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Der Verfa5ser sprach am 14. Juni im „Deutschen Verein  fu r W oh nu n g sre fo rm " in Berlin uber „D ie  politische Bedeutung der S ie d lu n g " und 
erórterte bei dieser G e legenhe it d ie  in H am burg in d ie  W ege g e le ite te  Fórderung des E igenheimbaues. Die Beachtung, d ie  diese A usfuhr
ungen gefunden haben, v e ra n la fit uns, d ie  fo lgenden  naheren M itte ilungen  zu diesem Thema zu bringen. Die Schriftleitung

Der G ru n d g ed an ke
Man war bisher allzusehr geneigt, die Siedlungsfrage ais 
soziales Koliektivproblem  zu betrachten. Zweife llos darf 
bei der kommenden Regelung der Baupolitik diese Seite 
des Problems nicht ubersehen werden, und die national- 
sozialistische Auffassung geht auch allgem ein dahin, da fi 
die Siedlungsfrage in ihrer To ta lita t nur auf diesem W ege 
angefafit werden kann.

Es ist indessen schon langst erkannt w orden, da fi die 
Lósung aller Siedlungsproblem e in diesem weiten Um- 
fange eine aufierordentlich umfangreiche Planungsarbeit 
voraussetzt, die sich w iederum  zum gro fien Teil au f die 
Móglichkeit ausreichender Landbeschaffung stiitzen mufi. 
Aus dieser Lage e rg ib t sich, d a fi eine kollektive Lósung 
der Siedlungsfrage ga r nicht von heute au f morgen in 
die Wege gele itet werden kann, da fi sie vielmehr zu 
ihrer Vorbereitung eine gewisse Zeit benótigt, die im 
Augenblick beim M angel durchgreifender gesetzlicher 
Regelungen noch nicht iibersehen werden kann. Fiir eine 
wirksame s o f o r t i g e  Arbeitsbeschaffung ist die Sied
lung ais Kollektivaufgabe zunachst noch wirkungslos. 

Solche Erwagungen fuhren zw angslaufig  dazu, nach 
Wegen zu suchen, die auch au f dem Baumarkt eine móg
lichst umfassende und rasche Arbeitsbeschaffung zur Tat 
werden lassen. Es lieg t dabe i nahe, au f diejenigen G e
biete des Bauwesens zuriickzugreifen, au f denen eine ver- 
haltnismafiig g ro fie  Zahl baure ife r A ufgaben vorliegt, 
und auf denen auch ein starker W ille  zur raschen Durch- 
fiihrung dieser Projekte zu erkennen ist. Dieses G ebiet 
ist im Moment ausschliefilich der p r i v a t e  E i g e n -  
h e i m b a u ,  und zw ar in seiner prim itiveren Form der 
E i g e n h e i m s i e d l u n g .

Die Voraussetzung
Von diesen Erwagungen ausgehend, ge langte Hamburg 
ais erster deutscher Staat dazu, von sich aus eine um
fassende Fórderung des Eigenheimbaues in die W ege zu 
leiten, die sich in ihren G rundziigen an die Hergabe der 
Reichsbaudarlehen anlehnt, in ih rer Handhabung aber 
wesentlich g ro fiz iig ige r gedacht ist. Dabei erscheint es 
wichtig, da fi hierbei zum erstenmal die Beschrankungen 
eigenstaatlicher G eldw irtschaft bew u fit beiseite gelassen 
wurden, indem Hamburg auch solche Eigenheimsiedler 
unterstutzt, die von dort aus in das wirtschaftlich an 
Hamburg angegliederte preufiische S iedlungsgebiet iiber- 
siedeln. Festgelegt wurde f i ir  d ie  Hergabe der Darlehen 
das Gebiet der hamburgisch-preufi. Landesplanung, also 
ein 30-km-Kreis um den Turm des Ham burger Rathauses.

Voraussetzung f iir  die Durchfiihrung einer móglichst 
gro fien Arbeitsbeschaffung ist, da fi durch diese Aktion, 
die organisatorisch in Handen der Hamburgischen Be- 
leihungskasse f iir  Hypotheken liegt, móglichst viele 
G elder aus Privathand und aus dem óffentlichen Geld- 
markt durch die óffentliche Beleihung mobil gemacht 
werden. Die Frage verdichtet sich also zu einer Lósung 
der allgemeinen, noch sehr problematischen Frage des 
zweitstelligen Hypothekarkredites.

Die gesetzliche Regelung des Reichsbaudarlehens sieht 
eine ziemlich starre Beleihung von durchschnittlich hóch
stens 1500 RM fur das Einzelobjekt vor. Damit w ird  ein 
verhaltnism afiig enger Auswahlkreis unter den an sich 
beleihungswerten O bjekten geschaffen, da in den meisten 
Fallen ein Zuschufi von 1500 RM nicht hinreicht, um die 
sonst nótigen M ittel fliissig zu machen. Damit ist die 
W irkung einer derartigen Bezuschussung natiirlich au fie r
ordentlich beschrankt, denn es ge lingt immer nur, einen 
sehr kleinen Kreis der Bauvorhaben zu erfassen, und die 
Spargelder, die f iir  die Durchfiihrung der Hauptmasse 
der nach den Beleihungsgrundsatzen des Reichsbau
darlehens nicht beleihungsfahigen Bauvorhaben bereit 
liegen, bleiben ungenutzt und kónnen fur die Arbeits
beschaffung infolgedessen nicht mobil gemacht werden. 
Der M angel dieser Regelung ist bei der in Hamburg in 
die W ege geleiteten Aktion klar erkannt worden, und 
die Finanzierung ist auf dieser Erkenntnis aufgebaut.

A ufbau  und O rg an isa tio n
Es w ar zu erwarten, da fi bei Uberschreitung der engen 
Grundsatze der Reichsbaudarlehensgewahrung eine un- 
geheure Fiut von baureifen und nichtbaureifen Projekten 
ausgelóst werden wurde. Deshalb hat man sich in Ham
burg entschlossen, zu dereń Sichtung und sachgemafier 
O rdnung eine besondere Dienststelle ais „A  m 11 i c h e 
B a u b e r a t u n g s s t e l l e "  einzurichten. Von dieser 
wurden in den ersten Tagen ihres Bestehens vie le hundert 
Menschen beraten, und es wurden etwa 2200 Antrags- 
form ulare von ihr ange fo rdert. Nach dreiwóchigem  Be
stehen dieser Dienststelle w ar die Summę der beantragten 
Darlehen auf 2,7 M ili. RM angewachsen. Das bedeutet, 
wenn man von einem Erfahrungssatz von etwa 1 :3  f iir  
das Verhaltnis der óffentlichen Beleihungen zu den sonst- 
w ie mobil gemachten G eldern ausgeht, die M obiiis ierung 
von 8,1 M ili. RM f iir  die Arbeitsbeschaffung im Bauwesen 
bei einer Ham burger Bevólkerungszahl von rund 1,2 M il- 
lionen. Die Anspannung der óffentlichen M itte l durch 
dieses Yorgehen ist eine starkere ais bei den Reichs-
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baudarlehen, der Arbeitsbeschaffungseffekt ist dem- 
entsprechend aber auch wesentlich hóher.
Beliehen werden zunachst nur Hauser mit steilem Dach 
und Ziegeldeckung, die nach M ateria ł und Ausfuhrung 
eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren erwarten 
lassen. In erster Linie sollen II. Hypotheken bei 2 v. H. 
Zinsen und 3 v. H. Tilgung gegeben werden, wahrend 
die Beschatfung der I. Hypotheken zunachst den Siedlern 
uberlassen bleibt. DaG diese hierbei o ft aut groGe 
Schwierigkeiten stoGen, ist bei der Lage des Geldmarktes 
selbstverstandlich, andererseits ge lingt es aber auch, sehr 
viele Spargelder bei Verwandten und Freunden der 
Siedler durch diese Regelung mobil zu machen.

Die Beleihtingskasse la fit es sich indes auch angelegen 
sein, bei der Beschatfung des erststelligen Hypothekar- 
kredites behilflich zu sein. Die Móglichkeit hierzu ist da- 
durch gegeben, daG fur diese Aktion, die in Hamburg 
allgemein den Namen „Krogm ann-P lan" fuhrt, von seiten 
privater Geldinstitute gewisse M ittel bereitgestellt worden 
sind. Dadurch, daG die Beleihungskasse fur die I b Hypo- 
thek*) die Ausbietungsgarantie ubernimmt, ist es moglich, 
auf Grund der getroffenen Regelung mit der I. Hypothek 
bis zu 50 v. H. des Bau- und Bodenwertes zu kommen. 
Ais A u s l a u f g r e n z e  fur die aus den M itteln der 
Hamburgischen Beleihungskasse fur Hypotheken zu ge- 
wdhrenden zweitstelligen Hypotheken sind bei Hausern 
mit einem Gesamtpreis einschl. Grundstuckskosten 

bis zu 7 500 RM 85 v. H.
bis zu 15 000 RM 70 v. H.
uber 15 000 RM 60 v. H.

des nach Fertigstellung festgestellten W ertes festgesetzt. 
Die M itarbeit des Siedlers, Selbsthilfe und umberechnete 
gegenseitige Hilfe durfen bis zu 25 v. H. der Baukosten 
betragen.

Neuartig durfte auch die in Hamburg vorgenommene 
Regelung der V o r f i n a n z i e r u n g  v o n  B a u s p a r -  
v e r t r a g e n  sein. Die Beleihungskasse bevorschuGt bis 
zu 85 v. H. solche Bauvorhaben, dereń Dauerfinanzierung 
auf Grund eines Sparvertrages mit einer anerkannten 
Bausparkasse gesichert erscheint, unter der Voraussetzung, 
daG nach menschlichem Ermessen die Zuteilung innerhalb 
der nachsten zwei Jahre erfolgen kann. Das hat bei der 
sonst uberall zutage tretenden Abneigung gegen eine 
solche Regelung grundsatzl. Bedeutung. Die Hypotheken- 
institute kónnen indessen, falls die Bausparkasse an- 
erkannt ist und eine G efahr fur rechtzeitige Ruckzahlung 
der Vorschusse nicht besteht, wenn also ein Einfrieren der 
Kredite nicht zu befurchten ist, in solchen Fallen etwas 
groGzugiger verfahren ais sonst ublich. In diesem Zu- 
sammenhang w ar auch zu prufen, wie sich bei Ge- 
wahrung solcher Zwischenkredite die Belastung des 
Siedlers vor Zuteilung der Bausparsumme gestalten 
wurde. Im allgemeinen w ar festzustellen, daG gegenuber 
der normalerweise gezahlten M iete +  monatlichen Spar- 
raten eine gewisse Erleichterung eintreten kónnte, so daG 
der Sparer in der Lage ist, seine Monatsleistungen gegen
uber der Bausparkasse zu erhóhen. Hierdurch w ird  eine 
raschere Zuteilung bewirkt, was wiederum der Gesamt- 
heit der Bausparer zugute kommt. Eine besondere Rege
lung mu(3 fu r die Bausparer der Offentlichen-Bauspar- 
kassen ins Auge gefaGt werden, da dort der Zuteilungs- 
termin info lge der Auslosungen immer sehr unsicher ist. 
Da die Offentlichen-Bausparkassen in der Hand der Spar- 
kassen sind, so erscheint es nur b illig , die Hilfe der Spar- 
kassen bei dieser Regelung in Anspruch zu nehmen. 
Dies kónnte in Form erststelliger Hypotheken geschehen.

*) A is  I b -H y p o th e k  w ird  in  H a m b u rg  d ie  H yp o th e k  b e ze ich n e t, d ie  de n  
Rang zw ischen 4 0 - 6 0  v. H. e in n im m t. Erst w as d a h in te r  ko m m t ist II. H y 
p o th e k , d ie  a b e r  n icht im m e r e rs t m it 6 0  v. H. zu b e g in n e n  b ra u ch t.

Es erg ib t sich aus all diesem, auch wenn man die Bevor- 
schussung der Bausparvertrage in Betracht zieht, daG der 
Schlussel fu r die Ankurbelung der Eigenheimsiedlung 
die Lósung des zweitste lligen Hypothekarkredites ist.

Die D urchfiihrung
Es kónnen selbstverstandlich mit einer Eigenheimfórderung 
in dem hier gezeigten Sinne noch weitergehende Ziele 
verfo lg t werden, ais lediglich die momentane Ankurbe
lung der Bauwirtschaft. Die Eigenheimsiedlung w ird fur 
eine Reihe von Jahren ein sehr wichtiger Ausschnitt im 
Gesamtgebiet der Baupolitik sein. Die obengenannten 
Zahlen zeigen, daG auf diesem Gebiete, unter der Vor- 
aussetzung, daG die Verhaltnisse im ubrigen Deutschland 
ahnlich ge lagert sind w ie hier, bei einer sachgemafien 
wirtschaftlichen Unterbauung ein Umsatz von etwa 
i/2 M illia rde  RM in ganz Deutschland fu r den Baumarkt 
ausgelóst werden kann. Es ist noch nicht zu ersehen, ob 
es sich bei den an uns herangetragenen Objekten ledig
lich um einen aufgestauten Bedarf aus den letzten drei 
Jahren handelt, oder ob mit einer gewissen Stetigkeit der 
Nachfrage fu r eine Reihe von Jahren zu rechnen sein 
w ird . Setzen w ir voraus, daG eine stabile Beschaftigung 
des Baumarktes einen Jahresumsatz von 5 M illia rden RM 
erfordern wurde, so wurde der Eigenheimbau hieran 
einen Anteil von 10 v. H. am Gesamtvolumen haben, der 
immerhin groG genug ist, um ihn regulierend innerhalb 
einer gróGeren Bauwirtschaftsplanung einzusetzen.

Um einen weitergehenden Uberblick uber die Lage des 
Eigenheimbaues zu gewinnen, wurde bei der Ham
burgischen Regelung auch W ert da rau f gelegt, diejenigen 
Projekte zu erfassen, die heute noch nicht ais „baure if" 
gelten kónnen. Fur solche Falle werden von den Inter- 
essenten sogenannte V orantrage eingereicht, an Hand 
derer ein allgem einer Uberblick uber die Gesamtlage 
gewonnen werden kann. Es ist dam it die Móglichkeit 
geschaffen, die Entwicklung der einzelnen Bauvorhaben 
zu beobachten und, falls w ir einmal zur Durchfiihrung 
baupolitischer Planung kommen sollten, je nach Bedarf 
eine mehr oder weniger beschleunigte Fórderung noch 
nicht baure ifer Bauvorhaben vorzunehmen. In diesem 
Sinne kónnte die Eigenheimsiedlung neben der Kollektiv- 
siedlung ais M itte l der Baupolitik eingesetzt werden.

SchluBfolgerungen
Im Zusammenhang mit den Erfahrungen der in Hamburg 
eingeleiteten E igenheim fórderung ergeben sich eine 
Reihe weiterer Fragen:

Es muG untersucht werden, inw iew eit der Baumarkt so
w ie der Interessentenkreis des Eigenheimbaues fur eine 
weitergehende Aktion trag fah ig  sind. Bei der gegen- 
w artigen Lage des Geldmarktes geht es naturlich nicht 
an, óffentliche M itte l fur zweitste llige Hypotheken uber 
eine gewisse G renze hinaus einzusetzen. Der private 
G eldm arkt w ird  unter allen Umstanden in weitestem 
MaGe herangezogen werden mussen. Es zeigt sich be- 
dauerlicherweise, daG die zur Hergabe I. Hypotheken 
berufenen Instanzen in bezug auf die Festsetzung der 
Auslaufgrenze uber das notwendige MaG hinaus sich 
zuriickhalten. Es scheint, ais wurden hierbei die psycho- 
logischen Bindungen des Siedlers an das eigene Heim 
nicht geniigend berucksichtigt. Der Siedler w ird immer 
alles daransetzen, sein Eigenheim, das er ais etwas 
Persónliches, zu ihm Gehóriges betrachtet, unter allen 
Umstanden zu halten, so daG sich schon aus diesem Um- 
stand eine viel weitergehende Sicherheit fur die I. Hypo
thek erg ib t, ais sie etwa bei dem unpersónlichen Besitz 
gróGerer Mietblocks, die sich zudem noch meist in der 
Hand unpersónlicher Gesellschaften befinden, vorliegt.
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Diese Feststellung muftte sich unbedingt in Richtung einer 
Erhóhung der Beleihungsgrenze auswirken.

Grofie Erschwerungen bestehen noch in bezug auf die 
Bereitstellung des Landes. Abgesehen von den heute 
noch durchweg viel zu hohen Grundstuckspreisen in der 
Nahe der G rofistad t, erscheint es auch notwendig, die 
an sich unproduktiven Baraufwendungen fur den Land- 
kauf auf ein Minimum herabzusetzen. Es w ird  also bei 
einer generellen Regelung, w ie sie fu r das Deutsche 
Reich einmal kommen mufi, da rau f hingewirkt werden 
mussen, da fi die Auflassung der Grundstucke bei ge- 
ringster Anzahlung und unter Sicherung des Restkauf- 
geldes an der 1 b - Stelle bei e tw a iger óffentlicher Aus- 
bietungsgarantie erfo lgen mufi. Es erscheint unter Um-

standen zweckm afiig, in dieser Richtung so w e it zu gehen, 
d a fi man Bauvorhaben, bei denen nach einem noch 
festzusetzenden Termin volle Auszahlung des Grund- 
stuckspreises verlangt w ird , von der Beleihung ausschliefit, 
soweit hiervon nicht etwa schon laufende Vertrage be- 
ruhrt werden. W enn man voraussetzt, da fi in dieser 
W eise etwa 40 000 Eigenheime unter óffentlicher Fórde- 
rung in Deutschland erstellt werden kónnten, und an- 
nimmt, da fi bei der hier vorgeschlagenen Regelung des 
Gelandekaufs je Bauvorhaben 750 RM in Baraufwen
dungen statt dem Grundstucksverkaufer dem Arbeitsmarkt 
zugefuhrt werden kónnten, so wurde alle in dam it die 
Summę von 30 M ili. RM bzw. 50 v. H. mehr ais zur Her
gabe von Reichsbaudarlehen bereitgestellt waren, erreicht.

EIN LA6ERHAUS FUR DRUCKFARBEN
Konstruktive Durchbildung u. technische Einrichtungen fur staubtrockene Lagerung
Architekt Helmuth H ille , Z ittau  i. S. /  6 A bb ildun gs ta fe ln

V o r b e m e r k u n g  d e r S c h r i f t l e i t u n g .  D ie  h ie r  d a rg e s te llte  u n d  b esch riebene  A n la g e  is t n u r e in  S o n d e r fa ll.  Es lassen sich d a ra u s  
aber n id it  n u r G e s ich tsp u n k te  fu r  d ie  T ro d c e n la g e ru n g  a n d e re r  S to ffe  g e w in n e n , so n d e rn  u b e rh a u p t fu r  d ie  G e s ta ltu n g  von  Bauten m it 
dem Zwedc d e r  A b h a ltu n g  d e r  a tm o sp h a risch e n  E influsse. In so fe rn  r e d it fe r t ig t  sich an  d ie s e r S te lle  d ie  W ie d e rg a b e  d e r  k la re n  K o n s tru k tio n s - 
ze id inungen und  d ie  ins E in ze ln e  g e h e n d e  B e schre ibung  d e r  A u s fu h ru n g , sow ie  d e r  n o tw e n d ig e n  m asch in e llen  E in r ich tu n g e n  z u r B e lu ftu n g .

Allgemeines
Es gibt mancherlei Erzeugnisse, die bei der Lagerung 
einer weitgehenden Sicherung gegen klimatische Ein
flusse, vor allem gegen Temperatur- und Feuchtigkeits- 
wechsel bedurfen, um ihre unveranderte Gebrauchs- 
fahigkeit zu erhalten. Lagerraume solcher Zweck- 
bestimmungen mussen daher im Aufbau und der tech
nischen Durchbildung sich den klimatischen Verhaltnissen 
ihres Standortes anpassen, um unter móglichst geringer 
Inanspruchnahme maschineller Hilfsm ittel die gleich- 
bleibende Gute der einzu lagernden Stoffe zu sichern 
und im wirtschaftlichen Interesse die Entstehung un- 
brauchbarer A b fa lle  zu verhindern. Derartige Bauten 
erfordern daher, um ihren Zweck vo ll erfullen zu kónnen, 
von vornherein eine enge Zusammenarbeit des Archi
tekten mit dem Betriebsingenieur fu r die Erzeugung des 
einzulagernden Stoffes und dem M aschineningenieur fur 
die notwendigen technischen Einrichtungen.

Die staubfreien Farbmehle haben immer das Bestreben, 
die Feuchtigkeit der Luft auch im verschlossenen G e fa fl 
anzuziehen, diese aufzunehmen und dadurch zu ver- 
klumpen. Nicht nur die Struktur w ird  verandert, sondern 
es treten auch chemische Bindungen ein, die die feinen 
Abstufungen der Farbtóne vernichten. Es genugt daher 
nicht nur der Schutz durch die G estaltung des Bauwerks 
selbst, die in erster Linie in der Ausbildung der Um- 
fassungsmauern, Fenster und Turen die A u fgabe hat, 
die von aufien zudringende feuchte Luft abzuhalten, 
sondern zur Erhaltung einer vollkommen gleichm afiigen 
Trockenheit und Tem peratur ist noch eine Bewetterungs- 
anlage nótig, d. h. eine maschinelle An lage zur Luft- 
trocknung, Heizung oder Kuhlung. Die konstruktive 
Durchbildung des Baues mufi dabe i so erfo lgen, da fi 
diese Anlage nur ze itw e ilig  in Anspruch genommen 
werden mufi, so d a fi sich die Betriebskosten in fu r die 
Kosten des Produktes w irtschaftlichen G renzen halten. 

Haupterfordernisse fu r die konstruktive Durchbildung 
sind: Die Umfassungen durch schlechte W arm e- und 
Feuchtigkeitsleiter zu schutzen, Turen und Fenster ais 
Hauptverlustquelle der Trockenluft zu sichern, uberhaupt 
alle Móglichkeiten zur Verh inderung des Eindringens von 
Feuchtigkeit zu erschópfen. O hne diese M afirege ln  ist 
die beste maschinelle A n lage zur Bewetterung wirkungs-

los. In den nachfolgenden Darstellungen werden die 
mannigfachen M óglichkeiten der Bewetterung und der 
technischen Durchbildung des Baues naher erlautert:

B ew ette ru ng san lag e  m it Luftkiih lung bzw . Luft- 
heizung
Tafel 1 ze igt die Anordnung der benótigten Raume mit einer 
Bewetterungsanlage mit Luftkuhlung bzw. mit Luftheizung. 
Im G r u n d r i f i  Abb. 1 (Ausfuhrung der Umfassung 1 Stein 
Ziegelm auerwerk mit 6 cm starker innerer Korkplatten- 
anblendung, Tafel 4) sind zwei Lagerraume mit Vorraum 
durch Glasschutzwande (Tafel 6) getrennt, ein Maschinen- 
raum und die Luftkammer angeordnet. Die maschinelle 
A n lage besteht hier im wesentlichen aus einer Kalte- 
maschinenanlage, die sich aus einem Ammoniakkom- 
pressor (Abb. 1, 3) mit elektr. Antriebsm otor (Abb. 1, 4) 
und dem Kondensator (Abb. 1, 7) im Maschinenraum zu- 
sammensetzt. Hier w ird die zur Unterkuhlung notwendige 
Kalte entwickelt, um dann dem Kuhleapparat (Abb. 1, 1) in 
der Luftkammer zugefuhrt zu werden, und durch diesen 
au f die Luft ubertragen. Durch den ihm angebauten 
V entila to r (Abb. 1, 1) w ird  die gekuhlte und trockene Luft 
zugfre i in die Lagerraume eingefuhrt. Die Trocknung der 
Luft e rfo lg t durch Kondensation ihres Wasserdampfes. 
□ ber den Eingangen sind G lasjalousien (Abb. 1, 6) an- 
zubringen, durch die die eingeblasene Luft in den Vor- 
raum entweicht und das etw a ige Eindringen feuchter 
W arm lu ft von aufien her verhindert. Zum Zwecke der 
Kalteersparnis w ird  ein Teil der Luft aus dem Vorraum im 
Kreislauf durch die Umluftleitung (Abb. 1, 5) w ieder mit 
verwendet und zusammen mit einem Teil Frischluft durch 
Frischluftklappe (Abb. 1, 2) vermischt und dem Kuhlapparat 
zugefuhrt. Die A nlage regelt sich automatisch je nach 
dem Feuchtigkeitsgrad der Luft selbst durch Ein- und 
Ausschalten. Zur Vermeidung jeglicher Farbenaufw irbelung 
ist die Verte ilung der in dem Raum gedruckten Luft durch 
Spezia llu ftverte ile r (System Berventulo*) vorgenommen, 
die die re lativ hohe Geschwindigkeit in der Blechrohr- 
le itung unm itte lbar vor dem Austritt in eine sehr geringe 
umsetzen. Die A n lage eines Vorraumes ist unbedingt

*) A n m e r k u n g  d e r S c h r i f t l e i t u n g .  D ie  Schutzrechte und 
K o n s tru k tio n e n  d e r  Fa. B e rye n tu lo  i .  L. w e rd e n  von  d e r  n e u g e g r ijn -  
d e te n  „B e w e tte ru n g s g e s e lls c łia ft  m b H ", B e rlin  W  62, v e rw e r te t.
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(T) Lagerhaus fur r
^  * staubfrockne Auf be - 

wahrung von Druckfarben.

10 7o

GrundLriss fiir Ausfuhrung in Ziegelmauer- 
V ^ T w e rk  mit maschin. luftkuhlanlage 

Systenr^Beryentulo"

1 Kuhlmaschine u Luflaggregat. 2 Frischluftklappe 
3Kom pressor 4 Motor
5 Umluftklappe 6 Glasjalousie
7 Gondensator

_______________________________ '19.6o -

2.

©  Grundriss fu r Ausfuhrung in Stahlbau
weise mit maschin. Luftheizanlage 
System,, DAQUA "

■I.KIImatlsator, 2 Frischluftklappe, 3 Kuhlmaschine,4. Motor

Druckfarben

LutlkamParb&n

Glaswand

j Masch 
Raum.

2.oo \forraum.

i Lagerhaus fur słaubtrockne Aufbewahrung von Druckfarben.

© Ummantelung des 
Eisenbetonbalkens

Ouerschnrtt der Ausfuhrung in 
Ziegelmauerwerk. M.4:100.

Asohalt

(^5^) Querschnitt d d. Luftkanal

® Aufhangung der 
Kalfluftleitung

Umluftklappe 

M auerw erk

® Querschnitt der 
Umluftklappe.

© duerschmtt der Ausfuhrung in 
Stahlbauweise M. Ą '■ ■100.

Eisenbefon

Korkschutzplatten
Rabiłzbeton

-M au erw e rk

toker- |
platt?n

Kalt luft

Luft
verte ilor

erforderlich, dam it der Dbergang von auOen nach innen 
abgeschwacht u. g ro fie  Kuhlluftverluste vermieden werden. 

G r u n d r i 6 , Tafel 1, Abb. 2 mit Luftheizanlage hat die 
ahnliche Raumanordnung (Ausfuhrung der Umfassung in

Stahlbauweise m. Holzfaserpla tten-lso lierung Tafel 5). Um 
das Lager fu r die Druckfarben und angeriebene Farben 
w ird ein Isoliergang herum gefuhrt und durch Glastrenn- 
wande abgete ilt. Turen und Fenster erhalten eine Moos-
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der Luftkammer w ird ein Klimatisator (Abb. 2,1) in Schrank- 
form (System DAQUA) aufgestellt. Der A ppara t nimmt 
einen Teil Luft von aufien durch die Frischluftleitung 
(Abb. 2, 2) und einen Teil ais Riickluft durch den Kanał im 
Vorraum aus dem Isoliergang. Zu- und Riickluftkanale 
sollen sich móglichst gegenuberliegen. Die Luft passiert 
im Klimatisator den in der durch einen Elektromotor 
(Abb. 2, 4) betrieb. Kaltemaschine (Abb. 2, 3) gekiih lten 
Wasserstaub, der durch Diisen erzeugt w ird . Hier w ird 
die Luft gewaschen, gekiih lt und entfeuchtet, um dann 
durch den angebauten elektrischen Lufterhitzer auf die 
Einblasetemperatur aufgewarm t und in den Zuluftkanal 
geblasen zu werden. Die Taupunkttemperatur w ird  durch 
eine automatische Regulieranlage konstant gehalten. 
Die Einblaseóffnungen an den Kanalen kónnen durch 
Jalousieklappen geregelt werden. Das aus den Diisen- 
batterien kommende Kuhlwasser w ird aufgefangen und 
zu erneutem Kreislauf der Kiihlmaschine w ieder zu- 
ge fiih rt, der Wasserverbrauch ist so gering. 
Wesenseigene Vorte ile haben beide Anlagen, die 
Kiihlung w ie auch die Heizung, die W ahl richtet sich ganz 
nach den órtlichen klimatischen Verhaltnissen. Dort wo 
hohe Aufientem peraturen vorkommen, w ird eine Kiihl- 
anlage hóhere Betriebskosten erfordern ais dort, wo 
mit normalen Temperaturen zu rechnen ist.

Tafel 2 g ib t die O u e r s c h n i t t e  f iir  beide Anlagen. 
Der Schnitt fur die erste Anlage, Abb. 3, zeigt eine Eisen- 
betondecke, die zugleich das flachę Dach b ilde t; auch 
die Decke ist hier gleich den Umfassungen mit 6 cm 
starken Korkschrotplatten zu schiitzen. Fiir die Stahl- 
bauweise zeigt der Schnitt Abb. 4 eine Holzdecken- und 
Dachkonstruktion mit Zinkblech-Dachhaut und innerer 
Holzfaserplatten-lsolierung. Die Luftkanalkonstruktion mit 
Rabitzkonstruktion und innerer Korkschrotplatten-Aus- 
mantelung zeigt die Abb. 5. Diese innere Auskleidung ist 
unbedingt nótig, dam it nicht schon in der Leitung Tem- 
peraturverluste entstehen. Am M auerwerk und Beton 
werden die Isolierplatten mittels Klammern gehalten. Die 
Aufhangung der Blechrohrleitung erfo lg t mittels Ver- 
schraubung an den Ankerschienen, die im Beton ein- 
gesetzt sind und mit den Eiseneinlagen zur besseren 
Sicherung verbunden werden, Abb. 6. A lle  Betonbalken 
sind unbedingt zu ummanteln, derart, da fi a lle etwaigen 
Ubertragungsstellen verdeckt sind, denn gerade Eisen
beton ist ein besonders guter Leiter f iir  den Temperatur- 
ausgleich. Die innere Temperatur mufi zur Vermeidung 
von Verlusten unbedingt vom Kern der Umfassung ab- 
gehalten werden, Abb. 7. Den G rundrifi der Umluft- 
klappe zeigt Abb. 8. Die Klappenjalousien sind senkrecht 
stehend angeordnet, um Reibungen der Luft móglichst 
zu verhindern.

D urchbildung d e r K onstruktion
Damit die Leistung der maschinellen Heiz- oder Kiihl- 
anlage eine gleichbleibende ist und unter ungewollten 
Schwankungen nicht le idet und dam it ihr Betriebskosten- 
aufwand auf das zu lagernde Produkt nicht verteuernd 
einwirkt, ist die bauliche Anlage in gró fite r technischer 
Vervollkommnung durchzubilden und auf sachliche uttd 
geeignete Anwendung dammender, sperrender und bau- 
sichernder Baustoffe der g ró fite  W ert zu legen.

Immer gró fie re r Beliebtheit erfreuen sich die Baukonstruk- 
tionen unter Zuhilfenahme von dammenden und sper- 
renden L e i c h t b a u s t o f f e n .  Diese in sich verschlun- 
genen unter athmospharischem Druck geprefiten Holz- 
wo lleplatten mit Spezialzement- und M agnesiabindung 
oder ais Holzfaserplatte mit im pragnierender Bindung, 
die baupolizeilich ais feuerhemmend und feuerschiitzend 
anerkannt sind, gestatten eine sehr yorte ilhafte  Bauweise

mit ganz kurzer Bauzeit. Sie bedingen geringere 
Starken der Baukonstruktionen und ersetzen das Ziegel- 
mauerwerk durch ihre vie l hóhere Isolier- und Schutz- 
fah igke it vollkommen. So w ird eine schnellere Inbetrieb- 
nahme des Bauwerkes móglich und der Zinsendienst fiir 
die Baugelder wahrend der Bauzeit geringer, der Kapital- 
au fw and wahrend der Bauzeit w ird  dadurch neben einer 
n iedrigeren Bausumme ebenfalls geringer.

Tafel 3 erlau tert die A u s f u h r u n g  i n  L e i c h t b a u -  
w e i s e  fu r den Lagerraum. Hier ist Eisenbeton der 
Konstruktionsfaktor in geringen Querschnitten ais Skelett- 
bauweise, der S toff der Umfassung ais Ummantelung die 
Leichtbauplatte, innen 7,5, aufien 5 cm stark auf Bohlen- 
rahmen befestigt, in den Fugen gut verschmiert und 
beiderseitig verputzt. Zur Versteifung sind Zwischenhólzer 
eingeschaltet. An Decke und Fufiboden ist eine 7,5 cm 
starkę Leichtbauplatten-lsolierung ebenfalls durchzufiihren. 
An der Decke unter dem Uberbeton auf der Eisenbeton- 
decke ais Niederschlagsschutz und im Fufiboden zwischen 
Unterbeton und Leichtplatten-lsolierung ist jeweils eine 
1 cm starkę Kaltasphalt- oder Bitumenschicht anzuordnen. 
Im Fufiboden soli diese Schicht bis an die Sockelkante 
reichen und durch eine Zinkblech-Sockelleiste gegen Risse- 
b ildung an der Leichtbauplatten-Umfassung abschliefien. 
Bei der Anordnung der inneren Schicht Leichtbauplatten- 
Umfassung ist da rau f zu achten, da fi gegen innen die 
Eisenbetonkonstruktion vollkommen abgeschlossen ist, 
dam it hier keine Temperaturausgleiche geschaffen 
werden. Die so entstehende Luftschicht in der Umfassung 
mufi vollkommen ruhen, d. h. ganz in sich abgeschlossen 
sein. Diese Bauweise entspricht in ihrer Temperatur- 
haltung bei einer e inwandfre ien technischen Durch
bildung gering gerechnet einer Ziegelmauerstarke von 
rd. 2i/2 Stein. Ais Fenster sind Doppelfenster zu wahlen, 
die aufieren sind b iind ig  sitzend anzuordnen, nach aufien 
schlagende Fliigel vorzusehen und eine im Falz sitzende 
Moosgummidichtung ist anzuordnen, in die sich der Steg 
des Fliigelrahmens eindriicken m ufi; an den Tiiren ist 
die gleiche Anordnung zu tre ffen, die absolute Dichtheit 
gewahrt. Besondere Beachtung ist den Ubergangen von 
den Leichtbaustoffen zu anderen Baustoffen zu schenken, 
dam it Rissebildungen verm ieden werden und dadurch 
eine Feuchtigkeits- und Tem peraturiibertragung verhindert 
w ird . G egen iibe r dem Z iegelm auerwerk besitzt diese 
Bauweise eine bedeutendere Temperaturhaltung und eine 
gró fie re  Preiswiirdigkeit.

Eine Bauweise in 1 Stein starkem Z i e g e l m a u e r w e r k  
m. einer 6 cm stark. i n n e r e n  K o r k s c h r o t p l a t t e n -  
A n b l e n d u n g  ais Schutzschicht w ird  in den Einzel- 
fa llen  in Tafel 4 dargestellt. Diese Korkschrottplatten 
werden mit Bitumenmitteln unter hohem Druck gebunden 
und gepre fit. Durch die Struktur des Korkes vereinigen 
sie in sich unzahlige ganz in sich abgeschlossene Luft- 
zellen, durch die sie eine g ro fie  Isolierfahigkeit erhalten. 
An der Umfassung und an den Decken werden die Platten 
mittels eingesetzter Klammern befestigt. Auf die Hohl- 
steindecke ist eine starkę Schlacken- oder Torfmullschicht 
aufzubringen, ais Dammung im Fufiboden ist hier wieder 
eine 1 cm starkę Bitumenschicht vorzusehen, auf die hier 
die Korkplatten verleg t und vergossen werden, die 
Fugen sind ebenfalls mit Bitumenschutzmitteln zu dichten. 
Zur A ble itung der Reinigungswasser ist im Fufiboden 
ein Einlauf von Gufieisen einzubauen, der mit Geruch- 
verschlufi versehen sein mufi, und eine Verdunstungs- 
móglichkeit des im Bodeneinlauf stehenden Wassers ist, 
soweit angang ig, auszuschalten, d. h. die sichtbare 
Wasserflache mufi ganz gering sein. Doppelfenster und 
-turen sind in jedem Falle vorzusehen. Die aufiere Tiir ist 
eine solche mit stahlverkleideten Sperrholzplatten mit 
Luftschicht, die innere mit Sperrholz und Holzfaserisolier-
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verzinkte Stehfalzbleche

Details der Ausfuhrung in Stahllamellenbauweise M.^40.
Schalung

Stahllamelle
•-Bohlenbindel- 

1— Schalung 

— 3n su lite 

Putz

Schalung

gekupferte,
Stahllamelle

Traufe Rahmenprofil

-Flugelprofil
Putz
Dnsulrte

Schalung 

^-Fusswinkel 
rStemhol2 
I r-Unterbeton

Luftraum -Lufiraum

Zinkleiste

\sulite

■Flugelprofil
Asphalt 'Icm-

-Rah men profil.■Schalung

'S-Verschraubung
Mauerwerk-

Sandschuttun^

Sockel

Stahllamelle -Stahllamelle

Grundnssecke

( 5  #  L a g e r h a u s  f u r  s ł a u b t r o c k n e  Aufbewahrung v o n  Druckfarben.

Details der Glastrennwand-Konstruktion M

Dnsulite

Fusswinkel-
Stahlrohrrahmen

Moosgummidchtung.

Turmittelpfosten.

U- Rahmen

-Oubelschraubl^ am Fussboden
Stahlrohrrahm en

Moosgummidichtung
Drahtspiegelglas

TrennwandanschlussfuranschlagWandanschluss

Lagerhaus fur staubtrockne Aufbewahrung von Druckfarben.

platten-Zwischenschicht. Damit das etwa andringende 
Grundwasser leicht seinen W eg  vom Bauwerk hinweg 
findet, ist unter der Fufibodenkonstruktion eine 50 bis 
60 cm starkę Schlackenschicht anzuordnen und eine

Dra inageleitung nach aufien vorzusehen. Es ist immer 
w ieder zu bedenken, d a fi die andringende Feuchtigkeit 
der g ró flte  Feind der guten W irkungsweise einer Trocken- 
an lage ist. Auch am Sims an der Rinne ist ein geeigneter
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Schutz zu treffen, dam it das Bauwerk nicht von oben her 
in seiner Konstruktion durch Nasse verseucht w ird . Ein 
mit der Rinne im Falz verbundenes Traufblech, daG 
zugleich zwischen die beiden Lagen der Asphaltbitumen- 
pappe (teerfrei) gedeckt und verklebt ist, b ietet den 
sicheren Ubergang von der Rinne zur Dachhaut.

Die S t a h l b a u w e i s e  (Tafel 5) erfo rdert die geringste 
Starkę der Umfassungen. Die auGere Haut besteht aus 
gekupferten, allseitig in einer Breite von 8 cm rechtwinklig 
umgebórdelten Stahllamellen in dem FlachenmaGe von 
1,15‘ 2,80 m und einer Starkę von 3 mm. Die Umbórde- 
lungen werden m iteinander verschraubt, die Fugen 
zwischen je 2 Lamellen durch einen mit Mennige oder 
Bitumen getrankten Jutestreifen oder einen Bitumenfilz- 
streifen besonders gedichtet. Es ist auf diese W eise 
móglich, eine absolut feuchtigkeitsundurchlassige AuGen- 
wand zu schaffen. Die innere Umfassung besteht aus 
einer Holzverschalung mit Zargenhólzern und w ird 
mittels in der Verschraubung befestigten Klammern ge- 
halten, auf die eine 13 mm starkę Holzfaserplatten- 
Schutzschicht aufzubringen und zu verputzen ist. Die 
Dachkonstruktion ist die gleiche, der Sims besteht eben- 
falls aus Lamellen, die Deckenisolierung in der Ausfuhrung 
der inneren Umfassung, die Dachkonstruktion ist Bohlen- 
konstruktion mit Schalung und Zinkblechdachhaut mit 
Stehkante. Die FuGbodenausbildung und die Grundung 
e rfo lg t ahnlich wie die im vorigen Beispiel. Der Sockel 
ist am Ubergang w ieder durch eine Zinkblechleiste zu 
schutzen, die Bitumenschutzschicht im FuGboden muG bis 
an den Sockelputz reichen, der FuGbodenbelag ist Stein- 
holz. W egen des zwischengeschaltenen Isolierganges ist 
die Anordnung von Doppelfenstern und -turen nicht 
unbedingt erforderlich, sie durfen nur in ihrer GróGe 
nicht zu reichlich gewahlt werden. Es kommen hier 
Spezialstahlprofilfenster in Frage, der Rahmen w ird mit 
den Lamellen verschraubt und die Verglasung der Flugel

STEUERFRAGEN
U m satzsteuerpflicht des U nternehm ers  auch fu r  
Leistungen d e r von ihm  beschtiftig t. H a n d w e rk e r.
(Urteil des Reichsfinanzhofes vom 9. 12. 1932 V a 774) 

Ein Bauunternehmer hatte die schlusselfertige Herstellung 
und Ablie ferung mehrerer Hauser zu einem Pauschal- 
preis ubernommen. Er beanspruchte Umsatzsteuerfreiheit 
fur Einzelbetrage, die an Handwerker fu r ausgefuhrte 
Arbeiten gezahlt waren, da diese Arbeiten vom Bauherrn 
selbst vergeben seien und er nur die Abrechnung uber
nommen habe. AuGerdem berie f er sich auf § 7 des 
U. St. G. und machte w eiter geltend, daG die den Hand- 
werkern bezahlten Betrage bei ihm „durchlaufende 
Posten" darstellten und schon deswegen steuerfrei seien. 
Die Steuerbehórde hatte den Steuerpflichtigen mit dem 
v o 11 e n Entgelt herangezogen. Einspruch und Berufung 
gegen die Steuerveranlagung waren ohne Erfolg. Auch 
die Rechtsbeschwerde wurde verworfen. Aus den 
Grunden des Reichsfinanzhofs ist erwahnenswert: 

Beschwerdefuhrer hat schlusselfertige Herstellung u. A b 
lieferung der W ohnhauser ubernommen. Nach der 
standigen Rechtsprechung des Senats ist der Beschwerde
fuhrer Generalunternehmer und mit dem gesamten Ent
ge lt umsatzsteuerpflichtig. Die Urteile, auf welche sich der 
Beschwerdefuhrer beruft (vom 11.4.1930 V a  786/29 und 
318/30), treffen hier nicht zu. In jenen Fallen handelt es 
sich um Verbande, welche die A uftrage an ihre M itg lieder 
zur selbstandigen Ausfuhrung weitergegeben haben. Die 
Ausfuhrung erfo lgte dem A uftraggeber gegenuber ohne 
M itw irkung der Verbande. Hier dagegen hat der Steuer- 
pflichtige seinen Auftraggebern gegenuber die Her-

sitzt in einem besonders breiten K ittfa lz. Der Anschlag 
ist durch die Spezia lp ro file  der Flugel und Rahmen 
doppe lt und gew ahrt so hinreichend Schutz.

Besondere Beachtung ist auch den G l a s t r e n n -  
w d n d e n  (Tafel 6) im Inneren der Lagerraume zu 
schenken. An der Decke, den W dnden und dem Fufi- 
boden ist der U-Eisenrahmen mittels Steindubel und 
Verschraubung durchgehend zu befestigen und an diesen 
Rahmen die eigentliche Sprossen- und Glashalterkonstruk- 
tion. Die Verglasung ist in besonders tiefem Kittfalz 
zu fassen und durch Deckprofil zu sichern. Am FuGboden 
ist am Ubergang zum Vorraum am U-Rahmen eine FuG- 
winkelschiene anzunieten und durch Dubel einzube- 
tonieren. Die Verglasung soli aus Drahtspiegelglas be- 
stehen und etwa in Brustungshóhe w ird ein doppel- 
w and iger Blechsockel mit Holzfaserplatten-lsoliereinlage 
vorgesehen, dam it etwa herabfa llende GefaGe die Glas- 
wand nicht zerstóren. Die Platten- oder Steinholzschicht 
ist hart bis an den U-Rahmen zu verlegen und mit 
Bitumen zu vergieGen. Die Zugangstur ist mit einer 
Moosgummi-Dichtungseinlage in W inkelrahm enfalz aus- 
wechselbar vorzusehen und zu sichern. Der Stahlrohr- 
rahmen preGt sich beim SchlieGen in die Moosgummi- 
e inlage und verh indert so allseitig das Durchdringen der 
gekuhlten oder geheizten Luft; Turanschlag ahnlich.

SchluBbem erkung
Die Erzielung gróGter Leistungsfahigkeit mit geringsten 
M itteln hangt nicht alle in von der W ahl geeignetester 
Maschinen ab, die staubtrockene Lagerung der Druck- 
farben hangt nicht alle in von der Bewetterung des Lager- 
raumes selbst ab, die wichtigste Voraussetzung fur ein- 
w andfre ie  Lagerung und Beschaffenheit des Produktes 
ist die wohldurchdachte Planung und technische Durch- 
bildung des Bauwerkes unter Einbeziehung der maschi- 
nellen Anlage zu wirtschaftlicher Einheit.

stellung der W ohnhauser ubernommen, die er ihnen im 
vereinbarungsmaGigen Zustand zu ubergeben hat. LaGt 
er im eigenen Namen Einzelteile der Bauten durch selb- 
standige Handwerker herstellen, so werden diese Teile 
nicht dem A uftraggeber, sondern dem Beschwerdefuhrer 
zunachst ubergeben, der sie au f vertragsmaGige Ab
lieferung pruft. Der Beschwerdefuhrer schuldet dem 
Bauherrn nicht die einzelnen Teile, sondern ais Gesamt- 
lieferung den fertigen Bau, der einen von den einzelnen 
Teilen verschiedenen Gegenstand darstellt. § 7 U. St. G. 
ist daher nicht anwendbar, weil die Befreiung nur bei 
Umsatzen uber Gegenstande g I e i c h e r A rt eintritt.

Die an die Handwerker gezahlten Betrage gelten auch 
nicht ais durchlaufende Posten beim Beschwerdefuhrer. 
Voraussetzung da fur ware, daG Beschwerdefuhrer eine 
fremde Schuld begleicht, wenn er die Handwerker be- 
zahlt. Es muGten mithin unm ittelbare Beziehungen 
zwischen dem Bauherrn und dem Handwerker bestehen. 
Das ist hier nicht der Fali, denn der Beschwerdefuhrer 
hat den Bau der Hauser gegen einen Pauschalpreis uber
nommen, fu r den er den fertigen Bau einschlieGlich aller 
Einzelleistungen liefern muG. Die Handwerker sind daher 
lediglich ais Erfijllungsgehilfen des Beschwerdefuhrers 
ta tig , der ihre Anspruche ais eigene Verbindlichkeit zu 
begleichen hat. Die im Vertrage vorgesehene Verpf)ich- 
tung des Beschwerdefuhrers, dem Bauherrn die Hand
werker nam haft zu machen und die Befugnis des Bau
herrn, ihm nicht genehme Handwerker abzulehnen, 
besagen nicht, daG ein Vertragsverhaltnis zwischen Bau
herrn und Handwerker besteht. S.
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K reissparkasse E rk n e r b e i B erlin
Baugestaltung : Regierungsbaum eister a. D. O tto  Risse, Berlin

1500

Die Siedlungsentwicklung der letzten Jahre brachte in 
den óstlichen Aufienbezirken von Berlin einen lebhaften 
G eldverkehr der dortigen óffentlichen Kassenzweig- 
stellen mit sich. Fur die Gemeinde Erkner w a r daher die 
Schaffung einer eigenen neuzeitlichen Sparkassenfiliale 
durch die Kreissparkasse N iederbarnim  notwendig. Dies 
w a r um so mehr erforderlich, ais die neuentstandenen 
Nachbarsiedlungen einen gro fien Kundenkreis hinzuge- 
bracht hatten und die behelfsmaftige Unterbringung des 
Kassenbetriebes in M ietraumen unha ltbar w ar. Da gleich- 
zeitig  eine Nachfrage nach guten Kleinwohnungen be- 
stand, wurde die Errichtung eines Sparkassengebaudes 
in Verbindung mit W ohnungen und Laden beschlossen. 
Die w erbende W irkung eines solchen Baues bei der 
gunstigen Verkehrslage an der Durchgangsstrafie Berlin- 
Furstenwalde und nahe am Bahnhof Erkner w a r ein 
weiteres wichtiges Moment, tro tz  der ungunstigen Zeit- 
verhaltnisse einen solchen Bau durchzufuhren.
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Vorderansichf und Erdgeschofl- 
g ru n d rifl im M afistab  1 :400

Die G rundriftaufte ilung forderte  eine grundsatzliche 
Trennung der W ohnungen und ihrer Eingange von denen 
der Kasse, dereń Haupteingang betont wurde. G e
wisse Schwierigkeiten boten hier die noch nicht fest- 
liegenden Hóhenunterschieae der neu geplanten 
Bruckenrampe, die nach den Planen der preufiischen 
W asserbauverwaltung bis an die Hauptseite des Ge- 
baudes vorgefuhrt werden sollte. Die Zugange der 
Laden mufiten daher den jetzigen und spateren Hóhen- 
voraussetzungen Rechnung tragen. Die Aufram pung des 
Burgersteiges und die Anbringung von Treppenstufen 
vor den Laden lieft sich daher nicht yermeiden. Von der 
ursprunglichen Erwagung, den Haupteingang der Spar- 
kasse an die starkste Verkehrsseite zu legen, wurde 
Abstand genommen. Abgesehen davon, daft die Ober- 
sichtlichkeit der Raumanordnung sehr viel ungunstiger 
geworden ware, hatte der Gesamtbaukórper in seinem 
Umfang keineswegs ausgereicht, durch einen besonders 
hervorgezogenen betonten Flugelbau oder dergleichen 
an der Verkehrsstrafte, eine gute Ecklósung zu 
schaffen. Diese Seite wurde zu Ladenzwecken 
ausgebaut, da im Zuge der Hauptstrafie zweifellos 
eine hoher M ietw ert zu erwarten w ar, wahrend es im 
Sinne des Sparkassenbetriebes lag, den Kassen- 
zugang au f der vom Verkehr abgeruckten Seite vor- 
zusehen. Nach Verwirklichung der festgelegten Bauflucht- 
linien in diesem Ortsteil w ird  eine nahezu vollstandige 
Freilegung des Blickfeldes auf diese Langsseite im Zuge 
der Hauptstrafle móglich sein.
Die tiefen Leibungen des Kasseneinganges ermóglichten 
an dieser Stelle den Einbau eines Sparautomaten, von 
Briefschlitzfachern und Briefkasten. Ein Nachttresor er- 
hielt rechts vom Eingang den geeigneten Platz. Es sind

dies Einrichtungen, au f welche die Sparkassen in ihren 
Zweigstellen nicht mehr werden verzichten kónnen. Auf 
den Einbau, vo r allem des Sparautomaten, wurde be- 
sonderer W e rt gelegt, w ird  hierdurch doch den Kunden 
die M óglichkeit geboten, auch Sparbetrage kleinster Art 
abzugeben, ohne Zeit zu verlieren; zudem w ird an 
Personal gespart.
Die Anordnung des Tresors hat besondere Beachtung 
gefunden. Aus Raumersparnisgrunden wurde auf einen 
herumfuhrenden Kontro llgang verzichtet. Ein Spiegel- 
kontrollschlitz an zwei Seiten des Tresors mit einer 
Hóchstbreite von 40 cm bietet eine gleichwertige Prufungs- 
móglichkeit. Die W andę des Tresors sind aus Sonder- 
eisenklinkern In Zement gemauert, Decke und Boden 
aus Eisenbeton mit besonderen Eiseneinlagen. W ahrend 
die Yergitterung der Kassenfenster nur ais Sicherung
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Kassenroum heli g eh a lten . W a n d ę  und Decke etwas getont. Kassen- 
tisch helles Eichenfournier, rotes Tischlinoleum und vernickelte Messing- 
schutzschiene. Durch Sichlbarm achung des Unterzuges und Beibehaltung  
des Pfeilers erhebliche Kostenersparnis. Dbersicht nur unwesentlich 
verringert. FufJboden d u n ke lg ra u er L lnoleum belag

wahrend des Kassenbetriebes zu betrachten ist, erhalt der 
Eingang durch selbsttatige Schliefiungsmóglichkeit eines 
Scherengitters und eine aufien angebrachte Alarmsirene 
die erforderlichen Sicherungsmafinahmen. Die Auslósung 
der Sirene kann gleichzeitig von verschiedenen Stellen 
des Kassenraumes aus erfolgen. An diese Alarmeinrich- 
tung ist gleichzeitig die Tresortur angeschlossen, so da fi 
dereń gewaltsame Erbrechung ohne A larm ierung aus- 
geschlossen ist. Diese Sicherungsmafinahmen sind fu r 
derartige Zweigkassen vó llig  ausreichend.

Die aufiere Gestaltung ist durch die innere Aufteilung 
der Kassen- und W ohnraum e zw anglaufig  gegeben. Der 
Sockel und die Portaleinfassung sind aus Muschelkalk, 
das Gesims und die oberen Fensterleibungen aus Vor- 
satzbeton. Das heutige offentliche Sparkassenwesen 
hat keine Ursache, durch Prachtbauten die Festigkeit 
seiner Finanzen zu beweisen —  die jungsten M onate 
haben starkę Zweife l erbracht —  sondern die wirkliche 
Nutzlichkeit und W irtschaftlichkeit auch in ihren Bauten 
zu erfullen. Die W erbung durch ein solches Haus ist 
eine andere geworden. Sein aufieres Bild soli durch 
Ruhe und Beherrschtheit w irken.

Schrift e igens g e fo rm t und in Bronze gegossen. Buchstoben in 1 cm A bstand vom Putz befestig t, um ein Verschmutzen 
des he llen  Putzes durch oxy d ie rtes  Regenw asser zu verm e id en . Schrift, Laternen und W a p p e n  (Muschelkalkstem ) sind 
A rbe iten  von B ildhauer W . E. Lemcke, Berlin . G itte r  handgeschm iedet, in schwarzer Lackfarbe gestrichen. Z ie rkn ó p fe

des G e lan d ers  m essingblank
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S p arautom at, Briefschliefifacher 
und Nachttresor sind unmittel- 
b ar am  Eingang eingebaut, 
ohne d ie  W irku ng  des Eingangs 
nachteilig zu beeinflussen

H auptein gangstur durch tiefe Leibung 
d e r D ffn u n g  vor Regen geschutzt. 
StoO zwischen Rahmen und Fiillung 
durch le is ten  abgedeckt. Fournier, 
Rahmen und Leisten aus Eichenholz, 
m att lackiert

C.-T3
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F rie d h o fk a p e lle  K le in sch o n eb eck  b e i B erlin
Baugestaltung: Regierungsbaum eister a. D. O tto  Risse, Berlin

Hauptzugang zum Friedhof und zur Ka- 
pelle ein schrag zur Hauptseite laufender 
Anfahrlsweg. Dieser N ad iłe il wird durch 
den halbkreisfórmigen Vorplatz aus- 
geglidien, der genugend Raum fur eine 
grófiere Trauergemeinde bietet
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Schnitte und GrundriO
1 : 200 — Tiefgehende Fun- 
dam ente, w eil durch Erd- 
aufschuttung kunstliche Er- 
hóhung des Bauplatzes ge- 
fo rd e rt w ar. FuOboden der 
H alle  aus Massivdecken 
(System Stolte) m it Eisen- 
k linke rn  und Basaltin- 
p la ttenbe lag

Im Rahmen der Neubearbeitung des Flachenaufteilungs- 
planes fu r die Gemeinde Kleinschónebeck w a r es die 
Aufgabe des Planverfassers, die Ausweisung entsprechen- 
der ó ffentlicher Freiflachen festzulegen. Eine móglichst 
rasche V erw ertbarkeit de rartiger Flachen fu r óffentliche 
Zwecke w a r gefordert. Zu diesen gehórte vo r allem die 
neue Friedhofanlage. Die Entscheidung uber dereń Aus- 
gestaltung, endgultige Lage und G rofie  mufite bald 
erfolgen, da fu r die anwachsende Gemeinde die Er
richtung einer Leichenhalle seit Jahren dringend not
wendig w a r und der behelfsmafiige Zustand dieser Be- 
ziehung unhaltbar wurde. Das baumlose, kahle und 
unbewegliche G elande bo t keinen reizvollen Rahmen 
fu r einen derartigen Kapellenbau und das ganzliche 
Fehlen einer Begrenzung des Gelandes zum ubrigen

D er ha lb runde  A nbau d e r etwas sudlandisch w irkenden  Ruckseite er- 
g ab  sich aus den beschrankten Abm essungen des Aufbahrungsraumes. 
Der geschwungene Raum g ib t bessere Bewegungsmóglichkeiten zum 
Tragen d e rS a rg e a ls  ein gleich schmaler ge ra d e r Umgang m it scharfer 
Eckausbildung
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Das A lta rk reu z  w urde abnehm bar g e fo rde rt, da auch uberkonfessio- 
nelle  Beisetzungen in d e r von d e r politischen Gem einde erbauten 
Kapelle e rfo lgen. Die elektrischen H e izkó rper haben k le ine  A b- 
messungen, sind daher w enig raum stórend. K erzentrager aus blankem  
Messing, Fu6 im Boden fest e ingelassen, um ein Um werfen bei dem 
beschrankten Raum zu yerhindern

Ackerland steigerte diese Beziehungs- und M afistabs- 
losigkeit noch mehr. Es wurde daher versucht, durch 
Erdaufschuttung den Bau ein wenig aus dem ebenen 
G elande herauszuheben und durch eine stark vertika le 
Betonung der Hauptseite diese Nachteile der órtlichen 
Lage zu vermindern. Es hatte dies gleichzeitig den Vorte il, 
d a fi der Hóhenunterschied von den Kellerraumen zum 
vorhandenen G elande betrachtlich verringert wurde. 
Hierdurch kam die ungunstige Anordnung von Treppen 
fu r das Herauftragen der Sarge in Fortfall. Auch w a r 
es hierdurch m óglid i, die Rampenlange sehr kurz zu 
gestalten und die Kellerraume in ih rer vollen Hóhe mit 
kuhlendem Erdreidi zu umgeben. Der Einbau eines Fahr- 
stuhls in spaterer Zeit wurde vorgesehen.

Das G ewólbe im Kellergeschoft enthalt au fie r dem Haupt- 
keller einen Sezierraum, einen Gerateraum  und Abort- 
anlagen. Der Versammlungsraum bietet Platz fu r 135 Per
sonen, eine beim Eingang vorgesehene Empore fa fit 
25 Platze. Im Anschlufi an die Halle liegen ein Auf- 
bahrungsraum und ein Aufenthaltsraum fu r den Geist- 
lichen. Die Heizung der Halle ist elektrisch. Da lediglich 
eine Temperierung des Hauptraumes ge fordert wurde,
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Deckenbalken m it Feldern und Gestuhl aus dunke lgebe iztem  Kiefern- 
holz. W andę  hetle r za rtg run e r Le im farbenanstric łi. Die Glasmale- 
re ien erhohen durch ihre starkę Lichthemmung den Ernst und Ruhe 
verle ihenden Eindruck. Die Messingleuchten sind neben den Glas- 
fenstern d ie  e inz igen  Schmuckformen des Raumes

ferner die Stromkosten fur die Ortsgemeinde ais Eigen- 
tumerin des Baues bedeutend niedriger sind ais bei 
privaten Anlagen, ist die elektrische Heizung zweifellos 
fu r einen solchen Bau die wirtschaftlichste.

Die aufieren Verhaltnisse der Kapelle entsprecheff in 
der Durchfuhrung nicht ganz dem Entwurf. Durch spater 
geforderte  Erhóhung des Rundbaues ist das Hóhen- 
verhaltnis des A ltarrundkórpers zum Umgang ungunstiger 
geworden. Auch der knappe Sturz uber dem hinteren 
Eingang ist durch spatere Vergrófierung des Tores 
keine Verbesserung.

Fur den Bau standen nur die beschranktesten M ittel zur 
Verfugung. Berucksichtigt man dabei, da fi die Ausgestal- 
tung unter Beschaftigung von nur tuchtigen Hand- 
werkern, die innere Ausgestaltung, w ie Beleuchtung, 
Gestaltung der Vorhange und des Altarschmuckes sowie 
die G lasm alerei unter Heranziehung namhafter Kunstler 
e rfo lg te, so kann man die Kosten dieses Baues von 
23 000 RM einschliefilich des gesamten lnventars ais sehr 
gering bezeichnen. Das erg ib t au f den cbm umbauten 
Raum verrechnet 17 RM.

Die Errichtung einer Kapelle, welche mindestens 160 Per
sonen fa fit, fu r eine Vorortgem einde mag vielleicht 
ubertrieben und ais Ausdruck eines lokalen Ehrgeizes 
und Burgerstolzes anzusehen sein. Dieses tr if ft  nicht ganz 
zu. Es d a rf nicht vergessen werden, d a fi die Beteiligung 
an den Bestattungsfeiern bei dem starken Zusammenhang 
unter den Siedlern wesentlich reger ais in der Grofistadt 
ist. Auch mufi man berucksichtigen, da fi die Einwohner- 
zahl dieser Gemeinden in den nachsten Jahren wesent
lich ansteigen w ird.

A lta r in roten Biberschwanzen b re itfu g ig  gem auert. Fugen dunkel- 
g rau  g e tón ł. A lta rp la tte  M uschelkalkkunsfstein. A lta rstu fen  und Fu6- 
boden des A lta rraum es aus B asa ltinp la tten . Entwurf M aria  Neppert* 
Boehland, Berlin (Aufnahm e Svenson)
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