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Die Beschaffung von B augeldern  
in e in em  „ k a p ita la rm e n "  Lande

Darf ein so kapitalarmes Land, w ie Deutschland immer 
genannt w ird, sich denn heute noch den Luxus erlauben, 
zu investieren, zu bauen, A rbeitsbeschaffungspolitik zu 
treiben? Darauf mussen w ir zunachst die Frage stellen, 
ob Deutschland denn w irklich ein armes Land ist. Friiher 
haben w ir uns unter einem armen Land immer ein Land 
vorgestellt, in dem M angel an Lebensmitteln, an Roh- 
stoffen, A rbe itskra ften ,'an  Fruchtbarkeit des Bodens und 
Kapazitat der Fabriken bestand. Im Kriege w a r ein 
solcher Mangel sehr fuh lba r; damals w a r Deutschland 
gewifi ein armes Land. Das gleiche kann man wohl 
heute noch von weiten G ebieten Chinas sagen, wo 
durch Kriege und Oberschwemmungen alle V orra te und 
alle produktiven Krafte bis aufs letzte aufgezehrt sind. 
Aber die Lage, die w ir heute in fast allen Landern W est- 
europas vor uns sehen, ist ja  eine ganz andere. N icht 
Mangel, sondern geradezu U berflu fi an allen diesen 
Giitern bedriickt uns. Jedenfalls haben w ir ausreichend 
Lebensmittel, Rohstoffe, guten Boden und fast zu viele 
Fabriken mit schier unermefilicher unausgenutzter Pro- 
duktionskapazitat; w ir gehen an dieser A rt Reichtum 
fast zugrunde. Von Kapita larm ut kann man also nicht 
sprechen. W enn es auch w ahr ist, daG man privat- 
wirtschaftliches Leihkapital heute so gut w ie ga r nicht 
bekommen kann, so ist es doch f a l s c h ,  a u s  d i e s e r  
T a t s a c h e  a u f  e i n e n  Z u s t a n d  v o l k s w i r t -  
s c h a f t l i c h e r  K a p i t a l a r m u t  z u  s c h I i e f i e n 
und etwa auch noch im heutigen Augenblick in einer 
grofien Ersparnis- und A bb au po litik  sein Heil zu suchen. 
Ais Beweis fu r die Behauptung, d a fi w ir ga r keinen 
Kapitalmangel haben, p flege ich das I n s e l b e i s p i e l  
vorzufiihren. Angenommen, au f einer Insel leben 
100 Bauern, die ihren Unterhalt in herkómmlicher W eise 
mit dem Ackerbau verdienen. Nehmen w ir w e ite r an, 
dafi auf dieser Insel technische Verbesserungen und 
Rationalisierungen e ingefiih rt werden, die es gestatten, 
alle Arbeit, die zur unveranderten Versorgung der 
ganzen Bevólkerung nótig ist, in Zukunft mit nur 
50 Arbeitskraften zu erled igen. W as geschieht dann? 
50 Menschen werden arbeitslos und scheiden mehr oder 
weniger aus dem Konsum aus. Infolgedessen entstehen 
Absatzschwierigkeiten f i ir  alles, was au f der Insel pro- 
duziert w ird, so da fi schliefilich, um die W irtschaft an 
den verringerten Absatz anzupassen, noch weitere 
Arbeitskrafte entlassen werden. Die hungernden M en
schen mussen unterstiitzt w erden ; man mufi die Steuern, 
die auf den noch arbeitenden Landwirten ruhen, ge- 
waltig erhóhen, um die Unterstiitzungslasten aufbringen 
zu kónnen. Die Schraube ohne Ende, die w ir in den 
letzten Jahren in unserer Krise so drastisch in Tatigke it 
sahen, bewegt sich also auch auf der Insel: Immer
grófier werden die Absatzschwierigkeiten, immer hóher

die Steuern und Lasten, immer geringer das Einkommen, 
immer g ró fie r die Arbeitslosigkeit. An dem kleinen Bei
spiel au f der Insel, w o die Verhaltnisse noch iibersehbar 
sind, w ird  aber klar, da fi kein Gemeindevorsteher, der 
seine Sache versteht, eine solche falsche W irtschaft zu- 
gelassen hatte. W e l c h e  M ó g l i c h k e i t e n  h a t  
e r ,  a u s  d e m  Z i r k e l  h e r a u s z u k o m m e n ?
Er sieht, da fi Uberflu fi an Lebensmitteln, an Kleidung und 
anderen Verbrauchsgiitern besteht; er erkennt, da fi auch 
Arbeitskrafte reichlich verfugbar sind. Er kónnte an- 
ordnen —  wenn er ein kommunistisches System einfuhren 
w o llte  —  da fi jeder das gleiche Einkommen bezieht, w ie 
vorher, aber nur noch halb so viel arbeitet, oder da fi 
die Halfte der Bevólkerung m iifiig  geht. Ich bin ein 
strikter G egner dieser O rdnung, nicht nur, weil sie in 
einem gro fien Lande undurchfiihrbar ist, sondern auch, 
we il sie uns des Vorteils a lle r technischen Fortschritte 
berauben, weil sie unseren Lebensstandard auf ew ig auf 
dem heutigen festhalten w iirde , weil sie daruber hinaus 
demoralisierend w irkt. Der andere W eg f i ir  den Ge- 
meindevorsteher ware, da fi er solche Arbeiten vor- 
w iegend lang leb iger A rt ausfiihren la fit, die allgemein 
ais nótig und niitzlich empfunden werden, und d a fi er 
diese neu eingestellten 50 A rbe iter mit einem ebensolchen 
Einkommen entlohnt, w ie sie es bisher hatten, so da fi 
mit einem Schlage die Absatzschwierigkeiten und die 
Unterstiitzungslasten verschwinden, unter denen man ge- 
litten hatte. Er w iirde  also etwa die Bauern auffordern, 
ihre Scheunen zu verbessern, M eliorationsarbeiten, Ent- 
wasserungsgraben, Strafien usw. zu bauen, oder er 
w iirde  selbst solche Arbeiten in A ng riff nehmen, um seiner 
Gemeinde die Lebensbedingungen zu erleichtern und zu 
verbessern. Das Geld f iir  solche Arbeiten ware da, denn 
G eld ist letzten Endes nur ein Gutschein zur Verrechnung 
von vorhandenen und verkauften W aren.

Ausw ertung d er Kostendegression f i ir  d ie  K a p ita l-  
bildung
Auch das heutige Deutschland kann ais eine solche Insel 
au fge fa fit werden. W iirden  au f irgendeine W eise unsere 
6— 8 M illionen Arbeitslosen w ieder eingestellt werden, 
so w iirden iiber 15 M illionen Menschen w ieder vo ll kon- 
sumieren. Der Absatzm angel der Industrie und der Land
wirtschaft ware dann beseitigt. Hunderttausende von 
Betrieben, Fabriken und Bauerngiitern w iirden dann w ie 
der ihre Lager raumen und vo ll produzieren kónnen. 
Nun wissen w ir, da fi der R e i n g e w i n n ,  aus dessen 
Ansammlung Kapitał entsteht, e i n e  F r a g e  d e s  B e -  
s c h a f t i g u n g s g r a d e s  ist. Bei dem geringen Be- 
schaftigungsgrad, den w ir heute in Deutschland haben, 
im Durchschnitt w ohl 40— 50 v. H., in der Bauindustrie 
w eniger ais 20 v. H., sind die fixen Kosten so hoch, da fi 
ein Reingewinn eigentlich iiberhaupt nicht zu erzielen 
ist. Steigt dagegen der Beschaftigungsgrad, so erhóhen
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sich die Debitoren und die Kasseneingdnge, wahrend die 
Ausgaben nur wenig wachsen. Uberall, w o der Be- 
schaftigungsgrad nach der W iederbelebung der W ir t
schaft gestiegen ist, treten daher hohe wóchentliche Rein- 
gewinne zutage. Diese Gewinne sind aus der D e -  
g r e s s i o n  d e r  S e l b s t k o s t e n  entstanden. In 
dieser „Kostendegression" finden Sie also die Gesamt- 
heit der die Bildung von N eukapita l begunstigenden W ir- 
kungen der vermehrten Beschaftigung vere in ig t; man 
konnte sie im óffentlichen Sektor der W irtschaft ais 
„Ausgabendegression" bezeichnen. Sie sammelt sich auf 
den Bankkonten, au f den Postscheck- und Reichsbank- 
girokonten all der Unternehmungen auf, die je tzt besser 
beschaftigt sind; plótzlich ist also e f f e k t i v e  
K a p i t a l b i l d u n g  da, und zw ar in fo lge der Kosten
degression. Nicht eine kiinstliche Kreditschópfung, nicht 
der Notendruck oder die Infla tion ware die Ursache 
dieser Kapita lb ildung, sondern der w iederhergestellte ge
sunde und normale Verdienst. Man hat sich in der 
Konjunkturtheorie den Kopf da riibe r zerbrochen, w ie es 
móglich ist, daG bei aufsteigender Konjunktur plótzlich 
M illia rdenbetrage an effektiver Kapita lb ildung da sind, 
nachdem das Land eben noch in fo lge des scheinbar 
vólligen Kapitalmangels fast zugrunde gegangen war. 
Es ist m. E. die volkswirtschaftliche Kostendegression, durch 
die der Aufschwung sich finanziert.
Damit diese Kapita lb ildung zustande kommt, w ar erst ein
mal nótig, daG die A rbe ite r w ieder eingestellt werden, 
daG der ganze KonsumtionsprozeG also w ieder in G ang 
kommt. Dazu sind Auftrage nótig, dazu ist G eld nótig, 
und zw ar móglichst langfristiger Kredit. H i e r  e n t -  
s t e h e n  n u n  d i e  b e i d e n  s c h w  i e r i g s t e n 
P r o b l e m e  : Dem Gemeindevorsteher auf der Insel 
standen keinerlei langfristige M ittel zur Verfiigung, er 
hatte nur Arbeitskrafte und die W aren, die zur Ent- 
lohnung erforderlich sind. Trotzdem baute er, indem er 
kurzfristige Gutscheine vorschuGweise ausgab, oder in 
dem er den Bauern den Rat gab, die bisher iiberfliissigen 
A rbe iter in ihrer W irtschaft zu behalten, sie mit der Her
stellung lang leb iger G iite r zu beschaftigen und im Hause 
aus den Vorraten we iter zu verpflegen. W ir wissen, daG 
die langfristige Verwendung kurzfristiger M itte l eine der 
wichtigsten Ursachen der Krise, wenigstens der Kreditkrise 
gewesen ist; hier sollen w ir nun konzedieren, daG die 
Krise nur durch n e u e s  l n v e s t i e r e n  m i t  k u r z -  
f r i s t i g e n  M i t t e l n  gelóst werden kann. Das fa llt 
uns schwer. Das zweite Problem ist, daG diese kurz- 
fristigen Vorschiisse, mit denen erst einmal die W irtschaft 
in G ang gebracht werden soli, mit denen in erster Linie 
die Bauindustrie langleb ige G iite r erstellen soli, le ider 
nicht an diejenigen Unternehmungen gegeben werden 
kónnen, bei denen die Kostendegression am meisten 
wirksam w ird, die also daraus die gróGte zusatzliche 
K apita lb ildung erzielen werden. Konnte man jeder Firma 
a lle r Branchen gerade soviel „Ankurbelungsvorschiisse" 
geben, wie diese Firma spater zusatzliche Kap ita lb ildung 
zu erwarten hat, so kónnten alle diese Vorschiisse 
spatestens nach einigen M onaten aus den erhóhten Rein- 
gewinnen, die man mit den vergróGerten Auftragen er- 
z ie lt hat, zuriickgezahlt werden. Ungliicklicherweise sind 
es aber vorw iegend g a n z  a n d e r e  P e r s o n e n ,  die 
die Bauvorschiisse erhalten miissen, ais die, bei denen 
die Kostendegression wirksam w ird. Die Vorschiisse 
miissen einige tausend oder zehntausend Bauherren (Ge
meinden, Private und Industrielle) erhalten, wahrend die 
vergróGerten Gewinne in M illionen von Einzelbetragen 
bei allen Fabriken, G ewerbetre ibenden und Landwirten, 
ja sogar bei fast allen Angehórigen der freien Berufe 
entstehen, die entweder an den Bauauftragen ais Liefe- 
ranten oder Unterlieferanten m ittatig werden, oder die

die Lebensmittel, Industrieerzeugnisse und Dienst- 
leistungen liefern, welche die M illionen von neueinge- 
stellten A rbeitskraften aus ihrem neuen Lohneinkommen 
kaufen. D e r  g r ó G t e  N u t z n i e G e r  i s t  s o g a r  
d e r  S t a a t ,  denn die 3 V2 M illia rden RM jahrliche Aus
gaben, die f iir  den Unterhalt der Erwerbslosen heute von 
Reich, Landern und Gemeinden geleistet werden, konnte 
er sparen, und auGerdem wurden noch die Steuerein- 
nahmen in fo lge  der W iederbe lebung der W irtschaft um 
M illia rden von M ark jahrlich ansteigen.
Die Arbeitsbeschaffungspolitik be findet sich also zwischen 
Scylla und Charybdis. Sie muG mit umfangreichen kurz- 
fristigen W iederbelebungsvorschiissen arbeiten, obwohl 
au f der einen Seite die G efahr der noch gróGeren Kredit- 
stockung droht, und sie muG diese Kredite an ganz andere 
Kreditnehmer geben, ais an solche, von denen sie ver- 
móge der Kostendegression die Riickzahlung erwarten 
kann. M an kann zusammenfassend sagen: D ie  A u s -  
w e r t u n g  d e r  K o s t e n d e g r e s s i o n  k a n n  d i e  
s e h r  g r o G e n  K a p i t a l i e n ,  d i e  w i r  f i i r  e i n e  
g r o G e  n a t i o n a l e  A r b e i t s b e s c h a f f u n g s 
p o l i t i k  b r a u c h e n ,  t a t s a c h l i c h  l i e f e r n .  
Die Anwendung dieses volkswirtschaftlichen Mittels 
scheint aber bei oberflachlichem Zusehen in solche Ge
fahren zu fiih ren , daG man an der M óglichkeit der prak- 
tischen Verw irklichung zuerst verzweife ln móchte.

Zinssenkung
B e i d e  P r o b l e m e  k ó n n e n  j e d o c h  v e r m i t t e l s  
e i n e r  g e e i g n e t e n  Z i n s p o l i t i k  t a t s a c h 
l i c h  g e l ó s t  w e r d e n .  Der Zins steht in einer Art 
reziprokem  Verhaltnis zur Rentabilitat. Bei dem hohen 
Landeszinsniveau, das w ir heute haben, sind fast gar 
keine lang leb igen G uter rentabel. G erade die Kapital- 
g iitersphare der W irtschaft, dereń Erganzung und Er
weiterung das A rbe itsgebie t der Bauunternehmungen aus- 
macht, die Herstellung der lang leb igen G iite r also, muG 
vó llig  zum Stillstand kommen, wenn das Landeszins- 
niveau ein sehr hohes ist. Sinkt der Zins, so werden 
Schritt f iir  Schritt immer mehr Bauvorhaben rentabel, bis 
bei einem Zinssatz von unter einem Prozent die Nach- 
frage  nach Baukapitalien uniibersehbar groG w ird, weil 
dann z. B. groGe Luxuswohnungen weniger M iete kosten, 
ais heute kleine Siedlungswohnungen, so daG jeder 
m ittlere Beamte sich ein 5- oder 10-Zimmer-Haus bauen 
lassen konnte. S o m i t  i s t  d e r  Z i n s  d e r j e n i g e  
v o I k s w  i r t s c h a f  1 1 i c h e R e g u l a t o r ,  d e r  b e -  
s t i m m t ,  w i e v i e l e  B a u t e n  r e n t a b e l  s i n d ,  
w e l c h e r  T e i l  d e r  G  e s a m t b e v ó I k e r u n g 
s i c h  d a h e r  d e r  H e r s t e l l u n g  l a n g l e b i g e r  
G i i t e r  w i d m e n  w i r d .  Uberhaupt kónnen w ir das 
am Beispiel der Insel erlauterte P r o b l e m  d e r  
A r b e i t s b e s c h a f f u n g  ais e i n  Z i n s p r o b l e m  
auffassen, denn eine erhebliche Senkung des Zinsniveaus 
f iir  die jeweils neu am M arkte angebotenen Kredite 
w iirde  den verdorrten Kap ita lg iite rarm  der Wirtschaft 
w ieder ebenso kra ftig  machen, w ie den Konsumgiiterarm, 
w iirde  A rbe it und G leichgewicht wiederherstellen.
Das Kam pffe ld des Zinses ist aber der G eld- und Kapital
markt. H ier g ilt es daher zu handeln. G elingt es, einen 
sehr fliissigen G eldm arkt herzustellen, ja sogar eine Uber- 
f iil le  am G eldm arkte zu bewirken, so ist d ie  e r s t e  
W i r k u n g  e i n e  s t a r k ę  S t e i g e r u n g  d e r  K u r s ę  
u n s e r e r  f  e s t v e r z i n s I i c h e n R e n t e n w e r t e  
an der Bórse. Die P fandbriefe, die vor einem Jahre auf 
nicht viel mehr ais 65 v. H. standen, sind bereits in der 
Zwischenzeit z. T. au f iibe r 90 v. H. gestiegen. Der Ge
danke, das Kursniveau konne 100 iibersteigen, liegt also 
heute nicht mehr auGerhalb des Bereichs der Móglichkeit. 
W ird  der Paristand aber iiberschritten, so kommen wir
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zur organischen und fre iw illigen  Konversion der Fest- 
verzinslichen auf 4 oder 4y2 v. H., von der in den Er- 
klarungen der neuen Reichsregierung verschiedentlich die 
Rede gewesen ist Insbesondere ist der Reichsbankprasi- 
dent Dr. Schacht der Ansicht, daG nur eine solche 
o r g a n i s c h e  Z i n s s e n k u n g s p o l i t i k  die Ge- 
sundung der W irtschaft herbeifuhren konne. Schon wenn 
die Pfandbriefe au f uber 95 oder 96 steigen, w ird  das 
Neugeschaft der Hypothekenbanken beginnen, und es 
wird w ieder langfristige H ypothekengelder geben. Ge- 
sund finanzierte neue Bauauftrage werden dann ein- 
gehen, und auf dem W ege uber die Schlusselindustrien 
wird die gesamte W irtschaft w iede r in G ang kommen. 
Der erhóhte Beschaftigungsgrad w ird  uberall die erhóhte 
Kapitalbildung aus Kostendegression, von der w ir 
sprachen, nach sich ziehen, und eine noch weitere Ver- 
flussigung des Geldm arktes w ird  fo lgen , langfristige 
Kapitalien werden noch b illige r und reichlicher angeboten 
sein, der Aufschwung w ird  sich also selbst finanzieren. 
Eine solche Senkung des Zinsniveaus w ird  aber noch eine 
andere W irkung haben: die Banken und in geringerem 
Grade die Sparkassen werden f u r  E i n l a g e n  k e i n e  
o d e r  f a s t  k e i n e  Z i n s e n  mehr zahlen. Dadurch 
werden die Besitzer von Depositen vor die W ahl ge- 
stellt, entweder keine Zinsen zu bekommen und taglich 
verfugen zu kónnen, oder festverzinsliche und andere 
Wertpapiere mit hoher Verzinsung zu erwerben und da 
mit auf das Recht der sofortigen Verfugung zu ver- 
zichten. Unsere ganze W irtschaft krankt an dem Uber- 
maG an schwebender und kurzfristiger Verschuldung. 
Kein Gesetz kann daran au f die Dauer etwas andern, 
sondern nur der EntschluG der Besitzer kurzfristiger For
derungen, also insbesondere der D epositenglaubiger der 
Banken, ihr G eld langfristig anzulegen. Diesen EntschluG 
werden sie erst dann fassen, wenn es mit den hohen 
Zinsen fur kurzfristige G elder vorbei ist. Insbesondere 
hat das auch von den auslandischen S tillha lteg laubigern 
zu gelten, die erst dann zu langfristigen Bindungen be- 
reit sein werden, wenn sie au f Depositen keine Zinsen 
mehr bekommen. N ur durch diese richtige Depositen- 
politik kann die notwendige allgem eine Konsolidierung 
der schwebenden Verschuldung in G ang kommen.

Die hier geforderte Senkung des Zinsniveaus w urde dem- 
nach die eine der beiden G efahren, die sich der Aus- 
wertung der Kapita lb ildung aus Kostendegression in den 
Weg stellen, beseitigen. G ewahren die Banken jetzt 
kurzfristige Ankurbelungsvorschusse an Bauherren und 
Unternehmer, so w ird  die G efah r des erneuten Einfrierens 
nicht mehr gegeben sein. Denn die Inhaber der Bank- 
konten, auf denen die zusatzliche K ap ita lb ildung aus 
Kostendegression zusammenstrómt, die Geschaftsleute 
also, die nun besser beschaftigt sind und mehr verdienen, 
werden nun ebenfalls bestrebt sein, ihre neu erworbenen 
kurzfristigen Reingewinnguthaben langfristig  festzulegen, 
um irgendwie Zinsen zu verdienen. M it anderen W orten : 
B ei S e n k u n g  d e s  Z i n s n i v e a u s  w i r d  f a s t  
d i e  g e s a m t e  z u s a t z l i c h e  N e u k a p i t a l -  
b i l d u n g  l a n g f r i s t i g  a n g e l e g t  w e r d e n ,  
man wird Pfandbriefe und andere Papiere dam it kaufen, 
man wird also Nachfrage gerade nach den W erten ent- 
falten, die info lge der vorhergegangenen kurzfristigen 
Bauvorschusse stark angeboten sein mussen. Die ba ld ige  
Konsolidierung der Bauvorschusse in Hypotheken, Pfand
briefe usw., die sonst immer vergeblich ge fo rde rt w ird , 
wird dann tatsachlich durchgefuhrt werden kónnen. Eine 
genauere Uberlegung wurde zeigen, daG die Summę 
der Konsolidierung in P fandbriefe, Stadtanle ihen usw. be- 
durftigen neuen Bauvorschusse dann ga r nicht gróGer sein 
kann, ais die Summę der am M arkte zusatzlich an- 
gebotenen baren Kap ita lb ildung aus Kostendegression.

Bei der Herstellung einer Uberfulle am G eldm arkte und 
einer durchgreifenden organischen Zinssenkung wurde 
also die G efahr eines Einfrierens der neu zu gewahren- 
den kurzfristigen Bauvorschusse beseitigt sein.

Auch die zweite Schwierigkeit, die sich der Verwertung 
der Kostendegression zur Kapita lb ildung in den W eg zu 
stellen schien, w ird  h in fa llig : die Flussigkeit der gesamten 
Bankorganisation und des Geldmarktes, die nun eintritt, 
macht es leicht, A n g e b o t  u n d  N a c h f r a g e  v o n  
d e n  v e r s c h i e d e n e n S e i t e n  d e r  W i r t 
s c h a f t  a u s z u g l e i c h e n ,  was ja die A u fgabe des 
Geldmarktes ist. Haben also Bauunternehmer, Bau
herren und solche Industrielle und Landwirte, die in- 
vestieren, die gesamten kurzfristigen Bauvorschusse er
halten, und ist die Kostendegression nur zum kleinen 
Teil bei diesen, zu uber drei V iertel aber bei Hundert- 
tausenden von groGen und kleinen Firmen des Handels 
und des Gewerbes entstanden, befindet sie sich also auf 
dereń Bankkonten, so ist es den Banken und dem G e ld 
markte leicht, den Ausgleich zwischen den Debet- und 
Kreditposten herzustellen und das neugebildete Kapitał 
zur l a n g f r i s t i g e n  Anlage hinzuleiten.

Zusam m enfassung
Eine Steigerung des Kursniveaus der Festverzinslichen 
verb illig t also einesteils die Hypothekengelder und An- 
leihezinsen, was neue Bauauftrage im G efo lge hat; sie 
bew irkt daruber hinaus, daG neue Ersparnisse alsbald 
in festverzinslichen und ahnlichen W erten angelegt oder 
direkt investiert werden, so daG den Ankurbelungsvor- 
schussen ihre Gefahrlichkeit genommen w ird. Die dabei 
w iedererlangte Liquiditat der W irtschaft macht den Aus
gleich von Angebot und Nachfrage an Geld und Kapitał 
und die a lsbaldige Konsolidierung w ieder móglich, die 
heute ins Stocken gekommen sind.

Die Kapita lb ildung aus Kostendegression und aus der 
Verbesserung des Verhaltnisses der Einnahmen und Aus
gaben bei der óffentlichen Hand b ildet also tatsachlich 
eine geeignete und ausreichende Q uelle zur Finanzierung 
einer kommenden Bau- und Arbeitsbeschaffungspolitik. 
Durchfuhrbar ist eine solche Finanzierung nur, wenn das 
Zinsniveau durch Erhóhung der Kursę der Festverzins- 
lichen und Herstellung eines flussigen Geldmarktes ge- 
senkt w ird , um dam it eine vó llig  andere Rentabilitats- 
und Liquiditatslage zu erzielen. A ufgabe einer voraus- 
schauenden Baufinanzierungspolitik muG es also sein, 
in  d i r e k t  den Beschaftigungsgrad der Industrie und 
der Landwirtschaft zu erhóhen, um daraus uberall und 
in allen Branchen die Ouellen der innerbetrieblichen 
Kap ita lb ildung zu eróffnen, aus denen das Bauwesen 
insgesamt seine Auftrage finanziert haben móchte. Er- 
ganzend zu einer solchen volkswirtschaftlich durchdachten 
und wirkungsvollen Politik werden óffentliche A uftrage 
heranzuziehen sein. W enn der óffentliche Sektor der 
W irtschaft heute schon gegen 40 v. H. der Gesamtwirt- 
schaft ausmacht, wenn sich dieser Sektor prozentual noch 
starker im Bauwesen bem erkbar gemacht hat, weil lang- 
lebige G ijte r besonders gem  von den dauernd bestehen- 
den óffentlich-rechtlichen Kórperschaften erstellt zu w er
den pflegen, so da rf es nicht sein, daG gerade dieser 
Sektor bei der W iederbelebung ohne A uftrage bleibt. 
H ier sind die A u ftrage  am starksten zusammen- 
geschrumpft, hier liegt keine M arkt-, sondern eine Ver- 
waltungswirtschaft vor, die des planenden Eingriffs be
darf, hier entsteht schlieGlich auch der gróGte Betrag zu- 
satzlicher K ap ita lb ildung durch Ausgabendegression und 
Erhóhung der Einnahmen bei Ankurbelung. Die M ethode 
der Vorschusse aus kurzfristigen M itteln zur Ingang- 
setzung des Prozesses w ird  also insbesondere auch hier 
angewendet werden mussen.



DAS ROCKEFELLER-ZENTRUM IN DER NEW YORKER CITY

Ober dieses g ro fie  stadtebauliche Unternehmen in der 
C ity von New York zwischen der 5. und 6 . Avenue und 
48. bis 51. W eststrafie, das von John Rockefeller jun. an- 
geregt, von der Rockefeller-Building-Finance-Comp. zur 
Ausfuhrung ubernommen wurde, haben w ir bisher nur 
kurz berichtet. A uf einem rechteckigen Baublock von 
232 m Breite, 280 m Tiefe, also etwa 6,5 ha Flachę, das 
vorher von etwa 230 alten G ebauden bedeckt w ar, die 
dem Abbruch verfie len, ist hier, zu einer Zeit, ais man 
dem Hochhausgedanken gegenuber auch in New  York 
bereits skeptisch zu werden begann, noch einmal ein 
ganzer Komplex von W olkenkratzern entstanden bzw. 
noch im Entstehen begriffen, dessen Gesamtausfuhrung 
mit etwa 500 M ili. RM veranschlagt ist. Im Gegensatz zu 
den bisherigen W olkenkratzern, die nur ais Einzelobjekte 
ohne Rucksicht au f die Nachbarschaft ausgefuhrt wurden, 
kommt hier jedoch eine ganze G ruppe von zw ó lf, ver- 
schiedenen Zwecken dienenden G rofibauten nach einem 
einheitlichen Baugedanken und in stadtebaulich wirkungs- 
vo lle r G ruppierung zur Ausfuhrung. In technischer Be- 
7 iehung sind diese Bauten, dereń bedeutendster, das 
RCA-Building, mit 70 Geschossen bis zu 260 m Hóhe 
emporwachst und den wirkungsvollen M itte lpunkt der 
ganzen von Strafienanlagen, reichgestalteten Parkplatzen 
usw. durchsetzten Gelandes darstellt, ebenfalls sehr be- 
merkenswert. Die gro fie  Finanzkrise hat von dieser A n
lage bisher nur einen Teil fertig  werden lassen, und sie 
durfte vielleicht auch ais letzte Spitzenleistung einer uber- 
wundenen Bauepoche zu betrachten sein. Fiir Deutsch
land, wo die Stadtrandsiedlung, die landliche Siedlung 
und das sparsame Eigenheim auf lange Jahre die charak- 
teristische Erscheinung unserer gesamten Bautatigkeit sein 
werden, ist aus diesen Riesenbauten f iir  unsere Zwecke 
auch kaum etwas unm ittelbar Verwendbares zu ent- 
nehmen. Trotzdem glauben w ir, unseren Lesern dieses 
g ro fie  Unternehmen wenigstens in seinem Gesamt- 
charakter vorfuhren zu sollen.

Der Lageplan, dessen Beischriften Geschofizahl, Hóhe, 
G rundflache usw. der Einzelbauten angeben, sowie ein 
Schaubild der Gesamtanlage von der 5. Avenue her móge 
d a fiir  genugen.

Die ganze Anlage entwickelt sich in kraftige r Steigerung 
der Hohen von der 5. Avenue her, also nach dem Inneren 
der City. G egenuber an der 5. Avenue steht mit dem Blick 
auf das Rockefeller-Zentrum die St.-Patricks-Kathedrale, 
hinter der sich das mit einzelnen Hochhausern gespickte 
Stadtviertel bis zum East River hinzieht. Die ubrigen Bauten 
an der Avenue haben m afiigere Hohen, und so setzt hier 
das neue Stadtviertel zunachst mit nur sechs- bzw. neun- 
geschossigen Bauten ein, dereń Hohen 26 bzw. 38 m nicht 
uberschreiten. Es sind das Burogebaude, die, von der 
51. bis zur 48. Strafie gesehen, ais Haus Deutschlands, 
Italiens, Englands und Frankreichs bezeichnet werden. Die 
beiden ersteren sind in der Langsachse durch Arkaden 
verbunden, zwischen den beiden anderen fuhrt eine 
Strafie zu einem ais Forum bezeichneten grofien, monu- 
mentgl ausgestalteten Schmuckplatz, der bis an die gro fie  
O uerstrafie von W est nach Ost reicht. Das Grundstiick 
an der Ecke der 47. Strafie ist in den Plan zunachst nicht 
einbezogen worden, doch ist hier wohl eine Bebauung 
in ahnlicher A rt gedacht, die das Bild an der 5. Avenue 
erst vervollstandigen wurde.

Hinter diesem noch unbebauten Platz einerseits, dem 
deutschen und italienischen Haus andererseits liegen zwei 
G ebaude von je 45 Stockwerken, die bis zu je 183 m 
Hóhe ansteigen. M it ihren H interflugeln uberdecken sie

die g ro fie  O uerstra fie, die unter ihnen durchgefuhrt ist. 
Sie dienen ebenfalls geschaftlichen Zwecken. An dem 
óstlichen Bau ist nach dem Forum zu an der Grundflache 
ein g ro fie r Parkplatz fu r Autos ausgespart.

H inter der O uerstra fie, in der Hauptachse bis an die 
6 . Avenue reichend, liegt der gewaltigste Bau nach 
G rundflache und Hóhe, das RCA-Building, im inneren 
H auptkórper mit 70 Geschossen und 260 m Hóhe der 
Radio C orpora tion  o f Am erica. Rechts davon liegt an 
der 6 . Avenue ein 31 Geschofi oder 128 m hoher Bau, das 
RKO-Building der Radio-Keith-Orpheum-Comp., das Be- 
triebsraume aufnehmen soli, dahinter die internationale 
M usikhalle mit 6100 Sitzplatzen und rund 37 m Hóhe, und 
w eiter nach dem Inneren des Blocks noch ein neun- 
geschossiges Burohaus. An der 47. Strafie errichtet die- 
selbe Gesellschaft ein Lichtspieltheater mit 3500 Sitz
platzen, ebenfalls in 37 m Hóhe, wahrend sich dahinter 
ein Opernhaus mit 4300 Sitzplatzen erheben soli. Die 
Dachgarten der drei Bautengruppen an der 6 . Avenue 
sind durch Uberbruckungen der beiden Zwischenstrafien 
von der 6 . zur 5. Avenue verbunden.

Die Bauten an der 6 . Avenue und das Hochhaus der RCA 
sind im Aufieren fe rtig , die vier S taatengebaude an der 
5. Avenue in diesem Jahre bereits im Bau. W ie  weit die 
ubrigen Bauten bereits zur Zeit ge fó rde rt sind, kann nicht 
angegeben werden.
Die Bauten sind samtlich ais Stahlskelettbauten mit Aus- 
fachung und Verkleidung ausgefuhrt. Dabei kommen 
einige bemerkenswerte Konstruktionen zur Ausfuhrung. 
So uberspannt das Proszenium der Musikhalle ein Stahl- 
fachwerktrager von 300 t Gewicht und 35 m Spannweite, 
und gew a ltige Trager, dereń langster 55 m Spannweite 
hat, uberdecken den Zuschauerraum und tragen die Dach
garten. Bei der Aufstellung dieser Trager wurden hohe 
Stahlgeruste verwendet, die aber spater Konstruktions- 
teile im 56. bis 61. Geschofi des RCA-Baues bildeten. Auf 
diese W eise ist eine wesentliche Verb illigung der Mon- 
tage erzielt worden.
Der gesamte Baublock ist bezuglich des Verkehrs, der auf 
160 000 bis 200 000 Personen taglich geschatzt w ird, in 
Hinsicht au f Eisenbahn, Untergrundbahn, Hochbahn und 
sonstige Verbindungen gunstig gelegen. Im Inneren der 
Bauten ist durch umfangreiche und schnellfahrende Fahr- 
stuhle dem Verkehrsbedurfnis Rechnung getragen. Fiir 
das RCA-Gebaude alle in ist ein taglicher Verkehr von 
50 000 Personen zugrunde gelegt. Die g ró fite  Hóhe der 
von den Fahrstuhlen durchfahrenen Stockwerke ist 277 m. 
Die schnellfahrenden A u fz ijge  sind dabei, um die Be- 
sucher vor Verletzungen durch die sich rasch schliefien- 
den Turen zu verhindern, mit einer automatischen „Safe- 
T-Ray"-Sicherung versehen, d. h. mit photoelektrischen 
Einrichtungen, die einen sofortigen Stillstand der Turen 
verursachen, wenn Strahlen, die au f den Sicherungs- 
appa ra t fa llen , durch den Schatten eines die Tur Pas- 
sierenden unterbrochen werden.

Dafi die Bauten mit eigener K raftan lage, Heizung, mit 
umfangreicher elektrischer Ausrustung jeder A rt und allen 
Sicherheitsmafiregeln gegen Feuersgefahr ausgestattet 
bzw . errichtet werden, ist selbstverstandlich.
Technisch w ie auch in bezug au f die Gesamtgestaltung 
ist das neue Rockefeller-Zentrum, das auch ais Radio-City 
bezeichnet w ird , jedenfalls in hohem G rade bemerkens- 
wert. W ie  sich die W irtschaftlichkeit bei dem Tiefstand 
der Geschaftslage gestalten w ird , ist allerdings eine 
Frage, die heute jedenfalls nicht mit Sicherheit be- 
an tw orte t werden kann. Fr. E.
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Schaubild des Rockefeller - Zentrums 
von der fun ften  Avenue aus

E r k l a r u n g  z u m  L a g e p l a n

Haus Deutschland. 9 Stockwerke, 38 m Hohe, 1865 qm Grundflache

Haus Ita lien . 9 Stockwerke, 38 m Hohe, 1865 qm Grundflache

Haus England. 6 Stockwerke, 26 m Hóhe, 975 qm Grundflache

Haus Frankreich. 6 Stockwerke, 26 m Hóhe, 975 qm Grundflache

Burohauser. Je 45 Stockwerke, 183 m Hóhe, 1285 bzw. 960 qm G rund 
flache

G ebaude d e r R ad iokorporation  von Am erika . An d e r 6. Avenue 31, 
im H aup tkó rper 70 Stockwerke bei 260 m Hóhe. 9270 qm bebaute 
G rundflache

G ebaude der Radio-Keith-O rpheum -Kom pany. 31 Stockwerke, 128 m 
hoch, 1035 qm bebaute  Grundflache

In te rna tiona le  M usikhalle . 6100 S itzp la tze, 37 m hoch, 5630 qm G rund 
flache

Opernhaus. 4300 S itzp la tze, 37 m hoch, 6210 qm G rundflache

Theater. 9 Stockwerke, 37 m hoch, 3385 qm G rundflache

Die B urogebaude entha lten  zusammen rund 221000 qm B iiroraum e 
und 11300 qm Laden
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UMSTEIGEBAHNHOF SCHÓNEBERG IN BERLIN
Dr.-lng. H. G o ttfe ld t, Berlin

1 M odeli der 160 m langen Halle. (Das Bauwerk ist von Mietshausern yerdeckt und deshalb im ganzen nicht aufzunehm en)

Verkehrstechnisches
Die Verbindungen zwischen den siidwestlichen Vororten 
Berlins und dem Stadtinneren sind recht gut. Strafien- 
bahn, Bus, Untergrundbahn und Vorortbahn bringen die 
Bewohner in kurzer Zeit zu den verschiedensten Punkten 
der Stadt. Dies w ar wohl der Grund, warum im Elektri- 
fizierungsprogram m  der Reichsbahndirektion Berlin diese 
Vorortstrecke, die nach ihrem Endpunkt benannte W ann- 
seebahn, nahezu an letzter Stelle stand. Ais man dann 
im Interesse der einheitlichen Betriebsfiihrung die Elektri- 
fizierung auch hier in A ng riff nahm, mufite das Bestreben 
gerade im Hinblick auf den starken W ettbew erb durch 
die iibrigen Verkehrsmittel dahin gehen, die Frequenz 
durch besondere bauliche M afinahmen noch uber das 
durch die Beschleunigung alle in zu erwartende M afi zu 
heben, um so die Arbeiten auch vom wirtschaftlichen 
Standpunkt aus zu rechtfertigen. Neben der Erschliefiung 
neuer W ohnbezirke durch Zwischenschaltung von Halte- 
punkten w ar das Hauptaugenmerk auf die von den An- 
wohnern seit langem erstrebte Schaffung einer guten 
Umsteigemóglichkeit zur Ringbahn zu richten, da gerade 
in dieser Hinsicht bei der —  zeitlich weit auseinander- 
fa llenden —  Erbauung der beiden Strecken aber auch 
alles versćumt worden war. Die Benutzer der Wannsee- 
bahn fuhren uber den „na tiir liche n " Umsteigepunkt 
(Bild 2) etwa 1500 m hinaus bis zum Bahnhof G ro fi- 
górschenstrafie, erreichten auf einem ungedeckten W eg 
von 500 m Lange den Bahnhof Schóneberg der Ringbahn, 
um schliefilich den Kreuzungspunkt, wenn es der Fahr-

plan gut mit ihnen meinte, nach zehn M inuten noch ein
mal von oben betrachten zu diirfen.

G run d lag en  d e r E n tw u rfb earb e itu n g
Der Plan, hier grundlegend W andel zu schaffen, erhielt 
einen neuen Antrieb, ais sich die Stadt Berlin genótigt 
sah, die Unterfiihrungen der vorbeifiihrenden wichtigen 
Verbindungsstrafie zwischen dem Siidosten und dem Siid- 
westen, dereń lichte Breite bis zu 10 m herunterging, auf 
32 m zu erweitern (2X5 m f i ir  die Biirgersteige, 2X 8  m fur 
die Fahrbahnen, 6 m f iir  die S trafienbahn; Norm albreite 
einer Berliner Strafie mit Richtungsbetrieb und beson- 
derem Bahnkórper fu r die Strafienbahn). Die konstruk- 
tive Gestaltung der neuen Uberbauten erforderte  eine 
V ergrófierung des vorhandenen Gleisabstandes, so dafi 
schon hierdurch auch das unm itte lbar benachbarte 
Kreuzungsbauwerk der Spitzhacke verfa llen war. Es lag 
also nahe, bei diesem Umbau den Platz fu r die beiden 
zukiinftigen Bahnsteige freizulassen, ohne da fi jedoch die 
baulichen Einzelheiten des neuen Bahnhofes schon fest- 
ge legt wurden. Bei Beginn der eigentlichen Entwurf- 
arbeiten w ar somit die raumliche Anordnung der beiden 
Bahnsteige bereits gegeben. Bild 3 ze igt ihre gegen- 
seitige Lage, die Hauptabmessungen und die Hóhen- 
ordinaten. Besonders erschwerend w ar die spitzwinklige 
Kreuzung unter einem W inke l von nur 37 °. Der untere 
Bahnsteig sollte mit den iiblichen ein- bzw. zweistieligen 
Bahnsteigbindern iiberdacht werden, wahrend oben eine 
geschlossene Halle notwendig erschien, einmal, um Zug- 
luft in der gro fien Hóhe zu vermeiden, dann aber auch, 
um die unschónen Brandgiebel der benachbarten alten 
Hauser zu verdecken und um den siidlich des neuen Bahn
hofes geplanten Siedlungen und G riinan lagen einen be- 
fried igenden Abschlufi zu geben.

D er O uerschnitt d e r  H a lle
Fiir den Ouerschnitt ergab ein von der RBD. Berlin unter 
einigen Stahlbaufirmen ausgeschriebener W ettbewerb 
eine Reihe von Vorschldgen, darunter u. a. auch wieder 
die beim Bahnhof Jannowitzbrucke in Berlin gewahlte 
Form nach Bild 5a, die zw ar eine gute Belichtung des 
Bahnsteiges erg ib t, mit ihren sieben biegungsfesten Ecken 
aber kaum ais besonders wirtschaftlich zu bezeichnen ist; 
aufierdem  in der Gestaltung verschieden beurteilt wer
den kann, da die einspringenden Ecken auf den Laien 
leicht einen etwas bedenklichen Eindruck machen. Fiir die 
Ausfiihrung wurde daher eine Form bestimmt, bei der die 
mittleren G lasflachen von Bild 5a in die Achse der Langs-

2 Der U m ste igebahnhof Berlin-Schóneberg w urde an der Kreuzungsstelle 
zwischen W annseebahn und R ingbahn e rba u t. Vordem  m ufite man von 
Bahnhof G rofigórschenstra fie  zu Bahnhof Schóneberg (heute zusammen 
Bahnhof Kolonnenstrafie) zu Fuft gehen.
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wónde verschoben sind (Bild 5b ). Bei der so entstehen- 
den groGen Hóhe der Halle (s. auch Bild 4) fa llt, auch 
wenn Z iige darin stehen, geniigend Licht auf den Bahn- 
steig, um auf ein mittleres Oberlicht verzichten zu kónnen. 
Das einheitliche, durch nichts unterbrochene Doppelpapp- 
dach auf Schalung und Sparren, die hohen, gut geglie- 
derten Glasflachen der Langs- und G iebelwande (Bild 9) 
und die schlichte Form der Binder, dereń Abstand von 
12,3 m in einem guten Verhaltnis zu Hóhe und Stutzweite 
steht, ergeben zusammen ein Raumbild von groGer 
Schónheit (Bild 8). Ebenso giinstig ist der Eindruck, den 
der Beschauer von auGen em pfangt (Bild 10).

K onstruktive  E inzelheiten
In dem Ouerschnitt Bild 4 erkennt man die Halle, den 
Bahnsteig und die vier eingleisigen Briicken, von denen 
zwei innerhalb der Halle liegen. A lle  diese Bauteile 
sind in statischer Hinsicht unabhangig voneinander und 
einzeln standsicher durchgebildet. Der Abstand zwischen 
den Achsen des auGenliegenden G iitergleises und des 
inneren Ringbahngleises betragt 5,0 m, so daG zwischen 
den 4,46 m breiten Lichtraumprofilen noch 54 cm f iir  
den Stiel der Halle ve rfiigba r sind. G ewahlt wurde 
ein breitflanschiger gewalzter Trager von 45 cm Hóhe 
Q P  45). Der waagerechte Riegel erhielt eine Hóhe von 
70 bis 120 cm und besteht aus drei zu e inem T-Q uer- 
schnitt zusammengeschweiGten Flacheisen (Bild 6 ). Der 
Gegensatz zwischen den verhaltnismaGig hohen Riegeln 
und den schlanken Stielen ist nicht nur asthetisch gun
stig, sondern hat im vorliegenden Fali auch eine sta- 
tische Bedeutung: je hóher, also je steifer der Riegel 
eines Zweigelenkrahmens ist, um so geringer w ird  der 
Horizontalschub H, und der Verringerung dieser Kraft 
kam hier insofern besondere Bedeutung zu, ais ihre 
Ableitung von dem uber dem unteren Bahnsteig schwe- 
benden BinderfuG bis zum Erdreich recht schwierig w a r; 
hiervon w ird weiter unten noch die Rede sein.

SchweiBtechnisches
Das Vordringen der SchweiGtechnik in den letzten 
Jahren hat heute einer ruhigeren Uberlegung Platz 
gemacht. Auch die lebhaftesten Befiirworter des neuen 
Verfahrens glauben nicht mehr daran, daG es in ab- 
sehbarer Zeit die Nietung vó llig  verdrangen w ird. W o 
sich die Grenze zwischen beiden ausbilden w ird , ist 
heute noch ungewiG, zumal uber die Bewahrung der 
SchweiGung bei dynamisch beanspruchten Bauwerken, 
vor allem in fachw erkartiger Ausbildung, noch zu wenig 
Erfahrungen und eindeutige Versuchsergebnisse vorliegen. 
Heute bilden daher die vollw and igen, vorw iegend ruhend 
belasteten Stahlbauten das Hauptanwendungsgebiet der 
SchweiGung. W enn das ausfiihrende W erk und vor 
allem der entwerfende Ingenieur sich bei der Aus- 
arbeitung aller Einzelheiten den Eigenheiten des neuen

9 Ostliche G iebe lw and  d e r oberen Halle 

10 Die R ingbahnhalle  obe rha lb  der Wannseebahn

Verfahrens w irklich anzupassen wissen, sind bei den 
genannten Bauten w irtschaftliche Vorte ile mit Sicherheit 
zu erwarten, ganz abgesehen von der vorziiglichen 
W irkung der glatten, ruhigen Flachen. Bei vollwandigen 
Tragteilen sind die Ersparnisse eine Folgę des Fehlens 
der schwachenden N ietlócher, des Fortfalles der Gurt- 
w inkel und der einfachen Ausbildung der Aussteifungen 
—  Flacheisen an Stelle unterfutterter W inkel.

Bild 6 a ze ig t ais Beispiel f i ir  die Erfullung der vor- 
stehend an den SchweiGingenieur gestellten Forde- 
rungen die Eckausbildung des Binders. Die Umleitung 
der Krafte aus dem waagerechten in den senkrechten 
Binderteil ist an Einfachheit kaum noch zu ubertreffen; 
der Vergleich mit einer genieteten Ecke mit ihren zahl- 
reichen Laschen, Futtern und W inkeln fa llt in jeder Be- 
ziehung zugunsten der SchweiGung aus. Ein anderes 
Beispiel fu r die durch die SchweiGung geschaffenen bau- 
lichen M óglichkeiten bietet der Unterzug, au f dem der 
BinderfuG ruht und der sowohl waagerechte ais auch 
senkrechte Krafte weiterzuleiten hat: der Untergurt
dieses Tragers wurde daher zu einem waagerecht lie- 
genden Tragteil verbre ite rt (Bild 6 b). Auch dem Ober- 
gurt konnte durch W ah l eines U-Eisens an Stelle des 
ublichen Flacheisens eine gewisse seitliche Steifigkeit 
verliehen werden, um die auf ein Feld entfallenden W ind- 
krafte aufnehmen zu kónnen. Der Stiel des Binders ist 
bis zum Untergurt durchgefuhrt, und zw ar derart, daG 
an den Steg des Unterzuges zwei h a lb e JP 4 5  in un- 
m ittelbarer Fortsetzung des Stieles angeschweiGt wur
den. Bei Anwendung der N ietung hatten alle diese 
baulichen Anforderungen zu erheblich komplizierteren 
Querschnitten gefuhrt. Ubrigens w irkt beim nórdlichen 
Unterzug die Buckelblechebene des hier auGen an der 
Halle entlangfiihrenden FuGweges ais waagerechter 
Tragteil (Bild 4 und 11).

Statischer A ufbau  des Systems
Der Unterzug ist ein von W ide rlag e r zu W iderlager 
iiber die Stiitzen 2, 3, 4 und 5 durchlaufender Trager. 
Betrachtet man seinen waagerechten Tragteil, da es 
sich hier nur um das G rundsatzliche handelt, ais Trager 
auf zwei Stiitzen, so zerlegt er den Horizontalschub H 
eines einzelnen Binders zunachst nach H| und H r 
(Bild 11). Jede dieser Krafte kann durch zwei Komponen- 
ten A  und B ersetzt gedacht werden, von denen A in 
die Richtung des Unterzuges fa llt und an dessen festem 
Lager aufgenommen w ird , wahrend die Kraft B iiber die 
ais Kragtrager w irkende vordere Stiitze durch das Zug- 
band Z unter der R ingbahnbriicke hinweg der Stiitze 
des Bahnsteigrandtragers zugele itet w ird , an dereń 
Kopf sie ais Kraft C erscheint. Da die Stiitzen ver- 
schieden hoch sind, ist auch C verschieden von B. An 
den StiitzenfuGen entstehen kleinere G egenkrafte F und
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G. C w ird nun nochmals pa ra lle l und senkrecht zur 
Bahnsteigkante in D und E zerleg t gedacht; D w ird  am 
festen Lager des Bahnsteigrandtragers aufgenommen, 
wahrend E durch die sehr steife E isenbetonplatte des 
Bahnsteiges nach E{ und Er ge le itet w ird . Eine einzige 
Kraft H erzeugt aiso G egenkra fte  an mindestens sieben, 
weit im Raum verstreuten Punkten (A, D +  Er, E,, F3, G 3, 
F1( G4). Das w iderspricht zw ar dem bewahrten Grund- 
satz, jede Kraft au f dem kurzesten W ege abzuleiten, ist 
aber bei den hier vorliegenden besonderen Schw ierig
keiten — schiefw inklige Kreuzung, Einbau des Bahn- 
hofes zwischen vorhandenen Brucken ohne Belastung 
der letzteren —  noch ais verhaltn ism afiig einfache und 
jedenfalls zweckm afiige Lósung anzusehen.

Der untere B ahnsteig
Die Oberdachung des unteren Bahnsteiges bietet nicht 
allzuviel Bemerkenswertes. Der nórdliche Teil hat wegen 
der Zugangstreppe zweistie lige Bahnsteigbinder mit ge- 
schweifiten Riegeln und W alztragerstie len , wahrend der 
sudliche Teil einstielige Binder aufweist. H ier sind auch 
die Stiele geschweifit, und zw ar in erster Linie, um die 
besser aussehende konische Form zu erzielen. An Stelle 
des ublichen Querschnittes aus dre i Flacheisen mit vier 
Schweifinahten ist dieser Stiel aus zwei W a lz tragerte ilen  
mit nur einer einzigen M itte lnah t hergestellt —  w ieder 
ein Beispiel fur die durch die Schweif3ung gebotenen 
konstruktiven Móglichkeiten. Bild 7 erlau tert den W erde- 
gang des Stieles schematisch, Bild 12 und 13 ze ig t die

Binder im Lichtbild. Der m ittlere Teil des Bahnsteiges 
w irkt wegen der grofien Gesamtbreite der daruber- 
liegenden Brucken ety/as dunkel und wegen der vielen 
Einbauten etwas unubersichtlich. Eine wesentliche Ver- 
besserung der raumlichen W irkung ist von der in der 
Achse der Stiitzenreihe 3 geplanten W and aus Glas- 
und Eternittafeln zu erwarten, die den Blick auf die Fern- 
und Gutergleise versperren und diesem Teil des Bahn
steiges eine gró fiere Geschlossenheit verleihen w ird.

Zug an g s- und V erb in d un g strep p en
Zur Zeit sind die Bahnsteige nur uber eine feste Treppe 
am Nordende des Wannseebahnsteiges zu erreichen. 
Im Bau befindet sich ein Zugang vom Empfangsgebaude 
des friiheren Bahnhofs Ebersstrafie, dessen Treppe um 
180° gedreht w ird  und dann in einen G ang mundet, 
der tie fe r lieg t ais der neue Ringbahnsteig und der 
unter der westlichen G iebelwand der Halle hindurch 
zu dem neuen Bahnsteig fuhrt. Die Geschlossenheit des 
Hallenbildes w ird auf diese W eise nicht unterbrochen. 
Schliefilich ist noch ein dritter Zugang von der Strafie 
zum Ostende des oberen Bahnsteiges gep lant; hier 
sollen wegen des grofien, ohne Unterbrechung zu uber- 
w indenden Hóhenunterschiedes nur zwei Rolltreppen 
eingebaut werden. Im G rundrifi (Bild 3) sind alle diese 
Treppen eingetragen. Der schwierigste Teil der Treppen- 
anlagen w ar naturgem afi die Verbindung der beiden 
Bahnsteige untereinander, die au f einen engen Raum

487



zusammengedróngt werden mufite und durch den zwei 90 cm breite, aufwdrts fahrende Rolltreppen vor-
spitzen W inkel der Kreuzung sowie die schon vor- handen. Da der Zugang an Fahrgasten von der Strafie
handenen Stutzen weiterhin erschwert wurde. Ander- her gegeniiber der Zahl der Umsteigenden unbedeutend
seits w ar ein sehr starker, stofiweiser Umsteigeverkehr ist, werden die Rolltreppen in der Hauptsache nur kurz
zu erwarten, so da fi fu r eine reichliche Breite der nach Einlaufen eines Zuges aus der Richtung Wannsee
Treppen gesorgt werden mufite. In Bild 3 sind die aus- benutzt, d. h. au fie rha lb  des Berufsverkehrs mit seinem
gefiihrten Treppen von 3,75 m bzw. 4,00 m Breite ein- F iinf-M inuten-Fahrplan nur a lle zehn M inuten; zur Er-
getragen. Leider fand sich keine Móglichkeit, die sparnis an Stromkosten wurden daher am Antritt der
Treppen im stumpfen W inkel abzubiegen, was fur die Rolltreppen Kontaktplatten eingebaut, bei dereń Betreten
Benutzung und die Dbersichtlichkeit selbstverstdndlich sich die Treppe fur eine zur Erreichung des oberen
gunstiger gewesen ware. Ebenso lie fi sich nicht ver- Bahnsteiges ausreichende Zeit in Bewegung setzt, um
meiden, da fi der untere Lauf der einen Treppe auf die dann von selbst w ieder stillzustehen.

Stutzen der Reihe 4 tr if ft ;  die Treppe ist hier ent- H erste ller d e r S tah lkon s tru k tio n : Steffens & N ó lle  A .-G ., Berlin-Tempel-
sprechend verbreitert. Aufie r den festen Treppen sind hof; c. H. Jucho, D ortm und ; F. Schichau G. m. b. H „  Elbing

NOTVERORDNUNG VOM 5. JUNI 1931
UND PREUSS.

Regierungsassessor Dr. Bernhard Ascher, L iegnitz

Schon einmal hat das Reichsgericht das Grundeigentum 
vor willkurlichen, nur einzelne Burger treffenden Ent- 
eignungen geschutzt. Das w ar in jener beruhmten Ent
scheidung vom 28. Februar 1930 (Betcke-Urteil), in dem 
es festgestellt hat, da fi b e r e i t s  d e r  Z w a n g ,  e i n  
G r u n d s t u c k  u n b e b a u t  z u l a s s e n ,  e i n e  z u r  
E n t s c h a d i g u n g  v e r p f l i c h t e n d e  E n t e i g 
n u n g  darstellt. Seitdem hat aber d ie Notverordnung 
vom 5. Juni 1931 die hieraus entstandenen Anspruche 
gegen d ie  Stadte, um diesen aus ihren alten Siinden 
nicht den finanziellen Tod zu bereiten, z. T. vernichtet, 
z. T. aufgeschoben und eingeschrankt. Vom Standpunkt 
der Stadte aus w ar das sehr gut, nicht aber vom Stand
punkt des Grundeigentumers. Im Urteil vom 2. Juli 1932 
(V 58/32) hat d a s  R e i c h s g e r i c h t  ihm ein neues 
M ittel gegeben, durch das er tro tz  der Notverordnung zur 
Befriedigung seiner Anspruche kommt.

Man hat namlich bei all dem Streit uber das Fluchtlinien- 
gesetz und Art. 153 der Reichsverfassung (Eigentum und 
Enteignung) ganz vergessen, da fi § 75 d e r  E i n l e i -  
t u n g  z u m  p r e u f i .  a l l g e m .  L a n d  r e c h t  durchaus 
noch in Kraft ist.

W ahrend das Reichsgericht im Hinblick auf die Not- 
verordnung den Schaden durch die Baubeschrankung 
ohne form elle Enteignung, w ie er hier durch die 
Festsetzung der Fluchtlinie entstand, im Gegensatz zu 
seiner Stellungnahme vom 28. Februar 1930 nicht an- 
erkennen durfte, kónnte es g r u n d  s a t z l i c h  e i n e n  
E r s a t z  f i i r  d e n  S c h a d e n  zuerkennen, der dem 
Klager dadurch entstanden war, da fi ihm v o r d e r  
e r s t e n  O f f e n l e g u n g  d e s  F l u c h t l i n i e n -  
p l a n e s  d i e  E r l a u b n i s  z u m  U m b a u  v e r s a g t  
w o r d e n  w a r .  Denn nach § 75 Einl. A. L. R. ist der 
Staat (bzw. die Stadt) zur Entschadigung verpflichtet, 
wenn Jemand seine besonderen Rechte —  hier also die 
aus dem Eigentum erwachsenen Rechte —  zum W ohle 
des Gemeinwesens aufzuopfern genótigt wurde. Dafi 
dieser Fali be i Versagung der Bauerlaubnis vor der 
ersten O ffen legung des Planes vorliegt, ist an sich schon 
seit alters her rechtens, nur ist es, w ie gesagt, vergessen 
worden. Und doch ist dieser Fali w ichtiger ais die 
eigentliche Baubeschrankung durch den Fluchtlinienplan. 
Denn liegt er vor —  und das ist tatsachlich haufiger der 
Fali, ais man im allgemeinen w ohl annehmen sollte! — , 
dann ist es ganz gleichgultig, ob eine Notverordnung 
den f i ir  die spatere Zeit einsetzenden Teil der Entschadi
gung beseitigt; d ie  N o t v e r o r d n u n g  i s t  p r a k -  
t  i s c h k a 11  g e s t e 1 1 1 .

ALLGEMEINES LANDRECHT

Fraglich w a r nur, ob etwa dieser Anspruch deswegen 
nicht mehr im ordentlichen Rechtswege verfo lgbar ist, 
weil das p r e u f i .  P o l i z e i v e r w a l t u n g s g e s e t z  
vom 1. Juni 1931 einige Rechtsanderungen au f diesem 
G ebiet herbeigefuhrt hat. Das Reichsgericht halt dieses 
Gesetz aber n i c h t  f i ir  ein Hindernis.

Auch im Betcke-Prozefi, den das Reichsgericht am 28. Fe
bruar 1930 ja nur voriibergehend beendigt hatte, hat 
sich das K a m m e r g e r i c h t  (12. U. 5504/30, 17. II. 32) 
auf den gleichen Standpunkt gestellt und dem Klager 
Betcke vorlau fig  100 000 RM zugesprochen. (Es war nur 
ein Teilbetrag in dieser Hohe eingeklagt.)

Auch das Kammergericht erblickt den Tatbestand des 
§ 75 Einl. A. L. R. darin, da fi die Baugesuche des Klagers 
unter Hinweis au f das ortsstatutarische Bauverbot (ob- 
wohl es sich um eine anbaufah ige historische Strafie 
handelte) und au f die erst in  A u s s i c h t  genommene 
Fluchtlinienfestsetzung abge lehnt wurden. § 75 Einl. 
A. L. R. w u r d e ,  so meint es, auch auf diese durch den 
Fluchtlinienplan Anwendung finden, wenn nicht hier 
Art. 153 R. V. Platz g rlffe , der ais „starkeres" Gesetz die 
a lte preufi. Bestimmung verd range; die Notverordnung 
aber lasse I e t z t e r e , da sie eben landesrechtlich sei, 
unberuhrt.

Im Gegensatz zu einer Entscheidung des Reichsgerichts, 
in de r dieses entgegen seiner fruheren Gewohnheit aus 
der genannten Bestimmung nur einen Anspruch auf „a  n - 
g e m e s s e n e n  A u s g l e i c h "  des Schadens herleitete, 
stellt sich das Kammergericht w ieder au f den alten Stand
punkt und gewahrt v o l l s t a n d i g e  S c h a d l o s -  
h a l t u n g  einschliefilich des entgangenen Gewinns.

Sehr schwer ist es aber, den Schaden abzuschatzen. Es 
kommt h i e r  nur der Schaden in Frage —  von den nach 
der Notverordnung verbliebenen Resten des Schaden- 
ersatzanspruchs f i ir  die Zeit s e i t  O ffenlegung des 
Fluchtlinienplanes sehe ich jetzt ab — , der seit der ersten 
Bauverhinderung b is  zur ersten O ffen legung der Flucht
lin ie durch die praktische Unmóglichkeit einer Bebauung 
oder sonstigen nutzlichen Verwertung des Gelandes ent
standen ist.

Im Betcke-Fall w a r iedenfalls dieser Schaden besonders 
g ro fi, weil in dieser Zeit (1925 bis 1928) der K o n -  
j u n k t u r h ó h e p u n k t  lag. Das Kammergericht ist so 
vorgegangen:

Zuerst hat es einmal die w irklichen Bau- und Verkaufs- 
absichten des Klagers i. J. 1925 festgestellt. Durch die 
dam aligen Kaufangebote, durch Yergleich mit anderen
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Verkaufen, durch Berucksichtigung de r Konjunktur, der 
Strafienbauprojekte, der Lage usw. kommt es mit den 
Sachverstandigen zu dem Ergebnis, d a fi das Grundstuck 
bis Ende 1927 f iir  17,50 RM je 1 qm plus 2,50 RM Strafien- 
regulierungskosten hatte veraufie rt werden kónnen. Es 
beachtet dabei, da fi ein yerhaltn ism afilg kleiner Besitz 
(12 Morgen) l e i  c h  t e r  pa rze llie rt werden kann ais ein 
Riesengelande, ferner. d a fi be i der beabsichtiglen Be
bauung innerhalb Jahresfrist ein n iedriger W ertzuwachs- 
steuersatz berechnet worden ware. Von diesem so er- 
rechneten W ert z i e h t e s  d e n  W  e r t a b .  der nach 
A u f h e b u n g  d e r  F r e i f I  a c h e n a  u s w e i s u n g  , 
also der Baubeschrankung, vorlag . H ierbei beachtet es 
auch den Schaden.. der dem K lager dadurch entstand, 
dafi er jetzt mehr W ertzuwachssteuern zahlen mufite und 
weder Barmittel noch dereń Zinsen aus Verkaufen f iir  sein 
Geschaft in d ie  Hand bekam —  also auch den ent- 
gangenen G ew innt

Schwierig w ird die Sache nun, wenn die Fluchtlinie n i c h t  
wieder aufgehoben wurde. Dann ist m. E. von dem 
fruheren Verkaufswert de r W ert abzuziehen, den das 
Grundstuck am Tage der ersten O ffen legung des Planes 
gehabt hatte, wenn es damals bebaubar gewesen ware, 
unbeschadet einer Hinzurechnung weiteren entgangenen 
Gewinnes (Zinsverluste!). Die weitere Entwertung durch

die endgultige Verhinderung der Bebauung ist dann nach 
M afigabe  der Notverordnung zu berechnen.

Bemerkt sei noch, da fi das Kammergericht der Klage aus 
dem Gesichtspunkt der Amtspflichtverletzung n i c h t  statt- 
g ibt. Das aber tut nun w ieder das Reichsgericht in einem 
ahnlichen Falle (III 27/32, Urteil vom 6 . Dezember 1932). 
Eine Stadt hatte durch Bauordnung und B a u z o n e n -  
plan ein G ebiet zur G r u n f l a c h e  erklart, das noch 
gar nicht durch Festsetzung von Fluchtlinien fu r die Be
bauung erschlossen war. Hierdurch mufite der Baumarkt 
beeinflu fit werden und die Verkauflichkeit der angeb- 
lichen „G run flache" leiden, so da fi die uberflussigen 
M afinahm en der Stadt unzulassig und zum Schadens- 
ersatz wegen Amtspflichtverletzung verpflichtend waren. 
Die Stadte werden daher in Zukunft s c h n e l l s t e n s  
u m f a s s e n d e  Fluchtlinienpldne, Bauordnungen und 
Bauzonenplane herausgeben mussen, w obe i sie bei 
offenen, ehrlichen Vorbesprechungen mit den Grund- 
eigentijm ern, bei verstandnisvoller Berucksichtigung der 
Belange dieser und der A llgem einheit und bei r i c h - 
t i g e r Ausnutzung der Notverordnung mehr und 
Besseres erreichen werden ais durch „ka lte  Enteignungen" 
und andere Mafinahmen, die ein Gemeinwesen gegen 
seine Burger nicht anwenden sollte.

VERANTWORTUNG DES ARCHITEKTEN FUR KOSTEN- 
UBERSCHREITUNG DURCH W UNSCHE DES BAUHERRN?
Rechtsanwalt Dr. jur. Hans Culem ann, D usseldorf

Es kommt in der Praxis nicht seiten vor, d a fi die Kosten 
der Bauausfuhrung den dem Bau zugrunde gelegten Vor- 
anschlag uberschreiten. Der Grund fur solche dem Bau
herrn unangenehme Uberraschungen w ird  meist darin zu 
finden sein, da fi wahrend der Bauausfuhrung irgend- 
welche baulichen Veranderungen vorgenommen werden, 
die in dem Kostenvoranschlag nicht e inbegriffen waren 
und die sogar bei unverhaltnism dfiig grofiem  Umfange 
die Fertigstellung des Baues in Frage stellen kónnen, wenn 
nicht ein Kreditgeber sich der Bauvollendung unter- 
stiitzend zur Seite stellt. Um solche Enttauschungen zu 
vermeiden, treffen die Bauherrn vielfach mit dem bauaus- 
fiihrenden Architekten, der auch den Bauplan en tw irft 
und die Kostenvoranschlage aufste llt, eine Vere inbarung, 
wonach die veranschlagte Bausumme nicht uberschritten 
werden darf. Eine solche Zusage bedeutet rechtlich ein 
Gewćhrleistungsversprechen, eine G aran tie  des A rchi
tekten im Sinne des § 611 des Burgerlichen Gesetzbuches. 
In einer solchen Verpflichtung lieg t nicht nur eine Ver- 
pflichtung verneinenden Inhalts, d a fi die vere inbarte Bau
summe innegehalten w ird , sondern zugleich eine weitere 
Nebenverpflichtung, persónlich fu r die Einhaltung der 
ubernommenen G arantie einzustehen.

Auf Grund einer soichen Vere inbarung hafte t der bau- 
ausfiihrende Architekt immer fu r solche A banderungen, 
die von ihm selbst angeordnet wurden und eine Uber
schreitung der Bausumme herbeifuhrten. Zw e ife lha ft w ird  
aber die Rechtslage dann, wenn der Architekt im Laufe 
der Bauausfuhrung irgendwelche Sonderwunsche des 
Bauherrn berucksichtigte, die zur Zeit der G arantieuber- 
nahme noch unbekannt waren. Zu dieser Frage hat nun 
das Reichsgericht in einer neueren Entscheidung (RG III v. 
28. Juni 1932, 293/31) Stellung genommen. Die vom 
Reichsgericht grundsatzlich m ifib illig te  Ansicht des Be- 
rufungsgerichts hatte dem bauausfuhrenden Architekten

den den Kostenanschlag uberschreitenden Betrag mit 
fo lgender Begrundung auferlegt:

W enn der Bau eine kostspieligere Ausgestaltung erfahren 
habe, ais von vornherein vorgesehen war, so andere 
dies nichts daran, da fi der den Bau ausfuhrende Architekt 
fu r die Uberschreitung der Bausumme einstehen mijsse. 
Habe in fo lge der Wunsche des Bauherrn der Bau eine 
Gestaltung anzunehmen gedroht, die mit den begrenzten 
M itteln nicht zu erreichen gewesen ware, so habe es dem 
Architekten, der allein die Verhaltnisse beurteilen konnte, 
und dem Bauherrn stets die Entscheidung uberlassen habe, 
obgelegen, rechtzeitig Einhalt zu gebieten und nur die 
fu r ihn vertretbare Ausstattung durchzusetzen. In der 
Unterlassung einer solchen Beschrankung liege der grund- 
legende Fehler des Architekten. Er habe es dem Bau
herrn nicht uberlassen durfen, die Zusammenstellung nach 
eigenem Wunsche zu bestimmen, und er habe sich nicht 
der Erwartung hingeben durfen, da fi der Bauherr die 
durch seine Sonderwunsche verursachten Mehrkosten 
schon selber tragen wurde, sondern er habe die Hóchst- 
summe sorgsam im Auge behalten und in Uberwachung 
des fortschreitenden Baues den Bauherrn nótigenfalls 
da rau f hinweisen mussen, da fi er diesen oder jenen 
Wunsch nicht b illigen konne und die Verantwortung ab- 
lehne. Nur soweit der Bauherr einen solchen Einwand 
nicht beachtet habe, ware der Architekt von der Verant- 
wortung fre i geworden, und der Bauherr w iirde  die 
Mehrkosten zu tragen haben. Da aber der Architekt eine 
solche W arnung wahrend der Bauzeit unterlassen habe, 
habe er f iir  die Uberschreitung des Kostenanschlages ein
zustehen.

Diese Entscheidung wurde vom Reichsgericht nicht ge- 
b illig t. Die Revision rugte, d a fi die Einhaltung der Bau
summe notwendig voraussetze, da fi sich der Bau in einem 
vertragsm afiig bestimmten Rahmen halte und diesen
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Rahmen auch im Verlauf der Bauausfiihrung nicht uber- 
schreite. W ohl setze die Einhaltung einer bestimmten 
Bausumme auch ein bestimmtes Bauobjekt voraus, es sel 
jedoch nicht zulassig, da fi der Bauherr durch Sonder
wunsche den ursprunglich geplanten Bau allmahlich um- 
gestaltet und er somit zu einem anderen, wertvolleren 
Bau kommt, dessenungeachtet aber den Architekten an 
der vereinbarten Bausumme festhalten w ill; andererseits 
gehe es aber auch nicht an, da fi der Architekt hervor- 
tretende Sonderwiinsche, wie sie erfahrungsgem afi bei 
vielen Bauten im Laufe der Bauausfiihrung zutage treten, 
dazu benutzt, um nach der Beendigung des Baues seine 
Gewahrleistung vó llig  beiseitezuschieben. Die Ab- 
grenzung zwischen den widerstreitenden Interessen des 
Bauherrn und Architekten miisse an Hand der §§ 157, 242 
BGB nach T r e u  u n d  G l a u b e n  mit Rucksicht auf die 
Verkehrssitte gefunden werden, wobe i jedoch die An- 
forderungen von Treu und G lauben gleichm ćfiig auf 
beide Teile zur Anwendung kommen. So verstofie der 
Architekt gegen Treu und G lauben, wenn er, um sich 
seines Gewahrleistungsanspruches zu entziehen, Sonder- 
wiinschen des Bauherrn nachgibt, ohne ihnen entgegen- 
zutreten, ebensowenig sei es statthaft, da fi der Bauherr 
Eigenmachtigkeiten begeht, auf eigene Faust Bestellungen 
macht oder getro ffene Anordnungen w ieder aufhebt. 
Liegen solche Eigenmachtigkeiten des Bauherrn vor, so mufi 
er, um den Architekten an der Bausumme halten zu kónnen, 
dartun, da fi seine M afinahmen entweder in dem fest- 
gelegten G efiige  des Bauplanes oder in einer (vor- 
gangigen oder nachtraglichen, ausdrucklichen oder

zwar stillschweigenden, aber nachweislichen) Zustimmung 
des Architekten ihre Rechtfertigung finden. Denn es ist 
nach der Ansicht der Revision nicht zu billigen, da fi der 
Bauherr gu tg laub ig  annehmen durfte, der Architekt werde 
mit den von ihm vorgenommenen Eigenmachtigkeiten ein- 
verstanden sein, es ist kein G rund vorhanden, der den 
Bauherrn davon entbindet, die Einwilligung oder nach- 
tragliche Zustimmung des Architekten einzuholen. Durfte 
sich nach der Ansicht des Berufungsgerichts der Architekt 
nicht einfach der Erwartung hingeben, der Bauherr werde 
die eigenmachtigen Bestellungen selbst bezahlen, so ist 
ebensowenig einzusehen, warum der Bauherr einfach des 
G laubens sein konnte, der den Bau ausfiihrende Archi
tekt werde sich unerachtet ungenehmigter Abweichungen 
an die Bausumme halten. Aus diesen Ausfiihrungen er- 
geben sich zusammenfassend zwei f iir  die Praxis wichtige 
Schlufifolgerungen:
1. Der den Bau ausfuhrende Architekt mufi die im Kosten- 
anschlag nicht vorgesehenen M ehrbetrage dann iiber- 
nehmen, wenn er die im Laufe der Bauausfuhrungen her- 
vorgetretenen zusatzlichen Sonderwunsche des Bauherrn 
ausdriicklich oder stillschweigend, a b e r  n a c h w e i s -  
l i c h  ge b illig t hat; eine generelle Annahme der Biliigung 
genugt nicht. Dies g ilt auch dann, wenn der Architekt 
den Sonderwiinschen des Bauherrn nur in der Absicht 
nachgibt, sich f iir  die erhóhten Aufwendungen seiner ver- 
einbarten Gewahrleistungsanspriiche zu entziehen.

2. Fiir die durch ungenehmigte Eigenmachtigkeiten des 
Bauherrn entstandenen Mehrkosten haftet der Architekt 
dagegen nicht.

ENTSCHEIDUNGEN HÓHERER GERICHTE
Verjdhrung von Baugeld-Restforderungen
Unterbrechung der Verjahrung durch Zwangsvollstreckung 
auf G rund eines der Sicherung dienenden Schuldtitels

Es ist eine haufige Erscheinung, da fi der Bauherr nach 
Beendigung seines Baues mit der Zahlung der Restsumme 
des vereinbarten Herstellungspreises in Riickstand und 
Verzug gerat. Da der Unternehmer oder Handwerker 
oftmals besondere Grunde hat, nicht allzu scharf gegen 
den Bauherrn vorzugehen, begniig t er sich zunachst da
mit, zur Sicherung seiner Anspriiche eine Vormerkung 
oder Sicherungshypothek auf dem Grundstuck seines Auf- 
traggebers im W ege einer einstweiligen Verfiigung ein- 
tragen zu lassen. W enn dann der Unternehmer im Ver- 
trauen auf sein an sicherer Stelle im Grundbuch ein- 
getragenes Recht weiterhin abwartete, so mufite er zu 
seinem Leidwesen spater erfahren, da fi ihm sein Schuldner 
mit Erfolg die Einrede der Verjahrung seiner Forderung 
entgegensetzen konnte und von ihm Einwilligung zur 
Lóschung des Rechts im Grundbuch verlangte.

Bekanntlich verjahren die Anspriiche von Fabrikanten und 
Handwerkern f iir  Lieferungen und Ausfiihrung von 
Arbeiten innerhalb 2 Jahren, beginnend mit dem Schlusse 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Der 
Lauf der Verjahrungsfrist w ird jedoch unterbrochen, wenn 
entweder der Schuldner den Anspruch in der folgenden 
Zeit durch Abschlagzahlungen, Zinszahlungen oder in 
irgendeiner W eise anerkennt, oder der G laub iger Klage 
erhebt, oder im W ege der Zwangsvollstreckung gegen 
ihn vorgeht.

Die Rechtsprechung hat sich nun bisher auf den Stand
punkt gestellt, da fi eine Zwangsvollstreckungshandlung 
gegen den Schuldner dann keinen Unterbrechungsgrund 
bildet, wenn diese auf G rund einer einstweiligen Ver- 
fiigung oder eines Arrestes erfo lg t. Es w ar daher nicht

ausreichend, d a fi sich der Unternehmer nur zur Sicherung 
seiner Anspriiche eine Vormerkung au f G rund einer Einst 
w e iligen-V erfiigung eintragen liefi.
Das Kammergericht hat nun in einer bedeutsamen Ent- 
scheidung diese Rechtsansicht aufgegeben (Beschlufi vom 
5. Dezember 1932, A. Z. 19. W . 12110. 32). Es fiihrt in 
seiner Begriindung aus, d a fi diese Lehre mit Recht schon 
in der Literatur W iderspruch gefunden habe. Das Gesetz 
unterscheide nicht zwischen einer Zwangsvollstreckung, die 
aus einem der Befriedigung oder nur der Sicherung 
dienenden vollstreckbaren Titel erfolge. Eine ein- 
schrankende Auslegung der Gesetzesvorschrift sei durch 
ihren Zweck oder durch den Zusammenhang der Bestim
mungen nicht zu rechtfertigen. Es sei zw ar richtig, dafi 
ein Arrest oder E instweilige-Verfugung allein im Gegen- 
satz zur Klageerhebung noch nicht ausreiche, um die 
Verjahrung zu unterbrechen. Diese Unterscheidung ent- 
spreche Zweckm afiigkeitserwagungen. Denn die einst- 
w e ilige V erfiigung konne ohne M itw irkung und Kenntnis 
des Schuldners erlassen werden. Erforderlich zur Unter
brechung der Verjahrung sei aber, d a fi der Glaubiger 
irgendw ie gegen den Schuldner vorgehe, so dafi dieser 
w e ifi, von ihm w erde noch ein bestimmter Betrag 
verlangt.
Nach dieser Entscheidung kann es nunmehr fiir  aus
reichend erachtet werden, wenn ein Bauunternehmer, vor- 
lau fig  nur zur Sicherung seiner Anspriiche, sich eine Vor- 
merkung auf Eintragung einer Hypothek auf dem Grund- 
stiick seines Schuldners e intragen la fit, im iibrigen aber 
von der Beitreibung seiner Forderung noch absieht.

Er hat dann die M óglichkeit, nach der Eintragung noch 
weitere zwei Jahre abw arten zu kónnen, ohne Gefahr 
zu laufen, d a fi sein Anspruch verjahrt.

M itge te ilt durch Rechtsanwalt W erner Bicknase, Berlin
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BAUEN IM AUSLAND
H o l l a n d  =  B e l g i e n  — S c h w e i z  — I t a l i e n

Holland:

Druckerei- u. V e rla g s g e b a u d e  
der Tagesze itung „ H e t  V o lk "  

Amsferdam . A rc h ite k te n  : 
Jan W . E. Buijs und Joan  B. 
Lursen, Den Haag
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G e b a u d e  d e r  la g e s z e iru n g  „ n e r  
V o lk "  in  A m s te rd a m . A rch ite k te n  
Jan W . E. Buijs und Joan B. 
Lursen, Den H aag

Direktionszim m er

B uroraum

M a sch in ensaa l (Pockroum j
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Belgien: Der Architekturpreis „ V a n  den V e n " ,  1 9 3 3

Preis 5000 Fr. A rch itekt M. P. Y erbruggen , Brussel. Staatliche M arineschule in Ostende

Dieser belgische Jahrespreis fur moderne Baukunst, ge- 
schaffen im Jahre 1927, hat den Zweck, solche W erke 
zu pramiieren, die in ihrer Eingebung (Inspiration) und 
Ausfuhrung sich ais charakteristische Bauten unserer Zeit 
prasentieren. Durch Vertreter der wichtigsten Architekten- 
verbande des Landes findet die Auswahl statt. So

wirkten mit: Kónigliche Gesellschaft der Architekten von 
Antwerpen, Belgische Gesellschaft moderner Stadtebauer 
und Architekten, Vereinigung der Architekten von Char- 
leroi, Zentralgesellschaft fur Belgische Baukunst, Gesellschaft 
der Architekten des óstlichen Flandern und Vereinigung 
der Architekten Brussels.

Erste lobendeErwahnung2000Fr.
Architekt M . L. H. De Koning, 
Brussel
Landhaus in Auderghem
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Zweile lobende Erwahnung 1500 Fr. 
Broeck, Antwerpen

Architekt Vandin Dritte lobende Erwahnung 1000 Fr- Architekt J. Obozinski, Brussel

Einfamilienhaut

Der Bericht, den der Vorsitzende der Zentral- 
gesellschaft Belgischer Baukunst J. d e L i g n e 
dem Preisgericht erstattete, sei h ie rw iedergegeben: 
„Eine sehr grofte Zahl der eingereichten W erke 
und besonders solche aus der Provinz offenbaren 
Geschmacksfehler in p ropo rtiona le r und sogar in 
technischer Hinsicht. Sie lassen au f M angel an 
Gestaltungsfahigkeit und Unverstandnis fu r die 
neue Baukunst schliefien. Andere w iederum  zeigen 
einen gefahrlichen Formalismus und einen M angel 
an Einfachheit, Urteilskraft und Aufrich tigke it, w o- 
durch sie sich von den wesentlichen Grundsatzen 
einer gesunden funktionalen Architektur entfernen, 
wie sie der Preis Van de Ven zu entw ickeln und 
zu verbreiten zum Ziele hat.
Trotz sehr guter Eigenschaften muftten manche 
Werke zuruckgestellt werden, we il sie nicht der 
Geisteshaltung fur den Van de Ven-Preis ent- 
sprachen, der zur Pramiierung des besten m oder
nen Architekturwerkes geschaffen wurde.
Die pramiierten W erke spiegeln vollkommen die 
neue Geisteshaltung der A rch itektur w ieder, und 
ihre Schópfer haben in einer au f E infachheit 
basierenden Harmonie und mit grofiem  Ver- 
standnis ihre gestellten A ufgaben gelóst."

Bekanntlich gibt es in U. S. A. eine ćhnliche Pra- 
miierung der besten Bauten eines Jahres. Auch fur 
Deutschland ware eine solche Einrichtung erwunscht. 
Allerdings hatte bei uns nicht nur funktionale Archi- 
fektur einen Preis zu erhalten. Die Schriftleifung.

Vierte lobende Erwahnung 500Fr. Architekt Van Nueten, Brussel
Einfamilienhaus
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Schweiz: Fabrik der W lsa-G loria -W erke  In Lenzburg
Architekt Richard Hachler, Aarau

Der Neubau der W isa-G loria-W erke in Lenzburg, die 
in der Hauptsache Kinderwagen und Spielwaren her- 
stellen, dient nicht einem in sich abgeschlossenen Pro- 

duktionsprozefi, sondern erganzt eine schon langer be- 
stehende Anlage. Im Erdgeschofi be findet sich die 
Spedition, im 1. Stock die Sattlerei, im 2. Stock die 
M alerei und im 3. Stock das Lager, von dem ein Teil auch 
in den Keller verlegt ist. Eine Transportbahn, eine A rt 
laufendes Band, verbindet samtliche Fabrikationsabtei- 
lungen mit den Neubau. Sie bewegt sich den Bau ent-

lang im Freien vom Erdgeschofi bis in den 3. Stock und 
bedient je eine Abnahmestelle.
Der Neubau ist in Eisenbeton ausgefuhrt, und zwar mit 
Pilzdecken. Die A ufienw ande sind mit 9 cm dicken 
W eltonp la tten  isoliert, aufierdem ist noch die oberste 
Decke mit 5 cm starken Korkplatten isoliert und mit 
Asphalto id uberzogen. Das Niederschlagwasser wird 
durch Leitungen, die in jedem zweiten Fassadenpfeiler 
angeordnet sind, abgefuhrt. Ein Glasdach uberdeckt den 
zwischen Fabrikneubau und dem gegenuberliegenden 
Buroneubau angeordneten Yerladeplatz. M
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Italien: Payillon der italienischen Presse au f d e r Triennale in M a ila n d
A rchitekt Luciano B a ldessa ri, M a ila n d

Nordseite

Westseite
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Die G a lerie  der Nationen auf der M a ilan d er „T r ie n n a le " . Fotom ontage „Deutschland"

Die Architekturausstellung auf der 5. Triennale umfaftt 
mehrere Abteilungen. Neben bestimmten Bautypen 
(Hotels, Fabriken, G aragen, Schulen, Krankenhausern 
usw.) aus allen Landern waren zw ó lf Architekten, dar- 
unter auch deutsche, fu r Sonderausstellungen eingeladen. 
Ferner w ird  in einer „G a le rie  der N a tionen" au f grofien 
Schautafeln ein Dberblick uber die hervorragendsten 
Bauten der einzelnen Lander gegeben. Lediglich eine

M itw irkung an der Aufmachung dieser Fotomontagen war 
den betre ffenden fachlichen Vertretungen móglich. 
Deutschland hat mit Rucksicht au f diese unzureichende 
Darstellung des gegenwartigen baukunstlerischen 
Schaffens in Deutschland von einer Mitwirkung durch 
seine Architektenschaft (BDA) abgesehen. Das obige 
Bild ze ig t also eine von italienischer Hand ausgewahlte 

und zusammengestellte Fotomontage.
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