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Die Anderungen, die die neuen Richtlinien vom 20. Fe- 
bruar 1933 gegenuber den bisherigen bringen, sind sach- 
lich in der DBZ (Heft 10/1933) besprochen worden. 
Ober dies einfache Feststellen der Verschiedenheiten, 
iiber die sachliche Betrachtung hinaus, b le ib t noch die 
Aufgabe der kritischen Untersuchung o ffen . A u fie r
dem ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, erneut Stellung 
zu nehmen, nachdem die ersten Bestimmungen der neuen 
nationalen Regierung vorliegen, w obe i aber eine Kritik 
nur ihre Berechtigung hat, wenn sie das W oh l der Ge- 
samtheit des Volkes im Auge behalt. W o  tro tz  dieser 
Selbstbeschrankung in Folgendem Kritik auch an Einzel- 
heiten geubt w ird , w ar dieser Gesichtspunkt m afigebend. 

Das Urteil iiber die neuen Richtlinien la fit sich in die 
Worte „Z  i e I e r k a n n t "  zusammenfassen. Die vorst. 
Kleinsiedlung soli in vollem Umfang zur W iedererstarkung 
und zum W iederaufbau des deutschen Volkes im Verein 
mit der landlichen, bauerlichen Siedlung eingesetzt w e r
den. Aufbauend auf die beiden ersten Siedlungs- 
abschnitte w ird f iir  den dritten die e inzige f iir  die vor- 
stadtische Kleinsiedlung nur mógliche A u fgabe  —  A n - 
s e t z u n g  v o n  K u r z a r b e i t e r n  a u s  B e t r i e b e n ,  
die planmafiig ihre Arbeitszeit verkiirzen —  heraus- 
gearbeitet. W enn es der ganzen Ausdrucksweise nach 
auch nur tastend geschieht, so ist es doch ais Ansatz 
der Umwandlung eines politischen W illens in die Tat 
zu werten. H ier liegt die M óglichkeit einer p lanm ćfiigen 
Umstellung gewisser Zweige der A rbe ite r in der Stadt, 
insbesondere der von óffentlichen Betrieben, w ie etwa 
Strafienbahn, Post und Bahn, Fuhrgesellschaft, aber auch 
von Gewerbe- und Industriezweigen, bei denen die 
Arbeitszeit ohne Nachteil f i ir  den A rbe itsvorgang ge- 
trennt werden kann. H ier schliefit sich der Ring der H off- 
nungen hinsichtlich der vorstadłischen Kleinsiedlung.

Die g r u n d l e g e n d e  V e r a n d e r u n g  i s t  a l l e i n  
in Z i f f e r  I A  2 b  d e r  R i c h t l i n i e n  zu erkennen. 
Mehr ins Auge springend und ais G rund lage zu dem 
Hauptziel erforderlich ist die H e r v o r h e b u n g  d e r  
W i r t  s c h a f  1 1 i c h k e i t u n d  d i e  U n t e r o r d -  
n u n g  d e r  A u s f i i h r u n g s b e s t i m m u n g e n  
u n t e r  d i e s e n  G e s i c h t s p u n k t ,  so d a fi d ie Ein- 
heit zwischen Ziel und W eg in diesem Falle sichergestellt 
ist. Das Anschreiben des Reichsarbeitsministers an die 
Landerregierungen betont den G egensatz zwischen 
Kleinwohnung und Kleinsiedlung. Besonders w ichtig ist 
aber, da fi bei der Auswahl der Siedler dereń Eignung 
nach ihrer kórperlichen Beschaffenheit und ih rer inner- 
lichen Einstellung, insbesondere auch der der Frauen, 
gepriift und in Rechnung gestellt w ird . Das anfangs ge- 
steckte Urziel, B e h e b u n g  u n d  M i n d e r u n g  d e r  
A r b e i t s l o s i g k e i t ,  ist in den M óglichkeiten der 
Ausfuhrung nunmehr erkannt.

Es sind heute bereits drei verschiedene Arten der vorst. 
Kleinsiedlung abzugrenzen, die nicht nur mit Reichsmitteln 
direkt oder indirekt, sondern auch mit solchen der G e
meinden unterstiitzt werden. Der Unterschied liegt nur 
in der Hóhe bzw. in der unmittelbaren Sichtbarkeit der 
Aufwendungen. Der erzwungene Verzicht der G e
meinden au f Erhebung der Anlieger- und Strafienausbau- 
kosten, die Bereitstellung von G elande zu einer Jahres- 
pacht von 3 bis 4 Pfg. je qm bedeutet zweifellos eine 
wesentliche Unterstutzung und einen gro fien Ausfall an 
Einnahmen, genau so wie die Befreiung von Gebiihren, 
Stem pelabgaben und Steuern a ller Art. Es genugt des
halb nicht, lediglich die Stadtrandsiedlungen in solche mit 
oder ohne Reichsmitteln errichteten zu scheiden. Vom 
Standpunkt des Anteils der kunftigen Inhaber an der 
Aufbringung der Kosten ergeben sich vielmehr vier A rten:
1. G ru n d  u. B oden w e rd e n  von den  G e m e in d e n  g e g e n  g e r in g e  Pacht 
d a u e rn d  zu r V e rfu g u n g  g e s te l lt ;  das  G e b a u d e  w ird  m it S e lbs t- und 
N a c h b a rh ilfe  e rr ic h te t, d ie  B a u m a te r ia lie n , das to te  und le b e n d e  
ln v e n ta r  w e rd e n  aus dem  R eichsdarlehn bescha fft. Es ents tehen  
m e is t durch g le iche n  H austyp  und g le ic h z e it ig e n  Bau v ie le r  H auser 
gesch lossene S ie d lu n g e n  m it e rfre u lich e m , e in h e itlich e m  C h a ra k te r .
2. G ru n d  und Boden is t im E igenb es itz  des S ie d le rs . D ie  asthetische 
W irk u n g  is t sehr in  Frage g e s te llt ,  d a  es sich in  d e r H auptsache um 
E in ze lh a u se r h a n d e lt .  Sonst w ie  u n te r 1. D ie  M ó g lic h k e it,  g an ze  
G ru p p e n  und g ró f ie re  G e la n d e fla c h e n  a is  v o rs ta d t. K le in s ie d lu n g e n  
a n zu e rke n n e n , b es teh t.
3. Das G e la n d e  is t E igenb es itz  des S ied le rs . Das Haus kann sow oh l 
durch S e lbs t- und N a c h b a rh ilfe  a is  auch durch T a r ifa rb e ite r  he r- 
g e s te l lt  w e rd e n . D e r S ie d le r  e rh a lt  k e in e r le i Zuschuft o d e r  D a rle h n , 
a l le  A u s la g e n  b e s tre ite t e r aus e ig e n e r  Tasche. Led ig lich  d e r  E rla ft 
d e r  A n lie g e rk o s te n  und d e r F o rderung en  des S tra fie n a u sb a u e s  so 
w ie  d e r  G e b iih re n  und S teuern  kom m t ihm  zugu te  (a lso  nur in d ire k te  
F ó rd e ru n g ). D ie  M ó g lic h k e it  d e r  A n w e n d u n g  b es teh t so w o h l f i i r  
E inze l- a is  f i i r  G ru p p e n s ie d lu n g .
4 . D ie  re in e , p r iv a te  S ta d tra n d s ie d lu n g . D e r S ie d le r  e rh a lt  k e in e r le i 
U n te rs t iitz u n g e n , w e d e r  d ire k te  noch in d ire k te . A lle s  w ird  aus e ig e n e r  
T a tk ra ft  und e ig e n e n  M it te ln  e rrich te t und b e s tr it te n . (D a fl ve r- 
sch iedene G e m e in d e n  dazu  iib e rg e g a n g e n  s in d , von  sich aus au f 
A n lie g e rk o s te n  zu ve rz ich te n , steht a u f e inem  a n d e re n  B la tt.)

W ahrend der Personenkreis f iir  die erste und zweite Form 
auf Erwerbslose beschrankt ist — mit Ausnahme der in 
den neuen Richtlinien aufgezeichneten M óglichkeit von 
Vollbeschaftigten, die sich in Kurzarbeit iiberfiih ren 
lassen — , sind fu r die dritte Form keinerlei Vorbedin- 
gungen nach dieser Richtung zu erfullen.

I n w i e w e i t  f u h r t  n u n  d e r  d u r c h  d i e  v e r -  
s c h i e d e n e n  B e s t i m m u n g e n  g e k e n n z e i c h -  
n e t e  W e g  z u  d e m  v o r g e s t e c k t e n  Z i e l ?

Die Erkenntnis der wirtschaftlichen Bedeutungen ais 
Nebenerwerbssiedlung da rf nicht in einer platonischen 
Redewendung versacken: „D ie  Siedlerstelle mufi nach 
G ro fie , Bodenbeschaffenheit und Einrichtung geeignet 
sein, die Beschaffungen des Lebensunterhaltes f i ir  eine 
Familie des Siedlers durch den Ertrag des Grundstijckes 
wesentlich zu erle ichtern" und sich mit den W orten be-
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gnugen: da fi 600 qm die unterste G renze sei und meist 
1000 qm erreicht werden mussen. Diese Fragen mussen 
einfach und klar nach der Nahrungsgrundlage beant- 
worte t werden, wenn diese A rt von Siedlung ihren Zweck 
erfiillen w ill. Es mufi den Umgesiedelten die M óglichkeit 
gesichert werden, die gleiche Hohe ihrer bisherigen 
Lebenshaltung zu behaupten. A u f die gleiche Hohe 
kommt es im wesentlichen im Interesse der gesamten 
Volkswirtschaft und der Erhaltung der Kaufkraft des 
Binnenmarktes an. Dann mufi aber nicht nur die Gute des 
Bodens gewissenhaft untersucht, sondern auch die G ro fie  
mufi so bemessen und abgestuft werden, da fi die M óg 
lichkeit besteht, den ausfallenden Lohnertrag durch diese 
zusatzliche A rbe it herauszuwirtschaften, d. h. also, da fi 
die Parzellengrófie sich zwischen 1200 und 2500 qm be- 
wegen mufi. Die Zeiten, mit Reichsmitteln niedliche 
Hauschen mit Garten zu schaffen, sind vorbei.
Es ist bekannt, da fi Jeder irgendw o im Stadtgebiet 
eine Kleinsiedlung nach den bestehenden Bestim
mungen ohne befestigten Zufahrtsweg sowohl zu der 
Siedlung ais auch zu seinem Grundstiick, ohne Wasser- 
und Lichtleitung, ohne Entwasserung usw. errichten darf. 
Bei der ersten Form treten die daraus entspringenden 
Folgen nicht so sehr zu Tage, da es sich um geschlossene 
Gebiete handelt. Inzwischen hat aber die Praxis ge- 
zeigt, da fi Einzelsiedler von der Regierung die An- 
erkennung ais vorstadt. Kleinsiedlung trotz Einspruchs der 
Gemeinde erlangt haben. Die neuen Richtlinien betonen 
ausdrucklich, da fi Einzelsiedler besonders ge fórdert w er
den sollen. Ein solcher von oben herab befohlener 
Stadtebau mufi —  da die Anerkennung in den Handen 
der Regierungen liegt —  noch griindlicher und schneller 
zum Chaos in stadtebaulicher Beziehung fuhren, ais es 
bereits durch die Aufteilung der Zustandigkeit f iir  G rund- 
r ifi und Aufbau einer Stadt, des Bebauungsplans- und 
Bauordnungswesens in zwei vó llig  gesonderte Rechts- und 
Verwaltungsspharen geschah.
Diese Einengung der Selbstverwaltung bedeutet einen 
tiefen Eingriff in das Wesen der Gemeinden, die oben- 
drein noch durch eine zwangsweise Durchbrechung der 
bisher g iiltigen Gesetze begleitet ist. Es miissen 
solche mit Reichsmitteln geschaffene Siedlungen friiher 
oder spater die betreffenden Gemeinden belasten. 
Der Runderlafi des preufi. W ohlfahrtsministers vom 
25. M ai 1932 wendet sich sogar in seiner Zielsetzung ein- 
deutig gegen die Stadtgemeinden. Das Genehmigungs- 
verfahren hat ebenfalls gezeigt, da fi die Selbstverwaltung 
móglichst w eit ausgeschaltet werden soli. Es ware nun 
aber an der Zeit, die Gemeinden jetzt ba ld w ieder aus der 
Lage der ablehnenden, nur zwangsm afiig zustimmenden 
Kórperschaften zu befreien und ihnen w ieder auf diesem 
Gebiete die schópferische Selbstverwaltung zuzubilligen. 
An dieser Stelle mufi auch erwahnt werden, da fi das 
Ventil, das die Gemeindeverwaltungen gegeniiber dem 
Siedlungsdrang ziehen, die Genehmigung der Ausnahme 
vom Bauverbot unter Verzicht a ller Anliegerleistungen 
auch nur ein Notbehelf ist, solange nicht eine einfache 
Rechtsgrundlage f iir  a ll diese Fragen geschaffen w ird. 
Deshalb w ird die B i l d u n g  e i n e s  S t a d t - L a n d -  
k r e i s e s  vorgeschlagen, in dem f iir  die landlichen 
Aufiengebiete des Stadtkreises die rein stadtischen Be
stimmungen iiber alle Siedlungsfragen aufier Kraft und 
die landlichen in Kraft gesetzt werden.
M it der Forderung der Obertragung des Rechtes der A n
erkennung ais vorstadt. Kleinsiedlung auf die Gemeinden 
mufite gleichzeitig die Vergebung der M ittel erfolgen, 
wobei grundsatzlich von einer schematischen Gleich- 
stellung abgewichen und an ihre Stelle eine Abstufung 
Platz greifen mufite. Der in den Bestimmungen geaufierte 
Grundsatz, da fi Einsparungen die G iite  der Ausfiihrungen

nicht beeintrachtigen d iirfen , mufi die M óglichkeit geben, 
die Hohe des Darlehns je nach den besonderen klima- 
tischen Verhaltnissen zu verandern. Eine 25-cm- oder 
30-cm-Wand, einfache Fenster sind in Ostpreufien unzu- 
reichend, wahrend sie im Westen unter den Begriff des 
soliden Bauens fa llen. Es miissen also zusatzliche Mittel 
fu r gewisse Landesteile gew ahrt werden.

Einer ganz genauen Prufung m iifite  ebenfalls der F i n a n- 
z i e r u n g s -  u n d  H e r s t e l l u n g s v o r g a n g  unter- 
zogen werden. A ufie r den 2500 RM Reichsdarlehen ent
stehen noch eine Reihe andere Kosten. Dr. W o lf, Leipzig, 
veranschlagt in Nr. 39/1932 der DBZ die Leistung der 
Stadt durch Verwaltungs- und Bauberatungskosten sowie 
zusatzliche Kosten fu r fre iw illigen  Arbeitsdienst mit 
500 RM, die Leistung von Reich u. Staat zur Forderung des 
fre iw illigen Arbeitsdienstes mit 300 RM, die der Siedler 
ais A rbeitsanteil mit 1000 RM, also zusammen 4300 RM 
ohne die Kosten des G runderwerbs. M it dieser Summę 
ist es aber móglich, das Haus im normalen Arbeitsvorgang 
zu entsprechenden Tariflóhnen auszufiihren. Bei einer 
W eite rfiih rung der Stadtrandsiedlung scheint es not- 
w endig, au f diese Herstellung zuriickzukommen unter 
Einschaltung der Nachbar- und Selbsthilfe ais ethisches 
Moment insofern, ais die Bauhilfsarbeiter jeweils der 
k iin ftige Eigentiimer, sein Nachbar zur Rechten und seiner 
zur Linken sein kónnen, um den guten Erfahrungen Rech- 
nung zu tragen. Schliefilich mufi sich jetzt oder spater 
am Haus zeigen, ob der gelernte Facharbeiter oder der 
ungelernte Erwerbslose dran gearbeite t hat, sofern man 
iiberhaupt noch die Erlernung eines Berufes zur Erlangung 
einw andfre ie r A rbe it notwendig halt.

V ielleicht ist es sogar zweckm afiig, noch einen Schritt 
weiterzugehen und selbst die Darlehen —  naturlich in 
geringerer Hohe, etwa 1500 RM je Haus —  dem Siedler 
selbst in die Hand zu geben mit der A uflage, sein Haus 
nach ganz bestimmten festgelegten Richtlinien herzu- 
stellen. A llerdings bedingt das von seiten der Behórde 
eine ganz griindliche Bauleitung und scharfe Kontrolle.

W ir haben immer noch nicht recht gelernt, jede Mafi- 
nahme e i n e m  gro fien Gesichtspunkte unterzuordnen, 
a lle Krafte und M itte l d a fiir  und nur d a fiir  einzusetzen, 
das ais richtig Erkannte móglichst vollkommen und schnell 
in die W irklichkeit umzusetzen. In der Durchbrechung des 
Schutzgesetzes f iir  die Gemeinden —  denn ohne sie 
wurde bei normalen Anliegerkosten nicht gebaut werden 
kónnen —  liegt eine g ro fie  M óglichkeit und Verant- 
wortung. Dieser Verzicht ist nur zu rechtfertigen, wenn 
etwas Grofies d a fiir  eingetauscht w ird. Dies kann aber 
heute nicht in der Schaffung von Kleinwohnungen, son
dern von Kleinsiedlungen —  Nebenerwerbssiedlungen — 
geschehen. A lle  M itte l, sowohl f iir  die vorstadt. Kleinsied
lungen wie f iir  die sogenannten Eigenheime, miissen zu- 
sammengetan und lediglich f iir  die wirtschaftlich einzig 
gerechtfertigte Kleinsiedlung, f iir  die Kurzarbeitersiedlung 
angesetzt werden. Die Richtlinien mussen nochmals griind- 
lich iibera rbe ite t und vorher m iifite  ein Gesetz erlassen 
werden, das auch f iir  Preufien jede A rt von Parzellie- 
rungen verbietet und die M óglichkeit gibt, tatsachlich 
Gelandeflachen dauernd von der Bebauung auszu- 
schliefien und ihre landwirtschaftlichen Nutzungen sicher- 
zustellen, ohne da fi sich irgendwelche Entschadigungs- 
anspriiche ergeben kónnen. Dabei ware es móglich, 
unter landwirtschaftlicher Dauernutzung auch Kurz- 
arbeitersiedlungen mit etwa 2 M orgen Land zu verstehen.

Es ist also noch ein w e iter W eg zuriickzulegen von dem 
Erkennen des Zieles bis zu seiner Verwirklichung. Es 
ware dringend erwiinscht, wenn die Hindernisse móglichst 
ba ld ausgeraumt und der W eg bereitet wurde zum plan- 
vollen W iederaufbau unseres Yolkes.

500



ZUR STRAFRECHTLICMEN VERANTWORTUNG BEI
BAU U N FALLEN E rlau te rt am  H a llen sch w im m b ad -S tra fp ro zeB  in Beuthen O .-S .
Stadtbaurat Dr.-lng. M o ritz  W o lf, Le ipzig

Tatbestand
Vor drei Jahren ereignete sich beim Bau des Beuthener 
Hallenschwimmbades (Ouerschnitt A bb . 1 S. 503) ein 
Einsturzungluck, das 5 Tote und 18 Verletzte forderte. 
Eingesturzt ist wahrend des Rohbaues der in Abb. 1 
dunkel hervorgehobene mittlere Lichthofbautrakt von 
24,61 m Lange, 8,50 m Breite und 10 m Hóhe, der in 
Abb. 3 im Langsschnitt, Abb. 4 im Ouerschnitt dargeste llt 
ist. Dieser Bautrakt, fu r Brausebader bestimmt, bestand 
aus einem 4 m hohen Erdgeschofi und zwei je 3,50 m 
hohen Obergeschossen. Die Langswande (O uerwande 
waren nicht vorhanden) waren in 2y2-Stein-Starke 
Reichsformat in Kalkmórtel unter teilweisem Zusatz von 
verlangertem Zementmórtel (Fensterpfeiler) gemauert, 
die Decken waren Eisenbetonrippendecken, System 
„Ackermann", w obe i die Ackermann-Ziegelhohlsteine 
durch aufgesetzte Schlackenhohlsteine erganzt waren.

Im Dezember v. J. fand vor der Beuthener Strafkammer 
der Prozefi gegen die beiden Beuthener Baufirmen fur 
die Beton- und Eisenbetonarbeiten bzw. die M aurer- 
arbeiten sowie gegen zwei Beamte (Bauleiter und Bau- 
fGhrer) des Beuthener Stadtbauamtes statt. A  n g e k I a g t 
waren der Inhaber der Eisenbetonfirma Dipl.-lng. W . ais 
Hauptbauleiter der Firma, sowie der ortsstandige Bau
leiter und der Eisenbetonpolier dieser Firma, ferner der 
Bauleiter und M itinhaber G. der M aurerfirm a H., sowie 
dereń órtlicher Baufuhrer und schliefilich seitens der 
stadt. Bauleitung der M ag.-Baurat W . ais der verant- 
wortliche Bauleiter der Stadt und der S tadtbaufiihrer 
Sch. Ais B a u s a c h v e r s t a n d i g e  w irkten mit: fur 
die Eisenbetonfirma Prof. Dr.-lng. Boost, Berlin, H o fra t 
Prof. Saliger, W ien, und Dr.-lng. Farber, Breslau; f i ir  die 
Maurerfirma Prof. Dr.-lng. E. h. Spangenberg, Munchen, 
und Baurat Spiller, Beuthen-Kattowitz; fu r die Staats- 
anwaltschaft Prof. Rein, Breslau, Reg.- und Baurat Fritzel, 
Oppeln, und der Verfasser dieses Aufsatzes.

Das s t a t i s c h e  S y s t e m  des eingesturzten Bau- 
traktes (vgl. Abb. 2) w a r berechnet ais Balken auf zwei 
Stiitzen, das den erforderlichen Beanspruchungen dann 
geniigte, wenn die Ausfiihrung des Mauerwerkes und der 
Decken solide erfolgte. Ein Eisenbetonrahmen mit Fiill- 
mauerwerk hatte den gegebenen Beanspruchungen ent- 
schieden besser Rechnung getragen. Es i s t  j e d o c h  
d i e F r a g e  d e s  G  e r i c h t s v o r s i t z e n d e n , o b  
e t wa  d i e  W a h l  d e s  s t a t i s c h e n  S y s t e m s  
ai s B a l k e n  a u f  z w e i  S t i i t z e n  d a s  E i n 
s t u r z u n g l u c k  h e r b e i g e f  ii h r t h a b e ,  s o 
wo h l  v o n  d e n  G e r i c h t s s a c h v e r s t a n d i g e n 
ai s a u c h  v o n  e i n e m  T e i l  d e r  F i r m e n s a c h -  
y e r s t a n d i g e n  v e r n e i n t  w o r d e n .

Der Befund bei d e r O rtsbesichtigung
unmittelbar nach dem Einsturz zeigte ais wesentlichste 
Merkmale: ungeniigend solide Ausfiihrung des M auer- 
werks und der Decken und insbesondere das n i c h t -  
a b g e b u n d e n e  M a u e r w e r k .  Verfasser konnte 
die Ziegelsteine ohne jede M órte lha ftung aus den 
Mauerbruchstiicken herausziehen; der M órte l, 4 Wochen 
Qlt, war nicht erhartet und konnte w ie nasser Sand 
zwischen den Fingern zerrieben werden.

Ansicht der S achverstdndigen iib e r  d ie  w a h r-  
scheinliche Ursache des Einsturzes
Nach griindlicher Untersuchung der gesamten Umstande 
kommen dafur nur Ausfiihrungsm angel in Frage, nicht

etwa schlechter Baugrund oder hóhere G ewalt. Die un- 
m ittelbare Veranlassung gab unstreitig die am Tage des 
Einsturzes begonnene Ausschalung der Erdgeschofidecke. 
Bis zum Eintritt des Ungliicks sind nach eingehenden Ver- 
nehmungen und sonstigen Untersuchungen die Stiitzen 
bis etwa zur Halfte des Raumes seiner Lange nach ge- 
messen von der Ostseite her beseitigt und zwei Bretter- 
langen Schalung von der Decke abgenommen gewesen. 
E n t w e d e r  w a r  d i e  d r e i  W o c h e n  a l t e  
E i s e n b e t o n r i p p e n d e c k e m i t  A c k e r m a n n -  
H o h l s t e i n e n  n i c h t  f e s t  g e n u g ,  s o  d a f i  
s ' e i n  d e r  a u s g e s c h a l t e n  ó s t l i c h e n  
H a l f t e  d e s  B a u t r a k t e s  d u r c h b r a c h ,  na
mentlich auch etwa in fo lge der Belastung durch die obere 
noch nicht ausgeschalte frische Decke; o d e r  a b e r  d i e  
D e c k e  b l i e b  i n  s i c h  f e s t ,  w a h r e n d  d a s  
u n g e n i i g e n d  f e s t e  M a u e r w e r k  n a c h g a b ,  
und auf diese W eise die Decke erst durch den Aufp ra ll 
am Boden zertrummert wurde. D e n  e r s t e r e n  
S t a n d p u n k t  v e r t r a t e n  d i e  S a c h v e r s t a n -  
d i g e n  d e r  M a u r e r f i r m a ,  d e n  z w e i t e n  
S t a n d p u n k t  d i e  S a c h v e r s t a n d i g e n d e r  
E i s e n b e t o n f i r m a .  Die Gerichtssachverstandigen, 
von denen dem Prozefltermin nur Verfasser dieser Zeilen 
beiwohnen konnte, fiihrten das Ungliick auf schlechte 
Ausfiihrung sowohl der M auer w ie der Decke zuriick, 
w obe i offengelassen w ar, welche M angel primar, 
welche sekundar schuld waren. Verfasser vertrat jedoch 
von Anbeginn an den Standpunkt, d a f i  d a s  n i c h t  
a b g e b u n d e n e  M a u e r w e r k  d e r  s t a t i s c h e n  
B e a n s p r u c h u n g i m A u g e n b l i c k  d e r  A u s 
s c h a l u n g  n i c h t  g e w a c h s e n  s e i n  k o n n t e .  
G rund fur das Nichtabbinden des Mórtels w ar in der 
ii b e r m a 6  i g e n , t a g e l a n g  a n d a u e r n d e n ,  
d u r c h  e i n e n  G a r t e n s p r e n g e r b e w i r k t e n  
B e r i e s e l u n g  d e r  E i s e n b e t o n d e c k e z u  
s u c h e n. M an w ar sich unter den Bausachverstandigen 
schliefilich nahezu einstimmig einig, da fi die e i g e n t -  
l i c h e  U r s a c h e  d e s  E i n s t u r z e s  d i e  u n -
s a c h g e m a f i e  B e r i e s e l u n g  gewesen ist. Man 
konnte ursprunglich dazu neigen, f iir  diese unsachgemafie 
Berieselung die Bauleitung der Eisenbetonfirma verant- 
wortlich zu machen, gleichzeitig auch die M aurerfirm a, 
weil sie gegen die Vorschrift der Dinormen ihr M auer
werk nicht geniigend gegen das schadliche Eindringen 
des Berieselungswassers geschiitzt hat, und schliefilich 
auch die stadtische Bauleitung, weil sie die unstatthafte 
Berieselung nicht alsbald abgestellt hat. Jedoch haben 
sich schliefilich s a m t l i c h e  B a u s a c h v e r s t a n d i g e  
d a h i n  a u s g e s p r o c h e n , d a 0  e i n e  d e r -  
a r t i g  v e r h e e r e n d e  W i r k u n g ,  w i e  s i e
h i e r  z u  d e m  s c h w e r e n  E i n s t u r z u n g l u c k  
g e f u h r t  h a t ,  u n m ó g l i c h  h a t  v o r a u s -  
g e s e h e n  w e r d e n  k ó n n e n ,  d. h. es  k o n n t e  
j e d e n f a l l s  a u s  d e r  T a t s a c h e  d e r  u n -
s a c h g e m a f i e n  B e r i e s e l u n g  N i e m a n d  a i s  
s c h u l d i g  f i i r  d a s  U n g l i i c k  v e r a n t w o r t -  
l i c h  g e m a c h t  w e r d e n .

Urteilsspruch des G erichtes
Bis zu einem gewissen G rade ist sowohl seitens der 
beiden Firmen ais auch seitens der stadt. Bauleitung und 
Bauausfiihrung nicht feh lerfre i verfahren worden, ohne 
da fi man daraus etwa den Schlufi ziehen konnte, es sei 
f i ir  das Einsturzungliick der eine oder andere Teil ursach-
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lich verantwortlich. Es mufite daher der S t r a f a n t r a g  
d e s  S t a a t s a n w a l t s  iiberraschen, der f iir  den In- 
haber der Eisenbetonfirma Dipl.-lng. W . 1 Jahr G efang- 
nis, f iir  dessen Architekten L. 1 Jahr, 6 M onate G efdng- 
nis und den bei derselben Firma beschaftigten Eisen- 
betonpolierer 9 M onate Gefangnis, fur alle anderen An- 
geklagten aber Freispruch beantragte. D a s  G e r i c h t  
v e r u r t e i l t e  n u r  d e n  A r c h i t e k t e n  L. d e r  
E i s e n b e t o n f i r m a  w e g e n V e r s t o fi  e s g e g e n  
§ 330 St r .  G.  B. z u  e i n e r  G e l d s t r a f e  v o n  
3000 R M  oder 30 Tagen Gefangnis. A l l e  u b r i g e n  
A n g e k l a g t e n  w u r d e n  f r e i g e s p r o c h e n .  
Zu diesem im Verhaltnis zur Schwere des Einsturz- 
ungliicks recht milden Urteil mag das Gericht wohl in der 
Hauptsache durch das nachstehende S c h l u f i g u t -  
a c h t e n  d e s  V e r f a s s e r s  ge langt sein:

G utachten des Verfassers
1. Die fur den eingesturzten Bauteil verwendete statische 
Konstruktion gewahrleistete bei sorgfa ltiger Ausfuhrung 
der M auer und der Decke Standsicherheit.

2. Sowohl die Ausfuhrung der Kalkmórtelmauer wie die 
Ausfuhrung der Eisenbetondecke System „Ackerm ann" 
verstofien gegen die anerkannten Regeln der Baukunst 
und gegen die bzgl. amtlichen Bestimmungen. Die 
M auer hatte z. T. unsachgemafien Steinverband, war 
teilweise nicht vo llfug ig  gemauert und mit viel zu grofien 
Fugen. Auch mufite die M auerfirm a den § 10,2 der VOB. 
beachten und hier die von ihr ausgefuhrte Leistung bis 
zur Abnahme vor Beschadigung schiitzen. Dafi der Ein- 
flu fi der Deckenberieselung den Karlkmórtel der M auer 
nicht hat zum Abbinden und damit zum Erhdrten kom
men lassen, konnte aber wohl in seiner ganzen Trag- 
weite nicht vorher erkannt werden.

Bei der Ausfuhrung der Ackermann-Decke wurde durch 
die Firma die nach der statischen Berechnung 7 cm 
starkę Betondruckschicht auf durchschnittlich 3 bis 2 cm 
heruntergemindert, die Eisenbetonrippen wurden in der 
Druckzone unsachgemafi eingeschnurt bis au f teilweise 
vólliges Verschwinden der Stegriicken durch Verlagerung 
der Schlackensteine in fo lge des Betonierens mittels 
G iefiturm  (ungenugende Sorgfalt bei Anwendung des 
Giefi-Systems); die Hohlsteine sind zum grofien Teil mit 
Betonmasse vollgelaufen, wodurch Oberbelastung in 
beiden Decken entstand; auch sind die Eiseneinlagen in 
der Zugzone vielfach ohne die vorschriftsmafiige Beton- 
umhiillung geblieben. Statt des vorgeschriebenen grob- 
kórnigen Oderkieses wurde der fe inkórnige weiche, mit 
lehmigen und schlammigen Bestandteilen durchsetzte 
Labanterkies verwendet, und schliefilich ist das Ausschalen 
mit Riicksicht auf den iiberm dfiig  nafi gehaltenen Beton 
und die gro fie  Spannweite der freitragenden Decke vor- 
zeitig und hinsichtlich der Notstiitzen gegen die amt
lichen Bestimmungen verstofiend erfo lgt. Auch ist vor 
der Ausschalung nicht die vorschriftsmafiige Erhartungs- 
probe des Betons vorgenommen worden.

3. O b diese Verstófie ausreichten, um die M auer oder 
die Decke zum Einsturz zu bringen, oder ob erst im Zu- 
sammenwirken der Verstófie bei beiden Ausfuhrungen 
der Einsturz erfolgen konnte, kann nicht mit Bestimmtheit 
festgestellt werden.

4. M i t  g r o f i t e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  i s t  
d i e  T r a g f a h i g k e i t d e r  M a u e r  u b e r w i e -  
g e n d  d u r c h  d a s  W a s s e r  d e r  i i b e r m a f i i -  
g e n  B e r i e s e l u n g  d e r  E i s e n b e t o n d e c k e  
z e r s t ó r t  w o r d e n .

5. M it g ro fie r Wahrscheinlichkeit haben die beiden 
Decken in fo lge des in ihre Hohlraume beim Betonieren

eingelaufenen Betons zu viel zusatzliches Gewicht auf 
die M auern gebracht, jedoch la fit sich eine Berechnung 
nachtraglich mangels der notwendigen tatsachlichen 
Unterlagen ebenso wenig aufstellen, w ie sich nachtraglich 
bestimmen la fit, ob die geringwertigen Mauersteine 
bzw. der gute oder schlechte M auerverband gerade in 
den stark beanspruchten Teilen der Langsmauern vor- 
handen gewesen sind.

6 . T r o t z  a l l  d i e s e r  V e r s t ó f i e  w a r e  d i e  
M ó g l i c h k e i t  d e r  V e r h i n d e r u n g  d e s  E i n 
s t u r z e s  g e g e b e n  g e w e s e n ,  w e n n  d e r  
A u f  t r a g n e h m e r f i i r  d i e  E i s e n b e t o n -  
a r b e i t e n  n i c h t  u n t e r l a s s e n  h a t t e ,  s e i n e  
A b s i c h t  d e r  A u s s c h a l u n g  d e r  s t a d t i 
s c h e n  B a u l e i t u n g  m i t z u t e i l e n , s o  da fi diese 
nicht in der Lage w ar, „das Zusammenwirken der ver- 
schiedenen Auftragnehm er zu regeln" (vgl. § 4 VOB., 1).

B egriindung des Urteilsspruches
In der B e g r i i n d u n g  z u m  U r t e i l s s p r u c h  
kommt zum Ausdruck, d a fi d a s  U n g l i i c k  i n  s e i n e r  
U r s a c h e  n i c h t  e i n d e u t i g  g e k l a r t  s e i ;  
a u s g e l ó s t  w u r d e  d e r  E i n s t u r z  j e d e n -  
f a l l s  d u r c h  d i e  A u s s c h a l u n g  d e r  E r d -  
g e s c h o f i d e c k e .  Das Gericht schliefie sich dem 
Sachverstandigen Dr.-lng. M. W o lf, Leipzig, an, der aus- 
fiih rte , da fi die Ursache des Einsturzes mit Bestimmt
heit nicht mehr festzustellen sei. Die Berieselung habe 
sicher auf das M órte lw erk der Langsmauern des ein
gesturzten Bautraktes schadigend eingewirkt, wie die 
Munchner Untersuchung des Materialprufungsamtes der 
Techn. Hochschule e inwandfre i ergeben habe. D u r c h  
d i e  A u s s c h a l u n g  s e i  d i e  g a n z e  L a s t  d e r  
B e t o n d e c k e  e i n s c h l .  d e r  L a s t  d e r  u b r i g e n  
b e i d e n  S t o c k w e r k e  a u f  d i e  i n  i h r e r  
g a n z e n  L d n g e f r e i l a u f e n d e n  U m f a s s u n g s -  
m a u e r n  a u f g e l a g e r t ,  d e r e ń  M ó r t e l  v o l l -  
s t d n d i g  d u r c h w e i c h t  w a r  u n a  d a h e r  d e m  
D r u c k  n i c h t  s t a n d h i e l t .  Nach den Sachverstan- 
digengutachten konne das Gericht tro tz  der durch den 
Bauleiter der Eisenbetonfirma unsachgemafi eingeleiteten 
Ausschalung nicht zu dem Urteil kommen, da fi L. den 
Einsturz verursacht habe, da n a c h  d e m  S t a n d e  
d e r  D i n g e  d o c h  f r u h e r  o d e r  s p a t e r  
h ó c h s t w  a h r s c h e i n  I i c h  d e r  E i n  s t u r z  h a  11  e 
e r f o l g e n  m u s s e n  w e g e n  d e s  d u r c h  d i e  
B e r i e s e l u n g  a u s g e w a s c h e n e n  (also nicht 
hinreichend bindefdhigen) K a l k m ó r t e l s .  D e s h a l b  
s e i d a s  G e r i c h t  z u  d e r  v e r h a 11 n i s m a fi i g 
g e r i n g e n  S t r a f e  g e k o m m e n .

SchluBfolgerungen f i ir  d ie  V e rte ilu n g  d er V er- 
a n tw o rtlic h k e it
Der Prozefi hat eine besondere Bedeutung erlangt fur die 
Klarstellung der V e r a n t w o r t l i c h k e i t s g r a d e  
a l l e r  b e i  d e m  B a u w e r k  m i t v e r a n t w o r t - 
l i c h e n  F a k t o r e n  :

1. B a u p o l i z e i .  A u f G rund lage der preufi. Muster- 
bauordnung sieht d ie  hier m afigebliche B. V. O. fiir  den 
Reg.-Bezirk O ppeln vor, da fi bei Bauten des Reiches, des 
Staates und der Gemeinden eine Beaufsichtigung hin
sichtlich der Standfestigkeit durch die Baupolizei nicht zu 
erfolgen hat. Dementsprechend hat d i e  B e u t h e n e r  
B a u p o l i z e i  h i e r  n i c h t  m i t g e w  i r k t , kam also 
f iir  eine M itverantwortung etwa wegen mangelnder Auf- 
sicht nicht in Frage w eder in Bezug au f die Priifung der 
statischen Berechnungen noch hinsichtlich der Aus- 
fiihrungsijberwachung von M auer und Decke.
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2. S t a d t i s c h e  B a u l e i t u n g .  Der Verantwortungs- 
grad der stadt. Bauleitung f iir  den vorliegenden Fali setzt 
sich aus drei Faktoren zusammen:

a) § 330 Str. G. B., b) Dienstanweisung fur die stadtischen 
bauleitenden Beamten, c) Stellvertreter der Baupolizei.

Zu a: Dieser Verantwortungsgrad bezieht sich auf die 
Verantwortung ais Bauleiter ganz allgem ein, besonders 
auch in bezug auf den Schutz Dritten gegenuber. Es 
is t  d a h e r  d i e  i n  F a c h k r e i s e n  v i e l  a n g e -  
t r o f f e n e  A u f f a s s u n g  i r r i g ,  d a f i  d e r  
s t a d t i s c h e  B a u l e i t e r  n u r  f u r  d i e  I n t e r 
esse n s e i n e r  B e h ó r d e  t a t i g  u n d  v e r a n t -  
w o r t l i c h  se i .  Das Reichsgericht hat in diesem Sinn 
eindeutige Entscheidungen getro ffen. Darnach ist im vor- 
liegenden Falle die stadtische Bauleitung ais oberste an- 
ordnende und verantwortliche Instanz fu r a lle  Fragen der 
Bauleitung anzusehen gewesen.

Zu b: Im einzelnen kónnte h ieruber ga r kein Zw eife l be
stehen im Rahmen der klaren Dienstanweisung (m iindlich 
traditioneller oder schriftlicher Art) fu r stadt. Bauleiter,

-
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sei es f iir  die Bauoberleitung, sei es f iir  den órtlichen 
Baufiihrer. Die Stadt L e i p z i g  hat beispielsweise fiir  
den Verantwortungsgrad des S t a d t b a u f i i h r e r s  fo l- 
gende klare A n w e i s u n g  :
„D e r vom Bauamt zu besłimmende Baufiihrer mufi von vornherein 
d ie  Gew ahr b ie ten, der ihm iibertragenen Aufgabe a llen thalben  
gewachsen zu sein. Er mufi fortgesetzt den Bau in a llen  seinen 
Teilen eingehend iiberwachen, insbesondere standig sein Augen- 
merk darau f richten, ob sich nicht etwa U nrege lm afiigke iten  oder 
M angel am Bau ze igen, d ie  zu Schaden Veranlassung geben kónnen. 
Droht irgendeine G efahr, so hat er dies sofort seiner vorgesetzten 
Dienststelle zu melden. Fiir d ie  ordnungsm afiige Baufiihrung hat der 
Baufiihrer a lle  Verantwortung zu tragen, bei Pflichtvernachlassigung 
fa llen  a lle  Folgen ihm zur Last. Fiir h inreichende Aufsicht iibe r d ie  
Baufiihrer h insichtlich a lle r  ihrer O b liegenhe iten  haben d ie  Bau- 
amter zu sorgen."

Der Baufiihrer ist hiernach nicht b lo fi lnteressenvertreter 
der Stadt, sondern allgemein verantwortlicher Baufiihrer, 
wodurch das unter a) Gesagte unterstrichen w ird. Nach 
dieser Richtung w ar ein von den j u r i s t i s c h e n  Sach- 
verstandigen der Stadt Beuthen ausgearbeitetes Gutach- 
ten vóllig  abwegig, da ihm die innere Durchdringung und 
Beherrschung der Bauleitungsmaterie fehlte.

Zu c: Schliefilich steigert sich der G rad der Verantworf- 
lichkeit des Stadtischen Bauleiters noch durch die gleich- 
zeitige Dbernahme jenes Grades der Dienstaufsicht, den 
sonst die Baupolizeiorgane wahrend einer Baugenehmi- 
gung und Bauausfiihrung zu ubernehmen haben, d. h. ge- 
wissenhafteste Priifung der statischen Berechnungen und 
Konstruktionen sowie sorg fd ltige Dberwachung einer 
soliden Ausfuhrung.

Der Prozefi hat auch gezeigt, da fi vielfach die D i n o r -  
m e n i n § 4 d e r  VOB. nicht geniigend beachtet werden 
und da fi insbesondere Unklarheiten bestehen iiber die 
Funktionen und Pflichten des „A u ftraggebers" und des 
„Auftragnehm ers". G ew ifi ist der Auftragnehm er in 
diesen Dinormen verpf)ichtet, seine Leistungen gewissen- 
haft und einwandfre i herzustellen; aber es ist, was viel- 
fach nicht geniigend beachtet w ird , in diesem selben § 4 
iiber den A uftraggeber (im vorliegenden Falle die 
stadtische Bauleitung) gesagt, da fi er A n o r d n u n g s -  
b e f u g n i s s e  auf allen Gebieten der Bauleitung besitzt, 
ausgenommen wenn gesetzliche oder po lizeiliche Be
stimmungen solchen Anordnungen entgegenstiinden, d. h. 
d e r  A u f t r a g g e b e r  i s t  h i e r n i c h t  b I o fi  B a u - 
h e r r ,  w i e  s o  v i e l f a c h  a u c h i n  K o l l e g e n -  
k r e i s e n  i r r t i im l i c h  a n g e n o m m e n  w i r d ,  
s o n d e r n  e r  i s t  a u c h  m i t  K o m m a n d o g e w a l t  
i m S i n n e  d e s  § 330 S t r. G. B. a u s g e s t a 1 1  e t.

Anhand der Erfahrungen in Beuthen móchte erneut der 
§ 4 der Verdingungsordnung dem Studium der Kollegen- 
schaft empfohlen werden.

Innerhalb der Priifung der Verantwortlichkeit f i ir  den 
Einsturz in Beuthen spielte auch die S t e l l u n g  d e s  
S t a d t b a u r a t e s  in seiner Eigenschaft ais Stadtbau-

dezernent eine w ichtige Rolle. G egeniiber den Ver- 
suchen namentlich der Angeklagten und Sachverstan- 
digen der Eisenbetonfirma, den ais Zeugen vorgeladenen 
Stadtbaurat mit in die Verantwortung f iir  den Einsturz 
hineinzuziehen, hat Verfasser w iederho lt sich einsetzen 
miissen. Der S tadtbaurat ist in seiner Eigenschaft ais 
S tadtbaudezernent und Stadtrat zw ar f iir  a lle Bauten 
grundsatzlich sowohl den stadtischen Kórperschaften wie 
der A llgem einheit geg iibe r verantwortlich, jedoch selbsi- 
verstandlich nur in einem G rade, dessen Begrenzung sich 
durch seine gesamten Dienstobliegenheiten von selbst 
ergibt. Ein Stadtbaudezernent, dem das Hochbauamt, 
Tiefbauam t, Stadterweiterungsamt, Baupolizeiamt und 
sonst noch verschiedene Amter zur Dezernatsfuhrung an- 
vertraut sind, ist derartig  in Anspruch genommen, dafi 
man ihn unmóglich f iir  den Einzelverlauf einer Baufuhrung 
verantwortlich machen kann. D a g e g e n  t r i f f t d i e  
v o l l e V e r a n t w o r t u n g  f i i r  a l l e s G e s c h e h e n  
b e i  d e r  B a u l e i t u n g  d i e  v o m  M a g i s t r a t  
b z w .  v o m S t a d t b a u r a t  f i i r  d i e  b e t r .  B a u 
l e i t u n g  b e s t e l l t e  F a c h p e r s ó n l i c h k e i t ,  im 
vorliegenden Falle den M ag.-Baurat W . Jedoch kann 
auch dieser unmóglich fu r die Einzelheiten der Bauaus
fiihrung in vollem Umfange verantwortlich gemacht wer
den, besonders dann nicht, wenn er, w ie hier, noch 
mehrere Monumentalbauten gleichzeitig zu betreuen 
hatte. Jedenfalls kam er grundsatzlich f iir  die Beauf- 
sichtigung der Solid itat des Mauerwerks und f iir  die Aus
fuhrung der Decke im einzelnen nicht ausschlaggebend 
in Frage. H i e r f i i r  v e r a n t w o r t l i c h  w a r  i n 
e r s t e r  L i n i e  d e r  S t a d t b a u f i i h r e r  S ch., fiir 
den zw ar keine so klare schriftliche Dienstanweisung, wie 
die vorstehend w iedergegebene vorlag , der sich aber 
seiner Pflichten und Befugnisse aus m iindlicher Anord
nung heraus durchaus bew ufit w a r bzw. bewufit sein 
mufite. Der Begriff „stadtischer Baufiih rer" ist ganz 
allgemein in allen Stadten des Reiches ein einheitlicher. 

Man mufi aber in dem Beuthener Fali noch nachdriicklich 
auf den in der D ffen tlichke it gern iibersehenen Umstand 
hinweisen, da fi in  d e r  Z e i t ,  a i s  d a s  U n g l i i c k  
g e s c h a h ,  g a n z  a l l g e m e i n  m i t  e i n e r  g e -  
w i s s e n  U b e r s t i i r z u n g  u n d  u n g e n i i g e n d e n  
V o r b e r e i t u n g  g e b a u t  w u r d e  und da fi diese 
nicht geniigend gewissenhafte Atmosphare der Bau- 
projektierung und Bauleitung samtliche Instanzen und 
Faktoren der Bauerstellung vom Auftraggeber bis zum 
Auftragnehm er e rfa fit hatte. Die inzwischen eingetretene 
wirtschaftliche W andlung gegeniiber damals hat auch 
auf diesem G ebiete W andel geschaffen. Der Techniker, 
auch der kommunale Techniker, hat w ieder Zeit, seine 
Aufgaben gewissenhaft vorzubereiten und ohne Hast 
durchzufiihren. M óge das Beuthener Bauungliick eine 
Lehre sein f iir  a lle  Fachkreise, móge es das letzte der 
schweren Bauunfalle sein.

EINFLUSS DER NEUEN PREUSS. POLIZEIVERORDNUNG 
FUR WARENHAUSER AUF DEREŃ GESTALTUNG

Eine Erw iderung zu dem  B eitrag  in H e ft 13, 1933

Der oben angefiihrte Aufsatz hat bei den d e u t s c h e n  
F e u e r w e h r i n g e n i e u r e n  starkę Ablehnung aus- 
gelóst. Es sei mir daher vergónnt, an der Hand dieses 
Schriftsatzes die Preufi. Polizeiverordnung vom feuer- 
sicherheitlichen Standpunkte aus zu betrachten.
Ich bemerke dazu, da fi ich selbst an den Besprechungen 
iiber die neue Polizeiverordnung teilgenommen habe,

B randd irek to r EFFenberger, Hannover

und da fi die Interessen der Feuersicherheit mit Rucksicht 
auf die Einwande, die von den Vertretern des Einzel- 
handels gemacht wurden, schon so w e it begrenzt worden 
sind, w ie das iiberhaupt nur angang ig erschien. Bezeich- 
nend w a r es, da fi von den Vertretern des Einzelhandels 
darau f hingewiesen wurde, da fi im Ausland, z. B. in Frank- 
reich und in England, die entsprechenden Bestimmungen
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sehr viel gro fizug ige r ge tro ffen sein sollten. Die Besich- 
tigung einer gro fien Anzahl von W arenhausern in London 
und Paris ergab aber in vielen Fallen ein ganz anderes 
Bild. So waren in England fast samtliche W arenhauser 
mit brauchbaren Sprinkleranlagen versehen, und auch in 
Paris war von diesen ausgiebig Gebrauch gemacht.

Dafi im W arenhaus „Printem ps" durch mehrere Geschofi- 
hóhen durchgehende Kuppelbauten angeordnet sind, 
liegt daran, da fi in diesem W arenhaus besondere Ver- 
haltnisse vorliegen. Dort wurden Feuer und Rauch zu
nachst unter die Kuppeln ziehen, und die an den Seiten 
der Kuppelbauten liegenden Treppen und G alerien 
waren ziemlich lange von Feuer und Rauch verschont. 
Nun zu den Einzelheiten des Schriftsatzes des Herm 
Regierungsbaumeisters K lar:

Herr Klar spricht von riesigen Feuersbrunsten, denen die 
Warenhauser „S h irokya " in Tokio und „El S ig lo " in Bar
celona zum O pfer fielen. Er knupft daran die Bemerkung, 
ahnliche Brandkatastrophen seien in Deutschland unmóg- 
lich, da man die Bestimmungen gerade im Hinblick auf 
die Sicherheit so scharf ge fa fit habe, d a fi sich solche 
Brande niemals entwickeln kónnten.

Es ist nicht ersichtlich, au f G rund welcher Erfahrungen 
oder sonstigen Betrachtungen Herr Reg.-Baumeister Klar 
zu dieser Ansicht gekommen ist. Herrn Klar durften doch 
auch die grofien W arenhausbrande (Tietz) in Berlin und 
Karlsruhe bekannt sein, aus denen ohne weiteres hervor- 
geht, wie leicht auch in einem deutschen W arenhaus 
Brande entstehen kónnen, die beim Vorhandensein un- 
gunstiger Verhaltnisse zu einer Katastrophe fuhren.

Z u A b s c h n i t t  III, § 8 . Herr Reg.-Baumeister Klar be
mangelt, da fi uber dem funften Geschofi nur dann Ver- 
kaufsraume angebracht werden durfen, wenn eine 
Sprinkleranlage eingebaut ist und die Forderungen von 
weiteren Sicherheitstreppen erfu llt werden. W ede r in 
England noch in Frankreich sind Hochhaus-W arenhauser 
vorhanden. Lediglich in Am erika sind solche ubertrieben 
nach der Hóhe strebenden W arenhauser vorhanden, die 
aber dann naturlich gesprinklert sind.

Z u A b s c h n i t t  III, § 9. Herr Klar bemangelt, d a fi die 
Hóhe von Durchfahrten 3,50 m g ro fi sein soli, und beruft 
sich dabei auf die Berliner Feuerwehr. Eine Anzahl von 
Stadten hat in der N euzeit Leitern beschafft, die hóher 
sind ais die Berliner Feuerwehrleitern.

Zu A b s c h n i t t  III, § 10. Herr Klar bemangelt, da fi 
zwischen Unterkante Sturz eines Fensters und O berkante 
Fensferbrustung des daruberliegenden Geschosses ein 
mindestens 1 m breiter feuerbestandiger Streifen sich be- 
finden soli. — Nur w iderstrebend haben die Vertreter der 
Feuerwehr bei den betreffenden Besprechungen sich mir 
diesem geringen M a fi abgefunden, we il es tatsachlich 
das Mindeste bedeutet, was man in bezug auf N ichtiiber- 
tragung eines Feuers von einem Stockwerk nach dem an

deren verlangen mufi. — Fur die Bestimmung, da fi die 
Scheiben in den Fenstern der Obergeschosse hóchstens 
2 qm g ro fi sein durfen, g ilt das gleiche.

Z u  A b s c h n i t t  III, § 1 1 . Diese Bestimmung w ird  von 
Herrn Klar bemangelt. W er w irklich gro fie  Feuer erlebt 
hat, w ird  mir recht geben mussen, da fi es schwer oder 
vielleicht auch ganz ausgeschlossen sein durfte, die Ober- 
tragung eines Feuers von einem Raum nach dem anderen 
zu verhuten, wenn dem Feuer nicht von vornherein durch 
entspr. Mafinahm en ein W all entgegengesetzt wurde. 
Z u  A b s c h n i t t  III, § 12. Die M afie  werden bean- 
standet, die fu r zusammenhangende Geschosse Geltung 
haben. Diese M afie  sind mit Rucksicht auf die Besucher 
der oberen Stockwerke getroffen worden, denen es auch 
unter schwierigen Verhaltnissen móglich sein durfte, eine 
Treppe in der Hóhe e i n e s  Stockwerkes noch herunterzu- 
kommen; ob das aber den gefahrdeten Personen unter 
gleichen Verhaltnissen bei mehreren Treppen, die etwa 
zwei bis drei Stockwerke miteinander verbinden, gelingen 
w ird, erscheint nach den gemachten Erfahrungen zweifel- 
haft. Bei einem geschickt ausgearbeiteten Projekt kónnen 
evtl. Rolltreppen so angeordnet werden, da fi man von 
ihnen genau so wie von festen Treppen durch einen Flur 
nach den einzelnen Stockwerken gelangen kann.

Z u  A b s c h n i t t  III, § 17. M ir scheint hier insofern eine 
falsche Auffassung vorzuliegen, ais man mit den W orten: 
„an  oder in den Ausgangen liegende Schaufenster" in 
§ 17 Abs. 1 vor allem solche Schaufenster gemeint hat, 
die in u n m i t t e l b a r e r  Verbindung mit den Verkaufs- 
raumen stehen, also nicht die nach Vitrinenart v o r  den 
eigentlichen Verkaufsraumen angelegten Schaufenster. 
Die Handhabung dieses Paragraphen n a c h  der Ein- 
fiih rung der neuen Polizeiverordnung hat gezeigt, da fi es 
sich ledig lich um direkte Ausgange aus den Verkaufs- 
raumen handelt. Eine weitergehende G rofizug igkeit er
scheint mir dort nicht angebracht, wo die Sicherheit der 
die W arenhauser besuchenden Menschen gefahrdet ist.

Zu der Zusammenfassung ist zu bemerken, da fi hier mehr 
auf die gleichen Gesichtspunkte W ert gelegt worden ist, 
die auch schon bei anderen Gelegenheiten auf dem G e
biete der Kunst in erste Linie gestellt wurden, namlich 
die, da fi beim Schaffen eines Werkes die eigentliche G e
staltung und der Eindruck, den der Schaffende auf das 
Publikum erzielen w ill, bestimmend sein sollen, wahrend 
andere wichtige Gesichtspunkte ganz oder teilweise 
au fie r acht bleiben. Es geht keinesfalls an, da fi hierbei 
die Sicherheitsmafinahmen irgendw ie beeinflu fit werden. 
Die Sicherheitsverhaltnisse klar zu beurteilen vermógen 
nur Diejenigen, die auf G rund ihrer Erfahrungen sich ein 
w irkliches Bild von den Zustanden bei Ausbruch eines 
Feuers machen kónnen, und das sind die Feuerwehr- 
ingenieure, und von ihnen auch w ieder nur diejenigen, 
die durch lang jahrige Praxis und durch standiges Studium 
in ihrem Fache sich die Kenntnisse erworben haben, die 
zu einer vorurteilslosen Stellungnahme notwendig sind.

WO SIND BAUFORSCHUNGEN VORDRINGLICH, 
WUNSCHENSWERT UND UBERFLUSSIG?

Regierungsbaumeister a. D. R udo lf K lar, Berlin -L ich te rfe lde*)

Heft 43 der DBZ vom 19. O ktobe r 1932 w a r fast aus- 
schliefilich der Bauforschung gewidm et. Es wurden Auf- 
satze von M inisterialrat Prof. Dr. Schmidt, Berlin, von 
Reg.-Baumeister a. D. Kammler, Berlin, und von der 
Arbeitsgemeinschaft Prof. Dr. Siedler und Dr. Hotz, Berlin,

gebracht. W ahrend M in isteria lra t Schmidt einen kurzeń

*) A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e l t u n g .  Verfasser berucksichtigt nicht, 
d a f i d e r „Deutsche Ausschufi fu r  w irtsd ia ftliches B auen", fe rn e r d ie  
„A rb e itsg e m e in sch a ft fu r  w irtsdia ftliches B auen" und schliefilich d ie  
„S tiftu n g  zu r Fórderung d e r Bauforschung" a u f diesem G eb ie t denn 
doch schon mancherlei ge le is te t haben.
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Uberblick uber die forschenden Stellen im Bauwesen gab 
und zum Zusammenschlufi au fforderte, brachten die Auf- 
satze der letztgenannten Herren Tatsachenberichte uber 
Forschungsergebnisse der Siedlung Haselhorst, welch’ 
letzterer, w ie bekannt, die Ergebnisse des seinerzeitigen 
W ettbewerbes der „Reichsforschungsgesellschaft f i ir  W irt- 
schaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen e. V ." zu
grunde gelegt wurden. M it diesen Aufsatzen wurde die 
Bauforschung w ieder einmal in den Vordergrund fach- 
lichen und allgemeinen Interesses geriickt, was zu be- 
g riifien  ist. Denn allmahlich mufite mit der Auflósung der 
Reichsforschungsgesellschaft die Meinung auftauchen, da fi 
die Bauforschung endgultig ad acta gelegt worden sei. 
A uf alle Falle mufiten starkę Zweife l auftreten.

Die jetzige Krisenzelt, sagt Kammler in seinem Aufsatz, 
verursacht eine Strukturanderung im Baugewerbe, und 
gerade deshalb sei eine W eiterfuhrung der Bauforschung 
sowie von planm afiigen Untersuchungen durchaus be- 
rechtigt. Nur durch diese konnten Fehler und M angel 
aufgedeckt und Verbesserungen erzielt werden. W enn 
jetzt aber die Bauforschung noch einmal in den M ittel- 
punkt allgemeinen Interesses geruckt werden soli, so mufi 
sie anders in die Tat umgesetzt werden ais bisher. Es 
mufi ein ganz bestimmtes, abgegrenztes Programm auf- 
gestellt werden und es mufi genau festgelegt werden, 
auf welche G ebiete sich d ie Bauforschung erstrecken soli. 
Dazu ist es notwendig, zunachst einmal Klarheit daruber 
zu schaffen, an welchen Forschungen ein vordringliches 
Interesse besteht, auf welchen Gebieten sie wunschens- 
wert sind und wo sie uberflussig waren. Ich móchte diese 
Fragen genauer prazisieren. Untersuchungen sollen im 
allgemeinen nur do rt vorgenommen werden, w  o b e 
s t i m m t e  E r f o l g e  u n d  N u t z a n w e n d u n g e n  zu 
erwarten sind. Andernfalls sind sie zwecklos, erfordern 
nur kostbare Zeit und unnótige Kosten.

Vordring lich  sind Untersuchungen
auf all den Gebieten, f iir  die in den nachsten Jahren all- 
gemeines Interesse vorherrschen durfte, namlich Siedlung, 
Eigenheim mit Garten und Kleinwohnungsbau. Es mussen 
ganz bestimmte W erte und Zahlen aufgestellt werden:

1. fur Existenzgrundstucke (Minimum) mit Kosten, Renta- 
bilitatsberechnungen, Ertrags- und W ertberechnungen usw.

2. fu r bauliche Ausstattung: Vergleich zwischen O fen- 
und Kleinheizungsanlagen, oder Brunnenanlage und 
Wasseranschlufi an die Wasserwerke,

3. f iir  Vieh- und Kleintierstallungen,

4. f iir  Bauweisen und Baustoffe, die entweder zum Teil 
bereits erforscht sind oder d ie ganz bestimmte Erfolge 
gewahrleisten sollen; Kostenvergleiche zwischen verschie- 
denen Bauten gleichen Umfanges, aber verschiedener 
Ausfuhrung, und uber die Bewahrung ausgefuhrter Bauten. 
(M itteilungen uber diesen letzten Punkt d iirften von 
g ró fite r Bedeutung sein, da diese Ergebnisse es erst er- 
móglichen, die richtigen Schliisse zu ziehen.)

W Unschenswert sind Untersuchungen
auf solchen Gebieten, die selbstandige, vollkommen ab- 
geschlossene Teile f iir  sich b ilden und die zum Bau eines 
Hauses unbedingt notwendig sind.

1. I n n e n a u s b a u :  Hierzu gehóren Installationen,
Fenster, Tiiren, Kuchenfeuerungen, Herde usw. Der 
Innenausbau macht etwa 40 bis 60 v. H. der gesamten 
Bausumme aus. Er mufi in seinen Kosten anteilm afiig  
genau so rationell gestaltet werden kónnen w ie der Bau- 
kórper. Die Untersuchungen mussen sich erstrecken auf 
einen Vergleich zwischen Gasbeleuchtung und elektrischer 
Beleuchtung, Herd-, Gas- oder elektrischer Feuerung in

der Kuchę in Hinsicht auf Anlage- und Betriebskosten, 
auf die unbedingt notwendige G ro fie  der Fenster, Turen 
usw. Die bereits durchgefuhrte Norm ung dieser Bauteile 
genugt nicht f iir  eine entscheidende W irtschaftlichkeit der 
Bauausfuhrung. Sie erreicht diese nur im Herstellungs- 
preis, nicht aber fu r die Gesamtbaukosten eines Hauses 
aus allgemeinen, aufieren und inneren Kosten.

2. H y g i e n i s c h e  E r f o r d e r n i s s e :  Es ware
wunschenswert, einmal ganz prazise Angaben uber die 
beste Himmelsrichtung zu erhalten. H ieruber gehen die 
Meinungen noch zu w eit auseinander. Die Angaben 
mufiten einfach, klar und leichtverstandlich behandelt sein.

3. B a u p l a n u n g :  Es waren genaue Untersuchungen 
uber die Kostenunterschiede bei Verteilung mehrerer 
Raume (W ohnungen usw.) au f ein Geschofi und der 
gleichen Anzahl der Raume au f mehrere Geschosse 
(Hochhaus) nótig.

4. B a  u b e t r i e b :  Es fehlen genaue Untersuchungen 
daruber, w ie sich be i Bauten gleichen Umfanges, aber 
anderer Ausfuhrung die allgem einen Kosten einschl. der 
Kosten fu r sonstige Bauleistungen (Baubiiro, Architekt 
usw.) zur Herstellungs- und Ausbausumme verhalten, um 
dadurch eindeutige Schlusse fu r die Gesamtbaukosten 
und dereń Nutzanwendungen zu erhalten.

Uberfliissig sind Untersuchungen
auf allen Gebieten, bei denen entweder keine Norm auf
gestellt werden kann oder wo schon von vornherein ein 
brauchbarer Erfolg mit erfolgversprechender Nutz- 
anwendung abgesprochen werden mufi. Hierzu rechne 
ich a lle Baustoffe, die den Ziegelstein ersetzen sollen, bei 
denen aber schon von vornherein klar festgestellt werden 
kann, d a fi sie niemals a lle  Vorz iige  des Ziegelsteins auf- 
weisen werden. Ferner sind alle jene G ebiete auszu- 
schliefien, d ie  nur au f G rund órtlicher Feststellungen, indi- 
v idueller G edankengange und sinngemafier Durchfiihrung 
bestimmt werden kónnen, z. B. Gelandeerschliefiungen, 
G rundrifigestaltung, Bauvorbereitung, Baustelleneinrich- 
tung und alle neuen Bauweisen, die aus Baustoffen ge- 
b ildet werden, die aus den weiter oben angefuhrten 
Grunden abgelehnt werden mussen.

Ich g laube hier einige Anregungen gegeben zu haben, 
wie neuere Bauforschungs- und -untersuchungsarbeiten 
heute durchgefuhrt werden sollten. Und es ware zu 
wunschen, da fi ihnen der Erfolg beschieden sein móge, 
der erw artet w ird , der aber auch notwendig ist, um die 
Zweifler zu iiberzeugen. Es ist nicht verwunderlich, dafi 
heute ein g ro fie r Teil der Fach- und der interessierten 
Laienwelt der Bauforschung skeptisch gegenubersteht. Die 
G riinde, die Herr Kammler angibt, d iirften  nicht allein zu- 
treffend sein. Die Erfahrungen, die ich mir im Laufe der 
Zeit bei der Verfo lgung der gesamten Entwicklung im 
Baugewerbe gesammelt habe, haben mir gezeigt, da fi 
Fach- und Laienwelt von der bisherigen A rbe it der Bau
forschung enttauscht worden sind.

A b e r  B a u f o r s c h u n g  t u t  n o t !  Daher stimme ich 
Herrn Kammler durchaus zu, wenn er sagt, da fi Bau- 
fofschungen und Bauuntersuchungen produktiv im wahrsten 
Sinne des W ortes sind. Es ware zu wunschen, da fi die 
jetzt neu aufgenommenen Arbeiten vollen Erfolg bringen 
werden und die Unterstutzung a lle r mafigeblichen und 
interessierten Kreise finden mógen. Die erzielten Erfolge 
w iirden zweifellos ihre giinstigsten Riickwirkungen auf die 
weitere Entwicklung des Bauwesens ausiiben und mit da 
zu beitragen, da fi auch von dieser Seite aus der An- 
kurbelung des Wirtschaftswesens Deutschlands geholfen 
w ird. Zunachst aber ist es ihre schwerste Aufgabe, die 
Zweifler zu iiberzeugen.
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VERWALTUNGSGEBAUDE 
DER CONTINENTAL-GUMMIWERKE A.-G. KOLN

Architekten Professor Edmund Kórner, Essen, und Alfred W eber, Hannover

Ansicht Aachener Strafte 
(1. Bauabschnift)

Sockel Muschelkalk - Kern- 
stein mit eisernen Schiebe- 
fenstern. Daruber hell- 
getónter Munchener Putz

Bei der Continental-Gummiwerke A. G .( Hannover, be
stand seit langerem die Absicht, in Koln fu r ihre
dortige Niederlassung einen Neubau zu errichten. Die
Aufgabe war, in guter W ohn lage  ohne allzu gro fie  
Kosten ein Gebaude zu schaffen, das gleichzeitig Ver- 
waltungs- und W ohnhaus sein mufite und sich der Urn- 
gebung gut anpaftte. Man w ahlte  ein Grundstuck in
sehr exponierter Lage, am G rungurte l der Stadt, Ecke 
Aachener Strafie und Kanalstrafte.

Der Bau selbst ist dreigeschossig uber G elande aus
gefuhrt, wobei ein spaterer Ausbau au f fun f Stockwerke 
statisch bereits vorgesehen wurde. Zur Konstruktion ist 
zu bemerken, da fi der Bau ais Eisenbetonskelettbau mit

L ich tb ilde r: Renger-Foto, Essen

Hohlsteindecken durchgefuhrt wurde und in Erdgeschofi- 
hóhe eine Verblendung aus gesagtem Muschelkalkstein 
erhielt. Die oberen Geschosse wurden in hellgetóntem 
Munchener Putz behandelt. Das in Ludowici-Ziegein 
eingedeckte Dach trag t der spateren Aufstockungsmóg- 
lichkeit in konstruktiver Hinsicht weitestgehend Rechnung. 
Desgleichen ist die Anschlufimóglichkeit nach der Kanal- 
strafie hin durch die Stutzenanordnung im Kellergeschoft 
der Hofunterkellerung berucksichtigt.

Der H o f ist vo llstandig unterkellert und ais g ro fie r Lager- 
raum ausgebaut. Er hat Q uerluftung in den Luftungs- 
schloten der Umfassungsmauern des Hofes, Beleuchtung 
durch Luxferprismen, ausreichende W arm eisolierung der
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Ausschnitt des 
Haupteingangs, 
Turen nach aufien 
m itMessing bruniert 
ve rk le ide t, innen 
Eiche natur, Um- 
rahm ung in Muschel- 
kalk-Kernstein ge- 
schlifFen

befahrbaren Eisenbetondecke, die ais Schutzbelag 
Stam pfasphaltplatten erhielt. Eine Reifenrutsche sorgt 
neben Aufzugen innerhalb des Gebaudes fur direkte 
Verbindung vom Hofgelande zum Lagerkeller.
Im Anschlufi an das Nachbargrundstuck ist ein G aragen- 
bau in Verbindung mit einer Reifenpresse, der spater 
auch die Chauffeurwohnung aufnehmen soli, ausgefuhrt. 
Der Innenausbau des Hauses ist mit einfachsten M itteln 
durchgefuhrt. Linoleum und Gummibelage, in hellen

M etallschiebefenster im ErdgesdioO 1 : 30

Farben getónte W andę. Lediglich die Eingangshalle und 
die Abte ilung: „S tad tverkauf", die grofiem  Publikums- 
verkehr ausgesetzt sind, erhielten Natursteinplatten- 
belag. Der mit dem „S tad tverkauf" in Verbindung 
stehende „Fem verkauf" und die „E xped ition" erhielten 
Linoleum- bzw. S tam pfasphaltplatten.

In den beiden unteren Geschossen befinden sich die Ver- 
waltungsraume, im zweiten Obergeschofi die Direktoren- 
und Prokuristenwohnungen. Dr. Fritz Bauer, Essen
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□cccccc

Frontseite zur Kanalstrafle (1. Bauabschnitt). Erw eiterungsm óglichkeit d er Front vorgesehen, desgleichen Aufstockung um m ehrere Geschosse, 
daher leidites Holzdach m it Lu d o w ic i-Z ieg e ln  ausgefuhrt

GrundriO vom Erdgesdiofi 1 : 500
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Trepp enaufgang  
H olzw erk Eiche natur, W a n d ę  
g ep utzt und in W achsfarbe in 
Hellen Tónen gestrichen
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Expedition im Verw al- 
tungsgebaude der 
C ontinental -G u m m i - 
w e rk e , Koln 

Eisenbetonkonstruk- 
tion , fa rb ig  betont, 
samtl. W a n d ę  glatt 
verputzt, mit O el- 
farbenanstrich, Ober- 
lid it, Luxferprismen- 
konstruktion zwischen 
Eisenbetonrippen, 
B odenbelag Stampf- 
asphaltplatten . Son- 
nenschutz Patent- 
jalousien.

EIN UMBAU IN WUPPERTAL-ELBERFELD
Architekt Hans Becher, W uppertal-E lberfe ld

Die Firma Raumkunst Edmund Becher hat das Haus Hof- 
kamp 10 —  Hofkamp-Haus —  fu r die Zwecke eines 
modernen Raumkunstgeschaftes umbauen lassen. Der 
Erdgeschofifufiboden lag + 0 ,8 5 m  Ober G elande, der 
Eingang, der die genaue Schaufensterbreite hatte, stand 
in keiner Beziehung zum Treppenhaus. Um gute Be- 
sichtigungsmóglichkeiten fu r die im Schaufenster aus- 
gestellten W aren zu schaffen, wurde der zum Hofkamp 
gelegene Erdgeschofiteil auf gleiche Hóhe des Gelandes

gelegt. Die gro fie  Geschofihóhe erlaubte hieruber den 
Einbau eines Zwischengeschosses. Die Ausfuhrung er- 
fo lg te , ebenso w ie beim tiefe rge legten Kellerfufiboden, 
ais aufgestelzte Betonkappentragerdecke. Ferner erwies 
es sich ais zweckm afiig, die vorhandenen aufieren Front- 
m auerpfe iler abzubrechen und durch schmiedeeiserne 
Stutzen zu ersetzen. Bei dieser umfassenden Anderung 
konnte der Eingang achsial dem Treppenhaus gelegt 
werden. Durch reichliche Yerwendung von Glas, die

ObergeschoDgrundriS  
N euer Zustand
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L ich tb ilde rW alther Richter/ Wuppertal-ElberfeldNeuer Zustond des Hofkamp-Hauses in W uppertal-Elberfeld

Nachtaufnahm e des erleuchteten Erdgeschosses

Alter Zustond des Hofkamp-Hauses
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Halle und A u fgang  zum ZwischengeschoO

Turen sowie die beiden O ffnungen in den Schaufenster- 
ruckwanden, auch die V itrinen im  Eingang zahlen hierzu, 
ge lang es, re izvolle Durchblicke zu schaffen. Im ubrigen 
entsprechen die im Erdgeschofi notwendigen Ande- 
rungen dem Charakter des Geschafts.
Das Zwischengeschofi ist zur Halle hin durch ein Ge- 
lander in waagerecht laufenden Bandem abgegrenzt. 
Im 1. O bergeschofi befinden sich weitere Ausstellungs- 
raume. Das 2. Obergeschoft —  ehemals Mansarden- 
geschofi —  ist in ein vo llw ertiges Geschoft umgebaut 
worden. In ihm ist aufter weiteren Ausstellungs- und 
Verkaufsraumen die W ohnung des Geschaftsinhabers 
untergebracht.
Um die Achsenverschiebung der Schaufensteranlagen 
gegeniiber den Obergeschoftfenstern unauffallig er- 
scheinen zu lassen, ist in Hohe des Zwischengeschosses 
ein horizonta l aufgestelltes G lasband angebracht, dessen 
Auskragung 0,40 m —  uber dem Eingang 0,60 m — be
trag t und das am Tage zur Belichtung des Zwischen
geschosses und der Halle, am Abend ais Transparent 
dient. Die Fassade w urde in weift-kremen Trierer Kalk- 
putz mit waagerechten Aufritzungen, die Fenster- 
gewande in Englischem Zement po lie rt ausgefuhrt. Der 
unter dem Zwischengeschofitransparent befindliche Teil 
sowie die Schaufensterpfeiler sind in einem glatten 
Spezia lputz „W e b u " aus praktischen Grunden ebenfalls 
in po lie rte r Ausfuhrung hergestellt worden.

Die Halle ze ig t einen lichten krem-gelben Ton mit ent
sprechend dunkel abgesetztem Holzwerk. D a s  Treppen- 
haus hat ganz hellgraue W and tóne , auch dunkles Holz- 

Blick vom Treppenhaus zum Zwischengeschofi Werk Und TOte I eppichlaufer.
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das p r a k t is c h e  b e is p ie l
Wir beabsichtigen, in d ieser S pa lte  k le ine  und g ro fie  A u fg abe n  aus der Praxis w iede rzugeben, den V o rfa ll 
klarzulegen und anzugeben, a u f welche W eise die Frage ge lóst w orden ist. Es w ird  Jederm ann e inge laden , uns 
besonders lehrreiche, e rleb te  od e r beobachte te Falle aus seiner Praxis zu erzahlen. Die S chriftle itung

Einige Bauschdden. Dr.-lng. O tto  M eyer, Braunschweig

Bi l d  1 zeigt starken Putzschaden durch N itra te  (Mauer- 
fraft). Auf der anderen Seite der W and  w ar lange 
Jahre hindurch der A b fa llp la tz  eines Kolon ia lwaren- 
handlers. Durch die Tatigke it von N itrobakte rien  bil- 
dete sich aus den verfau lten organischen Stoffen Kalk- 
salpeter (Kalziumnitrat). Dieses Salz ist sehr wasser- 
gierig (anfangs nasse Flecken im Putz oder in der 
Tapete) und leicht lóslich. W egen schlechter Isolierung 
steigt die Bodenfeuchtigkeit in der W and  hoch und mit 
ihr das gelóste Salz. Verdunstet nun bei trockenem 
Wetter das Wasser, so kristallisieren die N itra te  unter 
starkem Kristallisationsdruck aus und zersprengen bei 
grófterer Menge M órte l und Stein. Bei feuchter Luft 
wird wieder Wasser aufgenommen, und das auskristalli- 
sierte Salz lóst sich w ieder. W ird  nun die Luft trocken, 
so kristallisieren die N itra te  w ieder aus. Diese dauernde 
Wechselwirkung zerstórt naturlich auch das beste 
Materiał. Im vorliegenden Fali w urde die W and  vor 
einem Jahr neu verputzt und gestrichen. Der M ifte rfo lg  
ist deutlich zu sehen. Der neue Putz ist vó llig  verseucht 
und kurz vor dem Abspringen. A b h i l f e  auf etwas 
langere Zeit: Den Putz abschlagen, die Fugen griind - 
lich auskratzen. Dann Streichen mit heiftem Teer, mit 
Sand bewerfen und nach erfo lgtem  Antrocknen neu 
verputzen. (W ird mit heiftem Teer gestrichen, so mufl 
die Wand unbedingt trocken sein, im anderen Fali muft 
die W and mit einer Emulsion vorgestrichen und ab- 
gedichtet werden.) V e r m e i d e n  lassen sich solche 
Schaden, wenn die horizontale und vertika le  Isolierung 
der Wand gegen Feuchtigkeit sehr sorg fa ltig  vor- 
genommen w ird und wenn schlieftlich in das auf- 
gehende M auerwerk keine organischen Stoffe durch 
Verunreinigung des Sandes oder Mórtelanmachwassers 
gelangen kónnen. Es muft da rau f geachtet werden, da ft 
die Maurer am Neubau nicht am M auerw erk urinieren 
(an den Steinstapeln die Hunde), da dadurch die oben 
geschilderte Umsetzung der organischen Stoffe eintritt.

Bi l d  2 zeigt einen Baublock, der mit sogenanntem 
„Schlammputz" „ve rp u tz t" wurde (vgl. auch Bild 3). Es 
ist aber durchaus unzulassig, von einem Putz zu reden, 
denn in W irklichkeit ist es nichts w e iter ais ein Kalkmilch- 
anstrich mit geringem Sandzusatz. W enn schon ein 
solcher Putz verwandt w ird , muft das M auerw erk aus 
sehr porósen Ziegeln bestehen, dam it der Putz gut haftet. 
Im vorliegenden Fali ist der Z iegel vie l zu hart gebrannt 
und die Brandhaut zu dicht, um ein festes Haften des 
Anstriches zu gewahrleisten. Dieser „Schlam m putz" 
hat sich auch entsprechend bewahrt. Schon nach einem 
Jahr war die Westseite erneuerungsbed iirftig ; bei einem 
solch groften Błock unverantwortliche Unterhaltungs- 
kosten. Nach erfolgtem Neuanstrich verg ing 1 Jahr 
und der Putz war, w ie aus Bild 2 und 3 zu ersehen ist, 
neuerdings schadhaft. Da das flachę Dach keinen 
Dachiiberstand hat (ein gro fte r N achte il), w ird  dieser 
„Schlammputz" naturlich vom Regenwasser le icht ab- 
gewaschen. Eine wirksame A b h i l f e  ist in diesem Fali 
schwer zu schaffen, da ein schiitzender Dachiiberstand 
fehlt. R i c h t i g  wurde es gewesen sein, fu r das flachę 
Dach den f iir  unser Klima unbedingt erforderlichen 

achiiberstand zu schaffen und einen sachgemaften 
wirklichen Auftenputz zu verwenden.

B i l d  3 ist eine Einzelaufnahme vom obigen Baublock. 
A u f den „P utz" wurde bereits hingewiesen. Der Haupt- 
feh ler liegt in der Ausfuhrung der Z inkblechabdeckung 
der Fensterbanke. Sie geht zur Zusammenfassung der 
langen Fensterreihen auch durch die Fensterpfeiler hin
durch. Nun ist aber der Ausdehnungskoeffizient des 
Zinkbleches ungefahr dreimal so gro ft ais der des an- 
haftenden Mórtels. Infolgedessen arbeite t das Zinkblech

515



stórker ais der M órte l. Aus Bild 3 ist zu sehen, da fi 
sich der Zinkblechstreifen im M auerp fe ile r geworfen 
hat und den Fugenmórtel heraussprengt. Eine solche 
Ausfuhrung ist also durchaus unsachgemafi (das uber- 
stehende Blech verleitet, w ie man sieht, auch Buben- 
hande, noch allerhand darunter zu stecken). Richtig

ware es, die Z inkblechabdeckung nur au f die Fenster- 
banke zu beschranken und auf den in das M auerwerk 
einfassenden Enden dem Arbeiten des Zinkbleches Rech- 
nung zu tragen, indem der M aurer mit der Fugenkelle 
dem Blech einen kleinen, unauffa lligen Arbeitsraum 
verschafft.

TECHNISCHE FORTSCHRITTE
Ein n eu er L iifte r
A ufgabe jedes Lufters ist, die Raume móglichst ohne Zug- 
erscheinung und Gerausche sowie ohne Erzeugung von 
Unter- und Uberdruck im Raum zu be- und entluften. Es 
mufi also die gleiche M enge verbrauchte Luft abgefuhrt 
werden kónnen, die ais Frischluft in den Raum eintritt. 
M it anderen W orten, nur durch einen ausgeglichenen 
Luftwechsel ist die luftungstechnische A ufgabe gelóst. 
Drosselungs- und Abstellmóglichkeiten bei wechselnden 
Aufientem peraturen mussen zur Vermeidung von W arm e- 
verlusten gegeben sein. B illigkeit und lange Lebens
dauer sind ohnedies Voraussetzung.

Bei der K o n s t r u k t i o n  des neuen „Sauglufters", einer 
naturlichen horizontalen Be- und Entluftungsanlage, wur-

1 Ruckansicht im M auerw erk

2 A rbeitsweise des 
S auglufters

V-; .-rt:

L
\ J

den samtliche Bedingungen erfu llt. A lle  Naturkrafte  
(W indbewegung im Freien und Temperaturunterschiede 
zwischen Aufien- und Raumluft) werden zur Be- und Ent- 
luftung restlos genutzt. Der Hauptwert des Sauglufters 
liegt in der Entluftungsvorrichtung (D. R. P. a.), die es er
reicht, da fi bei schwacherem oder starkerem W indan fa ll 
am Entlufter eine W indverdrangung stattfindet, so da fi 
die verbrauchte Raumluft dort unter allen Umstanden 
austreten kann. Aufierdem  w ird  durch eine sinnreiche 
Anordnung der Entluftungslamellen ein Saugvermógen 
erzielt, durch das die Entluftungsleistung wesentlich ge- 
steigert w ird . Unterhalb der Entlijftungsvorrichtung w ird  
die Frischluft durch eine Beluftungsóffnung dem Raum 
zugefuhrt (siehe Bild 1). Beide O ffnungen sind in einem

Rahmen geschlossen und werden innerhalb der W and 
durch ein Horizontaltrennblech in die benótigten zwei 
Kanale (Be- und Entlijftung) getrennt. Das Vertikaltrenn- 
blech dient zur Vermeidung von Luftw irbeln. Im Innern 
des Raumes w ird eine Verschlufiklappe mit Zugvorrichtung 
angebracht; dam it ist die Luftungsanlage betriebsfertig.

Die W i r k u n g s w e i s e  des „Sauglufte rs" ist aus Bild 2 
ersichtlich. Kurz unterhalb der Decke w ird  er eingebaut. 
Die durch den Beliiftungskanal eintretende Frischluft fa llt 
durch ihr spezifisch schwereres Gewicht je nach G ro fie  der 
Temperaturunterschiede mehr oder weniger langsam zu 
Boden, stófit do rt die verbrauchte Raumluft fo rt, erganzt 
sie durch sauerstoffreiche Frischluft, drangt sich bis zur 
entgegengesetzten W and, vermischt sich mit der warmen 
Raumluft, steigt durch ihr spezifisch leichteres Gewicht zur 
Decke, w ird durch das Saugvermógen des Entlufters an- 
gezogen und tritt ais verbrauchte Raumluft ins Freie. Es 
e rfo lg t eine Luftumwalzung mit standiger Lufterneuerung. 
Da die Be- und die Entluftung nur von einer Seite des 
Raumes aus stattfindet und der Luftmengenausgleich ent
sprechend der Raumgrófie gegeben ist, w ird  die schad- 
liche Zugerscheinung vermieden. Versuche in der Praxis 
haben ergeben, da fi auch die schwersten und gefahr- 
lichsten Abgase durch dieses Luftungsverfahren fort- 
geschafft werden kónnen.

Besondere V o r z u g e :  Bundigkeit mit der W and.
Durch Verwendung von dre i M odellen in je sechs G rofien 
keine Einbau- und Luftungsschwierigkeiten mehr. Auch 
bei G rofiraum en anwendbar. Konstruktion im V ollbad 
feuerverzinkt, daher fast unbeschrankte Lebensdauer. 
Keine Gerausche und keine Rotation, daher auch kein 
mechanischer Verschleifi. Keine Unterhaltungs- und 
W artungskosten. Billiger Preis, daher einer der billigsten 
Lufter. Hersteller: G órth, Hamburg 33, Ruthsweg 2

M o n ta g e b a u p la tte n
Der dargestellte Horizontalschnitt zeigt die Hauswand 
eines Montagebaues. Diese besteht furs erste aus einer 
Bauplatte Nr. 1 ais Schutzschicht (Eternit oder Lignat in 
Felabieiten von 1,2 m und Hóhen von 2,5 bis 3 m). Das 
dahinterliegende Tragegerust besteht aus Vertikal- 
w inkeln V, die mit etwa 2 cm Abstand zu einer Stutze 
verschraubt werden, und angeschweifiten Riegeln H, die 
in vertikalen Abstanden von 40— 50 cm die Auflage der 
mit Kupfernieten befestigten Bauplatten bilden. Hinter 
der Bauplatte fo lg t eine Isolierschicht Nr. 2 von etwa
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3 cm und eine nagelbare, warm ehaltende Platte Nr. 3 
von 6 cm Starkę, die durch Ankereisen A  mit den Rie- 
geln H verbunden ist. Der fre ie  Raum um die Vertika l- 
w inkel V w ird  mit einem isolierenden Betonmórtel aus- 
gefullt, erha lt vorn eine Stofifuge zum Ausstreichen der 
M órte lfuge und w ird hinten zur besseren Isolierung mit 
einer Holzbohle B abgeschlossen, die, mit Hakenring R 
angeschlossen, gleichzeitig eine gute Verschraubung der 
Stófie der Innenbauplatten ermóglicht. Es erg ib t sich 
somit eine warme, schalldammende und feuerhemmende 
stabile W and, an der Undichtigkeiten, w ie diese bei Holz- 
wanden oder einfach gefugten W anden immer zu be- 
fiirchten sind, nicht auftreten kónnen. Die Deckentrager 
werden zwischen die Vertika lw inkel V verschraubt. Es 
lassen sich mit 10 bis 12 cm starken W anden zweistóckige 
G ebaude ausfuhren. Die einfache Ausfuhrung dieser 
M ontagebauten gestattet auch die Ausnutzung der 
Arbeitskrafte von Siedlern ohne Fachbildung. Das Aus- 
betonieren der eisemen Stiitzen und Zwischenfugen in 
den W andschichten nimmt dem Bau das Provisorische, das 
sonst dem M ontagebau anhafte t und hypothekarische Be- 
leihung erschwert.

Musterschutzinhaber: Heinicke, Berlin-Hermsdorf 

N euerungen  an  Pum pen
Die „D ia"-A bw asser- und -Schlammpumpen, bei dereń 
Konstruktion W ert au f unempfindliches Arbeiten gelegt 
w ird, dam it ein móglichst stórungsloser Betrieb der Pumpe 
erreicht w ird , werden mit einer Ventilfederanordnung 
(Bild 1) ange fe rtig t, w obe i das obere Tellerventil an der 
Briicke festgehalten w ird . Die Feder kann wahrend des 
Ganges der Pumpe mit der Hand zusammengedriickt und

herausgenommen werden. Dann liegt das obere Teller- 
ventil ebenfalls zum Herausnehmen fre i, und man kann 
nach dessen Entfernung auch die untere Saugkugel durch 
die entstandene O ffnung mit der Hand herausnehmen. 
Durch diese Neuerung kann man im Stórungsfall mit 
Leichtigkeit in das Pumpeninnere gelangen und die Stó- 
rungen beseitigen. Durch die erwahnte Ventilfeder ist 
aufierdem das Kippen der oberen Ventile ausgeschlossen 
und die Leistung der Pumpe nicht unwesentlich erhóht. 
,,D ia"-Saug- und -Druckpumpen (Bild 2) werden je tzt so 
hergestellt, da fi am O ber- und Unterteil gesonderte 
Revisionsdeckel angeordnet werden, die mit B iigelver- 
schlufi gehalten sind und im Augenblick geóffnet und 
w ieder geschlossen werden kónnen: Man kann mit einem 
H andgriff ohne Zuhilfenahme eines W erkzeuges in das 
Pumpeninnere gelangen, um etwaige Stórungen zu be
seitigen. Am Unterteil der Pumpe befindet sich noch eine 
Kugelfangfiihrung, wodurch eine entsprechende Mehr- 
leistung erzielt w ird . Ais dritte Neuerung kommt die 
„D ia"-S aug- und -Druckpumpe f iir  maschinellen Betrieb 
in Frage (Bild 3), eine Membranpumpe, die aber nicht 
wie die bisherige Konstruktion beide Kugeln im Innern 
des eigentlichen Pumpenkórpers besitzt, sondern bei der 
die obere Druckventilkugel au fie rha lb  des Pumpenkórpers 
in einem besonderen, seitlich angeordneten Gehause 
untergebracht ist. Dadurch w ird  eine besonders niedrige 
Bauart erreicht und das Gewicht entsprechend herab- 
gesetzt. Ein Umkippen der Pumpe ist nicht móglich. Neu 
ist aufierdem die schon bei der Pumpe 2 erwahnte Kugel
fangfuhrung mit schnellem Ventilschlufi und Leistungs- 
steigerung und die Membranschutzringe, die eine g ró fie re  
Haltbarkeit der Membranen sichern.

Hersteller: Hammelrath & Schwenzer, Dusseldorf R 23

Bild 1 Bild 2 Bild 3

DIE BEKAMPFUNG DER WOHNUNGSNOT IN LONDON
Die W ohnungsnot au fie rt sich in London nach zwei Rich- 
tungen, im M angel an W ohnungen uberhaupt und im 
Yorhandensein von W ohnungen, dereń Bewohner 
schwerer gesundheitiicher und sittlicher G efahrdung aus- 
gesetzt sind, der sog. s l u m s .  Den fur die Beseitigung 
der W ohnungsnot verantwortlichen Stellen ist keine leicht 
zu lósende A u fgabe  iibertragen , und tro tz  a lle r M iihe, 
die sie offensichtlich aufgew endet haben, ist es ihnen 
bisher nicht gelungen, mit ihren W ohnungsbauten den 
Durchschnitt f iir  England und W ales zu erreichen. Dieser

betrug namlich bei insgesamt 647 859 seit Kriegsende bis 
Ende M arz 1932 durch Behórden geschaffenen W o h 
nungen 16 auf tausend Einwohner, wahrend in G ro fi- 
London, worunter eine Kreisflache von ungefahr 25 km 
Halbmesser mit Charing Cross ais M itte lpunkt zu ver- 
slehen ist, nur 11,6 neue behórdlich beschaffte W ohnungen 
auf tausend Einwohner entfielen. W ahrend von der Ge- 
samteinwohnerzahl von England und W ales etwas mehr 
ais y5 au f London entfa llt, be tragt sein Anteil an W o h 
nungsbauten mit 98 333 W ohnungen nur ungefahr V 6,5.

Sougstutien

06e rv  

IMterer Spannnng
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Davon waren 44 307 vom Londoner Grafschaftsrat, dar- 
unter 33 169 aufie rha lb  seines Bezirks, und 11 634 von der 
C ity und den 28 selbstandigen, die Stadt London bilden- 
den Stadtbzirken erbaut. Dazu kamen noch 42 392 W o h 
nungen jenseits des genannten Kreises, die do rt von Be
hórden der mit London in wirtschaftlichem Zusamenhang 
stehenden Gemeinden und Verbande erbaut waren.

Unter den Bauten, die der Grafschaftsrat errichtet hat, be
finden sich neben uberw iegenden Kleinhausern eine An- 
zahl W ohngebaude mit Stockwerkswohnungen im Innern 
von London f iir  Leute, die in der Nahe ihrer Arbeitsstótte 
wohnen mussen, doch kónnen diese W ohnungen von den 
Kreisen, f iir  die sie bestimmt sind.. nicht bezah lt werden. 
Mann geht namlich davon aus, da fi die aus óffentlichen 
M itteln errichteten W ohnungen solchen Bewohnern zur 
Verfugung zu stellen sind, die nicht mehr ais 12 Sh 6 P die 
W oche M iete zahlen kónnen, und die kleinste derartige 
W ohnung mit drei Raumen kostet bereits 16 Sh 11 P.

Im Jahre April 1931 / M arz 1932 sind von den Londoner 
Behórden der Selbstverwaltung 9254 W ohnungen errichtet 
worden, d. s. 44 v. H. mehr ais die 6437 des vorangegan- 
genen Jahres. Die Bautatigkeit ist also neuerdings w ieder 
lebhafter geworden, obgleich sie bei weitem nicht die 
friiheren Zahlen erreicht. Die Leistungen der letzten zwei- 
undeinhalb Jahre ubertreffen nur wenig die des einen 
Jahres 1927/28 mit seinen 17 330 W ohnungen.

Ein Gesetz vom Jahre 1930 bezweckte einen A ng riff auf 
die „s I u m s". Es hat den Erfolg gehabt, da fi im letzten 
H a ib jahr eine Flachę von 6,7 ha mit zum Abbruch be- 
stimmten Gebauden in Bermondsey erworben worden ist 
und da fi do rt 92 von den 489 Hausern abgebrochen und 
595 von den 3449 Einwohnern in bessere W ohnungen 
untergebracht worden sind. Sie haben von 7 Sh 3y2 P f iir  
eine Zweizimmerwohnung bis 12 Sh, f iir  eine Vierzimmer- 
wohnung wóchentliche M iete zu zahlen. In den ubrigen 
Teilen von London b lieb  die Beseitigung von „slums", ab- 
gesehen von W andsworth, hinter derjenigen von Rev- 
mondsey zuriick.

V iele von den Neubauwohnungen, d ie  aus óffentlichen 
M itteln errichtet worden sind, sind mit 12 Sh 6 P Wochen- 
miete zu teuer f iir  die Kreise, f iir  die sie bestimmt sind. 
In Kensington w ird daher solchen M ietern noch eine Bei- 
hilfe zur M iete gewahrt, wodurch der Betrag, den der 
M ieter aufbringen mufi, seinem Einkommen angepafit 
werden soli. Die A llgem einheit trag t also durch die 
Steuern nicht nur die Kosten fu r den Bau derartiger W oh 
nungen, sondern leistet auf demselben W ege auch noch 
einen Zuschufi zur Miete.

A u fie r den Kórperschaften der Selbstverwaltung haben 
auch private Unternehmer zur M ilderung der W ohnungs- 
not in London be igetragen, und sie haben f iir  ihre Bauten 
Unterstiitzungen aus Staatsmitteln erhalten. Seit 1929 sind 
die Bedingungen, unter denen diese Beihilfen gegeben 
werden, verscharft w orden; sie sollen nur solchen Unter- 
nehmern zugeb illig t werden, die W ohnungen f iir  die 
armeren Klassen errichten. Da unterdessen die Baukosten 
gestiegen sind und namentlich auch Baugeld nur zu er- 
schwerten Bedingungen zu haben ist, ist dieser Teil der 
Bautatigkeit in den letzten Jahren nur unbedeutend ge
wesen. Nur Unternehmer, die mit billigem  Kapitał, z. B. 
von Baugesellschaften, ausgestattet werden, kónnen noch 
solche Hauser bauen. In gewissen Fallen g ib t ihnen der 
Grafschaftsrat eine Beihilfe von 9 £  7 Sh 6 P iahrlich je

W ohnung. Andere Behórden geben ihnen billiges Geld 
oder billiges Land, verlangen aber da fiir, da fi sie einen 
Teil der M ie ter bestimmen kónnen. Ohne staatliche oder 
sonstige Unterstiitzung sind seit Ende des Krieges bis Ende 
M arz 1932 203 629 kleinere W ohnungen gebaut worden, 
von denen 19 005 auf das letzte H a ib jahr entfallen. An 
ihnen sind Behórden mit 665 Neubauten beteiligt. Im 
ganzen sind bis Ende M arz 1932 ć'46 933 W ohnungen, teils 
von O rtsbehórden mit staatlicher Unterstiitzung, teils von 
Unternehmern, denen Beihilfen gewahrt wurden, ieils ohne 
Beihilfen gebaut worden.

Bei der Vergebung von W ohnungsbauten, die aus Staats
mitteln unterstiitzt werden, hat das Gesundheitsministerium 
mitzureden. Seine Tatigke^it au f diesem G ebiet ist in der 
letzten Zeit nur gering gewesen. N ur e lf von den in Frage 
kommenden O rtsbehórden haben solche Bauten ver- 
geben, und nur be i zweien handelte es sich um mehr ais 
50 W ohnungen. Unter ihnen w a r ein A uftrag  zum Bau 
von 56 W ohnungen in Dartford, der sich durch niedrige 
Preise auszeichnet. Der Durchschnittspreis eines Hauses 
mit 58 qm Flachę betragt 256 £ .  Sehr wesentlich teurer 
sind wegen des hohen Bodenpreises Stockwerkwohnungen 
im Inneren von London; hier betragen die Baukosten 
allein 160 £  f i ir  ein Zimmer. Dagegen ist es in Lewisham 
gelungen, A rbeiterwohnungen in dreistóckigen Hausern 
zum Preis von 10 Sh 9 P wóchentlich mit d re i Raumen und 
von 12 Sh 5 P bei f iin f Raumen zu erstellen. Die W oh
nungen haben im Durchschnitt eine Flachę von 60 qm, und 
ihr Bau kostet 492 £  einschl. 7 £  12 Sh f i ir  den Grund und 
Boden. Der Staat unterstiitzt diese Bauten.. die 60 W oh
nungen enthalten, mit 7 £  10 Sh je W ohnung und Jahr,und 
der órtliche Steuerzahler mufi zur M iete noch 2 Sh 6 P 
je W oche beitragen. Im allgemeinen sind aber die Mieten 
in den Neubauten f i ir  d ie  armeren Kreise zu hoch, zum 
Teil deshalb, weil sie nicht nach den Baukosten berechnet 
sind, sondern nach den M ieten, d ie  fu r ahnliche W oh
nungen in der Nahe gezahlt werden. Infolgedessen hat 
der Grafschaftsrat die Mieten in einigen Siedelungen 
herabsetzen mussen, was ihn mit ungefahr 100 000 £  im 
Jahre belastet. Im gro fien ganzen w ird beklagt, dafi 
nur wenige W ohnungen zu einem M ietpreis von weniger 
ais 15 Sh die W oche zu haben sind, ein Preis, den die sog. 
armeren Klassen nicht au fbringen kónnen; die Mieter 
solcher W ohnungen mussen also schon Arbe iter mit 
hóherem Einkommen sein.

Am Ende des Zeitraums, auf den sich d ie  vorstehenden 
Angaben beziehen, hatte man wenig Hoffnung auf eine 
wesentliche Verbesserung der W ohnverhaltnisse f iir  die 
armere Bevólkerung von London. Seitdem sind die Aus- 
sichten durch Ankiindigungen des Gesundheitsministers, 
da fi die Beihilfen, soweit der Bedarf an W ohnungen noch 
nicht gedeckt ist, nicht gek iirz t werden sollen, etwas 
giinstiger geworden. Auch macht sich die Meinung 
geltend, da fi es nicht richtig ist, wenn Familien, die es 
nicht nótig haben, in W ohnungen bleiben, fu r die Bei
hilfen aus óffentlichen M itteln gew ahrt werden, und man 
erwartet eine Erganzung der bisherigen Gesetzgebung, 
die in dieser Beziehung A bh ilfe  schafft. Andererseits be- 
absichtigt der Grafschaftsrat, eine allerd ings beschrankte 
Anzahl von Stockwerkswohnungen mit 45 qm Flachę zu 
bauen, d ie  er f iir  9 Sh 9 P bis 11 Sh 3 P die W oche ver- 
mieten w ill. Er w ill in ihnen M ieter unterbringen, die ihre 
W ohnungen durch Abbruch der „slums" verlieren.

Geh. Reg.-Rat W ernekke, Berlin
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