerungs- und arbeitspolitisch ganz andere Rich- 
tungen. Industriebauten, grofi genug, den Bedarf der 
halben Weit zu decken, verfallen; die elektrische Energie, 
erst einmal der Allgemeinheit wirtschaftlich dienstbar ge
macht, lafit ungeahnte Entwicklungsmóglichkeiten fiir  die 
Verteilung der Bevólkerung erkennen. Der starkę Be- 
vólkerungsstrom vom Lande zur Grofistadt, dieser fruher 
immer wieder das absterbende Leben ersetzend, verebbt; 
der Grofistadter sucht selbst wieder Verbindung mit dem 
Boden, und Tausende ziehen an die Grenzen der Stadt, 
Bauwiisten in grunendes Land verwandelnd. Andere 
Arbeitszeit, andere Arbeitsmethoden kunden sich langsam 
an. Die Landwirtschaft erstarkt zu neuem Leben, damit 
auch der Industrie und dem Handel neue Wege weisend. 
W ie w e r d e n  d i e s e  U m s c h i c h t u n g e n u n -  
g e h e u r e n  A u s m a f i e s  s i c h  s t a d t e b a u I i c h 
a u s w i r k e n  ?

Der Zukunftsglaube, die erste Voraussetzung schópfe- 
nschen Arbeitens, ist uns heute zuruckgegeben; aber w ir 
diirfen nicht hinter der Entwicklung herlaufen. M it dem 
au von ein paar Randsiedlungen ist nichts getan. Die 
ukunft erkennen, das sich aus den inneren und aufieren 
mwalzungen ergebende Ziel erfassen und in stiller sach- 

'c er Arbeit das rechtliche und organisatorische Funda
ment schaffen, ist die erste, aber grofie Aufgabe der 
Gegenwart.

Und da steht der Stadtebauer vor der Tatsache, dafi alle 
die Schwierigkeiten der Vorkriegszeit in verstarktem 
Mafie noch vorhanden sind, dafi zwar grofie Einzel- 
erfolge erzielt, neue wissenschaftliche Erkenntnisse ge- 
boren wurden, dafi aber g r u n d l e g e n d e  p r a k -  
t i s c h e  F o r t s c h r i t t e  i m S t a d t e b a u  n i c h t g e -  
m a c h t  w u r d e n .

W ie  liegen  d ie V erhdltn isse heute?
D e r  S t a d t e b a u e r  d r a n g t  n a c h  w e i t -  
r a u m i g e r  B e b a u u n g ,  Beschrankung der Aus- 
nutzungsfahigkeit der Grundstucke; aber die Erhebung 
der G r u n d s t e u e r n  u n d  d e r  S t r a f i e n b a u -  
k o s t e n  ist auf einen Mafistab eingestellt, der w irt
schaftlich das Gegenteil erzwingt. Also entstehen kleine 
Grundstucke, schmale Hausfronten, und jeder Architekt 
sucht an der zulassigen Geschofizahl nach oben und 
unten herauszuschlagen, was irgend móglich ist, auch 
u b e r  d a s  t e c h n i s c h  u n d  w i r t s c h a f t l i c h  
v e r n i i n f t i g e  M a f i  h i n a u s .  Hauser verfallen, weil 
das steuerliche Vorteile bringt; Garten im Stadtgebiet, ein 
Schmuck der ganzen Umgebung, werden ais Bauland be- 
wertet und damit der Besitzer behórdlich zur Parzellierung 
gezwungen.
D e r  S t a d t e b a u e r  e r s t r e b t  e i n e  z i e l -  
b e w u f i t e  V e r t e i l u n g  von Bauland und Freiflachen 
im Stadtgebiet; aber weltfremde Gerichtsurteile schiitzen 
Bauwerte und Bebauungsmóglichkeiten, die praktisch 
lange nicht mehr vorhanden sind. Der Begriff Baufreiheit, 
seit Bauordnung und Fluchtliniengesetz nur eine juristische 
Fiktion, feiert neue Triumphe und schutzt die Spekulation 
baufremder Elemente, die aus dem Streben der G rofi
stadt zum Lande arbeitslosen Gewinn einheimsen wollen. 
Bei Enteignungen aber werden Preise zuerkannt, die nur 
aus der Zwangslage des Enteignenden heraus zu ver- 
stehen sind. Vorausschauende Fluchtlinienfestsetzungen 
sind kaum móglich, weil Entschadigungsanspriiche zu er
warten sind. Durch alle diese Entscheidungen, in denen 
ein latenter Gegensatz zwischen dem lebendigen óffent
lichen Recht und dem erstarrten burgerlichen Recht zum 
Ausdruck kommt, wird eine zielbewufite Baupolitik un
móglich gemacht.
D ie  K o s t e n  f i i r  K l e i n h a u s e r  werden bis an die 
Grenze des technisch Móglichen, oft dariiber hinaus ge- 
driickt, grofie Gesellschaften forschen nach billigsten 
Grundrissen und billigster Bauweise; aber in vielen 
Stadten werden noch Strafienbaukosten verlangt, die in 
keinem Verhaltnis zu den Baukosten stehen, so dafi dem 
Bauherrn, der von einem kleinen Hauschen im Griinen 
getraumt hat, schlieftlich nur weitestgehende Ausnutzung 
des Hauses, Ausschlachten des Dachgeschosses und Uber- 
belegung ubrigbleibt.
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D ie  S t a d t e  e r s t i c k e n  i m G r u n d b e s i t z ;  aber 
Tausende von Grofistadtbewohnern, die in der langen 
furchtbaren Zeit der Arbeitslosigkeit den Drang zur Be
tatigung noch nicht verloren haben, hoffen vergeblich auf 
ein Stuckchen Land, das ihnen die Móglichkeit einer Be- 
schaftigung, der Familie aber neuen inneren Halt gibt. 
Die Zeit drangt nach grófiter B e s c h l e u n i g u n g  d e r  
B a u a r b e i t e n ,  aber in den Verwaltungen werden 
fur jede einfachste Tatigkeit immer neue Abteilungen ein
gerichtet, so dafi das einfachste Baugesuch wochenlang 
fur die Erledigung braucht, weil eine Unzahl von Stellen 
„gehórt werden mussen".

W as muR geschehen, um diese S chw ierigkeiten  
nach M ó g lichke it auszuraum en?
a) G e s e t z l i c h e  R e f o r m e n
Nachdem das S t a d t e b a u g e s e t z ,  der Schrecken 
aller (leider recht seltenen) rechtskundigen Stadtebauer, 
glucklich verschwunden ist, bleibt ais einzige gesetzliche 
Tat der Nachkriegszeit in Preufien die M u s t e r b a u -  
o r d n u n g  u n d  d a s  W o h n u n g s g e s e t z .  Die 
Festlegung der hinteren Bebauungsgrenze und die damit 
verbundene Freihaltung des Blockinnern in der Preufii- 
schen Musterbauordnung war eine stadtebauliche Tat 
ersten Ranges, dereń weitere Auswirkung fur die Innen- 
stadt noch der Zukunft vorbehalten bleibt; im ubrigen 
aber verliert sich die Bauordnung in Kleinigkeiten, regelt 
eingehend Uberfliissigkeiten und uberlafit gerade die- 
jenigen Paragraphen, die fiir die bauliche Entwicklung 
der Stadte grundlegend sind (die §§ 6—9), die also vor 
allem einer generellen Regelung bedurft hatten, der órt- 
lichen Bearbeitung.
Das W o h n u n g s g e s e t z  gibt bei richtiger Anwendung 
und nicht engherzigen juristischen Auslegungen viele 
Móglichkeiten zu rechtlichen Reformen. Die Auswirkung 
aber scheiterte daran, dafi das kommunale Bauverbot, 
das Fundament jedes zielbewufiten stadtebaulichen Ar- 
beitens, durch Gerichtsurteile untergraben ist.
Das K o m m u n a l - A b g a b e n g e s e t z  gibt die Móg
lichkeit, Strafienbaukosten nach der Grundstiicksaus- 
nutzung zu erheben und die Kosten stadtebaulicher An- 
lagen auf einen grófieren Kreis von Interessenten um- 
zulegen. Aber es fehlt die technische und verwaltungs- 
mafiige Grundlage fiir eine einheitliche gerechte Hand- 
habung. Das Z w a n g s u m l e g u n g s g e s e t z  (Lex 
Adickes), das nach dem Wohnungsgesetz fiir jede Ge
meinde durch Ortsstatut ohne weiteres festgesetzt werden 
kann, ist zu sehr mit Fesseln fiir  die Gemeinden belastet 
und daher unbrauchbar.
Die Folgerung aus dieser Rechtslage ist die Fórderung, 
dafi zunachst uber Umfang und Grenzen des k o m -  
m u n a l e n  B a u v e r b o t s  durch amtliche Auslegung 
bzw. gesetzliche Erganzung des § 12 des Fluchtlinien- 
gesetzes klare Rechtsbegriffe geschaffen werden; um un- 
gerechte Handhabung zu verhindern, stande dann nichts 
im Wege, im Gegensatz zu heute eine auch die Sache 
betreffende B e r u f u n g s i n s t a n z ,  etwa im Bezirks- 
ausschufi, einzufiihren. Dafi dadurch die Gemeinden ge- 
zwungen sind, ihre Karten offen aufzudecken, kann dem 
Stadtebauer nur zugute kommen; denn dafi die bis- 
herigen Praktiken auf dem Gebiete der Bauverbote und 
der Strafienbaukosten einer sachlichen Kritik nicht immer 
standhalten, mufi auch der Verfechter eines unbedingten 
kommunalen Bauverbots zugeben. Auf dieser Rechtsgrund- 
lage lafit sich alles ubrige ohne weiteres aufbauen; 
grofier Gesetze bedarf es dann nicht mehr und statt der 
vielen Erórterungen iiber ein neues Stadtebaugesetz, die 
sich sicher jahrelang hinziehen wurden, konnte sachliche 
Arbeit geleistet werden. Auch fiir  den Flachenaufteilungs-

plan und fiir  die Festlegung derjenigen Gebiete, fiir  die 
eine normale Bebauung nicht zulassig ist, ware die ge
setzliche Grundlage in Verbindung mit dem Bauzonen- 
plan gegeben.
□ ber die notwendigen V e r b e s s e r u n g e n  d e r  B a u 
o r d n u n g  wird man sich schnell verstandigen kónnen. 
Meines Erachtens mufite es móglich sein, die Baupolizei 
zum Teil ihres polizeilichen Charakters zu entkleiden und 
Paragraphen und Strafbestimmungen nur ais letztes Mittel 
einer mehr beratenden Tatigkeit anzusehen. Aus der 
B a u p o l i z e i  mu f i  e i n e  B a u p f l e g e  werden, in 
der alle stadtebaulichen Belange der Stadtverwaltung, 
soweit sie die private Bautatigkeit betreffen, ihre letzte 
Erledigung finden. Voraussetzung fiir ein erfolgreiches 
Arbeiten, technisch wie kunstlerisch, ist aber eine z u v e r - 
l a s s i g e A r c h i t e k t e n s c h a f t , a l s  eine Vermittlung 
zwischen Baupolizei und Bauherr. Die Einfiihrung einer 
Konzession fiir Entwurf, Leitung und Ausfuhrung von Bau
arbeiten (Bauanwalte), die bei festgestellten Fehlern oder 
Abweichungen von genehmigten Planen ohne weiteres 
entzogen werden kann (neben der polizeilichen Be- 
strafung), scheint trotz aller formalen Bedenken not
wendig, wenn unser Bauwesen wirklich innerlich gesunden 
soli. Unter dieser Voraussetzung kann dann sowohl die 
Bauordnung selbst ais auch die Zahl der zu kontrollieren- 
den Bauten ganz wesentlich eingeschrankt werden.

b) S t e u e r l i c h e  u n d  A b g a b e n - R e f o r m e n  
Hand in Hand mit diesen gesetziichen Reformen mufi auch 
die Umstellung der G r u n d s t e u e r s o w i e d e r b a u -  
t e c h n i s c h e n  A b g a b e n  erfolgen auf einen Mafi- 
stab, der nicht zu einer immer starkeren Ausnutzung der 
Grundstiicke zwingt, und der eine dauernde Preissteige- 
rung des unbebauten Landes ais Folgę vermeidet. Die 
Grundsteuer vom gemeinen W ert auf unbebautes Land 
angewendet, hat nur in Zeiten wirtschaftlichen Aufstieges 
Sinn, wenn die Steuer die Vorwegnahme eines Teiles des 
Wertzuwachses ist. Nachdem aber heute bei jeder G rofi
stadt Tausende von Morgen sogenannten Baulandes an 
fertigen Strafien liegen, die niemals wieder im alten Sinne 
bebaut werden, weil einfach die Menschen dazu nicht da 
sind, f e h l t  a u c h  d e r  G r u n d s t e u e r  v o m  g e 
m e i n e n  W e r t i h r e  s a c h l i c h e  B e r e c h t i g u n g .  
Aber die steuerlichen Schatzungen und die hypotheka- 
rischen Beleihungen halten die Fiktion von Bauwerten 
auch dann noch aufrecht, wenn ihnen jede praktische 
Grundlage fehlt. Die von Arntz, Koln, bereits vor zwei 
Jahren in Wasmuths Monatsheften vorgeschlagene Grund
steuer nach dem Ertragswert und dereń Verwendung fur 
die stadtebauliche Finanzierung wurde einen wichtigen 
Schritt bedeuten zu einer Gesundung des zukunftigen 
Stadtebaues. Weiter mufi auch, wie in dem gleichen 
Artikel gefordert, fiir  die von dem Bauherrn zu erheben- 
den einmaligen und laufenden Gebuhren ein einheitlicher 
und gerechter Mafistab gefunden werden, und zwar in 
irgendeiner praktischen Form die bauliche Ausnutzung 
des Grundstuckes. Die gesetzliche Grundlage dazu ist 
im § 10 des Kommunalabgabengesetzes gegeben; uber 
technische und formale Schwierigkeiten wird man hinweg- 
kommen, u. Umst. durch Erganzung des § 15 des Flucht- 
liniengesetzes. Ein erstrebenswertes Ziel ware dann, auch 
alle anderen Abgaben, die mit dem Bauen bzw. Wohnen 
verbunden sind: Kanalbetriebsgebuhren, Strafienreini- 
gung, Mullabfuhr, Baupolizeigebiihren, auf den gleichen 
Mafistab einzustellen. Das beste und klarste aber er- 
scheini mir, auch die normalen Strafienbaukosten (Durch- 
schnitt aus dem Stadtgebiet) ais Zuschlage zur Grund
steuer zu erheben, so dafi, abgesehen von Sonder- 
leistungen bei Strafienbau und geringen Verwaltungs- 
gebiihren fiir technische Auskunfte und Genehmigungen,

364



a l l e m i t d e m B a u e n v e r b u n d e n e n A b g a b e n  
und  S t e u e r n  v e r e i n h e i t l i c h t  werden. Damit 
ware die Móglichkeit gegeben, dafi jeder Grofistadt- 
bewohner in einer seinen Wohnverhaltnissen entsprechen- 
den Form zu den Kosten fur die Gesamtgestaltung des 
Grofistadtorganismus und dessen Unterhaltung heran- 
gezogen wird. Schliefilich ist auch die Steuer vom Er- 
tragswert nichts anderes ais eine Mietssteuer. bzw. anders 
ausgedruckt, die Erfassung eines Teiles der reinen Boden- 
rente fur die Allgemeinheit, die diese Bodenrente erst 
ermóglicht hat.
Wenn so der steuerliche Druck auf den unbebauten 
Grundbesitz und damit der Zwang zur Baulandbildung 
fortfallt, wenn jede erhóhte Ausnutzung des Baugrund- 
stucks eine entsprechende Erhóhung aller Abgaben un- 
mittelbar nach sich zieht, dann sind endlich d i e s t a d t e- 
b a u l i c h e n  W u n s c h e  d e r  B e h ó r d e n  m i t  d e n  
p r i v a t e n B e l a n g e n  g l e i c h g e r i c h t e t  und der 
ewige unerfreuliche Kleinkrieg zwischen Bauherr und 
Architekt auf der einen Seite und der Verwaltung auf der 
anderen Seite machte einem vertrauensvollen Zusammen- 
arbeiten Platz. Und die Finanzierung der Gelande- 
erschliefiung, die Bezahlung von stadtebaulichen Einzel- 
aufgaben (Durchbrijche, Strafienverbreiterungen, Griin- 
flachen, unrentable Verkehrslinien) ist endlich aus dem 
Dunkel der Strafienbaukasse herausgenommen und kann 
in den zustandigen Ausschiissen nach einem klaren jahr- 
lichen Programm im Rahmen des Haushaltsplanes er- 
folgen. Der Stadtebau aber bekommt neben dem gesetz- 
lichen auch ein finanziell einwandfreies Fundament. Denn 
das muf} noch betont werden: der stadtische Grund
besitz, der eine Zeitlang ais Allheilmittel fur die Lósung 
stadtebaulicher Aufgaben angesehen wurde, hat, ab- 
gesehen von einzelnen Fallen, versagt; Erhóhung aller 
Grundstuckspreise, Mobilisierung jungfraulichen Landes 
im Aufiengebiet, sind fast uberall die verhangnisvollen 
Folgen stadtischer Bodenspekulation, die trotz scharfster 
Ausnutzung ihrer Machtmittel nicht einmal finanziellen Er- 
folg erzielen konnte.

c) O r g a n i s a t o r i s c h e  R e f o r m e n  
Das zweite grofie Grundproblem ist eine auf neue Er- 
kenntnisse statt auf dem Tragheitsmoment der Verwal- 
tungen aufgebaute O r g a n i s a t i o n .  Zunachst klare 
Begrenzung der Zustandigkeiten innerhalb der Behórden, 
also zwischen Gemeinden, Regierung und Provinz. Die 
grofien Eingemeindungen fortzusetzen, ist sicher verfehlt. 
Sie sind verwaltungsmafiig zu weitgehend, stadtebaulich 
aber teils iiberflussig, teils viel zu eng begrenzt. Wenn 
erst fur die Finanzierung stadtebaulicher Aufgaben all- 
gemeingultige Grundlagen geschaffen sind, und die Ein- 
gemeindungsangst der kleinen Gemeinden und Landkreise 
verschwunden ist, dann wird es nicht schwer fallen, zu- 
ndchst fur ganz bestimmte, klar abgegrenzte Arbeiten 
(Hauptverkehrsstrafien, Freiflachenpolitik) grófiere, uber 
die Grenzen der Gemeinden hinausgehende Siedlungs- 
gebiete zu schaffen unter Verwertung der negativen und 
positiven Erfahrungen des Ruhrsiedlungsverbandes. Diese 
Organisation miifite von den Grofigemeinden ausgehen 
ais Siedlungszentrum. An die Grofigemeinde ware das 
Arbeitsburo fur das weitere Einflufigebiet anzugliedern, 
dem ganz bestimmte Arbeiten zu iiberweisen waren, und 
zwar Entwurf und Finanzierung. Die Regierung miifite 
bei diesen Arbeiten ais oberste Instanz entscheidend mit- 
wirken, wofur ais gesetzliche Grundlage der § 9 des

Fluchtliniengesetzes bei weitherziger Auslegung heran- 
gezogen werden kann, u. Umst. mit einer Erganzung 
beziiglich Polizeiverordnungen. Uber den Siedlungs- 
gebieten stande die Provinz fur die grofien Verkehrs- 
linien und fur Denkmalpflege und Heimatschutz bzw. das 
Landesplanungsamt des Staates, in dem auch die Bau
polizei ihre verwaltungsmafiige Spitze findet. Bei der 
Begrenzung dieser Stellen wird man uber die heutigen 
Grenzen der Verwaltungsbetriebe hinausgehen und neue 
wirtschaftlich und stadtebaulich orientierte Gebiete finden.

Voraussetzung fur die grofie Verwaltungsreform aber ist 
die innere s t a d t e b a u l i c h e  O r g a n i s a t i o n  i n 
d e n  G r o f i g e m e i n d e n ,  die ais Mittelpunkt eines 
Siedlungsgebietes anzusehen sind. Zunachst mufi die 
iibertrieben spezialisierte Entwicklung der letzten Jahr- 
zehnte riickgangig gemacht werden. Die starkę Ver- 
grófierung der technischen Arbeiten hat organisatorisch 
dahin gefuhrt, dafi immer mehr untergeteilt, immer neue 
Abteilungen gegrundet werden. Jeder Techniker sitzt auf 
seinem Arbeitsplatz und schliefit sich angstlich ab gegen 
alle anderen, die doch „nichts davon verstehen". Diese 
Trennung ist um so verhangnisvoller, ais dem Nachwuchs 
immer mehr die Móglichkeit genommen wird, andere 
Arbeitsgebiete zu ijbersehen und damit leitende Stellen 
spater auszufullen. Grundsatzliche innere Umstellungen 
(auch in den Hochschulen) tun dringend not. Eine Lósung 
kann darin gefunden werden, dafi bei Grofistadten
— etwa uber 100 000 Einwohner — das Stadtgebiet zu
nachst órtlich untergeteilt wird und diesen Bauamtern 
restlos a l l e  technischen Belange, also Hochbau, Tiefbau, 
Vermessung, Baupolizei, Gartenamt, Strafienreinigung, 
Verwaltung der stadtischen Wohnungen, einschliefilich 
der Rechte aus dem Fluchtliniengesetz iibertragen werden. 
Damit ergibt sich die Móglichkeit, dafi der Leiter dieser 
Bauamter alle Belange wirklich iibersieht und in der 
Hand behalten kann. Zentral zu erfassen sind dann nur 
all diejenigen Arbeiten, die einheitlich fiir das ganze 
Stadtgebiet bearbeitet werden miissen; das waren aber 
nur die grofien Verkehrslinien, die bauliche Ausnutzbar- 
keit der Stadtgebiete bzw. die Freiflachen. Mit einem 
zentralen Geschdftsbiiro wiirde dem Dezernenten die 
Móglichkeit einer geschaftlichen Kontrolle gegeben sein; 
aufierdem aber kann der Dezernent iiber das zentrale 
Entwurfsbiiro die Faden in der Hand behalten und durch 
regelmafiige Besprechungen mit den Leitern der Bau
amter dafiir sorgen, dafi die Einheitlichkeit in der tech
nischen Verwaltung gewahrt bleibt. Im ubrigen aber 
wurden gewisse Unterschiede in der technischen und 
kiinstlerischen Behandlung bei den einzelnen Bauamtern 
nicht schaden.

SchluBbem erkung
Die Schwierigkeiten, die all diesen Reformen im Wege 
stehen, werden natiirlich jedem Stadtebauer ohne 
weiteres klar sein. Aber w ir leben in einer Zeit, da 
wieder grofie Gesichtspunkte richtunggebend sind. Und 
schliefilich sind auch Gesetz und Verwaltung nur aufiere 
Formen; sie bekommen erst Sinn und Leben, Kraft und 
Willen, wenn sie so gestaltet sind, dafi sie den im deut
schen Volke geniigend vorhandenen schópferischen 
Kraften den Weg ebnen und die Bahn freimachen; dann 
aber brauchen wir uns um die Zukunft der deutschen 
Stadt im Sinne gesunder Entwicklung und damit des deut
schen Yolkes keine Sorge zu machen.
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BERECHNUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN  
DAMMSCHICHTSTARKE FUR LEICHTBAUPLATTEN

Mitteilungen des Seminars fur Bauwirtschaftslehre, Prof. Wickop, 
von der Techn. Hochschule Hannover.*) /  4 Abbildungen, 7 Tafeln

Je starker die Warmedammschicht der Aufienwand eines 
beheizten Raumes gewahlt wird, um so geringer werden 
selbstverstandlich die Warmeverluste durch diese W and; 
um so grófier werden aber auch andererseits die be- 
treffenden Anlagekosten.
Es mufi also fiir jeden Dammstoff eine ganz bestimmte 
Schichtstarke geben, fiir die in Verbindung mit einer be- 
stimmten erganzenden Aufienwandkonstruktion — ais die 
hier eine 25 cm starkę Ziegelwand gewahlt ist — den 
hóheren Anlagekosten ein relatives Optimum an Warme- 
schutz gegenubersteht (Abb. 1, links). Diese Schichtstarke 
ist abhangig von dem Aufwand fiir: A. Jahrliche Kosten 
der Anlage von Aufienwand und Dammschicht; B. Jahr
liche Brennstoffmenge der Heizung; C. Jahrliche Kosten 
fiir  die Anlage der Heizung. (Abb. 1 rechts.)

Schema fu r  das O ptim um  d e r Durchschichtstarke und Diagramm 
der Heizungskosten

1-

5 ^vtAv4-^5tł
A-’9&Mvwvg£aMv £> (

A. Jahrliche Kosten der Anlage von Aufienwand 
und Dammschicht.

Es kostet:
1 m1 25er M a u e rw e rk ......................................................  29,05 RM1)
t  m* „  „  ...............................................  7,26 „
1 m2 AuGenputz, 1,5 cm1) ..................................................  2,06 ,,
1 m2 Bewurf, 1,5 cm1) (nur M ateria ł, weil Lohn in „A n 

b rin g e n ", Tafel 1, e n th a lte n ) ............................................ 0,37 ,,
1 m2 Innenputz1)

a u f Heraklith u. Torfotekt 0,8 c m .................................  1,28 „
au f Torfoleum, 1,5 cm +  D ra h tg e w e b e .................... 2,29 „

also die  25er AuOenwand (ohne Dammschicht)
bei Heraklith u. T o r f o t e k t ............................................ 10,97 ,,
bei T o r fo le u m .................................................................... 11,98 ,,

l ) Kalkulation nach „Pre iserm ittlung fu r B auarbe iten", RWB, s. Anhang.

Die Dammstoffkosten fur die einzelnen Schichtstarken und 
das Anbringen der Platten durch Eindrucken in einen
1,5 cm starken Bewurf aus verldngertem Zementmórtel 
und Nageln geht aus Tafel 1 hervor.

Tafel 1

1 H e r a k 1 i t h T o r f o t e k t T o r f  o I e u m
cn

Platte') Anbringen1) Gesamt Platte! Anbringen Gesamt Platte Anbringen Gesamt

cm RM std. RM RM RM std. ! RM RM RM std. RM RM

1,5 1,45 0,34 0,31 1,76 1,45 0,34 0,31 1,76
2,0 1,80 0,36 0,32 2,12
2,5 2,10 0,30 0,27 2,37 2,10 0,30 0,27 2,37 2,15 0,36 0,32 2,47
3,0 2,45 0,38 0,33 2,78
3,5 2,60 0,32 0,30 2,90 2,60 0,32 0,30 2,90
4,0 3,00 0,38 0,34 3,34
5,0 3,20 0,34 0,31 3,51 3,20 0,34 0,31 3,51 3,65 0,38 0,34 3,99
6,0 4,35 0,40 0,36 4,71
7,5 5,40 0,37 0,33 5,73 5,25 0,37 , 0,33 5,58
8,0 5,80 0,42 0,38 6,18

10,0 6,55 0,40 0,36 6,91 6,55 0,40 | 0,36 6,91 7,25 0,44 0,40 7,65

2) Den Preisen lieg t eine Lieferung von 100 m - fre i Bau fu r Dezember 
1932 zu Grunde.

3) Nach eigenen Untersuchungen und nach Dr.-lng. Keller, „W irtscha ft- 
lichkeit von Auftenw andbauw eisen", Dissertation, Hannover.

Unter der Annahme einer Amortisation von 2 v. H. und 
einer Verzinsung von 6 v. H., d. i. insgesamt 8 v. H. im

*) Die Ausarbeitungen und vorbere itenden Untersuchungen uber den 
Z e itbeda rf fu r das Verkle iden von Z iegelm auerwerk m it den ver- 
schiedenen Leichtbauplatten sind m it Unterstutzung der „S tiftu n g  zur 
Fórderung von Bauforschungen" durchgefuhrt. (Heft 5 der M itte ilungen 
des Seminars.)
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Jahr, betragen die jahrlichen Aufwendungen fiir 1 m’ 
25er Ziegelwand einschliefilich Dammschicht nach Tafel 2:

B. Jahrliche Brennstoffmenge der Heizung.

Bei der Verwendung einer grófieren Schichtstarke des
Dammstoffes tritt ein geringerer Warmeverlust auf; es
werden also weniger Brennstoffe verbraucht.
Die fiir die jeweilige Wandkonstruktion erforderliche 
Brennstoffmenge hangt unmittelbar vom Warmeverlust 
der Wand ab. Dieser errechnet sich aus

Q  =  k (tj — ta ) F - Z

In dieser Gleichung bedeuten

k : W arm edurchgangszahl der gesamten W andkonstruktion, kcal/m ’-h fC 
t j :  Innentem peratur, °C 

ta : A u fientem peratur, °C 

F: G ro fie  der W andflache,
Z: Zahl der Heizstunden, s td ;

T a fe l2

H e r a k i t h T o r f  o t e k t T o f o l e u m
PI. RM RM RM

Starkę
Wand Platte Gesamt Wand Platte Gesamt Wand Platte Gesamt

1,5 0,88 0,14 1,02 0,88 0,14 1,02
2,0 0,96 0,17 1,13
2,5 0,88 0,19 1,07 0,88 0,19 1,07 0,96 0,20 1,16
3,0 0,96 0,22 1,18
3,5 0,88 0,23 1,11 0,88 0,23 1,11
4,0 0,96 0,27 1,23
5,0 0,88 0,28 1,16 0,88 0,28 1,16 0,96 0,32 1,28
6,0 0,96 0,38 1,34
7,5 0,88 0,46 1,34 0,88 0,45 1,33
8,0 0,96 0,49 1,45

10,0 0,88 0,55 1,43 0,88 0,55 1,43 0,96 0,61 1,57

Fiir den hier zur Untersuchung stehenden Fali sind alle 
vorgenannten Werte konstant bis auf die Warmedurch
gangszahl k, die sich mit dem Dammstoff und seiner 
Schichtstarke andert, und zwar:

t j =  20 'C

ta — 2 (Jahresmittel fu r Hannover)
F =  1 m-

z  =  (bei 200 Heiztagen im Jahr und 18 Heizstunden je Tag i. Mittel)
3 600 std.

Fortsetzung Seite 375



der k o m m e n d e  g a r t e n
Architekt BDA Alwin Seifert, Dozent fur Gartenkunst an der Technischen Hochschule Munchen

G ott segne m ir den Mann 
in seinem G orten d o rt! Goethe

Ist es schon kaum móglich, das unendlich vielfaltige Wesen 
des Gartens von heute in ein klares W ortb ild  zu fassen, 
so erscheint es geradezu vermessen, den Garten begriff- 
lich festzulegen, der erst kommen soli. Zwar sind w ir 
von billiger Strafienastrologie her allerhand Prophe- 
zeiungen gewohnt; aber hier handelt es sich schliefilich 
um Ernsthaftes. Und doch ist es gar nicht so schwer, sich 
klarzumachen, in welcher Richtung eine Entwicklung fast 
zwangslaufig fortgehen mufi, wenn man die heutige Er
scheinung und alles absichtsvoll Gewollte wohl kennt, 
sich aber mit dieser Oberflache nicht begnugt; wenn 
man im Gegenteil davon uberzeugt ist, dafi jedes Gebiet 
menschlicher Kultur, Zivilisation und Geschichte nach ihm 
selbst innewohnenden Gesetzen sich entwickeln mufi; 
dafi der W ille der jeweiligen Trager einer Entwicklung 
viel weniger riditungbestimmend ist ais die innere Not- 
wendigkeit dieser Entwicklung selbst — ; dafi gewisse 
Zustande mit Notwendigkeit zu einer bestimmten Zeit 
sein mussen und mit gleicher Notwendigkeit im ge- 
gebenen Augenblick anderen weichen; dafi der Prophet, 
der Inaugurator einer neuen Bewegung, nur dann Er
folg haben kann, wenn der schicksalsmaftige Zeitpunkt 
seines Wirkens da ist, und dafi die Freiheit des mensch- 
lichen Wollens sich mehr im Versaumen des rechten 
Augenblicks, im Nichterkennen der gegebenen Móglich- 
keiten kundtut, ais in der bewuflten Schópfung eines 
Neuen.
Der Budapester Architekt Paul Ligeti hat in seinem Buch 
„Der Weg aus dem Chaos" (Callwey, Munchen 1931) 
versucht, die anscheinend unabanderliche Folgereihe des 
Ablaufs aller Kulturerscheinungen in ein Gesetz zu 
fassen, das er aus kunstgeschichtlichen Erkenntnissen ab- 
leitete. Mag man manche seiner Folgerungen ais zu ge- 
wagt und weitgehend ablehnen, so leuchtet doch sehr 
ein der Rhythmus, in dem noch seiner Behauptung jede

geistige, wirtschaftliche und politische Entwicklung ver- 
lauft: ein Chaos von Krieg und Umsturz klart sich zu 
einer Periode straffer Ordnung, in der geistige Gewalten 
regieren und die Baukunst die erste aller Kunste ist; ihr 
fo lg t eine Blute der Freiheit unter weltlicher Macht, in 
der die Plastik die Herrscherrolle unter den Kunsten 
innehat, auch Architektur und Malerei plastisch sich 
geben,- schliefilich w ird unter der Herrschaft des Geldes 
in einer malerischen Epoche Ordnung und Freiheit ab- 
gebaut und zu neuem Chaos aufgelóst und zersetzt. 
Mindestens die politische Entwicklung der letzten zwei 
Jahre gibt Ligeti recht. Ich teile aber nicht seine Ansicht, 
dafi das „neue Bauen" schon zu der kommenden Blute 
der Architektur gehórte, und dafi die kunftigen Zeitalter 
mehr noch auf die Maschine sich grundeten ais unseres. 
Es ist nicht nur meine Hoffnung, sondern feste Uber- 
zeugung, dafi die Technik ihre Blutezeit hinter sich hat, 
und wenn alle vergangenen Kulturen auf Sein und Arbeit 
des Bauern beruhten, so wird dieser in den werdenden 
gewifi nicht durch die Maschine ersetzt; der Bauer ist 
das allein Ewige auf der Erde, und neben ihn wird nur 
der Gartner treten. Das „neue Bauen" ist noch ein Teil 
des garenden Chaos, das nun bald hinter uns liegt und 
aus dem jetzt erst die neue Baukunst sich herausklart, 
eine Baukunst, dereń starkste Eigenschaft Zucht sein wird. 
Und Zucht w ar wohl das, was das „neue Bauen" am 
meisten vermissen liefi. W o aber in der allerletzten Zeit 
W illkur, Intellektualismus und Ellbogen einer zuchtvollen 
Einsicht und Einordnung Platz gemacht haben, da sehen 
w ir einen echten neuen Baustil heraufkommen, eine neue 
herbe, feingliedrige Klassik. Und zu ganz dem gleichen 
Ziel kommt auch das traditionsgebundene Bauen, das es 
nicht mehr nótig hat, uberkommene und schliefilich uber- 
lebte Formanhangsel ais aufiere Zeichen bewufiten 
Nichtverzichtens auf „Kultur" noch hochzuhalten.
Diese Klassik, die mit dem Klassizismus von einst natur- 
lich nichts Formales gemein hat, wohl aber die strenge

Wohnterrasse. Ein Gar- 
tenteil, der sich so aus- 
gezeichnet bewahrt hat 
w'e dieser Wohnraum 
im Freien, wird auch im 
kommenden Garten sei
nen Platz beh alten
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Haltung, Sparsamkeit in den Ausdrucksmitteln und Sinn 
fur Ordnung, sie liegt geschichtlich am gleichen Punkt wie 
jene: am Beginn eines neuen Zeitalters nach Jahrzehnten 
voll sturmischer Umwalzungen. Und sie wird mit Natur- 
notwendigkeit den Garten gleicher Art wie damals ver- 
langen und sich schaffen: den Garten in freier un- 
gebundener Form.

Die Entwicklung des Gartens geht keineswegs auf 
eigenen, selbstandigen Wegen; sie ist ganz abhangig 
vom Geist der jeweiligen Baukunst und von der all- 
gemeinen geistigen und seelischen Haltung der Kultur- 
trager — und sie verlauft merkwurdigerweise immer im 
Gegensatz zu Wollen und Absicht der Gartner. Der 
Landschaftsgarten wurde im 18. Jahrhundert herauf- 
gefuhrt durch den einmutigen begeisterten Willen der 
Gebildeten, der Maler, Astheten und Philosophen, von 
dem zu Tode gehetzten Formalismus des ausklingenden 
Barock, von dem inhaltsleer gewordenen Zeremoniell der 
Gesellschaft wieder zuruckzufinden zu echter, unver- 
kunstelter Natur, zu grofien reinen Gefuhlen. Fur uns 
Heutige ist es aber geradezu eine Frage von Sein oder 
Nichtsein, ob w ir aus der grauenhaften Veródung unserer 
Seelen, in die uns Wirtschaft und Technik gefuhrt haben, 
aus der Vergewaltigung auch unserer Kórper durch die 
Technisierung aller Lebensgebiete uberhaupt noch einen 
Weg finden zu dem einzigen Heilmittel, fur die unab- 
sehbaren Schaden, welche die moderne Zivilisation an

uns anrichtet: zur ewigen Natur, zu dem Boden, der uns 
tragt und erhalt.
Dieses „Zuruck zur Natur" wird fur jeden anders aus- 
sehen; es erschópft sich nicht in der Neuansiedelung 
nachgeborener Bauernsóhne, in Erwerbslosen- und Kurz- 
arbeiter-Stadtrandsiedelungen, nicht in der Auflockerung 
unserer Stadte: es gehórt dazu das Neuanknupfen 
seelischer und gemutischer Bindungen zu Baum und 
Boden, Strauch und Gras, Biene, Schmetterling und Vogel. 
Fur den Nutzgarten wird es bedeuten das Zuruckfuhren 
der Mechanisierung und Technisierung in die Grenzen 
des Noch-nicht-Naturwidrigen; wird zum Beispiel heifien 
„Hecken" statt Betondielen, „gepflegter Kompost" statt 
Chemikalien. Dem Wohngarten aber bringt es ganz 
neue Form und neuen Inhalt, die beide bedingt sind 
durch den Geist der neuen Baukunst auf der einen, das 
neue Naturgefuhl auf der anderen Seite. Beide ver- 
langen den Garten freier, ungebundener Form, ohne 
Symmetrie, ohne Dynamik, ohne viel Aufwand an Pflege 
und Unterhalt, den wegelosen, grunen Raum, der be- 
stellt ist mit muhelos gedeihenden Gewachsen natur- 
lichster Wuchsform, der auch im kleinsten Ausmafi des 
Baumes nicht entbehren kann, des Baumes, der dem ger- 
manischen Menschen ais Bruder zugeteilt ist von Ur- 
beginn an.
Es mufi dem Menschen von morgen móglich sein, in 
seinem Garten einen Teil seiner pflanzlichen Nahrung



Spiraen. Der einheimische W aldgeiBbart, weder durch Zucht noch 
durch Dungung verkunstelt, anspruchslos und formschón von April bis 
November, vermittelt den Obergang von Hauswand zu Wiesenflache

selberzu ziehen, um sie frisch und unverkunstelt gewisser- 
mafien ais Arznei zu geniefien; er w ird einen kleinen 
Blumengarten haben mussen in gebundener Form, und 
daruber hinaus braucht er ein Stuck reiner Natur, und 
sei das Stuck an Quadratmetern noch so knapp. Nicht 
einen Raum mit einer verkleinerten Natur, wie sie der 
Garten des 19. Jahrhunderts mit seinen Brezelwegen 
hegte, sondern einen Ausschnitt echter Natur, ein dem 
kleinen Raum genau angemessenes Stuck Natur. Dort 
soli er die wundervolle Harmonie des belebten Kosmos 
in Busch und Baum und Gras und Tier Tag um Tag er- 
leben und versuchen in diese grofie Weltenharmonie sich 
selber einzugliedern.
Zum Hause des Klassizismus gehórte der „englische" 
Naturgarten; zum Biedermeierhaus der anspruchslose 
regelmafiig aufgeteilte burgerliche Nutzgarten,- zur ver- 
fallenden Baukunst der spateren Jahrzehnte die Zerr- 
bilder des falschverstandenen Landschaftsgartens; zum 
neuen Baroęk der JaTirhundertwende der von Architekten 
aus dem deutschen Bauern- und dem englischen Burger- 
garten w ieder erweckte symmetrische Architekturgarten, 
in dem die Pflanze nur Trager dekorativer Wirkungen 
war. An die Werke des „neuen Bauens" versuchte die 
Gartenkunst einen nur selten gegluckten Anschlufi mit 
einhuftigen „dynamischen" Lósungen, bei denen es trotz 
eines haufig vorhandenen stark kunstgewerblichen Ein- 
schlags leichter ais bei symmetrischen móglich war, der 
Pflanze zu ihrem Rechte zu verhelfen. Die neue Klassik 
wird wieder den Naturgarten fordem, nicht den roman- 
tischen oder heroischen, von grofiartigen Gefuhlen er- 
fullten des Klassizismus, sondern den praktischen, zweck- 
mafiigen, kleinraumigen, der dem Menschen die an ihn 
gestellten sachlichen Anforderungen erfullt und daruber 
hinaus ein Quell der Ruhe wird, der Heilung von den 
Martern des mechanischen Alltags.
Im Fruhjahr 1930 hat aus ziemlich anderen Voraus- 
setzungen heraus der Kopenhagener Gartenarchitekt 
Gustav N. Brandt in einem Vortrag in Braunschweig der 
Entwicklung der Gartenkunst ein gleiches Ziel gesetzt. 
Ihm ais Danen konnte es eher erscheinen, weil Danemark 
in seiner Baukunst seit langem schon einen allerdings rein

eklektischen Klassizismus pflegt. Zu mehr ais Diskussionen 
fuhrten seine Ansichten nicht, weil eben die Zeit dafur 
bei uns noch nicht gekommen ist.
W ir werden in diesem kommenden Garten den Gemuse-, 
Blumen- und Mauerbeeten und den Wasserbecken klare, 
sachliche, gebundene Formen geben; w ir werden in die 
ubrige Flachę wegelosen Rasen bringen, wo immer Boden 
und Klima uns Wegelosigkeit gestatten; w ir werden 
diesen Rasen durch Hecken, Baume und Straucher zum 
grunen Raum gestalten und aus diesem alles verbannen, 
was jetzt noch das Herz des Gartners erfreut: alles Hoch- 
gezuchtete, Mastige, Auffallige, Fremdartige, alles, was 
eben mit der unserem Garten von der Natur zu- 
gemessenen Flora nicht eine innige Bindung einzugehen

Griiner Baumgarten. 
Die richtige Stellung 
der Baume und das 
Fehlen von W egen  
gibt diesem griinen 
Raum eine Grofie, die  
er in W irklichkeit 
nicht entfernt hat; es 
sind nur 200  qm
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Edte des Wagenstalls. Die 
„U nkrauter" an der Ecke des 
Wagenstalls, die aussehen, wie 
von selbst aufgeschossen und 
die auch ganz von selbst sich 
erhalten, sind kanadischer Hol- 
lunder und . . .

vermag. Denn es mufi uns klar sein, dafi w ir nicht 
Harmonie des Gartens in sich und mit seinen Bewohnern 
gewinnen kónnen, wenn w ir nicht ais Grundlage unseres 
Schaffens Harmonie mit dem Boden und seinen Gesetzen, 
mit dem angestammten Landschaftsbild voraussetzen. Erst 
wenn es uns gelingt, auch mit fremdlandischem YVerk- 
stoff — der zum Begriff Garten unerlaftlich gehórt — im 
Sinne gartnerisch und neuzeitlich verstandener Boden- 
standigkeit zu arbeiten, wenn w ir es fertigbringen, das 
jeweils Typische unserer Landschaften zu erkennen und 
ouch in dem kleinen grunen Baum herauszufeilen, und 
dann diesem Typischen das Besondere des Hauses und 
seiner Bewohner harmonisch einzugliedern, erst dann 
werden w ir den vollkommenen Garten der nachsten 
Generation haben.

Etwas Zukunftiges heute schon im Bilde zu zeigen hat 
seine Schwierigkeiten. Es ist mir móglich, sogar aus 
eigenen Arbeiten, weil ich 1925 an einem Munchner Haus 
ahnungslos oder vielleicht auch ahnungsvoll neben einem 
reichen, beilaufig symmetrischen Staudengarten von da- 
mals, von vorgestern also, den grófieren Teil des Grund- 
stucks ais grunen Raum von morgen ausgestaltete. Ein 
gluckliches Geschick lafit mich seit zweieinhalb Jahren 
in diesem selben Garten wohnen, so dafi ich wohl in der 
Lage bin, ein begrundetes Urteil uber Wesen und Vor- 
zuge des Gartens in gebundener und des in freier Form 
abzugeben.
Der regelmafiige reiche Staudengarten mit Mauern, 
Treppen, Plattenwegen und Seerosenbecken ist das Ent- 
zucken aller Besucher; denn er stellt so ziemlich das Kon- 
zentrierteste an Gartenschónheit dar, was man auf 
unserem wenig guten Boden und in unserem 
rauhen Klima uberhaupt schaffen kann. Alle funf Erd- 
teile haben zu dem uberreichen Pflanzenschatz bei- 
getragen. Aber dieser Gartenteil verbraucht mehr Kraft 
seines Besitzers ais er ihm zuruckgibt. Es handelt sich 
fdabei nicht um Arbeit der Pflege und des Unterhalts
— diese tragt ihren Lohn und ihren Segen fur sich und 
in sich selbst —, sondern um die Beanspruchung der Sinne 
und des Gemutes. Es ist zuviel, was gesehen sein will, 
was Aufmerksamkeit verlangt; nur ein ausgeruhter, um 
nicht zu sagen feiertaglicher Mensch ist solchem Ansturm 
von Schónheit und Schónheiten gewachsen. Und es ist 
recht bezeichnend, dafi bei allem Wechsel in der Be- 
pflanzung, der durch die Anstellung vieler Versuche be- 
dingt ist, ganz unwillkurlich das Bestreben dahin geht, 
vom Dekorativen, nur des sich gegenseitig steigernden 
Schmuckwertes halber Zusammengestellten hinwegzu- 
kommen zu Gruppen von echten Lebensgemeinschaften, 
mit dem Endziel, eine sich selbst tragende und erhaltende 
Harmonie zu bekommen.

Der grune wegelose Baumgarten aber gibt ganz merk- 
wurdig viel mehr Energien zuruck ais er verlangt; er ist 
mein eigenstes Reich, in dem Besucher aufier Kugelspielen 
nicht viel anzufangen wissen. Sie sind nicht geschult fur

.................siebenburgische Telekie mit riesengrofien dunkelgoldgelben
Bluten im Juli, August und Oktober (siehe oben)
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so heimliche Schónheiten, sind nicht empfindlich genug, um 
so viele ganz unauffallige Harmonien uberhaupt zu be- 
merken. Es sieht alles aus wie von selbst gewachsen, 
wie Unkraut, und ist doch alles gepflanzt mit viel, viel 
Oberlegungen, ist ganz durchsetzt mit fremdlandischen 
Kostbarkeiten, die nur dem Kenner sich offenbaren. Da 
steht im unverkennbaren Kleid eines Haselbusches eine 
chinesische Zaubernufi, die mitten im argsten W inter mit 
goldgelben Bluten sich schmuckt; Hortensien klettern wie 
Efeu an Eschenstammen,- ein ganz unauffalliger Busch 
sendet plótzlich im April, ein anderer im Mai kóstliche 
Dufte aus,- ein gewóhnlicher Feld-, W ald und Wiesen- 
strauch, der aussieht, ais hatte ihn die saubernde Hand 
des Gartners ubersehen, uberdeckt sich mitten im Hoch- 
sommer mit rosenroten, ein anderer im November mit 
gelben Bluten; ein noch viel unscheinbares Strauchlein er- 
gluht an einem Herbstmorgen mit einemmal in leuchten- 
dem Zinnoberrot, ehe es seine Blatter zur Winterruhe ab- 
wirft. Stare, Rotschwanzchen und Blaumeisen bruten dort, 
Rotkehlchen schlupfen durch die Hecken; ein Buchfink baut 
eben sein Nest in der Linde und wird an den kommenden 
Sommermorgen mit Flugelschlagen uns zeitig aus den 
Betten treiben, um ihm bequemes Futter fur seine Brut zu 
schaffen. Dieser grune Raum ist ein Zaubergarten, ein

Schatzkastlein voll Stiller Freuden und heimlicher Krafte. 
Es gibt in der W elt nichts Beruhigenderes, ais im Abend- 
dammern auf dem Rasen unter diesen Baumen sich zu er- 
gehen,- jede Alltagssorge, aller bedruckende Kleinkram 
unserer Zeit fa llt ab vor der begluckenden Harmonie, die 
von allen Seiten uber einen strómt.
Sicher sind es aufierste Gegensatze, die hier in Vergleich 
gestellt werden. Es mufi ein Blumengarten nicht zu solch 
gedrangter Fulle gesteigert werden, und nur grofie Natur- 
verbundenheit kann an einem Baumgarten so reichen 
Gewinn haben. Aber an den Grenzfallen ist das Wesen 
der Dinge am scharfsten zu erkennen. Die letzten Jahr- 
zehnte haben die Zahl jener Menschen gewaltig vermehrt, 
die ihr Gleichgewicht darin wiedergefunden haben, dafi 
sie kórperlich tatig wie ihre Grofivater Heimatboden be- 
arbeiten und bebauen. Die nachste Zukunft w ird den 
Kreis jener machtig erweitern, die auf einer anderen 
Ebene zur Natur ais der ewigen Heilerin zurucksuchen. 
Die grofie Schaffenspause, in der w ir heute stehen, w ird 
auch fur die Gartengestaltung ais ein entscheidender 
Wendepunkt sich auswirken. Móge recht bald die Zeit 
schon kommen, in der es sich erkennen lafit, ob das hier 
dem kommenden Garten gestellte Horoskop auch richtig 
gedeutet wurde.

DER SPARSAME WOHNGARTEN
Stadtbaurat Reg.-Baumstr. Guido Harbers, Munchen

Ais ebenso wichtig, wie die Grofie und Einteilung des 
Hauses und der Zimmer fur die reinen Baukosten, darf 
wohl auch die Lage, G rofie und Einteilung des Grund- 
stuckes, auf welchem das Haus steht, fur die Gesamt- 
kosten gelten. Auf diese kommt es ja letzten Endes an, 
wenn auch nicht allein. Denn zum anderen ist wichtig, 
wieviel einem ein eigenes Grundstuck, der eigene Garten 
wert ist oder wert werden kann: sei es ais Spender von 
Gemuse und Fruchten — dies ist indessen nur eine Frage 
der Wirtschaftlichkeit —  sei es ais eigener Aufenthalts-, 
Erholungs- und Erlebnisraum. Diese Frage hat schon 
eine grofie B e d e u t u n g  f u r  d e n  E i n z e l n e n ,  
weil ihre Lósung die Verwirklichung des Eigenheimes oft 
entscheidend beeinflufit, ist aber gewifi ebenso wichtig 
aus ó f f e n t l i c h e m  I n t e r e s s e ,  vom Standpunkt 
der Bevólkerungspolitik sowohl ais auch von demjenigen 
der Landesplanung und des Stadtebaues. Ich móchte nun 
versuchen, Anregungen fur den jeweils besten Arbeits- 
weg zu geben, die weniger auf das einzelne Rezept — 
dieses kann nur vom Einzelfall aus und zusammen mit 
einem guten Fachmann entwickelt werden — ais auf die 
richtige Beurteilung und die Grunddisposition durch den 
spateren Eigentumer selbst hinzielen. Dazu sollen einige 
Beobachtungen fuhren, die jeder selbst wohl schon be- 
wufit oder unbewufit in den aufieren Stadtvierteln und 
Siedlungen gemacht hat.
Am haufigsten sieht man wohl das Haus uber einen etwa
5 m breiten Vorgarten hinweg in der Mitte des Grund- 
stuckes stehen. Ebenso wie die Strafienfront des Hauses

*) S;ehe auch die Besprechung des Buches in der Beilage: Guido Harbers 
„Der Wohngarten, seine Raum- und Bauelemente".

Pfirsichbaumchen in e inem  G arten  furs W ochenende
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Pflanz- und Bearbeitungsplan eines K leinstgartens. Gestalter: 
Gartenarchitekt Heinz Paulus, Hamburg-Lubeck (vergl. Harbers: Der 
W ohngarten, Seite 206).

Pflanzplan

1, 3, 5, 7 S p ie rstauden ; 2, 4, 6, 8 P rim eln ; 9 Lerchensporn; 10, 11 Herbst- 
anem one; 12 Purpurgunsel ; 13 E lfenblum e; 14 Johann iskrau t; 15, 44, 
46 Ehrenpreis; 16 B ergen ie; 17 G o ld ra n u n k e l; 18 H erzb lum e; 19 A k e le i; 
20, 21 Eisenhut; 22, 37 S onnenbraut, 23, 28 L ilie ; 24 Lup ine; 25 G o ld- 
ra u te ; 26, 27, 33, 47 Phlox; 29, 31, 36, 43 R ittersporn; 30 G o ld g a rb e ; 
32 Sonnenauge; 34 W e id e rich ; 35 G o ld ra u te ; 39 W o lfsm ilch ; 40 M ar- 
g u e rite ; 41 S te inbrech; 42 G lockenb lum e; 45 N ach tke rze ; 48 Blau- 
kissen; 49 Schneekissen; 50 Sedum; 51 Schle ierkraut

Blutenplan

Bodenbewasserungsplan

meist symmetrisch aufgeteilt ist, soli auch dieser Vor- 
garten durch B e t o n u n g  d e r  M i t t e  „gut aussehen": 
durch den Kiesweg, welcher von der Strafie zum Hause 
fuhrt, oder, wenn der Weg an der Seite liegt, durch ein 
uppiges Beet, einen Springbrunnen oder ein Alpinum, 
welche die Mitte des Rasens zieren. Man hat das Ge- 
fuhl, ais ob solche Vorgarten nur ein Tribut fur die Vor- 
ubergehenden sein sollen. In Wirklichkeit gehóren sie 
weder zur Strafie noch zum Hause, das sich doch meist 
gegen sie recht unfreundlich abschliefit. Die seitlichen 
Zwischenraume zwischen Haus und Nachbargrenzen 
bieten durch die Mittellage des Hauses hóchstens Platz 
fur Bepflanzung gegen Einblick des Nachbarn ins Haus. 
So bleibt ais eigentlicher Garten nur der R a u m  h i n t e r  
d e m  H a u s e .  Aber auch dieser ist beeintrachtigt durch 
den Wirtschaftsteil, der fur Kehrrichttonne, Teppich- 
stange und dergleichen notwendig ist, und durch den 
Bleichrasen mit Aufhangevorrichtungen fur die Wasche. 
Was bleibt da vom Garten noch zum Wohnen im Freien 
ubrig? So ist es nicht verwunderlich, dafi ein „W ohn- 
garten" bisher eher ais kleiner Luxus gelten konnte, weil 
man ihn doch nur durch Vergrófierung des Bauplatzes 
uber die baupolizeilich vorgeschriebenen Mindestmafie 
hinaus (Hausbreite plus 2 mai 3,5 m; Haustiefe plus 5 m 
Vorgarten plus 15—20 m Gartentiefe im Mittel) und durch 
grófieren Aufwand an Einbauten und Pflanzen erreichen 
zu kónnen glaubte.

Weder das eine noch das andere ist eigentlich not
wendig, um einen durchaus behaglichen und wohnlichen 
G a r t e n  a u c h  a u f  k l e i n s t e r  F l a c h ę  — etwa 
von 13 bis 15 m Breite und 20 m Tiefe — und mit ge- 
ringem Aufwand an Geld und Pflegearbeit zu erzielen. 
Man mufi nur die wesentlichen Gestaltungsmittel kennen, 
selbstandig beurteilen und das Wichtige vom Unwesent- 
lichen unterscheiden lernen. W a s  is t  n u n  w e s e n t 
l i c h ?

Wenn man im Garten wohnen will, zunachst der Wohn- 
raum. Dieser W o h n r a u m , i m  F r e i e n  ist etwa nach 
den gleichen Gesichtspunkten zu bilden wie der ge- 
schlossene Wohnraum im Hause. W ie dort -durch Frei- 
halten der Raummitte und durch gute Anordnung der 
Fenster und Turen, der Móbel, Sitz- und Ruhegelegen- 
heiten móglichst an den Zimmerwanden entlang auch 
kleine Raume behaglich und geraumig wirken kónnen, 
soli auch im Garten nicht mit unbegrundeter Betonung 
der Mitte, durch Wege oder Zierbeete oder Brunnen- 
becken der Zusammenhang, der Eindruck des Raum- 
ganzen gestórt werden, womit nicht gesagt werden soli, 
dafi eine Mittelbetonung in allen Fallen falsch ware. 
W ie im Zimmer die Wandę, sollen im Gartenraum ein 
Seitlichrucken des Hauses selbst, weiter auch von Haus- 
anbauten, sollen Einfriedigung und Randpflanzung mit 
Baum- und Strauchwerk vor W ind, Staub, Einblick und 
Larm von der Strafie oder vom Nachbarn her schutzen. 
Diese Anordnung gibt dem Bewohner das Gefuhl der 
Sicherheit, des Geborgenseins und dem Garten eine 
grundsatzlich andere Haltung ais meist bisher. Er ist 
nicht mehr fur die Strafie da, sondern fur die Menschen, 
welche ihn benutzen; somit dient er nicht mehr leerer 
Reprasentation, sondern praktischem Bedurfnis. Wenn 
das Haus zur Seite ruckt — der Gesamtabsland von etwa
7 bis 10 m zum Nachbarhause mufi dabei stets gewahrt 
bleiben, wenn nicht zwei Hauser zusammengebaut sind
— gewinnt man die zusammenhangende Gartenflache, 
welche Rasen oder auch Blumen- und Nutzbeete tragen 
kann. Wichtig ist hierfur nicht die Art, ais vielmehr die 
Hóhe und der Mafistab der Bepflanzung, die stets dem 
Raumeindruck unterzuordnen sind. Der Gartenraum karne 
ais Wohnraum im Freien nicht voll zur Auswirkung, wenn

Frdhjfchr (UOj -z ,April ,Mal)

Soanwr (Jani,Juli,Au£uot)

Herbat ( Sapto7nt>ar,Ofctobor,Novemb6r).
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Ein Hausgorten in Kopenhogen 
G esta ltung: G a rtenarch itek tin
Anka Rasmussen

er mit dem Wohnraum im Hause nich! in mehrfacher und 
enger Beziehung stunde durch tie f herunterreichende 
Fenster beim letzteren, durch Sitzterrassen oder beson
ders sonnige, wind- und blickgeschutzte Aufenthaltsmóg- 
lichkeiten an den verschiedenen Seiten des Hauses, 
welche einerseits mit dem Wohn- oder Efizimmer und 
andererseits mit dem Garten eng verbunden sein sollen. 
Damit ist auch entschieden, dafi Vorgarten dann mehr 
zum Garten ais zur Strafie gehóren.
Es ist klar, dafi die folgerichtige Anwendung solcher all- 
gemeiner Gesichtspunkte auf den einzelnen Fali jeweils 
wohl nur wenige gute Lósungen zulafit, je nach dem 
Temperament von Klima, Milieu und Bewohner. Und 
doch werden so gebildete Garten sich besser miteinander 
vertragen und zusammen ein stadtebaulich schóneres

Gesamtbild geben, ais dies bisher der Fali war. Soviel 
allgemein Ober den Wohnraum im Freien.
W ie steht es nun mit dem E r l e b n i s g e h a l t  d e s  
W o h n g a r t e n s ?  Gerade fur ihn ist ein Vergleich 
des jetzt bei uns Landlaufigen und Stadtublichen mit 
guten alten und einigen wohlgelungenen neuen Bei- 
spielen besonders lehrreich. So beweisen uns die nur 
wenig Flachę beanspruchenden Kónigsgarten des Gene- 
ralife oder der Alhambra, die Gartenhófe des Alcazar 
in Sevilla, die Gartenausblicke einer Villa Balbianello am 
Comer See, neuere kleine Wochenendgarten, auch ein 
einfacher, nicht von Menschenhand geformter Wiesen- 
rain oder eine kleine Waldlichtung draufien in der freien 
Natur, wie warme Sonne und kuhlender Schatten, wie 
das Wasser im lustigen Strahle oder ruhenden Becken, 
das Gras, die Blume und Staude ais Einzelpflanze oder 
in Gruppen, wie die geschlossene Hecke und das lockere 
Busch- und Baumwerk, wie die Nutzpflanze in Beet- oder 
Spalierform, wie Treppen, Mauer- und Gitterwerk und 
wie, nicht zuletzt, Niveauunterschiede, Lage zur Sonne 
und Windrichtung und zum Ausblick, nur durch die 
richtige Disposition und ohne besondere Kosten sehr 
lebendig und wirksam gemacht werden kónnen. 
Mittelalterliche Burggartlein schildern Bilder niederrheini- 
scher Maler und die Bilder eines Huon de Bordeaux, ein 
„Roman de la Rose" oder „Tristan und Isolde". Handels- 
wege und Kreuzzuge brachten die Verbindung óstlicher 
bzw. altrómischer Gartenkultur mit dem Westen und 
Norden. Wenn ais Beispiele fur den Wohngarten nicht 
die vielen wohlbekannten italienischen, ósterreichischen 
oder deutschen Barockgarten genommen werden konn
ten, so ist es deshalb, weil das Festlich-Reprasentative 
dieser Anlagen eben bisher falschlicherweise auf den 
kleinen Burgergarten ubertragen und dieser so zum Zerr- 
bild jener gemacht wurde.
W ir leiten den zeitgemafien Wohngarten bezuglich 
seines W o h n w e r t e s  vom guten modernen Innenraum 
und im Hinblick auf seinen Erlebnisgehalt von alten 
Burger- und Kónigsgarten her. Deshalb durfte dann

Kleinłtgarten fur eine Einfamilienhaussiedlung im Rheinland. G e
staltung : Guido Harbers, Munchen. Gartenflache 158 qm, hiervon 
Yorgarten 21,5 qm, Nutzgarten 52,5 qm, W ohngarten 84 qm
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wohl auch nicht falsch verstanden werden, wenn w ir ihn 
bezuglich des Aufwandes an Geld und Pflege nicht un- 
gunstiger gestellt wissen móchten ais den modernen 
Wochenendgarten und auch wichtige Erlebnisinhalte des 
letzteren, welche das Gefuhl der Freiheit geben, gerne 
anklingen lassen. In diesem Sinne erfordert die Ein- 
gliederung des Wohngartens in seine Umgebung, in die 
Landschaft, besonders grofien Takt. So ist die W  a h ! 
d e r  B a u e l e m e n t e  — Wege, Einfriedigungen und 
Pflanzen, die wenig Pflege erfordern und physiogno- 
misch, in Farbę und Mafistab, sich gut einfugen — 
doppelt wichtig. In meinem Buche „Der Wohngarten" 
sind der Pflanze ais Bauelement ubersichtiich zusammen- 
gestellte und nach Struktur, Blutezeit und Lebens- 
bedingungen ausgeschiedene Pflanzenlisten gewidmet, 
um auch dem Laien und dem Architekten die Móglichkeit 
der planmaftigen Zusammenstellung der Pflanzen, der 
bewufiten Gestaltung, zu geben. Sozusagen ais prak- 
tische Nutzanwendung móchte ich nach ebenfalls dort in 
Pflanzplanen und Preistabellen eingehend behandelten 
Beispielen einige genauere Angaben uber Grofie, An
ordnung und Kosten k l e i n s t e r  G a r t e n  geben. 
Ausgearbeitet sind drei nach Lage zu Strafie und Him- 
melsrichtung verschiedene ;Vorschlage fu r die gleiche 
Grundstucksgrófie von 13 zu 20 m, also mit 260 qm. 
Noch einige Worte uber die Bauelemente. Um je 
weniger Dinge man sich zu kummern hat, desto gró6er 
kann die Pflege sein, welche man jeder einzelnen Sache 
angedeihen lassen kann.
Wenn G a r t e n w e g e  allgemein nur schmal und nicht 
allzu lang zu bemessen sind, so aus drei Grunden: Der 
Wohnlichkeit halber, weil sie der zusammenhangenden 
Flachę des eigentlichen Gartens — Rasen, Sitzgelegen- 
heiten usw. — auf diese Weise nur wenig Platz weg- 
nehmen; der Schónheit wegen, weil bei breiten Wegen 
die Grófienwirkung des ubrigen Gartens leiden konnte;
— und der Ersparnis halber, weil schmale Wege sorg- 
faltiger hergestellt werden kónnen, etwa mit Platten und 
Kanten, und so auf die Dauer nahezu keine Arbeit oder 
Unterhaltskosten verursachen. Also schmale, gut be- 
festigte Wege — móglichst mit Platten, in dereń Spalten 
wohl Gras, aber móglichst nicht Polsterstauden, welche 
das Gehen unsicher machen, wachsen durfen. Dann 
kleine, etwas hóher gelegte Sitzgelegenheiten mit einer

Bank oder schutzender Laube im Bereich der Rand- 
pflanzung, nicht zu nahe am Hause. Vom Haus zum Sitz- 
platz genugt auch ein unauffalliger, durch Platten in 
Schrittentfernung bezeichneter Trittpfad, der am Rande 
des Rasens oder der Beete zu fuhren ist. Zum Schutz 
gegen Einblick kónnen buschbegleitete Wege im Knick 
etwa am Eingang oder am Ende in kurzer Biegung zum 
Hauseingang gefuhrt werden. Immer sollen ihnen Rah- 
mung durch Stauden und Ranken und Blickziele ęgegeben 
werden. — Alles dies gerade im kleinen Garten, wo es 
nur die geringe Sorgfalt kostet, diese oder jene Staude, 
Strauch oder Baum nicht beliebig, sondern gerade an 
die richtige Stelle zu setzen.
Und noch etwas uber E i n f r i e d i g u n g e n .  Sie sind 
weder Prunkstucke noch Selbstzweck. Wohl sollen sie 
in Wirklichkeit schutzen, vor W ind, Einblick, unbefugtem 
Betreten, aber sie durfen nicht abweisend wirken, etwa 
wie Stachelzaune mit Betonsaulen, hinter welchen Ketten- 
hunde klaffen. Also der Zaun wenig auffallig und 
niedrig, aber solid aus Draht oder Hannichelzaun oder 
ais schlichte Mauer und dahinter erst die hóhere'Hecke. 
W ie schon erwahnt, gewinnt der kleine Garten aufier- 
ordentlich, wenn er mit dem Hause im engsten Zu
sammenhange steht. Deshalb durfen T r e p p e n ,  S i t z -  
t e r r a s s e n ,  H a u s s o c k e l  nicht hoch aus der Gar- 
tenflache herausragen, sie sollen vielmehr vermitteln 
zwischen Garten und hóhergelegener Erdgeschoft-Fufi- 
bodenebene. Auch einzelne Stufen im Garten, welche 
zur Uberwindung von Hóhenunterschieden meist besser 
ais schrag ansteigende Wege sind, sollen eher niedrig 
und breit sein, wobei die Art, wie sie seitlich an Rasen 
oder Pflanzungen anschliefren, wichtig ist. Allenthalben 
ist fur gute Entwasserung durch entsprechende Neigungen 
zu sorgen. Und nun die Blute und Blume und das Wasser, 
die lebensvollsten und verwandtesten Elemente gerade im 
guten, kleinen Garten. Immer sollen sie dem Blicke sich 
gut darbieten, vom Weg, vom Wohnraum aus und vom 
Ruheplatz im Garten. Drum ist zu bedenken, wie der 
Betrachtende, die Blume oder das Wasser und das Licht 
zueinander stehen kónnen, sich verandern durfen mit viel- 
facher Abwechslung der Eindrucke und Erlebnisse.
Sie, die Blume und das fliefiende Wasser, sind die Seele 
des Gartens. In ihrer richtigen W ahl, ihrer sorgfaltigen 
Anordnung und Pflege liegt seine Erfullung.

S taudengarten in 
Bayern. G esta ltung: 

A lw in  S e ife rt, Munchen
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Fort*etxung von Seite 3 6 6 :  Berechnung der  wirt.chaftlichen Dtimmschichtstarke fur Leichtbauplatten

Die Warmedurchgangszahl k fur die einzelnen Wand- 
konstruktionen errechnet sich 4) nach der bekannten Formel

fiir  aus den W armeleitzahlen f iir

H eraklith  =  0,066 kcal/m h°
T orfo tek t =  0,055 
Torfo leum  =  0,034 „

und sind in Tafel 3, 4 und 5, Spalte 4, zusammengestellt*). 
Die aus den verschiedenen Warmedurchgangszahlen sich 
ergebenden Warmeverluste (WE) stehen in derselben 
Tafel in Spalte 5.

Unter der Voraussetzung:

1 kg Zechenkoks Hu =  6 300 WE

W irkungsgrad  d e r W arm wasserheizung n =  0,65 
50 kg Zechenkoks je 1,65 RM

lafit sich der jahrliche Warmeverlust fur 1 ms Aufienwand 
auch in Kilogramm Koks (Spalte 6) und RM (Spalte 7) 
ausdriicken.

Tafel 3 H eraklith
1 2 3 4 5 6 7

<t. J j l , »/k k W E/Jahr kg Koks RM/Jh.

1,5 0,23 0,81 1,24 80 400 19,63 0,65
2,5 0,38 0,96 1,04 67400 16,44 0,54
3,5 0,53 1,11 0,90 58300 14,23 0,47
5,0 0,76 1,34 0,75 48 600 11,88 0,39
7,5 1,14 1,72 0,58 37 600 9,18 0,32

10,0 1,52 2,10 0,48 31 100 7,59 0,25

*) Die Ab le itung e iner W arm edurchgangszahl fin de t sich im Anhang.

Tafel 4 Torfotekt

1 2 3 4 5 6 7

<>. r f. /i, */k W E/Jahr kg Koks RM/Jh.

1,5 0,27 0,85 1,18 76 400 18,65 0,62
2,5 0,45 1,03 0,97 62 800 15,33 0,51
3,5 0,64 1,22 0,82 53 200 12,98 0,43
5,0 0,91 1,49 0,67 43400 10,59 0,35
7.5 1,36 1,94 0,52 33 700 8,23 0,27

10,0 1,82 2,40 0,42 27 200 6,64 0,22

Tafel S Torfoleum

1 2 3 4 5 6 7

<>< i j h ■ k k W E/Jahr kg Koks RM/Jh.

2,0 0,59 1.17 0,85 55100 13,48 0,45
2,5 0,74 1,32 0,76 49 200 12,02 0,40
3,0 0,88 1,46 0,68 44100 10,78 0,35
4,0 1,18 1,76 0,58 37600 9,18 0,30
5,0 1,46 2,04 0,49 31 700 7,74 0,26
6,0 1,76 2,34 0,41 26 600 6,49 0,21
8,0 2,35 2,93 0,34 22 000 5,37 0,18

10,0 2,94 3,52 0,28 18100 4,42 0,15

Tafel 7

C. Jahrliche Kosten f i ir  d ie A n lage  d e r H eizung
Eine bessere Warmeisolierung durch Verstarkung der 
Dammschicht hat nicht nur die im vorigen Abschnitt be- 
rechnete Heizmaterialersparnis zur Folgę, es kann viel- 
mehr infolgedessen auch die Heizanlage verkleinert 
werden, also auch an Jahresaufwand hierfiir gespart 
werden.

Die Erfahrung zeigt den Zusammenhang, dafi zur Er- 
zeugung von 30 000 WE/std ein Anlageaufwand fiir  die 
Heizung von 2000 RM (mittelgute Ausfiihrung, etwa Miet- 
wohnungen vorausgesetzt) erforderlich ist.
M it Hilfe des unter B gefundenen Warmebedarfs lassen 
sich die anteiligen jahrlichen Heizanlagekosten ermitteln 
fiir 100 m2 Wandflache:

Tafel 6

Platten- H e r a k l i t h T o r f  o t e k t T o r f  o I e u m
starke Heiz-*n.') Heiz-An. Heiz-An.

WE WE WE
cm RM RM RM

1,5 8040 000 14,9 7640 000 14,2
2,0 5510000 10,2
2,5 6 740 000 12,5 6 280 000 11,6 4 920 000 9.1
3,0 4410000 8,2
3,5 5 830 000 10,8 5 320 000 9,9
4,0 3 760 000 7,0
5,0 4860 000 9,0 4 340 000 8,0 3 170000 5,9
6,0 2 660 000 4.9
7,5 3 760 000 7,0 3 370000 6,2
8,0 2 200 000 4,1

10,0 3110000 5,8 2 720 000 5,0 1 810 000 3,4

s) 10 v. H. von den ante iligen Anlagekosten sind jahrliche Lasten fu r 
Am ortisation , Verzinsung und Reparaturen.

Endw ertung

Durch Zusammenfassen der drei Kostenteile nach A, B 
und C findet man bei dem absolut niedrigsten W ert die 
wirtschaftlichste Dammschichtstarke fiir  jeden einzelnen 
Baustoff; und es ergibt sich, dafi fiir alle drei hier unter- 
suchten Dammplatten b e i  e i n e r  S c h i c h t s t a r k e  
v o n  5 cm d i e  w i r t s c h a f t l i c h s t e  I s o l i e r -  
s t a r k e  e r r e i c h t  ist unter der Annahme von Bau- 
stoffpreisen und Lohnen fiir Dezember 1932.
Das gleiche Ergebnis, wie es Tafel 7 zeigt, ist ubersicht- 
licher aus den graphischen Darstellungen Abb. 2, 3 und 4
a .f. S. zu ersehen.

Des weiteren stellt sich das wesentliche Ergebnis heraus, 
dafi die 38er Ziegel-,,Normal"-Wand z. B. im Vergleich 
zur 25er Ziegelwand mit 5 cm Torfotektbekleidung den 
gleichen jahrlichen Anlageaufwand, namlich 1,16 RM/ms 
(siehe Tafel 2), erfordert. Weil aber die Warmeleitzahlen

25e r Z ieg .-M auerw erk  +  H eraklith 25e r Z ieg.-M auerw erk +  Torfo tekt 25e r Z ieg.-M auerw erk +  Torfoleum

starkę RM RM RM

cm W and
Brenn-
stoffe

Heiz-
A n lage

Gesamt W and
Brenn-
stoffe

Heiz-
A n lage

Gesamt W and
BrennT
stoffe

Heiz-
A n lage

Gesamt

1,5
2,0

102,0 65,0 14,9 181,9 102,0 62 ‘0 14,2 178,2
113,0 45,0 10,2 168,2

2,0
3,0

107,0 54,0 12,5 173,5 107,0 51,0 11,6 169,6 116,0
118,0

40.0
35.0

9.1
8.2

165.1
161.2

3,5
4,0

111,0 47,0 10,8 168,8 111,0 43,0 9,9 163,9
123,0 30,0 7,0 160,0

5.0
6.0

116,0 34,0 9,0 1 6 4 ,0 116,0 35,0 8,0 159,0 128,0
134,0

26,0
21,0

5.9
4.9

159.9
159.9

7,5
8,0

134,0 32,0 7,0 183,0 133,0 27,0 6,2 166,2
145,0 18,0 4,1 167,1

10,0 143,0 25,0 5,8 173,8 143,0 22,0 5,0 170,0 156,0 15,0 3,4 175,4
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dieser beiden Wandę sich verhalten wie 1 :2  (k-Zahl der 
25er Ziegelwand mit 5 cm Torfotektbekleidung 0,67; 
k-Zahl der 38er Ziegel-„Normal"-W and 1,34), verlangt die

38 er Ziegelwand genau das Doppelte fiir  
den Wdrmeschutz, also einen t ó e h r -  
a u f  w a n d
an Brennstoffkosten ............................. 0,35 RM/m! (s. Taf. 4)
an H e iz u n g s a n la g e k o s te n .................0,09 „  (s. Taf. 6)

d. i. zusammen 0,45 RM/m2 im Jahr

Es ist daher zu erwarten, daft in Zukunft diese 
Isolierkonstruktionen haufiger Anwendung fin
den werden, zumal sie technisch und statisch 
nur Vorteile besitzen und fiir  Mehrgeschoft- 

«o -io.ctocu bauten in jeder Hinsicht voll ausreichend sind.
M it einer Bevorzugung dieser Konstruktions- 

weise wurde aber leicht eine Preissenkung der 5 cm 
starken Isolierplatten gleichlaufen und dadurch der Vor- 
zug der stark isolierten Wand noch grófter werden.

A nhang
1. Kalkulation von 1 m:l 25er Ziegelmauerwerk im ersten 
Obergeschofi:

2. Ableitung der Warmedurchgangszahl k fiir die 25er 
Ziegelwand mit 5 cm Torfotektbekleidung:

380 Ringofensteine . . . 
320 Lt. W asserkalkm órte l
4,1 M std..............................
3,5 H lfs td ...........................

Gesch.-Unk.: M ater. 10’/o 
Lohn 44“/o ■

Risiko u. Gewinn 107o ■

Pr. j. Einh. Preis

M at. [ Lohn M at. Lohn

28,00 1,80 
11,05 j  1,58 

0,90 
0,75

10,64
3,54

0,68
0,51
3,69
2,63

14,18

1,42

7,51

3,30

15,60

1,56

10,81

1,08

17,16 11,89

1 1 4 . 4 . 4 . 4 . 4 .  4 -  1
T  = ------- ^ T + T  +  T  +  T  +  T +  TT"K Ct Q A i A |  A 3 A 4 As O j

—  =  0,05 kca l/m 2 h° 
a a
cf, =  0,02 m (s. A bb . 1) 
<f2 = 0 ,2 5  „  
ó3 — 0,015 ,, 
ó’, =  0,05 „
<łs =  0,008 ,,

i i  =  0,75 kcal/m h° 
= 0 ,7 5  
=  0,60 

l ,  =  0,055 
^  =  0,60

~ 7  — 0,14 kca l/m ! h”

-J - =  0,05 + 0,027 
k

0,33 +  0,025 +  0,91 +  0,013 +  0,14 =  1,495

k =  =  0,67 kcal/m ! h“.
1,495

29,05 RM
*) Die i-Z a h le n  gelten fu r  norm alfeuchten Zustand.

VON DER MAILANDER TRIENNALE 1933
Internationale Ausstellung fiir moderne Architektur und modernes Kunstgewerbe
Architekt W erner Daniel, M ailand /  17 Abbildungen

Am 10. Mai ist im Sempione-Park die Mailander Triennale 
eróffnet worden, iiber dereń Zweck, Ziele und Bedeutung 
fiir die internationale Kunst und Architektur die deutschen 
Leser bereits durch friihere Veróffentlichungen unterrichtet 
sind. An ihr sind Deutschland, Belgien, Finnland, Frank- 
reich, Holland, Osterreich, Ungarn u. a. beteiligt. Ober 
die Gesamtanlage und einzelne bemerkenswerte Bau- 
werke seien hier noch einige Angaben gemacht. Da die 
Ausstellung zur Zeit der Aufstellung dieses Berichts sich

noch in stark unfertigem Zustand befand, mufiten die 
Schaubilder nach Modellen wiedergegeben werden.
Die Gesamtgestaltung der Ausstellung, dereń Leitung 
Carlo A. F e I i c e , Mario S i r o n i und Architekt Gio 
P o n t i  unterstellt war, geht aus dem Lageplan Abb. 17 
hervor. Danach sind 28 kleinere und grófiere Bauten in 
den schónen alten Baumbestand des Parkes eingestreut, 
dereń Zweck aus den Beischriften hervorgeht. M it Aus- 
nahme des Kunstpalastes des Arch. M u z i o , Mailand,
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Erkldrung zu Abb. 4 und 5

S o c k e I g  e sc h o f i
1 Buhnenraum; 2 Theater-Zuschauerraum ; 3 W a n d e lh a ile ; 4 Restau- 
rant; 5 Lagerraum e; 6 K o lonnaden ; 7 Kuchen

E r d g e s c h o f i
1 Eingang ; 2 V o rh a lle ; 3 H aup ttreppe  ; 4 A trium  ; 5 G a r te n h o f; 6 Kunst 
im Dienste des Verkehrswesens (S ch iffbau); 7 , 8 A u s l a n d .  A b te ilu n g e n ;

sind es alles Bauten, die nur fur die Ausstellungsdauer 
von sechs Monaten berechnet sind. Trotzdem sind eine 
Reihe derselben massiv ausgefuhrt, und man fragt sich, 
ob nicht der Skelettbau mit Ausfachung, der leichten Ab- 
bruch mit Wiederverwendung des Materials gestattet, 
durchweg am Platze gewesen ware.
Der K u n s t p a l a s t  ist in den Abb. 1 bis 5 dargestellt 
in Ansicht, Einzelheiten und Grundrissen. Er ist ais ein

9 N a tio n a lve rb an d  des H andw erks und der K le inkunst; 10 Kunstver- 
ó ffe n tlich u n g e n ; 11 Zuschauerraum ; 12 Buhnenraum ; 13 M oderne 
A rch itektur-A usstellung 

Er s t e s  O b e r g e s c h o O  (nicht dargeste llt)
1 Saal a n tike r B ronzen; 2 V o rrau m ; 3 V o rh a lle ; 4 H au p ttre p p e ; 
5 A tr it jm ; 6 G a rte n h o f; 7 Auslandische A b te ilu n g e n ; 8 Festsaal; 
9Terrasse ; 1 0K eram iken ; U S to f fe ;  12 Schnurboden ; 13 Glas*, M e ta ll- 
und K unstgew erbe ; 14 G a le rie  der W ohnungsausstattungen u. M óbe|

Ausstellungsgebaude fur Dauerzwecke errichtet. Auch 
das grofle Aufzugsgerust bleibt zur Hebung schwerer 
Ausstellungsstiicke bestehen. Die Beischriften zu den 
Grundrissen lassen die mannigfachen Zwecke erkennen, 
denen der Bau dienen soli, in dem auch ein Theater, ein 
Festsaal, Restaurationsraume und Kuchen eingebaut sind. 
Von den Einzelbauten sind zunachst diejenigen hervor- 
zuheben, die das Y o l k s w o h n u n g s p r o b l e m  be-
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6 und 7 Stahlhaus-GrundriB 1 :3 0 0 . Arch.: Pagano, Camus, Palanti, Sebini, M azzo len i, M ino le tti

iT re p p e ; 2 A u fzu g ; 3 W ohnungseingang u. V o rraum ; 4 Speisezim m er; 5 W o h n ra u m ; 6 F lur; 7 S chlafz im m er; 8 S ch la fz im m er; 9 W . C .; 10 Bade- 
u. Duschraum; 11 G lasveranda (W in te rga rte n ); 12 P ersonaleingang; 13 Persona le ingang; 14 Kuchę; 15 Personalbad u. W . C .; 16 M adchenzim m er;
17 Ba lkon ; 18 W ende ltreppe

12 13

12 Uberdachter G artenhof 1 0 -1 3  Haus eines KUnstlers 13 W o h n ilm m e r

Langsschnitt und GrundriB 1: 3 0 0

1 M adchenzim m er; 2 Kuchę; 3 Speisezim m er; 4 S ch la fz im m er; 5 B ilder- 
g a le rie ; 6 W ohnzim m er; 7 A te lie r ; 8 Arbeitszim m er

Arch.: G. Pollin i, L. Fig in i, M a iland

8 und 9  Volkswohnhaus. GrundrIB 1 : 3 0 0
A rch .: E. A. G r iff in i, P. Bottoni

Die M a ild n d e r T rie n n a le  19 3 3

378



14

14 Presse-Pavillon. A rch . Luc iano  B a ldessa ri

15 16

15 und 16 Kolonial-Haus. A rc h . P icc ina to , Rom

Lageplan 1 : 5 0 0 0

1 Kunstpalast (Arch. M uz io );
2 Littoria-Stahlturm  (Arch. 

Ponti) 100 m h o *  ;
3 Pavillon der Presse u. Ge- 

brauchsgraph. (Baldessari);
4 Sommerhauschen ;
5 Kolonial-Haus;
6 Waggon-Park;

11 Haus ein. G e istesarbeiters;
8 Sommerhauschen fu r einen 

Kunstlers (Figini u. P o llin i);
9 Haus eines Fliegers (m . Han

gar) (Scoccimaro);
10 Klubhauschen e iner G ruppe 

,,Dopo L a v o rro " ;
11 Landhaus;
12 Haus eines S k ilau fe rs ;
13 Payillon der Kunstschulen 

(Camus);
14 Volkswohnungstypen (G rif- 

fini u. Bottoni);
15 Apennin-Haus;
16 Gasthaus fu r ein ita lien . 

M ittelgebirge ;
17 Stadtisches W ohnhaus;
18 Wohnh. ein. G uts inspekf.;
19 Rundkirche (Ausstellung fu r 

sakrale Kunst;
20 Haus ein. Kunstlers am S ee;
21 Stahlhaus(GruppePagano);
22 Blumen-Schau;
23 Tennisklubhaus (Ganzstahl- 

bauweise System Kern);
24 Wochenendhaus;
25 V illa ;
26 M asonite-Pavillon;
27 u. 28 M otta-Pavillon;

17

handeln, das in Italien wie in Deutschland zu den wich
tigsten modernen Aufgaben des Architekten gehórt. Von 
den Arch. E. A. G r i f  f  i n i , P. B o 11 o n i ist eine Gruppe 
von Bauten ausgefuhrt, in denen die Ergebnisse eingehen- 
der Studien in wirtschaftlicher, sozialer und asthetischer

Hinsicht zum Ausdruck kommen. Es handelt sich dabei um 
Typenelemente, die die verschiedensten Kombinations- 
móglichkeiten zulassen und sich fur ganze Wohnquartiere 
verwenden lassen. Abb. 8 und 9 zeigen einen dieser 
Musterbauten, an dem auch die mannigfachen Fragen des
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Wohnungsbaues, wie Lage, Orientierung, Raumanord- 
nung, verschiedene Baustoffe und Bauweisen, sanitare 
Einrichtung und Ausstattung gezeigt werden sollen. Es 
handelt sich dabei durchweg um billige Volkswohnungen 
im Sinne zweckmafliger und gesunder Kleinsttypen.
Fur Italien, das bisher den Eisenbetonbau auflerordentlich 
begunstigte, wird das S t a h l h a u s  der Architektengruppe 
P a g a n o ,  C a m u s ,  P a l a n t i ,  S e b i n i ,  M a z z o - 
I e n i und M i n o I e 11 i besonders interessant sein. Er- 
bauer dieses Hauses ist der faschistische nationale Metall- 
industrie-Verband. Da Stahl zu den Einfuhrgutern zahlt, 
hat der Stahlbau mit keiner sonderlichen Entwicklung in 
naher Zukunft zu rechnen, er wird aber seine Zweckmaflig- 
keit in den Erdbebengebieten erweisen kónnen und sich 
vielleicht gegen die nationale Zementindustrie durchsetzen. 
Das Musterhaus, Abb. 6 und 7, das naturlich nur einen 
Ausschnitt aus einem mehrgeschossigen Bau darstellen 
soli, zeigt die konstruktiven Móglichkeiten der Stahlbau- 
weise: der grofle Wohnraum im Obergeschofl ist stijtzen- 
frei vorgesehen, die Decke ist an den Unterzugen des 
daruberliegenden Geschosses aufgehangt, um den Vor- 
teil gegenuber dem Eisenbetonbau herauszustellen.

Beochtenswert ist die hier zum ersten Małe praktisch zur 
Verwendung kommende V e t r o f l e x - V e r g l a s u n g ,  
ein aus Glasfasern bestehender Warmedammstoff, der 
Licht, aber keine Warmestrahlen durchlaflt. Diese Glas- 
art wird die Anordnung grofler Fensterflachen auch unter 
den hiesigen klimatischen Bedingungen ermóglichen und 
durfte, falls der Preis des Materials seine weite An- 
wendung nicht verbietet, den Charakter italienischer 
moderner Architektur dahin beeinflussen, dafl er sich dem 
der nórdlichen Lander annahert.
Das H a u s  e i n e s  K u n s t l e r s ,  Abb. 10— 13 (Arch. 
F i g i n i und P o 11 i n i), vereint die Lósungen verschie- 
dener Probleme, die aus den spezifischen Forderungen 
italienischer Verhaltnisse, wie Klima und Landschaft und 
aus den persónlichen Anforderungen und Anspruchen 
eines Kunstlers erwachsen. Das Ineinandergreifen von 
Haus und Garten, das aus den angedeuteten Problemen 
sich ergibt, hat hier eine reizvolle Gestaltung gefunden. 

Der P a v i l l o n  d e r  f a s c h i s t i s c h e n  P r e s s e  und 
der i t a l i e n i s c h e n  G e b r a u c h s g r a p h i k ,  Ab- 
bildung 14, war eine der wichtigsten Bauaufgaben der 
Ausstellung, da hier in reprasentativer Weise die Be
deutung der Presse und politischer Propaganda fiir  den 
faschistischen Staat zum Ausdruck gebracht werden 
sollte (Architekt B a l d e s s a r i ) .
Ob der Architekt eine vollkommene Lósung gefunden hat, 
indem er einen Ausspruch Mussolinis: „Die Presse sei 
klar wie ein Glaspalast" in die bauliche Wirklichkeit uber- 
tragt, mufl erst der Mailander Sommer erweisen. Fraglos 
wird der Pavillon durch vorhandene hohe Baumgruppen 
vor allzu ubermafliger Sonnenwirkung geschutzt und 
grofle Sonnenvelen werden nótigenfalls eine allzu blen- 
dende Lichtflut abdammen.
In einer kleinen R u n d k i r c h e ,  die moderne Bau- 
gedanken mit den traditionellen Bediirfnissen des kathol. 
Kults verbinden w ill, wird eine besondere Ausstellung 
neuzeitlicher sakraler Kunst untergebracht (Arch. C a - 
b i a t i ,  C a s s i ,  M a r c h e t t i ) .
Die Architekten, die auf Einladung der Ausstellungsleitung 
die verschiedenen Bauten im Parkgelande zu errichten 
hatten, waren, abgesehen von der Lósung ihrer eigent- 
lichen Aufgabe, vor die schwierige Bedingung gestellt, die 
auf dem ihnen angewiesenen Raum vorhandenen Baume 
unbedingt zu schónen. Es laflt sich unschwer vorstellen, 
wie sehr die Aufgabe dadurch erschwert wurde: Das

Problem ist jedenfalls durchweg gelóst worden, ohne den 
Grundrifllósungen Gewalt anzutun.

In der Langsachse des Kunstpalastes ist der L i t t o r i a -  
S t a h l t u r m  — 100 m hoch — (Arch. P o n t  i ,  Ing. 
C h i o d i) erbaut, den die Aufzugsfirma S t i e g I e r er- 
richtete und mit einem modernen schnellfahrenden Auf- 
zugstyp versah. Am Fufle des Turmes befindet sich der 
W aggonpark der Verkehrsabteilung, der verschiedene 
internationale Wagentypen — Pullman, Speise undSchlaf- 
wagen — umfassen w ird ; leider wird die Mitropa kein 
Wagenmaterial zur Verfi3gung stellen kónnen, da es 
wegen der sommerlichen Reisezeit restlos benótigt wird. 
Italien wird seinen neuesten W agentyp zeigen, der an- 
geblich die zweckmafligste und modernste Lósung 
darstellt.

Die i t a l i e n i s c h e  G a r t e n k u n s t ,  die nach der 
historischen Blutezeit einen vólligen Niedergang erlebte, 
tritt w ieder in den Mittelpunkt des Interesses, das Gefuhl 
fur raumliche Gartengestaltung ist wieder erwacht. Im 
Park werden verschiedene heutige italienische Garten- 
architekten die neuesten italienischen Leistungen auf 
diesem Gebiet aufweisen. Gute neuzeitliche Lósungen 
von Straflen- und Parkbeleuchtungen werden uber das 
Ausstellungsgelande verteilt.

Zum Schlusse noch einige Bemerkungen uber die A u s -  
s t e l l u n g e n  i m K u n s t p a l a s t .  Der gesamte West- 
flugel nimmt die auslandischen Sektionen auf, der Ost- 
teil im Erdgeschofi die Architekturausstellung und im 
Obergeschofl die italienische Kunstgewerbeschau. Die 
A r c h i t e k t u r a u s s t e l l u n g  wird sich folgender- 
maflen gliedern:

1. Die G a l e r i e  d e r  N a t i o n e n  w il l  ein Panorama neuzeit
licher Architektur und d ie  Kennmale heutigen Bauens in jedem Lande 
geben. H ie r werden A rbeiten  d e r bedeutendsten deutschen Archi
tekten ausgeste llt sein. Deutschland w ird  h ie r bei weitem  am besten 
und am starksten vertre ten sein. Die Zusammenstellung lie g t in 
Handen des BDA.

2. Die Ausstellung a u s g e f u h r t e r  i t a l i e n i s c h e r  B a u t e n  
soli an den letzten und besten Beispielen den Stand d e r italienischen 
Bauentwicklung ze igen.

3. „ I t a l i e n ,  d a s  s i c h  e r n e u l "  b r in g t M o de lle  und Zeich- 
nungen von Bauten, d ie  in der Ausfuhrung begriffen  sind.

4. Die A b te ilung  „ K u n s t l e r p e r s ó n l i c h k e i t e n "  w il l  ind i- 
y idue lle  Z iige fijh render K iinstler dem Publikum verm itte ln . Von 
deutschen Architekten wurden G rop ius, Mendelsohn und M ies van 
der Rohe e inge laden .

5. Die Ausstellung t y p i s c h e r  m o d e r n e r  B a u  ten soli einen 
Ouerschnitt durch das heutige Bauschaffen geben und d ie  hervor- 
ragendsten Leistungen aus jedem A u fgabengeb ie t vorfuhren.

ć. Ausstellung besonderer im W ettbew erbsw eg a u s g e f u h r t e r  
M u s t e r e n t w u r f e  f i jr  yerwhiedene A ufgaben aus samtlichen 
Baugebieten.

Das Ziel, das sich die Ausstellungsleitung gesteckt hat, 
lohnt wirklich den Einsatz aller Mittel. Es ware der Mai
lander Triennale ein voller Erfolg zu wunschen, denn es 
kann keinem Zweifel unterliegen, dafl damit der moderne 
Baugedanke auch in Italien gesiegt hat.

Den Architekten wird die i n t e r n a t .  A u s s t e l l u n g  
f i i r  a n g e w a n d t e  K u n s t  im D i e n s t  d e s  V e r - 
k e h r s w e s e n s  besonders fesseln: Flugzeugkabinen, 
Modelle und Aufnahmen von zahlreichen Schiffseinrich- 
tungen, von Auto- und Flugzeugkarosserien, von Schlaf- 
und Speisewagen. Ein Schiffsspeisesaal und verschiedene 
Schlafkabinen werden in natiirlicher G rofle ausgestellt. 
Die d e u t s c h e  k u n s t g e w e r b l i c h e  A b t e i l u n g  
ist vom Werkbund zusammengestellt und wird die deut
sche Gebrauchsgraphik zeigen und durch einen Lehrfilm 
die praktische Entwicklung der deutschen Graphik und 
ihre Gebundenheit an die parallelen Entwicklungserschei- 
nungen der Architektur erweisen.
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TECHNISCHE FORTSCHRITTE
Ein neues M e ta llfe n s te r

Der Erfinder ging davon aus, ein Metallfenster zu 
schaffen, welches dicht, dauerhaft und wirtschaftlich sein 
soli. Die bisherigen Stahlfenster kónnen dies bei der 
bekannten Flachenberuhrung ihrer Fliigel mit dem Fenster- 
rahmen (Nachahmung der Holzfenster) und mit den fur 
den Fliigel statisch sehr ungiinstigen und ungenauen Walz- 
profilen (die Fenster federn stark nach innen und aufien) 
nicht erreichen. Aus diesem Grunde ist hier das statisch 
sehr giinstig gezogene Stahlrohrprofil von 28 mm Dm. 
bei 2 mm Wandstarke gewahlt worden, das sich in eine 
Bronzeschale mit zwei Linien und einer Flachenberuhrung 
dicht einlegt. Die Glasscheibe wird in ein an den Fliigel 
angeschraubtes Bronzeprofil eingekittet oder (bei sehr 
grofien Scheiben) aufierdem mit Metallwinkel gehalten. 
Bei dieser Anordnung ergibt sich, dafi alle dem Wetter 
ausgesetzten Teile aus 2 mm starker Bronze und nur die 
innen liegenden Fliigel aus lackiertem Stahlrohr bestehen. 
Diese sparsame Verwendung von Bronze ist durchaus 
wirtschaftlich. Der Bronzerahmen kann bei grófJerem 
Fenster durch ein T-Profil aus Eisen leicht verstarkt werden. 
Alle Beschlagteile lassen sich ohne grofie Schwierigkeiten 
sauber verdeckt anbringen. Die Verwendungsmóglichkeit 
ist gleichermafien fiir  Schaukasten, staubdichte Museums- 
schranke u. dgl. gegeben. Hersteller: Benzien, Dortmund

Ein bew eg licher B adeschrank
Der gezeigte ortsbewegliche Badeschrank sucht der For
derung nach einem Bad mit einem Mindestmafi von Auf- 
wand und Kosten gerecht zu werden. Er besteht aus drei 
Hauptteilen: aus dem Schrank, aus der Aufklappvorrich- 
fung und aus der Wannę. Ais Zubehór kommt ein 
Duschekasten sowie eine Treppe zum bequemen Ein- und

Aussteigen aus der Wannę hinzu. Der Schrank wird aus 
Holz oder Metali hergestellt, wei6 lackiert und auf Rollen 
oder Kugelgleitern bewegt, so dafi er sehr leicht von 
einem Ort zum anderen gebracht werden kann. Das 
Klappen der Wannę erfolgt in einfacher Weise durch 
Hochheben am griffórmig ausgebildeten Ende des Trag- 
winkeleisens. Die Wannę kann auch derart in die Auf- 
klappvorrichtung eingehangt werden, dafi die neue 
Wannenstellung um 180 Grad von der bisherigen Stellung 
in derselben Ebene abweicht, so dafi also Fufiende und 
Ablauf aufierhalb des Schrankes liegen, wodurch man 
einen genauer regelbaren Wasserablauf erreicht. Die Ent- 
leerung der Wannę erfolgt durch ein Ablaufrohr entweder 
unmittelbar in das Unterteil des Schrankes (durch Hoch- 
kippen), das hierfur und fiir  die Weiterentleerung des ver- 
brauchten Wassers besonders eingerichtet ist, oder sie 
erfolgt durch das Ablaufrohr an der Unterseite der Wannę 
mittels eines daruntergestellten Eimers oder in einen Aus- 
gufi in kurzer Zeit und ohne besondere Vorrichtungen. 
Oben auf dem Schrank ist ein Wasserkasten angeordnet, 
an dessen Stutzen ein Schlauch fiir  eine Handbrause auf- 
geschoben werden kann; der Wasserkasten wird ent
weder durch einen Deckel vollkommen geschlossen oder 
mittels einer breiten Umbórtelung gegen Herausschlagen 
des Wassers gesichert. An der Schrankriickseite lassen 
sich automatische Wassererhitzer (Gas oder Elektrizitat), 
Spiegel usw. leicht anbringen. Aufierdem ist eine kabinen- 
artige Umhiillung vorgesehen, die die Wannę umgibt, so 
dafi der Badende nicht gesehen werden kann. Auch die 
Anbringung einer Fliigelpumpe zum Einpumpen des 
Wassers von irgendeiner Wasserzulaufstelle aus ist vor- 
gesehen; natiirlich kann man das Wasser auch unter 
eigenem Druck mittels eines Schlauches in die Wannę 
laufen lassen.
Das Verwendungsgebiet des Schrankes sind Kleinst- 
wohnungen, Krankenhauser, Wochenend- und Siedlungs- 
hauser usw.; er kann auch zum Waschewaschen und ais 
Kinderbadewanne im Kinderzimmer benutzt werden.

Hersteller: Schmidt und Altmann, Berlin-Wilmersdorf
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Ein fa h rb c re r  W erktisch
Ein praktisches Hilfsgerat sichert gute Ausfuhrung jeg- 
licher Montage auf der Baustelle. Vor allem mufi es 
neben der Arbeitsstelle derart zur Hand sein, dafi Zu-

Ein verbessertes S tre ichm alł
Die Genauigkeit des Anreifiens paralleler Mafie sichert 
ein Streichmafi mit doppelten Stabchen. Das hier ge- 
zeigte Streichmafi hat zwei Paar yernickelte eiserne Vier-

kantstabchen von je 20 cm Lange, die sich im Fuhrungs- 
gehause leicht und bequem verstellen lassen und es er- 
móglichen, zwei Paar Risse gleichzeitig zu ziehen. Beim 
Anreifien eines Risses la fit sich ein Stabchen ganz zuruck- 
stellen. Gewicht 400 g.

Hersteller: Gebr. Kunz, Furstenwalde (Spree)

Flutlichtbeleuchtung
Fur die Beleuchtung grofier Arbeitsflachen auf Baustellen, 
Platzen usw. hat sich die Flutlichtbeleuchtung ais wesent
lich wirtschaftlicher ais die bisher ubliche Tiefstrahler- 
beleuchtung erwiesen. Bei Gleisleuchten genugen fur eine 
mittlere Beleuchtungsstarke von 2 Lux im Flutlichtsystem, 
bei dem hochkerzige Gluhlampen und stark gerichtetes 
Licht verwendet werden, 0,17 bis 0,2 Watt/qm Bodenflache 
gegenuber 0,3 Watt/qm bei Tiefstrahlern. Ein weiterer Vor- 
teil des Flutlichtes sind niedrige Anschaffungskosten und 
leichte ortsveranderliche Montage. Fiir die Anbringung 
der Flutlichtgerate genugen wenige Holzmaste von 8 bis 
14 m Hóhe, die nach Erfordernis auf- und umgestellt wer
den. Die Gesamtanlage bei Tiefstrahlerbeleuchtung kann 
sich um 25 v. H. bis 50 v. H. teurer stellen ais die Be- 
nutzung von Flullichtgeraten. Die geringere Zahi der 
Masten und Oberspannungen erleichtert den Baubetrieb. 
Die Gluhlampenstarken im Flutlichtgerat richten sich nach 
der benótigten Beleuchtungsstarke fiir  die órtlichen Ver- 
haltnisse. Im Bild ist die Beleuchtung der Arbeitsstelle 
eines Baggers ersichtlich. Das Flutlichtgerat ist an dem 
Fahrgestell des Baggers angebracht. Durch federnde 
Aufhangung oder federnd eingebaute Fassungen wird 
der Gluhlampenverbrauch in normalen Grenzen gehalten. 
Die Kosten eines neuen Flutlichtgerats mit Glassilber- 
spiegel fur mittlere Entfernung stellen sich auf 117 RM.

Hersteller: Allgemeine Elektrizitatsgesellschaft, Berlin

richtungen der Werkstoffe wie in geschlossener Werkstatt 
ausfuhrbar sind. Einen beachtenswerten Fortschritt in 
dieser Hinsicht bedeutet der fahrbare Werktisch mit 
Schraubstock und Arbeitstisch, der mit und ohne Schub- 
kasten ausgestattet werden kann (s. Bild).

Hersteller: Meier & Weichelt, Leipzig W  34

Eine verbesserte  W aschm aschine
Die Auflockerung der Siedlung erfordert eine Wasch
maschine im Haushalt, die auch grófieren Anspruchen 
gewachsen sein mufi. In hóchster Vollkommenheit bietet 
sich jetzt die hier gezeigte fahrbare Yorrichtung (Preis

mit Drehstrommotor rund 400 RM) mit Holzbottich oder 
mit Kupferbottich dar. Die Maschine wascht und wringt 
zu gleicher Zeit, spult auch die Wasche. Der vor- und 
riickwartslaufende, unfallsichere Wringer kann durch eine 
Schnellplattmaschine (250 RM) oder einen Antriebskopf 
(30 RM) zum Antreiben von samtlichen Kuchenmaschinen 
ausgewechselt werden. Alle Getriebe sind eingekapselt. 
Zwei umstellbare Gange ermóglichen es, grobe oder 
feine Wasche zu behandeln. Zum Abstellen von Kórben 
und Gefafien ist ein Drehtisch (20 RM) vorgesehen. Die 
Maschine arbeitet leicht, sparsam und ist von der Haus- 
frau bedienbar.

Hersteller: Max Schaede, Saalfeld (Saale)
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