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NEUBERECMNUNG 
DER REICHSINDEXZIFFER FUR BAUKOSTEN

In der Zeitschrift „ W i r t s c h a f t  u n d  S t a t i s t i k" 
(2. Juliheft 1933, Nr. 14}*) veróffentlicht das „ S t a -  
t i s t i s c h e  R e i c h s a m t "  in einem langeren, mit zahl- 
reichen Tabellen und Diagrammen ausgestatteten Artikel 
uber „ B a u m a r k t  u n d  B a u t a t i g k e i t "  eine neue 
Berechnungsmethode fur den Bauindex, d. h. der Preis- 
indexziffer der Baukostenelemente, dereń Vergleich er- 
kennen lafit, wie sich die zur Herstellung eines Baues von 
gleicher Ausfuhrung und gleichem Nutzwert erforderlichen 
Aufwandskosten im Durchschnitt im Laufe der Zeit ver- 
teuert oder verbilligt haben.

G rund lagen  d e r ln d exb erech nu n g
Wie bisher beschrankt sich die lndexberechnung auf den 
s t a d t i s c h e n  W o h n h a u s b a u ,  wobei nur die 
eigentlichen Herstellungskosten berucksichtigt sind (also 
nicht Grunderwerbskosten und damit zusammenhangende 
Lasten). Die b i s h e r i g e ,  s e i t  A u g u s t  1923 e i n - 
g e f u h r t e ,  B e r e c h n u n g  entsprach einem B a u t y p 
d e r  V o r k r i e g s z e i t ,  d. h. dem Bauaufwand einer 
Vierzimmerwohnung (ohne Speicher- und Kelleranteil) von 
110 qm nutzbarer Flachę in einem oberen Geschofł eines 
stadtischen Wohnhauses, wobei vorwiegend Preise des 
Berliner Marktgebietes zugrunde gelegt waren, die im 
allgemeinen aber auch reprasentativ fur die Preis- 
bewegung im Reich angesehen werden konnten. Der 
n e u e n  l n d e x b e r e c h n u n g  wird dagegen ein 
B a u t y p  zugrunde gelegt, der der B a u w e i s e  d e r  
N a c h k r i e g s z e i t  e n t s p r i c h t .  Und zwar sind die 
Aufwendungen fur ein stadtisches Reihenhaus**) mit sechs 
Wohnungen zu je 2y2 Zimmern gewahlt, d. h. ein Bautyp, 
auf den in den Jahren der storksten Bautatigkeit nach 
dem Kriege der verhaltnismaftig gróftte Anteil der Neu- 
bauten entfiel.
Die B a u s t o f f m e n g e n ,  Handwerkerleistungen und 
Arbeiterstunden sind durch die Statistischen Amter unter 
Mitwirkung der Hochbauamter von 15 d e u t s c h e n  
G r o f l s t a d t e n  festgestellt worden, aufierdem wurden 
auch Angaben der Spitzenverbande der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer mitverwendet.

M engenschem a
Das M e n g e n s c h e m a  der a l t e n  l n d e x b e r e c h -  
n u n g  umfafite nur 15 Positionen der wichtigsten Bau-

*) Verlag Reimar H obb ing , B erlin .
" i  Dreigesdiossiges Reihenhaus m it sechs W ohnungen zu je zwei 
Zimmern, Kammer, Kurfie, A b o rt m it Bad, 60 qm nutzbarer Flachę 
und rund 170 cbm umbauten Raumes je W ohnung ; Frontlange des 
Hauses rund 16 m, Breite 10 m, GeschoBhóhe 3,10 m (KellergeschoB
2,30 m), rund 1865 cbm um bauter Raum; Z iege lm auerw erk, G rund- 
mauern in Beton, norm ale U ntergrundverha ltn isse ; massive Decken 
uber Keller sowie in Badezim m ern, sonst Holzdecken; Ausbau ent- 
sprechend W ohnbauten m ittle re r Ausstattung.

stoffe und die aufgewendete Stundenzahl der Bauhand- 
werker und Bauhilfsarbeiter. Das sehr viel weitgehender 
gegliederte n e u e M e n g e n s c h e m a  umfafit dagegen 
63 Ausgabeposten, die etwa 85 v. H. der gesamten Bau- 
herstellungskosten ausmachen. Die restlichen 15 v. H. 
haben fur die Preisbildung eine geringere Bedeutung. 
Im einzelnen enthalt das Schema folgendes:
d ie  Mengen der zu verarbe itenden Baustoffe; d ie  Frachten tu r den 
Transport der Baustoffe und d ie  Anfuhrkosten zur Baustelle (soweit 
diese nicht schon in den Baustoffpreisen stecken); den Zeitaufwand 
fu r d ie  Erdarbeiten und d ie  V erarbeitung der Baustoffe im Bau; d ie  
G eha lte r der Angestellten des Unternehmers; d ie  A rbe itgeber- 
be itrage  zur Sozialversicherung; eine Reihe von fe rtigen  Einzel- 
a rbe iten  und sonstige Posten. Unter letzteren sind verstanden: 
Umsatzsteuer, Kosten fu r Planung und Bauleitung einschl. der órt- 
lichen Baufuhrung, Baupo lize igebuhren, Zinsen fu r ein Betriebs- 
ka p ita l des Unternehmers in Hóhe von 25 v. H. der Bausumme auf 
zehn M ona te, Zinsen fu r Baugeld des Bauherrn in Hóhe von 40 v. H. 
der Baukosten auf sechs M onate.

Dieses Mengenschema, das die durchschnittliche mengen- 
maflige Bedeutung der einzelnen Aufwandskosten zum 
Ausdruck bringt, kann einheitlich fur das ganze Reich ais 
Berechnungsgrundlage dienen.

W e rta n te il d e r E inzelposten am  B au index
Um sich auch ein Bild von dem Wertanteil der in der 
lndexziffer der Baukosten berucksichtigten Aufwands
kosten machen zu kónnen, ist dem Aufsatz auch eine 
solche Zergliederung nach dem Stande vom 1. April 1933 
beigegeben. W ie nicht anders zu erwarten, stehen hier 
die Mauersteine mit 10,2, die Maurerlóhne mit 10,3, die 
Lóhne der Bauhilfsarbeiter mit 7,2, der ubrigen Bauarbeiter 
mit 6,9, das Bauholz mit 8,8 v. H. obenan. Die Kosten 
fur Kuchenherde und Zimmerófen machen zusammen 
5,9 v. H. aus, die Installationen 3 v. H., die Bade- und 
Aborteinrichtungen usw. 4,1 v. H. Die Kosten fur Planung 
und Bauleitung einschl. órtlicher Baufuhrung sind mit 
6,3 v. H. angegeben. Der Wertanteil der Arbeitgeber- 
beitrage zur Sozialversicherung fur Arbeiter und An- 
gestellte belauft sich immerhin auf 2,6 v. H., an Zinsen fur 
Betriebskapital und Baugeld ergeben sich 3,6 v. H.

B erechnung des B auindex
Die Preise der von der lndexziffer erfaflten Kosten- 
elemente werden Mitte jeden Monats erhoben. Die lndex- 
z iffer w ird, wie bisher, in der Weise berechnet, dafl die 
im Schema vorgesehenen Mengen mit den aus den 
15 Groftstadten gemeldeten Preisen multipliziert werden. 
Die Summę dieser Produkte im Berechnungszeitpunkt wird 
dann zur lndexsumme der zeitlichen Basis in Verhaltnis 
gesetzt. Die l n d e x b a s i s  fur die b i s h e r i g e  B e 
r e c h n u n g  war das Jahr 1913, fur die n e u e  B e 
r e c h n u n g  dient der Durchschnitt der Jahre 1928 bis 
1930 ais Basis, d. h. die Zeit der starksten Wohnungsbau-
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tatigkeit, zugleich Jahre mit verhaltnismaGig geringen 
Preisschwankungen.

Verg leich  d er Indices nach a lte r  und neuer  
M ethode
Die beiden nachstehend nebeneinander gestellten Ta- 
bellen der Baukostenindices nach der alten und neuen 
Berechnungsmethode gestatten einen Vergleich der Werte 
fiir die Zeit von 1924 bis Juni 1933 unter sich bzw. mit der 
Yorkriegszeit:

lndexziffern der Baukosten nach der a lten Berechnung (1913 =  100)

M onat 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

J a nu a r.................... 134,4 168,1 164,6 165,2 172,7 171,8 178,0 153,0 128,7 116,8

Februar................. 127,3 172,4 160,5 166,7 172,8 172,5 176,4 152,3 127,8 116,2

M arz ....................... 123,7 176,7 160,0 168,1 171,3 172,6 176,0 149,8 127,2 115,3

A p r il....................... 127,1 175,6 159,4 170,0 173,3 174,3 175,6 144,1 127,7 115,3

M a i........................ 132,4 162,4 158,1 175,1 173,4 175,0 175,1 142,5 123,5 115,4

Juni ....................... 132,7 164,6 157,2 174,9 173,4 175,4 172,7 142,9 121,5 115,4

Ju li........................... 125,0 166,6 157,9 175,0 172,8 177,1 167,0 142,9 121,0
A u g us t................... 127,0 165,6 160,4 174,3 172,1 179,5 162,2 143,0 120,6
September .......... 146,6 169,3 164,0 176,0 171,7 181,4 159,8 143,0 119,6
O k to b e r............... 149,3 167,9 164,1 175,9 173,4 181,2 158,5 142,6 118,7
Novem ber . . . . . . . 159,6 166,4 163,4 175,0 173,3 181,2 154,9 141,4 118,6
D eze m b e r............ 163,9 165,8 163,9 173,5 172,5 181,1 154,5 140,5 117,9

Jahresdurchschnitt 137,4 168,5 161,1 172,5 172,7 176,9 167,6 144,8 122,7

Die Baukostenentwicklung seit 1924 laGt sich danach in 
etwa drei unterschiedliche Abschnitte einteilen: das Jahr
1924 mit besonders niedrigen Baukosten, die Entwicklung 
in der kurzeń Konjunkturphase 1925 und 1926, den kon- 
junkturellen Autschwung seit 1927 mit dem darauf folgen- 
den Ruckschlag. Seit Ausbruch der Krise 1929 sind die 
Baukosten in einem nur kurz unterbrochenen Abstieg be- 
griffen, wobei namentlich der Ruckgang der Lóhne sich 
besonders bemerkbar macht. Auch die Preissenkungs- 
maGnahmen der Reichsregierung in der IV. Notverord- 
nung vom 8. Dezember 1931 haben die Baukosten durch 
Senkung der gebundenen Materialpreise um 10 v. H. 
sichtbar herabgedruckt. Durch die auGerordentliche Ver- 
teuerung der Baugelder im Sommer 1931 wurde der Preis- 
rikkgang vorubergehend aufgehalten, aber die ein- 
schneidenden Lohnsenkungen im Fruhjahr 1932 bringen 
dann wieder einen starkeren Ruckgang. Seitdem vollzog 
sich der Abstieg langsamer, und gegen Ende 1932 waren 
bereits wieder gewisse Preiserhóhungen bemerkbar. Seit 
Sommer 1932 ist dann eine gewisse Stabilisierung ein- 
getreten, wenn auch im Fruhjahr 1933 in der Mehrzahl 
der Stadte die Baulóhne wieder etwas gesenkt wurden. 
Ober die Lohnbewegungen seit 1924 gibt die neben- 
stehende Tabelle Auskunft:

B edeutung d e r ln d e x z iffe r
Die neue Berechnung der lndexziffer gibt an sich die Be
wegung der Baukosten fur Wohnbauten in der GroGstadt 
wieder, sie kann aber ais reprasentatiy fiir  das ganze 
Reich angesehen werden. W ie verhaltnismaGig gering 
die Abweichungen in den 15 in Betracht gezogenen GroG- 
stadten sind, zeigt die ganz unten stehende Tabelle. Die 
lndexziffer ist ferner nur fiir  einen bestimmten Bautyp er- 
rechnet, sie kann aber auch fur andere Wohnbauten, so
weit diese vorwiegend aus Stein bestehen und ahnlicher 
Ausstattung sind, ais reprasentatiy angesehen werden.

Indexz iffe rn  d e r Baukostsn nach d e r neuen Berechnung1) (1913 =  100

M onat 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

J a n u a r.................... 133,2 154,7 174,9 161,5 172,7 175,5 174,9 163,2 143,8 125,1
128,1 158,5 173,0 161,5 172,7 175,5 174,2 162,5 142,6 125,0

M a rz ........................ 132,0 164,3 170,4 162,7 172,8 175,6 173,9 161,7 140,7 125,1
A p ril ...................... 138.2 166,2 168,1 163,8 175,6 178,3 173,2 156,1 139,3 125,0

143,8 170,2 165,9 168,5 175,8 678,8 172,5 154,1:130.6 125,1
Juni ....................... 140,7 173,2 164,8 169,4 176,0 179,3 171,4 154,7 129,3 125,5

J u li........................... 136,1 175,6 162,7 169,7 175,8 179,1 170,2 156,9 127,9
135,3 177,7 162,5 170,2 175,8 179.3 169,4 155.7 127,2

Septem ber . . . . . . . 140,2 179,0 162,5 171,6 175,8 179,5 168,3 153,6 126,9
O k to b e r ................ 141,0 177,9 162,5 172,0 177,0 179,1 168,3 152,2 125,7
N o v e m b e r............ 146,3 177,2 161,8 172,0 177,0 178,6 167,3 151,4 125,3
D ezem ber.............. 151,7 176,0 160,8 172,0 176,7 178,3 166.6 149,1 125,3

Jahresdurchschnitt 138,9 170,9 165,8 167,9 175,3 178,1 170,9 155,9 132,1

ł ) A b  1928 Durchschnitt f i i r  15 S ta d te ; d ie  Z iffe rn  f i i r  1924 bis 1927 
sind nach der Bewegung d e r bisherigen ln d e x z iffe r und der Indizes 
mehrerer Bauamter zuruckgerechnet.

SchlieGlich kann auch fur anderen Zwecken dienende 
Gebaude die lndexziffer ais BewertungsmaGstab heran- 
gezogen werden, wenn die fiir  den lndex wichtigen 
Kostenelemente sich in ihrer Preisentwicklung einiger- 
maGen gleichwertig verhalten.

Ta r if  m afii geS tundenlóhne 
f i ir  M aure r und Bauhilfs- 
a rb e ite r im Durchschnitt 
von 15 G ro fistad ten

M aurer B auhilfsarbeiter

in Rpf. 
je Std.

1914 =  100 ! " * £  1914 =  100 je Std. I

1914 ....................................... 71 100,0 57 1 00,0
1924 J a n u a r ........................ 57 80,3 51 89,5

Juli .............................. 76 107,0 65 114,0
1925 „  .............................. 110 154,9 93 163,2
1926 ..................................... 113 159,2 93 163,2
1927 ..................................... 119 167,6 98 171,9
1928 ..................................... 127 178,9 105 184,2
1929 ..................................... 136 191,5 113 198,2
1930 „  ............................... 136 191,5 113 198,2
1931 ..................................... 124 174,6 103 180,7
1932 „  ............................... 95 133,8 79 138,6
1933 Januar ....................... 95 133,8 79 138,6

Februar ..................... 95 133,8 79 138,6
Marz ........................... 93 131,0 78 136,8
A p ril ........................... 93 131,0 77 135,1

93 131,0 77 ; 135,1
93 131,0 77 I 135,1

lndexziffern der Bau- 
kosten in15Gro(5stadten 

1928 bis 1930 =  100
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1928 Jahresdurchschnitt 100,4 99,0 101,3 101,2 98,7 100,6 100,9 100,2 100,8 101,2 101,2 98,9 100,4 99,9 100,1 100,31929 „ 102,5 101,4 102,6 101,4 102,3 101,2 101,4 102,1 102,0 102,1 103,3 101,6 101,7 101,9 101,1 101,9
1930 „ 97,1 99,2 96,2 97,5 99,0 98,1 97,7 97,8 97,2 96,8 95,5 99,5 98,0 98,2 98,8 97,81931 „ 89,0 91,5 86,2 89,0 90,4 91,7 91,3 87,4 86,6 89,7 85,1 _ 90,7 85,9 88,5 89,21932 ,, 74,9 77,3 74,6 77,3 77,8 76,6 78,2 72,2 71,9 76,8 73,0 78,3 76,4 73,8 74,5 75,6
1933 Januar ................... 70,8 73,6 69,4 ')74,6 74,5 71,8 75,0 67,1 67,9 72,1 69,4 73,4 73,2 69,4 71,6 71,6

Marz .......................
70,2 73,7 70,3 — 74,4 71,8 74,6 67,1 67,9 72,1 69,1 73,4 73,2 68,5 71,6 71,5
70,3 74,3 71,7 — 74,3 72,1 73,5 67,4 67,9 71,5 69,4 74,8 73,1 68,5 70,9 71,6

M a i..........................
Jun i...........................

70,3 74,3 71,3 — 73,6 72,2 73,7 67,5 66,8 71,5 69,4 75,3 73,2 67,2 71,9 71,5
70,7 74,9 — — 74,3 72,1 73,6 68,5 66,6 71,2 69,4 75,7 72,4 67,2 71,9 71,6
70,7 75,1 74,3 72,8 73,6 68,4 68,3 — 69,4 75,7 72,5 - 71,2 71,8
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Das nebenstehende Diagramm gibt schliefilich noch einen 
Vergleich der Bewegung der lndexziffer der Baukosten mit 
den Grofihandelspreisen und der lndexziffer der Lebens- 
haltungskosten. Es geht daraus der niedrige Stand der 
ersten Halfte 1924 hervor, in welcher die Baukosten unter 
den beiden anderen Kurven liegen. Dann fo lgt aber der 
rasche Aufstieg der Baukosten, die sich dann dauernd 
erheblich uber den Grofihandelspreisen und den Lebens- 
haltungskosten halten, im ubrigen aber in ihrem Auf- und 
Abstieg dann im allgemeinen dem Bilde der Kurven 
dieser beiden Preisfaktoren folgen. Nach der alten Be- 
rechnungsweise schliefien sich die Baukosten schliefilich an 
die Kurve der Lebenshaltungskosten 1932 und 1933 ziem- 
lich eng an.

STEIGERUNG DER ARBEITSLEISTUNGEN DER SIEDLER 
BEI DER VORSTADTISCHEN KLEINSIEDLUNG
V o r b e m e r k u n g  d e r  Sch r i f t l e i t u  n g. W ir stellen die nachstehenden Anregungen, die zweifellos einen 
gesunden Kern haben, zur Erórterung, obgleich w ir ihre praktische Durchfuhrung fiir  schwierig halten

Das Reichsgesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit 
vom 1. Juni 1933 sieht unter den Mafinahmen, die zur 
Bekampfung der Arbeitslosigkeit getroffen werden sollen, 
auch die Siedlung vor. Dabei soli auch die 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  (Reichskleinsiedlung) in Zu
kunft weiterhin planmafiig gefórdert werden. Fiir diesen 
Zweck sind inzwischen neuerdings 50 Millionen Mark aus- 
geworfen worden. Auf die planmafiige Fórderung der 
vorstadtischen Kleinsiedlung werden sich namentlich die 
Gemeinden, die bisher in erster Linie Trager dieser Sied- 
lungswerte gewesen sind, einrichten miissen, vor allem 
auch in der Richtung, die bisher gemachten Erfahrungen 
fiir die neuen Siedlungen móglichst weitgehend nutzbar 
zu machen. Hier soli nur von den Erfahrungen die Rede 
sein, die im Zusammenhang mit der M i t a r b e i t  d e r  
S i e d l e r  gemacht worden sind.
In den Richtlinien des Reichsarbeiisministers vom 20. Fe- 
bruar 1933 heifit e s : „ A u f d i e  S e l b s t - u n d  N a c h -  
b a r h i l f e  d e r  S i e d l e r  d a r f  i n  k e i n e m  F a l l e  
v e r z i c h t e t  w e r d e n ;  s i e  s t e l l t  e i n  w e s e n t -  
l i c h e s  M i t t e l  d a r ,  um d i e  S i e d l u n g  z u  
ve  r b i 11 i g e n." Nun hat die Erfahrung gelehrt, dafi 
die Ergebnisse sowohl der Selbsthilfe ais auch insbeson
dere der Nachbarhilfe bei den einzelnen Siedlern sehr 
verschieden sind. Unterschiede in den Arbeitsleistungen 
von 100 v. H. sind nicht ungewóhnlich, man hat sogar 
solche bis 150 u. 200 v. H. festgestellt. Die unterschiedlichen 
Arbeitsleistungen haben verschiedene Ursachen. Es ist 
selbstverstandlich, dafi nicht alle Siedler gleich kraftig 
sind und selbst unter der Voraussetzung gleich guten 
Willens schon rein kórperlich nicht die gleichen Leistung- 
gen vollbringen kónnen. Sehr wesentlich spricht auch in 
bezug auf die Arbeitsleistung der friihere Beruf des 
Siedlers mit. Bisherige Handarbeiter — insbesondere die 
so sehr gesuchten, aber verhaltnismafiig raren Bauarbeiter
— werden wesentlich mehr leisten ais ehemalige Biiro- 
arbeiter, Landarbeiter mehr ais Stadtarbeiter. Auch 
die Willenskraft ist sehr verschiedenartig, noch unterschied- 
licher der gute W ille zur Nachbar- und gemeinschaftlichen 
Mithilfe. Uberall wird man die Erfahrung gemacht haben, 
dafi es hier zahlreiche Abstufungen gibt, angefangen 
vom Siedler, der bis zum letzten Spatenstich vom richtigen, 
echten Gemeinschaftsgeist erfullt ist, bis zum aus- 
gesprochenen Faulpelz und Driickeberger bei der Arbeit. 
Wenn man auch Mittel und W ege finden wird, die 
schlimmsten Nichtstuer im Laufe der Zeit auszumerzen, 
so wird doch im ubrigen jedem einzelnen Siedler ein

heitlich und in gleicher Weise o h n e  R i i c k s i c h t  a u f  
s e i n e  A r b e i t s l e i s t u n g  Siedlerstelle mit Siedler- 
hauschen zuteil, w e n n  e r  n u r  d i e  i m S i e d l e r v e r -  
t r a g  f e s t g e l e g t e  M i n d e s t z a h l  an  T a g -  
s c h i c h t e n  e r r e i c h t  ha t .  Hierin liegt zweifellos 
eine grofie Ungerechtigkeit. Es sollte jedem Siedler seine 
Arbeitsleistung, soweit sie iiber die geforderte Mindest- 
leistung hinausgeht, in irgendeiner Form besonders an- 
gerechnet werden, tunlichst in einer solchen, die den ein
zelnen Siedler anreizt, sein Aufierstes zu geben. Das 
hat zur weiteren Folgę, dafi sich die allgemeine Arbeits
leistung wesentlich erhóhen wird, was sich wieder in 
einer beschleunigten Fertigstellung der Siedlung aus- 
wirken mufi. Im nachfolgenden werden einige M afi
nahmen vorgeschlagen, die der Erhóhung der Arbeits
leistung der Siedler in diesem Sinne dienen sollen:

1. Die S ied lerste llen  sollten erst verlost und die  
S ie d le rv e rtrd g e  erst abgeschlossen w e rd e n ,  
w enn  d ie  H auser fe r tig g e s te llt  sind
Es sind auch schon Griinde fiir  die gegenteilige Regelung 
vorgebracht worden, d. h. dafiir, dafi das Gelande den 
Siedlern v o r  Beginn der Arbeiten zugeteilt werden soli. 
Das habe den Erfolg, dafi der Siedler sich von vornherein 
mit der Siedlung verwachsen fiihle und in seiner freien 
Zeit iiber die Pflichtstunden hinaus mit seinen Familien- 
angehórigen an seinem Siedleranwesen arbeite. Das 
letztere mag richtig sein. Aber in der Regel liegen die 
Dinge so, dafi sich das Interesse des Siedlers bei vor- 
heriger Verlosung der Siedlerstellen ausschliefilich oder 
doch iiberwiegend auf die eigene Siedlerstelle konzen- 
triert und dafi er, besonders wenn erst einmal das eigene 
Siedlerhaus fertiggestellt ist, fiir  die Gemeinschafts- 
arbeiten kein Interesse mehr aufbringt. Es ist aber in 
der Praxis doch so, dafi unmóglich alle Siedlerhauser, die 
zu einer grófieren geschlossenen Siedlungsanlage ge- 
hóren, gleichzeitig in Angriff genommen oder gar gleich- 
zeitig fertiggestellt werden kónnen, um von den ubrigen 
Gemeinschaftsarbeiten, die zur Aufschliefiung einer der- 
artigen Siedlung erforderlich sind und auch nach Fertig
stellung der Hauser noch anfallen, gar nicht zu reden. 
Es wird also bei einer n a c h t r a g l i c h e n  Verteilung 
der Siedlerstellen der allgemeine Arbeitseifer zum all
gemeinen Besten, d. h. zur Fertigstellung der g a n z e n  
Siedlung, wachgehalten. Dazu kommt der weitere Vor- 
teil, dafi es bei einer nachtraglichen Verteilung der 
Siedlerstellen viel leichter móglich ist, ungeeignete Siedler-

IndeoifFem der Baukosten, der GroChandełspreise und der Lebenshałturęskosrer.
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anwórter, die bei den Gemeinschaftsarbeiten unge 
niigende Leistungen aufzuweisen hatten, auszuscheiden. 
Sind erst einmal rechtliche Bindungen eingetreten, so 
ist das wesentlich schwerer.

2. Diejenigen Siedleranwtirter, die iiber einen 
bestimmten Bruchteil der Gesamtarbeitszeit 
hinaus fehlen, miissen ausscheiden
Man wird diesen Bruchteil der Gesamtarbeitszeit viel- 
ieicht mit 25—50 v H bemessen kónnen. Beim Vorliegen 
wirklich triftiger Griinde (z. B. nachgewiesener Krank- 
heit, Unfall oder dergl.) wird man, um Harten zu ver- 
meiden, Ausnahmen bewilligen. Wer nicht einmal einen 
bestimmten Mindestbruchteil der erforderlichen Arbeits- 
leistung zustande bringt, ohne durch besondere Um- 
stande entschuldigt zu sein, beweist dadurch, dafi er ais 
Siedler nicht geeignet ist.

3. Die A rbeits le istungen d er e inzelnen  S ied le r  
sind in regelm dB igen  Z e itab s td n d en  an d e r B au
stelle offentlich anzuschlagen
Eine solche Mafinahme wird bestimmt zu einer starken 
Steigerung der gesamten Arbeitsleistungen beitragen, 
vor allem aber diejenigen Siedler anspornen, die sich 
nicht an der Spitze, evtl. sogar unter dem Durch
schnitt halten; vorausgesetzt, dafi sie guten Willens 
sind. Der offentliche Anschlag, der etwa allwóchentlich

auf dem laufenden zu halten ware, dient zugleich einer 
Art Kontrolle durch die Gesamtheit der Siedlungsanwarter. 
Aber auch der einzelne Siedler kann sich durch die vor- 
geschlagene Mafinahme jederzeit ein Bild dariiber 
machen, an welcher Stelle er mit seiner bisher geleisteten 
Arbeit steht. Denn die meisten Siedler werden sich von 
ihrer geleisteten Arbeit in der Regel ein zu giinstiges Bild 
machen.

4 . Die A rbeits le is tung  d e r e in ze ln en  S ied ler ist 
bei d e r h ypo th ekarisch en  B elastung d er e in 
ze lnen  S ied le ranw esen  anzurechnen
Dieser Vorschlag ist der weitestgehende, durfte aber 
auch die besten Folgen zeitigen. Er ist so gedacht, dafi 
derjenige Siedler, der durch die Leistung der hóchsten 
Zahl von Tagschichten die grófite Arbeitsleistung voll- 
bracht hat, durch die verhaltnismafiig geringste hypo- 
thekarische Belastung am gunstigsten gestellt werden soli. 
Umgekehrt soli sich der mangelnde Fleifi des Siedlers 
in einer hóheren hypothekarischen Belastung des zu- 
geteilten Anwesens auswirken. Es soli also die hypo- 
thekarische Belastung nicht mehr, wie dies bisher der 
Fali war, gleichheitlich gestaltet, sondern nach den 
Leistungen der einzelnen Siedler abgestuft werden. Eine 
solche Anrechnung der Arbeitsleistung ware nicht nur 
gerecht und billig, sie wurde mehr noch ais die vorher 
bereits angefiihrten Mafinahmen eine allgemeine Steige
rung des Leistungsdurchschnitts zur Folgę haben. A.

STADTEHEIZUNG UND ENERGIE-GEWINNUNG
Auf der Teiltagung der W e l t k r a f t k o n f e r e n z ,  die 
vom 26. Juni bis 9. Juli d. J. in Skandinavien in fortlaufen- 
der Folgę in den Stadten Kopenhagen, Stockholm, Hel- 
singfors und Oslo stattfand, erstreckten sich die Erórte- 
rungen auf die E n e r g i e v e r s o r g u n g  d e r G r o f i -  
i n d u s t r i e  u n d  d e s  V e r k e h r s w e s e n s .  In 
beiden Fallen mufi eine Verbilligung der Energie an- 
gestrebt werden, um die Produktion zu verbilligen und 
zu beleben. Ein Hauptweg hierzu ist die Deckung von 
Warmebedarf bei Erzeugung elektrischer Energie, wie 
das besonders bei der S t a d t e h e i z u n g  geboten 
ist. Das aus den Dampfturbinen der Kraftwerke 
anfallende Kondensationswasser, das etwa noch 70 v H 
der fur die Energieerzeugung aufgewendeten Warme 
enthalt, oder Dampf von etwa 5 bis 2 Atm. der sogen. 
Gegendruckturbinen entnommen wird, d. h. in beiden 
Fallen kann die bei der Elektrizitatserzeugung anfallende 
Warme mittels eines Rohrnetzes uber Stadtviertel verteilt 
werden und die Beheizung der Gebaude in jeglicher Art 
mit Warmwasser oder Dampf erfolgen. In dieser Weise 
werden — abgesehen von anderen betriebstechnischen 
Vorteilen — ungemein wohlfeile Energien zum all- 
gemeinen Vorteil der Volkswirtschaft gewonnen. Hieraus 
erhellt auch, wie wichtig die Verbreitung der Stadte
heizung ist, da ein betrachtlicher Teil des Brennstoff- 
verbrauchs in zivilisierten Landern der mafiigen und 
kalten Zone auf die Gebaudeheizung wahrend der kalten 
Jahreszeit und auf die Warmwasseraufbereitung fiir 
Haushaltzwecke entfallt. Die Hoffnung wurde aus- 
gesprochen, dafi in nicht zu ferner Zeit die meisten 
grofien und mittleren Stadte iiber eigene Fernheizwerke 
verfiigen werden, wodurch die Warme zu einer óffent
lichen Niitzlichkeit ahnlich wie Gas, Wasser und Elek- 
trizitat wird. Nach einem Bericht von Schereschewsky auf 
der Tagung gibt es zur Zeit in den USA., Kanada und 
Mexiko 165, in E u r o p a  28 Stadteheizungen. Von letz- 
teren entfallen auf D e u t s c h l a n d  17, so dafi dieses 
in dieser wichtigen kulturellen Frage an der Spitze der

europdischen Nationen liegt. In Deutschland selbst hat 
H a m b u r g  die grófite Stadtheizung, in der im 
Jahre 1930 350 0001 Heizdampf verkauft wurden. Nach
den Ausfiihrungen von Direktor Margoli hat sich in der
Hamburger Anlage ein von der Firma Otto Meyer, Ham
burg, gelieferter Dampfspeicher, in dem sich bei einem 
Fassungsraum von 2500 cbm — 35 m Hohe, 10 m Durch- 
messer — 100 Millionen kcal speichern lassen, sehr gut 
im Betrieb des Heizwerks bewahrt. In den Morgen- 
stunden wird aus ihm die Warmespitze, in den Abend- 
stunden die Lichtspitze gedeckt. Nach Dir. Margoli ist
die Fernheizung nur eine Frage der Zeit und des Wohl-
standes und damit des kommunalen Kraft-Heizbetriebes. 
Fiir seine Entwicklung wird die Verlangerung der Ver- 
teilungsleitungen ausschlaggebend sein, die auch zu 
einer Dezentralisation der Maschinenanlagen und zum 
Ubergang von Kondensations- zum Gegendruckbetrieb 
fuhren wird, der Verbilligung und bessere Auswertung 
der Anlage im Gefolge hat. Ahnliche Gedanken brachte 
Dr. Rosenthal von der Julius Pintsch A.-G., der statt der 
Mammut-Kraftwerke die Anlage von innerhalb der Stadte 
gelegenen, zweckmafiig órtlich verteilten kombinierten 
Heizkraftwerken empfiehlt, die mit Gas aus einem grofien 
an der Peripherie der Stadt angelegten Gaswerk ge- 
feuert werden und den anliegenden Stadtbezirk mit dem 
elektrischen Strom und mit Niederdruckdampf oder 
Warmwasser fiir Heizzwecke versorgen. Dies hat aufier
dem den Vorteil, dafi alle wertvollen Nebenprodukte 
aus der Kohle, die bei ihrer Verbrennung verloren wer
den, gewonnen werden. Bei den Gasdampfkesseln ist 
dann nicht an die iiblicher Konstruktion, sondern schon 
mehr an Dampferzeugermaschinen gedacht, wie sie z. B. 
etwa im Velox-Kessel der BBC jetzt in Erscheinung treten. 
Diese sich scheinbar anbahnende Schwenkung vom 
riesigen iiblichen Kohle-Dampfkessel zum handlichen 
raumsparenden Gas-Dampfkessel hóchster Leistung war 
ein beachtliches Merkmal dieser Weltkrafttagung.

Reg.-Baumstr. P r z y g o d ę ,  Berlin
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DIE ADOLF-HITLER-KAMPFBAHN IN STUTTGART
Stadtische Sportanlagen auf dem Wasen
Entwurf der gesamten Sportanlagen: O berbaurat Dr.-lng. Strobel und Prof. Dr.-lng. E. h. Bonatz; der Kampfbahn 
mit Tribune: Stadt. Hochbauamt, O berbaura t Dr.-lng. Schmidt / 9 Abbildungen

1 Vogelschaubild des Sportp la tzes
Kam pfbahn und Tribune, Tennisp latze, Ver-
w altungsgebaude  (Zelte fu r  das Turnfest)

2 Blick gegen die Tribune von der Kampfbahn aus

3 Lageplan des gesamten Sportgelandes 1 :2 0 0 0 0

k WaiblinoeD

Tennisi fA H itleh  
ŚPlśtzĄ \tem prb j

Sportp/atze'  ^^ćuterbahnhof^'
Sportp/atze

Strassenbóhnsch/ejfe
v. Stuttgart ^

4 = 4 J U X  Parhptatze

torptatz

Besondere Sportp/atze S port p ia t zeFestw/ese
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4 (oben) G esam tansich t 
des T rib iin e n b a u e s  nach 
d e r  W e rn e rs tra fie  (Aus
fu h ru n g  in E isenbeton)

5 H aupteingang zur 
Kampfbahn

Aufnahm en :
B ildkunst Lazi, Stuttgart

E n tw urf: Stadt. Hoch- 
bauam t, O berbaurat 
D r.-lng . Schmidt

Die Kampfbahn, die in den beigegebenen Abbildungen 
dargestellf und weiterhin beschrieben ist, bildet den Kern 
der Grofianlage fur Turnen und Sport, an der es der 
schwabischen Hauptstadt bisher gefehlt hat. Nach Erwerb 
einer 139 ha grofien Grunflache in der Nahe des Neckars 
und nach dessen Kanalisierung, die die bisher bestehende 
Hochwassergefahr fur das Gelande beseitigte, war es 
móglich, den Plan eines grofien Sportforums in schóner 
Lage durchzufiihren. Das fiir 1933 in Aussicht genommene 
„Deutsche Turnfest", das dieser Tage in Stuttgart sich 
abgespielt hat, gab Veranlassung zu rascher Durch
fiihrung. Dabei erhielt die Kampfbahn ihren Namen.

Zur Gewinnung von Planen fiir die stadtebauliche Ge
staltung des Gelandes und der anschliefienden Gebiete 
wurde unter deutschen Architekten und Ingenieuren ein

Wettbewerb ausgeschrieben und der Plan von Professor 
Dr.-lng. E. h. B o n a t z ,  Stuttgart, der Gesamtaufteilung 
zugrunde gelegt.
Das G e l a n d e  (Lageplan Abb. 3) w ird durch breite Zu- 
gangsstrafien erschlossen, von Cannstatt und Gaisburg 
her, die iiber eine neue Neckarbriicke zur Werderstrafie 
gefiihrt sind. Eine zweigleisige Strafienbahn mit Schleife 
an dieser Strafie kann in der Stunde bis 15 000 Personen 
an- und abtransportieren. Daneben sind grofie Park- 
platze fiir Automobile vorgesehen. Fiir das Turnfest 
wurden Abstellplatze fiir 14 000 Wagen geschaffen.
Die Werderstrafie, die etwa parallel zum Neckar verlauft, 
bildet die grofie Hauptachse der Anlage. Gegen den 
Neckar gewahrt ein Waldstiick einen schónen Abschlufi, 
dahinter, bis an die Strafie heranreichend, ist eine grofie
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6 Tribunenbau 
M it A b sp e rrg itte r und Auf- 
gangen zur Tribune, sowie 
zu den ungedeckten Sitzen

A ufnahm e: B ildkunst
Lazi, S tu ttga rt

7 Tribunenbau in der Aus- 
fuhrung
Eisenbetonbau m it fre i ohne 
Stiitzen 14 m w e it vorge- 
kragtem  Dach. E inzelfunda- 
mente z. T. P fah lgrundung

8 (links) Blick in d ie  Tribune

9 Blick unter d ie  Tribune 
A u fn a hm e : H ild en b ra nd , S tu ttgart
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Festwiese angeordnet von 410 m Lange, 210 m Tiefe, an 
drei Seiten von flachen Zuschauerrampen umgeben. Fur 
das Turnfest wurden an den Langsseiten noch Holz- 
tribunen errichtet, so daG im ganzen fur 200 000 Zu- 
schauer Platz geschaffen war. Auf diesem Felde finden 
grofie turnerische Vorstellungen, Schulspiele u. dgl. 
statt. Von einem am Eingang zur Festwiese errichteten 
40 m hohen hólzernen Flaggenturm wurden wahrend des 
Turnfestes die Signale gegeben.

Den n ó r d l i c h e n  T e i l  d e s  S p o r t p l a t z g e  
l a n d e s  m i t  d e n  D a u e r a n l a g e n  zeigt unsere 
Abb. 1 aus der Vogelschau. Sie lafit im Mittelpunkt die 
H i t l e r - K a m p f b a h n  m i t  g e d e c k t e r  T r i -  
b i i n e ,  offenen Sitzreihen, Zugangstreppen und Tunneln 
zum inneren Kampffeld erkennen. Zwischen Werder- 
strafle und Tribune ist noch ein 80 m tiefer Vorplatz ein- 
geschaltet, um Raum fur Massenentwicklung zu geben, 
der von Baumreihen und niedrigen Kassenanlagen (vgl. 
auch Abb. 6) umfafit wird und dessen Abschluft die kraft- 
voll gegliederte 100 m lange Tribunenfront bildet (Abb. 4 
und 5) mit dem Haupteingang zur Kampfbahn und den 
Betriebsraumen unter der Tribune. Die Zuschauer ge- 
langen durch die Kassen auf eine, die ganze Kampfbahn 
umfassende 10 m breite Verteilungsstrafie und von dort 
zu ihren Platzen. Links im Vordergrund erscheint das 
T e n n i s g e l a n d e  mit insgesamt 12 Platzen. Fur ein 
Turnierfeld sind zwei Platze in der Langsrichtung zu- 
sammengefafJt und mit 2 m hohen Erdrampen fur Zu- 
schauerpldtze umgeben. Auf diesem kleinen Kampfplatz 
kónnen auch Tanz-, Ring- und Boxsport-Veranstaltungen 
abgehalten werden.

Nach der Werderstrafie zu werden die Tennisplatze von 
dem einstóckigen B e t r i e b s -  u n d  W i r t s c h a f t s -  
g e b a u d e  umfafjt, das rechts unten in Abb. 1 erscheint. 
Am Rand des Gelandes waren die fur das Turnfest er- 
stellten Auskleidezelte usw. angeordnet, dahinter bauen 
sich die den Talkessel von Stuttgart umschliefJenden 
waldigen Hóhenzuge auf. Das Ganze ist nach Lage und 
vorbildlicher Durchgestaltung auf Grund der schon an 
anderer Stelle gewonnenen Erfahrungen eine ideale 
Anlage fur ihre Zweckbestimmung.

Beziiglich der K a m p f b a h n  selbst sei hier noch be- 
merkt, dafi sie ein Fufiballfeld enthalt — nach den Wett- 
kampfbestimmungen 70 zu 105 m grofi und in der er- 
wunschten Richtung NW —SO —, umrahmt von einer 400 m 
langen Aschenlaufbahn mit 7,5 m Breite (fur 6 Lauf- 
bahnen), ferner Anlagen fur Hoch- und Weitsprung vor 
der Tribune, eine Kurzstrecke von 100 m, eine Hurden- 
laufbahn von 112 mf in den beiden Bogenabschnitten 
Sprunganlagen, Platze fur Kugelstoflen sowie Speer- und 
Diskuswurf. Das Gelande ist draniert, alle Flachen (mit 
Ausnahme der Laufbahnen und Springgruben) erhielten 
nach Abhub des Mutterbodens eine Aufschuttung von 
15 cm Kies, 30 cm Erde, 10 cm Rasenplatten. Die Lauf
bahnen erhielten nach Abhub von 45 cm Boden eine 
Deckung von 33 cm Schlackenfullung und 12 cm Aschen- 
mischung. Den Zugang unter dem Zuschauerwall hindurch 
vermitteln drei Tunnel, von denen der Haupttunnel in Abb. 1 
erscheint, wahrend die anderen beiderseits der Tribune 
liegen. Der Zuschauerwall besteht aus einer 31,5 m 
breiten, 4,5 m hohen Erdschuttung und besitzt 21 Steh- 
stufen von je 85 cm Breite( 25 cm Hóhe. Zur schon er- 
wahnten, in Kammhóhe des Erdwalls liegenden Vertei- 
lungsstrafie fuhren 17 Treppen. An beiden Enden sind in 
die Bóschungen Abortanlagen eingebaut. Insgesamt 
finden bei dieser Anlage 35 000 Zuschauer Platz, doch 
kónnen durch behelfsmaflige Anlagen leicht noch 5000 bis 
10 000 Zuschauer untergebracht werden.

Bemerkenswert ist die T r i b ii n e n a n I a g e , die den 
Erdwall auf 112 m Lange unterbricht. Sie ist in den Abb. 2 
und 6 bis 9 naher dargestellt. Sie enthalt 2500 Sitzplatze 
und die fur den Kampfbetrieb nótigen Raume und ist 
ohne jede das Blickfeld behindernde Stutzenreihen — wie 
das ubrigens auch bei einer Reihe anderer moderner 
Kampfbahnen geschehen ist — in Eisenbeton erstellt. 
Ober Treppenanlagen kommt man ebenfalls zu der Ver- 
teilungsstrafte und von dort zu den Sitzplatzen. Die kon- 
struktive Gestaltung kommt in der kraftvollen architek- 
tonischen Form des Baues voll zum Ausdruck. Die Tri
bune enthalt in der Mitte eine Ehrenloge mit 55 Platzen, 
eine Funkkabine, zwei Bufetts mit Aufziigen zu dem unter 
der Tribune liegenden Erfrischungsraum. Die Raume unter 
der Tribune sind voll ausgenutzt und durch die Halle des 
Haupteinganges in eine Manner- und Frauenseite geteilt. 
Es sind hier Garderoben, Mannschaftsraume, Brause und 
Massageraume, solche fur Sanitater und Presse, Aborte, 
Heizungs- und Gerateraume untergebracht.

Ober die k o n s t r u k t i v e  D u r c h b i l d u n g  u n d  
A u s f u h r u n g  d e s  T r i b u n e n b a u e s  von lOOm 
Lange, 21 m Breite ist noch Folgendes zu sagen (vgl. 
Abb. 7): Der Oberbau ist eine Eisenbeton-Rahmen- 
konstruktion mit zwólf Bindern in je 7,65 m Entfernung. 
Durch zwei Dehnungsfugen wird der Bau in drei Ab- 
schnitte geteilt. Fur die Sitzplatzkonstruktion von 15 Reihen 
sind zwischen die Hauptbinder noch zwólf Zwischenbinder 
eingelegt. Die Dachhaut besteht aus einer kontinuierlichen 
Eisenbetonplatte in Gewólbeform (Halbmesser 35 m) mit 
einer freien Ausladung von 14 m. Die Platte hat in den 
Endfeldern 10 cm, in den Mittelfeldern 8 cm Starkę, uber 
den Stutzen tritt zur Aufnahme der Momente eine Ver- 
starkung durch Vouten auf 22 cm ein. Die Dachbinder 
haben in den eingespannten und verankerten Zugstutzen 
einen Querschnitt von 125 zu 50 cm, auf die mittleren 
Druckstutzen sind sie mit Gelenken aufgelagert. Die Krag- 
arme haben am Auflager 280 zu 50 cm Querschnitt. Fur 
die Konstruktion ist Portlandzement, zum Teil hoch- 
wertiger (270 kg/cbm)( verwendet. Der Beton enthalt ein 
Drittel Rheinkies, zwei Drittel Neckarfeinkies. Die Probe- 
wurfel erreichten nach 28 Tagen eine Festigkeit von 
394 kg/cm2.

Die G r u n d u n g  mufjte, da der Ontergrund von sehr 
verschiedener Beschaffenheit ist, fur die drei Bauabschnitte 
auch in verschiedener Weise erfolgen: bei dem einen ge- 
nugten flachę Einzelfundamentplatten mit 2,5 kg/cm2 
Bodenpressung, bei dem anderen gelangte man bei der- 
selben Grundungsart in aggressives Grundwasser, beim 
dritten mufite bei tiefer Lage des guten Baugrundes auf 
Eisenbetonpfahle gegriindet werden. Zum Schutz gegen 
das Grundwasser wurden alle Fundamente in Montan- 
Zement hergestellt.

Die Ausfuhrung der Tribune erforderte bei der beschrie- 
benen Grundung und bei wirtschaftlicher Ausnutzung des 
Schalungs- und Rustungsmaterials funf Monate.

DafJ die Anlage an verschiedenen Stellen mit Steck- 
kontakten fur Fernsprecher, Mikrophone fur Funkuber- 
tragungen, ferner mit Lautsprechern ausgerustet ist, ver- 
steht sich von selbst.

Nicht verbunden ist mit der Sportanlage auf dem Wasen 
selbst eine S c h w i m m b a h n. Sie kónnte aber mit 
Sprungbecken und Sprungturm fur das Turnfest mit dem 
in der Nahe befindlichen Inselbad in Onterturkheim in 
einem dort schon vorhandenen Schwimmbecken leicht ein- 
gerichtet werden. Im ubrigen waren selbstverstandlich fur 
das Turnfest auBer den schon erwahnten noch eine ganze 
Reihe von Nebenanlagen nótig, sowohl fur die Wett- 
kampfe wie fur das Publikum, die alle von Prof. Dr.-
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Ing. E. h. B o n a l z  entworfen worden sind. W ir mussen 
darauf verzichten, an dieser Stelle naher auf diese An
lagen einzugehen.
Die Ausfuhrung erfolgte von 1931 bis 1933 durch das 
Stadt. Hochbauamt und das Stadt. Tiefbauamt in Ver- 
bindung mit dem Stadterweiterungsamt. Bei dem Entwurf 
der Adolf-Hitler-Kampfbahn mit Tribune stand dem Ober-

DAS PRAKTISCHE BEISPIEL
Einige Bauschaden Dr.-lng. Meyer, Braunschweig /

Bild 1, eine Eisenbetonplattenwand, zeigt haufig vor- 
kommende Schaden an Eisenbetonwaren (Eisenbeton- 
platten, Pfosten, Róhren usw.), verursacht durch das 
Rosten des Eisens. Dieses Rosten tritt ein, wenn Luft und 
Wasser durch nicht genugend dichten Beton an das Eisen 
gelangen kónnen. Im vorliegenden Fali ist der Beton sehr 
porós, und die Eiseneinlagen liegen nur 1 cm tief. Zu be- 
achten ist weiter, dafi selbst anfangs ziemlich dichter 
Beton allmahlich poróser w ird, indem das Kalzium- 
karbonat im Beton allmahlich unter Aufnahme von 
Kohlensaure in wasserlósliches Kalziumkarbonat iiber- 
fiihrt und herausgewaschen wird. Es kommt also sehr 
darauf an, bei Eisenbetonwaren einen móglichst dichten, 
wenig porósen Beton herzustellen. Sehr gut dicht ist 
diese Betonhulle beispielsweise beim Schleuderbeton. In 
einem solchen Fali genugt es, wenn die Eiseneinlagen U/ 2 
bis 2 cm tief eingebettet werden. Dagegen nutzt es auch 
nicht, die Eiseneinlagen tiefer, bis 3 cm, einzubetten, wenn 
der Beton durchlassig ist. Bildet sich aus dem Kohlen- 
dioxyd der Luft (CO2) und dem Wasser (H^O) Kohlen
saure (H2CO ’ ), und gelangt diese an das nicht genugend 
geschutzte Eisen, so beginnt sofort die Zersetzung des 
Eisens, indem anfangs durch die Kohlensaure ein Eisen- 
salz, Eisenkarbonat (FeCO*), gebildet wird, darauf ent- 
steht zunachst unter Aufnahme von Wasser das Ferro- 
hydroxyd (Fe(OH)2) und zuletzt bei weiterer Einwirkung 
von Wasserstoff und Sauerstoff der eigentliche Rost, das 
Ferrihydroxyd (Fe(OH)a). Folgende Gleichungen erklaren 
den Verlauf dieser Zersetzung:

c o 2+ h 2o  = h 2c o 3
FeC 03+ Fe = Fe(0H)2+ C 0 2 
H2COi + H20  =  FeCO3+ 2 H

2 Fe (C H), + H20  + O = 2 Fe (OH),

l -  i)

1 Schaden an Eisenbahn-P lattenwand verursacłit durch Rosten des 
Eisens an undidUen Stellen

2 Verwitterungsschaden am Sandsteinsockel

baurat Dr.-lng. S c h m i d t  Architekt A m e s o e d e r  zur 
Seite. Die konstruktive Bearbeitung und die órtliche Bau
leitung hatten die stadt. Baumeister D ó t t l i n g e r  und 
K o h l e r .  Die Verkehrsanlagen, Erdwalle, Spielfelder 
und Tennissportanlagen unterstanden dem Tiefbauamt 
unter Leitung von Baudirektor Dr.-lng. M a i e r ,  die órt
liche Bauleitung besorgte Stadtbaurat G r i j n e w a l d .

3 Abbildungen

Bei diesem Dbergang des Eisens in Rost dehnt es sich um 
das Funffache seines Volumens aus und zersprengt dabei 
naturlich Mórtel und Stein. Es ist also unbedingt not
wendig, diese Zersetzung des Eisens in seiner Beton- 
umhullung zu verhuten, indem man einen móglichst 
dichten Beton herstellt. Das erreicht man durch Ver- 
wendung eines nicht zu mageren Mischungsverhaltnisses, 
reinen Anmachewassers und eines reinen Sandes mit móg
lichst geringer Hohlraumigkeit. Wichtig ist auch, nicht 
Eisen einzulegen, an denen sich bereits eine starkę Rost- 
schicht gebildet hat. Trotz dichten Betons sollten aber alle 
Eiseneinlagen mindestens von einer iy2cm starken Beton
hulle umgeben sein. (Vgl. DIN 1045: „Die Betondeckung 
aller Eiseneinlagen, auch etwaiger Bugel, mufi mindestens 
dick sein: Bei Platten und Rippendecken im allgemeinen 
1 cm, im Freien 1,5 cm. Bei allen anderen Bauteilen im 
allgemeinen 1,5 cm, im Freien 2 cm. Hierbei gelten Stein- 
verkleidungen und dergleichen nicht ais Betondeckung.") 
Eine weitere mógliche Zerstórung des Eisens, das Rosten 
durch elektrische Vorgange, soli gelegentlich gesondert 
besprochen werden.
Bild 2 zeigt Verwitterungsschaden an einem Sandstein
sockel. W ill man Sandstein verarbeiten, so ist es un- 
erlafilich, vorher nachzuprufen, welches Bindemittel die 
einzelnen Sandkórner miteinander verbindet. Hier sind 
zu unterscheiden: toniges, kalkiges oder quarziges
Bindemittel. Ein Sandstein mit tonigem Bindemittel ist 
bestandig, wenn vom Stein kein Wasser aufgesogen wird. 
Ist das aber der Fali, so wird ein solcher Stoff wenig 
frostbestandig sein, und durch das Regenwasser werden 
die durch Zerfrieren gelockerten Teile bald heraus
gewaschen. Das Bild zeigt einen solchen Bauschaden. 
Dberall dort, wo besonders stark tonhaltige wasser-
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aufsaugende Schichten vorhanden sind, zeigen die Steine 
tiefe Rillen und Lócher. (Der linkę Quader in Bild 2 ist 
aufierdem „auf Spalt" versetzt. Das ist falsch.) Bei einem 
Sandstein mit kalkigem Bindemittel ist es notwendig, fest- 
zustellen, ob der Kalk kristallin oder amorph vorliegt( da

sich gezeigt hat, daG Sandstein mit kristallinem Kalk ais 
Bindemittel sich besonders gut bewahrt hat, wahrend bei 
amorphem Bindemittel leicht Verwitterungsschaden ent- 
stehen. Nicht verwendet werden sollten beide Abarten 
in Industriegegenden, wo eine allmahliche Zersetzung 
durch die Atmospharilien eintritt, da erstens, wie in an
deren Gegenden auch, die Oberflache ganz allmahlich 
in das wasserlósliche Kalziumkarbonat iibergefiihrt wird, 
und zweitens durch den Sauregehalt der Luft Gips ent- 
steht, der gleichfalls wasserlóslich ist. Die Sandteilchen 
bróckeln dann heraus. Der beste Sandstein aber ist der 
mit quarzigem Bindemittel. In diesem Baustoff sind die 
Sandteilchen fest und dicht durch eine amorphe Kiesel- 
sauremasse miteinander verbunden.
Bild 3 zeigt einen Schaden, der durch einen Fehler im 
technischen Ausbau hervorgerufen wird. In der Wand 
liegt ein gemauertes Schornsteinrohr. Der beschadigten 
Flachę gegenuber ist aus der Kuchę heraus das Grude- 
rohr eingeleitet. (Die gleichen Schaden kónnen auch bei 
Gasófen auftreten.) Sind die Schornsteinwandungen kalter 
ais 100°, so schlagt sich der Wasserdampf der Grude- 
wrasen im Schornstein ais Wasser nieder, dringt durch die 
Schornsteinwandungen, und ein iibler feuchter Fleck mit 
Schimmelbildung unter der sich lósenden Tapete ist die 
Folgę davon. Befriedigende Abhilfe ist in einem solchen 
Fali schwer zu schaffen. Richtiger ist es, beim Bau darauf 
zu achten und im Schornstein an solchen Stellen glasierte 
Steinzeugróhren einzumauern.

WIRTSCHAFTSUMSCHAU
B evolkerungsbew egung
Die Ergebnisse der V o l k s z a h l u n g  vom 16. Juni 1933 
interessieren vor allen Dingen in bezug auf die Gesamt- 
verteilung der Bevólkerung zwischen Stadt und Land und 
in bezug auf die Binnenwanderung. Aus dem wieder- 
gegebenen Diagramm geht hervor, dafi die Grofistadte 
seit 1910 weiter angewachsen sind, so dafi jetzt 30 v. H. 
der Reichsbevólkerung in der Grofistadt wohnen. Zur 
Beurteilung der Binnenwanderung ist die beigegebene 
Kartę lehrreich. Die Bevólkerungsdichte hat sich im 
Deutschen Reich (ohne Saargebiet) gegenuber 1925 um 
etwa sechs Einwohner je Ouadratkilometer erhóht. Auf
1 qkm des heutigen Reichsgebiets (ohne Saargebiet) kamen

1910 durchschnittlich 123,30 Einwohner,
1925 durchschnittlich 133,47 Einwohner,
1933 durchschnittlich 139,31 Einwohner.

Die dichteste Bevólkerung in den deutschen Landern, von 
den Stadtstaaten Hamburg, Lubeck und Bremen abge
sehen, hat der Freistaat Sachsen mit 347 Einwohnern je 
Ouadratkilometer. Dann folgen Hessen (186), Baden (161) 
und Anhalt (158). Die Bevólkerungsdichte Preufiens liegt 
mit 137 etwas unter dem Reichsdurchschnitt. Die geringste 
Bevólkerungsdichte haben Posen/Westpreufien (44), Ost- 
preufien (64), Pommern (64) und Brandenburg (70).

A rb e its m a rk t (V g l. D iagramm f. S. rechts unten) 

A r b e i t s l o s i g k e i t .  Die Arbeitslosigkeit hat fiih lbar 
abgenommen. Nach der Industrieberichterstattung hat 
sich die Zahl der besetzten Arbeitsplatze in der Industrie 
(in v. H. der Kapazitat) von 40,3 im Januar auf 46,4 im 
Juni d. J. erhóht. Die Zahl der in der gesamten Wirtschaft 
versicherungspflichtig Beschaftigten ist nach der Statistik 
der Krankenkassen von 11,5 Millionen im Januar auf 
13,2 Millionen im Mai gestiegen. Fur Juni liegen noch 
keine abschliefienden Zahlen vor. Die Abnahme der

Arbeitslosen wird von Januar bis Juni auf etwa 2 Mil
lionen zu schatzen sein. Die Ursachen dieser Beschafti- 
gungszunahme liegen in den Arbeitsbeschaffungsmafi- 
nahmen der Regierung, in der konjunkturellen Mehr- 
beschaftigung durch Belebung der Unternehmertatigkeit 
und in der jahreszeitlich bedingten Arbeitsmarkt-Ent- 
lastung. Von den rund 2 Millionen Arbeitskraften( die in 
den letzten sechs Monaten eingestellt wurden, verdanken 
etwa 300 000 ihre Beschaftigung allein den Arbeits- 
beschaffungsmafinahmen des Reiches, der Reichsbahn und 
der Reichspost. Dabei ist zu beriicksichtigen, dafi bisher 
erst ein verhaltnismafiig kleiner Teil der zur Arbeits
beschaffung vorgesehenen Mittel bereitgestellt worden 
ist. Bei diesen 300 000 Arbeitskraften sind diejenigen 
nicht beriicksichtigt, die durch nicht vom Reich finanzierte 
Auftrage der Lander, Gemeinden und anderer óffent- 
licher Kórperschaften sowie durch die allmahlich wieder- 
erwachende Privatinitiative Beschaftigung gefunden 
haben. Die Zahl der im Arbeitsdienst Beschaftigten er- 
hóhte sich im Juni nur leicht; sie betrug Ende Juni rund 
256 000 gegen rund 243 000 Ende Mai. Dagegen durfte 
die Zahl der Notstandsarbeiter in der wertschaffenden 
Arbeitslosenfiirsorge weiter zugenommen haben. In der 
Landwirtschaft hielten die Neueinstellungen an. Die Be- 
schaftigungsverhaltnisse in der Eisen- und Metallindustrie 
und in den Huttenwerken besserten sich weiter. In der 
Móbelindustrie steigerte sich, im Zusammenhang mit der 
Gewahrung von Ehestandsdarlehen, die Nachfrage nach 
Facharbeitern. Hausangestellte wurden im Hinblick auf 
die Mafinahmen der Reichsregierung trotz der Reisezeit 
zahlreich vermittelt. Auch die Beschaftigungsmóglich- 
keiten fur ungelernte Arbeiter nahmen merklich zu. 
L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n .  Die Reichsindexziffer fiir 
die Lebenshaltungskosten (Ernahrung, Wohnung, Hei
zung, Beleuchtung( Bekleidung und sonstiger Bedarf) stellt 
sich im Durchschnitt des Monats Juni auf 118,8; sie ist

624



BevćJiKerungszunahme und-abnahme im Deutschen Reich 
1925 bis 1933

gegenuber dem Vormonat um 0,5 v. H. hóher und zwar 
fast ausschl. aus der lndexziffer fur Ernahrung.

K a p ita lm a rk t
S p a r k a s s e n e i n l a g e n .  Die Einlagen bei den 
deutschen Sparkassen beliefen sich Ende Juni 1933 auf 
10467,3 Millionen Reichsmark und sind somit gegenuber 
Ultimo Mai, wo sie 10 477,7 Millionen Reichsmark be- 
trugen, fast unverandert. Der Berichtsmonat ergibt eine 
kleine Abnahme der Einlagen um 10,45 Millionen RM 
gegenuber einer Zunahme von 19,13 Mili. im Mai. 
K r e d i t v e r s o r g u n g .  Die wichtigste Hemmung der 
Kreditversorgung liegt in der besonderen Lage der deut
schen Geld- und Kreditwirtschaft. Wahrend sich in nor- 
malen Zeiten zunehmende Spartatigkeit (wachsende 
Spareinlagen, steigender Pfandbriefabsatz, vermehrte 
Versicherungsabschlusse) ziemlich gleichzeitig in neue 
langfristige Ausleihungen umsetzen, ist dieser Gleich- 
takt jetzt durch die Liquiditatskrise unterbrochen. 
Sparkassen, Banken, Bodenkreditinstitute und Versiche- 
rungen leihen die ihnen neu zuflieflenden Ersparnisse 
nicht langfristig aus, sondern benutzen sie vielmehr, ihre 
Liquiditat aufzubessern. Das Liquiditafsbestreben, das 
den ganzen Kreditapparat ais Nachwirkung der Kredit- 
krise beherrschte, verhindert also praktisch, dafl eine Be- 
lebung der Spartatigkeit die Versorgung mit Lang-
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krediten bessert. Hierzu kommt noch, dafl in allen Teilen 
der Wirtschaft gegenwartig ein starkes Streben nach 
Eigenkapitalbildung unverkennbar ist. Aber die W ir- 
kungen, die diese Starkung des Eigenkapitals auf die 
Mehrbeschaftigung der Wirtschaft ausubt, durfen nicht 
uberschatzt werden. Gegenwartig beschrankt sich die 
Bildung von Eigenkapital fast vollig auf die planmaftige 
und auflerplanmaflige Tilgung fruher aufgenommener 
Kreditschulden. Die scharfe Schrumpfung des Kredit- 
volumens ist der sichtbare Ausdruck fur diese Schulden- 
tilgung. Die Ruckzahlungen gehen erheblich uber den 
an sich geringen Betrag neugewahrter Kredite hinaus. 
Auf der Geldseite ist der Deflationsprozefl noch nicht ab- 
geschlossen. Zwar sind zwei seiner Quellen bereits seit 
Mitte Mai 1932 verstopft. Eine bewuflte Kreditrestriktion 
besteht nicht. Reichsbank und Banken diskontieren jeden 
guten Handelswechsel. Auch der Zeitabschnitt der Ein- 
kommensdeflation ist abgeschlossen. Lohn- und Gehalts- 
kurzungen grófleren Umfanges sind nicht mehr erfolgt; 
aber mit unverminderter Scharfe halt die Deflation in 
ihren beiden anderen Formen an: im Liquiditatsdrang der 
Banken und im Ruckzahlungsdrang der Schuldner. Mit 
einer starkeren Belebung der Wirtschaftstatigkeit ist erst 
zu rechnen, wenn der Deflationsprozefl aufhórt.
Zur Frage der Wirtschaftsbelebung durch eine Z i n s -  
s e n k u n g auflert sich das „Institut fiir Konjunktur- 
forschung" wie fo lgt: Die Móglichkeit, durch Zinssenkung 
die Wirtschaftstatigkeit zu steigern, besteht zunachst bei 
den Auslandsschulden; sie hangt allerdings von der Be- 
reitwilligkeit der Auslandsglaubiger ab. Die Móglichkeit 
ist ferner gegeben bei den Bankschulden, wenn namlich 
die notwendigen auf der Zinsspanne finanzierten Ab- 
schreibungen auf einen langeren Zeitraum verteilt wer
den kónnen. Die Zinssenkung der inlandischen Kurz- 
kredite kann entscheidend die Deflationswirkungen 
hemmen, die in dem Liquiditatsdrang der Banken liegen. 
Grundsatzlich wichtig ist sodann die Móglichkeit einer
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Wirtschaftsbelebung durch Zinssenkung bei den mlan- 
dischen Landkrediten. Ihre Zinsen sind bisher zum grofien 
Teil von dem Empfanger dem Verbrauchsgutermarkt und 
nur zum Teil durch Kapitalanlage dem lnvestitionsgiiter- 
markt zugefuhrt worden. Eine Umlagerung zugunsten 
der Produktionsbetriebe wurde diese dagegen unmittel
bar ais Kaufer von lnvestitionsgutern starken.

B aum ark t
Die Abnahme der A r b e i t s I o s i g k e i t im Bau- 
gewerbe setzte sich auch im Juni fort. Besonders das 
Tiefbaugewerbe war in Auswirkung des Arbeits- 
beschaffungsprogramms gut beschaftigt. Das Hochbau- 
gewerbe war weniger belebt; es mangelte an Neubau- 
ausfiihrungen. Die Zahl der arbeitslosen Baufacharbeiter 
ging im Laufe des Juni d.J. um 10 326, der Bauhilfs- 
arbeiter um 6570 zuriick. Ende Juni waren bei den Arbeits- 
dmtern insgesamt 594 904 Baufach- und Hilfsarbeiter ge- 
meldet. Der Arbeitsmarkt der Industrie der Steine und 
Erden war weiterhin belebt. Gestiitzt wurde der Arbeits
markt namentlich durch gute Beschaftigung der Stein- 
bruchbetriebe. Im ubrigen war die Entwicklung unein- 
heitlich. Nach einem Riickgang der Arbeitslosenziffer 
um 9460 war Ende Juni der Bestand 128 209.

N achrichten d e r Bauindustrie
Z i e g e l i n d u s t r i e .  Der Aktionsausschufi des „Reichs- 
verbandes der Deutschen Ton- und Ziegelindustrie" be- 
fafite sich eingehend mit der Lage, wie sie sich darstellt 
durch die verschiedenen wirtschaftlichen Gesetze der 
letzten Monate, die Mafinahmen zur Arbeitsbeschaffung, 
durch das Eingreifen einzelner Treuhander und auch 
nichtberufener Instanzen zur Lóhne- und Preisbildung. 
Der Aktionsausschufi begriifit es dankbar, dafi die Reichs- 
regierung nach jahrelangen vergeblichen Versuchen der 
Wirtschaft, gesetzliche Handhaben zur Sanierung der 
unhaltbar gewordenen Zustande zu erwirken, gewisser- 
mafien von heute auf morgen ein Gesetzgebungswerk 
geschaffen hat, das nicht nur den schon so lange er- 
hobenen Forderungen der Industrie in weitem Mafie ent- 
gegenkommt, sondern auch durch weitblickende und 
klare Erkenntnis der wirtschaftlichen Notwendigkeiten die 
Voraussetzung fur eine Marktbereinigung schafft. Der 
Aktionsausschufi hat einige seiner Mitglieder beauftragt, 
sofort in besonders bedrohten Gebieten die Markt- 
ordnung durchzufiihren. Lebhafte Bedenken lóste da
gegen die da und dort im Anschlufi an Lohnverhand- 
lungen durch die Treuhander vorgenommene Preisfest- 
setzung fiir Ziegeleierzeugnisse aus, weil hierdurch, so 
begrijRenswert an sich eine Anpassung der stark ab- 
gesackten Preise an die Gestehungskosten ist, eine er- 
hebliche Beunruhigung des Baustoffmarktes eintrat, da im 
allgemeinen weder Produktions- noch Absatzgebiet mit 
dem jeweiligen Treuhanderbezirk iibereinstimmen, und 
13 selbstandige derartige Entscheidungen ohne aus- 
reichende rechtzeitige gegenseitige Fiihlungnahme der 
Treuhander erhebliche Unsicherheiten deshalb zur Folgę 
haben mufiten, weil diese Marktregelung nur preislich und 
nicht zugleich kontingentmafiig angefafit wurde. 
Z e m e n t i n d u s t r i e .  Gegen die im allgemeinen nicht 
ungiinstige Entwicklung des Zementabsatzes in den ersten 
5 Monaten des laufenden Jahres hat der Juni einen ge- 
wissen Ruckschlag gebracht. Es wurden 344 000 t abge- 
setzt gegeniiber 389 000 t im Mai und gegeniiber 323 0001 
im Juni des Vorjahres, wahrend der Juni 1931 einen Ver- 
sand von 449 000 t aufwies.

Die Zementindustrie hat das Gesetz iiber Zwangs
kartelle vom 14. Juni mit Genugtuung begriifit, da es die 
schon lange von der Industrie erhobenen Forderungen 
verwirklicht. Das gilt sowohl hinsichtlich des Kartell-

zwanges wie hinsichtlich des Verbotes der Neugriindung 
VOn Werken und von iiberfliissigen Betriebserweiterungen, 
wodurch unverantwortliche Kapitalfehlleitungen, wie sie 
leider in der Zementindustrie in den letzten Jahren zu be- 
klagen waren, weiterhin hoffentlich unterbunden werden. 

Aus dem Geschaftsbericht der westdeutschen Zement
industrie vom Jahre 1932 entnehmen wir: 1932 ist der 
Zementversand auf einen seit mehr ais 30 Jahren nicht 
mehr erlebten Tiefstand gesunken. Der Inlandabsatz des 
Verbandes ging auf ein Drittel eines normalen Jahres- 
versandes zuriick. Die Beschaftigung der Werke des Ver- 
bandes sank 1932 auf rund 10 v. H. der Kapazitat der 
Fabrikanlagen und der danach bemessenen Kontingente 
beim Verbande. Es verdient festgestellt zu werden, dafi 
in Ubereinstimmung hiermit 1932 auch nur 10 bis 20 v. H. 
der Bauarbeiter in Deutschland beschaftigt waren. In noch 
starkerem Mafie ging der Export nach Dbersee zuriick.

K a l k i n d u s t r i e .  Die neuerlassenen wirtschaftlichen 
Gesetze stehen im Vordergrund der Erórterungen, wenn 
auch bisher von seiten der Industrie noch keine Antrage 
an die Regierung herangetragen worden sind. In Stand- 
orrsgebieten, wo sehr stark mechanisierte Werke im Wett
bewerb stehen mit anderen alteren Niederlassungen, ist 
eine Kontingentierung und Preisvereinbarungstendenz er- 
wunscht, wenn, wie z. B. im Hannoverschen, ein neuzeit- 
liches Werk den riicksichtslosen Preiskampf ankiindigt. Die 
getroffenen Mafinahmen der Regierung zur Verhinderung 
von Neuanlagen werden uneinheitlich beurteilt. Wo es 
sich nicht um Erschliefiung neuer Bruchbetriebe oder der- 
gleichen handelt, sondern um eine erzwungene Umstel- 
lung, waren die jetzigen Vorschriften hinderlich. 
G i p s i n d u s t r i e .  Das Arbeitsbeschaffungsprogramm 
der Reichsregierung kónnte sich in der Gipsindustrie noch 
nicht auswirken, da der Gips zu den Ausbaustoffen ge- 
hórt und daher voraussichtlich erst im Herbst eine Ein- 
wirkung des Arbeitsbeschaffungsprogramms fiihlbar wer
den wird. Zur Zeit ist der Absatz eher riickgdngig. Stark 
getroffen wird die Gipsindustrie durch die Einfuhr- 
beschrankungen der Aufnahmestaaten.
H o I z m a r k t. Auf den Weltholzmarkten macht sich eine 
sanft ansteigende Belebung bemerkbar; sie hat ihren 
Ursprungspunkt im englischen und italienischen Markt. 
Rufiland mit seiner gewaltigen Schnittholzerzeugung und 
seinem ausgebreiteten Netz von Handelsvertretungen ist 
der Nutzniefier dieser Lage. Sowjetrufiland hat die Holz- 
lieferungen nach England mengenmafiig eingeschrankt 
und es zugleich verstanden, den Verkaufspreis um rund
2 RM je cbm zu erhóhen. Bei den Zusammenhangen, die 
zwischen dem deutschen Holzmarkt und denen der Weit, 
trotz der Einschrankung des Importes bestehen, ist ein 
Hinweis hierauf zweckmafiig. An eine etwa absinkende 
Preistendenz am deutschen Holzmarkt ist keinesfalls zu 
denken, eher an eine mafiige Preissteigerung, die fiir 
einzelne Sortimente gewifi geboten ware. Man darf in 
der Frage der Holzpreise sich nicht bedenkenlos auf die 
Seite Derer stellen, die fiir  eine Preissteigerung erheb- 
licheren Grades werben, weil diese der Forderung des 
gewaltigsten aller Arbeitsprogramme abtraglich sein 
kónnte. Preiswert soli und mufi der Hausrat sein, der 
jetzt auf Grund der Beschaffungsscheine hergestellt wer
den wird. Das hierbei zu bevorzugende Kleintischler- 
gewerbe mufi dem W ettbewerb der maschinell hoch- 
geriisteten Móbelwerke begegnen kónnen. Zur Zeit ver- 
laden die Sagewerke lebhaft aus ihren Wintereinschnitten 
die zur Auffiillung der starkgelichteten Bretterlager des 
Einzelhandels nótigen Mengen nach Dresden, Dusseldorf, 
Leipzig und Westfalen. Diese Erscheinung ist am Holz
markt seit etwa zwei Jahren ungewohnt.

Reg.-Baumstr. a. D. Dr.-Ing. R i e d e l ,  Berlin
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Der Wettbewerb der Reichsbank S ch lu G

Professor Emil Fahrenkamp, Dusseldorf

Die A nordnung d e r H a u p tte ile  in d e r M itte  
des G ebaudes bes itz t den g ro fie n  N ach- 
teil, d a fi sich d e r V e rke h r des Publikum s 
zu den neb en e in a n d e rlie g e n d e n  Kassen 
und zu den rundherum  a n g e o rd n e te n  G e - 
schaftsabteilungen u b e rm a fiig  ha u ft. D ie 
Belichtung ist in fo lg e  d e r A n o rd n u n g  de r 
Q uertrakte von  O st nach W e s t un- 
genugend. V on sieben H ó fe n  ist ke ine r 
richtig b e fah rb a r. W e ite r  ist zu be- 
anstanden, d a fi d ie  Seite an  d e r S p ree  d ie  
Baufluchtlinie v e r la fit .  D ie Form ensprache 
scheint anderem  Zw eck m ehr a n g e p a fit  ais 
einer Reichsbank. Zu beachten ist d e r 
Turm Ober dem T resor m it den  M illio n e n  in 
Gold. Der B e a rb e ite r ha t som it a u f 
zweierle i W e ise  den Versuch un ter- 
nommen, de r Idee „R e ichsbank" e inen 
besonderen Ausdruck zu ve rle ihen .
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D r.-lng. M a x  Saum e u. D ip lom - 
ing en ieu r G un ther H afem ann , 
Berlin

Erlauterung zum Verkehrsschema

Die Lage verlangt, dafi von 
einem Haupteingang Ecke Kur
strafie und Holzgartenstrafie 
aus das Grundstuck aufge- 
schlossen wird. Fur die Grund- 
rifigestaltung ist in erster Linie 
die innere Verkehrsfunktion ent- 
scheidend. Die im Erweiterungs- 
bau untergebrachten Betriebs- 
abteilungen haben teilweise 
starken, geringeren oder gar 
keinen Verkehr mit dem Publi- 
kum. Dies fuhrt zu einer verti- 
kalen wie horizontalen Gliede- 
rung in der Lage der einzelnen 
Betriebsabteilungen. Die Abtei- 
lungen mit grofiem Publikums- 
verkehr (Kassenhalle, Wechsel- 
einziehungskassen, Girokontor 
und Geheime Kredit- und Dis- 
kontabteilung) mit ihren Neben- 
raumen umschliefien unmittel- 
bar die in der Achse des Haupt- 
eingangs liegende Verteiler- 
halle. Sie ist der Mittelpunkt 
fur den in der Horizontalen sich 
bewegenden besonders starken 
Yerkehr. Kassenhalle und Wech- 
seleinziehungskassen liegen sich 
gegenuber, so dafi eine un- 
mittelbare Verbindung zwischen 
den Kassen móglich ist, ohne 
dafi die Beamten die Verteiler- 
halle betreten mussen. Seit- 
warts w ird die Kassenhalle be- 
ruhrt vom Girokontor und der 
Geheimen Kredit- und Diskont- 
abteilung, wodurch eine in
nere Verbundenheit dieser Ab- 
teilungen hergestellt ist. Unab- 
hangig von dem horizontalen 
starken Publikumsverkehr bildet 
das Haupttreppenhaus mit sei
nen Aufzugen und den Pater- 
nosteranlagen die vertikale 
Verkehrszentrale aller Abtei- 
lungen mit geringem Publikums- 
verkehr. Alle Publikumsraume 
liegen unmittelbar am Haupt
treppenhaus mit den Aufzugen. 
Die Abteilungen ohne Publi- 
kumsverkehr wurden in einem 
besonderen Bauteil abseits vom 
Haupteingang in ruhiger Lage 
untergebracht. Alle Raume der 
beiden Haupttrakte haben den 
Vorteil der Ost- und West- 
belichtung. Die aufiere Form ist 
aus dem innneren Organismus 
erwachsen. Die innnige Verbin- 
dung organisatorischer Nutz- 
barkeit mit der Wirtschaftlich- 
keit hat hier die ubliche Form 
der Randbebauung gesprengt.

628

Durch zwei Verbindungstrakte ist ein ringfórmiger Verkehr der Dienststellen untereinander, scharf 
getrennt vom Publikumsverkehr ($. Text) geschaffen worden. Durch die Entfernung der vier 
Treppenhauser an den vier Gelenkpunkten der einzelnen Bauglieder ist die Ausdehnung dieses 
Ringverkehrs bestimmt. (Sdiwarz: Publikum. Grau: Beamte)

Der Werdersche Markt ist zu einer Platzfolge umgestaltet. Zusammen mit dem Gendarmenmarkt, 
dem SchloOplatz, dem Friedrichsforum und dem Lustgarten entsteht auf diese Weise ein Kranz 
wirkungsYoller Platze
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Professor Heinrich Tessenow, Charlottenburg

Zu einer symmetrischen Lósung der Bauaufgabe 
lag kein Anlaft vo r(- dadurch gehen die natur- 
lichen Beziehungen zur Umwelt verloren. Un- 
móglich sind die langen Hallen. Man kann vom 
Publikum nicht verlangen, dafi es in den 
Raumen um die Ecke lauft. Die Kassenraume 
sind mangelhaft belichtet. Die inneren Ver- 
kehrsverhaltnisse sind schlecht. Die Form ist klar 
und zweifelsohne ein Ausdruck fur ein Bank- 
gebaude.

ErdgeschofJgrundriO. O ben  d ie  W ecfise lha lle . Unten d ie  
Kassenhalle. Links d e r Tresor
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Professor O tto  Ernst 
Schweizer, Karlsruhe

Professor 
W a lte r Gropius,

Die Anordnungen dieser Art haben 
den Nachteil, daft sie das Gebaude 
in zwei Halften teilen. Die Trakte 
fallen so schmal aus, daft ihre wirt- 
schaftliche Ausnutzung Schwierig
keiten bereiten wird. Von den sieben 
Hófen sind sechs nicht befahrbar. 
Die Unterteilung in acht Einzeltrakte 
erfordert eine erhebliche Anzahl 
von Treppen. Der Zugang zu den 
beiden Kassenraumen und den bei
den wichtigsten Abteilungen ist nicht 
nur umstandlich und lang, sondern 
infolge der schlechten Beleuchtung 
geradezu gefahrlich. Die in der 
Nordsudrichtung im Sockelgeschoft 
angeordnete Eingangshalle weist 
schlechte Beleuchtungsverhaltnisse 
auf. Eine erhebliche Anzahl von 
Arbeitsplatzen ist unter Oberlicht an
geordnet. Die Formensprache ist die 
einer Werkanlage, nicht die einer 
Reichsbank.

Berlin
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Wilhelm Riphahn, Koln

Der Gestalter hat bewufit auf 
eine Randbebauung verzichtet 
und ordnet in Nordsudrichtung 
an der Kurstrafie und an der 
Spree zwei gleichlaufende Bau- 
kórper an, in der Mitte zwischen 
beiden die Kassenhalle, das 
Herz der Anlage.

Regierungsbaumeister Richard 
Dócker, Stuttgart

Die Lósung ist betriebstechnisch 
unbefriedigend. Die Hófe sind 
zu eng und hoch mit ausge- 
sprochenen Nord- und stark be- 
schatteten Sudseiten. Die aus- 
drucksarme Formensprache kann 
nicht befriedigen.

G eheim rat Prof. G erm an Bestelmeyer, Munchen

Der Gestalter hat die Gebaudetrakte um sieben enge 
Hófe angelegt. Da die Bauanlage sich in ostwestlicher 
Richtung entwickelt, durfte die Belichtung in diesen 
Hófen unzureichend sein. Die Zusammendrangung des 
Verkehrs zu vier grofien Geschaftsabteilungen an einem 
einzigen M ittelflur ist bedenklich. In den Obergeschossen 
sind die vorzuglichen Belichtungsverhaltnisse am Spree- 
ufer an Nebenraume verschwendet. Der Eingang im 
Hintergrund eines Hofes ist ungunstig; ebenso ist weder 
fur den AnfahrWerkehr noch fur Parkflachen Sorge ge- 
tragen. Am Spreeufer stórt die unruhige Staffelung der 
Baumassen.
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Einiges B em erken sw erte  von den ubrigen  A rb e iten

In der M itte  rechts der heutige Haupt
e ingang . In der M itte  des Rundbaus 
die  Kassenhalle. Links unten das 
G irokon to r. Rechts unten Geheime 
Kredit- und D iskontabte ilung. Rechts 
oben Wechseleinziehungskasse. Links 
zukun ftige  Erweiterung

Erdgeschoftgrundrifi, Schaubild und 
V a ria n te  d e r A rb e it von Professor 
Edmund Kórner, Essen
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Gestalter: Professor Erich 
Blunck, Berlin

G esta lte r: P fe ife r und GroBm ann, M it- 
a rbe ite r Frisch und Fries, Mulheim-Ruhr 
(vgl. H eft 31, Seite 612/13)

G esta lte r: Professor G rube r, Darm stadt
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G esta lte r: O tto  Haesler, M ita rbe ite r 
Hermann Bunzel, Celle

G esta lte r:
Prof. D r.-lng. E. h. A lfred  Fischer, Essen
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