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neue  g e s e t z l ic h e  r e g e l u n g  d e s  k a r t e l l w e s e n s
Erleichterte Auflosung von Kartellen — Bildung von Zwangskartellen — Verbot 
der Errichtung neuer Betriebe

Allgemeines
In Heft 29 haben w ir unter „Kurze Nachrichten" bereits 
nach Ausfuhrungen Dr. h. c. W a g e n e r s  uber die Ab- 
sichten der Reichsregierung auf diesem G ebiete des 
Wirtschaftslebens kurz berichtet. Am 15. Juli d. J. sind nun 
zwei neue Gesetze in K raft getreten, die einerseits eine 
A n d e r u n g  d e r  b i s h e r i g e n  K a r t e I I v e r o r d - 
n u n g bringen, andererseits die E r r i c h t u n g  v o n  
Z w a n g s k a r t e l l e n  vorsehen. M it beiden Gesetzen 
werden in die Hand des R e i c h s w i r t s c h a f t s -  
m i n i s t e r s  (bei den Zwangskarte llen z. T. auch des 
Reichsministers f iir  Ernahrung und Landwirtschaft) weit- 
gehende Machtbefugnisse gelegt mit dem Zweck, i m 
I n t e r e s s e  v o n  Ge s a m t w i r t s c h a f t  u n d  G e 
m e i n w o h l  rasch und wirksam gegen Schwierigkeiten 
und Ubelstande auf dem G ebiete des Kartellwesens vor- 
zugehen, die sich unter dem Einflufi der Wirtschaftskrise 
besonders fiih lba r gemacht haben. Es soli dam it auch 
ein e r h ó h t e r  E i n f l u f i  d e r  R e i c h s r e g i e r u n g  
au f  d i e  M a f i n a h m e n  e i n z e l n e r  K a r t e l l e  
gewonnen werden, die ihre wirtschaftliche Machtstellung 
durch ungerechtfertigte Preisforderungen oder andere 
Bindungen mifibrauchen. Die beiden Gesetze gre ifen nur 
die dringendsten Fragen heraus, wahrend eine v o I I - 
k o m m e n e  N e u o r d n u n g  d e s  K a r t e l l w e s e n s  
s p a t e r e r  Z e i t  v o r b e h a l t e n  b l e i b t .

Beide Gesetze, die mit dem Tage ihrer Verkiindung in 
Kraft traten und zu denen eine kurze Begrundung 
gegeben w ird, sind f i i r  d i e  B a u s t o f f i n d u s t r i e  
und in ihrer Auswirkung auch f u r  d i e  B a u w i r t 
s c h a f t  von g ró fie r W ichtigkeit.

Anderung d er K a rte llv e ro rd n u n g  (vom 15. 7. 1933 
Reichsgesetzblatt I, N. 82).

Die Kartellverordnung —  richtiger die „V  e r o r d n u n g 
g e g e n  d e n  M i f i b r a u c h  w  i r t s c h a f 1 1  i c h e r  
M a c h t s t e l l u n g e n "  stammt vom 2. Nov. 1923 und 
hat durch die Notverordnung des Reichsprasidenten iiber 
„Mafinahmen auf dem G ebiete der Rechtspflege und 
Verwaltung" vom 14. Juli 1932 I. Teil Kapitel VI bereits 
Anderungen inbezug auf das Karte llgericht erfahren.

Diese Verordnung be fa fit sich bekanntlich mit „V ertragen 
und Beschliissen", welche Verpf1ichtungen iiber die Hand- 
habung der Erzeugungen oder des Absatzes, die A n 
wendung von Geschaftsbedingungen, die A rt der Preis- 
festsetzung oder die Fórderung von Preisen enthalten 
(Syndikate, Kartelle, Konventionen und ahnliches).

Nach §4 der Verordnung kónnte f i ir  solche Vertrage 
oder Beschliisse, die das Gem einwohl ge fahrden, durch

den Reichswirtschaftsminister beim Kartellgericht die 
N ichtigkeit beantragt werden.

Jetzt w ird d i e  N i c h t i g k e i t s e r k l d r u n g  f iir  den 
Vertrag oder Beschlufl oder Teile derselben i n d ie  
H a n d  d e s  M i n i s t e r s  g e l e g t ,  die zeitraubende 
Entscheidung durch das Kartellgericht ausgeschaltet.

W enn der Reichswirtschaftsminister nur einen Teil f iir  
nichtig erklart, so hat er auch allein daruber zu ent- 
scheiden, ob und inw ieweit das die N ichtigkeit anderer 
Teile nach sich zieht.

§ 9  tra f bisher Vorsorge gegen die u n b e r e c h t i g t e  
V e r h a n g u n g  v o n  S p e r r e n  gegen Betriebe und 
Verkaufsstellen, die sich den Festsetzungen der Kartelle 
nicht fiigen.

Das Gesetz w ill nach seiner Begrundung die Bestrebungen 
wirtschaftlicher Verbande, d ie  A u f r e c h t e r h a l t u n g  
e i n e s  e h r b a r e n  u n d  w i r t s c h a f t l i c h  g e -  
s u n d e n  B e r u f s s t a n d e s  sicherzustellen, nachdriick- 
lich fórdern. Der §9  hat daher einen Zusatz erhalten, 
d a fi „d ie  Einschrankung der wirtschaftlichen Bewegungs- 
fre ihe it besonders dann n i c h t  a i s  u n b i l l i g  be- 
zeichnet werden kann, wenn der Geschaftsbetrieb von 
Personen gele itet w ird , die die im Geschaftsverkehr 
nótige Zuverlassigkeit nicht besitzen". Dazu gehórt auch 
die Anbietung oder der Verkauf von Gutem  oder 
Leistungen, die unter W iird igung  der Belange des Be- 
triebes sowie der Gesamtwirtschaft oder des Gemein- 
wohls ais volkswirtschaftlich ungerechtfertigt anzusehen 
sind. D a m i t  s o l l e n  s o w o h l  P r e i s s c h l e u d e r e i  
w i e  a u c h  P r e i s w u c h e r  g e t r o f f e n  w e r d e n .

G esetz iib e r  d ie  Errichtung von Z w a n g s k a rte lle n
(vom 1 5 .7 .1 9 3 3  Reichsgesetzblatt I, Nr. 82).

Dieses Gesetz ist das wichtigere, da es den Reichs
wirtschaftsminister (eventuell Reichsminister f iir  Ernahrung 
und Landwirtschaft) ermachtigt, einerseits g e w  i s s e 
W i r t s c h a f t s b e t r i e b e  z u  Z w a n g s k a r t e l l e n  
z u s a m m e n z u s c h l i e f i e n ,  andererseits die E r 
r i c h t u n g  n e u e r  B e t r i e b e  auf einze!nen W irt- 
schaftsgebieten z u  v e r b i e t e n .

§ 1 dieses Gesetzes bestimmt, da fi der Reichswirtschafts
minister zum Zwecke der M arktregelung Unternehmungen 
zu Syndikaten, Kartellen, Konventionen oder ahnlichen 
Abmachungen zusammenschliefien oder an bereits be- 
stehende derartige Zusammenschlusse Unternehmungen 
anschliefien kann, „wenn der Zusammenschlufi unter 
W iird igu ng  der Belange der Unternehmungen sowie der 
Gesamtwirtschaft und desGemeinwohls geboten erscheint".
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D a m i t  k ó n n e n  a l s o  Z w  a n g s k a r t e 11 e g e 
s c h a f f e n  w e r d e n ,  und es w ird  dam it den Wunschen 
gewisser Industrien (Zementindustrie!) Rechnung getragen, 
wobe i allerd ings eine verstarkte Staatsaufsicht gegen 
CJberspannungen von einseitigen Interessen in den Kauf 
genommen werden mufi.

A u f diese Zwangskarte lle findet die Karte llverordnung 
in ihrer Fassung, w ie sie zuletzt durch die Notverordnung 
vom 14.6.1932 geandert worden ist, Anwendung. A u s -  
g e s c h l o s s e n  i s t ,  ais dem Charakter eines Zwangs- 
kartells nicht entsprechend, naturlich d a s  K u n d i -  
g u n g s r e c h t  nach § 8 dieser Verordnung.

Zur Kundigung berechtigte nach diesem Paragraphen ein 
w i c h t i g e r  G r u n d .  Ais solcher w ar anzusehen der 
Umstand, da fi die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit des 
Kundigenden, insbesondere bei der Erzeugung, dereń 
Absatz oder der Preisgestaltung „unb illig  beschrankt" 
wurde.
Nach §5  kann die „Errichtung neuer Unternehmungen 
sowie die Erweiterung des Geschaftsbetriebes oder der 
Leistungsfahigkeit bestehender Unternehmungen" fu r eine 
bestimmte Zeit verboten werden durch den Reichswirt- 
schaftsminister oder von seiner Einwilligung abhangig 
gemacht werden. Die „besonderen Bedurfnisse eines 
bestimmten W irtschaftszweiges" mussen das unter W urd i- 
gung der Belange der Gesamtwirtschaft und des Gemein- 
wohls geboten erscheinen lassen. Unter diesen Voraus- 
setzungen kann der Reichswirtschaftsminister auch den 
Umfang der Ausnutzung bestehender Betriebe regeln.

(Die Yorschrift findet ubrigens keine Anwendung auf

Gewerbe, dereń Betrieb von einer an den Nachweis 
des Bedurfnisses gebundenen Erlaubnis abhangig ist.) 

Nach der Begrundung sollen dadurch vor allem F e h l -  
l e i t u n g e n  d e s  K a p i t a l s  vermieden werden, das 
die W irtschaft heute dringend benótigt und die Neu- 
an lage von Betrieben dort verhindert werden, wo die 
vorhandene Produktionsanlagen offensichtlich dem Be
da rf genugen.

§ 6 bestimmt: eine Entschadigung durch das Reich wegen 
eines Schadens, der durch ein Vorgehen au f G rund dieses 
Gesetzes entsteht, w ird  nicht gewahrt.
Die ubrigen Paragraphen des Gesetzes regeln lediglich 
seine Durchfuhrung.

S chlufłbem erkung zum  Z w an g skarte llg ese tz
In der amtlichen Begrundung zu diesen beiden Gesetzen 
w ird nachdrucklich betont, da fi das Gesetz k e i n e s - 
w e g s  d e n  Z w e c k  v e r f o l g e ,  die bestehende W irt- 
schaftsordnung, die auf der ln itia tive und Verantwort- 
lichkeit des einzelnen Unternehmers beruhe, grundsatzlich 
zu andern und etwa e i n e r  s t a a t l i c h e n  P l a n -  
w i r t s c h a f t  den Boden zu ebnen.

Es soli unbedingt nur ais „u ltim a ra tio " und da zur 
Anwendung kommen, w o alle Móglichkeiten eines gut- 
lichen Ausgleiches erschópft sind. Vor Zwangszusammen- 
schlussen w ird also der M inister zunachst gutliche 
Einigungsverhandlungen zu versuchen haben.

Im ubrigen sollen die Zwangskartelle nicht einseitigen 
Unternehmerinteressen dienen, sondern alle von der 
M arktlage beruhrten Kreise, insbesondere den Abnehmer 
und Konsumenten berucksichtigen. Fr. E.

GESETZ ZUR SICHERUNG DER 
GEMEINNUTZIGKEIT IM WOHNUNGSWESEN

Vom 14. Juli 1933. Reichsgesetzblatt I, Nr. 82

Nachprufung der Geschaftsgebarung — Anderung der GNV

Die wirtschaftlichen Ubelstande, die sich in der Geschafts- 
gebahrung auch bei den „gem einnutzigen W ohnungs- 
unternehmungen" im Sinne der Gemeinnutzigkeitsverord- 
nung (kurz G NV) des Reichsprasidenten vom 1.12.1930 
mehrfach gezeigt haben, gaben die Veranlassung zu 
diesem Gesetz, das die Verbande von W ohnungsunter- 
nehmen und die Vereinigung solcher Verbande, ab- 
gesehen von der schon bestehenden laufenden Aufsicht, 
einer b e s o n d e r e n  N a c h p r u f u n g  i h r e r  G e - 
s c h a f t s g e b a h r u n g  unterw irft, uber dereń N ot- 
w endigkeit und Ausdehnung im Streitfa ll der R e i c h s -  
a r b e i t s m i n i s t e r ,  und zw ar bindend f iir  Gerichte 
und Verwaltungsbehórden, entscheidet.

O r g a n e  f i i r  d i e  U b e r p r u f u n g  sind:
1. bei O rganen der staatlichen W ohnungspolitik die nach 
§ 2 8  der Gemeinnutzigkeitsverordnung z u s t a n d i g e  

A n e r k e n n u n g s b e h ó r d e ;
2. bei anderen Wohnungsunternehmen und Verbanden, 
die sich auf ein Land beschranken, die o b e r s t e 

L a n d e s b e h ó r d e  ;
3. bei Verbanden, die uber die Grenzen eines Landes 
hinausgehen, der R e i c h s a r b e i t s m i n i s t e r .
Diese Befugnisse kónnen ganz oder teilweise au f be
sonders Beauftragte von diesen Behorden uberwiesen 
werden.
Die B e f u g n i s s e  d e r  P r u f u n g s b e h ó r d e n  oder 
dereń Beauftragten gehen w e it und erstrecken sich auf:

a lle Mafinahm en im Sinne des § 20 der Gemein- 
nutzigkeitsverordnung, auf die Einberufung der Organe 
der Unternehmen, Verbande und Vereinigungen, auf die 
Festsetzung ihrer Tagesordnungen, auf Anwesenheit bei 
dereń Sitzungen, Stellung von Antragen usw.; auf die 
eventuelle Ablósung der Vorstandsmitglieder( Geschafts- 
fuhrer und Prokuristen; au f die Bestellung der nótigen 
Personen zur W eiterfuhrung der Geschafte, wenn diese 
fehlen, gegebenenfalls unter Beschrankung ihrer Befug
nisse auch in Abweichung von den Satzungen; auf die 
K u n d i g u n g  v o n  D i e n s t v e r t r a g e n  d e r  V o r -  
s t a n d s m i t g I i e d e r , G e s c h a f t s f i i h r e r  u n d  
P r o k u r i s t e n ,  wenn die W irtschaftlichkeit des Unter- 
nehmens es erfordert, oder nicht die G ewahr gegeben 
ist fu r den ruckhaltlosen Eintritt fu r den nationalen Staat; 
das g ilt auch von der Festsetzung der Abfindungen, 
Ubergangsgehalter und Versorgungsbezuge, die herab- 
gesetzt und zeitlich beschrankt werden kónnen.

Die K u n d i g u n g  d i e s e r  o b e n  g e n a n n t e n  
Pe r s o n e n bedarf der schriftlichen Form unter Angabe 
der G riinde, kann nur zum Schlufi eines Kalenderviertel- 
jahres mit dre i M onaten Frist erfo lgen, ist aber auch 
zulassig bei Vertragen, die auf Lebenszeit oder lange 
Frist abgeschlossen sind. Dagegen ist Beschwerde an die 
Behórde zulassig, die den Beauftragten bestellt hat, ihre 
Entscheidung ist bindend. Auch gelten die Bestimmungen 
des Kundigungsrechtes bei Beamten vom 7.4.1933.
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M a f i n a h m e n  v o r s t e h e n d e r  A r t  b e g r i i n d e n  
k e i n e  E n t s c h a d i g u n g s a n s p r u c h e  w e g e n
E n t e i g n u n g .

Mafinahmen der obersten Landesbehórden, die von In- 
krafttreten des Gesetzes erlassen sind (z. B. in Preufien 
und Sachsen), gelten weiter, auch wenn sie daruber 
hinausgehen. Der Reichsarbeitsminister kann sie aber 
aufheben.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes kónnen auch a u f  
n i c h t g e m e i n n i i t z i g e U n t e r n e h m e n  durch den 
Reichsarbeitsminister ausgedehnt werden, soweit sie nach 
ihren Satzungen W ohnraum beschaffung f iir  ihre M it- 
glieder oder M inderbem ittelte bezwecken u n d  ó f f e n t 
l i c h e  M i t t e l  a i s  D a r l e h n  o d e r  Z u s c h ii s s e 
e r h a l t e n .

Die K o s t e n  d e r  O b e r p r i i f u n g  kónnen auf die

betreffenden Unternehmen umgelegt und im Verwaltungs- 
zwangsverfahren eingezogen werden. D i e s e  B e 
s t i m m u n g e n  t r e t e n  s p a t e s t e n s  a m  31. M a r z  
1934 a u f i e r  K r a f t .  Das Gesetz andert auch die be- 
stehende Gem einniitzigkeitsverordnung in einigen Punk- 
ten ab, gew ahrt f iir  Unternehmen, die bereits vor 1.1.1931 
von den Steuerbehórden ais gem einniitzig behandelt 
worden sind Erleichterungen, prazisiert den Begriff Ge- 
m einniitz igkeit scharfer, setzt die W ohnflache f iir  Bauten 
solcher Unternehmungen von 90 auf 75 qm herab und 
sieht vor, da fi die Zinsen die fu r wahrend der Bauzeit 
aufgewendete eigene M ittel aktiv iert werden, bei der 
Berechnung des zu verteilenden Reingewinns nicht ein- 
berechnet werden diirfen.

Der Reichsarbeitsminister kann weitere Rechtsverord- 
nungen und Verwaltungsvorschriften zur Ausfiihrung des 
Gesetzes erlassen.

DIE NEUE BERLINER WERTZUWACHSSTEUER
Giiltig ab  1. Juli 1 9 3 3  M it Tabe lle  und D iagram m  zur Ablesung

Auf der griindlichen Kenntnis der. lokalen Grundstiicks- 
und Mietverhaltnisse beruht zum gro fien Teil eine ge- 
segnete private Hausbautatigkeit in den G rofistadten, 
und so erfordert zwangslaufig die Entwicklung der das 
Grundstiickswesen betr. Gesetze stets das starkste Inter
esse aller mit dem Baumarkt unm itte lbar und m ittelbar 
zusammenhangenden Kreise. Ein wichtiges G lied inner
halb der Kette der d iesbeziig l. Verordnungen bilde t die 
— grundsatzlich und in ihren Einzelheiten vielfach be- 
kampfte — Wertzuwachssteuer, die seit Erlafi i. J. 1911 
und Uberfiihrung aus dem staatl. Bereich i. J. 1921 in den 
der Stadte schon mehrfach Anderungen erfahren hat, 
die dem Strom der Konjunktur und den verschiedenen 
Auffassungen der mafigeblichen Kreise fo lg ten. Fiir 
Berlin, das ja in vie ler Hinsicht den anderen deutschen 
Grofistadten ais W egw eiser dient, hatten die Aufsichts- 
behórden (Innenminister und O berprasident) der Bei- 
behaltung der bisherigen, von 1928 stammenden, Steuer- 
ordnung die Genehmigung versagt, und deshalb wurde 
eine starkere Angleichung an die preufi. Musterordnung 
erforderlich. Nach Annahme des 2. Nachtrages durch 
die Stadtverordnetenversammlung am 30.5.1933 hat nun- 
mehr die W ertzuwachssteuer gegen fr iih e r stark ge- 
milderte, seit dem 1. 7. 1933 in Kraft getretene Formen 
erhalten. Naturlich kann auch hierdurch alle in der — be
sonders innerhalb der G rofis tad te  —  darn iederliegende 
Grundstucks- und Baumarkt nicht etwa w ieder in ge- 
tegelte Bahnen mit aufwarts gerichteter Tendenz ge
bracht werden. Dazu bedarf es viel wesentlicherer Er- 
teichterungen, besonders beziig lich der hohen standigen 
Immobiliensteuern und -abgaben und vor allem einer 
auf berechtigtes Vertrauen f iir  lange Sicht begriindeten 
Stetigkeit der W irtschaft. A ber innerhalb der Kette der 
Mafinahmen im Bau- und Grundstiicksmarkt kommt auch 
der jetzt erfolgten M ilderung der W ertzuwachssteuer er- 
hebliche Beachtung zu.

Die Erleichterungen erstrecken sich, was zunachst den 
Baumarkt unmittelbar angeht, darau f, d a fi nach § 25 die 
Karenzzeit bis zur Bebauung eines Gelandes gegen 
bisher verdoppelt w ird , so d a fi das Grundstiick nicht w ie 
jetzt schon nach zweijahrigem , sondern erst nach vier- 
jahrigem Besitz zu bebauen ist, „w enn nachgewiesen 
wird, dafi es dem Grundstiickserwerber in fo lge  von Um- 
standen, die er nicht zu vertreten hat, nicht móglich war, 
die Gebaude innerhalb der urspriinglichen Frist zu er-

richten oder zu vollenden". In den labilen w irtschaft
lichen heutigen Zeiten w ird  zweifellos hierdurch der 
Entschlufi zum Erwerb eines Gelandes f iir  Manchen er- 
leichtert werden.

Das G rundprinzip des Steuercharakters ist w ie schon 
seit vielen Jahren erhalten geblieben: D ie  S t e u e r  
s t e i g t  p r o p o r t i o n a l  m i t  d e r  H ó h e  d e s  
W  e r t z u w a c h s e s u n d  v e r m i n d e r t  s i c h  m i t  
d e r  L a n g e  d e r  B e s i t z d a u e r ,  S a t z e ,  d i e  
v o m  S t a n d p u n k t  d e r  g e s u n d e n  v o l k s -  
w i r t s c h a f t l i c h e n  E n t w i c k l u n g  a u c h  d u r c h -  
a u s  z u  b e g r i i f i e n  s i n d .

Da die Einnahmen aus der Steuer in den letzten Jahren 
aus den ja allenthalben bekannten G riinden sehr stark 
zuriickgegangen waren und z. B. in Berlin das ganze 
Aufkommen 1932 nur noch 3,94 M ili. RM gegen noch 
7,95 M ili. RM 1931 und gegen 10 M ili. RM 1930 betragen 
hatte, so wurde mehrfach, z. B. auch von der Berliner 
Handels- und Industriekammer zur Belebung des Marktes 
angeregt, mindestens f iir  eine Ubergangszeit die Steuer 
vollkommen aufzuheben. A ber wohl um nicht — was 
friihere Zeiten der Prosperitat bewiesen hatten —  den 
M ifistanden einer ziigellosen Spekulation T iir und Tor 
zu offnen und auch nicht der kleinsten Einnahmen 
verlustig zu gehen, hat man hiervon abgesehen.

Der zu besteuernde W ertzuwachs erg ib t sich rechnerisch 
naturlich ais D ifferenz des Verkaufs- und des Ein- 
kaufspreises des Grundstiickes. Von ersterem kónnen 
w ieder die tatsachlichen Verkaufsspesen abgezogen 
werden, darunter auch die „o rts iib liche " Verm ittler- 
provision. (Der Begriff der O rtsiib lichkeit ist hier neu in 
§ 18 des Gesetzes eingefiihrt.) Zu dem Einkaufspreis 
werden die tatsachlichen Erschliefiungs-, Bebauungs- und 
Umbaukosten, sowie andere dauernde Verbesserungen 
gem afi § 13 der Steuerordnung hinzugezahlt. Auch in 
der jetzigen Fassung w ird w ie vorher von einem M ittel- 
niveau ausgegangen, namlich einer Besitzzeit zwischen 
f iin f und sechs Jahren, die in der fo lgenden Tabelle 
und der graphischen Darstellung besonders gekenn- 
zeichnet ist. Betragt bei einem Verkauf wahrend einer 
Besitzzeit innerhalb des sechsten Jahres der W e rt
zuwachs weniger ais 20 v. H. —  ein Fali, der in der 
heutigen Zeit wohl ais normal zu bezeichnen sein w ird  — 
so ist eine Steuer in Hóhe von 10 v. H. des W ert- 
zuwachses zu entrichten. Fiir k iirzere Besitzzeiten gelten
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D erW efl1, u w o tA r ie ira f l  n) % der

Diagram m  zur Ablesung 
der W ertzuwachssteuer

zugehórigen W aagerechten und Senkrechten ergibt den 
Steuersatz prozentual zum W ertzuwachs.

T a  b e  I I e z u r  A b l e s u n g  d e r  W e r t z u w a c h s s t e u e r  
i n  P r o z e n t e n  d e s  W e r t z u w a c h s e s

W e rt
zuwachs

Anzahl der Besitzjahre n bei V erkau f Steuer-
frei

k le ine r
ais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nach

% d. Er
w erbs Steuer in v. H. des W ert- zuwachses Jahren

kosten
20 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 16
30 22 19,8 17,6 15,4 13,2 11 10 9 8 l i 17
50 24 21,6 19,2 16,8 14,4 12 11 10 9 8 = 18
70 26 23,4 20,8 18,2 15,6 13 12 11 10 9 ° 19
90 28 25,2 22,4 19,6 16,8 14 13 12 11 io ° ! 20

110 30 27 24 21 18 15 14 13 12 11 E 21
130 30 28,8 25,6 22,4 19,2 16 15 14 13 12 ! 22
150 30 30 27,2 23,8 20,4 17 16 15 14 13 i j . 23
170 30 30 28,8 25,4 21,6 18 17 16 15 13 .t! 24
190 30 30 30 26,6 22,8 19 18 17 16 15 J 25
200 30 30 30 28 24 20 19 18 17 1 6 - 26
210 30 30 30 29,4 25,2 21 20 19 18 17 £ 27
220 30 30 30 30 26,4 22 21 20 19 18 = 28
230 30 30 30 30 27,6 23 22 21 20 19 E 29
240 30 30 30 30 28,8 24 23 22 21 20 -S 30
250 30 30 30 30 30 25 24 23 22 21 ~ 31
260 30 30 30 30 30 26 25 24 23 22 “ 32
270 30 30 30 30 30 27 26 25 24 23 i 33
280 30 30 30 30 30 28 27 26 25 24 | 34
290 30 30 30 30 30 29 28 27 26 25 -o 35
300 30 30 30 30 30 30 29 28 27 26 = 36

die gleichen Aufschlage wie fruher, namlich 20 v. H. fur 
jedes Besitzjahr. Der Steuerhóchststand betragt aber in 
jedem Fali w ie vorher 30 v. H. des Wertzuwachses.

Fiir langere Besitzzeiten, also vom siebenten Jahre an, 
werden Nachlasse von jahrlich 1 v. H. absolut gewahrt 
(fruher y2 v. H.), so da6 in gunstigstem Fali die Steuer 
(nicht wie fruher nach 26), sondern schon nach 16 Jahren 
gdnzlich in Fortfall kommt. G r u n d s t u c k e ,  d i e  i n  
d e r  I n f  I a t i o n s z e i t o d e r  k u r z  d a n a c h  e r -  
w o r b e n  s i n d ,  d. h. z w i s c h e n  d e m  1. 1. 1919 
u n d  d e m  31. 12. 1924, g e n i e f i e n  n i c h t  d i e  e r -  
w a h n t e n  E r m a f t i g u n g e n .  Zur Zeit w ird  bei den 
bekannten Verhaltnissen auf dfem Grundstucksmarkt ein 
Wertzuwachs wahrscheinlich nur in seltenen Fallen fest- 
zustellen sein, so d a fi die Steuer gar nicht zur Erhebung 
gelangt, da, besonders was M iethauser in den G ro fi- 
stadten anbelangt, die Verkaufspreise in den letzten 
Jahren teilweise so erhebliche Ruckgange w ie kein 
anderes Element unserer Volkswirtschaft erfahren haben. 
Die Preise in der Vorkriegszeit waren durchschnittlich 
dre ie inhalb- bis viermal so hoch ais in der heutigen Zeit, 
da die M iethauser mit dem etwa 14- bis lófachen der 
Nettomieten umgesetzt wurden, heute mit dem 3y2- bis 
5fachen, und sogar in den Jahren der Scheinblute wurden 
tro tz  der damals noch hóheren Hauszinssteuer ais heute 
noch ungefahr doppe lt so hohe Preise ais jetzt erzielt.

Die beigegebene Tabelle, die nach den Satzen des § 23 
der neuen Verordnung aufgestellt ist, desgleichen die 
graphische Darstellung ermóglichen die sofortige A b 
lesung der Steuer. In der Tabelle ist in der ersten senk
rechten Spalte der aus Verkaufs- und Einkaufspreis sich 
ergebende W ertzuwachs, prozentual zu den Erwerbs- 
kosten, gemaC den Staffeln der Verordnung, in der 
obersten W aagerechten das Besitzjahr, in dem die 
YerauGerung e rfo lg t ist, aufgefuhrt. Die Yerbindung der

In der graphischen Darstellung w ird  von der in jedem 
Fali feststehenden —  kurvenm afiig wiedergegebenen — 
Anzahl der Besitzjahre ausgegangen. Der Wertzuwachs 
in Prozenten der Erwerbskosten ist in der obersten 
Abszisse eingetragen. Die Projektion nach links auf die 
erste senkrechte Spalte g ib t die Steuerhóhe in Prozenten 
des W ertzuwachses an.

Einige Beispiele mógen zur Erklarung dienen:

1. Erwerbspreis am 15. 4. 1925 ...........................................  100 000 RM
Erwerbskosten und bauliche lnvestierungen (§ 13) zus. . 10 000 RM

N ettoerwerbskosten ...................................................................  110 000 RM
Verkaufspreis am 30. 8. 1933 ................................................... 140 000 RM
Veraufterungskosten (§ 1 8 ) ...................................................  . 5 000 RM

Nettoverkaufskosten ...................................................................  135 000 RM

Wertzuwachs 135 000— 110 000 =  25 000 RM =  22,7 v. H. (weniger ais 
30 v. H.) von 110 000 RM. Da der Verkauf in das neunte Jahr des 
Besitzes fa llt ,  fo lg t aus Tabe lle  und Kurvendarstellung die Steuer 
zu 8 v. H. von 25 000 RM =  2000 RM. Der fruhere Satz betrug, wie 
d er Vergleich m it der e ingeklam m erten Kolonne der Tabelle ergibt,
10,5 v .H ., d .h . 2625 RM, d ie  D ifferenz zwischen fruher und jetzt 625 RM.
2. Erwerbspreis am 15. 8. 1932 .....................................................  3 000 RM
Erwerbs- und Erschlieftungskosten (§ 1 3 ) ................... ....  . 1 000 RM

N ettoerwerbskosten .........................................................................  4 000 RM

Verkaufspreis am 14 . 2. 1938 .................................................. ....  6 000 RM
Veraufterungskosten (§ 1 8 ) ........................................................  . 400 RM

Nettoverkaufskosten ........................................................................  5 600 RM

W ertzuwachs 1 600 RM =  40 v. H. von 4 000 RM. Da der Verkauf in 
das sechste Besitzjahr fa llt ,  b e tra g t d ie  Steuer, w ie  Tabelle und 
Kurvendarstellung bei einem Wertzuwachs, der k le iner ais 50 v. H. 
ist, angeben, 12 v. H. von 1 600 RM =  192 RM.

Je langer der Besitz wahrt, desto gró fte r w ird i. a. pro
zentual die M inderung gegen fruher:

3. Erwerbspreis am 30. 9. 1918 .................................................. 20 000 M
Erwerbs- und Erschlieftungskosten, Bauten usw. (§ 13) . . 6 000 M

Nettoerwerbskosten .........................................................  • • 26 000 M

Verkaufspreis am 30. 8. 1934 ........................................................  35 000 RM
Verćufterungskosten (§ 1 8 ) ...................................................  . 2 000 RM

N e tto v e rk a u fs k o s te n .........................................................................  33 000 RM
Wertzuwachs 7 000 RM =  26,9 v. H. (d . h. w en iger ais 30 v. H.) von 
26 000 RM. Da der Verkauf in das 16. Besitzjahr fa llt , sind nach 
der Tabe lle  zu zahlen 7—6 =  1 v. H .; d ie  Kurvendarstellung fiihrt 
unm itte lba r auf diesen Satz. Nach der a lten  Steuerfassung waren 
7 v. H., a lso 490 anstatt je tz t 70 RM zu zahlen.

Dr.-lng. W illy  Lesser, Berlin
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fehler  in  d e r  p l a n u n g  v o n  k r a n k e n h a u s e r n
Nach einem Y ortrag  von Arch. Herm ann Distel, H am burg*)

1. Die Bausysteme
Von entscheidender Bedeutung und daher von vornherein 
zu behandeln ist die W ahl des Bausystems. Streubau- 
weise oder Blockbauweise oder Mischung von beiden — 
das ist die Frage, die in Europa noch nicht entschieden ist, 
wahrend Amerika sich fast eindeutig zur zentralisierten 
Form bekennt. Alles andere in einem Bau ist w ieder gut- 
zumachen, nur nicht die falsche Anlage. G rundrifib ildung 
und Hóhen beeinflussen die W irtschaftlichkeit, die Be- 
triebsklarheit und die Betriebswege, die Kosten f iir  Be- 
heizung, Luftung und Rohrnetz, uberhaupt samtliche 
Anschaffungs- und Unterhaltungskosten.

Die f l a c h ę  S t r e u b a u w e i s e  ist heute zu teuer, 
da sie grofien Bauplatz, unverhaltnism afiig viele Ge- 
bdude, viele Keller und Dacher und allzu grofies W ege- 
und Rohrnetz erfordert. Bei Anstalten mit mehrstóckigen 
Korridorhausern zeigen sich noch weitere M ange l: die 
Hausentfernung, der Bauwich soli aus gesundheitlichen 
Grunden grofi, aus technisch-wirtschaftlichen klein sein. 
Im Zusammenhang mit der G ebaudeentfernung stehen 
andere Nachteile, w ie Schlagschattenwirkung und das 
zwanglaufige Anstarren hafilicher Ruckenfassaden, 
schlechte Verbindung von Haus zu Haus, allzu viele 
Eingange, schlechte Kontrolle an der Umzaunung, zu viel 
Gartenland. Man sollte nicht rhythmisch reihen, sondern 
schachbrettartig, d iagona l oder sternartig bauen, die 
Eingange konzentrieren und ein geschicktes Kommuni- 
kationsnetz durch W ege in verschiedenen Hóhen anlegen. 
Falsch ist gerade bei dieser Bauweise das Auseinander- 
reifien Energie verbrauchender A bte ilungen: der Kraft- 
und Heizzentrale, der Kuchę, der Waschkuche, der Des- 
infektion und der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
Alle diese Raumgruppen werden bei der Streubauweise 
am besten in einem zentra l gelegenen Blockhaus zu- 
sammengefafit, um auf diese W eise Bau- und Betriebs- 
kosten zu vermindern.

Das S t r e u b a u s y s t e m  m i t  K o r r i d o r b a u t e n  
von etwa vier bis sechs Stockwerkshóhen, w ie es im 
letzten Jahrhundert in Zentra leuropa angew andt wurde, 
ist noch stark verbesserungsfahig: das Problem liegt in 
der Verbindung der Hauser unter sich. Es ware an der 
Zeit, in der Krankenhaussiedlung, w ie in jedem anderen 
Grofistadtquartier, das ganze Rustzeug modernen Stadte- 
baues zu verwenden (Tunnel und Brucken, Hoch- und 
Tiefstrafien, Unter- und Uberfuhrungen, Gleise und 
Bahnen, senkrechte und Schragaufzuge, wenn nótig 
Drahtseilbahnen).

Ais beste Lósung g ilt heute die z e n t r a l i s i e r t e  
B l o c k b a u w e i s e  ais Hochhaus oder ais in die Lange 
gezogener Einheitsbau von wenigen Stockwerken. Die 
Wahl eines ausgedehnteren Grundrisses mit wenigen 
Stockwerken oder einer konzentrierten Bauflache mit 
vielen Stockwerken hangt ab von der Gesetzgebung, 
dem Schutze der Landschaft und des Stadtebildes, dem 
Bauplatzpreis und der Kostenkalkulation. Grundsatzlich 
unterscheidet man den offenen und den geschlossenen, 
d. h. Hof-Grundrifi. Heute ist man beinahe restlos zum 
Zeilenbau, also zum offenen Bau, ubergegangen. Er 
zeigt sich am klarsten im langgestreckten Rechteck (M ann
heim), Varianten: mit Flugeln, O uerfluge ln, Biegungen, 
U-, H- und W inkelformen usw. Der Nachteil des niederen 
Einheitshauses sind die uberm afiig  langen Korridore , die 
zu Stórungen, Kreuzungen und Belastigungen fuhren,

) I" einem Kurs der „ In te rn a tio n a le n  Krankenhaus-G ese llschaft" in
Frankfurt a. M.

auch dann, wenn sie durch Ouerabschlusse unterteilt 
werden. Man verbessert das System durch gut ein- 
gerichtete Verbindungswege im Keller und im Dachstock, 
oder durch para lle le  G ange und angehangte Lauben- 
gange. Da der einfache Langbau allzu g ro fie  Aus- 
dehnung annimmt, verk iirz t man den GrundrifJ durch 
Parallel- und Q uerflugel. Man sollte aber lieber einen 
Stock hóher bauen, ais den G rundrifi um eine Abteilung 
zu verldngern.

Die g e s c h l o s s e n e  H o f b a u w e i s e  da rf nur ver- 
wendet werden, wenn die Hóhe gleich oder weniger 
hoch ais die Hofbreite ist. Nachteilig sind lange, ein- 
seitige G ange. Auch dieses System la fit sich verbessern 
durch Staffelung der Hóhen. Zur Durchluftung kónnen 
die Ecken aufgeschlitzt, die Bauwiche uberbruckt oder 
offene Durchfahrten eingelegt werden. Die Verkehrswege 
vom Zentra leingang zu den Treppenbatterien lassen sich 
durch d iagona le oder sternfórmige Anordnung und durch 
halboffene Tunnel quer durch den G artenhof verkurzen. 
Schmale hohe Lichthófe sind unhygienisch, da die Luft 
in ihnen stagniert.

Das zur Zeit m o d e r n s t e  u n d  b e l i e b t e s t e  S y 
s t e m  ist das z e n t r a l e  V i e l s t o c k w e r k s h a u s ,  
das sich bis zum W olkenkra tzer erhebt, fast immer in 
o ffener Bauweise. Schon aus statischen Grunden nimmt 
man zweibundige Grundrisse mit M itte lko rrido r. Dabei 
w ird  auf die Sudorientierung weniger Gewicht gelegt. 
Die Vorte ile des Turmhauses liegen in der Verminderung 
der W egleistungen (Aufzuge!). Die Konzentration des 
Grundrisses erg ib t konzentrierte Verwaltungs- und Unter
haltungskosten und konzentriertes Róhrensystem. Dazu 
kommt, da fi —  besonders in den G rofistadten —  oben 
die Luft besser, der Larm geringer, die Bauplatzkosten 
niedriger werden. Der Hauptfehler der amerikanischen 
Turmbauweise ist der hermetische Abschlufi des M itte l- 
korridors von der Aufienw elt, doch la fit sich durch ge- 
schickte Planung Luft und Licht schaffen. L a n g ,  Berlin, 
empfiehlt Versetzen der Langszeilen in Abstanden einer 
Pflegeeinheit, S c h a c h n e r ,  Munchen, hat im Derma- 
thologischen Institut Aufschlitzungen nach dem Korridor 
vorgenommen.

Vielfach w ird in Europa bei Hochhausern der Fehler 
gemacht, da fi die Stockhóhen zu hoch genommen werden. 
Bei 4,50 m Zimmertiefe genugen 3 m Hóhe; aber: ent
weder einseitige O rientierung mit tiefen Raumen und 
gró fieren Stockhóhen oder zweiseitige O rientierung mit 
Schmalraumen und kleineren Stockhóhen. Verwaltungs-, 
Behandlungs- und W irtschaftsraume, Sale, aber auch das 
Kuchengeschofi brauchen gró fie re  Stockhóhen. Ein be- 
sonderer M angel europaischer Hochhausspitaler ist die 
Unkenntnis von Verkehrsstockwerken (niedere, bis auf 
1,80 m verm inderte Zwischenstockwerke) f iir  Querverkehr 
und Entlastung der G ange in den Patientenabteilungen. 
Das zentra le Hochhaus braucht eine saubere Zusammen
fassung und Trennung der verschiedenen Abte ilungen f iir  
Poliklinik —  W irtschaft —  Verwaltung —  Behandlung und 
Patienten. Verzettelung zusammengehóriger Abte ilungen 
w irkt bis in die kleinsten technischen und organisatorischen 
Auslaufer. Die teuersten Schalldampfungen nutzen nichts, 
wenn nicht larmende von ruhebedurftigen Raumen ge- 
trennt werden.

Schwere Fehler findet man in der Fuhrung der Verkehrs- 
kreise, d. i. W eg der Patienteneinweisung, Aufien- und 
Innenpatienten - Kreislauf, Besucherweg, Speisen- und 
W ascheverkehr und innerer Verkehrsweg der Pflege-
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1 ■ Streubauweise 
Pavillon-System

Eppendorfer Krankenhaus 
Hamburg

3 und 4  Blockbauweise flach. 1100 Betten

M edizinische K lin ik . . . .  300 Betten
Chirurgische K lin ik  . . . .  350 ,,
O rthopadische K lin ik  . . .  80 ,,
Frauen und K inder-K lin ik  . 300 ,,
Ohren und N asen-K lin ik . 70 ,, Klinische Krankenhauser Fre iburg i. Br. O b.-Reg.-Baurat Lorenz, Freiburg
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5 Blodtbauweise hoch. Los Angeles G enera l Hospita l

6 Programmskizze fu r ein Krankenhaus von 1600 Betten

I Haupteingang — 2 E infahrt fu r  Kohlen und Kuchę —  3 Eingang 
fur Pathalogie — 4 P o lik lin ik , Fursorge — 5 P fórtner — 6 W oh
nungen — 7, 8 Sdiwesternhaus — 9 S p o rtp la tz  — 10 G aragen  —
I I  O berarzt — 12 Kasino — 13 D irek to r — 14 A rz te  — 15 HauN 
kranke — 16 Pathologie — 17 Augen-, Nasen-, Hals-, O hren- 
klinik — 18 Kesselhaus — 19 Kuchę, Waschkuche, D esinfektion — 
20 Aufnahme, Verwa ltung — 21 Beobachtung — 22 N ervenk lin ik  — 
23 Isolierhaus — 24 Chirurgische K lin ik  — 25 Kirche, V o rtra g , Rónt- 
gen-Abt. — 26 Innere M ediz in  — 27 Frauenklin ik  — 28 In fe k łio n  — 
29 Tuberkulose — 30 K inde rk lin ik

6 Mischung von Streubau- und Hochbauweise m it D iagonalsystem .

A N  N U T Z F L A C H E  J E  
KRANKENBETT [IN □  ME- 
TER] WERDEN BENOTIGT 
FUR:

sJ?V te  [,n  s o -m t r s j
I?t! E C A LeilLA TE D . PRO 
| £ T A  OF PATIENTS1 BEDS FOR:
fflffh E  CO gglD O BIflflEN KORRIDOR____________„ _____ ____ _____

jlD IE KRANKENZIMMER 1  ClTHE BŁTIENTS' ROOMS

BDIE GESAMTKRANKEN-I 
ABTLO. fVÓLLSTATIONll

S BETTENHAUS OD. DIEl 
.BTEILUNG MIT ZNOtNGS- 
AUFIGEM ZUBEHÓR

y ^ Ę  WHOLE PATIENTS'

i DEN OESAMTBAU MIT ...  
HANDLUNGS-/LEHR-/U.S.W 
RAUMEN_________

1
IDEft^RTMENT

i f i  n ™

3  i i

.?HE BEDS HOUSE OR BEDS 
DEPARTMENT W1TH THE 
NECESSABY ACCESSOBIES
...JE W HOLE BUILDINC- 
W1TH TEACHING-/TREAT- 
1ENT-/ETC. ROOMS

SURFACE UTILISABLE (EN 
HETRES CARRES] NECES-
POlB PAR LIT DE PATIENT
lOLK CORRIDOR il
fclLES CHAMBRES D.MALa DEŚI
yLE.DEPArrEMENT TOTAL

I
?ES PATIENTS
LtDIFICi DEŚ LITS OU LE 
DEPARTEMENT AVEC LES 
[ACCESSOIRES NECESSAIMS

taiETABUSSEMENT TOT. AVEC| 
■LES SALLES DE TŁAITE- 
IMEMT/ENSEIONEMENT/ ETC J

3.00  -------------- -----------S-** ------

k O Q  s o f j ,_________ I _______________ 3g

S o o ‘_

JTc-m

i — - I S

HŚ. IS&ELKRHS STADrKRHS LANDKRHS StoKRHS INFEICr BAU1 MEDIłKUN. FBWJENKUN
LUNEBUW HAMBURG &7ZEBURG TV0PIVKS BAD DES STADT. KPANKENHAUSES

USA DBCHENHALL SACHSENHAUSEN-FPANKFUPT ^
7 Analysierung der Raumflache. Zusam m enstellung nach Distel

8 Vergleich von Bauten desselben Inhalts in S treubau- und Hochbauweise

A. Flachbau 18 Pavillons je 25 B etten-P flegeeinheit
B auplatz rd. 35 300 qm

B. Hodibau 18 Stockwerke d g l. rd . 15800 qm

1 10. Die Bausysteme im K rankenhausbau.
yę> ’»•

---------  Ibl

f f= )

il X u

Yorschlag Distel

B
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E rdgeschofi-G rundrifl 
rd . 1 : 900

9  und 10 Zen tra lis ie rte r o ffener Blockbau. K ruppelheim  H am burg-V olksdorf. Projekt 1930. Arch itekt Herm. Distel

Nach Suden konkav gekrum m t, nach Norden besonnte O uerfluge l. Im U ntergeschofi: Betriebs- und W irtschaftsraum e, Iso lie rab te ilung, Sezier- 
raum. Im Erdgeschofi: Y e rw a ltung, soziale Fursorge, Turn- und G ym nastiksaal. Im O u e rflu g e l: O pera tions- und Behandlungsraume

einheit. Die gesamte Behandlung kann nach amerika- 
nischer A rt in einem Stockwerk oder einem Fliigel ge- 
schehen. Ldrmende oder ubelriechende Abteilungen sind 
in Sonderbauten zu verweisen.

D a s  S y s t e m  d e r  Z u k u n f t  w i r d  e i n  h o h e s  
B l o c k h a u s  m i t e i n i g e n  a n g e r e i h t e n  k l e i -  
n e r e n  H a u s e r n  s e i n .

2 . Das E inzelgebaude
Gleiches gehórt auf Gleiches, W and auf W and ; Schlag- 
schattenwirkung von Vor- oder Nachbarbauten da rf nicht 
ubersehen, Dachraum nicht weggelassen werden. Die 
Auflósung der Krankenhaus - Fassaden in Glasschiebe- 
fenster f iir  F r e i l u f t b e h a n d l u n g ,  mit Salen oder 
Einzelzimmern dahinter, w ird  sich in den gem afiigten 
Zonen wohl halten. Die neuerdings versuchten Ruck- und 
Unterstaffelungen werden bestimmt schwere Nacken- 
schlage zeitigen. Die T e r r a s s e n  sind im regnerischen 
Klima nur f iir  kurze Zeit zu verwenden, die Konstruktion 
ist niemals ganz dicht zu halten. Die heutige Freiluft
behandlung braucht andere Raumgestalten.

Am meisten von allen MiGstanden im Krankenhausbau 
springen f iir  die Bewohner die F e h l e r  i n  d e r  R a u m -  
p I a n u n g ins Auge. Die einbundige A nlage mit Sud- 
lage der Patientenraume, dahinter Korridor und Neben- 
raume, also mit Ost-W est-Langenausdehnung, braucht 
abnorm lange Korridore. M an sucht die Langenaus- 
dehnung durch gróOere Raumtiefe zu vermindern, macht 
den Patientenraum mit Drei-Bettenstellung 6 m tie f an

Stelle einer Zwei-Bettenstellung von 4,50 m. Die zwei- 
b iind ige Anlage (Patientenraume doppelseitig mit Mittel- 
korridor bei Sud - Ost - Langenausdehnung mit 4,50 m 
Raumtiefe bei 3 m Hohe) mu6 durch Aufschlitzungen und 
Versetzungen verbessert werden. G rofiere Sale sind 
uberholt. Das kombinierte System aus Ein- und Mehr- 
bettenraumen zeigt raumlich schlecht organisierte Pflege- 
einheiten, zu gro fie  W egelangen. Das Einzelzimmer- 
System nach A l t e r  mit 3 : 3 : 3 m - Raumen wurde bis 
je tzt noch nicht gebaut. Es verlangt ein hervorragendes 
Signalsystem und Kontrollfenster zur Erleichterung der 
Bedienung.

A uf G rund des R e c h n u n g s s y s t e m s  D i s t e l  
(Abb. 7) zeigen sich unerbittlich die M angel einer Bau- 
anlage. Man kommt bei einem reinen Bettenhaus im 
Durchschnitt mit 120 cbm umbauten Raumes je Bett aus, 
mit 150 cbm fur die gesamte Krankenanstalt einschlieBlich 
a lle r Sonderhauser. Fur das Volumen einer Betteneinheit 
von 24 Betten wurden etwa 1470 cbm im Durchschnitt 
errechnet, wobe i die Betriebslange bei 4,50 m Zimmer- 
tie fe  etwa 35 m, bei 6 m Zimmertiefe etwa 27 m betragt. 
Ein solcher Prufungs-Ma6stab ist viel sicherer ais der 
technisch und wirtschaftlich unbrauchbare Bettenpreis. 
Ein solcher ist uberhaupt sinnlos, wenn nicht die geleistete 
O uantita t und Q ua lita t und die Konjunkturhóhe der Bau- 
zeit mit erwahnt werden.

Die Operationsraum e sind vielfach zu g ro fi und teils zu 
hoch, teils zu nieder. Man kann mit 5 • 5 m bei 3,80 m 
Hohe auskommen, wenn das Fenster bis zur Decke reicht.
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14 Fre iluftbauweise. Ruckterrassierung.

Sauglingsheim  in H am burg. Proj. 1928. Arch. H. Disłel 

In den 5 obersten (von 9) Stockwerken Raume fu r Freiluft- 

behandlung der Kinder, hoch uber S tra ften larm  und G ro6- 
stadtdunst

1500 1 Z/n
12 und 13 Freiluftbauweise. Dosquet-System.

15 Freiluftbauweise. Balkon-System

Loryspital, Bern
Arch. Professor Salvisberg, B erlin—Zurich

16 Freiluftbauweise. Loggia-System 
Elisabeth-Mach-Heim, Brunn 
Arch. B. Fuchs, Brunn

b8han«Hunledenen Sy$fon,e fUr Frei|uft-

Oberlichter sind uberflussig. In den O . P. mit Sterilisation, 
Vorbereitungsraumen kónnen Turen fehlen. Gefahrlich 
lst die Sonnenwirkung wegen starker Erwarmung. Ein 
uftpolster ist uber den O . P. anzubringen. In der Phy- 

sikalisch-therapeutischen A b te ilung ist starkste Konzen-

tra tion , am besten mit Róntgen- und Strahlenabteilung 
zusammen am Platze, nicht im Keller oder in dunklen 
Raumen. Sie mu6 mit der Auften lu ft fu r Sonnen- und 
Luftbader verbunden und f iir  Aufienpatienten leicht zu- 
ganglich sein. Keine festen, sondern niedere, leicht
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verschiebbare W andę. W egen des starken Dampf- und 
Heizungsverbrauches und wegen der vielfach ambulanten 
Behandlung sollen sie der Energiezentrale und dem 
Haupteingang benachbart sein. Betriebs- und W irtschafts- 
raume d iirfen nicht zu w e it von einander liegen (Róhren- 
system zu teuer!). Bei Fernwerken Reserveanlage fur 
den N o tfa ll! Waschkiichen durfen, da zu laut, nicht 
unm ittelbar unter Krankenraumen liegen.

SchluBbem erkung
Die Hauptfehler beim Krankenhausbau liegen teils im 
Programm, einschl. GroGe u. Beschaffenheit des Bauplatzes, 
teils im gewahlten falschen System, teils in der Projekt- 
gestaltung. Sie bestehen in unnótig 'groGen Flachen-

anspriichen, in zu groGen Volumen, in falsch geleiteten 
und zu langen Betriebswegen, in Doppelraumen fiir  den 
gleichen Zweck, in der zersplitterten Lage zusammen- 
gehóriger Abte ilungen, im Weglassen von nótigen 
Zwischengeschossen und Dachraumen, in falschem An- 
einanderreihen von Raumen. Beim Bau eines Kranken- 
hauses w irken, von den besonderen Programmforde- 
rungen abgesehen, zwei Komponenten:

1. die exakte Kenntnis a lle r empirisch festgestellten 
Formeln der GróGenverhaltnisse, des Betriebsvorganges 
und der technischen Sonderkonstruktionen,

2. die wissenschaftlich-kiinstlerische Intuition.

Prof. Dr. Rud. Schmidt, Hamburg

SPORTHALLE IN OLLERUP (DANEMARK)
Dr. techn. Chr. O sten fe ld , Kopenhagen /  6 A b b ildun ge n

Der bekannte Leiter und Inhaber der Turnhochschule in 
O lle rup auf Funen, N iels Bukh, hat im v. J. bedeutende 
VergróGerungen seiner Hochschule vorgenommen, da der 
immer wachsende Zugang von neuen Schiilern eine 
standige Erweiterung der Raumlichkeiten erfordert. Da 
wahrend des W inters die A rbe it auf der Freiluftstation 
durch das W ette r gehemmt w ird, mussen die Ubungen 
in iiberdeckten Raumen stattfinden; fu r diesen Zweck 
erwies sich aber der vorhandene groGe Turnsaal ais zu 
klein. Man hat daher sudlich von der Schule eine groGe 
geraumige Sporthalle errichtet, dereń konstruktive Aus
bildung von Interesse ist. Zwischen Schule und Halle ist 
ein groGes Schwimmbecken angelegt worden, das in den 
Sommermonaten das vorhandene uberdeckte Schwimm
becken entlasten soli. Das neue Freiluftschwimmbecken 
ist 5 m tief, wodurch die hohen 10-m-Spriinge ermóglicht 
werden. Die Sprungbretter in 5 und 10 m Hóhe sind am 
N ordg iebel der Sporthalle befestigt. An der einen Seite 
des Beckens entlang lauft ein Tunnel, der die im Keller 
der Schule gelegenen Umkleideraume mit dem Boden 
der neuen Sporthalle verbindet. Der Zusammenhang 
zwischen Sporthalle und Schule ist hierdurch, und zw ar 
unbeeintrachtigt von der W itterung, gesichert.

Die Sporthalle hat eine innere Abmessung von 38,3 m zu 
72 m. Das G elande ist geneigt und der Boden der Halle 
liegt infolgedessen etwa 3 m unter dem W asserspiegel 
des Schwimmbeckens (vgl. Langsschnitt). Diesen Hóhen
unterschied hat man so ausgenutzt, daG der das Becken 
umgebende Hof sich in einer offenen, 4 m breiten Saulen- 
halle am N ordg iebe l entlang fortsetzt. Unter diesem 
Saulengang sind eine Reihe von Kellerraumen an
geordnet und auch der Tunnel m iindet hier aus. In der 
Betonwand zwischen dem mittleren Kellerraum und dem 
Schwimmbecken sind zwei rundę Fenster, um die 
Schwimmer auch unter Wasser beobachten zu kónnen.

In der Hóhe des Saulenganges wurde in der Halle ais 
fre i ausgekragte Eisenbetonplatte ein breites Kommando- 
podium angelegt mit 2,7 m Ausladung, das eine gute 
Ubersicht uber die ganze Halle gewahrt.

Die Sporthalle ist ais S t a h l s k e l e t t k o n s t r u k t i o n  
ausgefuhrt und mit einer 38,3 m fre itragenden S t a h l -  
l a m e l l e n w ó l b u n g  uberdeckt.

Das Stahllamellendach b ilde t eine W ólbung aus ganz 
gleichen Elementen „den Lamellen". Die Einzelstabe 
werden in U-Form gepreGt und in den Knoten durch 
Bolzen u. Laschen verbunden (vgl. Abb. 5). Die Stabzuge 
(Lamellenbogen) verlaufen in zwei Richtungen, die einen 
W inke l von etwa 50° einschlieGen; sie bilden so ein ge- 
flochtenes Netzwerk, das sich an der Traufe gegen einen

Stahltrager uber den Saulen abstiitzt. Bei den Giebeln 
w ird das Netzw erk durch einen leichten Giebelbogen 
abgeschlossen. G ebogene Zugbander nehmen hier den 
Horizontalschub auf.

Das ganze Flechtwerk zeichnet sich durch besondere 
Schónheit und Eigentiimlichkeit aus und besitzt zudem 
groGe Steifigkeit bei einem bedeutenden Tragvermógen. 
W egen der einfachen Knotenverbindungen und der Ver- 
einheitlichung a ller Teile geht die Aufstellung sehr schnell 
vonstatten; sie ist hier durch ganz ungeubte Landarbeiter 
(Schiiler der Hochschule) vorgenommen worden, und zwar 
in nur 30 Arbeitstagen (das Dach miGt dabei 2850 mJ).

AuGer der hohen W irtschaftlichkeit des Lamellendaches 
hat diese Konstruktion den Vorte il, da fi die ganze Trag
konstruktion in der gewólbten Dachflache liegt; sie wirkt 
also bei der Formgebung und RaumumschlieGung selber 
mit. Die Lamellenbauten besitzen, anders ausgedriickt, 
ein bedeutendes „raum bildendes Vermógen".

Die Gesamthóhe der Halle ist am Scheitel 15,9 m, an den 
Zugbandern 10,4 m. Zugbanderentfernung 6 m, die Zug
bander sind nach einem Kreis mit 2,5 m Stich gebogen. 
Die Belichtung der Halle e rfo lg t durch 2,30 m hohe, durch- 
laufende Fensterstreifen in den Langsseiten und durch 
hohe G iebelfenster. A lle Fenster sind Stahlfenster.

A uf jeder Langsseite befinden sich drei Strebepfeiler zur 
Aufnahme des W inddruckes auf die Fassaden; im ubrigen 
ist naturgem afi die Halle durch D iagonalkreuze ausgesteift. 
Dachdeckung mit roter Dachpappe auf Holzschalung.

Die W andkonstruktion weist einige Besonderheiten auf: 
sie w ird auGen durch fertiggegossene Betonplatten ge- 
b ilde t; diese werden im Verband gemauert, sie stiitzen 
sich gegen ein Holzskelett, das inwendig durch Holz
schalung und Bauplatten (Jonitex) bekleidet w ird. AuGer- 
dem wurde f iir  W asserdichtigkeit Sorge getragen.
Den unteren Teil der W and bilde t eine Eusin-Betonmauer, 
die alle 6 m zum festen Boden herabfiihrt.

Die W andę und die Dachflache inwendig werden ganz 
heli gestrichen; die Lamellen erhalten eine kraftige, hell- 
griine Farbę, die sich au f dem hellen Hintergrund mit 
ganz vorziig licher W irkung scharf abzeichnet.

Der Boden besteht aus einer Mischung von Asphalt- 
emulsion und Kork-„K ies". Dadurch erzielt man eine feste 
und f iir  Turniibungen doch genugend weiche Oberflache. 
Die ganze Halle ist unter Leitung der danischen Unter- 
nehmerfirma Chr. Bjórn Petersen, Kopenhagen, von 
jungen Schiilern der Hochschule ausgefiihrt worden. Die 
gesamten Eisenkonstruktionen wurden von der A. G. C. G. 
Thorborg geliefert.
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1 Montage vom fahrbaren A rbeitsgerust im fre ien  Y orbau

2 Langsschnitt 

1:600

3 Ouerschnitt und S trebenp fe ile r
4 Kopfansicht vom Schwimmbedcen her 1 : 600

1—4  Turnhochschule
in O lle ru p  a u f Funen, Danem ark

S tahlnetzw erk
Bauart Hunnebeck

Fot. G. Jepsen-Foge, Svendborg

5 Knotenpunkt des Stahl-
lam ellennetzes 

Bauart Hunnebeck

6 (rechts) Inneres d e r Sporthalle
3 8 /3 0  m S pannw eite  

Das tragende  N etzw e rk  w ird  
zum a rch itekton ischen  Raum- 
abschluft

Lizenzausfuhrung nach Bauart 
Hunnebeck

(Fot. W e isho lt, Svendborg)
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REICHSGERICHTSENTSCHEIDUNGEN
D er Entschadigungsanspruch aus § 7 5  Einl. z. A. 
L. R. g ilt auch f i ir  unzuldssige, in en tschuldbarem  
Irrtu m  v o rg e n o m m e n e  E ingriffe in das P riv a t-  
e ig en tu m
W ahrend bei schuldhaften Eingriffen in das Privateigen- 
tum von seiten der Behórde eine Entschadigungspflicht 
von Staat oder Gemeinde aus § 839 BGB. in Verbindung 
mit Art. 131 RVerf. herzuleiten ist, besteht nach der 
n e u e n  g r u n d s a t z l i c h e n  R e i c h s g e r i c h t s -  
e n t s c h e i d u n g  die M óglichkeit, aus § 75 Einl. z. 
Preufi. A llgem. Landrecht Entschadigung zu erlangen, 
wenn der E ingriff in  u n z u l a s s i g e r  W e i s e  erfo lg t 
ist, trotzdem  ein V e r s c h u l d e n  von Beamten n i c h t  
vorliegt.
Es handelt sich um den endgultigen Abschlufi des be- 
kannten Freiflachen-Rechtsstreit des B u c h d r u c k e r e i -  
b e s i t z e r s  B e t c k e  gegen S t a d t g e m e i n d e  Be r -  
I i n. Dem Klager wurden drei Baugesuche, die die Be
bauung seines in Berlin-Wannsee gelegenen grófieren 
Grundstucks betrafen, abgelehnt, jedesmal —  w ie nach
traglich gerichtlich festgestellt wurde —  objektiv rechts- 
w idrig . Die Ablehnung des dritten Baugesuchs erfo lgte, 
weil das Grundstuck ais F r e i f l a c h e  ausgewiesen 
w a r; die gesetzlichen Bestimmungen des Fluchtlinien- 
gesetzes aber boten f iir  die geplante Freiflachenerklarung 
keine Handhabe. Zur Erstattung des dem Klager durch 
die Verweigerung der Baugesuche erwachsenen Schadens 
in vo lle r Hóhe ware die Beklagte verpflichtet, wenn die 
Beamten des Bezirksamtes Zehlendorf oder der Stadt 
Berlin schuldhaft gehandelt hatten. Das Kammergericht 
Berlin hat jedoch ein Verschulden der Beamten e inw and
fre i verneint. Dagegen hat das Kammergericht unter 
dem Gesichtspunkt der Haftung aus § 75 Einl z. ALR. den 
Klageanspruch in der geltend gemachten Hóhe von 
100 000 RM f iir  gerechtfertigt erklart. Und das R e i c h s -  
g e r i c h t hat dieses Urteil des Kammergerichts geb illig t. 
A u s  d e n  r e i c h s g e r i c h 11 i c h e n E n t s c h e i -  
d u n g s g r i i n d e n  ist hervorzuheben:

Nach § 75 Einl. z. ALR. ist der Staat zur Entschadigung 
Dessen verpflichtet, der „seine besonderen Rechte und 
Vorte ile dem W ohle des Gemeinwesens aufzuopfern ge- 
nótigt w ird ". Fiir den Entschadigungsanspruch aus der 
erzwungenen Aufopferung von Rechten zum Besten der 
Allgem einheit kann es aber nicht von entscheidender Be
deutung sein, ob die zustandige Behórde sich bei ihrem 
Eingriff von zutreffenden Erwagungen hat leiten lassen 
oder dabei von einem entschuldbaren Irrtum iibe r die 
Auslegung und Tragweite gesetzlicher Bestimmungen 
oder von einem entschuldbaren Tatsachenirrtum be- 
e in flu fit gewesen ist. Es w iirde  zu einem widersinnigen 
Ergebnis fiih ren, dem so Geschadigten die im § 75 vor- 
gesehene Entschadigung dann zu versagen, wenn die 
O brigke it sich hinsichtlich ihrer gesetzlichen Befugnisse 
ge irrt hat, die von ihr vorgenommene Handlung aber 
dem Staat oder dem sonstigen óffentlich-rechtlichen Ver- 
band den erstrebten Vorte il gebracht hat. Dem W ortlau t, 
dem Sinn und Zweck des § 75 Einl. z. ALR. w ird  nur die 
Auffassung gerecht, da fi dem rechtmafiigen E ingriff in die 
Rechte des Einzelnen zum allgemeinen W ohle  der u n - 
r e c h t m a f i i g e  so lange g I e i c h zu achten ist, ais er 
von dem Betroffenen hingenommen werden mufi, dieser 
also gezwungen worden ist, etwas aus seinem Vermógen 
zum Besten des gemeinen W ohles aufzuopfern. A u f die 
Zweite N otVo. vom 5. Juni 1931 (Kap. III 6. Teil) kann die 
Beklagte sich nicht berufen, da die N otVo. nur f iir  solche

Falle g ilt, in denen nach den im § 1 der NotVo. ange- 
fiih rten Gesetzen eine Enteignung e rfo lg t ist.
Die Ablehnung der Baugesuche hat zur Folgę gehabt, 
da fi der Klager sein Grundstuck nicht in der beabsich- 
tigten, an sich zulassigen W eise benutzen konnte. Ohne 
Rechtsirrtum nimmt das Kammergericht auch an, dafi er 
dadurch in seinen Rechten zum Vorte il der Beklagten ge- 
schadigt worden ist. Bei Bemessung der zu gewahrenden 
Entschadigung meint das Kammergericht rechtsirriger- 
weise, da fi K lager vo llstandig schadlos zu halten sei. 
Das KG. wendet sich dabe i gegen die Reichsgerichts- 
entscheidung vom 6. Dezember 1929 (RGZ. Band 126
S. 356), wonach bei Anspriichen aus § 75 Einl. z. ALR. nicht 
vollstandiger Schadensersatz zu leisten ist, sondern nur 
ein a n g e m e s s e n e r  A u s g l e i c h  fiir  das Auf- 
geopferte . Das KG. verkennt aber den Unterschied, der 
zwischen dem Aufopferungsanspruch des § 75 Einl. z. 
ALR. und einem Schadensersatzanspruch aus § 839 BGB. 
in Verbindung mit A rt. 131 RVerf. besteht. Es ist also nur 
W e r t e r s a t z f i i r  das zu leisten, was info lge der obrig- 
keitlichen Anordnung hat au fgeopfert werden mussen. 
Die Ansicht des KG., d a fi der volle Schaden einschliefilich 
des entgangenen Gewinns zu ersetzen sei, w iirde zu dem 
unhaltbaren Ergebnis fiih ren, da fi auch ohne Verschulden 
aus § 75 Einl. z. ALR. in gleicher W eise und gleicher Hóhe 
Schadensersatz geleistet werden m iifite, w ie dies bei 
schuldhaften Am tspflichtverletzungen der Fali ist. Mag es 
auch richtig sein, da fi der Klager, wenn er das Grund- 
stiick hatte vor Jahren ais Bauland verkaufen kónnen, 
rund 500 000 RM mehr erhalten haben w iirde, so ist mit 
Riicksicht au f das vorher Gesagte doch nicht zu be- 
anstanden, wenn das KG. dem Klager f iir  die lange Zeit 
der Behinderung an der Ausbeutung des Grundstiicks die 
ge forderte  Entschadigung von 100 000 RM zubilligt. 
„Reichsgerichtsbriefe." (III 187/32. —  11. 4. 1933.)

G en eh m igu n g sverw e igerun g  im Grundstiicks- 
v e rk e h r  ist u nw iderru flich . (Neuere grundsatzliche 
Reichsgerichtsentscheidung. V. 275/32 vom 14. 12. 32.) 
V erfiig t ein nicht Berechtigter iiber einen Gegenstand 
(etwa iiber das Grundstiick eines Anderen), so wird diese 
V erfiigung wirksam, wenn der Berechtigte sie geneh- 
migt, seine nachtragliche Zustimmung erteilt. (§ 185 
Abs. 2 BGB.) Nun hat das R e i c h s g e r i c h t  in einer 
neuen Entscheidung zu der Frage Stellung genommen, 
ob der Berechtigte eine V e r w e i g e r u n g  der Ge- 
nehmigung nachtraglich w iderrufen kann. In den reichs- 
gerichtlichen Entscheidungsgriinden w ird diese Frage 
verneint. Es he ifit u. a .: Die Frage, ob und wann der 
Berechtigte des § 185 Abs. 2 BGB. die zunachst ab- 
gegebene Erklarung, da fi er die Genehmigung ver- 
weigere, twiderrufen und nachtraglich doch noch die 
Genehmigung erteilen konne, ist bisher vom Reichsgericht 
nicht grundsatzlich entschieden. Die Genehmigungsver- 
weigerung im Bereich des § 185 Abs. 2 BGB. ist, ebenso 
wie die Genehmigungserteilung, ein rechtlich erheblicher 
Akt. Sie ist eine einseitige, em pfangsbediirftige, bin- 
dende, das genehm igungsfahige Geschaft endgiiltig ver- 
nichtende, rechtsgeschóftliche W illenserklarung. Der 
W ide rru f der Genehmigungsverweigerung ist unzulassig, 
sofern er nicht vorbehalten war. Hatte das Gesetz die 
G enehm igungsverweigerung f iir  w iderruflich gehalten, so 
ware ein derartiger Gesetzeswille in einer ausdriicklichen 
Vorschrift n iedergelegt worden. Fiir die Unwiderruflich- 
keit spricht auch die Riicksicht au f die Sicherheit des 
Rechtsverkehrs, insbesondere des Grundstiicksverkehrs.
„Reichsgerichtsbriefe". (V. 275/32. — 14. 12. 1932.)
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Die Formensprache des Nachwuchses Brandenburg

Die nach O genden Se,ten s.nd mehr ais eme Veróffentlichung schlechthin. Not, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung 
lasten auf tausenden ,ungerer Kollegen ,n ganz Deutschland. W ertvo lle  kulturelle Krafte, die an Stelle armseliger 
Leistungen allerorts zum Emsotz gebracht werden konnten, liegen brach, zum Teil, weil sie einfach unbekannt sind

Wtf , 0n U,nS S r -  hot Deshalb soli in einer Ver6ffentlichungsfolge tuchtigen Kraften bis zu etwa
35 Jahren die Móglichkeit geboten werden, ,hre beste Leistung (Neubau, Entwurf, M odeli oder Skizze) zu zeiaen W ir 
stellen jedem ,ungeren Baugestalter in Deutschland anheim, uns fur die folgenden Hefte, die die Arbeiten der Kollegen 
aller deutschen Gaue behande n, seme besten Arbeiten zur Auswahl einzureichen. Unser heutiges Heft zeigt zu unserer 
Freude bere,ts das was w ir gle.chze.tig darlegen wollen, daft sich in unserer Jugend deutlich eine Geschlossenheit und 
Ein e.t der bauhchen Auf fassung anbahnt^ M it dieser Folgę offenbaren w ir neuerdings unsere grundsatzliche Ein- 
stellung daft ,eder der etwas zu geben hat, gleichgultig welchen Alters, welchen Titels und welcher Heimat, ob frei- 
schaffend, angestell beamtet oder arbę,tslos unser Weggenosse ist. Insbesondere soli die jugend, dereń Interessen 
wir in besonderer We,se wahren, wissen, daft sie in Deutschland bei uns eine Stelle flndet, die ein Herz fur sie hat 
die mit ihr fuhlt und fur sie wirkt. Die Schriftleitung '

Landhaui bei Berlin. G esta lter: D ip lom ingenieur Hans Kohler, Berlin Ifreischaffendl

tu '  ■

■ ■ i i m i

| .. ' 

stellung fur Kunstgegenstande in Berlin. G esta lter: Diplom ingenieur Joachim G ra lłho ff, Berlin (angesfelltj
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Klosterkirche fu r Johannisberg bei Rudesheim a. Rh. G esta lte r: 
Regierungsbaumeister a. D. Otto Risse, Berlin (freischaffend)

Bootshaus am Kleinen Wannsee bei Berlin. G e 
sta lte r: D iplom ingenieur Jurgen Schweitzer, Berlin 
(freischaffend)

landhaus in Potsdam.
G esta lte r: Regierungs
baumeister a. D. O tto  von 
Estorff und Regierungs
baumeister a. D. G e r
hard W ink le r, Potsdam 
Ifreischaffendl

ipiiniłinkiiiini
T in r iiim ii^ T T T  

. ,r... ii ii i  ■
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Lederwerk. G esta lte r: D ip lom ingenieur Fritz Reichenberg, Berlin (freischaffendl

Justizpa lastwettbewerb B erlin . G esta lte r: D ip lom ingenieur Hans Th. Lehmann 
und Regierungsbaumeister a. D. Dr.-lng. Robert Riedel, Berlin (freischaffendl

I

„D as  w e ifle  H aus" in Potsdam. G esta lte r: Regierungs
baumeister a. D. Otto von Estorff und Regierungsbaumeister 
a. D. G erhard  W ink le r, Potsdam (freischaffendl
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Ausbau einer Baugruppe zu einem Madchenheim in Bayern. G esta lten  Regierungs- 
baumeister D ipl.-lng. Friedrich Heiss, Berlin (Schriftleiter d e r Deutschen Bauzeitung)

W ettbewerb fiir ein Zentralgericht in Berlin 1930. (Erster Preis). G e s ta lte n  D ip lom ingenieur W o lf W e rn er Zschimmer, Berlin (freischaffendl
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Haus auf Rugen lim Baul. G esta lte r: Erhard 
Schmidt, Berlin Ifreischaffendl

Wasserkraftwerk. G esta lte r: Regierungsbau
meister a. D. D r .- ln g . Robert Riedel, Berlin 
Ifreischaffendl
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Kirche in A dm ont (Steiermark!. Ge- 
stalter: D iplomarchilekt O tto  Oskar 
Graessner, Berlin (freischaffenal

Landhaus m it A te lie r  bei 
B erlin . G esta lte r: Diplom-
architekt G u ido  G órres, KDAI, 
Berlin (freischaffend)
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Kapelle  in eocKsreiae Dei oerun. G esta lte r: Professor 
W in fried  W end land , Berlin (Referent am PreuB. M in i- 
sferium fur Wissenschaft, Kunst und Yolksbildungl

Entwurf zu e ine r Kurhausanlage. G esta lte r: Regierungs- 
baumeister Ludwig Loewe, Potsdam Ibeamtet]
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