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DAS KLEINE EIGENHEIM

BINDUNG UND FREIHEIT IM  EIGENHEIMBAU
Reg.-Baumeister a. D. E. W edepohl, Arch. BDA, Berlin

Eigenheim, V illa  und Siedlungshaus
D as k l e i n e  E i g e n h e i m  beginnt sich ais ein be- 
sonderer Typ im Gegensatz zur Villa und zum eigent- 
lichen Siedlungshause herauszubilden. Man hat in den 
letzten Jahren fast jede Form der Bautatigkeit zu Unrecht 
mit dem W orte Siedlungsbau bezeichnet und dabei oft 
vergessen, daG der Kern des Begriffes „siedeln" die 
landliche Sefihaftigkeit ist, dafi der Siedler, sei es ais 
Bauer oder Gartner, seinen Erwerb im wesentlichen aus 
dem Boden zieht. Die Arbeitslosigkeit hat dann zu dem 
Versuch gefuhrt, einen Obergangstyp zwischen stadtischer 
und landlicher Arbeit in der Form der Nebenerwerbs- 
siedlung zu schaffen. Dberall da aber, wo es sich um 
Miethauser oder um Eigenheime handelt, bei denen die 
Gartenzulage nicht hauptsachlich Ernahrungs- und Er- 
werbszwecken dient, tr ifft der Begriff Siedlungsbau im 
eigentlichen Sinne nicht zu, vielmehr handelt es sich um 
eine Umformung und Auflockerung der s t a d t i s c h e n  
Wohnweise. Die kleinen Eigenheimbauten, wie sie jetzt 
am Rande der Grofistadte entstehen, sind nur teilweise 
Nebenerwerbssiedlerstellen, meist aber suchen Leute aus 
ausgesprochen stadtischen Berufen ihre Ersparnisse in 
einem Eigenheim und einem eigenen Grundstuck anzu- 
legen, weil ihnen dies die sicherste Form der Eigentums- 
bildung und Besitzerhaltung zu sein scheint. Gleichgultig 
aus welchen Antrieben der Bau dieser kleinen Eigen
heime erfolgt, sie sind ais Ausdruck eines gesunden Stre- 
bens nach Verbindung mit dem Heimatboden und ais 
eine der wichtigsten Aufgaben fur die darniederliegende 
Bautatigkeit zu begrufien.

Das B auprogram m  des E igenheim es
Bei den Unterhaltungen mit den Bauherren fur solche 
kleinen Eigenheime stellt sich in vielen Fallen heraus, dafi 
die Vorstellung von dem angemessenen Bautyp meist 
ziemlich ungeklart ist. Das Rentnerideal der kleinen Villa 
spukt noch in vielen Kópfen, und es bedarf oft langer 
Arbeit des Architekten, um die Wunsche der Bauherren 
mit ihren Mitteln und vor allem auch dem Aufwand in 
Dbereinstimmung zu bringen, den ihr Einkommen auf die 
Dauer fur das Haus zulafit. Die V i I I a ais vor- 
stadtischer Wohntypus setzt soziale Zustande voraus, die 
heute meist nicht mehr vorhanden sind, namlich einen 
wohlhabenden Mittelstand mit einem auf gewisse Re- 
prasentation bedachten Haushalt und angestellten Haus- 
bedienten. Die Aufgabe jedoch, die das kleine E i g e n 
h e i m heute zu erfullen hat, mufi den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bedingungen Rechnung tragen,

welche fiir ein verarmtes Land die oft ais hart empfun- 
dene Wirklichkeit darstellen. Die erste und meist recht 
schwierige Aufgabe des verantwortungsbewufiten Archi
tekten bei der Bearbeitung der Bauplane ist es also oft, 
den Bauherrn zum Verzicht auf manche Wunsche zu 
bringen, die ihm noch vorschweben, und ihm trotzdem 
zu beweisen, dafi auch in einer verkleinerten und verein- 
fachten Wohnform ein durchaus menschenwiirdiges, an- 
gemessenes und gesundes Leben móglich ist.
Der Typ des kleinen Mittelstandhauses mit Garten mufi 
im Gegensatz zur Villa im wesentlichen auf die eigene 
B e w i r t s c h a f t u n g  durch die Hausfrau abgestellt 
sein. M it der Abkehr vom reprasentativen Haushalt er
gibt sich die Beschrankung der Raumzahl, so dafi nicht 
mehr die fruhere Wohnraumfolge: Efizimmer, Wohn- 
zimmer, Herrenzimmer, das ubliche sein wird, sondern 
die Vereinigung der einzelnen, getrennten Wohnraume in 
einen gemeinsamen grofien Raum, der u. U. unterteilt 
werden oder nischenartige Erweiterungen haben kann. 
Die A r b e i t s n i s c h e ,  wo der Schreibtisch steht, wird 
bei geistigen Arbeitern meist einen kleinen abgeschlos- 
senen Arbeitsraum bilden mussen. K u c h ę  u n d  W i r t -  
s c h a f t s r a u m e  sind im Einfamilienhaus stark von den 
Wunschen der Hausfrau abhangig. Fur etwas gehobene 
Lebensanspruche ist die W o h n k u c h e  wohl nicht aus- 
reichend. Trotzdem findet man besonders in West- 
deutschland die Sitte der Wohnkuche bis in die Kreise 
des Mittelstandes hinein. Eine gunstigere Form ist der 
W o h n r a u m  m i t  K o c h n i s c h e .  Diese Lósung bil- 
det aber nur einen Obergang zu der neuzeitlicheren 
Form der arbeitsparenden K l e i n k u c h e ,  die in be- 
quemer Verbindung mit dem Efiteil oder der Efinische im 
Wohnraum stehen mufi. Fur die S c h l a f r a u m e  ist 
das ubliche Bedurfnis: Elternschlafzimmer, ein grofier 
oder zwei kleine Kinderschlafraume, móglichst noch eine 
Kammer, entweder ais Schlafraum fiir  Hausgehilfin, 
Gastzimmer, Schrankzimmer oder ahnliches. Bad ist fast 
immer erwunscht, mindestens ein Waschraum mit Sitzbad 
oder Brause. Aus Sparsamkeit wird heute meist das 
W. C. im Bad untergebracht, dies scheint mir ein Not- 
behelf; in solchen Fallen ist ein zweites W . C. erforder
lich, sobald es sich um eine grófiere Familie handelt. 
Wenn das Haus ganz unterkellert w ird, kann auf einen 
Trockenboden verzichtet werden, da sich ein gut zu be- 
luftender Trockenraum neben der Waschkuche im Keller 
unterbringen lafit. Bei kleinen Hausern, die auf eigene 
Bewirtschaftung der Familie gestellt sind, wird in den 
meisten Fallen eine Z e n t r a l h e i z u n g  gewunscht.
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Wenn man alle Vorteile der Raumersparnis berucksichtigt, 
durfte sie in der Anlage kaum teurer sein ais die sonst 
sehr geschatzte Kachelofenheizung, aber auch diese lafit 
sich durch Anlage von zentralen Heizstellen, z. B. im 
Flur, sehr arbeitsparend ausbilden.
Das hier geschilderte Raumprogramm ist je nach Grofie 
auf einer bebauten Flachę von 44 bis 70 qm unterzubrin- 
gen. Soli das Haus nicht erweiterungsfahig sein, so wird 
die wirtschaftlichste Anlage das zweigeschossige Haus 
sein. Eingeschossige Flachbauten ohne raumlich benutz- 
bares Dach setzen ein verhaltnismafiig grofies Grund- 
stiick voraus, kónnen also nur fiir Aufienbezirke in Be- 
tracht kommen, wo die Grundstiickspreise niedrig sind. 
Die Frage des erweiterungs- bzw. an- und ausbaufahigen 
Hauses ist in den vergangenen Jahren ausfuhrlich erórtert 
worden. Die einfachste Form der Erweiterung durfte noch 
immer der Ausbau des Daches, insbesondere eines 
Giebeldaches sein. Bei den verhaltnismafiig kleinen 
Spannweiten wird in der Regel die Anlage eines Drem- 
pels notwendig werden.
Das Eigenheim ist zweifellos am beliebtesten in der Form 
des f r e i s t e h e n d e n  E i n f a m i l i e n h a u s e s .  
Sicherlich sind die Aufschliefiungskosten von Doppel- 
hausern, Reihenhausern oder gar Gruppenhausern zum 
Teil betrachtlich niedriger. Aber die Erfahrung zeigt, dafi 
sie ais Einfamilienhauser unbeliebt und nur schwer ver- 
kauflich sind. Der Grund hierfur ist nicht eine iiber- 
triebene Eigenbródelei, sondern meist die berechtigte 
Besorgnis vor nachbarlichem Larm mehr oder minder 
musikalischer Art.

G rundstiicksgroBe und G e ld nd ew ah l
Ist der Typ des kleinen Eigenheimes bis etwa 70 qm 
bebauter Flachę angemessen, so ergibt sich bei der ub- 
lichen zulassigen Bebauung von 20 v. H. eine notwendige 
Grundstiicksgrófie von 350 oder mit einem gewissen Zu- 
schlag von 400 qm. Es ist tafsachlich móglich, auf einem 
Grundstiick dieser Grofie ein kleines Eigenheim ais frei- 
stehendes Einfamilienhaus so unterzubringen, dafi noch 
eine brauchbare Gartenflache ubrigbleibt. Die ublichen 
Vorschriften verlangen einen Vorgarten von 5 m, oft
6 m Tiefe und Bauwiche von 3 bis 4 m Breite. Diese bau- 
und feuerpolizeilichen Vorschriften erschweren oft eine 
wirtschaftliche, gunstige und schónheitlich vollkommene 
Gartengestaltung. Wirtschaftliche Kleinstgrundstiickauf- 
teilungen lassen sich meist nur erreichen, wenn mehrere 
Einheiten oder eine grófiere Anlage nach einheitlichem 
Piane durchgefuhrt werden kónnen. Sonst werden Grund
stucke von mindestens 500 oder 600 qm notwendig sein; 
immerhin ist dies nur die Halfte der fruher ublichen Par- 
zellengrófie von 1000 bis 1200 qm.

Die zweckmafiige Grofie des Grundstuckes fiir  das 
Eigenheim ist im wesentlichen abhangig von den Kosten 
des Erwerbs und der Unterhaltung. Da es sich beim 
Eigenheimgarten hauptsachlich um einen Schmuckgarten 
handelt, bei dem der Ertrag eine angenehme Zugabe ist, 
kann er in der Grofie besonders dann erheblich be- 
schrankt werden, wenn der Besitzer sein Einkommen aus 
einem stadtischen Berufe zieht und die Gartenarbeit nur 
nebenbei zur Erholung betreibt.

V erhd ltn is  von Grundstiickspreis und Baukosten
Wahrend beim landwirtschaftlich benutzten Grundstuck 
das Gelande ais Betriebskapital die Hauptsache ist, das 
Haus nur ein Teil des Betriebes, mufi umgekehrt beim 
stadtischen Grundstuck das Haus die Hauptsache bleiben 
und der Preis des Grundstuckes in einem gesunden Ver- 
haltnis zu den Baukosten des Hauses stehen, welche den 
Hauptwert des Eigenheimes ausmachen. Ein gewisser An- 
halt ist gegeben durch die hypothekarische Beleihbarkeit

des Grundstuckes an erster und zweiter Stelle, die etwa 
Zweidrittel des Gesamtwertes von Haus und Grundstuck 
zusammen nicht zu iibersteigen pflegt. Die Kosten des 
Grundstucks allein sollten bei dem stadtischen Eigenheim 
infolgedessen nicht mehr ais ein Drittel des Gesamt
wertes betragen. Daraus ergibt sich, dafi kleine Hauser 
nur auf billigem Gelande, also in Aufienbezirken gebaut 
werden kónnen, dafi aber auf hochwertigem Gelande 
eine entsprechende Beschrankung der Grundstiicksflache 
notwendig wird, dereń untere Grenze im allgemeinen 
400 bis 500 qm sein durfte.
Bei der Auswahl des Gelóndes ist nicht nur die Schónheit 
seiner landschaftlichen Lage, sondern in der Regel die 
Billigkeit des Preises der starkste Anreiz. Allerdings sind 
die Erwerber sehr oft im unklaren dariiber, dafi ein 
billiger Rohlandpreis durchaus nicht immer ausschlag- 
gebend ist, sondern dafi die Kosten sehr viel bedeutungs- 
voller sind, welche durch Abtretung von Strafienland, 
Griinflachen, durch die Gelandeaufschliefiung, Strafien- 
baukosten und alles was damit zusammenhangt, ent- 
stehen. Beim Preisvergleich verschiedener Gelande ist 
auch zu beriicksichtigen, welche dauernden Lasten durch 
die Fahrtkosten der Familie entstehen durch den Zeit- 
und Geldaufwand fur die Wege zur Arbeitsstatte, zur 
Schule, zum Einkauf usw. Dieser Aufwand ist je nach 
Grofie und Zusammensetzung der Familie sehr ver- 
schieden. Fur einen Heimarbeiter z. B., der nur selten 
zur Stadt braucht, berechnen sich die Kosten ganz an- 
ders, ais fiir  eine stadterwerbstatige Familie mit schul- 
pflichtigen Kindern.

B eschrankte F re iz iig ig ke it
Der Besitzer eines Eigenheims ist nicht mehr so freizugig 
wie der Mieter einer Wohnung, der bei Anderung seines 
Arbeitsplatzes umziehen kann; auch mógliche Anderun- 
gen der wirtschaftlichen Lage wollen bedacht sein: Ver- 
lust der Stellung, Krankheiten, Witwenschaft usw. kónnen 
eines Tages zu starken Einschrankungen der Lebens- 
haltung zwingen, die fiir  den Eigenheimbesitzer schwie- 
riger sind, da er nicht einfach in eine kleinere Wohnung 
umziehen kann. Solche Bindungen sind zu beriicksichtigen, 
besonders, wenn die Grofie des Eigenheims iiber den 
kleinsten Rahmen einer dreiraumigen Wohnung hinaus- 
geht. In diesem Falle ist es zweckmafiig, bei der Anlage 
des Hauses von vornherein eine Aufteilung vorzusehen, 
welche die Benutzung durch zwei Familien móglich macht. 
Hier ist es im wesentlichen die Anlage der Treppe, des 
Hauseinganges und der mógliche Einbau eines zweiten 
Klosetts, welche fiir  solche spateren Anderungen mit einer 
sog. Einliegerwohnung ausschlaggebend sind.

Eigenheim  und K ra ftw a g e n
Wenn man so hoffnungsfreudig ist, anzunehmen, dafi der 
Kleinwagen in absehbarer Zeit ein Volksfahrzeug wird, 
so wird die Garagenfrage eine Aufgabe, welche von 
vornherein bei der Planung berucksichtigt werden mufi, 
und zwar nicht nur bei der Hausplanung, sondern auch 
bei der Bemessung der Strafienquerschnitte und der 
Vorgartengestaltung. Fiir die Garage i m Hause, d. h. 
meist im Kellergeschofi, ist die ubliche Lósung der 
schragen Einfahrt, welche den Vorgarten durchschneidet, 
nicht befriedigend. Der Wunsch nach einer Garage a m 
Hause endet meist in dem Verlangen, den Bauwich zu 
uberbauen, eine Lósung, die starkę Riicksichtnahme der 
Nachbarhauser bei der Planung oder gar eine einheit- 
liche Gestaltung verlangt. Die dritte Lósung: die
S a m m e I garage, also getrennt von Haus und Grund
stuck, findet bisher noch die wenigsten Freunde, aber z. B. 
an die Eingange von Wohnstrafien gelegt, hatte sie in 
Yerbindung mit ausreichender Bewachung, Tankstelle und
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Wagenwóscherei unbestreitbare Vorteile, besonders, weil 
sie die Wohnstrafien ruhig lafit. Der Kleinwagenbesitzer, 
der ein Eigenheim bewohnt, mufi sich daruber klar sein, 
dafi er nicht die gleichen Forderungen stellen kann, wie 
ein Mann, der in einer grofien Villa wohnt und sich einen 
grofien Wagen mit Chauffeur halt. In grofien Verhalt- 
nissen ist Platz genug, die Garage so unterzubringen, 
dafi sie weder auf dem eigenen Grundstiick stórt, noch 
die Nachbarschaft belastigt. In dem kleinen Rahmen 
eng beieinanderliegender Eigenheime dagegen, kann 
die Stórung durch zahlreiche Einzelgaragen unertraglich 
werden und den Hauptreiz des Eigenheimes, das ruhige 
Wohnen, vóllig unmóglich machen. Deshalb wird es be
sonders bei Kleingrundstikken ratsam sein, fiir die Unter- 
bringung der Kraftwagen eine Gemeinschaftsanlage vor- 
zusehen.

G em einschaftlichke it s ta tt  lndividualism us

Alle diese Einzelfragen zeigen, dafi eine wirklich wirt- 
schaftliche Gestaltung des kleinen Eigenheimes kaum 
móglich ist, wenn es ais individualistische Einzelvilla er
richtet wird. Die Aufgabe drangt vielmehr zu einer Ló
sung in genossenschaftlicher Form, weil dann durch den 
Zusammenschlufi vieler kleiner Elemente zu einem grofien 
Ganzen Vorteile fur die Gesamtgestaltung erreicht wer
den kónnen, welche wieder dem einzelnen zugute kom
men. Viele baupolizeiliche Beschrankungen lassen sich 
mildern, wenn solche Anlagen nach einheitlichen Gesichts- 
punkten gestaltet werden. In diesem Falle lafit sich auch 
die fiir Wohnsiedlungen so wichtige Unterbringung von 
Laden fur den taglichen Bedarf organischer lósen ais es 
heute noch oft der Fali ist. — Diese Vorteile fiir  den ein
zelnen aus einem genossenschaftlichen Zusammenschlufi 
mussen naturlich wie bei jeder Gemeinschaft entgolten 
werden mit dem Verzicht auf unbeschrankte individuelle 
Eigentumsrechte. Aber diese uberspitzten Eigentums- 
begriffe und ihre rechtlichen Auswirkungen bilden ja 
gerade die grófiten Hemmungen fur eine gesunde 
stadtebauliche Entwicklung, und es ist in einer Zeit, wo 
die Losung: „Gemeinnutz geht vor Eigennutz" immer 
starker im Volk verbreitet wird, notwendig, auch im Bau- 
wesen mit Nachdruck ihre Yerwirklichung zu betreiben.

G em einschaftliche F inanzierung
Ein Zusammenschlufi der kleinen Bauvorhaben wird aber 
auch aus f i n a n z i e l l e n  Grunden notwendig werden. 
Ganz ausnahmsweise wird der Bauherr das volle Eigen- 
kapital zum Erwerb des Grundstucks und zum Bau des 
Hauses zur Verfiigung haben. In der uberwiegenden 
Mehrzahl der Falle sind die Baulustigen vielmehr gleich- 
zeitig Baugeldsucher. Nun ist es bekannt, dafi der Geld- 
bedarf fur das kleine Eigenheim, das bisher in der Bau
wirtschaft keine so bedeutende Rolle gespielt hatte, 
meist durch Privathypotheken von befreundeter Seite ge
deckt wurde. Ferner haben die B a u s p a r k a s s e n  
einen erheblichen Zulauf aus den Kreisen gehabt, die ihre 
Sehnsucht nach dem kleinen Eigenheim verwirklichen wol
len. Je starker jedoch diese an sich so gesunde Eigen- 
heimbewegung anwachst, desto dringlicher wird die N ot
wendigkeit, sie in geordnete Bahnen zu lenken, nicht nur 
in stadtebaulicher, sondern auch in finanzieller Hinsicht. 
Genau so wie d a s  w i l d e  S i e d e l n  wird auch 
d a s  w i l d e  F i n a n z i e r e n  einmal ein Ende haben. 
In dem Augenblick jedoch, wo das Baugeld nicht mehr von 
befreundeter Seite geliehen wird, sondern aus dem 
Kapitalmarkt genommen werden soli, treten die Real- 
kreditinstitute mit ihren berechtigten Forderungen nach 
Sicherheit der Hypotheken auf. Auch die Bausparkassen 
sind in diesem Sinne ais Realkreditinstitute zu betrachten. 
Ihre zukunftige Entwicklung wird m. E. in der Hauptsache 
dort liegen, wo sie eine Lucke im Realkreditwesen aus- 
fiillen kónnen, namlich in der Beschaffung des nach- 
stelligen Hypothekarkredites und ‘ der Ansparung des 
Eigenkapitals. Die Bausparkassen sind deshalb m. E. an- 
gewiesen auf eine Zusammenarbeit mit den bestehenden 
Realkreditorganisationen und kónnen hier eine sehr 
wichtige Aufgabe ais Treuhander fiir  die zahlreichen 
kleinen Einzelobjekte ubernehmen. In der Zusammen
arbeit zwischen Baugenossenschaften, Bausparkassen 
und Hypothekenbanken liegen wichtige Probleme, dereń 
Lósung zwar nicht einfach ist, doch drangt der enge Zu- 
sammenhang zwischen der volkswirtschaftlichen, tech
nischen und finanziellen Seite des Eigenheimbaues zu 
einer Zusammenarbeit aller Beteiligten, weil nur so die 
Realkreditnot, insbesondere auf dem Gebiete des nach- 
stelligen Hypothekarkredits uberwunden werden kann.

BAUWEISEN FUR DAS EINFAMILIENHEIM
Reg.- und Baurat G iefibach, Berlin

In der DBZ vom 2. Dezember 1931 ist im Rahmen 
der seinerzeit von der Reichsregierung geplanten vor- 
stadtischen Siedlungen zu der Frage der fur diesen 
Wohnhausbau geeigneten Baustoffe und Bauweisen 
Stellung genommen. Im ersten Teil der Erórterung sind 
die Wandę in gebranntem Ton, Beton, Bims usw. beruck- 
sichtigt worden, dann wurden einige Grundrisse ent
sprechend den beabsichtigten Zwecken behandelt.
Mit der politischen W andlung in Deutschland ist der 
Glaube an eine bessere Zukunft unseres Vaterlandes 
durchgedrungen. Das kleine Sparkapital wagt sich her
aus. Neben der kleinen Siedlerstelle werden auch Eigen- 
Heime gefragt und bereits ausgefuhrt. Wenn auch das 
Grofikapital noch zógert und die Beschaffung auch der 
ersten Hypothek Schwierigkeiten macht, so werden zu
nachst Bauausfuhrungen im Preise von rund 6000 bis 
13 000 RM begehrt.

Aus diesem Bedurfnis heraus erscheint es angebracht, im 
nachfolgenden auf die Herstellung solcher kleinen Ein-

familienheime und auf die neueren Bauweisen einzu- 
gehen, fur die seit November 1931 eine allgemeine Zu- 
lassung erteilt ist oder eine solche eingeleitet wird.
Auf dem Gebiete der Ziegelindustrie ware zunachst auf 
den „Bremerstein" (Fa. Chr. & W . Bremer, Salzwedel in 
der Altmark), einen senkrecht zur Lagerfuge gelochten 
Stein, hinzuweisen. Er wird mittels eines Mórtelspar- 
apparates vermauert. Bei den Brandversuchen hat er 
sich gut bewahrt, so dafi er auch fiir  Brandmauern zu- 
gelassen ist. Der „Kammerstein" des Architekten Bau- 
meister, Lage, der ahnlich gelocht ist, hat im vorhergehen- 
den Jahre im Wohnhausbau Eingang gefunden.
Eine besondere Beachtung durfte der in Abb. la  und Ib  
dargestellte „Hakenstein" des Architekten W . Schroeder, 
Kóln-Muhlheim, finden. Das Mafi „a "  ist so gewahlt, 
dafi im Gegensatz zu den ublichen Grofiformatsteinen, 
wie Feifel, Aristos, Frewen, National usw., mit einer ein- 
zigen Steinform samtliche praktisch zu verwertenden 
Wandabmessungen móglich sind. Neben der 9 cm dicken
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l a  „H ake n s te in " des Arch. 
W ilh . Schróder, Kóln- 
Muhlheim

Glasbausteine System  L u x fe r

l b  Z iege lverbande m it dem 
Hakenstein

2 a  G lasbausteine fu r  tragende  W andę

h— H
lc  Markischer Leichtbaustein Hocho d. Berliner Bausteinwerke G. m. b. H.

2b Luxfer-Sprossenwand in e in facher Yerg lasung. 1 : 6

2c Luxfer-Sprossenwand in d op p e lte r Yerg lasung. 1 :6

2 d  Luxfer-O berlicht ohne S onderisolierung

3 Bohlerstahl-Skelettbauweise 2 e  Luxfer-O berlicht m it Sonderisolierung

Trennwand aus dem Teilstein kann die 14,5 cm, 19 cm, 
25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm usw. tragende Wand her
gestellt werden. Auch zu Schornsteinen lafit sich der 
Hakenstein verwenden, es mussen jedoch erst noch die 
amtlichen Versuche angestellt werden.
Fiir die Gewinnung der Ge-To-Be-Steine der Fa. Hugo 
Schwarzkopff, Berlin-Steglitz, mit den Abmessungen 
20 • 25 • 38 cm wird ais Zuschlagstoff gebrannter Tonsplitt 
statt Kies zu Zement (1 :7) verwendet. Der Ton wird in 
der Form und Grofie der Eierbriketts nach einem paten- 
tierten Verfahren im Schachtofen gebrannt und in zwei 
Gangen gebrochen. Dieser Zuschlagstoff la fit sich auch 
fiir  die Herstellung von unbewehrten und bewehrten 
Platten usw. nutzbar machen. Bei geeigneter Korn- 
zusammensetzung bietet dieser Zuschlagstoff neben 
seinem geringeren Gewicht ais Kies noch gewisse Vorteile. 
Die Bimsindustrie hat ihre Hohlblocksteine durch die Fa. 
Hubaleck, Koblenz, und Fa. Meurin, Andernach, teils ab- 
schliefiend gepruft, teils steht die Prufung vor dem A b
schlufi, wahrend die A-K-Steine der Fa. Leichtbaustoff- 
werke, Neuwied, gleichfalls eine zufriedenstellende Pru
fung bestanden haben. Der Bims-Grofiformat-Vollstein 
des Architekten Heinrich Bade, Hannover, von 12 cm und
14,5 cm Schichthdhe hat ebenfalls ein umfangreiches Ver- 
suchsprogramm mit gutem E^folg zuruckgelegt. Auf die

zahlreichen Mauerwerksverbande kann hier nicht naher 
eingegangen werden.
Eine Verwandtschaft mit dem Bims hat hinsichtlich der 
Zusammensetzung der „Markische Leichtbaustein-Hocho" 
der Berliner Bausteinwerke G. m. b. H. Fiir diesen wird 
eine geeignete Mischung von Synthoporit, Huttenbims 
und g. F. von besonders vorbehandelter Schlacke unter 
Beifugung von Hochofenzement verwendet, so dafi 
Warmehaltung, Schallabsorption und Regenabweisung 
gunstig beeinflufit werden. Dazu ist noch die Form des 
Steines nach Abb. 1 c so gestaltet, dafi durch Rippen- 
anordnung die durchgehenden Kopf- und Lagerfugen 
vermieden werden. Die Warmehaltung der 20 cm starken 
Wand ist vollstandig ausreichend, fur mehr ais zwei 
Geschosse kónnen auch die 25 cm starken Steine vor- 
gesehen werden. Das fiir diesen Hohlblockstein, der in 
der Umgebung von Berlin vielfach bei Einzelhausern 
und Siedlungen verwendet ist, gewahlte Rohstoffgemisch 
mit einem Raumgewicht von rd. 1100 kg eignet sich auch 
zu Deckenhohlsteinen, Stegzementdielen, Hakensteinen 
und dergleichen.

Das Glas ais Baustoff mufite kunftighin in der deutschen 
Bauwirtschaft mehr Verwendung finden dis bisher. Aus 
nationalen Grunden mufi allerdings gesagt werden, dafi 
auslóndisches Kapitał nach dem Kriege stark in die
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4 Yerlegen von B im shohiblodcstelnen „M e u r in '

c Eigenheim in ,,M eurin"-B im shohlblodcste inen bei 136 qm 
Nutzflache fu r  rd. 13 500 RM in Ausfuhrung beg riffen . — 
Teilung in zwei se lbstand ige  W ohnungen vorgesehen. 1:200

deutsche Glasindustrie eingedrungen ist. Die derzeitige 
Regierung wird es ais ihre nationale Pflicht betrachten, 
diesem ungehinderten Vordringen durch gesetziichen 
Schutz und durch Belebung des Binnenabsatzes Einhalt 
zu gebieten. Wahrend die Spiegelglasindustrie bereits 
von dem franzósischen Kapitał, der Fa. A. G. St. Gobain, 
Glaswerke Stollberg, uberwacht w ird, ist das Preflglas 
zur Zeit, welches fiir  die Bauwirtschaft in Frage kommt, 
noch nicht dieser Oberfremdung anheimgefallen.

Von den deutschen Firmen hat auf dem Gebiete des Bau- 
glases die Fa. Luxfer Gesellschaft, Berlin-Weifiensee, an- 
erkannte Erfahrungen gesammelt. Fur tragende Wandę 
eignen sich die Glasbausteine nach Abb. 2a. Nach 
einem Gutachten des Forschungsheimes Munchen ist fiir 
eine aus ganzen Steinen zusammengesetzte Wand die

Warmedurchlafizahl J =  5 , 2 ^  ^ q0£ und die W arm e

durchgangszahl k =  2,6
Kcal

fur eine aus halbenm2 • h • 0° C '
Glasbausteinen zusammengesetzte Wand zu J  — 5,7

und K =  2 7 'mi .  h7o»C errec l̂ne*' worden. In feuerpoli-

zeilicher Hinsicht sind die Wandę aus vorstehenden Glas
bausteinen zumindestens feuerhemmend, wenn sie nicht 
durch geeignete Vermórtelung usw. sogar die Eigen
schaft „feuerbestandig", die nach dem Erl. d. M. f. V. vom 
12. Marz 1925 betr. baupolizeilichen Feuerschutz bisher 
das Drahtglas trotz der starken Erwarmung an der dem 
Feuer abgekehrten Seite besitzt, erreichen konnte. Neben 
dieser Wandausbildung sind Betonsprossenwande nach 
Abb. 2b und 2c in einfacher und in doppelter Verglasung 
mit Erfolg durchgefuhrt worden. In ahnlicher Durchbildung 
finden w ir Oberlichter nach Abb. 2d und 2e.
Mit der guadratischen „N evada"-W andplatte und mit

6 Ausfuhrung in „N a t io n a ls te in e n "  
bei 115 qm N utzflache fu r rd . 10800 RM 
ausfuhrba r. E ingebaute Schranke 
eingeschlossen. 1 :200
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Eigenheime in „Lapurus-Bauw eise"
7 a—b Bei e infacher Ausfuhrung und 130 qm Nutzflache zum Preise 
von 7 750 RM, in besserer Ausstattung f i i r  8 850 RM herste llbar

7 c—d Im Zw eigeschofibau. W e rt a u f V eranda  und Balkon 
ge leg t. Zum Preise von 8850 RM bzw. 9400 RM lie fe rb a r

dem runden Glaskórper „Rotalith" łritt die oben erwahnte 
Fa. A. G. St. Gobain, Glaswerke Stollberg, Aachen, 
neuerdings auf Grund der allgemeinen Zulassung auf den 
Markt. Daneben ist auch das „Securit"-Glas anzutreffen. 
Es ist ein auf dem ublichen Wege gewonnenes Spiegel- 
glas, welches nach einem patentierten Verfahren nach- 
traglich gehartet wird und daher Biegezugspannungen 
bis zu rd. 2000 kg/cm2 aufzunehmen vermag. Da dieses 
Glas gegen Kerbwirkung sehr empfindlich ist, kann es 
nach der Hartung nicht mehr geschnitten werden. Bei 
der Zerstórung durch Schlag zerfallt es in wiirfelfórmige 
Teile, so dafl eine Verletzung durch dolchartige Splitter, 
wie sie bei gewóhnlichem Glas entstehen, nicht móg
lich ist.

Bisher ist der Glasbeton nur in statischer Hinsicht nach- 
gepriift worden; auf die Eigenschaften des Glases ist 
wenig W ert gelegt worden. Den bei Oberlichtern teil- 
weise aufgetretenen Rissen glaubte man durch Herab- 
setzung der Eisenbeanspruchungen auf 600 bis 700 kg/cnr 
zu begegnen. Aber trotz dieser geringen Beanspruchung 
sind diese Zerstórungserscheinungen nicht behoben. Es 
werden daher bei allgemeinen Zulassungen auch die Glas- 
eigenschaften mehr berucksichtigt. Auf Grund der órt- 
lichen Besichtigungen einiger Glashutten des Verfassers 
wird kunftighin vorgeschrieben, dafi beim Bau nur solche 
Glaser verwendet werden durfen, dereń Spannungs- 
freiheit im polarisierten Lichte in der Hiitte und von der 
verarbeitenden Firma nachgepruft ist. Ferner mufi die 
Licht- und Farbenbestandigkeit innerhalb einer Zeit ge- 
wahrleistet werden. An sich bestehen zur Zeit Mefiver- 
fahren zur Festlegung dieser geforderten Eigenschaften

noch nicht. Vom Verfasser ist daher angeregt worden, 
diese Untersuchungen durch die deutsche Glastechnische 
Gesellschaft einzuleiten oder finanziell zu unterstutzen. 
Jedenfalls werden mit Rucksicht auf die baupolizeilichen 
Belange auf dem Gebiete des Bauglases in theoretischer 
wie in praktischer Hinsicht weitere Fortschritte zu erwarten 
sein. Schliefilich werden auch die Glashutten z. B. die 
noch festzulegenden Mindestdicken der Glaser durch Ein- 
fuhrung der maschinellen, gleichbleibenden Zuteilung der 
Glasmasse in die Prefiformen gewahrleisten und durch 
W egfall des grófieren Anteiles an Minderware auch den 
Preis senken, damit die geplante Absatzsteigerung an 
dieser Stelle nicht scheitern darf.

Zu den neueren Bauplatten gehórt u. a. die Lignatplatte 
der Fa. Christoph & Unmack, Niesky, die im Freistaat 
Sachsen ais feuerhemmend zugelassen ist und auch in 
Preufien demnachst dieselbe Anerkennung findet. Von 
den aus Holzschliff gewonnenen Platten ist zur Zeit die 
einzige, ais deutsches Erzeugnis anzusprechende 
„Kapag"-Bauplatte hervorzuheben, die in Dicken von
8 bis 20 mm im Handel ist. Da sie in ihrer ungeschutzten 
Zusammensetzung glimmt, werden gegenwartig Versuche 
mit Feuerschutztrankmitteln, die im Betriebe wahrend der 
Herstellung im laufenden Bandę gleichmafiig und sicher 
in die Platte eindringen, angestellt. Diese gestalten sich 
mit Rucksicht auf die vorhandenen technischen Vorrich- 
tungen aufierst schwierig. Zum Beispiel eignet sich fiir 
diesen Zweck das bereits fiir  Gewebe, Papier, Stroh- 
hulsen zugelassene Feuerschutzmittel „Z ib ran" der Fa. 
Paul Zietemann, Berlin. Die Durchtrankung von dunnen 
Papierbahnen im Betriebe durfte nicht die fast uniiber-
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8a Schnitt durch eine „C hris toph  u. U nm ack"-W and 
m it „C . u. U ."-P la ttenve rk le idung  1 : 30

windlichen Hindernisse bieten. Auch in dieser Hinsicht 
werden Versuche durchgefuhrt.
Zu den Skelettbauweisen in Stahl gehórt die Bóhler- 
Massivbauweise D. R. P., Ausfiihrungsrechte fur Deutsch
land Bóhler-Stahlbau G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg.

Das tragende Gerippe besteht ausI-Tragern, die in einer 
genormten Entfernung von 1,2 bis 1,5 m angeordnet sind. 
Ringanker und Riegel geben dem Skelett die erforderliche 
Standsicherheit. Durch die Normung des Stahlskelettes 
ist es móglich, dieses wettbewerbsfahig herzustellen.
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OBERGESCUOSS

9 a , b , d ,,Bóhlermassiv- 
b a u " . Bei 120qm N utz
flache f i i r  13000 RM in 
Berlin herste llbar

1 :200

9 «  (rechts) ze ig t d ie  
W andausfiih rung  des 
W in te rga rtens in ,,Lux- 
fer"-Sprossen beton

Die Ausfachung erfolgt aufien durch Hohlsteine, die das 
Skelett vollstdndig umschliefien, und innen durch Bims- 
betonplatten, zwischen welche beiden Schichten ein Sperr- 
stoff aus Zinkfolie zur Verhinderung der Durchkaltung 
und Durchfeuchtung der Wand, sowie zur Erhóhung der 
Warmehaltung (siehe Abb. 3) eingelegt wird. Die Decken 
sind Massivdecken, bestehend aus Stahldeckentragern, 
tragendem Wellblechbelag, daruber 5 cm starkem Leicht
beton. Deckenuntersicht Doppelrohrdecke auf Traglatten. 
Bei dieser Konstruktion wurde erstmalig erreicht, dafi 
Stahlskelettbau auch bei Kleinbauten wirtschaftlich ist, wo
bei gleichzeitig noch eine Erhóhung der Isolierwirkung 
gegenuber dem normalen Mauerwerk um das Doppelte 
erzielt wurde.

Auch hier sollen die zahlreichen Deckensysteme, die ais 
neue Bauweise allgemein zugelassen sind, nicht naher 
behandelt werden. Neben der Holzbalkendecke wird 
uber dem Kellergeschofi die in Berlin im Preise nicht zu 
schlagende Kleinsche Decke verwendet. Zwischen Tra- 
gern werden auch fertig hergestellte Platten in Bims oder 
Kiesbeton verlegt. In diesem Falle ist eine poróse Platte 
zur Zuruckhaltung des Tritt- und Luftschalls dringend zu 
empfehlen.

Da der Kraftwagen nach der ab 1. April d. J. ein- 
getretenen Steuererleichterung bzw. -freiheit auch ein 
Verkehrsmittel des kleinen Mannes werden soli, ist det 
Einbau einer Garage beim kleinen Haus nicht von der 
Hand zu weisen. Um eine kunstliche Beleuchtung der 
Garage bei geschlossenem Tore móglichst zu ver- 
meiden, ist die Vorderwand zweckmafiig in den oben 
erwahnten Glasbausteinen vorzunehmen. Da nach den 
ministeriellen Bestimmungen fiir die Unterbringung von 
Kraftfahrzeugen die Umfassungswande feuerbestandig

g. F. auch feuerhemmend sein mussen und bewegliche 
Fensterverschlusse nicht gestattet sind, waren in der 
Trennwand zwischen Garage und Kellerraum gleich- 
falls Glasbausteine zu verwenden, wenn auch gemafi 
§ 20 der Bestimmungen eine Entbindung von den 
zwingenden Vorschriften des Abschnittes B durch die 
órtliche Polizei móglich ist. (
Nach den fruher und vorstehend behandelten Bau
weisen sind einige Einfamilien-Heime zum Preise von 
rund 6000 bis 13 000 RM naher erlautert.
In Bimshohlblocksteinen „M eurin" (Abb. 4 zeigt die 
Vermauerungsart) ist in Abb. 5a, 5b, 5c, ein in Aus
fuhrung begriffenes Eigenheim unter Leitung des 
Reg.-Bmstrs. O. Heidenreich, Charlottenburg, bei 680 cbm 
umbauten Raum und 136 qm Nutzflache fiir rund
13 500 RM móglich. In diesem Reich ist enthalten: In 
den Nebenraumen Terrazzo- oder Steinholzfufiboden, 
in den ubrigen Raumen Holzdielung, die Zentralheizung 
ist mit Warmwasser verbunden. Um das Obergeschofi 
im Bediirfnisfalle getrennt vom Erdgeschofi vermieten zu 
kónnen, ist der Grundrifi so gestaltet, dafi im Erdgeschofi 
neben der Treppe eine Trennwand mit Eingangstiir ohne 
Schwierigkeit eingezogen werden kann, wahrend der 
Abort spater ais Bad und die Kammer ais Kuchę be- 
nutzt wird. — In „Hubalecksteinen" dagegen wird bei an- 
nahernd gleicher Nutzflache und bei 670 cbm umbautem 
Raum der Preis von der Fa. F. W. Quindt, Berlin-Sudende, 
zu 13 900 RM ermittelt.

In Grofiformat-Tonsteinen „N a tiona l" ist der Entwurf 
nach Abb. 6 aufgestellt. Die Firma Ludowici, Jock- 
grim, fuhrt bei 25 cm Aufienwanden einschliefilich 
Heizung, Warmwasser, z. T. eingebaute Schranke bei 
580 cbm umbauten Raum und 115 qm Nutzflache zum 
Preise von rd. 10 800 RM aus. Fiir einen Zuschlag von
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rd. 650 RM kann ein doppelschlafriges Klappbett und ein 
Efirolltisch geliefert werden.

Zu den vorstehenden Ausfuhrungen in Bimshohlblock- 
steinen und Nationalziegeln ist im Entwurf nach 
Abb. 7a, 7b der Holzskelettbau in Verbindung mit dem 
bekannten Lapurusputz der Deutschen Lapurusgesell- 
schaft, Bremen, angewendet. Im Hauptentwurf sind 
samtliche Tagesraume in einem Geschofi geplant, 
wahrend der Zusatzentwurf nach Abb. 7c, 7d im Erd- 
geschofi auf die geschlossene Veranda und die 
anschliefiende offene Terrasse W ert gelegt ist. Im 
Obergeschofi ist vom Elternschlafzimmer aus der fur 
die Hausfrau aufierst wichtige Balkon zu erreichen. 
Diese feuerhemmende Ausfiihrung ist entsprechend 
dem Hauptentwurf bei 517 cbm umbauten Raum 
und 130 qm Nutzflache ohne Sonderausstattung 
fiir 7750 RM, mit Sonderausstattung (Tapezierung, Zen- 
tralheizung, Warmwasser, Stabfufiboden in zwei Haupt- 
raumen usw.) fur 8850 RM zu erwerben. Nach dem 
Nebenentwurf betragt der Preis 8200 RM bzw. 9400 RM. 
Es sei hier erinnert, dafi die vorgesehene Wandausfiih- 
rung in warmetechnischer Hinsicht einer rd. 45 cm dicken 
Normalziegelwand entspricht.
Ein weiterer Holzskelettbau, und zwar von der Firma 
Christoph & Unmack, mit aufieren Holzplatten und innen 
mit den feuerhemenden Lignatplatten versehen (siehe 
Schnitt Abb. 8a) ist in Abb. 8b, 8c, 8d entworfen. Bei 
dem Preise von rd. 12 000 RM frei Berlin betragt der um- 
baute Raum 580 cbm, die Nutzflache rd. 120 qm. Ein 
Hinterausgang fiihrt vom Garten unmittelbar zur Kuchę 
und zum Keller, so dafi die Hausfrau sich auf diesem 
Wege nicht den Blicken der Strafie auszusetzen braucht. 
Die Dauerfestigkeit dieser Holzbauweise zeigte sich im 
April d. J. beim Abbruch eines Wohnhauses in Berlin, 
welches in Berlin-Kópenick wieder aufgesfellt wurde. Nach 
rund 27 Jahren war das Holz einwandfrei erhalten, so dafi 
bei sachgemafier Ausfuhrung und Unterhaltung auch die 
Holzbauten den an sie gestellten Erwartungen ent- 
sprechen.

Zu diesen beiden Holzskelettbauten ist schliefilich in 
Abb. 9a, 9b ein Entwurf in  d e r B ó h l e r - M a s s i v b a u -  
w e i s e  dargestellt. Zum Preise von rd. 13 000 RM fiihrt 
diese Gesellschaft rd. 520 cbm umbauten Raum und 
rd. 120 qm Nutzflache aus. H ierfiir sind Zentralheizung 
und Warmwasser, System Junker, Fufiboden in Hobel- 
dielen mit Ausnahme in der Kuchę usw., wo Plattenbelag 
liegt, vorgesehen. In Abb. 9c sind fur den Entwurf zum 
Wintergarten Glaswande, System Luxfer, fiir  den Auf- 
preis von rd. 200 RM in Vorschlag gebracht. Abb. 9d 
(Lichtbild) zeigt ein ausgefiihrtes Haus von gleicher be- 
bauter Flachę, jedoch ist der Grundrifi fiir  zwei Familien 
aufgeteilt.

Aus den vorstehend entwickelten Entwiirfen fiir Ein- 
familienheime zum Preise von 6000 bis 13 000 RM lassen 
sich auch solche fur 4500 bis 9000 RM, die gleichfalls in 
der Umgebung von Berlin gefragt und gebaut werden, 
herleiten, ohne die sachgemafie Ausfuhrung zu beein- 
trachtigen. Bei Verringerung der Nutzflache von 120 
bis 144 qm, der eine im Neubau befindliche Wohnung 
von 150 bis 200 RM Monatsmiete entspricht, auf 70 bis 
100 qm, betragt nach iiberschlaglicher Ermittelung der 
Preis in „Hubalecksteinen" 7000 bis 9500 RM, in der 
Lapurusbauweise 4600 (5900) bis 6000 (6800) bzw. 
5500 (5900) bis 6300 (7300) RM, in der Bóhler-Massivbau- 
weise 4000 bis 10 800 RM. W ird eine 10 v. H. Gesamt- 
verzinsung des Anlagebauwertes fur Hypothek, Unter
haltung usw. eingesetzt, so betriige die Monatsmiete 
40 bis 90 RM. Diese kónnte bei fruchtbaren Grund- 
stiicken aus den Ertragnissen des Gartenbaues z. T. ver- 
mindert werden. Die erste Hypothek ist allerdings sehr 
erschwert. Diese mufite, abweichend von der bisherigen 
Ubung, die óffentlichen Gelder nur an die allmachtigen 
Siedlungsgesellschaften und Baufirmen zu vergeben, 
durch Zuteilung der Geldmittel unmittelbar an die Bau- 
lustigen oder an kleinere, solide Baugeschafte, die hier 
berucksichtigt sind, ermóglicht werden. Diesen Gedanken 
wird hoffentlich die jetzige Reichsregierung in die Tat 
umsetzen.

PRAKTISCHE WINKĘ FUR DAS EIGENHEIM
Dr.-lng. H. G. Bader, Berlin

Die Not zwingt zur Sachlichkeit. Soli aus der Not eine 
Tugend werden, so wird man beim Ausbau mit ge- 
ringstem Aufwand eine gegebene Aufgabe zu lósen 
suchen; d. h. denkbar weitgehende Ausnutzung der 
iiberbauten Flachę zu Wohnzwecken, billigste Installa- 
tion bei Erfullung aller Forderungen der Hygiene, Licht, 
Luft, Warme, Wasser bei geringstem laufenden Auf
wand von Betriebskosten. Daher fordert die Planung 
Beriicksichtigung kiirzester frostsicherer Leitungsfuhrung 
und weitestgehende Verwendung von Normteilen.

Zu b a u e n  w a r  d a s  a b g e b i l d e t e  L a n d h a u s  
am N o r d u f e r  d e s  B o d e n s e e s .

Gegeben ist die Bausumme rund 20 000 RM. Zur Zeit 
betragt der Einheitspreis des fest umbauten Raumes etwa 
25 RM je Kubikmeter, danach diirften 800 cbm geschaffen 
werden. Rechnet man fiir die Hóhe des Kellers 2 m, der 
beiden oberen Geschosse je 3 m, so ergibt sich ein Grund
rifi von 100 qm. Am billigsten ist der umbaute Raum bei 
quadratischem Grundrifi, weil sich dann fiir die ge
gebene Grundflache der kleinste Umfang ergibt. Die 
landesiibliche Bauweise erfordert ein Satteldach. Um 
die Firstrichtung zu betonen, mufi das Ouadrat zum

Rechteck verformt werden, d. h. statt 10 • 10 m werden 
9-11 m gewahlt. Nach Abzug von je 1 m fiir die 
Mauerstarken ergibt sich ein lichter Grundrifi von 
8 ' 10 m. Durch eine Mittelwand parallel dem Dachfirst 
soli darin die Zimmertiefe auf 4 m beschrankt werden. 
Die Lage des Grundrisses gegeniiber Nord wird be
stimmt durch die Aufgabe „am Nordufer des Boden
sees", d. h. in wesentlich ebenem Gelande, Zugang von 
der nórdlich gelegenen Strafie und Aussicht gegen 
Siiden iiber den See auf die Schweizer Berge. Um eine 
móglichst breite Front nach der Aussichtsseite zu ge- 
winnen, wird die Firstlinie parallel dem Ufer (Ost-West) 
gelegt; dann kann man auch durch den Dachiiberstand 
die hochstehende Mittsommersonne von der unmittel- 
baren Einstrahlung abhalten. Um fiir den Flur móglichst 
wenig Flachę zu opfern, soli der Zugang auf kurzestem 
Wege zur Mitte des Hauses fiihren. Die Haustiir iiegt 
also Mitte Nordfront. Der Flur unterteilt dann bei rund
1 m Breite die Nordhalfte der Grundflache in zwei 
Raume von 4 - 4y2 m. Gefordert waren fiir das Erd- 
geschofi zwei ineinandergehende Wohnraume, Efi- 
zimmer, Kuchę und Klosett; die beiden durch eine grofie 
Schiebetiir verbundenen Wohnraume werden, der Aus-
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sieht wegen, auf die Siidseite des Grundrisses gelegt. 
Von den beiden nórdlichen Raumen wird der eine Efi- 
zimmer, der andere nach Abzug von rund je 1 m fiir 
Klosett und unteren Treppenlauf Kuchę. Diese erhalt 
also rund 3 '3 ,5  m Grundrifi entsprechend dem Wunsche 
der Hausfrau von der freien Mitte des Raumes Herd, 
Spiilstein, Arbeitstisch und Schranke erreichen zu kón
nen. Da die Sonne beim Friihstiick durchaus, im Hoch- 
sommer vormittags in der Kuchę jedoch wenig er- 
wunscht ist, wird das Efizimmer nach Osten gelegt.

Die Heizanlage, die mit der Warmwassererzeugung ja 
aufs innigste verbunden ist, mufi naturgemafi unter die 
Kuchę gelegt werden, wodurch diese trotz Kachelung 
fufiwarmen Boden erhalt. Die Kohlen werden in den 
Heizkeller durch das Kellerfenster geschoben, vor dem 
eine grofie Zementplatte zur Abdeckung der Abortgrube 
angeordnet ist. Dadurch entfallt jeder Materialverlust 
und jede Verunreinigung des Brennstoffes, auch bei 
offener (billiger) Verladung. Der Zugang zum Heiz
keller, wie zu Waschkuche und Vorratskeller mufi im 
Einfamilienhaus von der Kuchę aus erfolgen. Um unter 
der Haupttreppe geniigend Stehhóhe fiir  die Keller- 
treppe zu gewinnen, wurden direkt hinter der Kellertiire 
noch im Kiichenboden zwei Auftritte mit drei Steigungen 
angeordnet, die zu einem Podest fiihren, auf dem die 
Schuhe gereinigt werden, damit der hierbei anfallende 
Schmutz nicht in die Kiiche gelangt, und wo aufierdem 
Miilleimer oder Hundekorb aufgestellt werden kónnen. 
So fiihrt auch die Kellertreppe wieder in Hausmitte. Die 
Tur zum Keller wird in der Kuchę mit den eingebauten 
Schranken und der Schornsteinverkleidung zu einer ge- 
schlossenen Wand vereinigt. Der bei dem niedrigen 
Strompreis (9 Pf./kWh) sehr wirtschaftliche Elektroherd 
wird, weil unabhangig von der Stellung des Schorn- 
steins, an die rechte, der Spiiltisch an die linkę Seite des 
Fensters, also ins beste Licht, gestellt.

So ergeben sich auch fiir das angrenzende Klosett und 
das dariiberliegende Bad kiirzeste und frostsicher ver- 
legte Leitungen. Leitungs- und Spulgerausche bleiben 
dem Wohnzimmer fern. Ja, sogar die neben dem Bad 
liegende Madchenkammer bekommt so ohne Frostgefahr 
fliefiendes Wasser, wie auch Zentralheizung. Dort wird 
auch — frostgeschiitzt und warmespendend — das Aus- 
gleichsgefafi mit Uberlauf in die Abwasserleitung und 
mit Entliiftung iiber dem Waschbecken eingebaut.

Im Obergeschofi mufite selbstverstandlich den zwei 
Hauptschlafzimmern fur Eltern und Kinder die Siidhalfte 
eingeraumt werden. Die in Hóhe der Fensterbriistung 
beginnende Dachschrage wird durch je einen 4teiligen 
durchgehenden Wandschrank bis auf eine kleine Kehle 
verborgen.
Der in der Industrie tatige Konstrukteur ist heute mit dem 
Gedanken vertraut, dafi ihm die friiher vorhandene 
konstruktive Freiheit nicht nur durch die Verarbeitungs- 
verfahren der Werkstoffe, sondern auch durch Normen 
beeintrachtigt wird. Zur Verbilligung sollen im allge
meinen móglichst den Normen entsprechende Fertig- 
erzeugnisse Verwendung finden. Aus diesem Grunde 
wurden in dem Haus auch nur zwei Ausfiihrungsformen 
von Innentiiren verwendet, und zwar breite Tiiren von 
85 cm lichter Offnung nur fiir die drei Wohnraume und 
die Kiiche, fiir  alle iibrigen Raume schmale Tiiren von 
65 cm. Fiir die Anordnung der Tiiren in den Raumen 
gilt im allgemeinen ais Richtlinie, durch die Tiiren móg
lichst wenig Stellraum und -wand zu verlieren. Sie wur
den daher móglichst in der Raumecke, soweit durchfiihr- 
bar, mit der Angel darin angeordnet. Die Verwendung 
von Normausfiihrungen gewinnt noch an Bedeutung fiir 
die Abmessung des ganzen Hauses bei den Fenstern.

In Riicksicht auf einen harmonischen Gesamteindruck 
des Aufieren zielte der Entwurf von vornherein auf Ver- 
wendung einer einheitlichen Scheibengrófie. Ais solche 
wurde zur Betonung der Waagerechten bei diesem Bau 
auf flachem Lande die Scheibengrófie 300-560 mm ge- 
wahlt. Das gewóhnliche Fenster enthalt acht Scheiben 
mit schmalen Zwischensprossen ohne Kampfer, und mifit 
in der lichten Maueróffnung 131 • 138 cm =  1,8 m2. Diese 
Mafie sind bestimmt durch die Normalmafie des Ziegel- 
steins. Z. B. entspricht die Fensterbreite zehn Kópfen 
(Ziegelsteinbreiten). Da Schlagladen vorgesehen sind, 
bestimmen die Abmessungen des Fensters auch die der 
Pfeiler, wobei in Riicksicht auf die Angeln fiir die eine 
Halfte eines Schlagladens an der Aufienwand sechs 
Kópfe, bei Nebeneinanderschlagen zweier Schlagladen 
also zwólf Kópfe, beim Ubereinanderschlagen zweier 
Halften nachbarlicher Fenster sieben Kópfe freigehalten 
werden miissen. Im Obergeschofi mufite dabei auch 
darauf geachtet werden, dafi die Laden beim Offnen 
nicht an die W indbretter des Giebels schlagen. Durch 
diese Festlegung erfuhren die zunachst nur aus dem 
Kosteniiberschlag gewonnenen Lichtmafie der Raume 
zusammen mit den wirklichen Mauerstarken nunmehr 
eine technisch genaue Festlegung.

Fiir Madchenkammer und Klosett wurde das Norm- 
fenster senkrecht, fiir  Keller und Boden waagerecht 
halbiert.
Da viel W ert auf ausreichende Belichtung gelegt wird, 
sollten trotz der freien Lage des Hauses Lichteinfalls- 
óffnungen im Betrage von im allgemeinen ein Fiinftel 
der Grundflache der Raume verwirklicht werden, wah- 
rend man sich sonst schon mit einem Sechstel oder einem 
Siebentel zufrieden gibt. Es kommt also auf je 9 m2 
Grundflache eines Zimmers ein Fenster. Daraus er
geben sich ohne betrachtliche Abrundung die eingezeich- 
neten Fensterzahlen.
Wenn auf diese Weise nun aufier der Zahl auch die An
ordnung in den Raumen in gewissem Umfange festgelegt 
ist, so blieb doch genug Freiheit, einzelne Fenster immer 
móglichst in der Mitte der betreffenden Innenwand an- 
zuordnen, um einen harmonischen Eindruck zu gewinnen. 
Deswegen wurde auch der Lichteinfall fur das Efi- 
zimmer aus Osten, fiir  das Herrenzimmer aus Siiden 
und fiir  das Damenzimmer aus Siidwesten festgelegt. 
Hingegen kam fiir die Raume des Obergeschosses nicht 
die Lichteinfallsrichtung in Betracht, da diese Raume ja 
im wesentlichen nur nachts benutzt werden, sondern es 
wurde auf beste Beliiftungsmóglichkeit, auch in schwiilen 
Sommernachten, W ert gelegt und zu diesem Zweck eine 
diagonale Durchliiftbarkeit gefordert, bei der der Luft- 
strom im allgemeinen nur die Fiifie der Schlafenden 
iiberstreicht, nicht jedoch sie am freiliegenden Haupt be- 
lastigt. Um auch im W inter ohne Gefahr fiir die Heiz- 
kórper bei offenem Fenster schlafen zu kónnen, wurde 
in jedem Schlafzimmer unter mindestens einem Fenster 
kein Heizkórper eingebaut.

Fiir die Hóhe der Fensterbriistungen war ausschlag- 
gebend, dafi man im Erdgeschofi in sitzender Stellung, 
im Obergeschofi in stehender eine móglichst unbehinderte 
Aussicht haben sollte, d. h. dafi die Mitte einer Scheibe 
in Aughóhe (115 bzw. 160 cm) liegen sollte. In Uberein- 
stimmung hiermit ergab sich die 15 cm grófiere (100 cm 
gegen 85 cm) Briistungshóhe im Obergeschofi aus Uber- 
stand und Schrage des Daches an den Siidfenstern.
Die Heizkórper wurden zur Vermeidung von Zugbildung 
durchweg in mit Celotex-Platten isolierten Nischen unter 
den Fenstern eingesetzt. Da so keine nutzbare Grund
flache verlorengeht, la fit sich der Mehraufwand fiir die 
Zentral- gegeniiber Ofenheizung aus dem Gewinn an
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Kellergeschofl Erdgeschofi 1:250

Hous am  Bodensee. A rch itek t D r.-lng . H. G. Bader, Berlin

ObergeschoO

Nutzflache bestreiten. Auch die Aufrichtung des Schorn- 
steins aus doppelwandigen Rohren an Stelle der Auf- 
mauerung laflt sich geldlich aus dem Gewinn an Nutz
flache rechtfertigen. So ergab sich ein lichter Ouerschnitt 
von 20'20 cm ais ausreichend und damit eine Grundflache 
40 - 40 cm. Dabei kónnen noch die Kanale zwischen 
Innen- und Auflenrohr zur Entliiftung von Raumen heran- 
gezogen werden. Zu dem Zweck werden Kuchę, Bade- 
zimmer und Oberflur an je einen Kanał direkt ange- 
schlossen, wahrend Abort und Waschkuche durch recht- 
eckige Blechrohre Verbindung mit einem solchen Kanał 
erhalten und schliefllich der linkę auflerste Teil des Vor- 
ratschrankes in der Kuchę ais Speiseschrank durch einen 
Kaminkanal entluftet und ein von unten auflen von der 
Nordwand herkommendes Blechrohr beluftet wird. Dabei 
erlaubt der lichte Ouerschnitt des Schornsteins, noch einen 
Waschkuchenherd anzuschlieflen. Der biliige Nachtstrom- 
preis von 4 Pf/kWh ermóglicht jedoch den preiswerteren 
Betrieb eines elektrischen Sprudelkochers (Protos), wo- 
durch das gerade beim Waschen lastige Feuermachen und 
-halten entfallt. Im ubrigen wird die Waschkuche (wie 
die Garage) durch die nicht isolierten Hauptheizleitungen 
temperiert, wodurch die daruberliegenden Wohnraume 
fuflwarm werden.
Der nach Nordosten gelegene Vorratskeller bleibt da
durch von Heizleitungen frei und wird noch durch die

darin aufgestellte Wasserversorgung (Brunnen, Pumpe, 
Windkessel) gekuhlt. Diese Anlage bietet nicht nur den 
Vorteil, dafl das Leitungssystem unter mafligem, wenig 
schwankenden Druck steht, weil die Pumpe selbsttatig 
zwischen 1,5 und 2,5 at gesteuert wird, sondern ist in An
lage und Betrieb wesentlich billiger ais ein Anschlufl an 
das rd. 300 m entfernte Ortsnetz. Die Pumpe springt 
durchschnittlich taglich zweimal auf sechs bis sieben Mi- 
nuten an und verbraucht rd. 1/2 kW. Die Wasserkosten 
betragen daher im Monat ungefahr 30 Pf. Der Kiichen- 
herd erfordert fiir  den Kopf etwa 20 kWh im Monat. Der 
grófiere Lichtverbrauch im W inter gleicht sich mit dem 
Nachtstromverbrauch im Sommer-Boiler wesentlich aus, so 
dafl man mit einem durschnittlichen Gesamtverbrauch von 
100 kWh, einschliefllich des elektrischen Kochens und 
Plattens in der Waschkuche, rechnen kann. Das ist ein 
Aufwand von noch nicht 20 RM im Monat. Hinzu kommt 
dann nur noch der durch die grofle Mauerstarke und 
dichte Kastenfenster herabgesetzte Kohlenverbrauch in 
der Zentralheizung, der 200 RM im W inter nicht erreicht. 
Durch die planmafligen Vereinfachungen sind trotz des 
durch die besonders gute Ausstattung bedingten hohen 
Ausbauverhaltnisses (62 v. H.) die Baukosten hinter dem 
Voranschlag zuruckgeblieben, so dafl das Ziel, bei ge- 
gebenen Anspruchen billig zu wohnen, mit den geringen 
Betriebs- und Baukosten erreicht wurde,
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BEISPIELE KLEINER EIGENHEIME

ŁBMÓO/OSS

Elnfam llienhaus In Blndow, Kr. Beeskow (im Bau)
A rch itek t D ip l.- lng . G. H elgen, Berlin

Bebaute Flachę =  117 qm 
um baut. Raum =  700cbm 
je 20 RM =  14 000 RM. 
Hierzu Terrassen, Zen- 
tra lhe izung , Warm- 
w asserbereitung,W and- 
fliesen usw. 1500 RM. 

Ausfuhrung in 38 cm 
starkem M auerw erk ge- 
putzt. 1 : 250

JSEUE BGIÓC//OSS

Haus in W oltersdorf. Architekten Kuhnert u. Peiffer, Berlin.

Bebaute Flachę: 73,5 qm, W ohnflache 41 qm, um bauter Raum 257 cbm, Baukosten schlusselfertig 6000 RM.

Foto: E. Leitner, C harlo ttenburg
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Einfamilienhaus in GroD-Machnow  
bei Rangsdorf. Baujahr 1932.

Architekt D ip l.-lng . G. Helgen, Berlin.

Bebaute Flachę =  81 qm , um bauter Raum 
=  278 cbm, je 23,20 =  6490 RM

Massivbau m it 25 cm Tuho-Hohlziegel- 
AufJenwanden ve rpu tz t. Sockel und 
Fundamente aus Beton, ke ine Unter- 
kellerung wegen hohen Grundwassers, 
Ofenheizung, Doppelfenster.

n d

1 : 200

Haus bei W e rd e r auf 
e in er Anhohe
Arch. Kuhnert u. P feiffer, 
Berlin

W ohngeschofi in Fachwerk 
verschalt.
Um bauter Raum =  648 cbm 
je 21 RM =  13 608 RM.

395



Eingangspartie

A rch itek t BDA D ip l.- lng . K. H. Tischer, Berlin 
Baujahr 1932. W andę  in Frewenziegeln. Bau- 
kosten 9000 RM. H ierzu Heizung, Be- und 
Entwasserung 1800 RM, fe rn e r noch Zulagen 
fu r Sonderwunsche: Parkett, Fliesen usw.

Landhaus in Klein-Machnow

Fotos: Krajewski, C harlo ttenburg

O0ERGESCHOS5

1:200

A u f e iner bebauten Flachę von 
56 qm ist in 2 Geschossen eine ge- 
raum ige 4l /2 Zim m er-W ohnung ent
w ickelt

Die Treppe ohne bes. Treppenhaus, 
w ie fu r diesen kleinen Haustyp 
zweckm afiig, fuh rt vom W ohnraum 
nach dem O bergeschofi; daselbst 
zum Abschlufi eine G laswand mit 
Tur, um Zugerscheinungen zu ver- 
meiden

W ohnraum  m it Kamin
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KI ein haus e in er G eneba- 
Type (Ges. fu r neue Bau
weise)

A rch itekt D r.-lng . Ludowiec 
Jodcgrim-Pfalz

Ausfuhrung m it N ationa l- 
steinen

Bauflache 47,6 qm / um bauter Raum 320 cbm. Baupreis 
von 4800 RM aufwarts, je nach Innenausstafłung

Nach Suden liegen W ohn-Sch la fz im m er, nach Norden 
Kuchę, Treppe, Bad, W . C.

Schlafzimmer m it K lappbett

G rundrifi 1 : 200

Rechts: Efirolltisch
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Straflenseite

Doppelwohnhaus in Nowawes
(Grundrisse rechts)
A rch itekten  Kuhnert und Pfeiffer, 
Berlin
Baujahr 1929

Eingangsseite

BEUCHTUNG DURO) 
LIŁGENDES OACHFENSTER

DachgeschoG

1 :200

PERGOLASTABŁ

Erdgeschofi

5PEISEKAMMER
ENTLUFTUNG

iEMENTPLATTEN

Foto: E. Leitner, C harlottenburg

Eigenheim in Fichtenwalde
Architekten Kuhnertund P fe iffer, 
Berlin

FUNDAMENTE
STAMPF8ET0N

ABDECKROSTE 
UBER KELLERSCHACHT 

ROSTE ZU 6 LEIO I 
SCHUHREINlGER

KellergeschoO
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Baujahr 1932

Archit. W . u. J. Kruger, Berlin 
Reg.-Baumstr. a. D.

Preis 14 000 RM schlusselfertig 
mit Sam melheizung, einschl. 
Arch itekthonorar und stadt. An- 
schlusse

1 cbm um bauter Raum 26.40 RM

Aufienputz schneeweifler Ge- 
blasesand m it W e iftka lk  und 
groflem G artenkies, rauh ver- 
rieben

Landhaus in Frohnau

Doppelhaus in Nowawes
(Lichtbild links)

Architekten K uhnertund P feiffer, 
Berlin

Umbauter Raum 1158 cbm je
23 RM =  26 634 RM

Erdgesdiofi 1 : 200

Obergeschofi
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TECHNISCHE FORTSCHRITTE
Eine neue H o lz fa s e rp la tte
Die Umarbeitung des Holzes uber Holzstoff zur Kapag- 
Isolierbauplatte ergibt die bemerkenswerte Tatsache, dafi 
das Raumgewicht der Bauplatte nur etwa einem Drittel 
des Raumgewichtes des Rohholzes entspricht. Daraus 
tolgt, dafi unendlich viele Luftzellen zwischen den kreuz 
und quer verfilzten Holzstoffasern gebildet werden, die 
die Ursache der hohen Isolierfahigkeit gegen Kalte und 
Warme sowie Schall sind. Die Warmeleitzahl liegt bei 
200 C bei 0,04. Die Kapag-lsolierbauplatte ist fest, 
leicht und hochporós. Die Holzstoffasern sind wasser- 
abweisend impragniert und lassen selbst bei langer 
Feuchtigkeitseinwirkung nur geringe prozentuale Wasser- 
aufnahme in den Aufienschichten erkennen. Die grofien 
Flachen sind schwer entflammbar und kónnen durch ge- 
eignete Behandlung feuerhemmend, ja sogar feuer- 
bestandig gemacht werden. Die Verarbeitung der 
Platten erfolgt mit einfachem Tischlerwerkzeug. Die 
Platte hat ein sehr grofies Anwendungsfeld.

Hersteller: Kapag, Grofi-Sarchen, Kr. Sorau (N.-L.)

Die a b w in k e lb a re  Rohr-Schnellkupplung

Mit einer Leitung aus Flanschenrohren, sei sie bestimmt 
fiir die Befórderung von Rein- oder Schmutzwasser, 
Prefiluft, Spulgut oder dergleichen, ist auf der Bau- 
stelle meist wenig anzufangen. W iirde man die Leitung 
dem unebenen Gelande anpassen, dann waren viele 
teure Formstiicke notwendig, ganz abgesehen von der 
Zeit, die durch das Zusammenschrauben der Rohre ver- 
lorengeht. Dafi es unangenehm ist, mit den in Sand 
zu liegen kommenden Maschinenschrauben arbeiten zu 
mussen, braucht nicht besonders hervorgehoben zu 
werden. Die Dichtungen werden nach einiger Zeit un- 
brauchbar; sie kónnen auch leicht abhanden kommen. 
Vereinfacht wird die Auslegungsarbeit einer Leitung da- 
gegen, wenn Rohre mit abwinkelbaren Schnellkupp- 
lungen zur Verwendung kommen. Die Kupplungsteile 
sind mehr oder weniger gut miteinander verbunden; sie 
kónnen nicht verlorengehen. Der Dichtungsring liegt 
geschiitzt. Rohre mit Schnellkupplungen kónnen in 
kurzer Zeit zu einer Leitung zusammengesetzt, ebenso 
schnell auch wieder gelóst werden.
Die S c h n e l l k u p p l u n g e n  m i t  U b e r w u r f -  
m u t t e r  (siehe Bild) bestehen aus drei Teilen, aus den 
beiden Kupplungshalften und der Oberwurfmutter. Die 
Kupplungshalften sind entweder mit konkav und konvex 
gekriimmten Flachen versehen, oder sie bestehen aus 
der Kupplungshalfte mit kugeliger Oberflache und der 
ais Kugelpfanne ausgebildeten Halfte. In jedem Fali 
kommt zwischen beide Teile ein Dichtungsring zu liegen, 
der durch das Zusammenschrauben mit Hilfe der hinter 
der einen Kupplungshalfte vorgesehenen, auf dem Rohr 
verschieb- und drehbar angeordneten Oberwurfmutter 
geprefit wird und so die Dichtigkeit der Kupplung ge- 
wahrleistet. Diese bleibt auch erhalten, wenn das eine 
Rohr gegeniiber dem anderen geschwenkt, also abge- 
winkelt wird. Normalerweise erfolgt die Abwinkelung 
schon beim Zusammensetzen der Leitung. Nachtragliche 
Abwinkelungen kommen nur bei eintretenden Boden-

senkungen oder bei teilweiser Omlegung der Leitung 
vor. Sind die Bodensenkungen nicht erheblich, so pafit 
sich die Leitung wieder von selbst dem Gelande an; 
jedenfalls werden Briiche und Knickungen der Rohre bei 
Verwendung von Schnellkupplungen vermieden. 
Hersteller: Geldbach, Gelsenkirchen; Patentrohrleitung 

G. m. b. H., Gelsenkirchen; Wingerath, Ratingen 
Die K e i l k u p p l u n g  wird durch Einschlagen von zwei 
Eisenkeilen geschlossen. Diese Kupplung besteht aus 
der Muffe auf dem einen Rohr, dem Ring auf dem an
deren Rohr und den mittels Kette an der Muffe be- 
festigten Keilen. Der auf dem Rohrende befestigte Ring 
wird in die Muffe geschoben; er kommt gegen einen 
Vollgummiring zu liegen. Dann werden die Eisenkeile 
zwischen Klauen und Ring getrieben; die Klauen sitzen 
an der Muffe. Bei Abwinkelung kann man den einen 
Keil nicht so tief wie den anderen eintreiben.

Hersteller: Hydor G. m. b. H., Berlin-Mariendorf 
Zu erwahnen ware noch eine K u p p l u n g ,  dereń Teile 
nicht mit den Rohrenden verschweifit oder auf diese auf- 
gewalzt werden brauchen. Um die Rohrenden legt man 
Schellen, die mit den Kupplungsteilen verschraubt sind. 
Das Zusammensetzen geschieht durch Einschieben des 
einen Rohrendes in die Muffe, das Auseinandernehmen 
durch Anheben einer Klinke und Herausziehen des Rohr
endes. Wichtig ist, dafi diese Kupplung auch mit einem 
dritten Abzweig zum Einsetzen eines Abzweigbogens, 
eines Hosenstiickes, eines Ventiles oder dergleichen ge
liefert wird. Hersteller: Lanninger-Regner A.-G., Frank- 
furt-Ródelheim
Die eine Kupplung lafit sich etwas mehr ais die andere 
abwinkeln; durchschnittlich kann man mit einer Abwinke- 
lungsfahigkeit von 15 Grad aus der Leitungsachse rech- 
nen. Das geniigt in den meisten Fallen. Die Kupp- 
lungen halten die ublichen Betriebsdriicke aus; die 
Wingerathsche Kupplung blieb noch bei einem Probe- 
druck von 80 atm. dicht. Die Normallange der Einzel- 
rohre mittleren Durchmessers betragt 6 m. Es werden 
schwarze oder asphaltierte, normalwandige Stahlrohre, 
verzinkte, diinnwandige Stahlrohre, verzinkte Blechrohre 
und Aluminiumrohre verwendet. Die Aluminiumrohre 
sind etwa ein Drittel mai so schwer wie normalwandige 
Stahlrohre (Vergleich: 6 m langes Rohr mit Kupplung), 
sie kosten aber ungefahr doppelt so viel wie diese.

(Text: Schróder-Berlin)

P raktische S tah lle ite rn
Stahlleitern verziehen sich nicht in Holmen und Sprossen, 
es werden keine Teile locker, ihre Sicherheit gegen Un-
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glucksfalle ist damit sehr grofi. Geeignete Wahl der Pro
file fiir Holm und Sprosse geben geringeres Gewicht bei 
gleichwohl hóherer Tragfahigkeit wie bei hólzernen 
Leitern. Die hier gezeigte unfallsichere, zusammenklapp- 
bare Treppenleiter mit Sicherheitsbrucke aus Stahl hat 
Holme aus profiliertem Stahlblech, in dereń Zwischen- 
raum die Stahlsprossen fiir  die Trittstufen eingeschweifit 
sind. Die 38 • 35 cm grofie, sich selbsttatig hebende und 
senkende Podest- oder Trittplatte ermóglicht bequemes 
unfallsicheres Stehen beim Arbeiten. Gesamthóhe der 
Leiter bis 2,75 m, Gewicht bis 22 kg, Preis etwa 45 RM. 
Zur Mitnahme auf Fahrradern (s. Bild) dienen Anlege- 
leitern bis zu 4 m Lange, dereń aus U-fórmig geprefitem 
Stahlblech gefertigte Holme zwei- und dreifach zusammen- 
klappbar sind.

Hersteller: Robert Kuner, Ebersbach i. Sa. 

Die A lfo lm eta ll-lso lie ru n g

Diese bietet gegenuber bisher ublichen Isolierungen mit 
Kieselgur usw. den Vorteil hóheren Warmeschutzes. Das 
Bild zeigt eine 6 cm starkę Alfolmetall-lsolierung (D. R. P.) 
fiir eine Fernheizleitung im unbegehbaren Betonkanal, 
die aus konzentrischen, liegenden, geknitterten Folien be- 
steht. Auf dem Betonsockel steht eine fur die Isolierung 
verwendete Folien rolle (40 cm Folienbreite). Die Lagen 
auf dem Rohr sind 2 bis 3 cm breit uberlappt und unten 
zusammengefalzt. Alle Stófie sind gegeneinander ver- 
setzt. Eine Abdeckung der Isolierung durch Blechmantel 
ist nicht erforderlich, so dafi auch die sonst durch die 
Isolierung hindurchgehenden Abstandshalter, die die 
Warmeleitzahl erhóhen, entfallen. Die Alfolmetall- 
lsolierung ist fast gewichtslos (Raumgewicht 3 kg/m3) und 
in jedem Temperaturzustand des zu isolierenden Gegen- 
standes verlegbar.

Hersteller: Alfol-Dyckerhoff G. m. b. H., Hannover

Uberwachungsvorrichtung zu r S icherung tech n i- 
scher A nlagen gegen  W in d b o e n
Bewegliche und fahrbare technische Anlagen (Fórder- 
briicken, Verladekrane usw.), aufierdem freistehende 
hohe Bauten (Schornsteine, Maste, Antennenmaste) 
unterliegen bei plótzlichen W indboen der Gefahr der 
Zerstórung. Die Behórden verlangen daher gewisse 
Sicherheitseinrichtungen, um Gefahren im Betrieb aus- 
zuschliefien. Solche Einrichtungen mussen aber den

„Staudruck" des Windes aufzeichnen, der die Differenz 
darstellt zwischen dynamischem Druck und statischem 
Druck. Nur dann wird aufier der Starkę des Wind- 
stromes auch der Einflufi der Bauform auf die Belastung 
der Flachen berucksichtigt. Derartige Einrichtungen 
werden von den Askania-Werken A.-G. (Bambergwerk), 
Beriin-Friedenau, hergestelit. Diese Vorrichtungen be- 
sitzen eine Windmefianiage mit Anzeige- und Registrier- 
gerat fur den Staudruck. Bei Erreichung einer be- 
stimmten Windstarke werden Warngerate bestatigt und 
dann Sicherungsmafiregeln selbsttatig ausgelóst. Bei 
einer fahrbaren Fórderbrucke ist beispielsweise eine 
Windfahne mit Mefiduse meist am Fuhrerhaus an- 
gebracht (bei grofien Anlagen evtl. mehrere, da sich 
der Winddruck schon in einiger Entfernung erheblich 
andern kann), die den dynamischen Druck feststellt und 
mit der Leitung mit dem Mefiapparat fur statischen Druck 
in Verbindung steht. Die Stauduse ist ais einfaches 
Venturirohr ausgebildet. M it der Windfahne kónnen 
auch Einrichtungen zur Aufzeichnung der Windrichtung 
verbunden werden. Die Staudruckmefigerate sind 
Differenzdruckmesser mit einer Metallmembrane ais 
Mefiorgan. Die gemessenen Staudrucke werden fort- 
laufend aufgezeichnet. Bei Erreichung der Gefahren- 
zone werden Licht- oder Schallsignale ausgelóst, wird 
die Gefahrzone tatsachlich erreicht, so werden die 
Schienenbremsen selbsttatig angezogen, so dafi die 
Verladebrucke stillsteht und gegen Umwerfen gesichert ist.

Konische H ulsenpfah le
Unter den Grundungsarten haben die konischen Hulsen
pfahle bei Hoch- und Tiefbauten zunehmende Beachtung 
gefunden, da sie Eisenbetonpfahlen ublichen Querschnitts 
statisch uberlegen sind. So tragt beispielsweise im nassen 
Sandboden ein 6 m langer Eisenbetonkantelpfahl 30/30 
bei zweifacher Sicherheit 12,71, ein Konuspfahl mit 26 cm 
Durchmesser an der Spitze 28,61. Ein Konuspfahl fiir  201 
Belastung wurde nur 5,3 m Lange erfordern. Umfang- 
reiche Belastungsproben unter baupolizeilicher Aufsicht 
haben diese erhóhte Tragfahigkeit bestatigt. Die Her- 
stellungsart des Hulsenpfahles durch Niederbringung 
eines konischen Blechrohres, das mit Beton ausgefullt 
wird, ermóglicht sofortigen Arbeitsbeginn, schnellen Ar- 
beitsfortgang, gute Abbindung des Betons und bietet 
ganz besondere Kontrollmóglichkeiten fiir  Ausmafi und 
Beschaffenheit des fertig gerammten Pfahls. Der Langen- 
bereich wurde bis 14 m erweitert. Durch Vervollkommnung 
der Ramm- und Ziehvorrichtungen wurde letzthin wieder- 
um eine Verbilligung des Verfahrens erzielt.
Hersteller: Pfahle- und Mast^baugesellschaft m. b. H.,
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Ein n ichtrostender D iibel
Dubel, die aus einer in die Wand einzusetzenden Hulse 
und dem darin eingeschraubten Dubel bestehen, sind am 
vorteilhaftesten, wenn sich die eingeschraubten Diibel 
nach langer Zeit noch lósen und weiter verwenden lassen 
oder wenn man in das Gewinde der festsitzenden Hulse 
einen dem Zweck besser angepafiten Dubel erneut ein- 
schrauben kann. Weder Messing- noch Nickelausfuh- 
rungen haben in dieser Beziehung befriedigen kónnen. 
Dem Mangel hilft ein neuer Dauerdubel aus Metali ab, 
der mit einem Kadmiumuberzug versehen ist, durch den 
das Verrosten des Gewindes und dadurch das Festrosten 
der Dubelschraube sicher, auch in feuchten Raumen, im 
Freien oder gegebenenfalls im Wasser, verhindert wird.

Die Dubel sind auch unempfindlich gegen Warme und 
Kalte. Ihre Hulse hat einen quadratischen Querschnitt 
von verhaltnismafiig kleinen Ausmafien, der nur ein 
kleines Loch im Mauerwerk bedingt. Durch die konische 
Form und die gelochten Seitenflachen sitzt die Hulse fest 
im Mauerwerk und laftt sich infolge ihrer ais Kreuzkopf 
ausgebildeten Hinterseite auch dann leicht in den Mórtel 
eindrucken, wenn er schon im Abbinden begriffen ist. 
Dauerdubel werden in den Langen von 34, 40, 46 und 
52 mm hergestellt. Die einzuschraubenden Zubehórteile 
sind in einfachem oder poliertem Messing oder in ver- 
nickelter und polierter Ausfuhrung zu haben.

Hersteller: Metallwarenfabrik Kupfer-Asbest-Co.,
Heilbronn a. N.

RECHTSFRAGEN
W an n  gen ie fłt e ine Baugenossenschaft Be- 
fre iung  von d erV erm ó g enssteuer?  (Entscheidungen 
des Reichsfinanzhofes III. A. 929. 31.)

Eine Baugenossenschaft verlangte ihre Freistellung von 
der Vermógenssteuer, da sie tatsachlich und nach ihrer 
Satzung bezwecke.. den Bau von kleinen Wohnungen fiir 
minderbemittelte Personen zu fórdern. Der Reichsfinanzhof 
wies aber die Rechtsbeschwerde der Baugenossenschaft 
ais unbegrundet zuriick und fuhrte u. a. aus, Befreiung von 
der Vermógenssteuer konne nur dann eintreten, wenn 
die Baugenossenschaft lediglich fur gemeinnutzige 
Zwecke in Betracht komme, d. h. wenn es sich um Zwecke 
handle, durch dereń Erfullung unmittelbar die Ailgemein- 
heit gefórdert werde; eine Gemeinnutzigkeit im Sinne 
des Vermógenssteuergesetzes komme dann in Frage, 
wenn die objektive Voraussetzung der Fórderung des 
Gemeinwohls und die subjektive Voraussetzung des Ge- 
meinsinns bestimmend mitwirke. Gemeinsinn sei ais Be- 
weggrund und Gemeinwohl ais das bezweckte Ergebnis 
der Gemeinnutzigkeit anzusehen. Vorliegend entfalle die 
Voraussetzung des Gemeinsinns ais bestimmende Ur- 
sache. Eine gemeinnutzige Tatigkeit sei nicht fur vor- 
liegend zu erachten, wenn in der Hauptsache eigenwirt- 
schaftliche Vorteile verfolgt werden. Von Selbstlosigkeit 
konne dann nicht gesprochen werden, wenn sich Privat- 
personen vereinigen, um ihre Wirtschaft zu fórdern. 
Wenn sich Personen, die fiir sich Wohnungen suchen, 
vereinigen, so werde nicht das Gemeinwohl, sondern die 
Fórderung eigenwirtschaftlicher Interessen mafłgebend. 
Ein Wohnungsinhaber, welcher der Genossenschaft nicht 
beitrat, hatte damit zu rechnen, dafl er gekundigt wurde 
und seine Wohnung verlor. Von Selbstlosigkeit der Ge
nossenschaft konne keine Rede sein. Die Fórderung des 
gemeinen Nutzens sei nicht die treibende Kraft bei der 
Grundung der Genossenschaft gewesen. Der Gesetz- 
geber wollte vor allem die Steuervergunstigung ge- 
wahren, damit móglichst viel Wohnraume hergestellt 
werden, um die Wohnungsnot aus der W eit zu schaffen. 
Es solle nicht nur satzungsmaflig, sondern auch durch 
das tatsachliche Verhalten bezweckt werden, Klein- 
wohnungen zu bauen. Die Genossenschaft sei aber erst 
ziemlich spat an den Neubau von Wohnungen gegangen, 
um steuerliche Vergiinstigungen zu erlangen.

O. Meldner, Berlin-Lichtenberg

R iickgdngigm achung eines G rundstuck - K auf- 
v e rtra g es  (Baumeister P. H. in G.)

T a t b e s t a n d  u n d  F r a g e .  Ein 1929 verkauftes Grund
stuck ist durch die Wirtschaftskrise heute um rund 60 v. H. 
im Werte gefallen. Vertragsma6ig waren 37 v. H. des 
Kaufwertes bei AbschluB des Vertrages zu zahlen, der 
Restkaufpreis in zehn gleichen iahrlichen Raten. Den Ver- 
pflichtungen des Vertrages kann bei der heutigen Wirt- 
schaftslage nicht mehr nachgekommen werden, ein An- 
trag auf Ruckgangigmachung des Kaufes bzw. Herab- 
setzung des Kaufpreises wurde abgelehnt. Kann derVer- 
trag riickgangig gemacht werden? W ie kann sich der 
Kaufer vor dem Verlust des bereits gezahlten Kapitals 
schutzen?
A n t w o r t .  Eine einseitige Herabsetzung des im Jahre 
1929 vereinbarten Grundstijckskaufpreises aus dem 
Grunde, weil er damals nicht angemessen gewesen oder 
der Grundstuckswert inzwischen gesunken sei, ist nicht 
zulassig; auch kónnte durch keine gerichtliche Maflnahme 
eine zwangsweise Herabminderung des Preises erfolgen. 
Ebenso wenig kónnen Sie, wenn Ihnen die Erfullung der 
Vertragspflichten wirtschaftlich nicht mehr móglich ist, vom 
Vertrage zurucktreten.
Eine A n d e r u n g  d e s  V e r t r a g s p r e i s e s  oder 
eine R u c k g a n g i g m a c h u n g  d e s  V e r t r a g e s  
ist n u r  auf dem Wege der Vereinbarung mit dem Ver- 
kaufer móglich. Wenn dieser dazu nicht bereit ist, so 
ist er berechtigt, auf Grund der Schuldurkunde und der 
darin enthaltenen Vollstreckungsklausel seine Vertrags- 
forderung im Wege der Vollstreckung in Ihr Vermógen, 
insbesondere auch durch Versteigerung des Grundstucks, 
beizutreiben.
Eine W  a n d e I u n g (d. h. Ruckgangigmachung des 
Kaufvertrages) kommt deshalb nicht in Frage, da gesetz- 
liche Grunde fiir  die Ausubung eines derartigen Wand- 
lungsrechtes nicht bestehen.
Es gibt leider, selbst wenn die Unmóglichkeit zur Er
fullung der Vertragspflichten ganzlich unverschuldet ist, 
kein Mittel, eine Abanderung des Vertrages oder eine 
Ruckgangigmachung zwangsweise zu erreichen und Sie 
sind dem ausgesetzt, das bereits in das Grundbuch in- 
vestierte Kapitał zu verlieren, wenn der Erlós in der 
jetzigen Zeit hinter dem wirklichen W ert des Grund
stucks zuruckbleibt.

Rechtsanwalt Dr. Paul Glass, Berlin
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