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VORSCHLAGE AN DIE REICHSREGIERUNG
B e a rb e ite t von d e r F a c h g r u p p e  B a u i n d u s t r i e  des  Re ic h s v er  b a n d e s d e r  De u t s c h e n  I n d u s t r i e

Der Herr Reichskonzler hat in seiner Ansprache am 
Tag der nationalen Arbeit an das ganze deutsche Volk 
den Appell gerichtet, es musse selbst mithelfen, das 
Problem der Arbeitsbeschaffung zu lósen. Die Fach
gruppe Bauindustrie des „Reichsverbandes der Deutschen 
Industrie" hat diese Ausfuhrungen zum Anlafl genommen, 
dem Reichskanzler, dem Reichsarbeitsminister, dem Reichs- 
finanzminister und dem Reichswirtschafts- und Reichs- 
ernahrungsminister in einer Eingabe am 20. Mai Vor- 
schlage zu unterbreiten, wie diese Ziele auf dem Gebiete 
der Bauwirtschaft verv/irklicht werden kónnen. Das Bau
gewerbe fuhlt sich um so mehr berufen, einen derartigen 
Schritt zu tun, ais es wohl am starksten unter dem Zu- 
sammenbruch der Wirtschaft zu leiden hat und seine bis- 
herigen Vorschlage auf eine Wiederbelebung der Bau
tatigkeit ebenfalls vorzugsweise darauf gerichtet waren, 
die private Unternehmungslust des Einzelnen wieder zu 
wecken. Die Vorschlage beschranken sich auf die 
H o c h b a u t a t i g k e i t  und betreffen neben dem 
óffentlichen, dem gewerblichen und dem landwirtschaft
lichen Hochbau vorzugsweise den Wohnungsbau und die 
Instandsetzung von Hochbauten. W ir halten die Aus
fuhrungen fur so wichtig, dafi w ir nachstehend einen Ge- 
samtijberblick geben:

Der W ohnungsbau

a) D e r W o h n u n g s b e d a r f
Die bisher vielfach vertretene Anschauung, dafl der Woh- 
nungsmarkt gesattigt sei, hat sich nach neueren Fest- 
stellungen des Statistischen Reichsamts ais falsch erwiesen. 
Es ist festgestellt worden, dafl bei Fortbestand der der- 
zeitigen Bevólkerungstendenzen bis zum Jahre 1960 nicht 
nur ein grofler Wohnungsbedarf, sondern auch eine tat- 
sachliche Nachfrage nach einem Mehr an Wohnungen 
dauernd vorliegt bzw. neu entsteht, die um so starker in 
die Erscheinung treten wird, je mehr sich die Wirtschafts- 
lage und damit die Einkommensverhaltnisse des Ein
zelnen bessern werden. Der Neubedarf in diesem Zeit- 
raum wird auf 5 Mili., die tatsachliche Nachfrage auf 
etwa 4 Mili. Wohnungen geschatzt. Fur die ersten Jahre 
wird deshalb die Neuschaffung von 400 000 Wohnungen 
jahrlich fur erforderlich gehalten.

b) D ie  M ó g l i c h k e i t e n  d e r  B e d a r f s d e c k u n g  
Durch die Wohnungsteilung kónnen insgesamt nach den 
vorliegenden Schatzungen hóchstens 200 000 Wohnungen 
geschaffen werden, also nur die Halfte eines fur not
wendig erachteten Jahresprogramms. Eine andere Ver- 
teilung des vorhandenen Wohnungsraumes ist auch nicht

móglich. Die Bedarfsdeckung kann also nur durch den 
Wohnungsneubau bewerkstelligt werden. Hierbei mufl 
die in unserer Volkswirtschaft vor sich gegangene Struk- 
turwandlung einerseits und die Einkommensschrumpfung 
andererseits berucksichtigt werden, d. h. verstarkter Bau 
von Siedlerwohnungen und Eigenheimen gegenuber der 
bisherigen Bevorzugung des Miethausbaues auf der einen 
Seite und bevorzugte Herstellung von Kleinwohnungen 
auf der anderen Seite. Die Ruckwanderungen aus den 
Groftstadten sind aber nicht derart, dafl in diesen ein 
□ berflufl an Wohnungen entstande, sondern auch fiir 
die kommenden Jahre entsteht in den Groflstadten ein 
laufender Neubedarf, der bis 1960 mindestens auf 1 bis 
1 Millionen Wohnungen geschatzt wird. Trotz des zu 
beachtenden Dranges zum Eigenheim erweist sich des
halb der stadtische Miethausneubau fur die kommenden 
Jahre auch noch ais notwendig. Durch die verschiedenen 
Siedlungsformen, landwirtschaftliche Vollsiedlung, Kurz- 
arbeiter- und Erwerbslosensiedlung wird der jahrliche 
Wohnungsbedarf nur zu einem kleinen Teil gedeckt wer
den kónnen. Nach den bisherigen Erfahrungen wird man 
hóchstens jahrlich mit der Ansetzung von 10 000 bis 
15 000 Vollsiedlern und 20 000 vorstadtischen Randsiedlern 
rechnen kónnen, was bedeutet, dafl die Wohnungsneubau- 
tatigkeit sich in der Hauptsache auf den Eigenheimbau 
und den stadtischen Miethausbau erstrecken mufl. Diese 
Folgerung findet noch eine Stutze durch die Notwendig- 
keit der Beseitigung der abbruchreifen Elendsquartiere in 
den groflstadtischen Mietkasernen. Hamburg geht be
reits mit gutem Beispiel voran, auch andere Stadte 
werden sich auf die Dauer dieser Aufgabe nicht ent- 
ziehen kónnen. Der Staat mufl aus staatspolitischen 
Grunden sowohl W ert darauf legen, die jetzt vorhandene 
Zusammenballung von zum Teil staats- und gesellschafts- 
feindlichen Kraften in diesen Altbauvierteln zu beseitigen, 
ais auch die einzelnen Bewohner durch menschen- 
wurdigere Unterkunftsraume in ihrer Einstellung zum 
Staat und zur Gesellschaft allmahlich zum Besseren zu 
wandeln.

c) F r e i e  P r i v a t w i r t s c h a f t i m W o h n u n g s b a u  
Voraussetzung fiir  die Weckung der privaten Unter
nehmungslust auf dem Gebiete des Wohnungsbaues und 
Wohnungswesens ist aber, dafl samtliche Hemmungen be- 
seitigt werden, die der privaten Unternehmungslust noch 
entgegenstehen. Das sind in erster Linie die unhaltbaren 
Zustande, die auf dem Wohnungsmarkt bestehen. Die 
Wohnungsbaupolitik der vergangenen Jahre hat zu 
einer vollkommenen Zerruttung des Bau- und Wohnungs- 
marktes gefuhrt. Die Altbauten stehen dem Neuhaus-
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besitz gegenuber. Die ersteren unterliegen noch zum 
Teil der óffentlichen Zwangs- und Mietenbewirtschaftung 
und haben die Hauszinssteuer zu fragen, die letzteren 
sind so uneinheitlich finanziert und so verschieden steuer- 
lich belastet, dafi ein marktmafiiger Wettbewerb unter 
den einzelnen Wohnungen nicht móglich ist, selbst wenn 
es sich um Wohnungen handelt, die in jeder Beziehung 
den gleichen Wohnwert besitzen. Diese Unterschied- 
lichkeiten mussen beseitigt und insbesondere fur die Zu- 
kunft verhindert werden. Die Beseitigung ist nur móglich 
durch Wiederherstellung privatwirtschaftlicher Rentabili- 
tatsgrundsatze fur alle Wohnungen, Beseitigung aller 
staatlichen Zwangseingriffe, Aufhebung der Unterschiede 
der steuerlichen Belastungen und Befreiungen, wobei ins
besondere die Lage eines grofien Teiles des sogenannten 
alten Neuhausbesitzes beriicksichtigt werden mufi. Dies 
erscheint móglich durch ein Entgegenkommen in der Til- 
gung der Hauszinssteuerhypotheken und die vom Reichs- 
kanzler in Aussicht gestellte Zinssenkung. Der Weg zur 
Verhinderung erneuter unterschiedlicher Behandlung ist 
darin zu sehen, dafi, abgesehen vom Kleinstwohnungs- 
bau fur die minderbemittelte Bevólkerung, keine Bevor- 
rechtigungen mehr fur irgendeine Gruppe von Woh- 
nungsunternehmungen gegeben werden, d. h. entweder, 
dafi die gemeinnutzigen Wohnungsbauunternehmungen 
in ihrer jetzigen Form beseitigt werden oder dafi ihre 
Betatigungsmóglichkeit auf Kleinstwohnungen fur die 
minderbemittelte Bevólkerung beschrankt wird. Anderen- 
falls sind die privaten Hausbesitzer nicht in der Lage, mit 
den gemeinnutzigen hinsichtlich der Miethóhe in W ett
bewerb zu treten. Damit ist aber auch jeder Unter- 
nehmungslust des privaten Bauherrentums ein Riegel vor- 
geschoben. Ferner ist es notwendig, den gesamten biiro- 
kratischen Apparat, den man in der Nachkriegszeit zur 
Betreuung des Wohnungswesens aufgezogen hat, zu be- 
seitigen, da er nur verteuernd und hemmend wirkt. Seine 
Aufgaben kónnen, soweit sie geldlicher Natur sind, von 
den bestehenden Realkreditanstalten, wie Hypotheken- 
banken, Sparkassen, Genossenschaften usw., ubernommen 
werden, soweit sie stadtebaulicher und baupolizeilicher 
Art sind, von den Baupolizeibehórden. Soweit die 
private Betatigungslust auf dem Wohnungsbaumarkt 
wieder geweckt und tatig werden soli, mufi der W e t t 
b e w e r b  d e r  ó f f e n t l i c h e n  H a n d  a u s g e -  
s c h a 11 e t und jede ihr sonst von seiten der óffentlichen 
Hand entgegenstehende Hemmung beseitigt werden.

d) D e n  W o h n u n g s b a u  f ó r d e r n d e  M a f i 
n a h m e n
1. Erhóhung der Miindelsicherheit 1. Hypotheken von 40 
auf 662/s v. H. Angesichts der aufierordentlichen Senkung 
der Baukosten bei gleichzeitiger Erhóhung des Wohn- 
wertes der neueren Wohnungen ist die bis vor kurzem 
noch berechtigte niedrige Beleihungsgrenze fur erste 
Hypotheken nicht mehr begriindet, da eine Entwertung 
fiir die neu zu errichtenden Bauten, wie sie in den ver- 
gangenen Jahren zu beobachten war, nicht zu erwarten 
ist. Mit der Erhóhung der Beleihungsgrenze wurde auch 
ein grofier Teil der Finanzierungsschwierigkeiten be
seitigt sein.
2. Starkere Hergabe von Kleinhypotheken. Die bereits 
von einigen wenigen Hypothekenbanken geiibte Her
gabe kleiner Hypotheken hat sich ais vorteilhaft zur 
Forderung der Eigenheimbewegung erwiesen, so dafi die 
Ausdehnung des Verfahrens auf andere Hypotheken
banken erstrebt werden mufi.

3. Tilgungshypotheken. Um sowohl dem Eigenheim- 
besitzer ais auch dem Miethausbesitzer die allmahliche 
Entschuldung seines Grundstiicks zu ermóglichen und bei 
letzterem vor allem die Yoraussetzungen zu schaffen,

die notwendigen Abschreibungen vornehmen zu kónnen, 
damit nach Ablauf der Lebensdauer des Hauses seine 
Erneuerung durchgefiihrt werden kann, ist es zweck- 
mafiig, in Zukunft die Hypotheken vorzugsweise in der 
Form von Tilgungshypotheken zu geben. W are fruher 
die Finanzierung der Mietkasernen durch Tilgungshypo
theken vorgenommen worden, so hatten die jetzigen 
Elendsquartiere in den Altbauvierteln langst abgerissen 
und erneuert werden kónnen.

4. Zinssenkung. Voraussetzung fiir  die Wahl der Form 
der Tilgungshypothek fiir  eine den heutigen Verhalt- 
nissen angepafite niedrige Mietpreisbildung und damit 
fiir  die Weckung der privaten Unternehmungslust auf 
dem Gebiete des Wohnungsneubaues ist, dafi die Zins- 
hóhe fur langfristiges Kapitał sich in angemessenen 
Grenzen halt. Von der vom Herrn Reichskanzler in Aus
sicht gestellten Zinssenkung kann ein sehr starker Antrieb 
auf dem Gebiet des Wohnungsneubaues erwartet 
werden.

5. Wiedereinschaltung der Sparkassen ais Hypotheken- 
geber. Die Sparkassen waren in der Vorkriegszeit die 
vornehmlichsten Hypothekengeber fiir  den Eigenheimbau, 
wie iiberhaupt fiir  kleinere Mittelstandsbauten. Es wird 
fur dringend erforderlich gehalten, den Sparkassen diese 
alte Betatigungsmóglichkeit wiederzugeben, d. h. sobald 
ihr Einlagenbestand sich entsprechend erhóht hat und die 
Verschuldung aus der Krisenzeit behoben ist, die Sperr- 
vorschriften fur die Hergabe der Hypotheken aufgehoben 
und der Verwendungszwang eines allzu grofien Teiles 
der Mittel fur óffentliche Bediirfnisse der Kommunen be
seitigt werden.

6. Pflege des nachstelligen Hypothekarkredits. Die Be- 
schaffung des nachstelligen Hypothekarkredits war schon 
zu Friedenszeiten aufierordentlich schwer und ist es 
heute noch viel mehr. Die Fachgruppe sieht eine Lósung 
des Problems darin, dafi die von den Landem und Ge- 
meinden gegebenen Hauszinssteuerhypotheken, ihre 
Riickflusse und Zinsen, die fiir  den Wohnungsbau zweck- 
gebundene Mittel darstellen, auch in Zukunft fur den 
Wohnungsbau erhalten bleiben durch Ubertragung an 
eine Anstalt, die sich vorzugsweise mit der Begebung 
nachstelligen Hypothekarkredits zu befassen hatte.

7. Diskontierung von Bauwechseln durch die Reichsbank. 
Zur Erleichterung der Zwischenfinanzierung wird es fiir 
wunschenswert erachtet, dafi die Reichsbank gute Bau- 
wechsel ebenso wie die sogenannten Instandsetzungs- 
wechsel diskontiert.

8. Wirksamere Gestaltung des Reichsbiirgschaftsver- 
fahrens. Das bisherige Verfahren der Ubernahme der 
Reichsburgschaft f iir  die Beleihung von Neubauten eignet 
sich nicht fiir  eine Inanspruchnahme auf breiter Grund- 
lage. Um die allgemeine Inanspruchnahme zu ermóg
lichen, miifite es vereinfacht werden und órtlichen oder 
bezirklichen Stellen die Priifung und Bewilligung iiber- 
tragen werden.

9. Fortsetzung der Mafinahmen zur Forderung des Eigen- 
heimbaues. Die Fachgruppe halt es fiir  wunschenswert, 
dafi nach Erschópfung des 20-Millionen-Fonds zur Fórde- 
rung des Eigenheimbaues weitere Mittel unter denselben 
Bedingungen bereitgestellt werden, da letztere sich ais 
durchaus geeignet erwiesen haben, den gewiinschten 
Zweck zu erfiillen.

10. Weitere Bereitstellung von Mitteln der Reichsanstalt, 
insbesondere fiir  den Miethausbau. Beim Miethausbau 
stófit die nachsfellige Finanzierung ebenso auf Schwierig
keiten wie beim Eigenheimbau. Es wird deshalb vor- 
geschlagen, den bisher von der Reichsanstalt bereit-
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gestellten 5-Millionen-Fonds fur den Eigenheimbau zu er- 
weitern und die neuen Mittel insbesondere dem stadti- 
schen Miethausbau zugute kommen zu lassen.

11. Ermafiigung der Besitzwechselabgaben. Durch die 
hohen Besitzwechselabgaben, wie Grunderwerbsteuer, 
Wertzuwachssteuer, Umsatzsteuer usw. ist der Bauunter- 
nehmer nicht mehr in der Lage, wie zu Zeiten von Auf- 
tragsmangel in der Vorkriegszeit fur eigene Rechnung 
Wohnhauser sozusagen auf Vorrat zu bauen, um sie 
nachher zu verkaufen. Die private Unternehmungslust, 
die der Herr Reichskanzler wieder wecken will, ist durch 
die genannten steuerlichen Belastungen auf dem Woh- 
nungsbaumarkt vollkommen abgetótet. Es wird deshalb 
angeregt, den Eigentumsiibergang fertiger Hauser vom 
Bauunternehmer auf den ersten Kaufer von den Besitz
wechselabgaben zu befreien.

12. Weitere Vorschlage befassen sich noch mit der 
Aufhebung aller staatlichen Eingriffe in die Mietpreis- 
bildung, Herabsetzung der óffentlichen Gebuhren, 
Senkung der Anliegerbeitrage, Milderung der Bau- 
beschrankungen, Verbesserung der Bauordnungsvor- 
schriften, Bereitstellung billigen Baulandes durch die 
Stadte, Aufhebung des § 4 der Gemeinnutzigkeitsverord- 
nung, durch den Bauunternehmer und Bauhandwerker in 
ihren staatsbiirgerlichen Rechten gegeniiber anderen 
Volksgenossen zuriickgesetzt werden, da die Gesell- 
schaften und Genossenschaften, die zu mehr ais 50 v. H. 
aus Angehórigen des Baugewerbes und Bauhandwerks 
bestehen, nicht den Charakter der Gemeinniitzigkeit und 
dadurch die damit verbundenen steuerlichen Vorteile er
halten kónnen. Auch hier w ird die private Unter
nehmungslust des Baugewerbes, die vor dem Kriege vor- 
zugsweise zur Wohnungsbedarfdeckung beitrug, voll- 
kommen abgebremst.

Der offentliche H ochbau
Fur die Neuerrichtung óffentlicher Hochbauten bestehen 
immer noch die Bauverbote der Regierung Briining- 
Dietrich. Es liegt aber eine grofie Anzahl óffentlicher 
Bauvorhaben vor, dereń Ausfuhrung im allgemeinen Wohl 
unbedingt notwendig ist. Die Fachgruppe regt deshalb 
an, zu iiberpriifen, ob an dem Bauverbot noch fest- 
gehalten werden soli.

Der gew erb liche H ochbau
Auf dem Gebiete des gewerblichen Hochbaues wird erst 
mit einer Wiederbelebung der gesamten Wirtschaft das 
Einsetzen einer starkeren Bautatigkeit f iir  móglich ge
halten. Es wird aber darauf hingewiesen, dafi vielerorts 
die Móglichkeit und die Absicht zu baulichen Erweite- 
rungen oder Neuanlagen besteht. Die Hemmungen fiir 
die Nichtausfiihrung dieser Bauten liegen meist in den 
sehr hohen steuerlichen Lasten. Es wird deshalb angeregt, 
die Betriebe, die Neubauten errichten, auch steuerlich 
schnellere Abschreibungen vornehmen zu lassen, wie es 
die kaufmannische Sorgfalt f iir  die handelsrechtliche 
Bilanz erfordert.

Der landw irtschaftliche Hochbau
Auch bei den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben 
wird nicht eher mit der Errichtung landwirtschaftlicher 
Bauten gerechnet, bevor die Landwirtschaft nicht wieder 
gewinnbringend geworden ist. Auch hier besteht die 
Notwendigkeit zur Errichtung neuer betrieblicher Bauten, 
insbesondere durch die Umstellung auf eine starkere Ver- 
edelungswirtschaft. Dagegen ist auf dem Gebiete der 
landwirtschaftlichen Siedlung dauernd mit der Errichtung 
neuer Wohn- und landwirtschaftlicher Betriebsgebaude 
zu rechnen. Das Baugewerbe wiinscht hier seine Ein- 
schaltung bei der Errichtung der Bauten, die heute zum

grofien Teil in eigener Regie, Schwarzarbeit oder unter 
Mitwirkung von Arbeitsdienstwilligen vor sich geht. Ahn- 
liche Wiinsche liegen fiir die Durchfiihrung der vor- 
stadtischen Randsiedlung vor. Der Selbsthilfegedanke 
braucht dabei gar nicht zur Seite geschoben zu werden, 
da auch bei der Ausfuhrung durch einen Unternehmer fiir 
den Siedler so viel Arbeitsmóglichkeiten bleiben, dafi er 
wahrend der ganzen Bauausfiihrung und Einrichtung der 
Siedlerstelle mitbeschaftigt werden kann.

Die Instandsetzung von H ochbauten
Die Gewahrung eines Zuschusses von 20 bzw. 50 v. H. fiir 
die Instandsetzung von Wohnungen bzw. Teilung von 
Grofiwohnungen usw. hat sich sowohl hinsichtlich der 
Werterhaltung der bestehenden Gebaude ais auch der 
Entlastung des Arbeitsmarktes ais erfolgreich erwiesen. 
Jedoch hat die Kapitalbeschaffung fiir  die Restfinan- 
zierung grofie Schwierigkeiten bereitet. Die Fachgruppe 
vertritt deshalb die Ansicht, dafi es richtiger sei, nicht erst 
dem Hausbesitzer durch die Hauszinssteuer Mittel zu ent- 
ziehen und, nachdem durch ein umstandliches Erhebungs- 
verfahren ein grofier Teil durch den Verwaltungsapparat 
verschlungen worden ist, einen kleinen Vomhundertsatz 
des Aufkommens durch ein umstandliches, kostspieliges 
Verteilungsverfahren wieder dem Hausbesitzer ais be- 
sondere Zuwendung zuzuleiten, s o n d e r n  s c h l a g t  
v o r ,  d i e  H a u s z i n s s t e u e r  n i c h t  e r s t  z u  e r -  
h e b e n ,  s o n d e r n  s i e  d e m  H a u s b e s i t z e r  z u  
b e l a s s e n ,  s o w e i t  e r  f i i r  e i n e n  e n t -  
s p r e c h e n d e n  B e t r a g  I n s t a n d s e t z  u n g s - 
a r b e i t e n  a u s f i i h r e n  l a f i t .  Uber diesen Vor- 
schlag hinausgehend gibt sie aber noch zu erwagen, ob 
nicht uberhaupt zu einem schnelleren Abbau der Haus
zinssteuer, ais er gesetzlich vorgesehen ist, geschritten 
werden soli, da dadurch die Rentabilitat des Hausbesitzes 
wieder hergestellt w iirde und jede offentliche Wohnungs- 
fiirsorgemafinahme fiir  den Althausbesitz wegfallen 
kónnte. Ferner regt sie an, sofern man nicht zu dieser 
wirtschaftlichen Lósung schreiten will, die fórdernden 
Mafinahmen auf g e s c h a f t l i c h e  B a u t e n  auszu- 
dehnen, da sie ebenfalls infolge der Hauszinssteuerlasten 
zum grofien Teil nicht aus eigenen Mitteln instand- 
gehalten werden konnten. Weiter halt sie fiir erforderlich, 
die Instandsetzung d e r  ó f f e n t l i c h e n  H o c h 
b a u t e n ,  die bisher aus den Arbeitsbeschaffungsmafi- 
nahmen ausgeschlossen waren, nunmehr ebenfalls ein- 
zubeziehen, um dem drohenden Verfall und damit einer 
Vernichtung von Volksvermógen entgegenzuwirken. Im 
iibrigen setzt sich die Fachgruppe dafiir ein, dafi die 
Mafinahmen fur die Instandsetzung der Bauten noch in 
viel starkerem Ausmafie unter dem Gesichtspunkt der 
Arbeitsbeschaffung betrachtet werden und deshalb allen 
hemmenden Bestimmungen und ihrer engherzigen Aus
legung entgegengetreten wird. Die aufgewendeten 
Mittel werden sich zweifellos durch ein verstarktes Steuer- 
aufkommen und Ersparnisse an Unterstiitzungen bezahlt 
machen.
Zum Schlufi stellt die Fachgruppe in Aussicht, die ein
zelnen Angaben, Wiinsche und Vorschlage in einer Denk- 
schrift noch naher zu begriinden sowie ihre praktischen 
Auswirkungen aufzuzeigen. Sie halt jedenfalls eine 
W iederbelebung der Bautatigkeit mehr ais eine andere 
Mafinahme der Arbeitsbeschaffung fur geeignet, a ll
gemein wirtschaftsbelebend und arbeitsmarktentlastend 
zu wirken, da die Bauwirtschaft durch ihre Verflechtung 
mit einem grofien Teil der iibrigen Wirtschaft und durch 
die Verwendung eines hohen Anteils menschlicher Arbeits- 
kraft beim Bauvorgang, mehr ais ein anderer Wirtschafts- 
zweig geeignet ist, derart weitgreifende Wirkungen auf 
die Gesamtwirtschaft auszulósen.
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STRANDBAD KRIEBSTEIN
Gestaltung : Regierungsbaumeister Friedrich Karl Reissmann, M ittweida

A ufgab e
Bei der Planung des Strandbades machte zunachst die 
Wahl der Baustelle grófiere Schwierigkeiten. Es standen 
zwei Baustellen in engerer Wahl. Die eine hatte flaches 
Gelande, das auch im Wasser mit sandigem Boden flach 
verlief, so dafi die Anlage der Nichtschwimmer- und der 
Kinderplanschbecken keinerlei Schwierigkeiten geboten 
hatte. Das Hinterland hatte alten Waldbestand und war 
nach Westen, Siiden und Osten offen, also fiir  eine Bade- 
anlage geradezu ideał beschaffen. Aber sie lag von der 
Endstelle der Zufahrtstrafie 1,5 km entfernt. In das steil 
abhangende felsige Ufer hatte man hóchstens mit viel 
Kosten einen Fufipfad, schwerlich einen Fahrweg ein- 
sprengen kónnen. Aus diesem Grunde entschied man 
sich fur die zweite Baustelle, die etwa 100 m vom Park- 
platz entfernt liegt, auch nach Westen, Siiden und Osten 
offen ist und schónen alten Buchenwaldbestand hat, aber 
sowohl iiber ais auch unter Wasser sehr schrag geneigt 
ist. Ein wesentliches Moment, das fur die Wahl dieses 
Bauplatzes noch sprach, war ferner die Erwagung, dafi 
man von der am anderen Ende des Parkplatzes gelegenen 
Gaststatte und dereń Terrassen den ganzen Badebetrieb 
iibersehen konne, wodurch man sich wechselseitige An- 
ziehungskraft, fur die Badenden zum Einkehren und fiir 
die Eingekehrten zum Baden, versprach. Fiir das Bau- 
programm selbst war noch zu beachten, dafi wegen des 
weiten Anmarschweges von den nachstgelegenen Stadten 
das Bad wochentags, zumal bei unsicherem Wetter, nicht 
sehr stark besucht werden wiirde, was die Rentabilitats- 
grenze wesentlich herabdriickte. Andererseits mufite 
durch den starken Wochenendverkehr nach der Talsperre 
von Orten, die bis zu 100 km entfernt liegen, mit einem 
Massenbesuch an Sonnabenden und Sonntagen gerechnet 
werden, da vor allen Dingen die geradezu idealen 
Wasserverhaltnisse nicht nur ausgesprochene Wasser- 
sportler anziehen wurden. Aus diesem Grunde mufite 
eine Grundrifiform gefunden werden, die mit dem ge
ringen Personal, das wegen der entstehenden Spesen 
lediglich gehalten werden kónnte, auch bei plótzlich ein- 
tretendem Hóchstbetrieb an einem schónen Sonn- oder 
Ferientag imstande war, den Verkehr abzuwickeln.

Lósung
Diese Fórderung ist durch die gewahlte Anordnung von 
zwei zu einem Mittelbau symmetrisch angelegten Kleider- 
raumen, fiir Herren und Damen getrennt, um die sich an

zwei Seiten die Wechselzellen und an der dritten Seite 
die Auskleidehallen legen, vollstandig gelóst. Eine 
einigermafien geschickte Garderobenfrau ist, wie sich in 
der Praxis feststellen liefi, imstande, samtliche Zellen- 
und Hallenschalter eines Fliigels zu bedienen. Aufier- 
dem gestattet die Anlage, dafi an Tagen mit geringem 
Besuch der eine Fliigel vollstandig geschlossen und vom 
anderen Fliigel die Stirnseite fiir  Damen und die Langs- 
seite fur Herren geóffnet wird. Von der Einrichtung von 
Dauerzellen wurde abgesehen, da hierfiir eine unver- 
haltnismafiig hohe Miete hatte verlangt werden miissen. 
In dem erwahnten Mittelbau sind, nach dem Wasser zu 
gelegen, die Kantine und die vorlaufige Wascheausgabe, 
beide mit den erforderlichen Vorratsraumen, unter- 
gebracht, dahinter liegen an der Waldseite die Sanitats- 
raume fiir Herren und Damen, sowie ein Aufenthalts- 
raum fur den Bademeister bzw. Nachtwachter. Wie aus 
dem Plan ersichtlich, ist unmittelbar an der Einfriedigung 
das Kassehauschen aufgestellt, in dem samtliche Arten 
von Einlafikarten, Gutscheine fiir  Wasche- und Gerate- 
verleih und fiir die Aufbewahrung von Wertsachen aus- 
gegeben werden, so dafi dadurch beim Betreten des 
Bades samtliche Zahlungen geleistet werden miissen. Die 
Abortanlage ist am anderen Ende des Plateaus, auf dem 
sich Liegeplatze und Turngerate mitten im schattigen 
Buchenwald befinden, angelegt worden. Aus hygie- 
nischen Grunden wurden Trockenklosetts vorgesehen.

K onstruktion
Um die erforderliche Entfernung des Kabinengebaudes 
vom Wasser und Liegestrand zu erhalten, mufite in dem

Gesamtansicht. Man beach ted ie  vo rb ild licheE in fugung  in d ie  Landschaft

Lageplan 1 : 1666. O be rha lb  des Kabinen- 
hauses d e r neue Fuftweg. Links Eingang 
und W ascheausgabe. Rechts Aborte. Am 
Strand Luftbad, K inder- und Nicht- 
schwim m erbecken, Sprungturm  mitKampf- 
bahn sowie ve rankerte  Abgrenzung.
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ziemlich steilen Gelande eine etwa 13 m breite Terrasse 
angelegt werden. Hierauf wurde der Unterbau aus 
Betonsockeln mit dazwischengespannten Betonplatten 
hergestellt. Der Oberbau des Kabinengebaudes ist ein 
Fachwerkbau mit Jalousiebrettverschalung. Samtliche 
Aufłenturen sind gestemmte Einfullungstiiren mit Jalousie- 
brettfuliung. Das Dach ist ais Doppelpappdach ein- 
gedeckt. Eine jetzt auch in einigen anderen Anlagen 
wiederholte Neuheit sind die Trennwande in der Aus- 
kleidehalle. Diese sind nicht, wie sonst iiblich, ais Brett- 
wande hergestellt worden, sondern zwischen die Bankę 
und die Kleiderhakenleisten ist starkes verzinktes Draht- 
geflecht gespannt. Dadurch ist ein Durchgreifen von 
einer Bank zur andern unmóglich und doch bleibt die 
Auskleidehalle vollstandig ubersichtlich, heli und luftig. 
Bewahrt hat sich auch die Einrichtung der Zellen. Die 
Bankę sind aus Latten mit Zwischenraum, nicht vollen 
Brettern, hergestellt, wodurch ein Trocknen in der kiir- 
zesten Zeit gewahrleistet ist. Auf dem Betonfufiboden ist 
ein abnehmbarer Lattenrost aufgelegt. Von den Zellen 
gelangt man auf einem Lattenrostgang, vorbei an einem 
Fufireinigungsbecken uber breite Treppen nach den an 
den Hangen angelegten Liegewiesen, nach dem Sand- 
strand und schliefilich auf den Steg oder ins Wasser. Am 
flufiaufwarts gelegenen Teil des Strandbades liegt das
30 bis 40 cm tiefe Kinderplanschabteil, das durch bis zum

Boden reichende Rechen mit senkrecht stehenden 
Sprossen, die 50 cm iiber dem Wasserspiegel heraus- 
ragen, von dem tieferen Wasser abgegrenzt ist. Dadurch 
ist ein Abrutschen der Kleinkinder unmóglich, wahrend 
dauernd Wasserwechsel erfolgt. Flufiabwarts schliefien 
sich die ahnlich begrenzten Nichtschwimmerabteile, die 
von dem Steg, der zu dem Sprungturm fiihrt, geteilt wer
den. An der flufiabwartigen Seite des Steges sind die 
Startsockel fiir  die 100-m-Kampfbahn vorgesehen, die 
wasserwarts vor die Nichtschwimmerabteile gelegt ist. 
Der Sprungturm hat ein 1 m, ein 3 m und ein 5 m hohes 
Sprungbrett.
Eine besondere Schwierigkeit hat, wie oben bereits er- 
wahnt, die Anlage der seichten Plansch- und Nicht- 
schwimmerbecken bereitet. Diese geringen Tiefen konnten 
nur durch Einrammen von Pfahlen, Zwischenbauen einer 
Spundwandanlage und darauf folgendem Einfullen von 
Gestein und Sand erreicht werden. Ais infolge einer 
Turbinenreparatur der Wasserspiegel um einige Meter 
gesenkt wurde, wurden Plansch- und Nichtschwimmer- 
becken mit einer Betonsohle versehen.

E rw eiterung
Ais Erweiterungsmóglichkeit ist vorgesehen, dafi ein dem 
jetzigen Kabinengebaude ahnliches Gebaude in Ver- 
langerung des vorhandenen jenseits der Abortanlage er-

G rundrifl des Kabinenhauses 1 :300. A n den be iden Kopfse iten fu r M anner und Frauen Raume fu r 600 Bugel (Hóchstfassungsvermógen 
1000 Bugel) und 20 W echselzellen m it 0,90 mai 1,50 i. L. Gegen den M itte lte il zu A nk le ider5um e  m it 67 Platzen (Breite 5 m). In d e r M itte  
vorne Buffet und W dscheausgabe m it la g e rra u m e n ; ruckwarts e in  Raum fu r den N achtw achter, sowie ein Samtatsraum fu r M anner und 

Frauen. Baukórper 8,9 mai 43,4 m.
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Ouerschnitt durch das Kabinenhaus 1 :100. Die Pfeile 
geben den Ein- und A u s łr iłt der Luft an. Obersteigen 
w ird  durch Lattengitter ais Decke der Zellen verh indert.

richtet werden kann und dann das bestehende Kabinen- 
gebaude nur fur Herren und das geplante nur fiir  Damen 
zugangig ist. Entsprechend wurde dann das jetzige Nicht- 
schwimmerabteil am Strand verlangert werden.

R e n ta b ilita t
Bei der durch die Praxis bestatigten Annahme, da6 so
wohl die Wechseizellen ais auch Hallenplatze in einer 
Stunde mindestens dreimal benutzt werden kónnen, er
gibt sich eine Besucherzahl von etwa 540 Badegasten je 
Stunde. Die beiden Kleiderraume kónnen eine Hóchst- 
zahl von 2000 Kleiderbugeln aufnehmen, wodurch sich 
einerseits tur jeden einzelnen Besucher bei starkstem Be- 
such des Bades eine Durchschnittbadezeit von 3y2 bis
4 Stunden ergibt, und andererseits bei einer 6—8stundigen 
Badezeit eine Hóchstbesucherzahl von 3000 bis 4000 Bade- 
gasten móglich ist. Zur K a l k u l a t i o n d e r E i n t r i t t s -  
p r e i s e  ist eine Aufstellung der Ausgaben, die sich aus 
Betriebskosten, Zinsen und Steuern zusammensetzen, er
forderlich.
1. Die Betriebskosten addieren sich aus dem Gehalt des 
Bademeisters, des Kassierers, der zwei dauernd und der 
zwei an Sonnabenden und Sonntagen angestellten 
Garderobenfrauen, aus dem Pachtpreis fur die Land- und 
Wassernutzung und fiir  die Trinkwasserentnahme, sowie 
aus den Kosten fur Yerwaltung, Drucksachen und Werbung.

Kassenhaus 1 : 62,5
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A bo rta n la ge  1 :150
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2. Zinsen und Tilgung sind fur die gesamte Bausumme zu 
rechnen. An Steuern sind Vermógenssteuer der G. m. 
b. H., Umsatz- und Grundsteuern zu zahlen.
Diesen Ausgaben stehen die Einnahmen gegenuber fiir 
mindestens insgesamt zehn Sonnabende und Sonntage 
mit Hóchstbesucherzahl und 100 Wochentage bzw. ver- 
regnete Sonntage mit durchschnittlich 1 v. H. der Hóchst
besucherzahl. Hierzu kommt noch der Pachtvertrag aus 
der Kantine bei einer Betriebszeit von 3y2 Monaten. Eine 
Kalkulation der Eintrittspreise auf dieser Grundlage er
gibt w e d e r  V e r l u s t  n o c h  w e s e n t l i c h e n  G e -  
w i n n  bei verregneten grofien Ferien und viel ver- 
regneten Sonntagen, wie die Praxis im Jahre 1932 er- 
wiesen hat.

Auskleideraum . Trennwande d e r A b te ile  durch D rahtgeflecht g eb ilde t.

MASSNAHMEN GEGEN LEITUNGSGERAUSCHE
Dr.-lng. Max Mengeringhausen, Berlin

Die Tatsache, dafi so viele Klagen uber Stórungen durch 
Wasserleitungsgerausche laut werden, hat einen psycho- 
logischen Grund und zwei technische Griinde. Der psycho- 
logische Grund: Die Menschen sind heute empfindlicher 
und anspruchsvoller ais friiher. Man nimmt heute Larm 
nicht mehr ais unabanderliche, gottgegebene Begleit- 
erscheinung technischer Einrichtungen hin. Die technischen 
Griinde: Erstens hat sich die Bauweise gewandelt. Die Ein- 
richtung von Bćdern, Klosetts (mit Druckspulern I), Wasch- 
becken, aufier dem Kiichenausgufi in kleinen Wohnungen 
(bis herunter zu 40 m Wohnflache), ist eine typische Er- 
rungenschaft der neueren Zeit. Zweitens hat sich die 
Bautechnik gewandelt: Man baut heute viel leichter ais 
friiher; so z. B. ist es erst in der Nachkriegszeit iiblich ge
worden, Wasserleitungen innerhalb von 5 cm starken 
Schlackenwanden unterzubringen. Auch die Installations- 
technik hat sich vielfach gewandelt: friiher wurde fiir 
Rohrleitungen innerhalb der Hauser fast ausschliefilich 
Bleirohr verarbeitet, heute hingegen in grofiem Umfang 
Eisenrohr; Eisen leitet aber die Gerausche weit besser 
fort ais Blei, d. h. die Gerausche werden bei Eisen- 
leitungen starker iibertragen und daher besser gehórt ais 
bei Blei. Fiir die Beseitigung bzw. Vermeidung solcher 
Wasserleitungsgerausche gilt ais Grundregel, dafi in 
erster Linie die Gerauschbildung verhindert werden mufi; 
alle Mafinahmen zur Verhinderung der Gerauschiiber- 
tragung sind erst in zweiter Linie anzuwenden; denn ein 
starkes Gerausch kann selbst durch die besten Dammungs- 
mafinahmen nicht vóllig aufgehoben werden.

Installationstechnische M a fin a h m e n
Die wichtigste Voraussetzung zur Erzielung eines 
gerauschlosen Betriebes der Wasserleitung ist daher die 
Ausfuhrung gerauschloser bzw. gerauscharmer Installa- 
tionen. Die Erzielung einer gerauschlosen Wasser- 
bewegung in den Auslaufventilen ist eine Aufgabe, an 
der seit Jahren, ja seit Jahrzehnten von verschiedenen 
Fachleuten gearbeitet wurde. Die stórenden Gerausche 
entstehen, von einzelnen wenigen Ausnahmen ab
gesehen, nicht, wie vielfach angenommen wird, in den 
Rohrleitungen, sondern in den Ventilen. Nach lang- 
wierigen Versuchen ist es mir gelungen, Vorrichtungen zu 
konstruieren, die einen vollkommen stórungsfreien Betrieb 
ermóglichen. Ober Grundlagen und Erfahrungen bei der 
Anwendung an bisher uber 2000 Zapfstellen berichtete 
ich ausfuhrlich an anderer Stelle1). Hier soli lediglich auf

') Gesundheifsingenieur 1933.

das Beispiel Bild 1 verwiesen werden, das zeigt, wie ein
fach auch bei bestehenden Zapfstellen die Gerausch- 
bekampfung ist2). Selbstverstandlich mufi man auch bei 
Verwendung besonderer Ventile weitere Schutzmafi- 
nahmen anwenden. Vor allem mufi der Architekt eine 
Reihe von Zusammenhangen beriicksichtigen, die fiir die 
Erzielung eines gerauschlosen Wohnhauses ausschlag- 
gebend, aber nicht vom Installateur abhangig sind. Es 
handelt sich hier in erster Linie um

Fragen d e r G rundriB gesta ltung
Ais wichtige Regel ist zu beachten, dafi alle Installationen 
von solchen Raumen, die Ruhe benótigen, nach Móglich
keit ferngehalten werden miissen. Das bedeutet, dafi 
man Rohrleitungen nicht in Wandę legt, die an Schlaf- 
zimmer angrenzen. Ein Musterbeispiel, das zeigt, wie 
man es nicht machen soli, bietet Bild 8. Bei Gesellschafts- 
raumen kann z. B. das Gerausch einer unmittelbar an- 
grenzenden Toilette, in einem Sitzungszimmer das Ge
rausch aus einer benachbarten Kuchę, oder im Opera- 
tionsraum oder Untersuchungszimmer eines Kranken- 
hauses das Gerausch aus einem benachbarten Bade- 
zimmer stóren. Welche Grofie solche Stórungen an- 
nehmen kónnen, beweisen die Untersuchungen im Privat- 
krankenhaus L. in Berlin, wo mit einem vom „Heinrich- 
Hertz-lnstitut fiir Schwingungsforschung" zur Verfiigung 
gestellten Lautstarkenmesser Wasserleitungsgerausche mit 
einer Lautstarke bis zu 58 Phon (gemessen von einem 
Raum in den anderen) festgestellt wurden. Allerdings ist 
es in vielen Fallen mit Riicksicht auf die Erfordernisse des 
Wohnbetriebes nicht móglich, die Raumgrundrisse be- 
liebig zu andern. Man mufi sich in solchen Fallen haufig 
damit begniigen, wenigstens die Anordnung der Installa
tionen und die Einzelheiten des Grundrisses zu ver- 
bessern. Es ist z. B. anerkanntermafien vorteilhaft, Bade- 
zimmer neben Schlafzimmern anzuordnen. Es ware wider- 
sinnig, diese vorteilhafte Anordnung nur wegen der 
Gerauschlosigkeit aufzugeben. Man braucht aber wohl 
nicht so weit zu gehen, wie dies in Bild 8 ge- 
schehen ist, und kann vielfach die Objekte wenigstens 
an der dem Schlafzimmer abgewandten W and des 
Bades anordnen. Diese Fragen mussen vom Architekten 
beachtet werden, da sonst Anderungen nicht mehr oder 
nur unter grofien Kosten vorgenommen werden kónnen.

! ) Die durch D. R. P. geschutzten V orrich tungen, A uslau fven tile  und 
Spulkasten werden von der Fa. Erfo, Dresden A  16, hergeste llt. V erg l. 
auch den in der DBZ, H eft 49 /1932 , beschriebenen Spulkasten.
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B auausfuhrung
Es ist schon wiederholt an anderen Stellen darauf hin- 
gewiesen worden, dafi 1. alle Rohrleitungen Gerausche 
sehr guf fortleiten, dafi 2. die feste Verlegung von Rohren 
in Wanden und Decken die Dbertragung aller Gerausche 
auf den Baukórper und damit auf andere Raume be- 
gunstigt, und dafi 3. die Ausfuhrung von Schiitzen in 
Wanden die schalldammende Wirkung dieser Wandę 
uberhaupt und besonders gegen die in den Rohr
leitungen iibertragenen Gerausche sehr herabmindert. 
Infolgedessen diirfen Rohre dort, wo es auf Gerausch- 
losigkeit ankommt, nur unter entsprechenden Vorsichts- 
mafiregeln in Wanden verlegt werden. Anordnungen 
nach Bild 5 sind in solchen Fallen unbedingt zu ver- 
meiden. Es gibt zahlreiche andere Móglichkeiten, die 
Anordnung der Rohre innerhalb der Wand zu vermeiden, 
selbst dann, wenn die Rohre unsichtbar bleiben sollen. 
Eine der einfachsten Lósungen ist die Unterbringung der 
Rohre im Aufbeton der Deckenkonstruktion, in dem man 
einen kleinen Kanał ausspart. W o diese Lósung nicht 
móglich ist, ist das beste eine Mauervorlage. Eine un- 
zulassige Schwachung der Wand kann unter allen Um- 
standen umgangen werden3). Kann oder will man senk- 
rechte Leitungen nicht frei vor eine Wand verlegen, und 
mufi auf die Unterbringung innerhalb der Wand mit 
Rucksicht auf die geringe Starkę aus den oben dar- 
gelegten Grijnden verzichtet werden, so legt man vorteil- 
haft einen Schacht oder Kanał an. Um die Luftsaule 
innerhalb des Schachtes zu unterbrechen und auch die 
Ausbreitung von Ungeziefer zu verhindern, sind solche 
Schachte nach Art von Bild 4 in jedem Stockwerk ab- 
zuschliefien. Das Innere der Schachte oder Kanale mufi 
aber durch Turen, Luken oder dergleichen zuganglich 
bleiben.
Ganz besonders aufmerksam mufi die Ubertragung der 
Gerausche von der Rohrleitung auf tragende Bauteile im 
Stahlgerippebau vermieden werden, da die starre Stahl- 
konstruktion die Schalliibertragung begiinstigt. Man mufi 
daher alle Rohrleitungen von der Gerippekonstruktion 
móglichst fernhalten. Ein mustergiiltiges Beispiel zeigt 
Bild 74). Die Rohrleitungen sind hier in den Wandfeldern 
zwischen den Stiitzen angeordnet und vor dem Aus- 
fachen der Wandę fertiggestellt. Alle bisher geschil-

Ungunstige A nordnung von Zu- und 
A b flu ftroh ren  in e ine r dunnen 
W and. Die A bzw e ig le iłungen  
stellen e ine unm itte lba re  Verbin- 
dung d e r beiden benachbarten 
Raume d a r und ubertragen alle 
Gerausche, sogar den Luftschall 
(z. B. Sprache), besonders gut.

derten Mafinahmen sind aber allein nicht ausreichend, 
um eine Ubertragung von Stórungen vóllig auszuschliefien. 
Vollkommene Sicherheit bieten die erórterten Vorkeh- 
rungen erst im Zusammenhang mit den

D am m u n gsm aB n ah m en
In erster Linie handelt es sich darum, die Ubertragung 
der Gerausche in den Rohrleitungen und Vorrichtungen 
auszuschliefien oder wenigstens zu schwachen; in 
zweiter Linie kommt es darauf an, den Ubergang der 
Gerausche von Installationsteilen auf Bauteile zu ver- 
hindern. Bei der letzten Aufgabe darf man nicht nur an 
die Rohre denken, sondern auch an alle anderen Installa- 
tionseinrichtungen. So kann z. B. auch das aus Eisenblech 
hergestellte Abgasrohr eines Gasbadeofens die in der 
Wasserarmatur des Ofens entstehenden Gerausche iiber
tragen.
Einige Beispiele fiir  Dammungsmafinahmen innerhalb der 
Installation sind in Bild 6 und 7 dargestellt. Die Wirkung 
der Einschaltung eines Gummischlauches wird am deut- 
lichsten durch Versuche veranschaulicht, die im Neubau 
der Universitatfrauenklinik in Berlin 1932 durchgefiihrt 
wurden. In diesem Gebaude waren die Strómungs- 
gerausche der Druckspuler sehr stark (iibrigens eine Er- 
scheinung, die bei allen Neubauten der letzten Jahre an- 
zutreffen ist). Nach Einbau eines Schlauches in die Steige-

3) W e ite re  Beispiele in dem im VD I-Verlag erschienenen Atlas des 
Verfassers „R ich tig  in s ta llie re n " und in dem in der DBZ H eft 29/1932 
yeróffen tlich ten  Beitrag.
•) Das ich der Bauleitung der U n ive rs ita tfrauenk lin ik  yerdanke.
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leitung wurden die Geróusche so weit gedampft, daft 
die Betatigung der Spuler im Erdgeschofi nicht mehr 
stórte. Nach Auswechslung der Spuler gegen gerausch- 
lose Spulkasten wurde praktisch vollkommene Stórungs- 
freiheit auch im gleichen Geschofi erzielt.
Erfreulicherweise laftt auch die Berliner Baupolizei auf 
besonderen Antrag solche Schlauche zu, wenn erstens 
durch Vorschaltung eines Durchgangsventils die Móglich- 
keit einer órtlichen Absperrung und zweitens durch Draht- 
und Gewebeeinlagen in den Gummi Sicherheit gegen 
Aufreifien des Schlauches geschaffen wird. 
R echtsfragen
Die Technik der Gerauschbekampfung ist noch in den 
Anfangen. Das Vorhandensein der Gerausche ist heute 
die Regel, die Gerauschlosigkeit die Ausnahme. Bis je tit 
waren auch noch keine Mittel zur Vermeidung der Ge
rausche bekannt. Aus diesem Grunde mufiten die Ge
rausche beim Betrieb der Wasserleitung ais „ubliche" 
Begleiterscheinung mit in Kauf genommen werden. Trotz
dem sind in den letzten Jahren mehrfach Streitigkeiten 
zwischen Bauherrn, Architekten und Installateur ent- 
standen, in dereń Verlauf der Bauherr dem Architekten 
bzw. Installateur restliche Zahlungen verweigert hat. 
Sogar Schadenersatzprozesse sind entstanden. In einem 
Fali, den ich ais Sachverstandiger begutachtet habe, be- 
stand die Zahlungsverweigerung des Bauherrn zu Recht, 
da er im Bauvertrag ausdrucklich vóllige Gerauschlosig
keit verlangte und die Wasserleitung in diese Forderung 
eingeschlossen hatte. Im allgemeinen wird man aber fur 
die Vergangenheit, d. h. fur bestehende Bauten, auf die 
Stórung durch Wasserleitungsgerausche keine Ersatz-

/ /

Isolierung der Flan- 
schen m it elastischen 
Scheiben
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anspruche grunden kónnen, wenn nicht ausgesprochene 
Kunstfehler seitens der Installationsfirma oder des Archi
tekten vorliegen. In Zukunft hingegen wird es sich wohl 
allmahlich herausbilden, dafi man fiir  alle besseren 
Bauten Stórungsfreiheit ais selbstverstandliche Eigenschaft 
fordert. Voraussetzung fur die Erreichung dieses Ziels ist 
die verstandnisvolle Zusammenarbeit zwischen Architekt, 
Fachingenieur und Installateur und vor allem die Aus- 
arbeitung der Installationsplane durch einen sachver- 
standigen und unabhangigen Berater vor Baubeginn.

EIN MIETMESSER
Auf das praktische Zustandekommen des Mietpreises fur 
Wohnungen und noch mehr fur gewerbliche Raume 
wirken sehr viele Momente, w ie Marktlage, Einzelwunsche
u. a. m., ein, die rechnerisch nicht zu erfassen sind. Da
gegen ist die durchschnittliche Rohmiete, die ais Kalkula- 
tionsgrundlage eines Bauvorhabens dient, aus besfimmten 
zahlenmaftig gegebenen Werten zu ermitteln; und zwar 
sind dies folgende funf Komponenten: der Bodenpreis, 
die auf Grund der Bauordnung zulassige Ausnutzung, die 
Auswertung der verfugbaren Flachen durch den Entwurf, 
die Baukosten und schlieftlich die Kapitalverzinsung. Sind 
einige dieser Elemente gegeben, so bleibt fur die anderen 
noch so viel Spielraum, dafi ihre Abwagung gegenein- 
ander oft zu vielen Berechnungen und Vergleichs- 
diagrammen zwingt.

Diese Einzelbestimmungen kónnen durch den „ M i e t -  
m es ser "  vermieden werden. Er demonstriert graphisch 
die Zusammenhange der am Mietaufbau beteiligten Be- 
standteile und durfte dadurch fiir  viele Zwecke der Pla- 
nung von Bauvorhaben wertvolle Dienste leisten.

Die Benutzung des Mietmessers ist in den Abbildungen 1 
und 2 durch die beigegebene Erklarung erlautert:

Z a h l e n b e i s p i e l e  :

1. Fur ein Gelande in der Bauklasse II der Berliner Bau
ordnung sei vorgeschrieben: 2 Geschosse, Ausnutzungs
ziffer 4, Vorgarten 5,0 m. Die entsprechenden Linien 2 in 
Tob. „A " und 4 (mit Vorgarten) in Tab. „B " werden, wie 
Abb. 3 zeigt, auf gleiche Hóhe gebracht. Bei 36 RM/cbm 
Baukosten und 6 RM/qm Grundstuckskosten findet man 
durch Abgreifen auf dem Mietenmafistab, Tab. „C ", bei
7,/2V. H. Verzinsung eine Miete von 16,70 RM'qm W oh
nungsflache im Jahre.

Dr.-lng. Pinthus, Berlin

2. In Bauklasse Ila sind 2 Geschosse bei Ausnutzungs- 
ziffer 6 gestattet. Die Linien 2 (Tab. „A ") und 6, mit Vor- 
garten (Tab. „B") werden zur Deckung gebracht. Bei 
sonst gleichen Verhaltnissen ergibt sich in Tab. „C " eine 
Miete von 16,20 RM.
3. Bei Ausnutzungsziffer 6 móge dreigeschossiger Ausbau 
mit */io Flachenausnutzung verbunden werden und die 
Vorgarten wegfallen. Die Linie fur 3 Geschosse wird an 
die der Ausnutzungsziffer 6 (ohne Vorgarten) ange- 
schlossen. Sonst gleiche Werte wie in Beispiel 1 und 2 
ergeben 15 RM Miete.
4. Lassen sich Baukosten und Bodenpreis um je 10 v. H. 
senken, so werden auf der Mefilinie in Tab. „A "  statt 36 
nur 32,40 RM Baukosten und in Tab. „B " statt 6 nur 
5,40 RM Bodenpreis abgegriffen. Dementsprechend wird 
in Tabelle „C "  nur 13,55 RM Miete abgelesen.
5. Die ausgezogenen Mefilinien gelten fur eine mittlere 
Ausnutzung der Geschoftflache von 75 v. H. Gelingt es, 
die Wohnungsflache auf 80 v. H. der Geschoftflache zu 
steigern, dann bedient man sich der gestrichelten Linien 
in Tab. „A "  und „B". Das Ergebnis in Tab. „C " ist dann 
12,70 RM Miete.
6. Das Ergebnis einer Mietsenkung um 1 v. H. findet man 
durch Abgreifen mit derselben Zirkelóffnung wie bei Bei
spiel 5 auf dem Mietenmaftstab bei 61/ \  v. H. Verzinsung 
mit 11 RM Miete.
Um die Benutzung des Mietmessers auch fur Voraus- 
setzungen zu ermóglichen, die sich nicht mit der Berliner 
Bauordnung decken, ist an der Gleitkante eine Fein- 
einstellung angebracht, die es gestattet, auf der 
Tabelle „A "  die fur den Einzelfall zu errechnende Bau- 
masse je Ouadratmeter Wohnungsflache und auf der 
Tabelle „B " die auf den Ouadratmeter Wohnungsflache 
entfallende Grundstucksflache einzutragen.
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t e c h n is c h e  f o r t s c h r it t e

Ein neues R ettungsgerd t
das unter dem Namen „Servator" D. R. P. auf den 
Markt gebracht wurde, verdient besondere Beachtung. 
Einmal ist seine Handhabung so einfach, dafi jeder es

ohne weiteres richtig be- 
dienen kann, und zweitens 
kann es sofort benutzt wer
den, so dafi die Rettung 
etwa gefahrdeter Perso
nen schon vor Eintreffen 
der Feuerwehr leicht durch- 
fiihrbar ist, und diese sich 
sofort an ihre Hauptauf
gabe, die Lóschung des 
Brandes, begeben kann. 
Das Gerat besteht aus 
zwei Stahlseilen von etwa
6 mm Durchmesser, die 
durch die Osen eines bii- 
gelfórmigen Ouerstiickes 
gefuhrt sind, an dessen 
Mitte ein Karabinerhaken 
angebracht ist, in den sich 
die zu rettende Person 

mittels eines Gurtes einhangt. Die Seile sind am 
oberen Ende mit Kauschen und unten mit Handgriffen 
versehen. Bei Ausbruch der Gefahr werden die Kau
schen in zwei Haken eingehangt, die im Fenstersturz 
angebracht sind, und die Seile heruntergelassen. Je 
eine bis zwei Personen ergreifen nun die Handgriffe 
und spreizen die Seile auseinander. Jetzt gleitet die 
an dem Ouerstiick hangende Person an den Seilen 
herab. Mit der Annaherung an den Boden bremsen die 
Seile infolge zunehmender Spreizung immer mehr, bis 
die Person schliefilich ganz sanft unten aufsetzt. Nach 
Aushaken des Gurtels wird das Ouerstuck durch erneutes 
Spreizen der Seile sofort wieder nach oben geschnellt, 
so dafi sich die nachste Person anhangen und retten 
kann. Das Gerat w ird mit drei Gurten geliefert, die mit 
dem Ouerstuck immer wieder nach oben geschnellt wer
den kónnen und so eine schnelle Rettung beliebig 
vieler Personen gestatten. Sind alle Personen aus einem 
Stockwerk gerettet, so kónnen weitere aus den darunter 
liegenden Stockwerken mit demselben Gerat gerettet 
werden, indem man das Ouerstuck nur soweit wieder 
hinaufschnellt, ais dazu notwendig ist. Versuche bei 
einer Prufung des Gerates durch eine Priifungskommission 
des RDF haben bewiesen, dafi mit drei Gurten ohne 
Obereilung zehn Personen aus dem dritten Stockwerk 
in 3 Minuten 43 Sekunden und aus dem fiinften Stockwerk 
(21,9 m) in 4 Minuten 20 Sekunden gerettet werden 
konnten. Besonders wichtig fiir  die Sicherheit des Ge
rates ist die gewahlte Form des Biigels, dessen seitliche 
Enden zu Handgriffen ausgeschmiedet sind. Durch einen 
leichten Zug an diesen Handgriffen, die an sich schon 
das Sicherheitsgefuhl der zu rettenden Person erhóhen, 
kann man namlich die Abgleitgeschwindigkeit bis zum 
vólligen Slillstand beliebig regeln. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dafi jeder, der das Gerat zum erstenmal be
nutzt, unwillkiirlich diese bremsende Zugbewegung macht. 
Andererseits kann aber ein zu starkes Bremsen von den 
Haliemannschaften durch Nachlassen der Seile beliebig 
geregelt werden. Wichtig ist auch, dafi die Seile schrag 
vom Haus weg oder seitlich gefuhrt werden kónnen, 
wenn z. B. Flammen aus den Fenstern der unteren Stock- 
werke herausschlagen. Kinder, Kranke oder ohnmachtige 
Personen kónnen, soweit man sie nicht mittels der Gurte

retten kann, in Sacken heruntergelassen werden. Auch 
wertvolle Akten, Kunstgegenstande usw. kónnen auf 
diese Weise in Sicherheit gebracht werden. Beim Bau 
neuer Gebaude wird die Anbringung der Haken keinerlei 
Schwierigkeiten machen und es durfte sich empfehlen, bei 
grófieren Bauten etwa jedes dritte oder funfte Fenster 
damit auszurusten. Liegen dann die Rettungsgerate an 
bestimmten Stellen griffbereit, so kónnen sie an einem 
dieser Fenster sofort eingehangt werden. Auch die nach- 
tragliche Anbringung der Haken macht keine Schwierig
keiten und im Interesse einer grófieren Sicherheit ist der 
Einbau des Gerates in Hotels, Schulen, Werken, Kranken- 
hausern usw. durchaus zu empfehlen.

Hersteller: Ing. Dietrich, Nowawes bei Potsdam

Ein verbessertes F a rb e n b in d e m itte l
Neben den seit langer Zeit ausgeiibten Anstrichtechniken 
(Leim-, OI-, Lack-, Mineraltechniken u. a.) haben in letzter 
Zeit die sog. Emulsionsanstriche immer mehr an Boden 
gewonnen. Die Emulsionstechnik ist an und fiir  sich nicht 
neu und wird auf Grund alter Rezepte von geiibten 
Handwerkern auch heute noch gehandhabt. Eine Emulsion 
ist eine Mischung von an sich nicht mischbaren Fliissig- 
keiten mit Hilfe eines Stoffes, der diese Mischung ermóg- 
licht (Emulgator). Die Giite und Haltbarkeit einer Emul
sion beruht dabei wesentlich auf der Feinheit der gelósten 
Teilchen (Kolloide). Es liegt auf der Hand, dafi alle rein 
handwerklich hergestellten Emulsionen diesen erwiinschten 
Feinheitsgrad vermissen lassen. Hier setzt die industrielle 
Fertigung ein, die jede Willkiirlichkeit bei der Herstellung 
ausschliefit. Es gibt eine grofie Anzahl solcher Emulsions- 
bindemittel, die im ailgemeinen auf mit Wasser misch
baren Harzen, Wachsen, Kunstkopalen und Lacken be- 
ruhen. Der Abbindeprozefi tritt hierbei durch Verdunsten 
des Wassers ein.
Ein vóllig neuer Weg wurde bei der Herstellung eines 
Emulsionsproduktes auf reiner Leinólbasis beschritten. Auf 
Grund eines besonderen Verfahrens gelang es, die tech
nischen Vorziige des zudem billigen Leinóles fiir ein uni- 
verselles Bindemittel auszunutzen. Im Gegensatz zu den 
oben geschilderten Bindemitteln tritt zu der Verdunstung 
des Wassers die Oxydation des Leinóles hinzu, die dem 
Anstrichfilm auch in relativ starkster Verdiinnung seine 
Elastizitat und Haltbarkeit verleiht. Die Verdiinnung in 
Wasser ergibt die Móglichkeit, „Binder A C 2" fiir  samt
liche im Hochbau vorkommenden Anstriche zu verwenden. 
Man erhalt bei Zusammensetzungen von „Binder A C 2" 
+  Farbę:

1 +  1 =  wetterfeste Aufienanstriche,
1 +  5 =  waschfeste Innenanstriche,
1 +  8 =  dauernd wischfeste Wandanstriche,
1 +  12 =  dauernd wischfeste Deckenanstriche.

Auf Grund dieser dauernden Wischfestigkeit ist bei 
spateren Erneuerungen ein Abwaschen oder Ablaugen 
nicht nótig. Auf Grund der Leinólbasis verhalt sich 
„Binder A C 2" vóllig neutral zu allen Pigmenten einschl. 
Bleiweifi, Teerfarben und Metallstaub. Besonders hervor- 
zuheben ist, dafi alle mit dem neuen Bindemittel her
gestellten Anstrichfilme trotz ihrer wasserabweisenden 
Eigenschaften bis zu einem gewissen Grade hygroskopisch 
sind. Die Vorteile, die sich aus dieser Tatsache ergeben, 
sind: 1. Unempfindlichkeit gegen die A lkalitat frischen 
Putzes (auch Zementputzes) und 2. Vermeidung des 
lastigen Schwitzwassers in Raumen mit starker Wrasen- 
bildung, da der Farbfilm die Niederschlagfeuchtigkeit 
aufsaugen und wieder abgeben kann, ohne durch sie be- 
einflufit zu werden.
Hersteller: Dr. Herberts & Co., Wuppertal-Unterbarmen
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WETTBEWERB FINNLANDSTADION

Die B ilder zeigen d ie  pre isbe lohn- 
łen A rbe iten  des groGen W ett- 
bewerbes f i i r  ein Stad ion in Hel- 
singfors, an dem d ie  besten fin- 
nischen K ra fte  b e te ilig t waren

Ein Preis zu 20 000 Fmk. G estalter: 
Arch. M. W alikangas

Ein Preis zu 20 000 Fmk. G esta lter: 
Arch. Yngve Lagerb lad

Ein Preis zu 20 000 Fmk. G estalter: 
Arch. Hytónen & Lunkkonen * M&Śi
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GASTSTATTE AM TANNENBERG-NATIONALDENKMAL
A rch ite k te n  BDA Wairer und Johar.nes KrOger, Reg.-Baumeisfer a. D., Charlottenburg

Awicht von Sudosten, links die Schauhalle, rechts vom Baum der Pferdebrunnen Lichtb ilder R. Nestler, N e idenburg , Ostpr.

Die aufierordentlich grofie und standig zunehmende 
Besudierzahl des Nationaldenkmals fuhrte zwang- 
iaufig zur Errichtung einer Gaststatte in unmitte!- 
barer Nahe des Denkmals. Aber nicht nur den 
eiblichen Bedurfnissen der Besucher sollte der 
Tannenberg-Krug dienen, sondern auch den Pferde- 
fuhrwerken und Autos eine Unterkunft bieten mit 
Tanksrele und Parkplatz. Der Krug liegt an der 
a:!en Landstrafie Hohenstein— Osterode auf der 
Nordseite. Gemafi den alten Kruganlagen dient 
auch hier eine Ausbuchtung der Strafie ais Vor- 
fahrt. Auf der anderen Seite der Strafie soli ein 
neu ange egter Park durch seine Baumkulissen den 
von Hohenstein Kommenden die Sicht auf das 
Denkmal sperren und erst in Hóhe des Kruges 
uberraschend freigeben.
Der durch zwei Hallen gegen Westen und Osten 
abgeschlossene Krugvorhof hat Sudlage und bietet 
durch seine erhóhte Lage einen guten Blick auf 
das Nationaldenkmal, yorbei an dem Grabę acht 
fiamen.'oser deutsdier Soldaten, die in einem 
Sammelgrabe unmittelbar jenseits der Strafie ruhen. 
Zur Erinnerung an die Leistungen der Pferde in der 
Schlacht ist vor dem Kruge ein Pferdedenkmal in 
Verbindung mit einer Tranke errichtet. Der Ober- 
lauf dient den Hunden ais Trinkbecken. Auch die 
voruberziehenden W andervógel verschmahen das 
ssspendete kuhle Wasser des Brunnens nicht. Der 
-ie Brunnensaule krónende Trakehnerkopf ist in 1 Parkplatz, 2 Kruggarten, 3 S«hie6stand Logeplon 1 : 5000
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starkfarbigen hellblauen Tónen und in der „i^omgsoerger 
Handweberei" hergestellt. Alle Yerkehrsraume sowie 
die Kuchę sind mit Solnhofer Platten ausgelegt, wahrend 
die Gastraume lasierten ostpreufiischen Kiefernfufiboden 
erhielten. Trotz ausgesprochener Nordlage w irkt die 
Schwemme durch die farbige Behandlung in blauen und 
gelben Tónen aufierst freundlich.
Besonders beachtenswert ist die zentrale Lage des 
Zapferstandes, von dem aus der gesamte Betrieb voll- 
kommen ubersehen werden kann. Fur den sommer- 
lichen Hochbetrieb gibt es noch eine zweite Aus- 
gabe nach aufien in den Kruggarten. Von den tech
nischen Einrichtungen sei die eigene Wasserversorgungs- 
anlage erwahnt, die das Wasser aus einem 42 Meter 
tiefen Brunnen mittels elektrischer Pumpe in einen 
Hochbehalter befórdert, sowie eine eigene Ent-

Wirtshausschild

Muschelkalk ausgefuhrt und nach Angaben 
der Erbauer von der Bildhauerin Frau Erna 
Becker, Elbing, modelliert. Beckenwandun- 
gen und Pfeiler bestehen aus Hartbrand- 
steinen der Grube llse. Der Boden des Vor- 
hofes ist mit Travertinsageplatten belegt. 
Dem Hauptbau ist eine weitere kleine hól- 
zerne Vorhalle vorgelagert. Die Unter- 
gliederung in mehrere kleine Raume verfolgt 
den Zweck, den Gasten bei geringerem Be
trieb niemals ein Gefuhl des Alleinseins auf- 
kommen zu lassen.
In der holzreichen Gegend hat das deutsche 
Kiefernholz in hervorragendem Mafie Ver- 
wendung gefunden, da von ihm eine behag- 
liche warme W irkung ausgeht, die noch 
durch die Behandlung mit mehrfarbigem 
Karbolineum gesteigert w ird. So sind alle 
Tiefen in leuchtendem Blau und die Natur- 
schnittflachen in einem warmen Rehbraun 
gehalten. Dieser Anstrich ist sehr billig, je
doch ist die Haltbarkeit begrenzt. In 
gleicher Weise sind die Holzbalkendecken 
der Hallen behandelt, die Untersicht der 
Balken blau, wahrend die Felder hellgelb 
leuchten, ein gewollter Gegensatz zu dem 
mit dunklen llseklinkern gepflasterten Fufi
boden. Fur den Aufienputz des Hauptbaues 
fand schneeweifier Kristallsand mit drei 
Teilen W eifikalk Verwendung. Auf jede 
Muldę fertigen Mórtels kam noch eine 
Schaufel Linsenkies. Die Haus- und Fenster- 
kanten sind glatt gerieben und stehen etwas 
zuruck. In ostpreufiischer Art ist das rote 
Pfannendach auf Stulpschalung eingedeckt. 
Der Sockel wurde mit hochkantig gestellten 
llseklinkern verkleidet.
Samtliche Yorhange sind handgewebt in

Wasiprbehdlter

£<d

Ouerschnitt 1 : 300

O bergeschofi 1:300

Kochkuche
Schlafzi.

B dręerz/m Tner
Wohnii.

HóHeHalle Fre /s /tz

Erdgeschofi 1 :300
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Blick von der rechten 
V o rha lle  a u f den Frei- 
platz vor dem Hause

~ a ~

Ansidit v. Osten, links 
im Hintergrund das 
Tannenberg-Denkm al
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H in terer Eingang

Kutscherstube, Balken blau und braun, 
Felder he llg e lb , Beleuchtungskórper a ltes 
W agen rad , W andę  helle S a lubra tapeten

Burgerzim m er m it Burgerm e iste rerke r, 
W andę  S a lub ra tape ten , Beleuchtungs
kó rpe r flachę Pergamentschalen

W erkzeichnung vom h interen E ingang 1: 40

474



eisenungsanlage. Der elektrische Strom 
wird von der Stadt bezogen. Die Er- 
warmung erfolgt durch eine Nieder- 
druckdampfheizung, wahrend die 
Warmwasserbereitung unmittelbar durch 
die Heizgase des Kochherdes betatigt 
wird, der sowieso standig unter Feuer 
ist. Durch eine von Brown & Boveri ge- 
lieferte Kuhlanlage mit A-S-Kuhlautomat 
werden drei Kuhlraume fur Bier, Wein,
Selterwasser, fur Fleisch und W ild  so
wie fur Milch und Butter bedient.
Nach Norden wird der Hof durch ein 
Wirtschaftsgebaude abgeschlossen mit 
Schweinestallen fur die Abfallver- 
wertung, Kraftwagenraumen und Stal- 
len fur eigene und Gastpferde. Dicht 
an der Chaussee ist eine Schau- und 
Vorfuhrungshalle errichtet, in der das 
groBe Tannenbergrelief gezeigt wird.
Dieses ist mit uber 4000 roten und 
weifien Lampchen besetzt, die auf eine 
Walze geschaltet sind, so daft durch 
das Aufleuchten die Bewegungsvor- 
gange der Schlacht, auch mit genauer 
Zeitangabe, verfo lgt werden kónnen.
Die reinen Baukosten des Kruges und 
Wirtschaftsgebaudes betrugen einschl.
Architektenhonorar rd. 80 000 RM, die- 
jenigen der Schauhalle 6500 RM. Der 
Bau wurde im Oktober 1931 begonnen 
und konnte im Juni 1932 eingeweiht 
werden.

Siewert

Treppe in der Halle

W erkze ichnung der 
Treppe in d e r H alle  1 :40 
Balkendecke blau- 
schwarz m it w e ifien  Putz- 
fe ld e rn , ausgeschnit- 
fenes B re ttge lander

i/T
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Schauhalle beim  Tannenberg- 
Krug
A bstrebungsp fe ile r m it Kupfer 
gedeckt. A d le r a u f d e r Tur 
aus einze lnen Kupferta fe ln  
a u fgen ie te t

Inneres d e r Schauhalle m it dem Tannen- 
b e rg re lie f von Lehrer M antau-D anzig 
Des fre ien  Dberblickes wegen ist d ie  
Konstruktion te ilweise nach auOen verleg t. 
100 Platze. Verschalung geó lt und ohne 
Farbzusatz lack ie rt

G ru n d rif i und O uerschnitt d e r Schauhalle 1 : 200



EINE KINDERERHOLUNGSSTATTE
IN DUSSELDORF-BENRATHArchitekt G eorg Schmalz, Dusseldorf-Benrath

Ansicht von Suden
L ichtbilder Julius Sohn

'

Tagesraum



A nsich t von 
Sudosten

Diese Holzbaracke wurde im Jahre 1931 vom Vater- 
landischen Frauenverein vom Roten Kreuz, Zweigverein 
Dusseldorf-Benrath, e rbaut und dient de r órtlichen Er- 
holungsfursorge. Es werden do rt in jedem Jahre unge- 
fdh r 120 bis 130 Kinder, au f v ie r Kurzeiten verte ilt, ge- 
pflegt. Sie erhalten au f arztliche Verordnung und unter 
arztlicher Aufsicht: Luftbader, Sonnenbader, Solbader, 
Gesundheitsturnen und eine gute reichliche Verpflegung. 
Die A rbe it w ird  von einer gepruften Jugendleiterin uber- 
wacht, ihr zur Seite stehen: eine K indergartnerin, eine 
Haushaltsleiterin und Putzhilfe.
Im vergangenen Jahre wurde erstmalig auch wahrend 
des W inters der Betrieb aufrechterhalten und eine 
Kinderspeisung fu r 30 bis 35 Kinder taglich aus M itte ln 
des Vaterl. Frauenvereins vom Roten Kreuz durchgetuhrt. 
Die Kindererholungsstatte steht au f einem sonnigen G e
lande dicht am W aldesrande,- sie ist gegen N ord-, Ost- 
und W estw inde dadurch geschutzt.

Bei den bescheidenen M itte ln und da es sich nur um 
Tagesaufenthaltsraume handelte, konnte die Leichtbau- 
weise (Holzhaus) Anwendung finden.

Die 10 cm starken Aufóenwande sind zweim al mit senk- 
recht gespannter teerfre ie r Pappe in drei Luftkammern ge- 
te ilt. Eine 5 cm hohe Zementhohlkehle uber dem Fuft- 
boden isoliert die unterste Schwelle gegen Feuchtigkeit. 
M it Ausnahme des Tagesraumes erhielten die W andę im 
Innem eine Plattenverkleidung. Die 9C cm breiten Platten 
wurden sauber gestoften ' und blieben ohne Leisten- 
deckung und Anstrich. Die Decken und die W andę des 
Tagesraumes erhielten Doncona-Plattenverkleidung mit 
Leimfarbenanstrich. Die auftere 2y2 cm starkę Kiefer- 
stulpschalung w urde ro t lasiert und zweim al lackiert.

Die W andkonstruktion hat sich bei H itze und Kalte aufter- 
ordentlich bewahrt. Auch die verhaltnism aftig kleine 
Kuchę m it elektrischer Kochgelegenheit hat stets auch bei 
g ró fite r Inanspruchnahme genugt. (In den Sommerferien 
w aren bis 36 Kinder und 4 bis 5 Erwachsene zu ver- 
pflegen.)
Das Anwesen hat eine g ro fie  Spielwiese und einen Sand- 
spie lp la tz. Die Baracke hat einschliefilich Kanał- und 
W asseranschluft und Umzaunung nur 8500 RM gekostet.

Frau A. F. Flender
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