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VORSCHLAGE ZUR VERBESSERUNG 
DER PREISGESTALTUNG IN DER BAUWIRTSCHAFT

Privatdozent Dr.-lng. Edgar Hotz, Leiter im Deutschen Handwerksinstitut, Eerlin

Die durch die steigende Preisentwicklung ausgelósten 
wirtschaftlichen und politischen Wirkungen der letzten 
Jahre beginnen erneut das Schicksal des berufsstandi- 
schen Aufbaus des Handwerks zu beeinflussen. Auf der 
einen Seite stehen die zielbewufiten und tatkraftigen Be- 
miihungen der Reichsregierung zur Arbeitsbeschaffung 
und Erweiterung der Auftragsdecke fiir  alle volkswirt- 
schaftlich wertvollen Produktionszweige, dereń segens- 
reiche Auswirkung, die Eingliederung einer immer 
grófieren Zahl von Erwerbslosen in den Wirtschafts- 
prozefi, teilweise durch Preissteigerungen verhindert zu 
werden droht. Schon versuchf man, diese Erscheinung 
durch Verlangsamung der Mittelgewahrung zu vermeiden, 
womit naturlich die Erreichung des gesteckten Zieles 
gleichzeitig stark betroffen wird. Die Schuldfrage fur 
diese Preissteigerung zu untersuchen, ist wichtig und auf- 
schlufireich, fiihrt aber zu schwierigen Auseinander- 
setzungen der verschiedenen Wirtschaftskreise und in der 
Praxis kaum zum Ziel. Insbesondere das Handwerk ais 
letztes Glied der Produktion hat wieder einmal die 
starkste Gegenwirkung auszuhalten, die sich nicht zuletzt 
auch in einer Verlangsamung seiner berufsstandischen 
Festigung in der Wirtschaft bemerkbar macht.

Das Handwerk fiih lt sich ais Kampfer der nationalen 
Revoiution mit verantwortlich fur den wirtschaftlichen Auf- 
stieg des deutschen Volkes. So, wie es seine Krafte riick- 
haltlos unter die Fahne unseres grofien Fuhrers und 
Kanzlers gestellt hat, w ill es seiner wichtigen volkswirt- 
schaftlichen Sendung im deutschen Volkskórper gerecht 
werden. Es besteht daher die Frage:
G i b t e s  M i t t e l  u n d  W e g e ,  die den entscheidenden 
Grundsatz „Gemeinnutz geht vor Eigennutz" in der Hand- 
werkswirtschaft verwirklichen helfen und d a b e i  d i e  
L e b e n s g r u n d l a g e  d e s  H a n d w e r k s  durch Be- 
achtung des L e i s t u n g s p r i n z i p s  u n d  d e r  G e 
w a h r u n g  a n g e m e s s e n e r  P r e i s e  f u r  Q u a -  
l i t a t s l e i s t u n g e n  zu erhalten und zu starken er- 
móglichen? Ein solches Mittel mufite einerseits die er- 
forderlichen Sicherheiten fur die Volksgemeinschaft 
bieten und doch so einfach in der Anwendung sein, wie 
es die vielseitige Praxis verlangt.
D i e s e  F r a g e  mu f i  f i i r  d ie  E r z e u g n i s s e  d e s  
H a n d w e r k s  b e j a h t  w e r d e n  und kann fur die 
Baunaupt- und Baunebengewerbe, die zur Zeit im Vorder- 
grund der Arbeitsbeschaffungsmafinahmen stehen, ais be- 
wiesen gelten (vgl. Eingabe des Reichsbundes des deut
schen Baugewerbes vom 27. April 1933 an die zustan- 
digen Ministerien). Es mufi in aller Offentlichkeit hervor- 
gehoben werden, dafi das Handwerk keineswegs in der 
liberalistischen Wirtschaftsauffassung hinsichtlich der

Preisbildung steckengeblieben ist, wie man da und dort 
hóren kann. Die Fiihrung des Handwerks hat in Stiller 
Kleinarbeit auch die geistigen und ethischen Krafte aus- 
gebildet, ohne die die Gesundung des Volkskórpers nicht 
móglich ist.
Umfangreiche Untersuchungen wurden in der Praxis von 
einer einsichtigen und weitblickenden Fuhrung veranlat3t, 
dereń Zweckmafiigkeit und Notwendigkeit vielleicht erst 
unter dem sieghaften Zeichen des Nationalsozialismus in 
weiteren Kreisen des Handwerks verstanden werden, wo 
geistige und kórperliche Krafte wieder ais untrennbare 
Einheit menschlicher Tat anerkannt sind.
W e l c h e  p r a k t i s c h e n  V o r s c h l a g e  h a t  d a s  
H a n d w e r k  f u r  s e i n e n  T e i l  z u r V e r b e s s e -  
r u n g  d e r  P r e i s g e s t a l t u n g  i n d e r  B a u w i r t 
s c h a f t  zu  m a c h e n ?
Die bisherigen Versuche mit der V e r d i n g u n g s o r d -  
n u n g  f i i r  B a u l e i s t u n g e n  (VOB), die Frage des 
a n g e m e s s e n e n  P r e i s e s  fiir  eine angemessene 
Leistung zu lósen, haben sich in  d e r  P r a x i s  a i s  u n - 
z u r e i c h e n d  e r w i e s e n ,  da Mafistabe fiir  die zahl- 
reichen Verschiedenheiten der Leistungen in der Praxis 
fehlen, die unabhangig von menschlicher Schwache und 
W illkur auf das Wohl der gesamten Volksgemeinschatt 
ausgerichtet sind.
Fur die Priifung und Entscheidung dieser teilweise schwie
rigen Fragen des Einzelfalls mufi daher e i n e  b e s o n 
d e r e  S t e l l e  g e s c h a f f e n  w e r d e n ,  d i e  d u r c h  
i h r e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d i e  G e w a h r l e i -  
s t u n g  f u r  V e r t r a u e n  u n d  S a c h k e n n t n i s  
g i b t .  Diese Stelle sollte ais kleine, ehrenamtlich tatige 
Kommission aus den Vertrauensleuten der Regierung, der 
beteiligten Handwerkszweige und sachverstandigen Wis- 
senschaftlern bestehen. Hierbei gilt es, nicht verwaschene 
Ausschufibeschliisse herbeizufiihren, sondern in wichtigen 
Streitfallen restlose Klarheit zu schaffen. Die Ergebnisse 
der Untersuchungen wurden dann nach der sachlichen und 
grundsatziichen Seite hin die Unterlagen fiir die Mafi- 
nahmen der Reichsregierung bilden kónnen, um gegen 
Stórer des nationalen Aufbaus einzugreifen, ohne die gut- 
willigen Wirtschaftskreise zu treffen. D i e s e  K o m 
m i s s i o n  h a t t e  a u c h  i i b e r a l l e  E i n z e l f r a g e n  
i h r  G u t a c h t e n  a b z u g e b e n ,  d i e  i m Z u -  
s a m m e n h a n g  m i t  d e r  F r a g e  d e s  a n 
g e m e s s e n e n  P r e i s e s  i m B a u g e w e r b e  
s t e h e n ,  z. B. die Untersuchung von Richtwerten fur 
Regelleistungen, Unkostenaufstellungen, Normalkosten- 
anschlag, Einheitsbuchfuhrung usw. In umfangreichen 
Forschungsarbeiten sind brauchbare und zuverlassige 
Yerfahren ausgebildet, auf dereń Einzelheiten in diesem
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Zusammenhang nicht eingegangen werden soli (siehe 
Veróffentlichungen des Deutschen Handwerksinstituts).
Die unter dem Einflufi des Liberalismus bestehenden 
inneren Hemmungen gegen solche Mafinahmen gibt es 
bei der heutigen Fuhrung des Handwerks nicht, und die 
Masse ersehnt Hilfsmittel, die ihr eine ertragliche Lebens- 
móglichkeit im Rahmen der Volksgemeinschaft bieten. Die 
Erkenntnis hat sich durchgerungen, dafi nicht die W irt
schaft, sondern die Politik das Schicksal der Nation formt, 
und hierin liegen die Móglichkeiten, alle Mittel anzu- 
wenden, die zum Segen der Volksgemeinschaft dem 
Wiederaufbau der Nation dienen.

Wiederum will das Handwerk mit in vorderster Reihe der 
Kampfer stehen, wenn es dieses Mai gilt, zur Gesundung 
der Wirtschaft seinen Beitrag zu liefern. Stellt es hierzu 
die Summę seiner Fachkenntnisse und Erfahrungen gem 
zur Verfiigung, so ist es nicht weniger darauf bedacht, 
auch die geistigen Krafte zu wecken, ohne die kein frucht- 
bares Leben gedeihen kann. Das Handwerk ruft daher 
die verantwortlichen Stellen der Regierung und W irt
schaft zur gemeinsamen Tat auf, um die Bauwirtschaft 
besser ais bisher zu ihrer belebenden Wirkung fur die 
gesamte W irtschaft zu befahigen in harmonischem Inter- 
essenausgleich des einzelnen und der Yolksgemeinschaft.

DIE WERKZEUGMASCHINE IM BAUGEWERBE
Ingenieur Erich Berner, Leipzig / 5 Abbildungen

Unter Werkzeugmaschinen mógen hier diejenigen Vor- 
richtungen verstanden werden, die den Handwerker, der 
sich im Baugewerbe beschaftigt, in den Stand setzen, ge- 
steigerte Leistungen zu vollbringen, die unter Anwendung 
primitiver — nichtmaschineller — Hilfsmittel in einheit- 
licher Beschaffenheit und Gute nicht zu erzielen waren. 
Es sind dies also verbesserte Gerate, die ais Hilfswerk- 
zeuge zu einer Maschine entwickelt wurden, dereń An
wendung die Arbeitsbedingungen vereinfachte und ver- 
billigte. Diese begriffliche Feststellung und ein kleiner 
Ruckblick seien vorausgeschickt, um zu veranschaulichen, 
welche Beziehungen zwischen Baugewerbe und Werk- 
zeugmaschine bestanden und erstrebenswert sind. 
Obwohl das Errichten von Bauten eines der alleraltesten 
Handwerke ist, war in ihm die Anwendung von Hilfs- und 
Werkzeugmaschinen im oben entwickelten Sinne lange 
Zeit von untergeordneter Bedeutung. „Bauten" ver- 
mochte man schon in grauester Vorzeit aus primitiven 
Baustoffen, wie sie Erde und Holz verkórpern, mit Hilfe 
uberkommener Handwerkzeuge zu errichten, ohne vor 
Aufgaben gestellt zu sein, die die Anwendung irgend- 
welcher mechanischen Hilfsmittel erforderlich machten. 
Auch verwendete man spater bei Auffiihrung gewal- 
tigerer und massiverer Bauten ais Maschinen in obigem 
Sinne nur solche mehr oder minder entwickelte Einrich
tungen, die eine praktische Nutzanwendung der jeweils 
erkannten physikalischen Gesetze (beispielsweise die 
schiefe Ebene, die Hebelwirkung u. a. m.) bedeuteten. 
Wahrend andere, dem Baugewerbe fernerstehende Be- 
rufe und Gewerbe sich weit friiher dazu verstanden, 
Maschinen zu ersinnen und zu benutzen, nachdem eine 
Steigerung der Leistungen nur mit ihrer Hilfe zu erzielen 
war, kónnte das Bauhandwerk den Erfordernissen im 
Bauen mit den iiberkommenen handwerklichen Ge- 
brauchen gerecht werden. Es hatte nicht nótig, sich nach 
den Gehilfen „Maschine" und „Werkzeugmaschine" um- 
zusehen. Es bestand lange Zeit gegen die Benutzung 
aller nicht zunftgebrauchlichen Einrichtungen aus Tradition 
eine gewisse Ablehnung. So ist es verstandlich, dafi auch 
die spater einsetzende Zeit der Arbeitsmaschine im Bau
gewerbe nur im bescheidenen Umfang eine allgemeine 
Nutzanwendung der Maschine brachte.
Auch der leistungsfahigste Gehilfe des Handwerks, die 
„Werkzeugmaschine", vermochte sich nur wenig Be- 
achtung zu verschaffen. Erst verhaltnismafiig spater hat 
man erkannt, welche gewaltige Leistungssteigerung auch 
im Baugewerbe durch Anwendung von Maschinen und 
Werkzeugmaschinen erreicht werden kann. Im Schrift- 
tum wurde die Aufmerksamkeit der interessierten Kreise 
auf sie gelenkt; auf Ausstellungen und Messen wurde in

der Praxis die Nutzanwendung vorgefiihrt, und vor allen 
Dingen brach sich die Erkenntnis Bahn, dafi die neueren 
Arbeitsverfahren sowie die heutige Formgebung der 
Baustoffe nur mit Hilfe der Werkzeugmaschinen vollendet 
durchgefiihrt werden kónnen. Ja, die neue Gestaltung 
des Wohnungs-, Geschafts- und Fabrikbaues kónnte erst 
bei dereń Anwendung ihren Aufschwung nehmen. In 
einer Zeit, die bemiiht ist, die Arbeitsbeschaffung in den 
Vordergrund zu stellen und das Baugewerbe dazu in 
besonderem Mafie heranzuziehen, ist es am Platze, ein
mal bewufit darauf hinzuweisen, dafi die ausgiebige 
Nutzbarmachung neuerer Werkzeugmaschinen zu einer 
der Selbstverstandlichkeiten des Baugewerbes werden 
sollte. Hierzu soli in erster Linie derjenigen Werkzeug
maschinen Erwahnung getan werden, die nicht ais hoch- 
geziichtete Sondererzeugnisse fur Massenherstellung und 
Sonderzwecke dienen, sondern derer, die aus der Uber- 
legung heraus erdacht und erprobt wurden, sie vielseitig 
und an jedem Platze verwendbar zu gestalten. Das be- 
deutete, diese Maschinen mit einfachem Antrieb mit 
leichter Handhabungsmóglichkeit bei grófier und viel- 
seitiger Leistungsfahigkeit auszustatten und zu Preisen 
auf den Markt zu bringen, die grófite Ausnutzungsmóg- 
lichkeit und Rentabilitat der Anschaffungskosten sichern. 
Den Maschinen, die H o l z  und S t a h l  bearbeiten, kommt 
hierbei iiberragende Bedeutung zu. Hier hat die hilfs- 
bereite Elektrotechnik die Móglichkeit gegeben, einfache 
Antriebe einzubauen, die der Benutzung der Maschine 
nicht hinderlich sind und bei denen andererseits Sauber- 
keit der Arbeit, Einheitlichkeit und Schónheit der Form
gebung, Minderung der Arbeitsmiihen und Einsparung 
von Kosten erzielt wurden. Zur Beurteilung einiger auf 
den Markt gebrachten Erzeugnisse sei hier fiir die Be- 
arbeitung des Holzes wie des Eisens zunachst auf je eine 
Maschinenkombination hingewiesen, die besonders er
probt und im nachstehenden naher beschrieben sind:

H o lzb e a rb e itu n g
Bei der Holzbearbeitung (Abb. 1) ist die k o m b i n i e r t  e 
T i s c h l e r e i m a s c h i n e ,  bei dereń Entwurf man sich 
die Aufgabe stellte, móglichst viele Bearbeitungswiinsche 
in einer auf kleinem Raum zusammengedrangten Ma
schinenkombination bei Beschrankung der Antriebsmittel 
zu erfiillen, sehr beachtenswert. Es sollen alle Arbeiten 
vorgenommen werden kónnen, die man friiher nur auf 
gleichwertigen Einzelmaschinen erledigen kónnte. Eine 
solche Universalmaschine mufi mit elektrischem Beiwerk 
sparsam ausgeriistet sein, das im Falle eines Versagens 
rasch erganzt oder ausgewechselt werden kann. Dem 
A b r i c h t e n  u n d  K e h l e n  — Arbeitsgange, haufig
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wiederkehrend oder auch nur kurze Zeit dauernd — ist 
hierbei eine besondere Bedienungsseite gewidmet ohne 
Anbauten, vollstandig glatt, sofort dienstbereit. Die 
K r e i s s a g e -  u n d  L a n g l o c h b o h r e i n r i c h t u n g  
befindet sich auf der anderen Langseite. Zum D i c k e n -  
h o b e I n la fit sich der Hintertisch der Abrichtmaschine 
leicht hochklappen und der Motor in entsprechende Dreh- 
richtung schalten. Man kann wahrend des Dickenhobelns 
auch einen Gehilfen gleichzeitig an der Langlochbohr- 
Einrichtung beschaftigen, und auch ohne Umstellung ab- 
wechselnd zuschneiden und abrichten. Der Vorschub- 
antrieb besteht aus zwei Zahnradpaaren, durch Konus- 
kupplung geschaltet. Ais Frastisch dient der hintere Ab- 
richttisch, unter dem die Fraswellenlagerung eingebaut 
ist. Da der Kreissagetisch mit dem hinteren Abrichttisch 
bundig steht, ist so eine groBe Auflageflache fur Fras-, 
Nut- und Falzarbeiten geschaffen. Zum S c h I i t z e n 
und Z a p f e n s c h n e i d e n  dient eine Einspannvorrich- 
tung, zum Zinkenfrasen eine Zinkenfrasvorrichtung. Auch 
eine K e t t e n f r a s e  kann die Frasspindel erhalten. 
Hoch- und Tiefstellen der Frasspindel erfolgt durch das 
Handrad zum Einstellen der Hobeldicke. Zum S c h I e i - 
fe n  d e r  H o b e l m e s s e r  dient ein Einspannapparat, 
mit dem man die Messer am Zylinder vorbeifuhrt, der an 
Stelle des Bohrfutters auf die W elle geschraubt wird, 
wahrend der Aufspannapparat auf dem Langlochbohr- 
tisch Platz findet. Der einzige 5,5-PS-Motor ist im Fuf3 
der Maschine eingebaut, treibt an einer Seite die Abricht- 
welle mit 4000 Umdrehungen, wahrend von der anderen 
Seite der Fraswellenantrieb abgeleitet ist. Durch Kupp- 
lung kann man das Vorschubgetriebe zum Dicktenhobeln 
hinzuschalten. Um stets „zur rechten Hand" zu arbeiten, 
ist der Motor in seiner Drehrichtung umschaltbar, wenn 
man beispielsweise vom Zuschneiden zum Abrichten uber- 
gehen will. Die Maschine wird in zwei Gróften — 450 
und 600 mm Hobelbreite bei 180 mm Hobeldicke — ge- 
baut, Bohreinrichtung bis 35 mm Dm., 250 mm Schlitzlange 
und Tiefe der Bohrlócher bis 200 mm. Frase zieht Zapfen- 
langen von 150 mm durch. Kreissage schneidet bei 
100 mm Schnitthóhe Hartholzbohlen. Kurz zusammen- 
gefaflt: Man kann Zuschnittarbeiten ausfuhren, abrichten, 
kehlen, auf Dicke hobeln, frasen, nuten, Zinken frasen, 
bohren, Langlochschlitze machen, Schlitze und Zapfen 
schneiden und die Hobelmesser maschinell w ieder her- 
richten! Die Maschine hat sich in Fachkreisen bestens ein- 
gefuhrt und erfreut sich allgemeiner Beliebtheit.

S tah lbearbeitung
Zur zweckmafiigen Bearbeitung des Stahls, wie er in 
vielen Konstruktionsarten bei der Herstellung eiserner 
Fenster und Turen, Gelander, Treppen, Luftschachtgitter, 
Schaufensterverkleidungen usw. Verwendung findet, ist 
eine v i e r f a c h  k o m b i n i e r t e  B l e c h s c h e r e  fur 
den Bedarf im Baugewerbe entwickelt (Abb. 2 u. 3). Sie ver-

2 u. 3 Kom binierte Blechschere und ihre Yerwendung

1 Kom bin ierte  Tischlerei-Maschine

einigt in sich: Blechschere, Lochstanze, Eisenschneider und 
Ausklinker. Die B l e c h s c h e r e  eignet sich zum 
Schneiden von Blechen unbegrenzter Lange und Breite 
sowie von Flacheisen und zum Kurzeń und Ab- 
schragen von Winkeleisenschenkeln. Der G e h r u n g s -  
s c h n e i d e r  liegt unter 45 0 geneigt, so daft die langen 
Winkel- und T-Eisenstangen beim Schneiden nur in hori- 
zontaler Lage zu schwenken sind. Das Anreiften der 
Gehrung erubrigt sich bei Benutzung des mit Grad- 
einteilung versehenen Gehrungsanschlages. Trager, 
U-Eisen und Sonderprofile werden mit besonderen, leicht 
auswechselbaren Messern geschnitten. Die L o c h 
s t a n z e  fur Hand- und FuCausruckung arbeitet mit oder 
ohne Unterbrechung. Der Stófiel kann wahrend des 
Ganges der Maschine gesenkt oder gehoben und damit 
der Stempel auf die Kórnermarke des Arbeitsstiickes auf- 
gesetzt oder auch auf „Tippen" geschaltet werden. Her- 
abfallen und loses Aufsetzen des Stempels auf das 
Materiał erfolgt bei jedem Exzenterniedergang, das 
Wiederabheben beim Hochgang. Die Universalwerk- 
zeuge der Lochstanze gestatten sowohl Steg- ais auch
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Flanschlochungen von Tragern und U-Eisen. M it aus- 
wechselbaren Mehrstempelwerkzeugen, Werkzeugen zum 
Ansetzen von Zapfen an Flacheisen, an Fenstereisenwerk- 
zeugen oder an solchen fur die Anfertigung feuer- 
sicherer Tiiren kónnen die verschiedensten Sonderarbeiten 
ausgefuhrt werden. Das wertvollste Organ dieser vier- 
fach kombinierten Maschine ist der stets arbeitsbereite 
A u s k l i n k e r ,  mit dem alle drei- und rechteckigen End- 
und Mittenausklinkungen an Winkel- und T-Eisen, Flach
eisen und Blechen sowie in Flanschen und Stegen von 
Tragern und U-Eisen vorgenommen werden kónnen. 
Diese kombinierten Maschinen werden fest auf Sockel 
gebaut oder auf einen Wagen montiert, um sie nach Be
darf an den Arbeitsplatz fahren zu kónnen. Die Maschine

4  u. 5 Abkantpresse m it A rbe itsp ro filen

wird in mehreren Groften gebaut. Die Type ME 12 
schneidet z. B. Bleche bis 12 mm, Flacheisen bis 125 • 15 mm 
bei 220 mm Messerlange. Die Stanze locht bei 300 mm 
Ausladung in Bleche bis 12 mm Starkę Lócher bis 25 mm 
Dm, bei I und U-NP in Flansche von 8 bis 22 mm, in 
Stege 8 bis 36 mm. Der Eisenschneider schneidet Rund- 
eisen bis 38 mm,a-Eisen bis 35 mm, Winkel- und T-Eisen 
100 • 10 mm, in Gehrungen bis 45 0 L 70 • 9 mm, T 65 • 7 mm, 
I-Trager und U-Eisen bis NP 14 bzw. 12. Der Ausklinker 
schneidet in Materialstarken bis 10 mm rechteckige Aus- 
klinkungen 85-50 mm, dreieckfórmige Ausklinkungen in 
L-Eisen 40 • 6 mm bzw. mit mehreren Huben 70-10 mm. 
Nur ein 3-PS-Motor mit 500 Umdrehungen.
Zur Herstellung gepreftter Blechstreifen- und Flacheisen- 
profiie aus Eisen, rostfreiem Stahl und dessen Legie
rungen, wie Lautal, Pantal, Silumin usw., hat das Bau
gewerbe in der A b k a n t p r e s s e  einen wertvollen Ge- 
hilfen (Abb. 4 u. 5). Der Maschinenkórper ist aus gewalzten 
Siemens-Martin-Stahlplatten durch elektrische Schweiftung 
zum Ganzen vereinigt. Antrieb, Ein- und Ausruckung, 
Brems- und Stóftelauslósung und Zentralschmierung sind 
einfach, jedoch schnell wirksam konstruiert. Man hat der 
immer grófteren Ausbreitung des Schweiftverfahrens bei 
der Verwendung von geformten Stahl- und Eisenblechen 
fiir Konstruktionsteile an Stelle des friiheren Gufteisens 
besonders Rechnung getragen und baut die Abkantpresse 
bis zu 300 000 kg Druck. In Abb. 4 sind einige der auf der 
Abkantpresse erzeugten Profile dargestellt.

SchluBbem erkung
Diese Beispiele*) fiir  neuere Verarbeitungen der im Bau- 
handwerk verwendeten Baustoffe lassen sich durch eine 
Reihe von Maschinen erweitern, leider verbietet dies der 
zur Verfugung stehende Raum. Der Zweck der Zeilen 
ware jedoch erfullt, wenn sie dazu beitragen, daft die 
grofte Bedeutung neuerer Werkzeugmaschinen fiir das 
Baugewerbe erkannt wird.

*) Die H ersteller d e r h ie r dargeste llten  Maschinen s ind : Abb. I 
K irchner & Co., A .-G ., Le ipz ig ; A b b . 3 u. 5 Berlin-Erfurter Maschinen- 
Fabrik Henry Pels & Co., A .-G ., Berlin.

DER UMBAU DER STADTE
Arbeitsgemeinschaft Kisch-Lówitsch-Neuzil, Berlin /  5 Abbildungen

Die neuzeitliche Forderung
Die nationale Erneuerung Deutschlands hat sich das Ziel 
gesteckt, die Struktur des gesamten Volksapparates derart 
umzugestalten, daft er mit hóchstem Nutzeffekt arbeite. 
Sie schópft ihre Krafte aus dem ewigen Prinzip, das das 
Chaos organisiert zu sinnvollen organischen Gebilden, 
und alles Eigenwillige, das sein Leben nicht im Gedeihen 
der Gesamtheit, sondern auf dereń Kosten zu fuhren

sucht, ais zersetzend und zerstórend bekampft. In nie 
geahntem Mafie ist ihr dies in der Erneuerung der Reichs- 
struktur gelungen, die zwar vom Techniker ais selbst- 
verstandliche Notwendigkeit langst erkannt war, der 
sich aber die V ielfalt der Einzelinteressen und der Ge- 
wohnheit entgegenstemmte.
Nachdem so der grofte Rahmen geschaffen, hat die Re
gierung Hitler folgerichtig die Erneuerung der baulichen
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Zu erhaltende a lte  Hauser, abe r Raumung d e r H inter- 
hófe von a lle r spateren Bebauung

'  ,Struktur des Reiches eingeleitet. Staatssekretar F e d e r 
hat auf der Fuhrertagung der Deutschen Architekten und 
Ingenieure in Weimar dargelegt, dafi sich diese Erneue- 
rung auf dem Lande durch Landwirtschaftsmafinahmen 
und Ausbau des Strafiennetzes aufiert, in den Stadten 
dagegen das Ziel hat, die bauliche Struktur so zu ver- 
andern, d a f i  d i e  S t a d t e  e i n  H ó c h s t m a f i  
an w e r t e s c h a f f e n d e r L e i s t u n g  u n d  e i n  
M i n d e s t m a f i  a n  S c h a d i g u n g e n  b i e t e n .  
Denn die heutige Struktur unserer Stadte ahnelt viel eher 
einem Urwald von iippig wucherndem Einzelleben, durch 
den die ordnende Hand des Menschen Wege bahnt, ais 
einer sinnvoll durchorganisierten gartnerischen oder 
technischen Anlage, in der jedes Einzelelement ein 
Hóchstmafi von Entfaltungsmóglichkeit besitzt, ohne doch 
schmarotzend das Zusammenspiel der Krafte zu stóren.

Die Fehler des je tz ig en  Zustandes
Die heutige Stadtform ist durchaus veraltet:
1. Einer Stadt hat man immer eine solche Gestalt gege- 
ben, dafi die in ihr angesammelten Werte nicht leicht 
feindlichen Zugriffen ausgesetzt sind. Unsere Stadte 
schleppen sich noch immer mit der Festungsform ver- 
gangener Jahrhunderte, wahrend die heutige Angriffs- 
gefahr bekanntlich weiteste Auflockerung verlangt*).
2. Auch die Einzelstruktur der Strafien und Grundstiicke ist 
vielfach, besonders in den alten Stadtteilen, noch heute 
so, ais tobe der Feind vor den Mauern. Schmale, un- 
zweckmafiige Parzellen, dereń Ertragswert haufig uber- 
schatzt wird, verleiten zu unwirtschaftlichem, ungesundem 
Bauen und zwingen zur Verschlechterung des Wohn- und 
Gebrauchswertes ganzer Stadtviertel, so dafi in ihnen nur 
wohnt, wer es mufi.

•) S. Band 41 der N ationalsozialistischen B ib lio thek von Dr. H. Draeger.

1 Braunsdiweig. BreitestraOe m it Eulenspiegelhaus 

(Aufnahme der S taatlid ien  B ildste lle , Berlin)

3. Die Stadte sind veraltet, weil sich unser Begriff einer 
guten, schónen Wohnung und Strofie in 30 Jahren grund- 
lich gewandelt hat, weil Reprasentationsbauten, die fur 
die Grunderzeit zweckvoll gewesen sein mógen, heute un- 
brauchbar und geschmackvergiftend sind, eine geistige 
Haltung ausstrahlen, die w ir ais zerstórend empfinden.

4. Es ist die geistige Haltung des zuweitgetriebenen 
Liberalismus der letzten Jahrzehnte, der einem einheit- 
lichen Zusammenwirken aller stadtformenden Krafte ent- 
gegenstand, der die Bildung von Hofgemeinschaften ver- 
eitelte, der sogar die Behorden Doppelarbeit und Ressort- 
diplomatie treiben liefi. Wenn die Eisenbahn ihre Linien 
so fiihrt, wie es ihren Zwecken am besten dient, und 
dann die Stadt vor vollendete Tatsachen stellt, wie es
— um zuruckliegende Beispiele anzufuhren — die ungluck- 
liche Lage der Potsdamer und Anhalter Bahnhófe war, 
die heute die sudliche Friedrichstadt von den Wohn- 
vierteln des Westens abriegeln und dadurch unvorstellbar 
entwerten, dann ist das kein sinnvolles Zusammenwirken.

5. Die Hauptsache und das Wesentliche einer Stadt ist 
die bestmógliche Erfullung des Wohnbedurfnisses, und 
in dieser Hinsicht versagt sie vollstandig. Denn die uber- 
wiegende Mehrheit der Grofistadter wohnt nicht so, wie 
sie es unbedingt mufite, um nicht dauernde Verluste an 
Gesundheit, Arbeitsenergie und psychischen Werten zu 
erleiden. Es ist soweit, dafi es Menschen gibt, die dieses 
Ungluck gar nicht mehr zu begreifen vermógen, so sehr 
sind sie in dasselbe hineingeboren. Und es findet 
statistisch seinen Ausdruck in dem Aussterben jeder Grofi- 
stadtfamilie in der zweiten, spatestens dritten Generation.

6. Bleibt man beim Urwaldgleichnis, dann wird auch das 
Netz der Verkehrspfade, die man notgedrungen durch- 
gehauen hat und standig weiter durchschlagt, ais unzu-



2 u. 3  Die Sanierung der A lts tad t in Kassel. Links Teilausschnitt der A lts tad t (ursprungliche Randbebauung teilweise erkennbar). Rechts 
Zustand nach der Sanierung.

langlich erscheinen. Es wird aber zur mórderischen Kata- 
strophe, sobald der Autoverkehr seinen erstrebten Auf- 
schwung genommen haben wird.

Beispiele f i ir  S tad tsan ierungen
Dafi der Umbau der Stadte angebahnt wird, ist um so 
mehr zu begrufien, ais es sich hier um Mafinahmen han
delt, die sich uber Jahre und Jahrzehnte erstrecken. Es 
liegen hierzu Ansatze und Vorarbeiten vor, die wohl 
erkennen lassen, wie man das macht, Vorarbeiten sowohl 
aus Berlin wie aus anderen mittleren und grofien Stadten 
des Reiches. Die Lage ist uberail ahnlich, erhalt aber 
durch die órtlichen Gegebenheiten ihre besondere Note.
a) K a s s e l  : So ist in Heft 15 der Kommunalen Vereini- 
gung fur Wohnungswesen, Munchen, die Sanierung der 
Altstadt von K a s s e l  beschrieben, das ais Beispiel fur 
eine Stadt mit 175 000 Einwohnern gelten mag. Dort 
handelte es sich darum, ein geschlossenes mittelalterliches 
Stadtbild, das in ublicher Weise uberaus dicht verbaute 
Hófe aufweist, zu sanieren. Formal besteht die Sanierung 
im Abbruch der meist spater in die Hófe gezwangten 
Hinterhauser (Bild 2 und 3), in der Schaffung von langst 
nótigen Verkehrsdurchbruchen und in der Aussiedlung 
der obdachlos Gewordenen in Neubauwohnungen, zu- 
meist am Stadtrande. Dagegen stehen ais Hemmnisse die 
hohen Mieten der Neubauwohnungen, die fiir die 
Obdachlosen nicht erschwinglich sind, weshalb sie in ihre 
billigen Elendswohnungen zuruckzukehren wunschen, und 
die Schwierigkeit der Verhandlungen mit den Grund- 
eigentumern. Die Stadt Kassel hilft sich, solange nicht 
grofizugige Hilfe von oben einsetzt, indem sie fallweise 
mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln das vor- 
gesteckte Ziel in stuckweiser Kleinarbeit anstrebt. Diese 
Mittel sind: Instandsetzungszuschusse, mit der Bedingung, 
Hinterhauser abzubrechen; in Fallen von Baufalligkeit 
Niederlegung derselben nach Weisung der Baupolizei; 
gelegentliche Vornahme von Abbruchen und W ieder- 
aufbauten auf Privatgrundstucken auf Kosten der Stadt. 
Daneben trachtet die Stadt, móglichst viele Altwohnungen 
zu erhalten und bedient sich dazu u. a. eines Fonds, den 
sie aus Ablósungbetragen fiir Umwandlung von Wohn- 
in Geschaftsraume wahrend der Wohnungszwangswirt- 
schaft angesammelt hat.
b) B r a u n s c h w e i g :  Ahnlich ist es in B r a u n -  
s c h w e i g .  Von den 145000 Einwohnern wohnt ein 
Drittel in der Altstadt. W er dereń Strafien, die ein 
wundervolles Denkmal deutscher Vergangenheit dar- 
stellen, durchwandert, ahnt nicht, dafi sie 4000 sanierungs- 
reife Wohnungen bergen, zum Teil in alte, 1,35 m hohe 
ehemalige Speicherraume gezwangt, allen Wohngrund-

satzen spottend. Dennoch sind solche Wohnungen von 
den armsten und am meisten radikalisierten Kreisen ge- 
sucht, denn sie kosten nur etwa 15 RM Monatsmiete. Die 
Hauser ganzlich niederzulegen (Bild 1), kann nur Jemand 
fordern, der allen Sinn fur die Werte deutschen Volks- 
gutes verloren hat. Und wie in Kassel, so hat auch 
Braunschweigs Stadtverwaltung sich das Ziel gesteckt, die 
alten Strafienbilder soweit ais irgend móglich zu erhalten, 
aber die Hinterhófe von dem spateren Bauwerk zu 
reinigen. Dadurch erhalt man nicht nur gesunde Woh
nungen an Garten, sondern es ersteht auch das Bild der 
Stadt aus ihrer fruheren Zeit, ais die Festungsnot noch 
nicht so zum Zusammenrucken zwang.
Baut man in Braunschweig etwa 3000 Wohnungen in den 
Randsiedlungen (Riddagshausen und Veltenhof), legt man 
ebenso viele Hinterhofwohnungen nieder und erganzt 
man das Sanierungsprogramm noch durch Neuanlage 
einer oder zweier Randverkehrsstrafien und den Umbau 
des Kopfbahnhofes, dann lafit sich ijberschlagig ais er- 
forderlicher Kostenaufwand eine Summę von 50 Mili. RM 
angeben, die nótig ware, um die Stadt — naturlich auf 
ein mehrjahriges Umbauprogramm verteilt — zu sanieren. 
Lassen sich diese Mittel nicht oder nur unzureichend auf- 
treiben, dann bleibt ein Zustand bestehen, der in hóchstem 
Mafie ungesund ist und dauernd Volkskraft verzehrt.
c) M u n c h e n :  Uber M u n c h e n  brachte die DBZ in 
Nr. 16, 1933, eine Studie Dipl.-lng. Geifilers, inwieweit 
heute Abbruche und Anlage von Hofgemeinschaften in 
der Altstadt móglich sind. Das Ergebnis ist insofern inter- 
essant, ais sich zeigte, dafi der abzubrechende Bauraum 
derart wenig rationell ausgenutzt war, dafi sich in einem 
einzigen rationellen Wohnblock dafur ausreichender Er- 
satz schaffen liefie.
d) H a m b u r g :  Die H a m b u r g e r  Verhaltnisse sind zu 
eigenartig und von Berufeneren zu deutlich dargelegt, um 
hier Raum zu finden. Sie werden noch von anderer Seite 
besonders behandelt.

Sanierung  von Berlin
Um so wichtiger ist es, sich klar zu werden, wie man aus 
dem Chaos B e r l i n  eine strukturell durchorganisierte 
Stadt formt. Denn an Berlin, nicht an Kassel oder 
Munchen denkt man, wenn man von dem vielfaltigen 
Grofistadtelend spricht. Alle die eingangs aufgezahlten 
Mangel findet man hier vereinigt. Unubersichtlichkeit des 
Stadtplans, der den Verkehrslotsen nótig macht, eine Ver- 
kehrsfuhrung, die jahrlich Hunderte von Menschen tótet, 
Wohnungen und Arbeitsstatten, an denen Menschen und 
Familien sterben — und ais besonderes Kennzeichen der 
Grofistadt kann gelten, dafi sie die Menschen anhauft
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Plan der dekonzentrie rten  S tadt m it G run flad ien  im Innern, Dorfstadte im R andsiedlungsgebiet m it wirtschaftlichem usw. E igenleben

und nicht organisiert, so daf3 der Einzelne keinen Halt 
findet und sich einsamer fuhlt ais in jeder Kleinstadt.
Da stehen wir nun vor Berlin wie ein Kind, das seinen 
Korb mit Spielzeug ausgeschuttet hat und sich fragt, wie 
wollen w irs nun ordnen? Diese Frage wurde von der 
DBZ an eine Reihe von Stadtebauern gestellt und die Ant- 
worten in Heft 8/1933 unter dem Titel: „W as wird aus 
Berlin?" veróffentlicht. Alle Befragten, darunter Heiligen- 
thal, Schmidt - Essen, Koeppen f ,  Langen, Schumacher,

Sturzenacker und Arbeitsgemeinschaft Kisch - Lówitsch - 
Neuzil fordem Auflockerung der Stadt und einheitliche 
Landesplanung des gesamten Randgebietes. Es wurden 
Vorschlage gebracht fiir  die Organisation der behórd- 
lichen Stellen und fiir die Mittel, das Ausgangsmaterial 
ubersichtlich zu sammeln, und aus allem ergab sich ein 
deutliches Bild von Berlin, wie w ir es haben wollen und 
haben mussen, soli diese Stadt uberhaupt noch Zweck 
und Sinn haben.

Entwicklung der Y erkehrs lin ien  nach den d re i Richtungen Potsdam, O ra n ie n b u rg , Furstenwalde A ufnahm en Laser, Berlin
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Dieses Bild wurde dort mit folgenden Worten um- 
schrieben:

„Eine dekonzentrierte Stadt (Bild 4). W ir lehnen die bis- 
herige pyramidenfórmige Bebauung mit der hoch und dicht 
bebauten Stadtmitte und den flach auslaufenden Randem 
ais veraltet ab und wahlen ais grundsatzlich Neues die 
,gemischte Bebauung' fiir das ganze zukunftige Berlin. 
Ais solche bezeichnen w ir ein geregeltes Nebeneinander 
von Hoch-, Flachbauten und Freiflachen. Sie ist der Aus
druck der Dekonzentration, die die Voraussetzung fur 
die Gesundung Berlins ist und auch dafur, den dichten 
,Haufen’ Berlin zu ordnen. Aus der Sanierung verwahr- 
loster Gebiete im Innern werden wir Griinflachen ge- 
winnen und an dereń Randem erstklassiges neues Bau- 
land und mit beiden die Móglichkeit, Berlin funktions- 
mafiig zu gliedern und die R e i c h s c i t y  vom Alex- 
anderplatz bis zum Reichskanzlerplatz ais Typ einer 
deutschen Weltstadt zu entwickeln: Biiro-, Geschafts-, 
Wohnhauser und Baudenkmaler im Grun gelegen, und 
sollte dieses Grun nur dadurch móglich werden, dafi 
Turmhauser die zulassige Ausnutzungsbaumasse auf- 
nehmen. Andrerseits tragen wir die Stadt auf das Land, 
in das Randsiedlungsgebiet, und bilden dort ,Dorfstadte‘ 
mit wirtschaftlichem, kulturellem und gesellschaftlichem 
Eigenleben, das ais hochwertiger Beitrag der Gesamt- 
leistung Berlins ubersichtlich eingeordnet werden kann. 
Beides eine baulich-organisatorische Voraussetzung zur 
Lósung des sozialen Problems Berlin. — Aus den tradi
tionellen Gegebenheiten lafit sich zeigen, dafi die Ent- 
wicklungstendenzen Berlins deutlich diesem Bilde zu- 
streben. Schon heute greift es mit seinen Armen tief in 
das Randsiedlungsgebiet nach Potsdam, Oranienburg, 
Furstenwalde. Seine Verkehrsstruktur mit der aus- 
gepragten Betonung dieser drei Richtungen (Bild 5) ist 
geeignet, das Randsiedlungsgebiet aufzuschliefien und in 
innigste Verbindung mit Berlin und dem Netz der Reichs- 
uberlandstrafien zu bringen. Im Innern ermóglichen seine 
Hauptrichtungen eine klare Funktionsgliederung der City."

Der hier angefiihrte Begriff einer „ g e m i s c h t e n  B e 
b a u u n g "  bedarf einer besonderen Erlauterung. Die 
Erfahrung hat gezeigt, und wurde durch die oben- 
erwahnte Studie aus Munchen bestatigt, dafi sich die vor- 
handene Wohnflache eines Sanierungsgebietes miihelos 
in wenigen einheitlich und rationell erbauten Wohn- 
bauten unterbringen lafit und dann noch reichlich Grun
flache iibrigbleibt, um diese Wohnungen in jeder Hin- 
sicht einwandfrei werden zu lassen. Allerdings mufi man 
sich dabei freimachen von der starren Vorschrift einer 
gleichen Gebaudehóhe und bedingungslosen Bauens 
langs der Strafienflucht. Es werden vielmehr gegenuber 
von Wohnzeilen Zeilenkópfe, niedrige Ladenbauten oder 
Grunflachen mit Sport- und Spielplatzen entstehen, nach 
Móglichkeit so gefuhrt, dafi die neuen Wohn- und Ge- 
schaftsbauten sowie auch die zu erhaltenden Bau
denkmaler von Grun umspiilt werden. Und sollte sich 
dadurch ergeben, dafi die zulassige Ausnutzung des Ge- 
bietes nicht voll erreicht werden kann, dann wird man 
nicht auf das Grun verzichten, sondern lieber dort, wo es 
die Rucksicht auf die Nachbarschaft und Verkehr ge- 
statten, in die Hóhe bauen. Man kann dadurch das Hoch
haus statt in den Dienst des schrankenlosen Eigennutzes 
in den des allgemeinen Wohles stellen. Von der Schón- 
heit und lebendigen Wirkung eines solchen Stadtbildes 
vermag man sich vielleicht in der Gegend des Lust- 
gartens eine schwache Vorstellung zu bilden, wo die 
Grofibauten i m Grun liegen und nicht kummerliches Grun 
z w i s c h e n  den Hausern.

Andert sich die Art der Bebauung, dann gelangt man 
dazu, auch die Y e r k e h r s s t r u k t u r  z u  v e r -

b e s s e r n , wobei es sich nicht darum handelt, einzelne 
Strafiendurchbruche herzustellen, sondern im Hausmann- 
schen Stile grofie Verbindungslinien zu schaffen, die die 
in Unordnung gewachsenen und voneinander isolierten 
Stadtteile in sinnvolle Verbindung und ordnende Be- 
ziehung bringen. Eine der wichtigsten dieser Linien ist die 
seit den altesten Zeiten der Berliner Entwicklung schon 
bestehende, im Laufe dieser liberalistischen Entwicklung 
vollstandig deformierte Hauptverbindung der westlichen 
und nórdlichen Arbeitsstadt Berlins, etwa vom Frankfurter 
Tor bis zum Weddingplatz, eine Richtung, in der ein 
aufierst dichter und lebhafter Waren-, Arbeits-, Geschafts- 
und Lastenverkehr zum Teil sich muhsam den Weg durch 
winkelige, verkrummte und vóllig verbaute Gafichen 
hinter dem Alexanderplatz suchen mufi, zum anderen 
Teil diesen Platz selbst und seine Hauptverkehrswege 
vollstandig verstopft.
Wahrend diese Arbeiten das Verkehrsnetz im Innern in 
Beziehung bringen sollen, ist es eine zweite Aufgabe, das 
V e r k e h r s n e t z  des B e r l i n e r  R a n d g e b i e t e s ,  
das durch das wilde Siedeln bereits aufs aufierste ge- 
fahrdet ist, noch rechtzeitig vor der endgiiltigen Ver- 
bauung zu retten und derart auszubauen, dafi diese in 
Zukunft immer bedeutungsvoller werdenden Randsied- 
lungen untereinander gut verbunden, jenes Eigenleben 
entwickeln kónnen, an dem man ein gesundes Gemein- 
wesen erkennt.
Wenn diese verkehrstechnischen Probleme durch die brach- 
liegende Wirtschaft in der letzten Zeit etwas an Aktualitaf 
verloren haben, so darf man sich daruber nicht tauschen 
lassen, dafi sie nach wie vor bestehen und eines Tages mit 
um so grófierer Heftigkeit ihre Lósung fordem werden. 
Denn die Regierung hat durch ihre steuertechnischen 
Mafinahmen, durch ihre Fórderung der Autoindustrie und 
des Baues von Autobahnen den unzweifelhaften Willen 
bewiesen, dem Automobil in Zukunft jene Stellung zu 
geben, die ihm gebiihrt. Es ist also damit zu rechnen, 
dafi mit der Wiederbelebung der Wirtschaft ein Verkehr 
einsetzen wird, der den der Konjunkturzeit weit ijbertrifft. 
Es ist bezeichnend fur die liberalistische Art des Denkens 
jener Zeit, fur den Mangel an Sinn fiir  Gemeinnutz, dafi 
verantwortliche Leiter Berliner Stadtbehórden Sanierungs- 
vorschlagen, die auf der Berliner Bauausstellung 1931 zum 
erstenmai gezeigt wurden, nichts anderes ais ein kiihles 
Lacheln entgegenbrachten.
Was damals noch ais Utopie erschien, ist heute ais vor- 
dringlichste Fórderung der Zeit allgemein anerkannt. 
Zwar wissen wir, dafi die Durchfiihrung dieser Aufgabe 
uns vor unermefiliche Schwierigkeiten stellt, dafi sie Opfer- 
bereitschaft des Einzelnen wie des Staates, seine Hilfe 
auf gesetzgeberischem und finanztechnischem Gebiete, 
Planungs- und Organisationsarbeiten in Riesenmengen zur 
Uberwindung des Eigennutzes und des kleinlichen Den
kens bedarf, wie zum Beispiel die Bildung von Zwangs- 
genossenschaften*). Aber — und das ist der Unter- 
schied: wahrend man noch vor drei Jahren von der Wucht 
dieser Probleme iiberwaltigt, die Aufgabe ais undurch- 
fiihrbar zur Seite schob, sind w ir heute iiberzeugt, dafi 
sie zwar schwierig, aber durchfijhrbar ist, um so mehr, ais 
an den hóchsten Reichsstellen die klare Erkenntnis der 
Notwendigkeit mit den erforderlichen Machtmitteln in 
einer Hand vereint ist.

S chluftbem erkung
An der Sanierung der Stadte sind weiteste Volks- 
kreise interessiert. Die Fachleute fordem sie seit Jahr-

*) Siehe den Aufsatz ,,Umbau B e r lin ", in dem im Februar 1933 im 
V erlag  Reimar H obb ing , Berlin, erschienenen Buche „A rbeitsbe- 
schaffung".
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zehnten. Wenn trotzdem der W ille  nicht zur Tat wurde, 
lag das an der Verteilung der Interessentenkrafte 
der letzten 14 Jahre. Jetzt hat die Regierung die 
Mittel in der Hand, die gegeneinander gerichteten Inter- 
essen gleichzuschalten und Schadigungen aller zu ver- 
hindern. Ohne eine solche Hilfe ist eine Sanierung nicht 
móglich, aber es ist darum nicht nótig, dafi sie lediglich 
„von oben" erfolge. Es genugt vollstandig, wenn seitens 
der Reichsregierung ein grofier Anstofi gegeben wird, der

geeignet ist, die Vorteile gemeinnutzigen Zusammen- 
wirkens allen sinnfallig zu machen und die Privatwirtschaft 
zu interessieren. Dann wird sie sich bald begnugen 
durfen, die so geweckten Wachstumskrafte des Volkes zu 
lenken. Bedenkt man, dafi die Aufgabe sich uber viele 
Jahre erstreckt und allein die Vorarbeiten kaum in einem 
Jahr zu bewaltigen sind, dann erscheint es um so dring- 
licher, unverzuglich mit denselben zu beginnen.

W alter Neuzil, Berlin

FUNKAUSSTELLUNG 1933

Auf Veranlassung des Propagandam inisterium s w urde  erfreu licherw e ise  d ie  O be rle itung  uber d ie  G estaltung der Ausstellung in d ie  Hande 
eines Baugestalters, D ip lom ingen ieu r Speer, Berlin, g e le g t, d e r m it Uhlen auch d ie  h ier gezeigte Regierungshalle geschafPen hat. Die Halle 
ist in hellen, frischen Farben geha lten . Die Figuren ste llen d a r SA-Mann, Kopf- und H andarbe ite r. Der Raum ist m itte lba r beleuchtet. Decke 
und Wandę sind m it za rtg run  gefa rb tem  Nessel in Falten bespannt. Der Fuftboden ist Naturkokos. — Unten der Ouerschnitt des umstehend 
gezeigten Raumes „Deutsche S e n de r", der an die  R egierungshalle (im Bild links) anschliefit.
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Raum „Deutsche Sender" 
G es ta lte r: A kad . Architekt Lud
w ig  S preitzer KDAI, Bildhauer 
August Kranz und M aler W alter 
M iehe, Berlin

Au fnahm en: Taubert-Neumann 
Berlin

Die Figuren veranschaulichen das deutsche V o lk  
(Soldat, A rbe ite r, Bauer und M utter). M it dem 
W urfe l ist der Deutschlandsender vers innb ild - 
licht. Die Fresken stellen d ie  deutschen Sender 
dar, das Lichtband ve rb in d e t das Ganze unter 
einem Sinnspruch. — Der W urfe l ist aus Holz, 
m it To rfo tek tp la tten  v e rk le id e t; ebenso stehen 
d ie  Fresken a u f T o rfo tek tp la tten . Das Trans
paren t ist aus Pergam entpap ier a u f roher 
Lattenkonstruktion. Die W andbespannung ist 
M o lton , d ie  Decke Nessel (vergl. den um- 
stehenden Querschnitt m it den M aOangaben)

WIRTSCHAFTSUMSCHAU
A llg e m e in e r U berb lick
Der Bericht des Instituts fur Konjunkturforschung vom
2. August war von grundscitzlicher Bedeutung. Die W irt- 
schaftslage wird wie fo lgt beurteilt: M it der Belebung 
von Produktion und Umsatzen bahnt sich auch eine all- 
mdhliche Entspannung auf der Geldseite der Wirtschaft 
an. Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich im Stadium 
der Wiedergesundung. Sie ist zwar zunachst noch 
manchen Gefahren ausgesetzt. Die Genesungskrafte sind 
aber lebendiger ais noch vor wenigen Monaten. Natur
lich ist eine Volkswirtschaft, die auf eine jahrliche Giiter- 
erzeugung von 70 bis 80 Milliarden RM (im Jahre 1928 bis 
1929) eingerichtet ist, noch nicht wiederhergestellt, wenn 
die Jahresproduktion 45 bis 50 Milliarden RM betragt. 
Aber das Wesentliche ist, dafi mit dem Ende des Riick- 
ganges von Produktionspreisen und Umsatzen der Zu
stand aufgehórt hat, in dem sich jede Sanierungsmafi- 
nahme schon nach wenigen Wochen ais unzulanglich 
erwies. Diese Besserung druckt sich in der Preisbewegung 
aus. Die Preise der industriellen Rohstoffe und Halb-

waren waren seit ihrem Hóhepunkt Mitte 1928 bis Mitte
1932 um 36 v. H., die Grofihandelspreise der Agrarstoffe 
seit Ende 1926 bis Anfang 1933 um 44 v. H. und die Preise 
der industriellen Fertigwaren von Ende 1928 bis Fruhjahr
1933 um 31 v. H. gesunken. Dieser Preissturz bedeutete 
auf der einen Seite zwar eine betrachtliche Verminderung 
der Gestehungskosten, aber auf der anderen eine noch 
viel starkere Abnahme der Erlóse. In den letzten Mo
naten hat sich hier nun die Lage grundsatzlich gewandelt. 
Der Preissturz ist zum Abschlufi gekommen, die Preise 
der industriellen Rohstoffe und Halbwaren sind im grofien 
Durchschnitt seit ungefahr einem Jahre schon stabil. Auch 
die Preise der Agrarstoffe haben seit Anfang 1933 ihre 
Abwartsbewegung eingestellt, und seit April sind auch 
die Preise der industriellen Fertigwaren nicht mehr ge
sunken. Damit ist eine der Ursachen fur die Zerruttung 
der Unternehmungsbilanzen beseitigt.
Die durchgreifenden Mafinahmen, die von der Reichs
regierung auf den verschiedenen Gebieten getroffen 
worden sind, ermóglichten der Industriewirtschaft eine Er-

684



hóhung von Produktion und Beschaftigung. Uberall in 
der Industriewirtschaft sind gegenwartig Anzeichen einer 
Besserung unverkennbar. Von August v. J., dem tiefsten 
Stand der industriellen Tatigkeit, bis zur Mitte d. J. hat 
sich die monatliche Gutererzeugung um rund 800 Mili. RM 
gehoben. Die Zahl der beschaftigten Industriearbeiter ist 
gegenwartig etwa um eine halbe Million grófler ais vor 
einem Jahre. In der Zusammensetzung der gewerblichen 
Gutererzeugung bilden sich zwischen den einzelnen 
Industriegruppen allmahlich wieder ahnliche Beziehungen 
heraus, wie sie in fruheren Zeiten konjunkturellen An- 
stieges bestanden hatten. Der Anteil der Produktions- 
guter an der hergestellten Warenmenge nimmt wieder 
zu. Auch die lnvestitionstatigkeit hat um die Jahresmitte 
den Stand wieder erreicht, den sie Mitte 1931, also un- 
mittelbar vor Ausbruch der Kreditkrise, innegehabt hat. 
Im ganzen hat auch die Verbrauchsgutererzeugung 
wieder den Stand erreicht, den sie bei Ausbruch der 
Kreditkrise hatte. M it dieser Besserung diirften die kata- 
strophalen Einbruche aufgeholt worden sein.

A rbeitsm arkt
D er R u c k g a n g  d e r  A r b e i t s l o s i g k e i t .  Von 
Ende Januar bis zur Gegenwart sind mehr ais 2 Millionen 
Menschen wieder zu Arbeit und Brot gekommen. Dazu 
hat freilich der Gang der Jahreszeit ein gut Teil bei- 
getragen. Nach den Berichten der Reichsanstalt fur 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung haben 
sich Ende Juli 1933 4,47 Millionen Arbeitnehmer bei den 
Arbeitsamtern gemeldet. Vor Jahresfrist waren es noch 
5,39 Millionen. Mithin ist seit dem vorigen Jahr im Zu- 
sammenhang mit der Besserung der Konjunktur und den 
ArbeitsbeschaffungsmaOnahmen der Reichsregierung das 
Niveau der Arbeitslosigkeit um beinahe eine ganze 
Million gesenkt. Dieser Erfolg ist zu einem gro6en Teil 
erst in den letzten Monaten eingetreten.
D ie  A r b e i t s m a r k 11 a g e in  d e n  e i n z e l n e n  
L a n d e s g e b i e t e n .  Die Entlastung des Arbeits- 
marktes ist nicht in allen Teilen des Reiches gleich stark 
gewesen. Die Saisonbedingtheit hangt wiederum ab von 
der wirtschaftlichen Struktur des einzelnen Gebietes, die 
daruber entscheidet, wie sich die Arbeitnehmerschaft be- 
ruflich zusammensetzt. Die agrarischen Gebiete haben 
die starksten Saisonschwankungen, die hochindustriali- 
sierten Gebiete, bei denen au<3erdem noch Industrien, die 
von der Jahreszeit unabhangig sind (Metali- und Textil- 
industrie), uberwiegen, die geringsten. Nach den Berech- 
nungen des Instituts fur Konjunkturforschung erscheinen 
die Landesarbeitsamtsbezirke nach dem Grad der Saison- 
abhangigkeit der Beschaftigung in folgender Reihenfolge: 
Pommern (starkste Saisonschwankung), Schlesien, Ost- 
preufien, Mitteldeutschland, Hessen, Bayern, Nieder- 
sachsen, Brandenburg, Nordmark, Sachsen, Sudwest- 
deutschland, Westfalen, Rheinland (geringste Saison
schwankung).

L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n .  Die Reichsindexziffer fur 
die Lebenshaltungskosten stellte sich im Durchschnitt Juli 
auf 118,7, sie hat sich gegenuber dem Durchschnitt des 
Vormonats (118,8) kaum verandert. Einem leichten Ruck
gang der lndexziffern fur Ernahrung, Heizung und Be- 
leuchtung sowie fur sonstigen Bedarf stand eine geringe 
Erhóhung der lndexziffer fur Bekleidung entgegen. 
G e s e t z  z u r  V e r m i n d e r u n g  d e r  A r b e i t s 
l o s i g k e i t .  Das grofle Arbeitsbeschaffungsprogramm 
der Reichsregierung hat in den Kreisen der Wirtschaft be- 
freiend gewirkt und einen Anreiz zur Belebung der Privat- 
initiative gegeben. Auch das B a u g e w e r b e  hat diese 
Maflnahme zur Arbeitsbeschaffung warmstens begrufit. 
Bei den dazu herausgegebenen Richtlinien fur die Ge- 
wahrung der Zuschusse fur Hausinstandsetzungen hat ein

bereits seit langerer Zeit vorgelegener Wunsch nach Be- 
kampfung der Schwarzarbeit insofern Berucksichtigung 
gefunden, ais die Zuschusse nur an Handwerker ausgeteilt 
werden, wenn diese bereits am 7. Juli 1933, also acht 
Tage vor Erla6 der Richtlinien, in der Handwerkerrolle 
oder im Handelsregister eingetragen waren. Vom Stand- 
punkt des Baugewerbes nicht ganz befriedigend sind die 
Durchfuhrungsbestimmungen zur Fortsetzung der vor- 
stadtischen Kleinsiedlung (4. Abschnitt). Das Baugewerbe 
wunscht, hierbei starker herangezogen zu werden. Der 
ausgeworfene Satz je Siedlerstelle wird ais ausreichend 
angesehen. Im ubrigen ergibt die Abrechnungssumme 
bei fruher erstellten Siedlerstellen einschliefilich der ais 
Lohn verrechneten Unterstijtzungssatze die Summę von 
3500 bis 4000 RM, mit welcher Summę auch der Bauunter- 
nehmer in der Lage sein wurde, den Bau zu ubernehmen. 
Die Fórderung des Eigenheimbaues ist leider bisher etwas 
gegenuber den anderen ArbeitsbeschaffungsmaGnahmen 
in den Hintergrund getreten, obwohl gerade hier oft den 
Umstanden nach betrachtliche Kapitalinvestierungen 
brach liegen. Die Richtlinien zur Gewahrung der Zu
schusse sind so einengend, da6 tatsachlich bisher keine 
nennenswerte Anregung ausgeubt werden kónnte. Der 
Ausbau der Richtlinien in dieser angedeuteten Hinsicht 
kónnte geeignet sein, dem Eigenheimbau den richtigen 
Weg zu weisen und heute vielfach vorkommende Fehl- 
investierungen verhindern.

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 .  Im Juni 1933 hat sich die 
Entwicklung der Einlagen bei den deutschen Sparkassen 
saisonbedingt verschlechtert. Im Sparverkehr gingen die 
Einzahlungen um 39,5 Mili. RM zuruck. Die Auszahlungen 
verringerten sich um 11,5 Mili. RM, so daB sich ein Aus- 
zahlungsuberschufl von 23,8 Mili. RM ergab. Die Depo- 
siten-, Giro- und Kontokorrenteinlagen der deutschen 
Sparkassen verminderten sich im Juni um 14,4 Mili. RM. 
Der Ruckgang halt sich im Vergleich zu den Vorjahren in 
verhaltnismafiig engen Grenzen. Der gesamte Einlagen- 
ruckgang bei der deutschen Sparkassenorganisation 
(ohne Girozentralen) stellte sich ohne Berucksichtigung 
der Zins- und Aufwertungsgutschriften auf 45,3 Mili. RM 
gegenuber einem Einlagenzugang von 45,2 Mili. RM im 
Mai. Die Jahresubersicht, bearbeitet vom Deutschen Spar
kassen- und Giro-Verband, zeigt fur das Berichtsjahr 
1931/32 ein verhaltnisma6ig befriedigendes Bild. Die 
Kassenstellen haben eine Erhóhung ihrer Zahl durch Ein- 
richtung einer Anzahl von Annahmestellen erfahren. Im 
Sparverkehr hat sich im Jahre 1932 die Beruhigung der 
Sparerkreise weiter fortgesetzt. Dies zeigt sich insbeson- 
dere in dem betrachtlichen Ruckgang der Auszahlungen. 
Diese in der zweiten Halfte des Jahres einsetzende 
Besserungstendenz hat sich fur 1933 weiter verstarkt und 
fortgesetzt. Die Akzeptkredite konnten bis Ende Juli 
weiter abgebaut werden. Durch die Auflockerung der 
Anlagebeschrankung haben sich die Sparkassen zum Teil 
auch wieder der mittelstandischen Kreditgewahrung zu- 
wenden kónnen.
G e w e r b l i c h e  K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t e n .  
Die kurzlich erschienenen Zweimonatsbilanzen der rund 
1300 Ende April 1933 berichtenden gewerblichen Kredit
genossenschaften weisen im Vergleich zu den Vor- 
monaten in ihrer Gesamttendenz auf einen Umschwung 
der Entwicklung hin. Die Spareinlagen sind von Ende 
Dezember 1932 von 905 Mili. RM auf 932 Mili. RM Ende 
April 1933 gestiegen. Insgesamt haben die gewerblichen 
Kreditgenossenschaften bei einer Hóhe der gesamten Be- 
triebsmittel von 1,75 M illiarden RM dem deutschen Mittel- 
stande 1350 Mili. RM in kurzfristigen Krediten zur Ver- 
fugung gestellt. Dabei ist das Anwachsen der Yorschusse
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gegen Schuldscheine und Burgschaften forłlaufend seit 
August 1932 beachtenswert. Diese Kreditart bildete be- 
kanntlich eine besonders gepflegte Kreditart der ge- 
nossenschaftlichen Volksbanken in der Vorkriegszeit.
D i v i d e n d e n a u s s c h u 11 u n g d e r  A k t i e n -  
g e s e l l s c h a f t e n .  In „Wirtschaft und Statistik 
(Heft 15) wird ein Oberblick uber die Abschliisse der 
deutschen Aktiengesellschaften gegeben, dereń Bilanz- 
termine zwischen dem 1. Oktober 1931 und 31. September 
1932 lagen. Erfafit sind in der Untersuchung etwa 10 v. H. 
der gesamten Aktiengesellschaften, die 34 v. H. des ge
samten Nominalkapitals reprasentieren. Von den er- 
fafiten 974 Aktiengesellschaften haben 635 Reingewinne 
im Gesamtbetrage von 293 Mili. RM erzielt. Hieraus 
wurden Dividenden in Hóhe von 248 Mili. RM ausge- 
schiittet. Im Vorjahre betrug die Dividendensumme nur 
244 Mili. RM. Die gunstigste Dividendensituation ergab 
sich, wie schon im Vorjahre, diesmal jedoch in noch ver- 
starktem Mafie, im Versicherungsgewerbe, in dem nur ein 
kleiner Prozentsatz der Gesellschaften ohne Dividende 
blieb, wahrend auf uber die Halfte des Kapitals der er- 
fafiten Versicherungsgesellschaften Dividenden von uber 
10 v. H. verteilt wurden. Besonders hoch war der Anteil 
der dividendenlosen Gesellschaften an der Zahl und am 
Kapitał in beiden Jahren in der Eisen- und Metall- 
gewinnung, im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau 
und in der elektrotechnischen Industrie. 
W e r t p a p i e r a u s g a b e .  Gegenuber dem Monat 
Mai ist im Juni eine Zunahme zu verzeichnen. Sie betrug 
im Juni 33,9 Mili. RM gegenuber 29,2 Mili. RM im Mai. Es 
hat jedoch nur die Ausgabe von Pfandbriefen und Kom- 
munalobligationen zugenommen. Die Ausgabe von 
Aktien ist zurikkgegangen. Die Einzahlungen auf die 
steuerfreie Reichsbahnanleihe haben sich etwas — auf
0,4 Mili. RM — erhóht.

W irtsch afts lage
D ie  I n d u s t r i e p r o d u k t i o n  i n d e r  W e i t .  Laut 
Institut fur Konjunkturforschung hat sich die Industrie
produktion der W eit von dem Riickschlag in den Friih- 
jahrsmonaten rasch erholt. Die lndexziffer der indu
striellen Giitererzeugung der W eit (1928 =  100), die von 
75,1 im Dezember 1932 auf 73,4 im Marz 1933 gefallen 
war, ist nach vorlaufigen Berechnungen bis Juni auf 91,4 
gestiegen. Damit hat sich das industrielle Produktions- 
volumen der W eit seit dem Tiefstand im Juli vorigen 
Jahres (69,1) um rund ein Drittel erhóht. Dem Niveau 
nach ist ungefahr der Stand vom Fruhjahr 1931 wieder- 
gewonnen worden.
D e r  d e u t s c h e  A u f i e n h a n d e l .  Fiir das erste 
Halbjahr 1933 schliefit die deutsche Handelsbilanz mit 
einem Ausfuhriiberschufi von 291 Mili. RM gegeniiber 
602 Mili. RM im ersten Halbjahr 1932 ab. Die Einfuhr war 
um rund 13 v. H., die Ausfuhr um rund 20 v. H. geringer 
ais in der gleichen Zeit des Vorjahres. Bei der Einfuhr 
ist der Ruckgang des Gesamtwertes ausschliefilich eine 
Wirkung des Preisriickganges. Mengenmafiig hat sich die 
Einfuhr ungefahr auf dem Stande des Vorjahres ge
halten, mit Ausnahme der Einfuhr von Lebensmitteln und 
Getranken, wo eine Verminderung zu verzeichnen ist. 
Die Rohstoffeinfuhr insgesamt liegt der Menge nach um 
mehr ais ein Zehntel iiber Vorjahrsstand. Abgesehen von 
Kraftstoffen ist hier bei allen wichtigen Warengruppen 
eine Steigerung festzustellen.
Die wertmafiige Schrumpfung der Ausfuhr ist nur zum 
geringeren Teil dem Riickgang der Preise zuzuschreiben. 
Mengenmafiig hat die Ausfuhr insgesamt um etwa 
12 v. H. abgenommen.
G r o f i h a n d e l s p r e i s e .  Die Gesamtindexziffer der 
Grofihandelspreise ist in den ersten vier Monaten seit

dem im April verzeichneten Tiefstand (90,5) um 3.5 v. H. 
gestiegen und lag Mitte Juli um 3 v. H. iiber dem Stand 
vom Januar 1933. Die Preiserhóhungen erstreckten sich 
auf die landwirtschaftlichen und auf die industriellen 
Markte. Dafi auch die Preise der industriellen Fertig- 
waren sich befestigt haben, ist ein Zeichen dafiir, dafi 
in den letzten beiden Monaten der Liquidationsprozefi 
der deutschen Volkswirtschaft nunmehr im ganzen zum 
Abschlufi gekommen ist.

B a u m a rk t
D e r  B e s c h a f t i g u n g s g r a d  i m Jun i .  Der durch- 
schnittliche Beschaftigungsgrad im Gesamtbaugewerbe 
betrug im Juni 23,2 v. H. der Arbeiterhóchstbelegschaft. 
Gegeniiber dem Vormonat ist demnach der durchschnitt- 
liche Beschaftigungsgrad um 2,0 v. H. der Arbeiterhóchst
belegschaft weiter gestiegen. Der Anteil des Tiefbaues 
an der Gesamtbeschaftigung, der im Juni 1931 45,1 v. H. 
und im Juni 1932 55,7 v. H. betrug, ist im Juni 1933 auf 
69,4 v. H. gestiegen. Diese Zunahme entfallt ausschliefi
lich auf den óffentlichen Tiefbau. Da die Gesamtbeschaf
tigung heute nur etwa ein Drittel einer normalen Be- 
schaftigung erreicht, fo lgt daraus, dafi bei allen ubrigen 
Fachrichtungen, insbesondere beim gewerblichen Hoch
bau, beim Wohnungsbau und beim privaten Tiefbau, der 
Aufstieg der Beschaftigung mit dem Gesamtaufstieg nicht 
Schritt gehalten hat. Am schlechtesten steht es urn den 
gewerblichen Hochbau. Innerhalb einer normalen Be
schaftigung verteilte sich der W ert der baulichen Pro
duktion ziemlich gleichmafiig zu je ein Drittel auf den 
Wohnungsbau, den gewerblichen Bau und den óffent
lichen Bau. Von einer solchen normalen Verteilung kann 
heute keine Rede mehr sein, denn auf den óffentlichen 
Bau entfielen im Juni allein 70,4 v. H. der Gesamt
beschaftigung.
G r u n d s t ii c k s m a r k t. Es ist ais erfreuliche Tatsache 
festzustellen, dafi auf fast allen Gebieten des Grund- 
stucksmarktes eine festere Tendenz gemeldet wird. Der 
Hypothekenmarkt zeigt hingegen keine Besserung. Die 
weitere Ausdehnung des Vollstreckungsschutzes und die 
immer noch scharfen Bedingungen, die die Geldgeber an 
die einzelnen Beleihungsobjekte stellen, bringen in Ver- 
bindung mit der Kapitalknappheit das Beleihungsgeschaft 
immer mehr zum Erliegen. Auf dem Vermietungsmarkt 
scheint sich grundsatzlich die Ansicht durchzusetzen, dafi 
der seit etwa 1930 sich ununterbrochen vollziehende 
Riickgang der Mieten zum Stillstand kommt. 
L a n d b e s c h a f f u n g  z u r  S i e d l u n g .  Der Land- 
vorrat, der im Rahmen der landlichen Siedlung fur die 
Auslegung neuer Bauernstellen und fiir  Landzulagen be- 
reitsteht, ist auch im zweiten Vierteljahr 1933 hinter dem 
Bedarf der Bewerber wieder erheblich zuriickgeblieben. 
Er belief sich Ende Marz im Reich auf etwa 59 000 ha. 
Der Zuwachs von Anfang April bis Ende Juli betrug rund 
19 000 ha, so dafi bis Ende des ersten Halbjahres 
78 000 ha bereitstanden. Bemerkenswert ist bei dem im 
zweiten Vierteljahr 1933 erfolgten Zuwachs von 19 000 ha 
allerdings, dafi davon allein 7000 ha auf Mecklenburg- 
Schwerin entfallen. Diese Tatsache zeigt, dafi hier der 
entschlossene W ille zur tatkraftigen Forderung der Sied
lung auch der Schwierigkeiten, die sich fiir die Land
beschaffung durch die Osthilfe und ihre Folgewirkungen 
ergaben, Herr geworden ist.

Baukosten- und Baustoffindex

M onat
Steine und 

Erden
Bauhdlzer Baueisen Zus. ; Baukosten

Juni 1933 
Juli 1933

116,6
117,9

89,8
89,6

109,5
209,4

103,4
104,3

125.5
125.5

Reg.-Baumstr. a. D. Dr.-lng. Riedel, Berlin
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Gute Werbung Gebrauchsgrafiker Hermann Seewald, Berlin

Die Werbung in der Bauwirtschaft ist anders geartet ais 
solche fiir Bedarfsartikel. Sie hat die Aufgabe, dem Fach- 
mann die Existenz und die Vorzuge eines Baustoffes 
nachzuweisen. Werbung fur Bedarfsartikel ist meist 
gleichbedeutend mit „Reklame" fur die herstellende oder 
vertreibende Firma. Der Verbraucher soli aus der Fulle 
der Angebote das der „reklamiertesten" Firma wahlen. 
Ist das Maximum an Anpreisung des eigentlichen Artikels 
erreicht, propagiert man Zugabeartikel. Der Kampf um 
den Absatz von z. B. Zigaretten wird nicht durch Oualitat 
der einzelnen Marken ausgefochten, sondern durch 
Schauspieler- und Soldatenbildchen, Stoffblumchen, Unter-

haltungsspiele, Kreuzwortratsel usw. Propaganda ist zur 
Reklame geworden; das Opfer der Reklamefeldzuge ist 
immer der Verbraucher.

Die Bauwirtschaft kann auf diese Unsitten verzichten. 
Objekt der Werbung ist meist der Fachmann, der durch 
technische Vorzuge oder Formenschónheit eines Materials 
zur Verwendung desselben gewonnen werden soli. Die 
Baustoffwerbung bleibt Propaganda, d. h. Aufklarung, 
Dienst am Kunden; ihr Inhalt ist belehrend und be- 
reichernd, ihre Form ist bestimmt durch das geistige 
Niveau der Yerbraucher, der Baugestalter aller Art.

B R O N Z E - B U C H -  S T A B E N  U N D  SCHRIFTTAFELN
K U N S T G E W H R B L .  
WERK.STATT. K A R L  
HURST. BENSHEIM 49

Durch N egativschrift stark auffa llendes K leinstinserat, das 
durch W ahl und Anordnung der Schrift sofort auf d ie  A rt 
der inserierenden Firma hinweist.

Auch m it ganz einfachen M itte ln  kann man gut inserieren. 
Dieses Setzkasteninserat w irk t durch d ie  sparsame Schrift- 
yerte ilung auf g ro fie r Flachę. Man mufi nicht unbedingt 
jeden bezahlten O uadratzentim eter dazu benutzen, um den 
Lessr durch Anpreisungen zu langw eilen .

Maschine, Funktion, Text — diese R eihenfolge d e r optischen 
Aufnahme w ird  erre ich t durch Kom position und Tongebung. 
Die Betonung der D iagona len  schutzt vo r dem Obersehen- 
werden.

Dieses Inserat ist ein starker B lickfang durch d ie  scheinbare 
D isharmonie zwischen Schwarz und W e ifi. D ie Anordnung 
spricht fu r den G esta ltungsw illen der Y eransta lte r.

werkbund-aiisstelluiig’, Stuttgart 19SS
Siedlung von Eigenheimen aus 
Holz (Dauerbauten)

Lauben, Wochenendhauser, 
Sommerhauser, Sportbauten

Internationale Plan-
und Modellausstellung

deutsches

h o l z
fiir hausbau und wohnung
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erhAltuch in den tapeten-spezialgeschaften
NORDDEUTSCHE T A P E T E N F A B R I K HÓLSCHER 1 BREIMER

LANGENHAGEN-H ANNO VER

i . . / - ). --<v v 1 db&/Ł<iSl

Jedes der v ie r Insera łe  la f lt in v o rb ild lich e r W eise 
auf d ie  E igenarł des p ropag ie rłen  Stoffes schliefien. 
Nach dieser Anzeige w ird  niemand unter den 
Bauhaustapeten, auch wenn er sie nicht kennt, Kitsch 
suchen.

Die Besonderheit d ieser Tapete ist Trager der Anzeige geworden 
und e rub rig t jede w eite re  Anpreisung.

Gegenstand und H ersteller sind das W esen d e r Anzeige. Die stolze Haltung 
des Thonetstuhles kann nur einem Q ualita tsbew u6tse in  entspringen.

Die interessante sachliche D arstellung zw ingt den Beschauer zum 
Lesen des sehr k le in  gesetzten und langen Textes.

JUNKERS 1 CO. OESSAU

JUNKERS
GAS H ElSSWASSER-STR OMAUTOMAT:

EIN MODERNES WOHNHAUS 
, Je. das isl H»giene. Ueberall prek- 
tische renttale Wi<mwa»ser-Versot- 
gung durchJ U N K E R S
MeiUwełter-Stiomeutomel.
doi Tag und NacM In allen Woh- 
nungen das slindige Vo»handens«i» 
des unentbehHichen warmen W«sse-s 

‘ i<M  E> ist aber auch ein S»slem. 
das sail Jalwiehnten bewahrt und 

j  durch jtłndige Vervollkommnung noch 
jj heute unubertioHen isl On schóne 
« Zwecklorm des Apparates enUprlcM 
* Itm Ze>tgeschmack. d>< we<9e Emeil- 
’  litrung allen Anspruchen >* Beiug 
i aul modeme Raumgeslallung Saubet, 
beque«n. wirtschaftlich, automelisch 
smd di< Kennjeichen d.esei Anlage. 
d<e absolut ohne jede Arbeit. unter 
genauet Anpassung des Brennstoff- 
.eibrauchs aa den Waim-amr- 
Scda>1 das warme Wasser l*efe-l 

‘ Oie Inslallation isl Infolge de«geringe« 
Raumbeantpruchung einfach y. lelchl
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Die edle und klare  Form 
des Materia ls e rlaub t das 
Fehlen jeglichen Textes. U 1 ó

U 2 6
U 3 mm

U 4 r?
U 5 n
U 6 u

c C
*

U 8 B
U 9 O
U 10 0
U 11 0

der e i s e n b e t o n
e r l e i c h t e r t  i h n e n  
DIE RAUMSCHOPFUNG
M *H « N O C H : ER S P I E I T  I H N E N  

M O G lIC H K E lT E N  IN  D IE  H A N O E. 
D li ZU M ATERIAŁ ECHTER U N D  K O N - 

ST»UKTIVER GESTALTUN G O R A N G E N  

111 G ( ,OSSTER W IR T S C H A fT lIC H K E IT

e i s e n b e t o n
IST OEP BIIDSAME WERKSTOFF IN OES

ARCHITEKTEN 
HAND Die konstruktiven M og lichke iten  des Eisenbetons sind durch d ie  

knappe instruktive D arstellung genugend gekennzeichnet.
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Auch auf diesem B latt w ird  d ie  e infache A rt von Komposition und 
Zeichnung erzwungen durch d ie  der Baustoffwerbung typische Lehr- 
ha ftigke it.

«MPUXMOfFE
Die normole Rohr»erb«n-
dung dw ftermt-RoKre i*l
Di»DicM«ng erfotgtdurth 
Gvfnrnrrmg«
Di<EinKKłuph«łt« fur d»e 
Gummirinęe ul und

H O L Z  I N  I N D U S T R I E  U N D  V E R K E H R
IM INOUSTRIIBAU
ut do i Holz durdi neuzeitlidie Ingenieurbouweiten wieder zu Ehren gebrad>t. Audi hier zeidtnen uch 
Holzbauten durch gróBte W im dtaftild ike it in Bau, Unterhaltung und ZwedimóOigkeit im Gebroudt aut.

CIBAUlT-KUPnONCEN 
werden in SonderMHen 
-erwendet, >0 be.m Ube. 
gong von Eisen owf Eter- 
Audi bei ouMchlieft- 
licher Verw»«du«o ron 
Etemit-RoHren bet ilar-
drong «ind Giboult Kgpp 
Iwngen »ort«ilho(f

OIE KANSCHKUmUNG 
dient dem Antdiluft »©i»

Sie erseW gleichi 

Flamch Armo»vren
SE

Fetthallen, Songerhallen, Bohnhofł- und Empfongihallen, 
LogerhaMen ffir Guler oller Art im Induttrie- und Hafen- 
betrieb. In gróBten Sponnweiten freitragend ouifuh/bor. 
Billig und praktiieh, tchón und reprótentałiv.

FunktOrme. Bette Obertrogvng, da der Holzbou eine 
ttarke und tłórung ifre ie Sendung ermóglicht. 
Auukhtifu rm e aut Holz ttehen gut In jeder Landtchaft. 
Rundholzbauweite i i t  gul móglich.

MUFFtNSCHlEMR 
werden unter Verwen- 
dvna von ei»ernen Ober 
gongtitudien. den EOM 
StycŁen und der Giboutl-
K S

GUSSUSERNE
ANBOHRBRUCKEN
werden bei Bemrt-Rohren

Die raai>ive Ausbildung 
wiadert die Gefohr de>
Korrołion-
D>e Anbohr ung der Robrc
boht -Gerdt und Spirel-
bohrer erfolge i
Die leichte Bearbeitung
de»Et

S*i

V orb ild lich  ist d ie  Seite eines Eternit-Prospektes. Die w erbende 
W irkung  des Blattes wurde e rz ie lt durch den geordneten A u f
bau, d ie  E indring lichke it und Prazision der Zeichnung.

Marten fOr leitungen oller Art. Billig und haltbor. Hołz- 
tchwellen. Hóęhtte lebentdouer.geringttet Fohrgerautdv 
Schneezóune aut bllligem, heimrtchem Holz.
W irte r- und Blodrhauter aut Holz.

W aiierbauten aller Art. Billig und unbegrenzt haltbor. 
Fahrzeuge fiir  Fluft- und Seatchiłlahrt, FUcherfcohn und 
Sportboot au t deuttehem Holz.

Holz, ein vielteitiger Rohitoff der chemitchen Induttrie. 
Papier, Zellrtoff, Kunrtieide, Sprengttoffe uiw. itammen 
vom Holz.
Tor und Zóune fur GrundttOdie und Induttrieonlagen. 
Proktiteh und b illig, verjchónern und repratentieren.

Trotz der Menge des Stoffes — er um fafłt d ie  dem Architekten 
typische A rb e it und d ie  w ichtigsten Etappen eines Wohnbaues — ist 
d ie  D arstellung einfach und ubersichtlich.
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(  u /e /)o g n Ę \

die besonderen wehag-erfindungen

Siaatiich*^ MaterialprufungsamŁ
h y ,  H t u h l i i t s -  und l l u n b u .

Prflhingszeugnis.
A. M LU043A . Aut I I I * .  Nr. 1 6 9 *9  Jt

0 1 *  K lln ic *n  v u rd *n  b e la  V *p *u c h  duroh * * l t l l o h * n  

H o r ls o n ta lz u g  von 5 ,  10  und 15 kg b * l u t * t ;  d l *  Z u *k r& ft«  

g r l f f * n  l a  AbBtaad 5 ,5  ca von d * r  D r t fc k * rs t ir t lfc n g a a c h * *  aa . 

B al J * d * r  L a s ts t u f *  v u rd *  d l *  K i la k *  * t « a  30  000 a a l ,  a ls o  

l a  ganzen » t> a  90  000 a * l  a l * d * r g * d r U o k t .

Bach B **a d lgu n g  <!•• V *r *a o h *s  saea d i *  K i la k *  noch 

f * * t  a u f d *a  K p d r O o k c r a t i f t ,  d *p  B * f * * t l g u n g * * t l f t  noch 

f * * t  In  d * r  f * l e h a * t * l l * l a l a g *  d *s  S o h l l t z * * ;  Mach H e ra u a -

t r * i b * n  d *3  S t l f t * *  und Abci

da* LOch l a  V * l c h a * t a l l  n ic h t  a u * g * * * l t * t  w ar.

B e r l in  -  D a h l * a ,  d *n  1 . !<ov*aber 1928 

R t u t l l c h n  M a t * r l* ls r t i f u n g * a B t

A b t* l lu n g a v o r s t * h * r

Obarhaufung m it S toff —  es soli doch m óglichst v ie l a u f eine Seite gehen —, ode Auf- 
zahlung der Gegenstande sind d ie  Kennzeichen d e r meisten Kata loge. Dieser, dem geistigen 
und geschmacklichen Anspruch d e r V erbraucher gerecht w erdend, b ie te t dem Beschauer 
einen grofien asthetischen Genufc durch d ie  g ro ftzug ige  graphische Gestaltung der Elemente: 
Aufzahlung der Gegenstande, N utzanw endung, G utebeweis.

frankfurter normenbeschlage

ł 3l* 4D ŁC.M |
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W ie d e r ist das M ateria ł der Aus- 
gangspunkt fur d ie  graphische Bear- 
beitung b e ide r Broschuren gewesen. 
Jeder Versuch e iner Anpreisung ist 
unte rb lieben .

SICHERHEITS ARMATUR

JUNKEBS &icłi«fh«i'Ki'mciłur ul d« K/t Ocnbada&łai \*dt' Grdfl* verv*nd*,»' 
dopp«tfr Oathehntichenmf.

S» v*f*wv)gt Gai- und Wiuerfiohn ton«»n*ti* d«fort <JaO rtdyiga 
Bedienung d«» Appaiotu rwangtl<Suflfl v<*g«<dir*b*n mlrd Oi* 
dopffUt S«t<tTvnq bMtoht-

1. in d*r V#rriefl*h«g doi Gojhofm*; dufcłi ZuAdftommeohohn

01* nebemteJłend* AbWdung x«*0ł d*n koi\łtruk!rver» Aufbau d<< 
Arrmtfuf, d«r*n wkMIgito T*rł« Im Setwłff ątftMn*n. lut EfHSrung 
do 8®gn'ff« „dopp«łt» >«< fołgetłdw «fłdu*»/t

1. 0«r Geihohn I kona »m błdtwpt werden, wenn Z6nd6omm*f>-
Hołm 2 tmd Wauarhohn 3 ffnet imd. Anderenatn kifll l"ł>
d«f Wo«»«fhohn nidił idUtuBen. wenn nJcfit >u«or d«r Go*- 
hohn g*tcMainn r«f.
Dwd\ dlem xwongsl*»flge V*rri«g«lu-vj wird d«r taruKzer on 
doi Aniimdrn do Zdndftonune •nnMrt und zur Ołłnung doi 
WaiMrhohflu g»zwung*n tine S**d>«dig<łflg d*r lónteitm 
durdi Obertalumg Wołgę Wat«*«oAtbł£6vftg irt dah»r bo 
ordnunQ«g»m£6*r Wołserrofułw wimigttdt.

?. ,Wewi d«r Goihohn I offen Ht tmd d*r Antditog d#« Woiw 
hahnot 3 om Oołhohn onlieę*. donn wird dł» durdutromend* 
WaMffliMfł nut auf 65—70° •rwdrmt. Dompfóildung und 
OWk*zvn0 doW ov>9»»<Wo»«<v.

Et lit •faUuditcnd, do© JUNJC68S Rod«jf«n -Armatur unter B«i0<* 
•KWłęung d***»f b»łd»n Sidterungen dot technik* hodotałMnri* 
Erzeugnii e»wonJ»n IW und daru bê rug, den Goibadeofen >u 
eWm in |«d«r S«>»Kung b*t>«bukh<>«n Appajot zu mod>*n.

>iip|jt)«n •«< »•<»»«• ■»«

der Plallen hót ohne Zwiichenlogon zu erlolgen und iii totg- 
lallig vorzunohmcn. Jede Plalle mul) genau ubor der unloren 
liegen Dedurch vnfmi*id«ł mon eirw unletichtedliche Ein
wirkung der Lullleuchtigkeil nul einzelnc Plallon und em 
Verziehon tlonolben. Oben łind die Plallenitapel mil einer 
Schul/pUtle abludecken und «u b<sschv*eren. Getchlehl dies 
nichf, 10 i»ł zum mindełlen die oberłle Plalle der Slapel 
leden Tag umzudiehon. AndcrnlalH iłl mil einotjł WeHen 
der Plallon zu rechnen. Oiei erklarł łich dadutch, doh die 
Unlerł«ile der obetłlen Plalle geschulil liegl, v*ahiend ihfe 
Oboneile von der Luli beiltichen wird und mógltchorweiłe 
nachlrocknen oder — bei leuchler Luli — Pouthligkeil aul- 
nohmen kann. Hal vkh erłl dio oberłle Plalle einei Slapelł 
geworlen, ło lolgl bald ein Verilehen der darunlerliegendon 
Plallen o/k H.

YER AR BE ITU N G

W ahrend d ie  Junkers-Broschure noch 
deutlich durch besonders schone 
W iede rgabe  der A pparate offen w irbt, 
t r it t  d ie  werbende Absicht in der 
Sperrholz-Broschure ganz zuruck. Sie 
ist zum fachlichen Nachschlagewerk, 
zum unentbehrlichen Hilfsm ittel des 
Architekten geworden.

man die Plallen tlel» waagerechl auf l»o«ken<j Bodenhóliet 
tlapeln, und zwar — mil Ruckłichl aul elwa vofhandene 
Mauerleuchligkeil — in angemeuener Enllornung von den 
Auhenwanden, Dio Bodenholzer mutten gleich hoch tein 
und ło eng zusdmmengcłegl werden, dal) die Plallen voll- 
kommen plan liegen und nichl durthhangen. Da» Slapeln

12

N a c h l r o c k n u n g

Spetrholz darl nichl łogleich nach deni Einltollen weilet- 
yorarbcilel wotden. Man mul) vielmehf don Plallon łuvor 
Gologenhuil goben, łich dot Temperatur und der Lullleuchlig- 
teil der Werkslall brw de* Raumei, in dem der Einbau 
crlolgl, antupatten. In der Regel witd dethalb oln Nachlrocknen 
der Plallen erlorderlich $ein, Zu diełem Zweck łind di«

13
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Die isometrische Darstellung ist fu r d ie  tech
nische Oberzeugung von Fachleuten und 
Laien besonders w erW oll. Sie ist ubersichtlich 
und anschaulich und la f it im Bedarfsfa ll das 
Herausmessen genauer M a fie  zu.

WARMWASSER„,mt>

MEBKMAU:
Die Wormwcn*fbe(«i*Bi Durch !aufer*«órmef, e< 
«ćhr«n<ł dat DutcHłoufent ouf .lwa 40 
tCSfppioflege «rfo»deiliche fomporalm; und li»*< 
entiprechendo Waiłerr.Kjnfle ><j  \tótt 7«it. Ununl 
wouer«ntnah<nu isl móglich. Zur BeretMng eines B

BADEOFEN
nur on ..mor Stc*ik> woiroes Woiier ob und muston im Boda 

timmer 10 ongubrcichl werdim. itoft tich dat Wgueroutlaul om FufWoda 
<ł*r Wonne befindct > Abb tinkj;. Viell<«h wird eine Anordnung mt V«- 
iorgu«9 «>n Wonnu i»c Wo-chbecken getroffen. bet der em verkjngei - 
i.c. WosssrouilauHtydi sowohi uber em Wcsrhbocicffn di iiber dl© 
Wow gwchwenkr konn. Ein lolchor Wosjeroutlau* wird auf
V«-rlan<jon iu jtsk-m e<sd<!ofen geliclert.
Infc.igt* des luttypibroucHi der Bodcółrn und B.uloóime mit łirem 
Rouminholt von woniger ais 15 cbm durch betendere Vorkuh*-ungt.'n mit

durch Ab-.d«óg\m0 der unteren Ti}rVcm!o unter 4511 noch Innen und oben 
(hier błeibt 0K0 d'<; Erstheinung dor Bodezlmmertur »on ouOen vn*ot- 
ordłrt odir durch e.i-c-n trhtog noch oben gehend«>\ im unteren
TOrtrłe* fiinhe Abb. Iink>(. 4

..'.oiecn lom Unlor>et»cd »cm Bodocitfcn mehrere ZopfsłcHwn 
mir wuinom Wenir luetw Abb Seit® JO). Sokm̂ e die Zundflomm*
b>enm. .̂nd sie łietriobsberoB und goben ba im Offn«n Iwjend elnet mit 
ihnon yprbundonen Woocrhohm Wormwoi-.w ob. Der Grnv~rbrouct> dej 
Zundftdmmchen* mi! 0,2 cbm wihtend «4ne* Arbcrisloge« »on 15 Sfundon 
spwli .n> Vergie',£h mit den Annehmtichkeiten einer dov*rnd<in Botri&bt 
boreitsthoft keine RoHe! WotrowosserouKWPOttm kónnen rfiumtich wnob- 
himgig von tfan Eninc/hmcutetlen outgehó.-w ««den. Weil ihr LufHer- 
brouch im ''eihollnis rum Luflmhott Icleiner Bóum# zu yioft i«. sind »« 
aufierholb do i Badeiimmar, anzubringen. Cee*gnetn«r Ort dr* Kuchę, 
w«il hier hfiufig und geringe Wa»se<

19

WRKMWASSER^

Das Plakat w ird  in d e r Bauwirtschaft 
meist durch Fachberatung ersetzt. W ird  
es abe r verwendet, sprich t auch dieses 
eine k lare  ein fache Sprache.
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AKT. GES.  TR I A N GE L

H I L G E R S  » F R I E S E R
S T A U S S Z I  E G E L - W E R K E  C O T T B * |

B E R LIN  W .35, P OTSD AME RSTRASS E 2#

Der Ausstellungsstand soli in k la re r ubersichtlicher A rt Baustoffe, ih re  Eigenschaften und Verwendung zeigen. 
Die M óglichkeiten des M ate ria ls  ste llen ihm seine A u fgabe  und begrenzen sie zugle ich. Marktschreierische 
□ bertre ibungen werden durch verantwortungsbewufM e Y erw endungsbeisp ie le  selbsttatig verhindert.

beton - U N P  M O N I Ę R b a u  aj

EISENBETC
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