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O r g a n  des  D e u t s c h e n  A u s s c h u s s e s  f i ir  w i r t s c h a f t l i c h e s  B a u e n  Heft 2 9

DURCHFUHRUNGSBESTIMMUNGEN 
ZUM ARBEITSBESCHAFFUNGSGESETZ')

Das „Gesetz zur Verm inderung der A rbe its losigke it" vom
1. Juni 1933 (RGBI. I, S. 323) sieht in seinem Abschnitt I 
Arbeitsbeschaffungsmafinahmen vor (vgl. DBZ vom 7. Juni 
1933), zu denen je tzt erganzende Ausfiihrungsbestim- 
mungen herausgekommen sind. Sie g liedern sich in a l l 
g e m e i n e  und b e s o n d e r e  Bestimmungen, in nahere 
Vorschriften iiber das V e r f a h r e n  und solche uber 
B e d a r f s d e c k u n g s s c h e i n e  (d .h . iibe r besondere 
Zuschiisse, die den bei den A rbe iten des Arbeitsbeschaf- 
fungsprogrammes beschaftigten Arbeitslosen nach § 1, 
Abs. 1, Z iffe r 8, des Gesetzes gew ahrt werden). Nach- 
stehend seien die auch fur die Bauwirtschaft besonders 
wichtigen Bestimmungen nach den drei Abschnitten, im 
ubrigen nach Schlagworten geordnet w iedergegeben:

1. Allgemeine Bestimmungen
T r a g e r  d e r  A r b e i t  sind Reich, Lander, Gemeinden, 
Gemeindeverbande und Kórperschaften und Anstalten 
des óffentlichen Rechtes oder gemeinwirtschaftliche Unter
nehmungen, soweit nicht anderslautende Bestimmungen 
getroffen werden.
V o r a u s s e t z u n g f u r  d i e  G e w a h r u n g  v o n  
D a r l e h e n  o d e r  Z u s c h u s s e n .  Die A rbe it muf} 
wirtschaftlich w ertvo ll sein, unverzuglich begonnen werden 
und móglichst bis 1. Juli 1934 beendet sein. Die Zukunfts- 
lasten des Tragers der A rbe it mussen den Kapital- 
aufwand rechtfertigen und vom Trager tragb a r sein. Nur 
solche Arbeiten sind zu unterstiitzen, die der Trager aus 
eigener Kraft in absehbarer Zeit nicht ausfuhren konnte. 
Bei gleichwertigen Arbe iten sind solche in Bezirken mit 
besonderer Arbeitslosigkeit zu bevorzugen. Die M itte l 
durfen nur fu r den bestimmten Zweck verw endet werden, 
die Arbeiten mussen den technischen Anforderungen ge
nugen.
V e r g e b e n  d e r  A r b e i t e n  d u r c h  A u s s c h r e i -  
b u n g  (also nicht fre ihandig) w ird  grundsatzlich ge
fordert, f iir  Bauarbeiten in der Regel au f der G rund lage 
der „Reichsverdingungsordnung (VOB)". M ittlere und 
kleinere Betriebe (evtl. in G ruppen zusam m engefafit) sind 
dabei weitgehend zu beriicksichtigen, also móglichst keine 
Generalunternehmer. W o  diese nicht zu verm eiden sind, 
liegt ihnen die Verpflichtung ob, ebenfa lls kleinere und 
mittlere Betriebe heranzuziehen.

A u s f i i h r u n g  d e r  A r b e i t  d u r c h  M e n s c h e n -  
k r a f t ,  soweit móglich und soweit dadurch nicht eine 
wesentliche Verteuerung der A rbe it e in tritt. 

A u f i e r d e u t s c h e  B a u s t o f f e  sind nur zu ver- 
wenden, wo geeignete inlandische fehlen oder ihre Ver-

) Gesetz »om 28. Juni 1933, ve ró ffen tlich t im R eid isgesetzb la tt N r. 74 
vom 1. Juli 1933

wendung eine unverhaltnismafiige Verteuerung bedeuten 
wurden.

U n t e r n e h m e r g e w i n n  ist in mafiigen Grenzen zu 
halten, ungerechtfertigten Preissteigerungen ist entgegen- 
zutreten.

A r b e i t s z e i t  u n d  A r b e i t s k r a f t e .  Unternehmer 
mussen sich auf die Einhaltung einer h ó c h s t e n s  
v i e r z i g s t i i n d i g e n  A r b e i t s z e i t  in der W oche 
bis 30. Juni 1934 verpflichten. (Fur das Baugewerbe eine 
schwierige Bestimmung!) Einzustellen sind nur Erwerbs- 
lose, und zw ar móglichst kinderreiche und langfristig Er- 
werbslose, davon mindestens 80 v. H. Unterstutzungs- 
em pfanger der Arbeitslosenversicherung, Krisen- bzw. 
óffentlichen Fiirsorge. Besonders zu beriicksichtigen sind 
A ngehórige der SS, SA, SAR oder des St., die dem in 
Rede stehenden Berufszweig (hier also der Bauwirtschaft) 
angehóren. Auswahl in Verbindung mit den Arbeits- 
amtern.

B e i ó f f e n t l i c h e n  N o t s t a n d s a r b e i t e n  be
w illig t der Prasident der Reichsanstalt fu r Arbeitslosen- 
verm ittlung und -versicherung selbst die „ G r u n d -  
f ó r d e r u n  g", evtl. auch in Form von Pauschbetragen. 
L a u f z e i t  d e r  D a r l e h e n  ist der voraussichtlichen 
Lebensdauer der Arbeiten anzupassen, im allgemeinen 
aber nicht hóher ais 20 Jahre. Die das Darlehen be- 
w illigende Stelle bestimmt Beginn und Dauer der Lauf
zeit, A rt der Ruckzahlung, Verzinsung, die im allgemeinen 
nicht hóher ais 5 v. H. sein darf.

2. Besondere Bestimmungen

a) I n s t a n d s e t z u n g s -  u n d  E r g a n z u n g s -  
a r b e i t e n  a n  ó f f e n t l i c h e n  G e b a u d e  n. 
Datlehnsgewahrung durch die Deutsche Gesellschaft f iir  
óffentliche Arbeiten, Berlin. Zinsfrei, zu tilgen in den 
ersten fiin f Kalenderjahren nach der Gewahrung.

b) I n s t a n d s e t z u n g  v o n  W o h n g e b a u d e n .  
Soweit nichts anderes durch den Reichsarbeitsminister im 
Einvernehmen mit dem Finanzminister bestimmt w ird , 
gelten die bisherigen Bestimmungen (vgl. DBZ 1932, 
Heft 32).

c) V o r s t a d t i s c h e  K l e i n s i e d l u n g e n .
Die Darlehen werden im A uftrage des Reiches nach den 
besiehenden oder noch zu erlassenden Bestimmungen 
von den Landem bew illig t und von der Deutschen Bau- 
und Bodenbank A.-G., Berlin, ausgezahlt.

d) L a n d w i r t s c h a f t l i c h e  S i e d l u n g .
Darlehen nach den schon erlassenen oder noch zu er
lassenden Bestimmungen durch die Deutsche Siedlungs- 
bank, Berlin, auszahlbar.
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e) F l u f i r e g u l i e r u n g e n .
Dahin gehóren alle Arbeiten von Vorfiu tregulierungen. 
Gewahrung der Darlehen durch die Deutsche Rentenbank- 
Kreditanstalt (Landwirtschaftliche Zentralbank) in Berlin.

f) V e r s o r g u n g s b e t r i e b e .
Die Darlehen fur diese Arbeiten, die der Erneuerung, 
Verbesserung und Erweiterung bestehender Anlagen, nur 
ausnahmsweise fu r Neuanlagen, dienen sollen, werden 
durch die Deutsche Gesellschaft f iir  óffentliche Arbeiten 
gewahrt.

g) T i e f b a u a r b e i t e n  (Erdarbeiten, insbesondere auf 
dem G ebiete des Wasserbaues).

Diese Arbeiten, von denen jede einzelne mindestens 
10 000 Tagwerke erfordern soli, mussen vorw iegend aus 
Erdbewegung mit verhaltn ism afiig geringem M ateria l- 
au fwand bestehen. Abgesehen von einigen arbeitslosen 
Facharbeitern, soli sie móglichst ohne solche ausfuhrbar 
sein. Z u s c h u s s e  z u  d e n  M a t e r i a l k o s t e n  
werden nur bew illig t, soweit sie unbedingt nótig sind; die 
D a r l e h n s g e w a h r u n g  erfo lg t durch die Deutsche 
Gesellschaft fur óffentliche Arbeiten. Die Trager sollen 
an der Finanzierung mit eigenen M itteln angemessen be- 
te ilig t sein.

Aufierdem  werden bezuglich der beschaftigten Arbe its
losen noch eine Reihe von Bestimmungen gegeben: Unter- 
stutzte Arbeitslose durfen diese A rbe it nicht ablehnen, 
auch ohne wichtigen G rund nicht niederlegen. Es werden 
dabei Bestimmungen des Gesetzes uber Arbeitslosen- 
verm ittlung und Arbeitslosenversicherung aufier Kraft ge- 
setzt, so da fi e i n e  f r e i e r e  B e w e g u n g  h i n 
s i c h t l i c h  d e r  E n t l o h n u n g  gegeben w ird , die 
nicht unbedingt an Tarife und Ortsublichkeit gebunden ist.

3 . V e rfa h re n
A n t r a g e  a u f  d i e  G e w a h r u n g  v o n  D a r l e h e n  
sind bei den Arbeiten zu II a, c— g an die oberste Landes- 
behórde zu richten bzw. an die von dieser bestimmten 
Stellen, abgesehen von Z u s c h u s s e n  bei II b und II g 
hinsichtlich der Materialkosten. Die Antrage auf die G e

wahrung von B e d a r f s d e c k u n g s s c h e i n e n  sind 
mit den Antrdgen zu verbinden. Dabei ist, abgesehen 
von den W ohnungs- und Siedlungsbauten, dem zu- 
standigen Landesarbeitsamt Abschrift der Antrage zuzu- 
stellen, dem die Prufung ob liegt, ob die Arbeiten zu 
fórdern  sind.

4 . Bedarfsdeckungsscheine
Die oben schon erwahnten Bedarfsdeckungsscheine, die 
nur fu r Kleidung, Wasche und Hausgerat gelten, werden 
nach dem Gesetz den bei Ausfuhrungen des Arbeits- 
beschaffungsprogramms beschaftigten Arbeitslosen in 
Hóhe von 25 RM f iir  vierwóchige A rbe it gewahrt. Die 
Anspruche sind nicht ubertragbar und nicht pfandbar. 
T r a g e r  d e r  A r b e i t  haben sie bei dem zustandigen 
Finanzamt je nach dem Fortschritt der Arbeiten zu b e -  
a n t r a g e n ,  w obe i das zustandige Arbeitsamf zur 
Prufung herangezogen werden kann. M it diesen Scheinen 
kann der A rbe ite r seinen Bedarf bei von der Gemeinde 
zugelassenen Verkaufsstellen decken, wobei zuerst Unter- 
nehmungen des mittelstandischen Einzelhandels und des 
Handwerks zu berucksichtigen sind. Jeder Schein ist in 
25 Abschnitte zu je 1 RM geteilt, so da fi dam it also auch 
K leineinkaufe bestritten werden kónnen. Die Abschnitte 
werden von den Verkaufsstellen in Sammelkarten zu- 
sammengefafit und durch das Finanzamt eingelóst, das 
fu r die Umsatzsteuer der betreffenden Verkaufsstelle zu- 
standig ist. A ufie r diesen Bedarfsdeckungsscheinen fiir 
die Trager von Arbeiten werden in gleicher Weise auch 
solche an die B e z i r k s f u r s o r g e v e r b a n d e  aus- 
gegeben. Das ganze Verfahren w ird  eingehend in den 
Bestimmungen geregelt.

SchluBbem erkung
Durch diese Ausfuhrungsbestimmungen, denen noch be
sondere Schemata f iir  die beiden Arten von Bedarfs
deckungsscheinen und zugehórigen Sammelkarten bei- 
gegeben sind, w ird  das Verfahren fur die Ausfuhrungen 
von Arbeiten vom Arbeitsbeschaffungsgesetz im einzelnen 
geregelt, doch sind wohl noch weitere Erganzungen zu 
erwarten, die sich bei der praktischen Handhabung ais 
notwendig erweisen werden.

AUFGABEN UND ABGRENZUNGEN 
IN DER NEUEN ORGANISATION DER TECHNIK

A uf der F u h r e r t a g u n g  i n  W e i m a r  vom 24. bis 
26. Juni d. J., uber die w ir in Heft 27 bereits berichtet 
haben und in diesem Heft weiter berichten, wurden 
von dem Reichsleiter der U III B der Politischen Zentral- 
kommission der NSDAP und des KDAI, dem Unter- 
staatssekretar, D ipl.-lng. G ottfried  F e d e r ,  Richtlinien 
bekanntgegeben, die die Aufgaben und Ziele der 
U III B, des KDAI und sonstiger technisch-wissenschaftlicher 
Vereinigungen gegeneinander abgrenzen. W ir geben 
diese Richtlinien nachstehend w ieder:

A. Grundstitzliches
Die NSDAP ais Tragerin der nationalsozialistisch-idea- 
listischen W eltanschauung stellt auch die Technik vor eine 
besondere Aufgabe. Stand bisher die Technik im Dienste 
liberalistisch-kapitalistischer Interessen, so g ilt es jetzt, sie 
aus diesen Bindungen zu lósen und f iir  die Gesamtheit 
des Volkes einzusetzen. Voraussetzung hierfur ist, da fi 
es gelingt. die in der Technik tatigen und besonders die 
schópferischen Volksgenossen f iir  diese Idee zu m obili- 
sieren. Dies ist also die vordringliche A ufgabe f iir  die 
von der NSDAP dazu geschaffenen Stellen.

Die A rbe it stutzt sich parteiamtlich auf die Anordnung 
Nr. 1/33 der Reichsleitung vom 24. Januar 1933 und auf 
die Anordnung der Politischen Zentralkommission vom 
13. 4. 1933, Reichsleitung, und des KfDK, Reichsleitung, 
veróffentlicht im „V . B." am 25. A pril 1933, und w ird sich 
nach drei Richtungen erstrecken:

a) nach der weltanschaulich-nationalsozialistischen,
b) nach der berufsstandischen,
c) nach der technisch-wissenschaftlichen.

B. K am p fb un d  Deutscher A rch itek ten  und Inge
n ieu re  (KDAI)
Der KDAI, ais die einzige von der NSDAP anerkannte 
O rganisation zur Sammlung der deutschen Architekten 
und Ingenieure, mufi das g ro fie  Sammelbecken sein, das 
die technisch geschulten Volksgenossen inner- und 
aufie rha lb  der NSDAP aufzunehmen, organisatorisch zu- 
sammenzuschliefien und zu schulen hat. Der Kreis der zu 
erfassenden Personen hat sich auf a lle Zweige der 
Technik in weitestem Sinne zu erstrecken, wobei ein 
korpora tiver Beitritt technischer O rganisationen und Ver- 
bande unzulassig ist. Der KDAI ist nicht nur eine von
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nationalsozialistischem Geiste getragene O rgan isa tion, 
sondern er ist auch nach dem nationalsozialistischen 
Fuhrerprinzip aufgebaut. Seine gesamten Krafte sind 
daher in erster Linie in diesem Sinne einzusetzen, wobe i 
immer der weltanschaulich-nationalsozialistische Gedanke 
im Vordergrund zu stehen hat.

Das Ziel ist zu erreichen durch eine intensive propa- 
gandistische Tatigkeit mit H ilfe von Kundgebungen a ller 
Art, angefangen mit Kongressen gró flten  Stils bis herab 
zu Veranstaltungen im kieinsten Rahmen, durch Ver- 
scmmlungen, Vortrage, Schulungskurse, durch Ausnutzung 
der Móglichkeiten, die durch Heranziehung der Presse 
gegeben sind, durch Eindringen in die Behórden, Ver- 
waltungskórper, Verbande und Vereine, immer w ieder 
getragen von dem Gedanken, die technisch geschulten 
Krafte unseres Volkes mit nationalsozialistischem Geiste 
zu erfullen und sie zu befahigen, die technischen Er- 
rungenschaften in den Dienst der Gesamtheit zu stellen 
und nicht in rein privatkapitalistischem Sinne im Interesse 
von Einzelpersonen m ifibrauchen zu lassen.

Die W erbetatigkeit des KDAI und seine Erziehungsarbeit 
wird durch eine entsprechende O rgan isa tion unterstutzt, 
uber die eine besondere Dienstanweisung der Reichs- 
leitung des KDAI ergeht. Die A rbe it au f den einzelnen 
Fachgebieten tritt fu r den KDAI gegenuber den vor- 
stehend gekennzeichneten A ufgaben in den Hintergrund. 
Es mufi beispielsweise unbedingt verm ieden werden, da fl 
womóglich in allen O rtsgruppen fur al!e denkbaren Ge- 
biete Arbeitsausschusse geb ilde t werden, die die groflen 
wirtschaftstechnischen A ufgaben zu lósen versuchen. 
Wurde dies geschehen, so bedeutete es eine Verzette- 
lung der Krafte, die verm ieden werden muf5. A lle  bisher 
innerhalb des KDAI eingerichteten Sonderreferate 
(Siedlung, Stadtebau, Landesplanung, W irtschaftspolitik 
usw.) werden hiermit aufgelóst.

Die einzelnen Fachgruppen sind vornehmlich fu r die 
organisatorische Erfassung und Einordnung gebildet. Es 
soli nicht verwehrt sein, d a fl sich lose Verein igungen zur 
Besprechung ihres Fachgebietes zu zw angloser A rbe it 
zusammenfinden, jedoch ist auch hier die weltanschau- 
lich-nationalsozialistische Idee stets in den Vordergrund 
der Besprechungen zu rucken. Die gemeinsame A rbe it 
in allen diesen Veranstaltungen w ird  zur Folgę haben, 
dafi sich in den O rtsgruppen, Kreisen und Gauen eine 
Schar sehr befahigter Parteigenossen herausschalt, denen 
dann von der U III B, PZK besondere A ufgaben zuge- 
wiesen werden kónnen. Es ist Sache der verantwortlichen 
Landes- bzw. Gebietsleiter, den Schwatzer von dem 
Kónner und den idealistischen Kam pfer von dem Kon- 
junlcturritter zu sondern.

C. Unterkommission III B
Wesentlich verschieden von den A ufgaben des KDAI ist 
das Arbeitsgebiet der rein parteiam tlichen U III B (W irt- 
schaftstechnik und Arbeitsbeschaffung) der PZK. Zur 
Durchfiihrung ihrer A rbeiten ist es vor allem notwendig, 
dafl die Gaufachbearbeiter und die G eb ietsbeauftrag ten 
sich einen Stab bestbewahrter Parteigenossen mit her- 
vorragendem Kónnen heranziehen; fu r jedes Sonder- 
gebiet der Technik mussen ein oder besser mehrere 
solcher den Durchschnitt iiberragenden M ita rbe ite r zur 
Verfugung stehen, wobe i es g le ichg iiltig  ist, ob sie ais 
Beamte, Angestellte oder Freischaffende ta tig  oder ob 
sie stellungslos sind. Die Auswahl dieser M ita rbe ite r 
wird durch den KDAI erleichtert, aus dessen M itg liedern 
die geeigneten Persónlichkeiten auszusuchen sind. Diese 
Mitarbeiter mussen sich mit allen M aflnahm en der Be
hórden, insbesondere auf dem G ebiete der Arbeits- 
besdiaffung, vertraut machen und mussen in der Lage 
sein, an vorliegenden Projekten Kritik zu uben, Ver-

besserungsvorschlage zu machen. Es ist nicht Sache der 
U III B selbst, irgendwelche Projekte auszuarbeiten, son
dern vielmehr zu den Projekten, die in einer Unzahl zum 
Teil bereits fe rtig  bearbeitet vorliegen, kritisch Stellung 
zu nehmen und sie beziig lich ihrer Durchfuhrbarkeit in 
einem nationalsozialistisch gerichteten Staat zu iiber- 
priifen . N ur in besonders gelagerten Einzelfailen w ird 
es zweckmafiig sein, aus der U III B heraus geeignete 
Vorschlage zu machen und an die zustandige Behórde 
weiterzugeben. Die Verbindung zwischen den Gaufach- 
bearbeitern und ihren M itarbeite rn ist au(3er durch einen 
schriftlichen Meinungsaustausch auch durch móglichst 
haufige persónliche Besprechungen und Zusammenkiinfte 
herzustellen.

Zur Lósung der geschilderten Aufgaben des KDAI und 
der U III B ist es unbedingt erforderlich, daf3 beide in 
engstem Einvernehmen Hand in Hand arbeiten. Um dies 
zu gewahrleisten, w ird  es am zweckmafiigsten sein, die 
Leitung des KDAI und der U III B in einzelnen Gauen 
durch Personalunion in eine Hand zu legen, w ie dies 
bereits in mehreren Gauen mit bestem Erfoige durch- 
ge fiih rt ist.

D. Reichsbund Deutscher Technik (RDT)
Die berufsstandischen Interessen aller technisch ge
schulten Volksgenossen finden ihre Vertretung im Reichs
bund Deutscher Technik, dem bereits die M ehrzahl von 
Verbanden und Vereinen berufsstandischer A rt korpo- 
ra tiv angegliedert ist und dem derartige Vereinigungen 
in immer gró fie re r Zahl angeschlossen werden sollen. 
Die Fuhrung a lle r dieser Vereinigungen mufi mehr und 
mehr in die Hande bewahrter Parteigenossen ubergehen 
und es ist Aufgabe der U III B der PZK, hierbei beratend 
zu helfen. Bei der Umstellung sind jedoch Eingriffe un- 
gesetzlicher A rt zu unterlassen und die Bestimmungen 
in vereinsrechtlicher und vermógensrechtlicher Hinsicht 
nicht anzutasten. Das Ziel w ird  vielmehr auf dem Ver- 
handlungswege in den meisten Fallen zu erreichen sein, 
wobe i anzustreben ist, da(3 in gleicher W eise ein Zu- 
sammenschlufl von Verbanden erfo lg t, die sich in der 
Zusammensetzung ihrer M itg lieder und in ihrer Ziel- 
setzung nicht unterscheiden. Die Dienststellen der Partei 
haben nicht die Befugnis, bestehende Vereinigungen auf- 
zulósen, soweit sie nicht von anderen Stellen der Partei 
gebilde t worden sind. Die in der Verfiigung im parte i
amtlichen Verordnungsblatt Nr. 45 46 vom 30. A p ril er- 
wahnte Auflósung von Organisationen bezieht sich da 
her nur au f solche Zusammenschlijsse in der Partei, die 
au fie rha lb  des KDAI bestehen. Soweit es sich hierbei um 
handwerklich ta tige Volksgenossen handelt, sind sie bei 
dem Kampfbund fu r den gewerblichen M ittelstand zu er- 
fassen.

E. Technisch-w issenschaftliche V ere in igu n g en
Die technisch-wissenschaftlichen Vereinigungen sind in 
gleicher W eise w ie die unter D genannten unter natio- 
nalsozialistische Fuhrung zu bringen. Es w ird  angestrebt, 
auch diese Gruppen unter einheitlicher Fuhrung zu 
sammeln und dam it das so umfangreiche und wichtige 
G eb ie t der technischen Wissenschaften im na tiona l
sozialistischen Sinne dienstbar zu machen.

F. Z ie lsetzung
Den unter A  bis E gemachten Ausfuhrungen liegt der G e
danke zugrunde, das gesamte G ebiet des ingenieur- 
wesens, im weitesten Sinne au fgefa ftt, in eine einheitliche 
Richtung zu bringen und auch den deutschen Architekten, 
Chemikern und Ingenieuren a lle r A rt die Stellung im 
Staatsleben zu verschaffen, die ihnen bei der W ichtigkeit 
der zu lósenden A ufgaben zusteht. Aufterlich soli dies 
dadurch zum Auąjdruck kommen, daf3 ais politischer Ver-



trauensmann der NSDAP der Reichsleiter der Unter- 
kommission III B ais Exponent der genannten Verbande 
nach aufien in die Erscheinung tritt, der sowohl die 
Reichsleitung des KDAI ais auch die Prasidentschaft des 
RDT inne hat und dem auch bei den technisch-wissen- 
schaftlichen O rganisationen die gleiche Stellung ver- 
schafft werden mufi. Ais Y oro rt f i ir  die Durchfuhrung

FUHRERTAGUNG (Schlufi aus H eft 27)

Die Tagung beendete ein V ortrag uber „B lutgebundene 
oder zeitgebundene Kunst" von

Professor S chu ltze -N aum burg .
Zeit und Blut iiben einen entscheidenden Einflufi au f die 
Kunst aus. Dem Einflufi der Umwelt auf den schópfe- 
rischen Menschen steht entgegen der Mensch mit seinen 
geistigen und kórperlichen Erbanlagen. Welchen unver- 
riickbaren Anteil an inneren Gesetzen bringt nun der 
Mensch in seinem Bluterbe mit und w ie w eit gehen der 
Einflufi und die Einwirkungsmóglichkeiten, die aus der 
Umwelt auf ihn eindringen? Die Kunst der meisten 
unserer grofien Kunstler erwachst dem Boden. Dem ent
gegen steht die W eltauffassung, auf der Vernunft eine 
neue W e it aufzubauen. Man glaubte, die Ursache der 
Ungleichheit der Menschen in einem fehlerhaften gesell
schaftlichen Aufbau suchen zu mussen. Ais Leitsatz wurde 
der Spruch der Freiheit, G leichheit und Bruderlichkeit ge- 
pragt. Man mufi bedenken, da fi seinerzeit auf Europa 
die Herrschaft der Fursten lastete, durch die der neuen 
Lehre der Boden bereitet war. Man sah aus dem Westen 
eine neue Heilslehre kommen. Unterstiitzt wurde diese 
Auffassung durch die Entdeckungen und Erfindungen, 
durch die die Versuchung nahelag, das ganze Leben auf 
erkennbare Ursachen zuruckzufuhren. Der Mensch wurde 
ein Laboratoriumsobjekt. Dieser Auffassung wurde nun 
auch die Kunst geopfert. In der Kunstbetrachtung drangte 
sich eine ganzlich einseitige Auffassung hervor: Kunst er- 
hielt dadurch Bedeutung und W ert, da fi sie die Zeit ihrer 
Entstehung zum Ausdruck brachte. Diese Auffassung be- 
herrschte bald die Massen. Dieser óffentlichen Auffassung 
stand eine kleine Zahl mutiger Kampfer gegenuber, die 
meist ausgelacht wurden.

M it diesem unseligen Erbe haben w ir uns nun ausein- 
anderzusetzen. W orin  kommt die Zeitgebundenheit 
eines Kiinstlers zum Ausdruck und w o sind ihre Grenzen? 
Der Kunstler ist ohne die Lebensverbundenheit einfach 
nicht vorstellbar. Es ist daher selbstverstandlich, da fi in 
dem W erk eines Kunstlers das Zeitgeschehen zum Aus
druck kommt. Aber w ir sehen tro tz  a lle r zeitbedingten 
Gebrauchsformen, Trachten und G erate in den Schópfun- 
gen der Kunstler eine innere Ergriffenheit. Man spricht 
von Scholastik, Humanismus, G otik, Renaissance usw. 
Damit meint man die geistige Haltung von Jahrhunderten. 
A lle  diese Namen sind natiirlich nur Etiketten, die man 
braucht, um sich in dem W irrsal der Zeiten einigerm afien 
zurechtzufinden. Man mufi sich deshalb hiiten, einen 
Namensfetischismus zu entwickeln. W enn man sagt, da fi 
der „gotische Mensch" vom „Renaissancemenschen" ab- 
gelósf worden sei, der plótzlich ein ganz anderer Mensch 
gewesen war, so ist dies barer Unsinn. Die Menschen 
bleiben konstant. Die geistigen Strómungen treffen auf 
sie. Und nun erfahren diese Strómungen eine Umbildung 
nach A rt der Menschen, die sie aufnehmen. Beispiels- 
weise hat der nordische Mensch aus dem Christentum 
etwas vó llig  anderes gestaltet. Die W esensart der Ger- 
manen blieb aber dieselbe, ais sie Christen wurden. Der 
Grundirrtum  einer noch heute herrschenden Auffassung

dieser Bestrebungen w ird  die U III B beim Gau Grofi- 
Berlin bestimmt, bei der in Zweife lsfallen anzufragen 
Berlin bestimmt, bei der in Zweife lsfallen anzufragen ist. 

Die U III B ist auch fu r die Gleichschaltungen aller tech
nischen und technisch-wissenschaftlichen Vereine und Ver- 
bande zustandig, nicht der KDAI, w ie vielfach irrtumlich 
angenommen w ird.

ist, die Menschen ais Ergebnis ihrer Zeit zu nehmen. Das 
Genie ist ais Ergebnis eines ungewóhnlich giinstigen 
Ziichtungsvorganges zu werten. Ais Strome besten ger- 
manischen Blutes uber Italien kamen und dieses be- 
stimmend beeinflufiten, hatte sich so viel Erbmasse dieser 
hervorragenden Menschen angesammelt, da fi eine Kultur 
re if war. Dabei w ar es selbstverstandlich, da fi der 
geniale Mensch sich in Zeiten der Eroberungen mehr dem 
Schwerte zuwandte, wahrend er in Zeiten der Sefihaftig- 
keit kunstlerisch arbeiten konnte. Leonardo beispielsweise 
w ar g ro fi gewachsen, hatte blaue Augen und blonde 
Haare. Daraus e rg ib t sich, da fi es wesentlich ist, was sich 
bei den Kiinstlern fu r eine Menschheitssehnsucht in ihren 
W erken auswirkt. Diese W ertung ist erheblich wichtiger 
ais die „W iedererw eckung der Antike". Kunst ist tief- 
innerster Ausdruck der Sehnsucht einer grofien Rassen- 
gruppe. Diese Sehnsucht steht in unm ittelbarer Wechsel- 
w irkung zu den kórperlichen und geistigen Eigenschaften. 
W enn w ir solche Eigenschaften zusammenfassen wollen, 
so g ib t es ais W ertungsgrundlage nur Blut und Rasse.

Die heute noch herrschende Meinung ist, da fi ein Werk 
nur dann w ertvo ll sei, wenn es den Zeitgeist ausdriicke. 
Tag f iir  Tag konnte man in allen Presseerzeugnissen plan- 
m afiig den Kampf gegen die blutgebundene Kunst lesen. 
Der G enufi der G uter der Z ivilisation verandert unsere 
Seele natiirlich in ga r keiner W eise. Es g ib t keine „neuen 
Menschen", keinen „T yp  unserer Ze it"; Man verwechselt 
Maskę mit Mensch. Es ist hóchste Zeit, dem Volk absolute 
W ertm afistabe zu geben.

W ir stehen vor der Entscheidung: W ollen w ir mithelfen, 
dem Geist, der die Zukunft Deutschlands beherrschen 
w ird , auch auf dem Sondergebiete Kunst zum Durchbruch 
zu verhelfen. A lle  sind sich da riibe r klar, da fi die wahre 
Kunst aus Stoff und Konstruktion entwickelt werden mufi. 
Der Irrtum beginnt erst da, w o Industrien ihre Monopol- 
stellung verew igen wollen, indem sie Kulturformen von 
den Absatzwiinschen der Hersteller abhangig machen. 
Dies ist eine typisch liberalistisch-handlerische Auffassung. 
Fur ein schópferisch veranlagtes Volk bedeutet die Spal- 
tung in kap ita lk ra ftige  und abhangige Teile den Tod. 
Diese volkzerstórenden Umtriebe nannten sich „neue 
Baugesinnung". Die Hygiene hat mit der Baugesinnung 
gar nichts zu tun. Unter Gesinnung versteht man die 
geistige Haltung, die ais unsichtbare W egweisung iiber 
dem Ausdruck der Form steht. Diese Gesinnung w ird von 
Blut, Rasse und dem Auslesevorgang des Geschlechts be
stimmt. Eine kommende Zeit w ird  in ihren Bauten allein 
deutsches Wesen ausdrucken. Dieser Menschentyp, der 
dies alles schafft, entsteht, weil er die starkę, harte, hel- 
dische Gesinnung m itbringt, und er w ird  diese im Flug- 
zeug (mit Radio) nicht schlechter bewahren ais im 
W ikingerschiff. Dieser Mensch w ird  bereits geformt. Die 
SA g ib t die Wesenszuge des kommenden deutschen 
Menschen. Sie ist stahlhart, mit heldischer Gesinnung, 
aufrecht, stolz au f ihre Herkunft und bekennt sich fiir  
deutsches Wesen. Diese Gesinnung auszudriicken, ist die 
Zukunftsaufgabe der deutschen Kiinstler.
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UNTERSUCHUNGEN UBER BÓHLERSTAHLBAU
Arbeitsgemeinschaft f i ir  Bauuntersuchungen, Berlin

Vorbemerkung

Im Friihjahr 1932 wurde in der Forschungssiedlung Berlin- 
Spandau-Haselhorst von der G em einniitz igen W ohnungs- 
bau-A. G. GroG-Ber!in im Rahmen ihres Bauprogramms 
ein freistehendes W ohnhaus ais Bóhlerstahlbau (Bild 1) 
fertiggestellt*). Dies in Nord-Siid-Richtung erbaute W ohn
haus hat in vier Wohngeschossen je vier W ohnungen an 
einem Treppenpodest (jede W ohnung Obereck-Beliiftung), 
Keller mit Waschkiiche und Trockenraum sowie Flachdach. 

Dem Bauprogramm liegen nachstehende Daten zugrunde:

Vergleichsbau 
B ó h le r s t a h lb a u  Z ie g e lb a u

Zahl der W o h n u n g e n ........................ =  16 152
Lange des H auses................................ =  20,66 m
Lange der V erg le ichsbauten:
1/2 Zeile 11 =  11 a ................................ =  1/2 • 281,20 m

,, 12 .................................=  51,55 m
„ 1 3  .................................=  51,55 m

Breite des Hauses bzw. d e r Zeilen =  8,41 m 9,43 m
Bebaute F la c h ę .................................... =  173,75 m2 2297,— m2
H aushóhe.................................................=  13,20 m 14,20 m
Abstand der N a ch b a rze ile ................ =  26,20 m
Umbauter Raum . . . . • .................=  2384,— m3 30 775,— m3
N utz flachen ............................................ =  570,— m2 6915,— m2
Nutzflache e iner W o h n u n g ................ =  35,60 m2 45,75 m2

*) Die Arbeitsgem einschaft fu r Bauuntersuchungen fu h rt a u f Veran- 
lassung des Reichsarbeitsministeriums und m it Unterstutzung d e rS tiftu n g  
zur Forderung von Bauforschungen, Berlin, Bauuntersuchungen zur 
Feststellung von Gute und Kosten in H erstellung und Betrieb d e r Bauten 
der Forschungssiedlung durch und hat h ie rbe i auch an diesem Bau ihre 
Ermittlungen angestellt.

Stockwerkshóhe i. L. 
V erha ltn is  v. Nutzflachen 
zu bebauten Flachen

B ó h le r s t a h lb a u  
2,68 m

3,28 m

Vergleichsbau 
Z ie g e lb a u  

2 ,62  m

3,01 m

Die W ohnungen (Bild 2) sind ausgestattet mit einem kom- 
binierten Kohlen- und Gasherd in der Kochnische, einem 
Kachelofen (2/3/7 Kacheln) im Schlafzimmer, mit Kohlen- 
badeofen und Badewanne. Unter dem Fenster der Koch
nische ist ein Speise- und Geschirrschrank eingebaut, 
dessen Platte ais Zurichtetisch benutzt werden kann. Ein 
Spiiltisch mit Wasser- und Abtropfbecken steht zwischen 
Herd und Speiseschrank. Die W andflachen am Herd und 
Spiiltisch sind 1,60 m hoch mit Fliesen bekleidet. Die 
W ohnraum e sind tapeziert. In der Kochnische und im 
Bad sind TerrazzofuGbóden, der Flur, die W ohnraume, 
Podeste und Stufen sind mit Linoleum belegt.

Die G e s a m t b a u k o s t e n  des Hauses betragen nach 
Angabe des Bauherrn f iir  1 nrr Nutzflache 168,05 RM, 1 m3 
umbauter Raum 40,19 RM.

(Vgl. Tabelle 1 auf S. 560)

M ie t e n :  B ó h le r s ta h lb a u  Z ie g e lb a u t e n

fu r 1 m2 N utzfl. im Durchschnitt RM RM
je Jahr fu r  1 W ohnung m onatl. 10,95 10,93

im E rdgescho fi..................................................  30,50 39,—
im 1. O bergescho ft................... 34,50 43,—
im 2. O bergescho ft...................  33,50 42,—
im 3. O be rgescho fi................... 31,50 40,—

'~1'2  - + 9 5 +  7,2 -+-99 ̂ - 7 , 2  - + - 7 , 2 + 1 , 2  +

2 G rundrifl des untersuchten N eu
baues 1 : 250

1 Konstruktionssystem des Bóhlerstahlbaues (Isometrische Darstellung)
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Tabelle 1 :  Baukosten im Einzelnen, fur 1 m2 NF, fiir 1 m3 umb. Raum und in vH der Gesamtbaukosten

Kosten in RM

Kostenart
insgesamt

fu r 1 m! 
NF

fu r 1 m’ 
um b. Raum

in vH der 
Gesamtkosten

1.
2.

Reine B aukos ten .................................................................................
Nebenkosten (Wasser, Gas, Lichtanschlusse aufle rh . des

71 894,49 126,13 30,16 75,06

Baues, W ohnw ege, M u llh ., Teppichst. u. d g l . ) .................... 2 645,76 4,64 1,12 2,76
3. Bauaustrocknung............................................................................. 1 009,44 1,77 0,42 1,05
4. B u rge rs te ig p fla s te ru n g ..................................................................... 767,68 1,35 0,32 0,80
5. G rundbuchkosten einschl. S tra lie n re g u lie ru n g ........................ 11 946,51 20,96 5,03 12,47
6. G ru n fla c h e n ......................................................................................... 1 608,95 2,82 0,67 1,68
7. 1 296,58 2,28 0,54 1,35
8. 644,47 1,13 0,27 0,67
9. 868,04 1,52 0,36 0,92

10. 3 106,78 5,45 1,30 3,24

Summę: 95 788,70 168,05 40,19 100,00

B auvo rb ere itu ng , Baudurchfuhrung und Bau- 
iiberw achung
Der Hersteller der Eisenkonstruktion bearbeitete im Ein- 
vernehmen mit der Bóhlerstahlbau G. m. b. H. auf G rund 
der von ihr erstellten statischen Berechnung die konstruk- 
tiven Einzelheiten des Stahlgerippes, das darnach in der 
W erkstatt vorgerichtet w urde ; die W and- und Decken- 
bleche wurden z. T. erst auf der Baustelle zugeschnitten. 
Der Generalunternehmer, der gleichzeitig die Nachbar- 
zeile ais Z iegelbau ausfiihrte, benutzte im wesentlichen 
die Baustelleneinrichtung dieser Zeile. Die Herstellung 
der Aufienwand und der W ohnungszwischenwande iiber- 
trug er einem Sonderhersteller, lieferte jedoch f iir  erstere 
die Syntoporitschlacke und den Zement. Bis auf die Putz- 
arbeiten wurden die Ausbauarbeiten an Subunternehmer 
vergeben. Die Bóhlerstahlbau G. m. b. H. legte auf 
Grund ihrer bisherigen Erfahrungen den voraussichtlichen 
Verlauf der Bauarbeiten in einem Bauzeitplan fest. Sie 
uberwachte die Bauarbeiten, fuhrte ein Bautagebuch und 
verfo lg te  den Baufortschritt in einem Zeitplan. Der 
Generalunternehmer, der beide Baustellen von einem 
Polier beaufsichtigen lie fi, fuhrte ebenso wie die Eisen- 
firm a eine Bauberichterstattung (Stunden- und M ateria l- 
aufwand), die von der Arbeitsgemeinschaft iibe rp riift und 
erganzt wurde und die die Unterlage fur einen von der 
Arbeitsgemeinschaft gefiihrten Bauzeitplan und f iir  die 
Ermittlung der Rohbaukosten bildete.

B auzeit
Der Rohbau wurde in 65 Arbeitstagen erstellt, geplant 
waren 45. Ursache der Uberschreitung war, da fi der Bau 
wenig mit Facharbeitern und sehr stark mit Lehrlingen be- 
setzt war, wodurch spater auch die Bauzeit der Ausbau
arbeiten verlangert wurde. Verzógerungen im Baufort
schritt traten zudem ein durch:
1. Einstellung der Rustarbeiten (5 Tage), weil Riistholz 

feh lte;
2. Einstellung der Aufienwandherste llung (8 Tage), weil 

die Stutzen nicht geschlammt waren und die in zu 
grofien Stiicken angelie ferte Syntoporitschlacke erst 
gesiebt werden m ufite;

3. Verzógertes Aufstellen der Zwischenwande, weil die 
Tiirzargen feh lten;

4. Verzógertes Einsetzen der Fenster (3 Tage), weil diese 
fertig  beschlagen, aber nicht geó lt w aren ;

5. Unterbrechung der M aurerausbauarbeiten (6 Tage), 
weil die Bauófen nicht geheizt wurden.

Die technische Ausfuhrung
1. D a s S t a h l g e r i p p e .  Die Eigen- und Nutzlasten 
des Hauses werden von haupttragenden Stutzen und 
Unterzugen in der M itte lw and (W ohnungstrennwande)

und von Stutzen in den Aufienwanden aufgenommen 
(Bild 3). Die f iin f Stutzen der M itte lw and (Mittelstutze 
IP 16 (8,25 m) +  IP12 (5,53 m), iib rige  Stutzen (IP 14 +  
IP 12) und die M ittelstutze der Riickwand (IP 10 [8,27 +  
5,4 m]) stehen auf der Kellersohle auf Platten und sind in 
Betonfundamenten verankert (Bild 4). Die 51 Stutzen der 
Aufienw and (Eckstutzen L 110/110/10, Zwischenstiitzen 18) 
laufen ungestofien durch. Nach Ansicht der Bóhlerstahl
bau G. m. b. H. ware es zweckm afiiger gewesen, sie 
ebenfalls im 1. Obergeschofi zu stofien, da dann die 
Richtarbeit erleichtert worden ware. M it Ausnahme der 
zwei M ittelwandstutzen in den G iebeln (][ 8) sind die 
Stutzen in das Kellermauerwerk 27,5 cm unter Erdgeschofi- 
fu fiboden eingemauert. Sie stehen auf der Kellerwand 
auf angeschweifiten Platten und sind im M auerwerk mit 
je zwei Bolzen verankert. Die zwei Mittelwandstutzen 
in den G iebeln (][ 8) stehen auf dem Unterzug iiber Keller 
auf (Bild 5). Die Unterzuge der M itte lw and (Unterzuge 
uber Keller, Erd-, 1. und 2. Geschofi [20, iiber Dach- 
geschofi in den Endfeldern [16, im M itte lfe ld [14) sind 
an die Flansche der M ittelstiitzen (I-Trager) angeschraubt. 
Die M ittelstutze der Riickseite und die mittlere Stiitze der 
M itte lw and bilden einen W indverband. A uf allen vier 
Seiten des Hauses werden die Stutzen in jedem Geschofi 
durch W inkeleisen 40/80/8 verbunden, die unter den 
Deckentragern auf der Innenseite der Stutzen liegen und 
an diese mit W inkeln angeschraubt sind (Bild 6). Aufier- 
dem laufen rings um das G ebaude in jedem Geschofi in 
Hóhe der Sohlbank und der Fensterstiirze zwei Aus- 
steifungswinkel 40/40/4 (Bild 6). Die auf die Unterzuge 
aufgeschraubten Deckentrager (iiber Keller 1 16, iiber 
Erd-, 1. und 2. Geschofi I 14, iiber Dachgeschofi 112) 
laufen auf die Stiitzen der Vorder- und Riickseite zu und 
sind mit diesen durch je zwei Laschen verbunden (Bild 6). 
Infolge der Eigenart der in sich steifen Wandkonstruktion 
ist bei den W andstiitzen mit beiderseitig vollem Wand- 
querschnitt (ohne Fenster- und Tiiróffnungen) in der 
W andebene keine Knickungsmóglichkeit vorhanden. Die 
W indkra fte  werden durch die hierfur geniigend steif aus- 
gebildeten Geschofidecken au f den W indverband 
zwischen der mittelsten Stiitze der hinteren Aufienwand 
und der inneren M ittelstutze bzw. auf die Aufienwande, 
die ais starre Scheiben angesehen werden kónnen, uber- 
tragen. Zur Erhóhung der Sicherheit, insbesondere beim 
Richten, sind in den Eckfeldern leichte Diagonalverbande 
angeordnet. Zunachst wurden die inneren M ittelwand
stutzen und die M ittelstutze der Riickwand bis zum
1. O bergeschofi aufgestellt und die Unterzuge der Keller- 
und Erdgeschofidecke an sie verschraubt. Nachdem die 
Kellerdecke eingebaut w ar, wurden die ubrigen Konstruk- 
tionsteile aufgerichtet. Insgesamt beanspruchte das 
Richten zehn Arbeitstage.
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2. D ie  D e c k e n .  Ober dem Keller lieg t eine Kleinesche 
Decke. Die ubrigen Decken weisen fo lgende Konstruktion 
auf: Auf den oberen Flanschen der in 1,20 m Abstand ver- 
legten Deckentrager liegen unverzinkte W ellb lechplatten 
(Wellenhóhe 3 cm, W ellen lange 10 cm, Starkę 3/4 mm) 
(Bild 7). Auf die Bleche w ird  in einer Starkę von 2 cm 
uber den W ellenbergen Syntoporitbeton aufgebracht, der 
den Einzellastendruck auf die W ellb leche ubertragen und 
seine Durchbiegung verhindern soli. Die Betonmischung 
1 :6 war mit 40 v. H. Kies und 60 v. H. Syntoporitschlacke 
von 1 cm Kórnung vorgesehen. Syntoporitschlacke setzt 
sich zusammen aus 49 v. H. Kieselsaure, 49 v. H. Kalzium 
und 2 v. H. Tonerde und M agnesia. Bei 80 v. H. Poren- 
raum betragt das Raumgewicht 600 kg/m 8. Die W arm e- 
leitung ist f iir  Schlacke 0,164, f iir  Syntoporitbeton 0,274; 
sein Raumgewicht be tragt 950— 1380 kg/m 3. Die Druck- 
festigkeit des Leichtbetons ohne Sandbeimischung betragt

3  Das S tah lge rippe

33—58 kg/cm2, des dichteren Betons mit Sandzusatz 60 
bis 85 kg/cm2. Auf den Syntoporitbeton wurde ein iy2cm 
starker Asphaltestrich zur Aufnahme des Linoleums auf- 
getragen. Zur Befestigung der Rohrputzdecke wurden in 
50 cm Abstand 4/6 cm starkę Traglatten zwischen die 
Deckentrager geklemmt und an diese Holzleisten an- 
genagelt. Die Flachen der W ellbleche und Trager, 
die in dem Luftraum zwischen Deckenblech und Putzdecke 
liegen, sind mit Mennige gestrichen. Vom W erk wurde 
Schlacke bis zu 5 cm Korngrófie angelie fert, die, ob- 
wohl sie gesiebt wurde, fu r die diinne Betonschicht zu 
stark war. H ierauf fuhrt die Bóhlerstahlbau G. m. b. H. die 
geringe Festigkeit des Betons zuruck, der sich, da die 
W ellbleche durch den Beton nicht genugend ausgesteift 
wurden und sich deshalb bewegten, in fo lge dieser stan- 
digen Bewegung an vielen Stellen zerrieb. Da die M óg 
lichkeit besteht, daf3 die Bleche bei der Befórderung ver- 
bogen werden, ist nicht immer gewahrleistet, da fi 2 cm 
Beton uber den W ellenbergen liegen. Eine dunnere 
Schicht kann aber nicht versteifend wirken, zumal die 
Bleche sich wahrend der Bauausfuhrung beim Begehen 
der Decken und in fo lge der Lagerung von Baustoffen auf 
ihnen stets bewegen werden. In die schadhaften Stellen 
wurde spater zwecks besserer Druckverteilung Draht- 
gewebe einbetoniert. Die Schornsteinkasten wurden in 
Ziegelsteinen hochgefuhrt, die Durchbruchstellen in den 
Deckenblechen waren nicht ausgespart, sie mufiten erst 
ausgeschnitten werden. Fur die uberstehenden W ellblech- 
tafe ln waren keine Schornsteinwechsel vorgesehen, was 
die Bauleitung dam it begrundete, da fi die Lage und Kon
struktion der Schornsteine nicht rechtzeitig geklart worden 
ware (mangelnde Arbeitsvorbereitung). Sie mufiten nach- 
traglich eingezogen werden. Bei zwei Schornsteinkasten 
brachte man uberhaupt keine Wechsel in der T ragerlage 
an, sondern begnugte sich damit, die freiliegenden Blech- 
enden auf die hólzernen Latten der Putzdecke abzu- 
stutzen; ein sehr bedenkliches Verfahren, denn wenn das 
Holz schwindet, werden die W ellb lechtafe ln bei Be
lastung durch schwere Gegenstande (Badeofen) nach- 
geben. Bedenklich ist auch, da fi je ein Deckentrager 
durch die au f der Treppenseite liegenden beiden Schorn
steinkasten hindurchgeht. Die fu r sich alle in stehenden 
Schornsteinkasten werden sich mehr setzen ais das Stahl
gerippe, die durch sie gehenden Trager belasten und 
durchbiegen bzw. die Last auf die entsprechende Aufien- 
wandstutze ubertragen. Diese G efahr ist noch nicht be- 
seitigt, wenn, w ie hier angeordnet, diese Trager inner
ha lb der Schornsteinkasten au f ihrer O berseite hohl ver- 
legt werden.
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6  V erb indung  der Konstruktionsg lieder

3. D a s D a c h. Die oberste Geschofidecke ist gleichzeitig 
Dachhauttrager. Ober den zu 3 v. H. geneigten Tragern 
liegen W ellbleche, auf ihnen eine Kiesbetonschicht 1 :4, 
die am W ellenberg 1 cm stark ist, dann 8 cm Syntoporit- 
schlacke und schliefilich ein 3 cm starker Syntoporitbeton. 
Diese letzte Schicht trag t die Pappdachhautlage. Die 
Dachpappe wurde vor dem vo!lstandigen Abbinden und 
Austrocknen der Betonschichten verlegt, was selbstver- 
standlich zu starken Bedenken A n la fi geben mufi. Un- 
dichte Stellen in der Dachdeckung werden zunachst nur 
schwer festzustellen sein, da das W ellblech das Durch- 
dringen der Feuchtigkeit verhindert. Durch Privatdozent 
Dr.-lng. I. S. Cammerer wurden auf unsere Veranlassung 
warmeschutztechnische Messungen am Dach im Zustand 
vo ller Baufeuchtigkeit durchgefuhrt. Ais Warmeschutzwerf 
ergab sich:
Gesamt- m ittl.W arm e le itzah l W drm edurchgangs- G leichwertige 
starkę in Kcal/m h°C zahl in Kcal/m2 h°C Vo llz iege lsta rke  
40 cm 0,71 1.34 42 cm

Nach Austrocknen des Baues w ird das Dach wohl den 
Warmeschutz einer 50 cm starken Ziegelmauer gewahren.

4. D ie  A u f l e n w a n d .  Nach dem Aufrichten des Ge- 
rippes und Verlegen der W ellbleche wurde die Innen- 
seite der Stiitzen mit 0,56 mm starken unverzinkten Blech- 
tafeln verkleidet (Bild 8). Sie haben zur Erhóhung ihrer 
Steifigkeit oben und unten je einen W ulst und werden mit 
Klammern an den Stiitzen befestigt. Diese Sperrbleche 
haben eine zusatzliche, rechnerisch nicht festgelegte, aus- 
steifende W irkung, die eine Beanspruchung des Eisens 
auf 1400 kg/cm 2 gestattet. Hauptzweck der Bleche ist, die 
Aufienw and undurchlassig zu machen und gegen W itte - 
rungseinfliisse zu schutzen. A uf der Innenseite der Haus- 
wand sind die Bleche mit Mennige gestrichen. Nach der 
Anbringung der Sperrbleche wurden auf der W andaufien- 
seite vor die Flucht der aufieren Stiitzenflansche 5 cm 
starkę Bimszementplatten hochgemauert und durch Eisen- 
einlagen in den Langsfugen, die mit den Stiitzen durch 
Klammern verbunden sind, am G erippe festgehalten 
(Bild 9). Ober den Fensteróffnungen liegen mit den 
Stiitzen verbundene W inkeleisen zur Aufnahme der da r
iiber stehenden Bimszementplatten. Nach Versatz einiger 
Schichten Bimsplatten wurde ais Dammstoff zwischen 
Bimsplatte und Sperrblech erdfeuchter Syntoporitm ager- 
beton geschiittet, der den 10 bis 11 cm starken Hohlraum 
ausfiillt. Die vom Syntoporitbeton umschlossenen Eisen- 
teile sollen, auch wenn sie nicht mit M ennige gestrichen 
sind, geniigend gegen Rost geschiitzt sein. A uf der Innen
seite der Sperrblechplatten (in den Raumen) werden 
ebenfalls 5 cm starkę Bimszementplatten hochgemauert. 
Das Stahlgerippe ist also durch die aufieren und inneren 
Bimszementplatten vor W armeschwankungen geschiitzt. 
Fiir die Betonfiillschicht (Zuschlagmaterial 40 v. H. Kies, 
60 v. H. Syntoporitschlacke, vorgeschriebene Mischung 
1 :8 , aber nur 1 :12 ausgefiihrt) w a r eine Schlackengrófie

von 2 cm vorgesehen. Trotz des schon erwahnten Durch- 
siebens w a r die Kórnung g ró fie r, so da fi keine einwand- 
fre ie  Ommantelung der Eisenteile gewahrleistet erscheint. 
Zwischen den aufieren Bimsplatten und den Trager- 
flanschen verblieben 1 cm starkę Luftraume, die das grobe 
M ateria ł nicht ausfiillen konnte. Schwierigkeiten machte 
das Einschiitten des grobkórn igen Betons an den Stellen, 
an denen der Raum zwischen der Bimsplatte und Blech- 
ta fe l durch Ausstiitzungs- oder Verbindungswinkel ver- 
sperrt war.

5. D i e l n n e n w a n d e .  Die W ohnungstrennwande und 
Treppenhauswande wurden ais 10 cm starkę Schlacken- 
steinwande, die W ohnungszwischenwande ais 5 cm starkę 
Gipskoksaschenschlackenwande ausgefuhrt. Fur samtliche 
Tiiren wurden eiserne Zargen verwendet.

Z e it - ,  Lohn- und M a te r ia la u fw a n d  f i ir  Rohbau- 
a rb e ite n

1. S t a h l g e r i p p e  (It. Berichterstattung der Eisenfirma).

M o n t e u r e  A r b e i t e r  P r a k t ik a n t
Stunden Stunden Stunden

1 t  S tah lge rippe  richten. . . . 
1 t  richten einschl. Baustellen-

5,89 10,47 2,84

e in r ic h tu n g ............................... 7,16 15,62 3,52
1 t  W ellb lech  verlegen . . . . 14,40 3,75 8,89
1 m2 W ellb lech  verlegen . . . 0,94 0,21 0,08
1 t W andblech verlegen . . . 12,62 75,30 3,21
1 m2 W andblech yerlegen . . 0,21 0,46 0,03

2. R o h b a u a r b e i t e n .  (W erte der Bauberichterstattung 
und Zeitaufnahmen.) Ein Teil der Ontersuchungsergeb- 
nisse ist in den Tabellen 2 und 3 w iedergegeben. Bei der 
Ausfiihrung sind eine Reihe Verlustarbeiten entstanden, 
dereń Kosten, soweit sie erm ittelt werden konnten, 
3,38 v. H. der produktiven Lohnkosten der Maurerfirma 
betragen.

Lohnkosten in RM

A rt d e r A rb e it ins
gesamt

fu r d ie  Einheit
in v .H . der 

Kosten fu r die 
Gesamtmenge

Nachstemmen d e r Fenster- 
l e ib u n g ............................. 49,33 0,09 RM/m! W and 3,5 v. H.

Sieben der Schlacke f i ir  
d ie  A u fienw and . . . . 56,73 0,10 „ 2,87 „

Decken ausbessern . . . . 96,70 0,22 ,, Decke 23,96 „
Schlacke sieben fu r d ie  

Decken................................ 46,00 0,11 11,4
Podeste, Laufe ausbessern 28,93 0,74 „ 33,0
Stufen ausbessern . . . . 8,28 2,63 RM/mJ Beton 7,75 „
Anschlagschienen bel den 

Zwischenwanden aus- 
w echse ln ............................ 89,96 0,30 RM/m2 W and 16,54 „

375,93

7  Deckenwellbleche
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Um Einblick in die Zweckm afiigkeit der A rbeitsverfahren 
und Kontrollwerte f i ir  die Bauberichterstattung zu er- 
halten, wurden umfangreiche Zeitaufnahm en durchgefuhrt. 
Die hierbei festgestellten verm eidbaren Verlustzeiten 
waren verhaltnisma6ig gering. Ihr prozentualer Anteil 
an der Gesamtarbeitszeit betrug bei:

E rd a u s h u b ..........................................................14,4
B e to n fu n d a m e n łe ..........................................5,5
K elle rm auerw erk............................................... 10,2
Kelle rdecke......................................................... 3,8
A u fle n w a n d e .................................................... 3,4
W ohnungstrennwande.....................................4,8
Geschofldecke.................................................... 8,0
Schornsteinmauerwerk der Geschosse . . 2,10
Dachdecke (ohne E indeckung)..................... 11,00
Podeste und L a u fe ..........................................1,7
Z w isch e n w a n d e ............................................... 1,6
In n e n p u tz ......................................................... 4,2
A uG e npu tz ......................................................... 1,8

8 Yerkeidung der Auflenw and m it W andblechen

Die anteiligen Verlustzeitwerte fur die Stahlkonstruktion 
sind in den W erten fur die Kellerdecke, Auflenwanden, 
Geschofi- und Dachdecke enthalten.

3. D ie  L o h n -  u n d  B a u s t o f f k o s t e n  f i i r  d i e  
R o h b a u a r b e i t e n .  In Bild 10 sind die Lohn- und 
Baustoffkosten ohne Unkosten und Gewinn dargestellt. 
Die Kosten der vorerwahnten Verlustarbeiten wurden d a 
bei ausgeschieden.

Es ergaben sich bei:

B ó h le r s t a h lg e r ip p e b a u  Z ie g e lb a u t e n  

Lohnkosten . . . .  137,90 RM/10 m2 NF 145,54 RM/10 m= NF
Baustoffkosten . . . 270,84 „  277,58 „

Insgesamt: 408,74 RM/10 m! NF 423,12 RM/10 m! NF

Dieser geringe Kostenunterschied erklart sich aus den 
unterschiedlichen Voraussetzungen, die der Ausfuhrung 
der beiden Bauweisen zugrunde lagen( der verschieden- 
artigen Baubetriebsorganisation der Firmen und der un- 
gleichen Entlohnung der A rbe ite r (Bóhlerbau: Lohnarbeit, 
Ziegelbauten: Akkordarbeit). Die durch den Entwurf be- 
dingten Unterschiede (Z iegelbau: 11 bzw. 5 Hauser in 
einer Zeile, 45 m2 NF fur eine W ohnung, 2 W ohnungen 
am Treppenpodest [Treppenhausflache =  11,6 v. H. der 
Geschofiinnenflache]; Bóhlerbau: 1 Haus, 35 m2 NF f iir  
eine Wohnung, 4 W ohnungen am Treppenpodest 
[Treppenhausflache =  6,9 v. H. der Geschoflinnenflache]; 
unterschiedliche Raumaufteilung; Holzba lken- bzw. Beton- 
decken) lassen sich rechnerisch angenahert erfassen.

9  Y erkle idung de r AuOenwand m it B imsbetonplatten

W enn man eine Kostenumrechnung auf gleiche Verhalt- 
nisse vornimmt, erg ib t sich

B ó h le r s t a h lg e r ip p e b a u  Z ie g e lb a u t e n  

Lohnkosten . . . .  129,28 RM/10 m* NF 145,54 RM/10 mJ NF
Baustoffkosten . . . 248,03 „  277,58 „

Insgesamt: 377,31 RM/10 ra' NF 423,12 RM/10 m! NF

Es w a r e n  d a n a c h ,  g l e i c h e  V e r h a 11 n i s s e 
v o r a u s g e s e t z t , b e i  d e n  R o h b a u a r b e i t e n  
d e s  B ó h I e r s t a h I g e r i p p e b a u e s d i e  L o h n 
k o s t e n  11,17 v. H., d i e  B a u s t o f f k o s t e n  10,64 v.H., 
L o h n -  u n d  B a u s t o f f k o s t e n  10,82 v. H. n i e d -  
r i g e r  a i s  b e i m  Z i e g e l b a u .

Bei gleicher Betriebsorganisation und Entlohnung der A r
beiter hatten sich die Lohnkosten zweifellos weiter senken 
lassen. Aus einer Umrechnung kann geschlossen werden, 
daft sich bei gleichartigen Vorbedingungen und Arbeits- 
verhaltnissen die Lohnkosten fur den Bóhlerstahlgerippe
bau um 15—20 v. H. niedriger stellen ais beim Ziegelbau.

D AC H D ECK E  

BETONSTUFEN 

PODESTE UNO LAUFE
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PLATTENWANDE
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retPPENHAUSWiNK

J  SCHORNSTEINE 

co 
u 
D <10in
0
1 
u
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u
O  AUS5ENWANDE

KELLERDECKE 

ft  TRENNWANDE 

|  TREPPENHAUSWANDE 

§  SCHORNSTEINE 

g  UMFASSUNGSWANDE 

BETONFUNDAMENTE

10  Vergleich de r Lohn- und Baustoffkosten der Rohbauarbeiten des 
Bóhlerstahlbaues und der Z iege lbau ten  Zeile 11 a , 12 und 13, be- 
zogen au f 10 m2 Nutzflache

Bóhlerbau

AUSSENWANDE

KELLERDECKE
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Zusam m enfassung
T e c h n i s c h e  G u t e :  Der seit einem Jahr bewohnte 
Bau weist im Gegensatz zu anderen in Haselhorst er
richteten Neubauweisen (Stahigerippe- und Eisenbeton- 
bauten) keinerlei M angel auf, die auf die A rt der Kon
struktion zuriickzufiihren waren. Die Ausfiihrungsmangel 
(Schornsteinwechsel, Verlegen der Deckentrager durch 
Schornsteinkasten, unzulangliche Ummantelung der Eisen- 
teile in fo lge grober Syntoporitschlacke, aufgeriebener 
Deckenbeton) kónnen vermieden werden, wenn die 
Planung vor Baubeginn klargestellt ist, die Baustoffe vor- 
schriftsmafiig bestellt und ange lie fert werden und eine 
strenge Bauaufsicht durchgefuhrt w ird . Die Dach- 
konstruktion ist noch nicht e inwandfre i gelóst (schwierige 
Feststellung der Ursachen f iir  Durchfeuchtung usw.). Nach 
den vorgenommenen Versuchen scheinen W and, Decke 
und Dach im Bóhlerstahlbau, was W arm ehaltung an- 
belangt, den entsprechenden Ausfiihrungen des Ziegel- 
baues gleichwertig zu sein. In bezug auf die anderen 
Leistungsmafistabe (Feuersicherheit, Lebensdauer, Schall- 
dichte usw.) fehlt dieser Nachweis noch. Die ausschliefi- 
liche Verwendung von nicht brennbaren Stoffen fur 
W and, Decke und Dach braucht noch nicht einmal die 
Feuersicherheit des Hauses zu erhóhen. Man w ird  aber 
annehmen kónnen, da fi die Feuersicherheit der Bóhler- 
stahldecken mindestens der der Holzbalkendecken gleich
wertig ist. Der Brennstoffverbrauch bei Einzelheizstellen 
ist normal. Die Bauweise ermóglicht in fo lge der geringen

W andstarken (20 cm) g ró fie re  Nutzflachen ais beim 
Z iegelbau (38-cm-Wand).

B a u z e i t :  Die Vorbere itung der Ausfuhrung durch den 
Generalunternehm er w ar nicht einwandfre i. Die Aus
fuhrung des Baues w ar nicht straff geordnet; es sind des
halb im Baufortschritt eine g ró fie re  Reihe vermeidbarer 
Verzógerungen eingetreten. Bei guter Baustellenorgani- 
sation w ird die Bauzeit kiirzer sein ais beim Ziegelbau, 
vorausgesetzt, d a fi mit der Bauweise vertraute bzw. an 
Neubauweisen interessierte Firmen mit der Ausfuhrung 
betraut werden. Der Bauherr erspart hierdurch Bau- 
zinsen. Der hier beschriebene Bau hatte gut drei Monate 
friihe r fertiggeste llt werden kónnen, so da fi der Bauherr 
1560 RM mehr M iete eingenommen hatte. Die Bauweise 
kann ohne g ro fie  Kostenaufwendung ais Winterbau 
durchgefuhrt werden.

B a u k o s t e n :  Unter der Voraussetzung gleicher Ver- 
haltnisse bezuglich der Planung und Baubetriebsorgani- 
sation und bei Verwendung von Arbeitskraften, die mit 
der Bauweise und den an und fur sich einfachen Arbeits- 
verfahren vertraut sind, werden die Kosten fur die Roh- 
bauarbeiten eines Bóhlerstahlbaues in Berlin bis zu 
14 v. H. geringer sein ais beim Ziegelbau. Die Aus
fuhrung der neuartigen Konstrukrionsteile (Aufienwand 
und Decken) bietet keine besonderen Schwierigkeiten fiir 
Fach- und H ilfsarbeiter, so da fi auch bei Ungeiibten die 
verm eidbaren Arbeitsverluste gering sein werden.

Tabelle 2 :  Vergleich von Leistungseinheitswerten d e r Bauberichterstattung und Ze itaufnahm en f i i r  Rohbau- und Ausbauarbeiten

A rb e its le is tu ng 0)-C
c
LU

Polier 
und 

Monteur * 
B Z

Maurer 
und Zim- 
merer * 
B Z

Bauhilfs-
arbsiter

B | Z

Fahrstuhl- 
fiihrer, 

Stein- u. 
Kalkirag. 
B Z

Zement- 
facharb., 
Wolber 
B I Z

Putzer, 
Rohrer *

B Z

Hilfs- 
monteur *

B Z

Eisen-
arbeiter

B Z

Prak-
tikant

B Z

Lehr 
ir 

3. J 
B

ling
n
ahr

Z

B e to n fu n d a m e n te  herste llen ........................... m3 _ 0,07 1,10 0,28 4,17 2,90 0,06

K e lle r m a u e r w e r k  herste llen ............................. m3 — 0,02 3,28 2,88 3,55 2,49

S ta h ig e r ip p e .  W e rks ta tta rb e it........................... t _ _ _ _ _ _ - — — — — — 33,0 — — — 0,21 — — —
B a u s te lle n e in rich tu n g ....................................... t 0,60 — — — — — — — — — — — — — 2,54 — 0,21 — — —
Montage ................................................................ t 3,22 3,22 — 12,1 16,1 3,22 — — —

Stah igerippe in s g e s a m t....................................... t 3,82 36,2 — 14,6 16,1 3,64 — — —
K e lle rd e c k e .  Deckentrager verlegen ............. t 2,25 2,25 — 8,48 11,3 2,26 — — —

S chalung, W ó lb u n g ......................................... m2 _ _ _ _ 0,28 0,26 0,16 0,03 0,41 0,34 — _ 0,02 — 0,08 0,08 0,02 — — —
Kellerdecke in s g e s a m t......................................... m2 0,02 — — — 0,28 0,26 0,16 0,03 0,41 0,34 — — 2,29 — 10,9 14,5 2,29 — — —

A u B e n w a n d e . S tah igerippe aufste llen ......... t 2,29 _ _ _ _ — — — — — — — 0,04 — 0,49 0,41 0,05 — — —
W andbleche anbringen ................................... m2 0,11

0,08
0,10 —

Bim sdie len und S y n to p o r ith b e to n ............... m2 — _ _ — 0,02 0,53 0,95 — — — 0,90 0,53 0,0/ — 0,56 0,53 — 0,10 —
AuBenwande in s g e s a m t..................................... m2 0,14 — — — 0,02 0,63 0,95 — — — 0,90 0,53 2,15 — 8,10 10,8 2,16 — — —

W o h n u n g s t r e n n w a n d e .  S ta h ig e rip p e ......... t 2,15 _ _ _ _ _ — _ — — — — — — — — — — 0,10 —
S ch la cke n s te in w a nd e ....................................... m2 — _ (1,70 0,78 — 0,01 0,94 — — — — — U, Ob — 0,24 0,32 0,26 — 0,46 —

W ohnungstrennw ande  in s g e s a m t................... m2 0,62 — 0,70 0,78 — 0,01 0,94 — — — — — 1,19 — 4,46 / ,99 1,20 — — —
G e s c h o B d e c k e n . Deckentrager ..................... t 1,19 0,09 — 0,14 0,31 0,08 — — —

Deckenbleche ..................................................... m2 0,02 U, 14 —
Deckenbeton ....................................................... m2 _ _ 0 08 _ 0,48 0,12 0,18 — 0,07 0,17 — — 0,11 — 0,21 0,40 0,10 — 0,14 —

GeschoBdecken insgesam t ............................... m2 0,04 — 0,08 — 0,48 0,12 0,18 — 0,07 0,17
S c h o rn s te in m a u e r w e r k  ................................... m3 — — 3,61 4,18 1,17 0,31 2,92 3,12 0,99

D a c h d e c k e . D e c k e n tra g e r................................. t 2,54 2,54 — 9,56 12.7 2,55 — — —
Deckenbleche ............................................. m2 0.02 0,09 — 0,14 0,31 0,08 — — —
D e c k e n b e to n ........................................................ m2 _ _ _ _ 0,82 0,36 0,28 0,14 0,09 0,14 0,01 —

Dachdecke insgesam t ......................................... m2 0,04 — — 0,04 0,82 0,36 0,28 0,14 0,09 0,14 — — 0,11 0,23 0,20 0,10 — 0,01 0,01 —
T r e p p e n p o d e s te  und  - la u fe  ......................... m2 — — 0,47 — 0,37 0,40 0,05 — 0,78 0,86
Z w is c h e n w a n d e  aus P r u g e lp la t te n  so/100 

e insch l. A u fs te lle n  der Turzargen ................. ma _ _ _ _ _ 0,26 0,48 _ _ _ 0,48 0,34 — _ _ — — — — —

G e s im s  am G ie b e l m auern, e insch lieB lich  
B e to n a u s g le ic h s c h ic h t.........................................

Ifd
m _ _ 0,43 0,24 0,58 0,27

D o p p e lr o h r d e c k e  auf Latten ........................... m2 - - - 0,12 - - — - — - 0,25
* 0,21 — — — — — — — 0,14

In n e n p u tz  (A kkordarbe it) .................................... m2 _ _ _ _ — _ 0,06 — — — 0,24 0,19 — — — — — — - -
In n e n p u tz  e insch l. rohren und f i lz e n ............. m2 — — — — 0,01 — 0,06 — — — 0,29 — — — — — — — 0,16 —
A u B e n p u tz  (A kko rda rbe it) ................................. m2 — — — — 0,09 — 0,11 — — — 0,50 0,27 — — — — — — — —
A u B e n r i is tu n g  ........................................................ m2 _ — — — 0,10 _ 0,02 — — — 0,27 — — — — — — — 0,10 —
W rasenklappen einsetzen ..................................... St — — 0,50 — — — 0,12 0,60 —
H ause ingangstiir m. se itl. Fenster verputzen .. St 4 —
K elle rfenste r e in s e tz e n ............................................. St _ _ 0,53 — — 1,60 —
Kochherde verputzen ............................................... St — — — — 0,38 — — 1,44 —
R ein igungsgruben ..................................................... St — — 8,00 — 2,00 — —
Scheuerle isten anschlagen ................................... m — — 0,16 —
S te m m -u . V e rpu tza rb e iten : Entw asserung . . .  

n .r ,, Elektr. Ins ta lla tio n
144
258 :

Baure in igung ............................................................... — — — — 335 — —
Polier, Postengeselle  und A rb e ite r .................... 197 - - - 64,5 — — 274 —

* Stah igerippe M ontage: In den W erten  der Zeitaufnah men sin die von dem Hi fsm anteur und Praktikanten gele iste ten Stunden enthalten
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Tabelle 3: Stundenoufwond fur d ie Ausfuhrung d e r Rohbau- und A u sbauo rb eiten  (Zeitau fnahm en)

1 2 3 4 I 5
"5-C
c

Zeitau fw and fu r  die E inheit der gele iste ten A rb e it, e rm itte lt durch  Ze itaufnahm e, 
ge trenn t nach A rbe ite rka tegorien

A r b e i t s l e i s t u n g
o
c
©
o

G esam tarbeitsze it ts Verm eidbare sachliche (tvsv) und pers. 
V e rl.-Z t.

(tvpv) *) in 
v. H. 
von 
*)

©
5

Polier
Traser*

Maurer Bauhilfs- 
arteiter

Wolter
Betonarb Lehrling Pnfeer

Montag,-
łrlieiter

Poiier
Trager*

Maurer
Zian.*

Saitilts-
arbeiter

Wolter
Betonart Lehrling Putzer

Mostag.-
Arberter

B e to n -  u n d  M a u r e r a r b e i t e n  
B e to n fu n d a m e n te

Beton (m isch e n , la d e n , v e rfa h re n ,
e ins ta m p fen ) ...........................................

MittelstutzenfuBe betonieren (w ie vo r)
und mauern .........................................

S tu tzenanke rlóche r v e rg ie B e n ...........

m ’

m ’
m ‘

4,54 —  171,36

178,94 204,21 
146,40 —

_

59,5

- 0,00

4,03
0,00
0,36

9,22

22,21
0,00
0,00

- 5,2

6,9
0,00

5,5B e tonfundam ente  in s g e s a m t ................... m* 4,13 1 .,0 2  174,34 — 0,35 - - 0,00 10,40 — —

Nicht erfaBte A rbe itsvo rgange : Betonkarren beischaffen  u. w egbringen. M auersteine, Kies u. Sand beischaffen. Schalholz bere itste llen u. saubern

K e lle rm a u e rw e rk
AuBenwande: Z iege l-K a lkste in  Ver-

putzmauerwerk ............................... m ’ 3,49 101,24 — _ 104,49 _ 0,67
0,00

6,50 — 
23,58 — 
32,45 — 

9,98* __

_ 7,08 
24,00 
23,61 

6,35 
30,69 
18,82 
75,60 

2 77

Verblendmauerwerk: B rustungen . m* 0,72 132.24 — _ 129,96 _
Verblendm auerwerk: P fe i le r ........... m1 — 431,37 — _ 179,32 _
Sturz- u .W iderlagsverputzm auerw . mJ — 366.72 — _ 164,98 _
Verputzmauerwerk uber S tu rz . . . m ’ — 173,86 — _ 213,32 _ 7,19 — 

15,97 —AuBenwande insgesam t ..................... m1 1,26 200,44 — — 174,52 0,20 Z _ 10,0
24,1

4,3
10,20

Innenwande insgesam t ....................... m1 — --- — — 313,84 _ _
S chornste inm auerw erk ......................... m’ — 208,60 — _ 94,22 _ 10,20! __Kellermauerwerk in s g e s a m t................... m‘ 0,92 179,99 — - 155,92 0,14 12,12 — 22,04

Kellermauerwerk insgesam t, Aufm aB
nach V O B ................................................. mJ 0,89 172,72 — — 149,61 - -

N ich t erfaBte A rb e itsvo rgange : Bausto fftransporte . Zw ischenrustung

K e lle rdecke  (K leinesche Decke)
Trager verlegen .....................................
Trager verlegen, a n te il ig .....................
Decke e inschalen, e in sch l. Bei

schaffen der H ólzer .........................
Rundeisen schneiden, b iegen, trans-

portieren ...............................................
Deckensteine be ischa ffen , verm auern ,

Rundeisen ve rl......................................
Mórtel trocken m ischen, au f Decke 

schaffen, Decke vergieBen e insch l. 
Beton transportie ren , annassen . .  

Decke ausschalen, B re tte r und Hólzer
w egscha ffen .........................................

Schalung und W ó lbung  .........................
Kellerdecke in s g e s a m t.................................

2.07*

2,07*
2,07<

6,76

2,39

6,88
16.03
16.03

6,35

2,52

6,76

4,63

20,26
20,26

679,24
4,76

4,76
0,01*
0,04*

0,42

0.00

0,04*, —  I —

0,07
0,49
0,49

0,50

0,15

0,21

0,27

1,13
1,18

0.00
0,00

0,00
0,00

7.0

6.0

2.3

4,5

1,0
4.3 
3,8

Nicht erfaBte A rbe itsvo rgange : Beischaffen der T rager zur Verw endungsste lle . A u fzugge ra t aufste llen und abbrechen. Schalung entnageln
und rein igen

AuBenwande
S tah lgerippe.............................................
Stahlgerippe a n te il ig .............................
Wandbleche: A nb ringen  der Pfannen-

b leche .....................................................
Streichen der P f.-B I. m it M ennige . 
Schlemmen d. Pf. m. Zem entm ilch

Wandbleche insgesam t .......................
Wandbleche ante ilig  .............................
5 cm B im sdie lenplatten a u B e n .........
8 cm Syntoporitbeton m ischen , e in -

b ringen ...................................................
8 cm Syntoporitbeton ante ilig  ...........
5 cm Bim sdie lenplatten in n e n ...........
5 cm B im sdielenplatten innen ante ilig  

AuBenwande insgesam t .............................

— 869,05 44,9 5,2
—  — — — — — 10,56 — — —  — — — 0,55 5,2

—  20,95 1,27 6,0
—  — — — — —   ̂ 3,60 — — — 1 —  — — 0,00 0,00
—  — 6,00 — — —  I — — — 0,00 — — — — 0,00
—  — 6,00 — — — 24,55 — — 0,00 — — — 1,27 4,2
—  — 5,24 — — — : 21,43 — — 0,00 —  i — 1.11 4,2
—  — 14,59 — — 20,94 — — — 0 .5 8  —  i — 0,78 3,8

5,10 _ _ _ _ _ _ 0,00 — — _ _ 0,00
—  __ 4,94 — — —  — — — 0,00 — — — — 0,00_ _ 7,57 __ __ 11,16 — — — 0,05 — 0,22 — 1,4_ _ 7,27 __ __ 10,72! — — — 0 ,0 4 8  —  — 0,21 — 1,4
— — 32,04 — — 31,66 31,99 — — 0,631 -  ] - 0,99 1,66 3,4

Nicht erfaBte A rbeitsvorgange: A u fzu g ge ra t aufste llen  und abbrechen. Eisen beischaffen . Beischaffen der Bleche. Beischaffen der P latten. 
Be ischaffen  der B e tonm ischung . Beischaffen der Platten

Wohnungstrennwande
Stahlgerippe: M itte lw ande ...................

T rep p en h au s w an d e ..............................
insgesam t....................................... . ’ ’
a n te ilig ...............................

Mittelwand: m itW in dverband  m auern
Vollmauerwerk herstellen ................

Treppenhausw and: Tu rzarg en  au fst.
Mauerwerk h e rs te lle n .........................

Unterzug ausm auern ..............................
\*/„k ckensteinwande insgesam t . .’ 
wohnungstrennwande in c n s » m tngstrennwśnde insgesam t

N ich t erfaBte A rbe itsyo rgange :

- - - - 690,28
500,03
648,45

- - - -

—

- 57.17 
16,26
48.17

8.3 
3,2
7.4_ _ _ — — 18,48 — — — — — 1,40 7,4

36,63 _ _ — — — — 0,00 — — — — — 0,00
21,07 _ __ — — — 0,86 — — — — 4,00_ 36,30 11,00 _ — — — 5,15 0,00 — — — 1,10_ 72,94 2,20

7,25 _ _ — — — — 0,00 — — — — 0,00
46,72 0,56 _ — — — 1,28 0,00 — — — 2,7

4,0- 46,72 0,56 — — 18,84 — 1,28 0,00 — — — 1,40

A u fzu g ge ra t au fs te llen , abbrechen. Eisen beischaffen
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Tabelle 3

1 2 3 4 5
Zeitaufw and f i i r  die E inheit der ge le iste ten A rb e it e rm itte lt durch  Zeitaufnahm e.

JZ getrennt nach A rbe ite rka tegorien

A r b e i t s l e i s t u n g
0)
c
Q) G esam tarbeitsze it ts Verm eidbare sachliche (tvsv) und pers .(tvpv) 

V e rl.-Z t. *) in 
v. H

c Polier Maurer Bauhilfs- Wolber Montag.- Polier Maurer Bauhilfs- Wolber Montag.- von
Trager* Zlmm.* arbeiter Betonarb Lehrllng Putzer Arbeiter Trager* Zimm.* arbeiter Betonarb Lehrllng Putzer Arbeiłer •J

Decken der G eschosse
S tah lge rippe : T rager uber ErdgeschoB t — — — — — — 419,72 — — — — — — 17,31 4,00

T rager uber 1. O b e rg e s c h o B ............. t — — — — — — 411,71 — — — — — — 9,02 2,2
Trager iiber 2. ObergeschoB ............ t — — — — — — 605,42 — — — — — — 20,33 3,3
S tah lgerippe in s g e s a m t....................... t — — — — — — 479,57 — — — — — — 15,48 3,3
S tah lgerippe a n te il ig ............................. m2 0,18 3,3

Deckenw ellb leche: stre ichen , schne i-
den, ve rle g e n ........................................ m2 — — — — — — 8,02 — — — — — — 0,54 6,7

m it Krampen befestigen ..................... m2 — — — — — — 7,40 — — — — — — 0,95 12,9
Fórderung (hochziehen m itte ls  Rolle) . m2 — — — — — — 3,07 — — — — — — 0,47 15,3

Deckenwellbleche in s g e s a m t............. m2 — — — — — — 18,49 — — — — — — 1,96 10,6
Deckenwellbleche a n te ilig ................... m2 18,40 2,00 10,6

Syn toporitbe ton : m is c h e n ....................... m2 — — — 2,35* — — — — — — 0,31* — — — 13,2
h o c h b r in g e n ............................................. m1 — — 3,97 — — — — — — 0,00 — — — — 0,00
e inbringen e insch l. D ra h tg e s te ll___ m2 — — — 3,03* — — — — — — 0,39* — — — 12,9
E strichbe ton : m is c h e n ......................... m2 — — — 1,72* — ■ — — — — — 0,08* — — — 4,7

fórdern  .................................................... ma — — 3,09 — — — — — — 0,00 — — — — 0,00
e inbringen, abziehen und stam pfen m* — — — 3,05* — — — — — — 0,35* — — — 11,50

Beton und Estrich in s g e s a m t.......... m2 — — 7,06 10,15* — — — — — 0,00 1,13* — — — 6,60
Decken der G e s c h o s s e ........................... — — 7,06 10,15* — — 24,05 — — 0,00 1,13* — — 2,18 8,00

N ich t erfaBte A rb e itsyo rg a ng e : A u fzuggera t aufs te llen , abbrechen. Eisen beischaffen

Schornsteinm auerwerk 

2 rohrige  Schornsteine
Erd- b is 3. 
Obergesch. m3 269,2 0,00 0,00

6rohrige  Schornsteine gew óhnlich. m3 — 248,0 — — — — — — 7,00 — — — — — 2,50
7rohrige Schornsteine Mauerwerk m3 — 179,0 — — 143,2 — — — 1,90 — — 5,4 — — 2,30

l  vermauern 
Ziegelm auerwerk in s g e s a m t............... m3 _ 235,0 _ _ 62,51 _ _ _ 3,30 _ _ 2,36 _ _ 1,90
Schornste inm auerw erk 

v e rb le n d e t...................
uber Dach,

_ 444,0 _ _ _ _ _ _ 38,0 _ _ _ _ _ 8,50
Schornste inabdeckung aus Beton, 

E inschalen, Beton m ischen und 
e in b r in g e n ............................................. 941,59 1017,84 0,00 0,00 0,00

S chornsteinm auerwerk .. — 250,57 18,86 — 59,48 — — — 4,62 0,00 — 2,24 — — 2,10

N ich t erfaBte A rbe itsvo rgange : A usschalen  und re in igen der S chalung. M ateria ltransporte , Zw ischenriis tung

Dachdecke
S ta h lg e rip p e .............................................
S tah lgerippe a n te il ig .............................
D ecke n w e llb le ch .....................................
D eckenbeton: 3,8 cm A u s g le ich sch .:

m is c h e n ..................................................
h o c h b r in g e n .........................................
e in b r in g e n ........................................... ..
8 cm S yn toporit fó rde rn  u. e inbr. 
3 cm D eckensch ich t: m ischen . . .

fó rd e rn ................................................
e in b r in g e n .........................................

Deckenbeton insgesam t .....................
Dachdecke ....................................................

5,78*

2,80*

8,58*
8,58*

6,11
0,39
8,626,11

21.83
21.83

5,39‘

3,00*
8,39*
8,39*

764,55
7,41

18,49

25,90

1 ,20*

0 ,00*

1 ,20*
1 ,20*

0,63

0,00
1,07
0,63

2.33
2.33

1,44'

0,03* 
1,47* 
1.471

18,36
0,18
1,96

2,14

N icht erfaBte A rbe itsyo rgange : Aufzuggera te  aufste llen und abbrechen. Eisen beischaffen

2,4
???
10,6

10.3 
20,8
25.0
12.4 
10,3 
0,00

1,0
13.011.0

Treppenpodeste  und Laufe
Podeste: E in s c h a le n .............................

D rah tge flecht an Trager befestigen 
K leinsche Steine, Rundeisen verlng. 
M ischen von Beton und Ein-

sch lem m en.........................................
A usschalen  ..........................................

Podeste in s g e s a m t...............................
Laufe: Einschalen .................................

D rah tge flecht an T rager befestigen 
K leinsche S te ine, Rundeisen verleg. 
Beton m ischen und e inschlem m en
A usscha len  .........................................

Laufe Insgesam t ...................................
T reppenpodeste  und Laufe insgesam t

m 2 33,65 0,21
m* — 3,05 — — — — — — 0,10 — — — — —
m 2 — 22,52 — — — — — 0,00 — — — — —

m 2 — — 21,18 _ — — — — _ 0,53 — ' — — —

m2 — — 2,58 — — — — — — 0,07 — — — —
m2 — 59,22 23,76 — — — — — 0,31 0,60 — — — —
m 2 — 19,09 — — — — — — 1,27 — — — — —
m2 — 3,05 — — — — — — 0,10 — — — — —
m 2 — 21,25 — — — — — — 0,20 — — — — —
m 2 — — 20,67 — — — — — — 0,81 — — — —
m2 — — 3,10 — — — — — — 0,00 — — — —
m 2 — 43,39 23,77 — — — — — 1,57 0,81 — — — —
m a — 51,51 23,76 0,62 0,69 — — — —

0,6
3.3 

0,00

2,5
2.7
7.0
1.1
3.3 
0,9 
0,9 
0,0 
5,1
1.7

N icht erfaBte A rbe itsvo rgS nge : Baustoffe  beischaffen. Schalung re inigen

Zw lschenw ande aus P ruge lp la tten  5 cm
stark

a )T iirz a rg e  1,95/50 s te l le n .......................
W and aufste llen .....................................
W andę a ) ....................................................

b )W and  ohne O ffnung : W and b , .....
W and ba ...........

W andę b ) ..................................................
c) Turzarge 1,77/2.20 s te l le n ........

W and h e rs te lle n .....................................
W andę c) ..................................................

d) Turzarge 0,85/1,95 und 2,05/2,20 . . . .
W and h e rs te lle n .....................................
W andę d ..................................................

e) Turzarge 0,85/1,95 s te l le n ...................
W and h e rs te lle n ......................................
W andę e) ..................................................

P rugelwande und Zargen e rs te lle n .. .
G esim s am Giebel mauern (F lachsch ich t) 14,33

9,60
12,30
17,88
9,70

12,47
10,J1
3,25

21,96
23,45
30,50
24,78
32,91

4,05
11,84
12,32
15,38

16,31

6,25
27,01
39,05
13,14
16,78
14,47
4,95

30,86
33,11
29.25 
22,57 
30,37 
20,45 
13,97 
10,41
20.26

-  0,17

0,00
0,00
0,00
0,72
0,00
0,46
0,00
5.27
5.27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,43

0,78

0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,02
0,00
0,62
0,62
0,00
0,94
0,94
0,00
0,00
0,00
0,14

0,0
0 0
0,0
3,3
0,0
1,»
0,0

11,1
10,4
0,0
2,0
1.5 
0,0 
0,0 
0,0
1.6 
3,1

N ich t erfaBte A rbe itsvo rgange : Z w ischen riis tung
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Gute Einzelgestaltung Regierungsbaumeister Karl Erdmannsdorffer, Munchen

Nach landlaufiger Laienansicht endet die Tatigkeit des 
Baugestalters mit der Fertigstellung der E ingabeplane. 
Damit hat er seine Schuldigkeit getan und kann gehen. 
Wenn er sich etwa nicht dam it zufrieden g ib t und dem 
Bauherrn seine Dienste fu r die w e ite re  Bearbeitung des 
Bauvorhabens anbietet, so w ird  ihm das nicht selten ais 
dreister Versuch ausgelegt, das ausbedungene Honorar 
in ungerechtfertigter W eise zu erhóhen. W as sollte der 
Baugestalter an einem einfachen Bauwerk noch zu tun 
haben? Ja, wenn ein g ro fia rtig e r Eingang, ein reich- 
gegliedertes Gesims oder ga r eine „S tilfo rm " vorgesehen 
ware, dann kónnte man seine M itw irkung yie lle icht nicht 
ganz entbehren. A ber so ist alles schon im Plan fest- 
gelegt, Fenster und Turen sind eingezeichnet, je tzt ist es 
doch wirklich nur Sache der Handwerker, den Bau genau 
nach dem Plan auszufuhren.

Ist eine derartige Verkennung der N o tw end igke it sorg- 
faltiger Einzeldurchbildung verwunderlich, wenn nicht nur 
Auch-Architekten, sondern le ide r nicht w enige Kollegen, 
die sich grofie Kunstler zu sein dunken, die „kunstlerische" 
Arbeit des Baugestalters in der A nfertigung schmissiger 
Skizzen und Schaubilder erschópft sehen und alle  unter- 
geordneten Aufgaben ihren angestellten Technikern oder 
dem Bauunternehmer uberlassen? W as h ilft aber der 
eleganteste Entwurf, wenn die Ausfuhrung nicht das er
fullt, was die Zeichnung versprach, w e il zu plumpe, mafi- 
stablich verfehlte Gesimsbildungen, roh und lieblos aus-

gebilde te Turen und Fenster, eine geschmacklose Farb- 
gebung und anderes mehr den Gesamteindruck erheblich 
beeintrachtigen, oder wenn in fo lge m angelnder Beruck- 
sichtigung der technischen und handwerklichen Voraus- 
setzungen sehr ba ld  Bauschaden auftreten? W ievie l von 
den „Bausunden" der letzten Jahre, die je tzt ans Licht 
kommen, ist nicht au f die „m oderne Architektur" zuruck- 
zufuhren, sondern einzig darauf, da fi sich die entwerfen- 
den Baugestalter einfach nicht darum gekummert haben, 
ob und w ie ihr Entwurf im einzelnen technisch einwand- 
fre i in die W irk lichkeit ubersetzt werden konnte.

Denn wenn ein Bauwerk —  es sei g ro fi oder klein —  an- 
sprechend und e inwandfre i gestaltet sein soli, dann mufi 
es bis in die letzte Kleinigkeit so zweckm afiig und so 
schón durchgefuhrt werden, ais es mit den vorhandenen 
M itteln uberhaupt móglich ist. Es genugt nicht, d a fi die 
Verhaltnisse des Ganzen w ohlabgew ogen sind. W ie  z. B. 
in den einzelnen Flachen die Fenster- und Turóffnungen 
verte ilt sind, w ie die Gesamtheit der O ffnungen zu der 
verb le ibenden W andflache steht, w ie die Fenster selbst 
bemessen und unterteilt sind, das alles ist ebenso wichtig. 
Daruber hinaus mussen A rt und Farbę des Putzes und 
a lle r sichtbar bleibenden Baustoffe gut au feinander ab- 
gestimmt sein, und nicht zuletzt ist die handwerkliche 
Durchbildung der Einzelheiten entscheidend. Dieses Ge- 
stalten hat bei einfachen Bauten freilich verdammt wenig 
mit „Kunst" zu tun. Aber sind etwa die vielen burger-

Nebengebaude an einem Postamt (Rodach O fr.). Ein Beispie l, das besonders deutlich d ie  schóne W irkung e iner sorgf5 ltigen handwerklichen 
Durchbildung zeigt. Auf Reprósentation durch Schmudcformen, w ie  man sie fruher bei „S taa tsgebauden" fur unerlaBlich hie lt, wurde bewuflt ver- 
fchtet. Um so gróGerer Nachdrudt ist h ie r w ie  bei a llen  Neubauten der Reichspost in Bayern darau f ge leg t worden, d a lł a lle  Einzelheiten bis in» 
letzte sorgfaltig durchgebildet und d ie  verwendeten Baustoffe in ih re r W erkstoff- und Farbwirkung gut aufe inander abgestimmt sind (Dachdeckung, 
^Struktur, Bruchsteinmauerwerk, Fensterausbildung usw.l
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Dachgaube (Postkarrenschuppen M indelheim , Schw.) Schindeln und 
Dachfensłer aus Larchenholz, Gaubenspitze aus Kupfer

Fenstervergitterung (Posłamt Eisenberg, Pfalz). Einfache, durchgeschobene 
Rundeisensłabe, dazwischen Posłhórner und Jahreszahl

lichen W ohnbauten fruherer Jahrhunderte, auf denen die 
Schónheit unserer alten deutschen Stadtbilder, wie 
Rothenburg, Dinkelsbuhl, N órd lingen usw., beruht, alles 
Kunstwerke? G ew ifi nicht. Sie sind nur meisterhaft ge- 
staltet, sie sind alle Zeugen einer anstandigen, ge- 
diegenen Baugesinnung. Und da rau f kommt es beim 
Bauen in erster Linie an.

Zum Gestalten eines Bauwerks reicht heute der so
genannte Eingabeplan bei weitem nicht aus; er ist zu
nachst nichts anderes ais ein mit Linien und Strichen be- 
zeichnetes Stuck Papier, aus dem jeder das herauslesen 
w ird , was ihm sein mehr oder m inder entwickeltes Vor- 
stellungsvermógen eingibt. Im Eingabeplan liegt wohl 
die Zahl und Verte ilung der Fenster usw. fest, allenfalls 
sind noch die Rohmauermafie eingeschrieben, aber 
w eitere Einzelheiten sind darin nicht enthalten. Um alle 
E inzelfragen der Gestaltung zu klaren und ihre Lósung 
den ausfuhrenden Handwerkern so zu yermitteln, dafi 
keine Zweife l mehr bestehen kónnen, ist noch eine grofie 
Zahl von W erk- und Einzelzeichnungen erforderlich. 
Selbst bei einem ganz einfachen W ohnhaus w ird ein 
gewissenhafter Baugestalter davon wenigstens 20 bis 
30 Blatt anfertigen. Ohne enge Fuhlungnahme mit dem 
ausfuhrenden Handwerker, vo r allem, ohne genaue Be- 
rucksichtigung der besonderen handwerklichen Arbeits- 
weisen ware eine solche Durcharbeitung nutzlose Papier- 
vergeudung. Umgekehrt w ird  aber auch nach den besten 
W erkzeichnungen nur der tuchtige Handwerker mit ge- 
schultem Vorstellungsvermógen die Arbeiten einwandfrei 
und sinngemafi ausfuhren kónnen. Um die befriedigende 
Einzeldurchbildung eines Bauwerks zu gewahrleisten, 
mufi sich der verantwortungsbewufite Baugestalter eben
so in das Wesen der handwerklichen Arbeitsvorgange 
hineindenken kónnen w ie sich der Handwerker bemuhen 
soli, den Forderungen des Baugestalters in schónheitlicher 
Hinsicht verstandnisvoll Rechnung zu tragen.

W ede r der Baugestalter noch der Handwerker kónnen 
die fu r eine e inwandfre ie Einzeldurchbildung von Bau- 
werken erforderlichen Kenntnisse und Fahigkeiten 
theoretisch erlernen,- beiden tut eine grundliche praktische
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Eingang iuroffenenVor- 
halle iPostamt Dorfen, 
Obb.l. AbschluB durch 
sdimiedeeisernes G itfer, 
das den Rhythmus der 
Fenstervergitłerung auf- 
nimmt

Schulung not. Leider ist es heute o ft nicht leicht, dem 
Nachwuchs diese Schulung zu verm itteln. Nachdem noch 
immer ein grófier, ja  der g ró fite  Teil des privaten Bau- 
schaffens ohne M itw irkung be fah ig ter Baugestalter und, 
wenn auch in geringerem M afie , ohne Heranziehung 
tuchtiger Handwerksmeister e rfo lg t, ist es die besondere 
Pflicht des Staates, bei óffentlichen Neubauten die 
Gelegenheit wahrzunehmen und fu r die praktische Aus
bildung von Baugestaltern w ie  fu r die Schulung von 
Handwerkern zu sorgen. In vo rb ild licher W eise geschieht 
dies z. B. bei den Neubauten der bayerischen Reichspost- 
verwaltung. Von Anfang an w a r es die Absicht des 
Leiters dieser Bauverwaltung, M in is teria lra t Poeverlein, 
und seiner Referenten, den jungen Architekten, die von 
der Hochschule kommen, w ahrend der Vorbere itungszeit 
zur Regierungsbaumeisterprufung die M óglichkeit zu 
praktischer Ausbildung am Zeichentisch und an der Bau- 
stelle zu bieten; ein g ró fie r Teil des bayerischen Nach- 
wuchses ist durch diese vorzugliche Schule hindurch- 
gegangen. Doch auch der H andw erker au f dem Lande 
sollte Gelegenheit erha lten , zum Teil schon vergessene, 
aber noch keineswegs vera ltete handwerkliche Arbeits- 
weisen w ieder kennenzulernen. So mógen au f den fo l- 
genden Seiten an Stelle v ie le r W o rte  gerade Beispiele 
aus diesem Schaffen der bayerischen Reichspostverwaltung 
erlautern, was unter einer bis ins letzte uberlegten und 
gemeisterten Einzelgestaltung eines Bauwerks zu ver- 
stehen ist.

Turdien sus rauhen, ungesaumten Fóhrenbrettern in rauher Brudistein- 
mouer (Postamt Steingaden], Das Turchen in d e r Einfriedung mufi nicht 

■̂ er die ubliche Staketentur sein. Dem geschidcten Baugestalter b ieten 
sidi yersdiiodene Móglichkeiten, je nach dem W erksto ff des Turchens, 

audi nadi der A rt der Einfriedung. W ichtig ist nur, doO nichts ge- 
unstelt wirkt, daB vielmehr a lles den einfachen H andw erksregeln  ent- 

spridit
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l  :

Postamteingang iSchwarzenfeld Opf.). Tur mit schraglaufender Aufdop- 
pelung und Oberlicht. Die Hauseingangstur ist gewissermallen die 
Visitenkarte eines Hauses; man soli e iner Tur sofort ansehen kónnen, 
ob  es sich um den Haupteingang, den Zugang zu Amtsraumen, oder zu 
W ohnungen, e ine Einfahrt o de r ein G aragen to r handelt. Bei keinem 
anderen Teil eines G ebaudes sind Form und Durchbildung von so aus- 
sch laggebender Bedeutung

Blumenfenster und Kellerluke iPostamt W órth a. d. Donau). W iev ie l 
richtiger ist es oft, ein solches Blumenfenster anzuordnen an Stelle eines 
aufwendigen Erkers, der ais Fremdkórper in der Hauswand sitzt

,V

Zw eifluge lige  Einfahrtstur aus gehobelten 
Fóhrenbrettern in e iner geweiflten Belonmauer 

(Postamt Schliersee, O b b  l

■ 1

■
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Ł Ue' m! N e b e n e in 9 a n 9  iPos,amt Rodach). Aufschrift und 
geschmiedet. Sodcel ganz n iedrig  und unauffallig
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G itte rtu r zwischen Betonpfeilern (Postwohn- 
gebaude, Bad W iessee]. Vom Sockel bis hinauf 
zum Gesims und zum Kaminkopf g ibt es keine 
bauliche Einzelheit, dereń liebevolle, handwerk- 
liche Durchbildung fur d ie  Gesamtwirkung eines 
Bauwerks nicht ebenso wichtig ware, wie der 
Entwurf des Hauses selbst

Vordach (Postamt Gundelfingen, 
Schw.l. Feinere Behandlung der
Larchenholzteile mit Rucksicht auf d ie  
Struktur der verbandeten W and- 
flachen
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Warłeraum (Postamt W orm ensteinadi, O fr.l. Keine bauliche Schmudcform, o be r sorg- 
fóltige werkgerechte Durchbildung. Der Schmudc beschrankt sich auf d ie  W a n db ilde r

Etofahrt iPcstkarrenschuppen Postamt H auzenberg, Bayr. W a ld).

roc*'en8 aus aus9 esóglen Brettern, gehobe lt und 
fl#slridien
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Um friedungsplanke und
Bruchsteinmauer iPostwohn- 
gebaude Bad Wiessee)

Brunnentrog an e iner U m friedung iPostamt 
Rodach Ofr.). Selbst eine so einfache und be- 
scheidene Sache beda rf so rg fa ltige r Oberlegung, 
wenn sie in der Ausfiihrung richtig, gewisser- 
maften ,,selbstverstandlich" aussehen soli. Bei 
d ieser Seite der Gesfciltungsarbeif handelt es 
sich eben nicht darum, etwas Besonderes zu 
schaffen, sondern darum, durch geschickte lo - 
sungen Ungereimtheiten in Form und Baustoff- 
wirkung zu vermeiden
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