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DIE MESSE DES AUFBAUES
Es ist etwas Eigenartiges um die Beziehungen zwischen 
Berlin und Leipzig, zwischen den Metropolen der Politik 
und der Wirtschaft. Beide im Wettstreit, beide aufein- 
ander angewiesen, beide mit lebenswichtigen Aufgaben 
fiir die Nation. Wenn es nicht seit 700 Jahren eine Messe 
von Reichsbedeutung gabe, miifite der Nationalsozialis- 
mus sie ais Mittlerstelle zwischen der deutschen Wirtschaft 
und der Weit heute schaffen. So ist es nicht verwunder- 
lich, dafi die heutige Regierung die Messe sofort in die 
totalen Aufgaben des Staates eingebaut hat. Die erste 
Messe im neuen Reich war nicht mehr allein eine An- 
gelegenheit der Industrie und des Kaufmanns. Das ganze 
Vo!k nahm an ihr Anteil. Jedermann war es klar, dafi 
die Messe eine Paradę der gesamten deutschen W irt
schaft ist. In diesem aufieren Rahmen war die Messe, aus 
der jedermann starken Schaffensmut mitnehmen kónnte, 
ein Erlebnis und ein Bekenntnis zum Leben und zu 
unserer Zukunft.
So war es auch zu erwarten, dafi der Vortragssaal der 
Baumesse am Montag, dem 28. August, bei weitem iiber- 
fullt war. Regierungsbaurat S t e g e m a n n ,  nunmehr 
Direktor des Leipziger Mefiamtes und Leiter der Litera- 
rischen Abteilung, begriifite die anwesende Versamm- 
lung von Spitzenvertretern der deutschen Bauwirtschaft 
und fuhrte folgendes aus: Das Bild der letzten Jahre sei 
Zerrissenheit und Lahmung gewesen. Die meisten hatten 
nur an sich gedacht und nicht an das Ganze. Genau so 
sei es in der Technik, genau so im Bauwesen gewesen. 
Trotzdem habe es schon einen Punkt in Deutschland ge- 
geben, wo man sich fur das Ganze einsetzte, wo die 
Technik sich einmal im Jahr fand, die Messe. Ais 1928 die 
Mefihallen gebaut wurden, sei es klar gewesen, dafi da
mit ein Sammelpunkt geschaffen w iirde fiir die deutsche 
Bauwirtschaft, dafi nicht nur die Baustoffe sprechen 
sollten, sondern der gemeinsame Geist, der die Baumesse 
zum Sprachrohr in der Bauwirtschaft machen sollte. Es 
sei bezeichnend fiir die Bedeutung der Baumesse, dafi 
noch jede Regierung ihr technisches Programm auf ihr 
vertreten habe. So sei auch dieses Mai das Reichsarbeits- 
ministerium, das Reichswirtschaftsministerium und der 
Strafienbau vertreten. Die Baumesse w iirde die „Deutsche 
Bauschau", die zentrale Dauerausstellung der Baustoffe 
im Herzen Deutschlands und alles was sie geschaffen 
Habe, mit frohem Herzen der Reichsregierung und dem 
deutschen Volk zur Verfiigung stellen ais Baustein zum 
Wiederaufbau Deutschlands.
Nach Regierungsbaurat Stegemann ergriff Staatssekretar 
Dipl.-lng. F e d e r das W ort zu dem Thema

Technik und Techn iker im  neuen  Deutschland
Alles in grofien Zusammenhangen zu sehen, sei die Vor- 
aussetzung fiir den Erfolg. M it diesen Augen miifiten wir 
die Technik ansehen. W ir erkennen dann, dafi jede 
Epoche ihre arteigene technische Leistung gehabt hat.

W ir Techniker kónnten stolz sein auf unsere gewaltigen 
Schópfungen. Diesen Grofitaten stiinde jedoch ein vóllig 
unzureichendes politisches Gewicht gegeniiber. Die ge- 
waltige Aufgabe, die w ir erfiillen miifiten, sei, vom Mifi- 
brauch der Technik zum richtigen Einsatz der Technik im 
Dienste der Nation zu gelangen. Unser Fiihrer habe uns 
auf politischem Gebiete vorexerziert, wie ein richtiges 
Prinzip eine W eit umzugestalten vermóge. Dieses Prinzip 
war der Gesichtspunkt des Fiihrertums, der verloren- 
gegangen war. Feder habe vom Fiihrer den Auftrag er
halten, dem Fiihrergedanken nun auch in der Technik 
zum Sieg zu verhelfen. Dieser Fiihrer sei der Staat. Der 
fiihrende Staat diirfe aber nicht selbst Wirtschaft treiben. 
Man sei der Meinung gewesen, dafi der Nationalsozialis- 
mus staatliche Wirtschaft treiben wolle. Etwas Derartiges 
sei vóllig verfehlt. Der Staat diirfe unter gar keinen Um
standen zu einer Wirtschaftsmaschinerie herabgewiirdigt 
werden. Der Dirigent miisse die Instrumente kennen, 
diirfe aber nicht mitspielen.
Man vergafie heute, was es hiefie, verlacht, verfolgt und 
verspottet zu werden, was es hiefie, von sechs Mann aus 
Deutschland zu erobern. Und dies alles fiir  einen ein- 
zigen Gedanken: Deutschland, Deutschland und nichts 
ais Deutschland! So wie die politische Wende dem 
Fiihrergedanken zum Siege verhalf, so miisse auch in 
der Technik und Wirtschaft der Fiihrergedanke durch- 
gefiihrt werden. In der liberalistischen Zeit hatte eigent- 
lich ein Reichswirtschaftsministerium keinen Sinn gehabt. 
Man wollte ja die Wirtschaft gar nicht fiihren. Was ver- 
steht man nun unter der Wirtschaftsfiihrung? Darunter 
ist verstanden, die Aufgabe zu lósen, die uns das Schick- 
sal gestellt hat. Und diese heifit heute: Beseitigung der 
Arbeitslosigkeit, der geradlinigen Folgeerscheinung der 
ungehemmten Wirtschaft. Ein Beispiel: die Entwicklung 
unseres Eisenbahnwesens. Dieser Gedanke bedeutete 
einer Umformung der Erde, damit Anlage von Schienen, 
Bahnhófen, Wagen, Tunneln, Briicken usw. Alles dies nur 
von einer einzigen technischen Idee ausgehend. Ent
sprechend dieser Kurve dachte man, ungemessen produ- 
zieren zu kónnen. Aber nach 30 Jahren war Deutsch
land mit Bahnstrecken saturiert. Die Folgę davon war 
der Gedanke: Hinaus auf Obersee. Dort stiefi man 
das erstemal mit fremden Interessen zusammen. Am
1. August 1914 war der Kulminationspunkt der Produktion 
nach aufien erreicht. Eine ahnliche Entwicklung hat bei- 
spielsweise die Herstellung von Wasserleitungen in 
Deutschland erlebt. In einigen Jahrzehnten war Deutsch
land iibersattigt. Der rein technische Grund fiir  die Welt- 
wirtschaftskrise sei die Diskrepanz zwischen der W elt- 
industrie und der Aufnahmefahigkeit des Weltmarktes. 
Dazu treten noch die wahnsinnigen politischen Zu
stande, die Zersetzung der Nation usw. Heute sei W irt
schaftsfiihrung nótiger ais je zuvor. Die selbstschópfe- 
rischen, selbstverantwortlichen Persónlichkeiten seien die
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Grundlage der deutschen Wirtschaft. Ohne Auftrage 
niitze eine Kreditkampferspritze nichts. Deshalb mufiten 
von Staats wegen grofie Aufgaben gefórdert werden. 
Der Techniker miisse sich dem neuen Staat einordnen 
und unterordnen, Diener sein am Wiederaufbau.

Am 1. Mai habe der Fiihrer zwei Aufgaben des 
Wiederaufbaues aufgezeigt. Er ging davon aus, dafi 
jedes Verkehrsmittel sich die eigenen Wege schaffe. So 
entstand die Idee der Reichsautobahnen, die von Staats 
wegen durchzufiihren sind. Bisher sei die Ausfuhrung 
des Planes vóllig unmóglich gewesen, da etwa 
3000 Strafienbauverwaltungen bestanden. Um vorwarts- 
zukommen, sei das wichtigste gewesen, erst einmal die 
politische Gleichschaltung durchzufiihren. Damit sei es 
móglich geworden, alles durchzufiihren, war vor einem 
Jahr ganzlich ausgeschlossen war. Neben den Land- 
strafien wurden im Ausbau der Wasserstrafien der deut
schen Technik riesige Aufgaben harren. Das zu Tal 
fliefiende Wasser sei eines der grófiten Kraftquellen. 
Eine weitere gigantische Aufgabe sei die Siedlung. Die 
Stadtrandsiedlung durfte zu keiner romantischen Ange- 
legenheit werden. Am Stadtrand diirfe grundsatzlich nur 
dann gesiedelt werden, wenn die Angesiedelten in der 
Stadt dauernd Arbeit fanden. Feder tritt dafur ein, die 
schlechtesten Wohnviertel der deutschen Stadte nieder- 
zulegen und neu aufzubauen. Im Osten Deutschlands 
solle ein neues Bauerngeschlecht entstehen. Es sei der 
W ille des Fiihrers und das Wesen der Fuhrung, dafi 
nichts, was in Deutschland geschehe, auseinanderfallen 
diirfe. Die politische Zielsetzung und die technische 
Durchfiihrung seien eine Einheit und miifiten es bleiben. 
Im Herbst beginne die Wiederherstellung des Althaus- 
besitzes, die von der Regierung besonders gefórdert 
wiirde, weil an 100 000 Stellen Arbeit in Angriff ge- 
nommen werden konne, wodurch ein Kraftstrom iiber die 
ganze Wirtschaft fliefie. Eine weitere wichtige Aufgabe 
sei die Verbreiterung der deutschen Rohstoffbasis. W ir 
diirften in lebenswichtigen Angelegenheiten auf keinen 
Fali vom Ausland abhangig sein. W ir wollen nicht aus- 
beuten und herrschen, sondern dem deutschen Menschen 
dienen. W ir wollen ausgleichen, vermitteln, dienen, 
regeln, damit alles zum Ganzen sich findet, damit nichts 
zusammensturzt zum Fluche des deutschen Volkes.

Deshalb sei es auch eine ausgezeichnete Idee gewesen, 
einen Markt zu schaffen fiir  die deutsche Bauwirtschaft. 
Hier liege ein ganz grofier konstruktiver Gedanke vor. 
Ein Gedanke fiir das Ganze, nicht fiir  den Einzelnen. W ir 
mufiten immer wieder denken und uns vor Augen halten: 
Du bist nicht fur dich allein da, du bist dienendes Glied 
eines Ganzen! Wenn wir die Leipziger Messe sehen, so 
wissen wir, dafi die Augen der W eit auf Leipzig gerichtet 
sind. W ir haben nur ein Ziel, in Frieden Brot zu ver- 
dienen. Allen soli geholfen werden, das ist das Ziel 
unseres Fiihrers. Dabei mufi jeder in seiner Verantwort- 
lichkeit gestarkt werden. W ir haben uns verpflichtet, 
Arbeit und Brot zu geben. In dem gewaltigen Aufbau- 
programm fiele selbstverstandlich der Bauwirtschaft eine 
ganz hervorragende, vielleicht die hervorragendste 
Rolle zu. Die Bauwirtschaft sei auch neben der Land- 
wirtschaft der zweitgrófite Stand im kommenden Reich. 
Alles, was die Bauwirtschaft umfafit, das Baugewerbe, 
der Baustoffhandel, die Fabrikation, die Architekten usw., 
sie gehórten alle zusammen. Feder wolle nicht zulassen, 
dafi sie getrennt werden und zerfielen.

Zum Schlufi betonte Feder, dafi er zehn Jahre lang der 
einzige akademische Ingenieur im Parlament gewesen 
sei. Alle ubrigen hatten sich zuriickgehalten vor dem 
„Radau" und hatten ihre Nase hochgetragen. W o ware 
heute Deutschland, wenn w ir ebenso gehandelt hatten.

Es gabe keinen Politiker von Namen, der nicht den Weg 
der Entsagung gegangen sei. Ein Politiker musse ent- 
sagungsbereit sein, bis die Erfullung seiner Aufgabe vor 
seinen Augen stunde. Dies sei der Weg, den auch wir 
Techniker gehen miissen.

Nach Staatssekretar Feder nahm Staatssekretar Dr. 
K r o h n das W ort zu dem Problem

Die B edeutung des Bauwesens fiir  das Arbeits- 
beschaffungsprogram m
Er untersuchte die Krise und die Móglichkeit ihrer Uber- 
windung, unter denen dem Bauwesen eine besondere 
Bedeutung zukomme. Von den 2 Milliarden, die bisher 
insgesamt aus Haushaltmitteln des Reiches zur Ver- 
fugung gestellt wurden, wurden der Bauwirtschaft etwa 
1850 Millionen zugeflossen sein. Krohn forderte die 
Erleichterung der Wirtschaft von den óffentlichen Lasten 
und Mafinahmen zur Ingangsetzung des Kreditapparates, 
um zu verhindern, dafi die Wirtschaftsbelebung sich 
nicht wieder totlaufe.

Sodann ergriff der Generalinspekteur des deutschen 
Strafienbaues, Dr.-lng. T o d t ,  das W ort iiber die Frage

Die S traB en bau ten  d e r Reichsregierung
Unter den grofien Aufgaben des Wiederaufbaues wiirde 
der Strafienbau zu den wichtigsten gehóren. Unser 
Glaube an einen W iederaufbau sei derart zermiirbf 
worden, dafi man mifitrauisch war, ais das Strafienbau- 
programm der Reichsregierung veróffentlicht worden sei. 
Die Grundideen des Strafienbauprogramms seien auch 
vóllig verschieden von dem bisherigen Verfahren. Das 
Kennzeichen des Strafienbaues sei die Vielheit der Ver- 
waltungen gewesen. Jeder habe den ihm zustehenden 
Teil bebaut. Es fehlte eine starkę fiihrende Hand. Zu 
dieser Uneinheitlichkeit kam eine geistige Haltung, die 
unmóglich war. Es wurde vergessen, dafi jede Aufgabe 
einer grofien Einstellung bediirfe und dafi Strafienbau 
keine Verwaltungsaufgabe sei. Viele aufrechte Manner 
hatten in den letzten Jahren versucht, den Strafienbau 
zu heben, hatten jedoch zu wenig Widerhall gefunden. 
Da kam A dolf Hitler und entwickelte im Mai sein grofies 
Programm fiir den Strafienbau, von dessen Grofiziigig- 
keit jedermann uberrascht war. Unsere Strafien sollen 
noch nach Generationen Zeugnis ablegen von dem Geist 
unserer Zeit. Das sei der W ille des Fiihrers. Der Strafien
bau, der eine gewaltige technische Idee ist und kein 
Strafienbau im iiblichen Sinne, soli Brot fur 200 000 bis 
300 000 Menschen schaffen.

Der erste Gedanke sei ein t e c h n i s c h e  r. Zwischen 
der technischen Entwicklung der Kraftwagen und jener der 
Strafien sei ein starkes Mifiverhaltnis eingetreten. Dieses 
Mifiverhaltnis zwischen Weg und Maschine sei jedoch 
in keiner Weise ein Problem mehr. 1926 begann etwa 
der neuzeitliche Strafienbau. Jedesmal wenn eine Strecke 
beendet war, mufite man erkennen, dafi die Verkehrs- 
entwicklung fortgeschritten war. Aus dieser nur fiir die 
Gegenwart arbeitenden Einstellung her hat uns der 
Fuhrer herausgerissen, der uns veranlafite, Strafien zu 
bauen, die noch in kiinftigen Generationen Verkehrs- 
wert besitzen. Ein grofie Zahl von Arbeitslosen soli in 
den Steinbriichen Deutschlands beschaftigt werden. Der 
technische Gedanke ist also, im Laufe der nachsten 5 bis 
10 Jahre ein weitverzweigtes Netz von Autobahnen zu 
legen. Es sei ein geschlossenes Netz, das an die Stelle 
der bisherigen Bahnen treten wird, keine Verbindungen 
von zwei Punkten. W ir konnten unmóglich eine Teil- 
strecke, wie etwa die Verbindung Leipzig—Halle, be- 
ginnen, bevor nicht die grofien Gesichtspunkte des 
Gesamtnetzes festlagen.
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Die technische Durchbildung sei ja bekannt. Man wurde 
sich die grófite Miihe geben, die Landschaft an den 
schónsten Punkten zu erreichen. Auf der Strecke 
Munchen—Salzburg wurde man zuerst durch W ald 
kommen, dann durch ein Alpental uber einen Viadukt 
und iiber einen Aussichtspunkt, dann w iirde der Inn iiber- 
schritten, vorbei an der Kampenwand wiirde dann der 
Chiemsee vor dem Beschauer liegen, an dem man mit 
abgestopptem Motor voriiberfahren konne. Das bis
herige Strafiennetz w iirde trotzdem in keiner Weise ver- 
nachlassigt werden, denn ein Verkehr, der sich heute 
auf etwa 200 000 km Strafiennetz abspielt, konne zu
nachst nicht von 5000 bis 7000 km aufgenommen werden. 
Die bisherigen Strafien wiirden Zubringer und das ge
samte Strafiennetz einheitlich geleitet.
Der zweite Gedanke der Idee sei v e r k e h r s p o l i -  
t i  s c h. DieReichsbahn seidasgrófiteVerkehrsunternehmen 
der Weit. Ihr einziges Instrument sei bisher die Reichsbahn 
gewesen. Dieses Instrument konne den Verkehr, der aus 
Sammeln, Fahren und Verteilen bestiinde, nicht erledigen. 
Wirtschaft und Verkehr drangten beide darauf, dafi 
diese drei Funktionen in einem Flufi erledigt werden 
konnten. Der heutige Verkehr schreie geradezu nach 
anderen, besseren Lósungen. Deshalb der Gedanke des

Fiihrers, der damit die heftigen Kampfe, wie sie noch
2 bis 3 Monate vorher bestanden, mit einem Schlag 
beseitigt habe. Die kommende Zeit wurde grofie Vorteile 
aus diesem doppelten Verkehrsproblem haben. W ir 
wiirden auch hier sehen, dafi Hitler wie ein grófier Bau- 
meister alle Steine, die sich bisher nicht eingeordnet 
haben, nimmt und sie zu dem grofien Totalbild, dem 
Aufbau Deutschlands, fiigt.
T o d t sieht in der Baumesse eine der ersten Mobil- 
machungen der kommenden Bautatigkeit. W er jetzt noch 
nicht riisten wiirde, der wiirde nicht mehr den Namen 
eines Unternehmers verdienen. Todt beurteilt die Bau
wirtschaft denkbar giinstig. W ir hatten jahrelang Raub- 
bau getrieben und beispielsweise aus mehreren M a
schinen eine gemacht, um uns notdiirftig uber Wasser 
zu halten. Diese Zeit sei nun vorbei. Man habe nie eine 
grófiere Verpflichtung dazu gehabt, seinen Park zu 
riisten wie heute. Man móge sich jedoch nicht zu stark 
auf den Strafienbau stiirzen und daran denken, dafi 
auch fiir  den Strafienbau die Zeit komme, wo die Bau
tatigkeit zuriickgehe. Todt schlofi mit dem Appell, in der 
ersten Leipziger Baumesse im neuen Reich den ersten 
Mobilmachungstag der Bauwirtschaft fur die kommenden 
Jahre zu sehen.

DEUTSCHER GENOSSENSCHAFTSTAG 1933
Der 69. Genossenschaftstag Berlin 1933 erhielt seine 
starkę politische Note durch die in der geschlossenen Mit- 
gliederversammlung am 25. August von Dr. K u n z e mit- 
geteilten R i c h t l i n i e n  f u r  d i e  z u k i i n f t i g e  V e r - 
b a n d s a r b e i t  und durch die in der óffentlichen 
Mitgliederversammlung am 26. August vom Staats
sekretar im Reichswirtschaftsministerium Gottfried F e d e r 
gehaltene Rede.

Ausfuhrungen von Dr. Kunze
Leitende Gesichtspunkte waren folgende: Der Deutsche 
Genossenschaftsverband hat sich in die Reichsstande des 
Handwerks und des Handels eingegliedert. Die Kredit- 
genossenschaften sollen unter Vermeidung jedes Zuviel 
oder Zuwenig an Krediteinrichtungen und móglichster 
Ausschliefiung der Filialbetriebe das Personalkredit- 
geschaft bis in die kleinsten Gemeinden hinein restlos 
erfassen. Branchebanken werden abgelehnt. Das Depo- 
sitenrecht sei reformbediirftig; insbesondere miisse der 
Begriff der Miindelsicherheit revidiert, weniger eng ais 
bisher gefafit werden. Warengenossenschaften sollen 
wie Grofihandler behandelt werden. Fiir das genossen- 
schaftliche Bankwesen miisse eine móglichst breite und 
tragfahige Basis geschaffen werden unter starkster Be- 
tonung der Gemeinniitzigkeit. Das Depositenbankgeschaft 
sei zu trennen von der langfristigen Finanzierung. Sub- 
ventionspolitik sei in Zukunft zu vermeiden. Die Kredit- 
verteilung soli ausschliefilich nach volkswirtschaftlichen 
und volksbiologischen Gesichtspunkten orientiert sein. In 
Angleichung an das herrschende Regierungssystem soli 
das Fuhrerprinzip wie in den Reichsfachverbanden und 
Innungen auch in den Revisionsverbanden und Genossen- 
schaften durchgefuhrt werden.

Ausfuhrungen des S taa tssekre td rs  G . Feder
Der Staatssekretar bemerkte einleitend, dafi er weniger 
ais Staatssekretar denn ais nationalsozialistischer Politiker 
rede. Nach einem Ruckblick auf den W eg, den die 
NSDAP bis zum heutigen Tage zuriickgelegt hat, ver- 
sicherte er, dafi die programmatischen Gedanken, mit

denen die NSDAP vor funfzehn Jahren auf dem poli- 
tischen Kampfplatze erschienen war, auch heute noch 
unverwischbar den Kern ihres politischen Wirtschafts- 
programmes darstellten.

Die B e s e i t i g u n g  d e r  A r b e i t s l o s i g k e i t  sei 
jetzt die wichtigste Aufgabe der Reichsregierung. Um sie 
wirksam bekampfen zu kónnen, miisse man sich uber ihre 
U r s a c h e n  klar sein. Erste Ursache sei die marxistische 
Mifiwirtschaft gewesen. Die Sozialisierungsexperimente 
haben den grófiten Schaden angerichtet. Zweite Ursache 
sei der Versailler Vertrag mit seinen wahnsinnigen Ent- 
schadigungsanspriichen. Zerstórend habe auch die 
marxistische Klassenkampfidee gewirkt. Durch die hori- 
zontale Gliederung sei das Volk in einzelne Teile zer- 
schnitten worden, anstatt dafi es nach den grofien sach- 
lichen Aufgaben zusammengeschlossen worden ware. 
Tiefstliegender Grund der Arbeitslosigkeit aber sei die 
W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e .  Ihre Ursache sei im 
wesentlichen, dafi w ir uns nicht mehr im Aufstiege des 
technischen Zeitalters, sondern im Niedergange des- 
selben befinden, dafi der Kulminationspunkt der volks- 
wirtschaftlichen Verwertung der technischen Produktion 
uberschritten sei. Die produktive Entfaltung der Technik 
iibersteige bereits die Aufnahmefahigkeit der Volkswirt- 
schaft. Der Bedarf sei gedeckt. Das gelte im besonderen 
auch fiir  die Elektrotechnik. Es mangele um so mehr an 
Bedarf fur neue Maschinen, ais auf dem Markt jede neue 
Erfindung Todfeind der letztvorangegangenen sei. Es 
rache sich jetzt an der Maschine, dafi sie Millionen 
Arbeitshande erwerbslos gemacht habe. Dadurch, dafi 
diese Millionen infolge der Verarmung aufhóren, Ver- 
braucher der Maschinenerzeugnisse zu sein, lassen sie 
die Maschinen zu Alteisen werden.

Der G e n e r a l p l a n  d e r  R e i c h s r e g i e r u n g  z u r  
N i e d e r r i n g u n g  d e r  A r b e i t s l o s i g k e i t  greife 
diese auf drei verschiedenen Wegen an:

1. dem psychologisd i-po litischen,
2. dem wirtschaftlich-technischen,
3. dem finanzpolitischen.
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Z u P u n k t  1: Weltwirtschaft konne nur den Sinn haben: 
daG rohstoffarme, aber industriereiche Lander in Tausch- 
verkehr treten mit rohstoffreichen und industriearmen 
Landern. Deutschland habe wohl nótig, Rohstoffe, wie 
Baumwolle, W olle, Kupfer, Mineralól u. dgl. m., einzu- 
fiihren (1928/29 fur rd. 7 Mrd. RM); aber unsinnig sei es, 
wenn es G iiter einfuhren lasse, die in Deutschland selbst 
erzeugt werden kónnen. Beispielsweise seien eingefiihrt 
worden 1928/29 fiir 4,2 Mrd. RM Lebensmittel (darunter 
Gemiise, Obst, Siidfriichte fur 755 Mili. RM) und fiir
2,5 Mrd. RM Fertigwaren (darunter Fertig-Eisenwaren fiir 
338 Mili. RM). Dank der Leistungsfahigkeit seiner chemi- 
schen Industrie kónnte Deutschland sich auch beim Be- 
zuge gewisser Rohstoffe unabhangiger vom Auslande 
machen, z. B. beim Mineralól. Durch Einfuhr im Werte 
von je 2000 RM ungefahr werde so eine Arbeiterfamilie 
der Not der Arbeitslosigkeit ausgeliefert, fiir  rd. 6 Mil- 
liarden Einfuhr in Deutschland von Produkten, die es 
selbst zu erzeugen vermag, erscheinen in der Statistik
3 Millionen erwerbslose deutsche Arbeiter, d. h. mit ihren 
Familien 10 Millionen deutscher Volksgenossen. Natur
lich miisse den Erfordernissen der Auslandspolitik den- 
noch Rechnung getragen werden.
Zu P u n k t 2  betonte der Redner die Notwendigkeit der 
zentralen Regelung gemafi dem F i i h r e r p r i n z i p  zu
gleich aber auch den W ert der schópferischen P r i v a t -  
i n i t i a t i v e. Die schópferische Persónlichkeit sei das 
A und O jeder Wirtschaftsfiihrung. Bei aller Schatzung 
der Privatinitiative miisse aber doch die oberste Leitung 
beim Staat liegen. Durch die ArbeitsbeschaffungsmaG- 
nahmen der Reichsregierung solle die Wirtschaft an- 
gekurbelt werden (Initialziindung). Durch den Bau von 
AutomobilstraGen werden der Automobilindustrie goldene 
Tage bereitet. Gleiche Wirkung werde ausgehen vom 
WasserstraGenbau. Bis zum Marz habe es 3000 ver- 
schiedene StraGenbauverwaltungen in Deutschland ge- 
geben. Heute sei nach dem Fiihrerprinzip die Gesamt- 
aufgabe in die Hand eines Generalinspektors gelegt, 
und so werde auch fiir den WasserstraGenbau fur jeden 
grofien Strom ein verantwortlich Fiihrender an die Spitze 
gestellt werden.
Die S i e d l u n g s u n t e r n e h m e n  der óffentlichen 
Hand wurden vom Redner nur sehr kurz gestreift: Man 
habe zu unterscheiden zwischen Stadtrand- und bauer- 
licher Siedlung. Eindringlich miisse davor gewarnt wer
den, in einer S t a d t r a n d s i e d l u n g  Menschen an- 
zusiedeln, fur die nicht in derselben Stadt Dauerarbeit 
beschafft werden kónnte. Das wichtigste sei die b a u e r -  
l i c h e  S i e d l u n g .  In der landwirtschaftlichen Ost- 
siedlung lage eine der bedeutungsvollen Aufgaben der 
deutschen Nation.
Die E r n e u e r u n g  d e s  A l t h a u s b e s i t z e s  werde 
in groGziigiger Weise fortgefiihrt. Eine alte national- 
sozialistische Forderung sei, die H a u s z i n s s t e u e r -  
aufkommen ausschlieGlich dieser Aufgabe zuzufiihren; 
dann, nur dann lasse sich diese Steuerart uberhaupt w irt
schaftlich rechtfertigen. In absehbarer Zeit werde die 
Hauszinssteuer ganz verschwinden. Solange sie aber 
noch bestehe, miisse von zentraler Stelle dariiber ge- 
wacht werden, daG sie wirklich gerechterweise veraus- 
gabt werde. So miisse vor allem auch immer wieder 
daran gedacht werden, wie in gleichem Verhaltnis auch 
Hausbesitzer entschadigt werden, die heute schon ihre 
Hauser in Ordnung gebracht haben. Hieruber werden 
im SchoGe der Reichsregierung andauernd Erwagungen 
gepflogen, und diese hoffe, gerade in dieser wohnungs- 
politischen Teilaufgabe ein wichtiges Mittelstiick gefunden 
zu haben fiir  die Durchfiihrung groGziigiger Piane auf 
lange Sicht. Wenn die Hausreparaturen in etwa 
100 000 Orten plótzlich schlagartig aufgenommen wer

den, kónnte eines der wichtigsten Schliisselgewerbe, das 
Baugewerbe mit seinen zahlreichen hóchstbedeutsamen 
Hilfsindustrien, ebenfalls schlagartig in lohnende Be
schaftigung gesetzt werden.
Z u P u n k t  3. Die Reichsregierung beschaftige sich ein- 
gehend mit dem A u s b a u  d e s  K r e d i t a p p a r a t e s  
f i i r  d i e  A r b e i t s b e s c h a f f u n g .  Einzelheiten 
kónnten der Offentlichkeit nicht mitgeteilt werden, bevor 
das Kabinett nicht Stellung dazu genommen hatte. Aber 
er wolle hier erneut aussprechen, was vom National- 
sozialismus seit Jahren gefordert werde: daG es not- 
wendig sei, den Zins zu senken. Es sei ein Wahnsinn zu 
glauben, daG die deutsche Wirtschaft eine Verschuldung 
von rd. 90 Mrd. RM (17 bis 18 Mrd. RM Auslandsschulden, 
70 bis 80 Mrd. RM innere Schulden) zu tragen vermóchte. 
Zinssatze von 8 bis 12 v. H. und hóhere seien unertrag- 
lich. Somit spitzten sich alle Probleme doch zu auf die 
Forderung der Brechung der Zinsknechtschaft. Den Zins 
ais eine Rechnungseinheit konne man allerdings nicht ab- 
schaffen, aber das Primat gehóre der Arbeit und nicht 
dem Zinsanspruch des Finanzkapitals. Um zum Ziele zu 
kommen, sei es nótig, den óffentlichen Kreditapparat zu 
reorganisieren und eine Funktion in die Hand des Staates 
zu legen, die ihrem Wesen nach dorthin gehóre.
Nach der nationalsozialistischen Wirtschaftslehre seien 
in jeder Wirtschaft d r e i  H a u p t f u n k t i o n e n  zu 
unterscheiden: Produktion, Zirkulation und Konsumtion. 
Es gabe Wirtschaftsfunktionen, in die der Staat eingreifen 
miisse, und andere, die er der Privatinitiative iiberlassen 
miisse. D e r  N a t i o n a l s o z i a l i s m u s  l e h n e  
So  z i a I i s i e r u n g s e x p e r i m e n t e  i m B e r e i c h e  
d e r  P r o d u k t i o n  a b . Die schópferische und selbst- 
verantwortliche private Fiihrerpersónlichkeit in der W irt
schaft konne auch durch den tiichtigsten Beamten nicht 
ersetzt werden. Ganz anders aber lage es auf dem 
Gebiete der Z i r k u l a t i o n ,  der Funktion, die sich 
zwischen Produktion und Konsumtion zwischenschalte 
(Handel, Verkehr, insbesondere Geldverkehr). Man konne 
nun den „Kóniglichen Kaufmann" ebensowenig durch 
den Staatsapparat ersetzen wie man den Handel ver- 
staatlichen konne. Aber gewisse Funktionen gabe es, in 
die der Staat regulierend einzugreifen hatte: z. B. die 
Lebensmittelversorgung, damit die Preisspanne zwischen 
Erzeuger und letztem Verbraucher nicht zu groG werde. 
Das Gebiet der Zirkulation sei aber iiberwuchert vom 
jiidischen Geist, und das Geldverkehrswesen sei ais 
ureigene Domane der Juden anzusehen. Hier miisse der 
Staat kontrollierend eingreifen und unberufene Krafte 
dabei ausschalten. Dasselbe gelte in erhóhtem MaGe 
noch fiir den Geldverkehr und fiir  das Kreditwesen. Hier 
vor allem heiGe es: Gemeinnutz vor Eigennutz.
Es gebe auGerdem W i r t s c h a f t s z w e i g e ,  d i e  
a l l m a h l i c h  a u s  d e r  p r i v a t w i r t s c h a f t - 
l i c h e n  S p h a r e  i n d i e  d e r  ó f f e n t l i c h e n  
H a n d  h i n e i n w i i c h s e n ,  z. B. die E l e k t r i z i t a t s -  
v e r s o r g u n g  stehe heute an dieser Schwelle. Es sei 
unertraglich, daG der Tarifpreis der Kilowattstunde nach 
Ortsbezirken schwanke zwischen 4 und 60 Pfennig.
Z u r  F r a g e  d e s  s t a n d i s c h e n  A u f b a u e s  be- 
merkt der Redner: dieser Aufbau vollziehe sich auf dem 
fundament der Deutschen Arbeitsfronf in einer Drei- 
gliederung:
1. Berufsverbande, d ie  in erster l in ie  d e r weltanschaulichen Erziehung 
d ie n e n ;
2. w irtschaftlicher A u fbau , d e r den konkreten sachlichen Aufgaben 
des Erwerbslebens d ie n t;
3. ge istige  Zusammenfassung zwischen W eltanschauung und spezifi- 
schen Berufsfragen.

Der Redner versichert zum SchluG, daG die hier ent- 
wickelten Gedanken im Programm der NSDAP festgelegt
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seien, dafi sie das Ergebnis seien immer wieder erneuter 
Selbstkritik. Die nationalsozialistischen Fiihrer, die seit 
15 Jahren fest zueinander stiinden, wufiten, was sie Gott 
und dem deutschen Volke schuldig seien, und dafi sie 
nicht das Recht hatten, auf ihren fiihrenden Posten zu 
stehen, wenn sie nicht klar das grofie Endziel sahen.

Jahresberichł des G enossenschaftsverbandes
Den Bericht erstattete zum Schlufi der Versammlung der 
Anwalt des Verbandes, Dr. L a n g. Nach seiner Auf
fassung „steht das Gesamtbild der K r e d i t - 
g e n o s s e n s c h a f t e n  im Berichtsjahr 1932 nicht mehr 
im Zeichen der Fortentwicklung der deutschen Wirtschafts- 
krise, vielmehr ihres Abschlusses". Die eigenen Mittel der 
Genossenschaften sind von rd. 81 Mili. RM in 1924 auf rd. 
327 Mili. RM (das Vierfache) bis 1930 angewachsen. 
1931/32 verminderten sie sich um 40 Mili. RM. Die fremden 
Mittel innerhalb des Betriebskapitals sind noch starker 
zuriickgegangen. Das eigene Kapitał betrug im Ver- 
haltnis zur Bilanzsumme bei den G e n o s s e n 
s c h a f t e n  noch iiber 19 v. H., bei 67 K r e d i t -  
b a n k e n  nur rd. 12 v. H. Die fremden Gelder sind seit 
der Inflation bis 1930 von 238 auf 1522 Mili. RM (iiber das 
Sechsfache) gestiegen. Sie sind seit der Bankkrise im Juli
1931 auf 1263 Mili. RM im Jahre 1931 und 1099 Mili. RM 
im Jahre 1932 gesunken. Innerhalb zweier Jahre haben 
die gewerblichen Kreditgenossenschaften iiber 400 M il
lionen RM ihrer Bilanzsumme und ihrer Einlagen verloren. 
Das kurzfristige Kreditgeschaft hat um rd. 400 Mili. RM 
abgenommen. Die optimistische Beurteilung der Lage 
durch den Berichterstatter findet z. T. ihre Begriindung in

der Tatsache, dafi 1933 in zunehmender Weise wieder 
ein Uberwiegen der Einzahlungen gegenuber den Aus- 
zahlungen von Einlagen sich bemerkbar macht.
Bei den W a r e n g e n o s s e n s c h a f t e n  ist 1932 die 
Bilanzsumme von 251 auf 226 Mili. RM und der Umsatz 
von 1074 auf 956 Mili. RM zuriickgegangen. Belebt hat 
sich der Umsatz in den G e n o s s e n s c h a f t e n  d e r  
h o l z -  u n d  m e t a 11 v e r a r b e i t e n d e n G e -  
w e r b e , der Maler, Sattler, Polsterer, also der vom 
B a u m a r k t  besonders abhangigen Gruppen. Bei den 
B a u g e n o s s e n s c h a f t e n  der Mieter zeigte sich
1932 eine riicklaufige Bewegung. Fast 200 Genossen
schaften wurden aufgelóst, neue seiten gegriindet. In 
der Z w e c k s p a r k a s s e n b e w e g u n g  bemiiht sich 
seit Juli 1932 ein Reichsbeauftragter, Ordnung zu 
schaffen. Zahlreiche Notverordnungen haben den 
Existenzkampf der Genossenschaften erschwert. Der Voll- 
streckungsschutz bei Grundstiicken lafit Zinsen und 
Steuern anwachsen. Die Verluste fur den Kreditgeber 
werden grofier; Versicherungsgesellschaften und Hypo- 
thekenbanken erschweren das Stillhalten gegenuber den 
Schuldnern und stellen fur Ubernahme der I. Hypotheken 
unertragliche Bedingungen. Die Osthilfenotverordnung 
zwinge vollends den Genossenschaften Forderungsnach- 
lasse auf und finde sie mit Entschuldungsbriefen ab, die 
kaum verwertbar seien. Von einer A n d e r u n g  d e r  
R e v i s i o n s b e s t i m m u n g e n  des Genossenschafts- 
gesetzes, insbesondere auch von einer Zentralisierung 
des Revisionswesens bei einer Treuhandgesellschaft und 
dergleichen mehr versprachen sich die Genossenschaften 
wenig. V. Noack

BITUMEN ALS SPERR- 
UND DAMMSTOFF BEI KUHLANLAGEN

Architekt Helmut Hille, Zittau, M itg lied  des Technischen Werkbundes e. V. / 9 Abbildungen

Technik und Forschung der Industrie moderner Baustoffe 
wandeln die Anwendung der Materialien, sie fuhren zu 
Umwandlung und Auflosung von Arbeitsweisen und zur 
Umstellung in der Materialanwendung. Gegen fruher 
kommt besonders der Materialanwendung in geeigneter 
und sachlicher Durcharbeitung besondere Bedeutung zu, 
wobei sich der Verwendungskreis aufierordentlich er- 
weitert und neue Anwendungsmóglichkeiten schafft. 
Technik und Chemie finden in der Baukonstruktion 
grófieren Eingang, Technik und Chemie erzeugten Bau
stoffe zur Bausicherung in neuer Form, und Technik und 
Chemie verbessern und veredeln fruher zur Anwendung 
gelangende Damm- und Sperrstoffe, weil es der Fort- 
schritt gebieterisch verlangt und weil auch durch die Er- 
weiterung und Einfuhrung wirtschaftlicher Forderungen 
in der Bautechnik grófite Beachtung der technischen 
Sonderfalle im Bauwesen gefordert wird.
So beschrankt sich die Anwendung der neuen Bitumen- 
sperr- und -dammstoffe nicht mehr nur auf die Be- 
dachungen und Griindungs-lsolierungen; gerade die bau- 
technischen Sonderfalle werden durch die Anwendung 
der Bitumenstoffe dem bestimmten Zweck eher ent
sprechen und so den gestellten Anforderungen gerecht. 
Sie helfen eine geeignete Wirkungsweise der Anlage 
schaffen.

Allgemeine Gesichtspunkte f i ir  E islager und  
Kuhlraum
Mit bautechnischem Sonderfall móchte ich gerade die 
Anlage von E i s I a g e r n und K i i h l r d u m e n  be-

zeichnen. Unsere auf Hygiene und Gesundheit ein- 
gestellte Zeit gibt solchen Anlagen besondere Bedeutung, 
es wird eine hohe zweckmafiige Ausnutzung des ge- 
lagerten Eises und eine wirksame Frischhaltung der 
Waren gefordert. Die Eigenart dieser Waren stellt hohe 
Anforderungen an das Bauwerk, die nur erfiillt werden 
kónnen, wenn die Sicherung, Dammung und Sperrung 
gegen aufiere und innere Einflusse und Temperatur- 
verluste durch geeignete Baustoffe in wirksamer Kon- 
struklion erfolgt. Neben dieser Anwendung dammender 
Baustoffe sind die Erscheinungen zu beriicksichtigen, von 
denen ebenfalls ein guter Wirkungsgrad der Anlage ab- 
hangt, sie umfassen in der Hauptsache die richtige Wahl 
des Gebdudestandortes, der ganz trocken und grund- 
wasserfrei sein sollte; auch die Frage der Verwendung 
alter Baulichkeiten zu Kuhlanlagen ist sehr ernsthaft zu 
prufen, denn Raume, dereń Mauerwerk nicht durchaus 
trocken ist, sondern durch ihre fruhere Benutzung der 
verschiedensten Art irgendwie verseucht oder durch 
Grundwasservorkommen immer wieder der Feuchtigkeit 
ausgesetzt sind, eignen sich keinesfalls ais Eisbehalter 
und Kiihlrdume. Das ist besonders deshalb nicht der Fali, 
weil in ihnen auch selbst bei den besten Einrichtungen und 
Sicherungen die Kiihlluft nicht so rein und frisch gehalten 
werden kann, wie es diese Raume unbedingt erfordern. 
Die verunreinigte Luft schadigt nicht nur die zu kiihlenden 
Waren, sondern sie iibertragt auch die Krankheit ihrer 
Verunreinigung auf neue Gebaude und die Einrichtungen, 
auf die Baustoffe und zerstórt diese vorzeitig. Es sollten 
daher fruhere Waschkiichen, Kochanlagen, Abortraume,
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Stallungen und sonstige Raume, in denen fruher mit be- 
sonderer Nasse und Feuchtigkeit gearbeitet wurde, nicht 
zu Kuhlanlagen und Eislagern umgebaut werden. Auch 
ais Grenzbaulichkeiten sollten sie vermieden werden oder 
mussen dann sehr gut und sicher isoliert werden.

A n fo rd eru n g en  an  d ie  Isolierung
Kein Kuhlraum aber arbeitet wirtschaftlich und sicher, 
wenn die geeignete Isolierung der Raume nicht beachtet

wurde sowie die Anwendung des hierzu besonders prak
tischen Schutzmaterials unterblieben ist. Kalteverluste sind 
eben nur durch die Anordnung einer guten Schutzkleid- 
Konstruktion zu verhindern. Denn die Erzeugungskosten 
der benótigten Kaltetemperatur sind bei Natureiskuhl- 
anlagen wie bei maschinellen Kuhlanlagen relativ immer 
recht hoch. Ais Schutzkleid eignen sich Dammaterialien, 
dereń verhaltnisma6ig kleine Hohlraume unter sich und 
auch von der Auflenluft der Umgebung vóllig getrennt
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sind, sie mufi vollkommen stillstehen, d. h. ruhen und 
absolut trocken bleiben. Streu, Sdgespane usw., also 
hygroskopische Materialien, scheiden fur die Schutzkleid- 
zwecke vollkommen aus, denn die von aufien ein- 
dringende warme Luft kuhlt sich hier bei Durchstreichen 
ab und schlagt sich ais Tau im Fullstoff der Isolierung 
nieder; dieser Tau bedingt dann einen Faulnisprozefi, der 
dem Bauwerk aufierordentlich schadet und die Kiihlraum- 
luft verseucht. Wenn auch gerade das Schutzkleid der 
Kuhlanlage einen grófieren Kostenaufwand erfordert, so 
sollte doch dieser nicht gescheut werden, weil von der 
guten Wirkungsweise des Schutzkleides der Nutzeffekt 
der Anlage abhangt.
Ais Damm- und Sperrschutzkleid kónnen daher nur solche 
Stoffe verwendet werden, die die Eigenschaft im hóchsten 
Mafie besitzen, mit trockner Luft viele Luftzellen in sich 
zu vereinen und dafi diese Zeilen vor allem die Luft 
auch dauernd trocken halten. K o r k entspricht dieser 
Anforderung in hohem Mafie. Unter dem Mikroskop stellt 
sich seine Struktur ais ein winziges Gewebe, be- 
stehend aus kleinsten Hohlraumen, den Zeilen, dar, die 
so klein werden, dafi sie mit dem blofien Auge nicht mehr 
erkenntlich sind. Korkschrot mit Naturbitumenmasse ge- 
bunden, in Form von geprefiten, wasserdichten, -bestan- 
digen und -abweisenden, impragnierenden und luft- 
dichten Platten gestattet die hóchsten Anforderungen ais 
Kuhlanlagenschutzkleid in den verschiedensten Starken. 
Durch die Geruchlosigkeit eignen sich diese K o r k -  
s c h r o t - B i t u m e n p l a t t e n  zur Dammung und Sper- 
rung bei Lebensmittelkuhlanlagen aufierordentlich. Ais 
Verbindung bei Ansetzen der Platten, gleichzeitig ais Luft- 
dichtung des Mauerwerkes dienen Naturbitumenbinde- 
mittel. Mórtel kann hierbei nicht verwendet werden, weil 
damit keine gute Verbindung entsteht. Dieses Kork- 
plattenschutzkleid wird im Mauerwerk verlegt, wie im 
folgenden noch naher beschrieben ist; es wird so eine 
hygienisch einwandfreie und wirtschaftlich arbeitende 
Kuhlanlage geschaffen, dereń Wartungskosten auf das 
kleinste Mafi herabgedruckt werden konnten.
In den Anlagen zur Aufbewahrung von Natureis ver- 
wenden wir die Bitumendamm- und -sperrstoffe in den 
verschiedensten Bindungen in besonderer Haufigkeit. 
Solche Eishauser werden sich zur Errichtung besonders 
dort empfehlen, wo eine Natureisgewinnung in grófier 
Billigkeit móglich ist und wo diese daher der maschinellen 
Erzeugung des Eises vorzuziehen ist.

Beispiel vom  K uhlraum  ohne m aschinellen  
B etrieb
Das Eishaus, G r u n d r i f i  Abb. 1, ist im vorliegenden Fali 
ais ein alleinstehendes Gebaude gedacht und hat eine 
nutzbare Flachę von 37,50 qm und einen Inhalt von rund 
155 cbm. Da hier nur eine Aufbewahrung von Natureis 
in Frage kommt, sind die Innenwande nicht verputzt, 
sondern mit einem Bitumenanstrichmittel zweimal gut 
deckend behandelt worden. Die in folgenden Worten 
und Abbildungen geschilderte Ausfuhrungsart hat sich in 
der Praxis aufierordentlich gut bewahrt und ist so ahn- 
lichen Konstruktionen vorzuziehen.
Abb. 3 zeigt ejnen T e i l s c h n i t t  d e s  B a u w e r k e s  
am Sockel in grofiem Mafistabe. Die a u f i e r e  U m -  
f a s s u n g  wird 26 cm stark ausgefuhrt, hieran ist ein 
12 cm starkes Korkplattenschutzkleid vorgesehen, und an 
dieses wird eine 13 cm starkę Klinkermauer angeblendet. 
Die G r u n d u n g e n  sind noch 20 cm tiefer ais die 
Schlackenschicht herzustellen. Auf die gut abgerammte 
Schlacke wird dann eine 15 cm starkę Magerbetonlage 
aufgebracht. Die Platten der Korkschutzschicht werden in 
gutem Verbande versetzt, gegenseitig und an den 
Wanden seitlich wird ais Bindemittel Spezialbitumen-

masse verwendet. Damit nun die Mauern zu beiden 
Seiten der Schutzschicht auch gegenseitig guten Verband 
erhalten, sind nach je sieben Schichten in verschiedenen 
Abstanden starkę Eisenklammern mit einzumauern. Die 
Innenseite der Umfassung wird nur mit Bitumenmasse ge- 
strichen, damit erstens die Eisblócke nicht am Mauerwerk 
anfrieren, und zweitens wurde auch der Putz zu leicht 
abgestofien werden. Der F u f i b o d e n i s t  gleichfalls sehr 
gut zu schutzen gegen die Erdwarme, aufsteigende Erd- 
feuchtigkeit und das Grundwasser. Ais erste Schicht ist 
eine etwa 80 cm starkę Schlackenschicht, die lagenweise 
eingebracht wird, vorzusehen, hierauf folgt die Mager- 
betonschicht, und erst nachdem diese vollkommen aus- 
getrocknet ist, w ird nun auch im Fufiboden das Kork
plattenschutzkleid aufgekittet und verlegt. Hierauf kommt 
dann die gute Betonschicht mit Glattstrich und Gefalle 
nach der Mitte zum Bodeneinlauf hin. Gegen eindrin- 
gende Schleusendunste schutzt der Tauchbogen des Ab- 
laufes. Das Anfrieren des Eises am Fufiboden verhindert 
und einen guten Ablauf des Schmelzwassers gestattet ein 
Stangenrost, auf dem Fufiboden liegend. Das gegen- 
seitige Zusammenfrieren des Eises wird verhindert durch 
Zwischenstreuen von Viehsalz. Ais D e c k e wird nach 
dem Schnitt Abb. 2 eine massive Hohlsteindecke zwischen 
I-Tragern vorgesehen. Die Unterseite der Decke wird mit 
reinem Zementmórtel verputzt, die Tragerflanschen werden 
ummantelt. Die Hohlsteine sind 15 cm stark. Auf die 
Decke wird ais Schutz eine etwa 70 cm starkę Torfmull- 
schuttung, lagenweise leicht abgerammt, eingebracht. Das 
Dach besteht aus Holzkonstruktion, der Dachbelag aus 
zwei Lagen Asphaltbitumenpappe (teerfrei).

Die Abb. 4 bringt die K o n s t r u k t i o n e n  d e r  Ti i r -  
u n d  E i n f u l l ó f f n u n g e n ,  die móglichst klein an
geordnet werden mussen und sehr dichten Verschlufi er
halten, der aus Doppelturen besteht. Die Turen kónnen 
durch verschraubbare Verschlusse fest an den Rahmen 
geprefit werden. Fiir die Innenturen wird bestes Kiefern- 
holz verwendet, die Fullungen werden doppelwandig mit
4 cm starker Torfplattenisolierung ausgefuhrt. Die Aufien- 
turen kónnen entweder doppelwandige isolierte ge- 
prefite Stahltijren oder ebenfalls Holztiiren mit Isolierung 
sein. Die Turen mussen nach aufien schlagen, damit der 
Innenraum voll ausgenutzt werden kann. Der Fufiboden 
sollte mindestens 15 cm uber dem Gelande liegen, damit 
das Regenwasser nicht durch die Turóffnungen in den 
Raum dringen kann. Zur leichteren Einbringung sind je 
eine Einfullóffnung dicht unter der Decke und in Mann- 
hóhe anzuordnen.
Der Schnitt wird nun durch die Abb. 2 noch naher er- 
lautert. Zur besonderen Ausnutzung der Eislagerraum- 
kalte wurde hier seitlich ein Kuhlraum angebaut, von 
der nach dem Eisraum eingebauten Kaltluftkammer wird 
im physikalischen Kreislauf die warme und hier ab- 
gekuhlte Luft durch die Vorkammer uber Luftschlitze dem 
Kuhlraum zugefuhrt. Diese Anlage ist aufierordentlich 
preiswert in der Erstellung, weil keine maschinellen An
lagen zur Kalteerzeugung, die durch das Natureislager 
hervorgerufen wird, nótig sind. Ais Damm- und Sperr- 
stoff erhalt auch hier B i t u m e n  eine hohe Bedeutung.

Ein D e t a i l  d e r  k o n s t r u k t i v e n  D u r c h b i l d u n g  
gibt die Abb. 6. Die Fufiboden- und Wandausfuhrung 
ist die gleiche wie in Abb. 3. Kaltluftkammerwand und 
Boden sind Eisenbeton, auf dem Boden wird noch eine 
Aufbetonschicht mit im Beton liegender Rinne angeordnet. 
Die Boden- und Rinnenauskleidung ist Zinkblech; dieses 
schutzt eine Bitumenmasseschicht zwischen Beton und Zink 
vor Zerstórung durch chemische Einflusse des Betons. Die 
Schleusenrohre sind Steinzeugrohre und gufieiserne asphal- 
tierte Rohre. Ein Bodeneinlauf mit Geruchverschlufi fiihrt
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die Abwasser ab und verhindert das Eindringen der 
Schleusendunste. Die von der Kaltluftkammer kommende 
kiihle Luft ist feucht, und diese Feuchtigkeit schlagt sich 
an den Wanden der Vorkammer nieder und gelangt so 
nicht in den eigentlichen Kuhlraum. Dieser w ird an den 
Wanden und am Fufiboden mit Platten ausgekleidet. An 
der Decke und am Fufiboden befinden sich die zum Kreis- 
lauf notigen Luftschlitze. Die Luft im Kuhlraum kann durch 
die Anlage in einer Temperatur von etwa + 3  bis +  6 0 
gehalten werden.

Ais dritte Anlage soli eine Kiihlanlage beschrieben wer
den, die ebenfalls ohne maschinelle Einrichtung arbeitet 
und im Keller eines Lebensmittelgeschćftes eingebaut 
werden kann. Die Anlagekosten sind niedrig und der 
Kiihleffekt ist ein grófier und fur kleinere Betriebe voll- 
auf genugend. Auch hier w ird der physikalische Kreislauf 
der Raumluft ausgenutzt, indem, wie in Abb. 5 gezeigt 
wird, die erwarmte Luft durch den an der Decke befind- 
lichen Kanał in den Eisbehalter zieht, sich hier abkiihlt 
und dann zu Boden sinkt. Die Kiihlraumtemperatur, die 
hier erzeugt wird, ist ungefahr die gleiche wie im vorigen 
Beispiel. Zur Frischhaltung von Lebensmitteln geniigt 
diese Temperatur vollauf. Die Anlage bedarf fast keiner 
Unterhaltung und Wartung, aufier der in gewissen Zeit- 
abstanden zu erneuernden Natureispackung im Behalter. 
Erste Bedingung ist auch die sach- und fachgemafie An
wendung der Bitumenstoffe ais Schutzmittel in wirksamer 
Durchbildung. Wandę, Fufiboden und Tiiranschliisse sind 
hier die gleichen Konstruktionen wie in Abb. 2 bis 4. Die 
Decke erhalt eine andere Ausbildung, weil sich iiber dem 
Kuhlraum weitere Geschosse befinden. Hier w ird die 
Korkplatten-Bitumenschutzschicht in einer Starkę von 12 cm 
zwischen Deckenkonstruktion und Aufbeton durchgelegt 
und verkittet. Um aus hygienischen Grunden eine gute 
Reinigung des Raumes zu gestatten, w ird er an Wanden 
und Decke mit Platten ausgefliest; es wird auch hier ein 
Bodeneinlauf mit Geruchverschlufi wie im vorigen Beispiel 
angeordnet.

Die Abb. 7 zeigt den Detailschnitt des Eisbehalters der 
Kiihlanlage, der in Eisenbeton konstruiert ist. Die Innen- 
wande sind zum Schutz des Betons und damit das Eis 
nicht anfriert mit einer 1—2 cm starken Bitumenschicht 
bekleidet. Die Tropfkante des Behalters w ird mit Zink- 
blechleiste mit Aufkantung und beigelegter T-Eisenschiene 
gesichert und so der Ablauf des Schmelzwassers und 
die Anlage des Hartholzgitters gebildet. Die Gitter 
halten an den Offnungen das Eis im Behalter. Eine 
weiter unten angebrachte Kastenrinne auf verzinkten ein- 
gelassenen Stiitzen leitet das Schmelzwasser der Schleuse 
zu. Die Aufhangevorrichtungen werden unter dem Zuluft- 
kanal in der erforderlichen Menge angeordnet. Die Ein- 
fiillung des Eises geschieht durch eine 50 • 70 cm grofie, 
durch Doppelverschlufi gesicherte Dffnung vom Vorraum 
aus. Die Zugangstur erhalt gleichfalls einen guten 
Doppelverschlufi nach Abb. 4.

Beispiele von K iih lan lag en  m it m asch ine llem  
Betrieb
Die Kiihlanlage mit maschinellem Betrieb zur kiinstlichen 
Kalteerzeugung bedingt zwar f iir  den wirtschaftlichen 
Betrieb andere praktische Gesichtspunkte, aber die Siche- 
rung des Bauwerkes und der baulichen Konstruktionsteile 
wird nach den gleichen Erfahrungen mit den modernen 
Sperr- und Dammstoffen gut und sicher zu erzielen sein. 
Bitumen wird auch hier ais Baustoff eine aufierordentlich 
grofie Rolle spielen, da die Anlage eine grófiere Aus- 
dehnung erhalt ais die vorher beschriebenen. Da aber 
die Gestehungskosten der maschinellen Kalte hóher sind 
ais die natiirlicher Kiihlung, so werden solche Anlagen

nur dort in Frage kommen, wo tatsachlich grofie Kiihl- 
raume erforderlich sind, so z. B. in Nahrungsmittel- 
fabriken usw. Hieran wird sich auch zur besseren Aus
nutzung der Maschinen gleichzeitig eine Kunsteis- 
erzeugung mit anschliefien.
In Abb. 9 wird das Erdgeschofi einer derartigen Kiihl
anlage mit Kunsteisherstellung fur eine mittelgrofie Nahr- 
mittelfabrik gezeigt. Der Betrieb ist eingerichtet fiir  eine 
Kiihlraumgrófie von zusammen 425 cbm Rauminhalt bei 
einer bei etwa + 2  bis +  4 0 gehaltenen Kiihltemperatur 
und einer taglichen Eiserzeugung mit achtstiindiger 
Arbeitszeit von 400 bis 500 kg. Vor die Eingange zu 
den Kiihlraumen wurde zur Verhinderung grófier Tempe- 
raturverluste ein Vorraum (12) mit Verladerampe (13) 
gelegt. Es sind vier Kiihlraume (1 bis 4) angeordnet, ein 
Eislagerraum (5), der Eiserzeugungsraum (6), der Ma- 
schinenraum (7), an der Durchfahrt (14) das Treppen
haus (8), der Pfórtner (9) und vom Vorraum (11) aus er- 
reichbar ein Aufzug (10).

Die Maschinenanlage umfafit alle Apparate, Rohrleitung 
und Maschinen, die zum Betrieb einer nach dem Am- 
moniak-Kompressionssystem mit direkter Verdampfung 
arbeitenden Kiihl- und Eismaschinenablage nótig sind. 
Die Leistung betragt 48 000kal stiindliche Kalteleistung, 
gemessen bei — 10° C Verdampfungs- und + 1 0 °  C 
Kiihlwasserzulauftemperatur. Es werden angeordnet ein 
liegender Ammoniakkompressor, 1 Olabscheider, 1 Ol- 
sammelgefafi, 1 Schmutzabscheider mit Sieb und 1 Am- 
moniakkondensator, ais Doppelgegenstromapparat ge
baut, mit reichlicher Kuhlflache. Die erforderlichen Kiihl- 
rohrsysteme fiir die eingangs erwahnten Raume ebenfalls 
mit sehr reichlicher Kuhlflache bemessen, bestehen aus 
schmiedeeisernen verzinkten Rippenrohren. Zwei Eis- 
erzeuger, bestehend aus je einem starkwandigen Blech- 
gefafi mit eingebautem Verdampfersystem, Kiihlflache, 
Zellenrost mit 20 verbleiten Eiszellen fiir  7,5-kg-Blócke, 
Ruhrwerk, Schalung mit Korkplattenisolierung fiir  eine 
Leistung von 500 kg Kunsteis taglich. Ais Antriebsmotor 
ware ein Elektromotor von etwa 25 PS Dauerleistung zu 
wahlen, um das Anlafimoment des Kompressors auch im 
Sommer zu iiberwinden. Ais Bauelemente sind die 
gleichen mafigebend, die in Abb. 2 bis 7 dargestellt 
wurden.
Abb. 8 zeigt den Schnitt durch die Decke und die Auf- 
hangung der Rohrleitungen. Die Decke wird besonders 
stark zu konstruieren sein, weil sich iiber den Kiihlraumen 
eine Trockenanlage befindet. Neben der Korkschutz- 
schicht wird daher noch eine Torfmullschiittung ais be- 
sonderer Schutz gegen Temperaturverluste in Lagen auf- 
gebracht. Zwischen Torfmull und Dielung ist eine Luft- 
schicht zu belassen.

Kiihlrohrleitung und Luftumwalzungsholzkanal werden an 
den Tragern der Decke durch Bugel und Verschraubungen 
befestigt.

Die Raume sind zueinander so angeordnet, dafi ein wirk- 
lich gerundeter Betrieb vonstatten gehen kann, so dafi 
die Anlage die hóchste Wirtschaftlichkeit hergibt und ein 
hoher Nutzeffekt erzielt wird.

SchluBbem erkung
Die sachgemafie Anwendung des Bitumenbaustoffes ais 
modernster Damm- und Sperrstoff an den Kiihlanlagen 
ais baulicher Sonderfall hilft zum Erfolg und gestattet 
grófite Nutzung der Anlagen bei geringem Unterhalt. 
Bitumen schiitzt vor vorzeitiger Korrosion und verlangert 
die Lebensdauer des Bauwerkes, so dafi es den gestellten 
Anforderungen vollauf gerecht wird und seinen be- 
stimmten Zweck erfiillt.



DIE STEUERERLEICHTERUNGEN 
FUR ERSATZBESCHAFFUNGEN

Eine zusam m enfassende Ubersicht Steuersyndikus Dr. jur. et rer. poi. Brónner, Berlin

A l l g e m e i n e s .  Die Gewahrung von Steuervergunsti- 
gungen fur Ersatzbeschaffungen ist nunmehr ab- 
schliefiend geregelt. Die Steuerbefreiungen verdienen 
sowohl mit Rucksicht auf die steuerlichen Auswirkungen 
fur den einzelnen Steuerpflichtigen wie auf ihre Be
deutung fur die Volksgemeinschaft im Rahmen des 
Arbeitsbeschaffungsprogramms der Reichsregierung be
sondere Beachtung. Sie kommen auch fur die f r e i e n 
B e r u f e in Betracht.
Die Steuervergunstigungen sind nicht in allen Fallen 
die gleichen. Bei den Ersatzbeschaffungen insbesondere 
fur das f r e i b e r u f l i c h e  A n l a g e k a p i t a l  ist die 
v o l l e  A b s e t z u n g  der Ausgaben im Jahre der Neu- 
anschaffung zugelassen, die sonst wahrend der Jahre 
der Nutzungsdauer des Ersatzgegenstandes abzu- 
schreiben waren.
Bei E r s a t z b e s c h a f f u n g e n  von Geraten und son- 
stigen beweglichen Gegenstanden des freiberuflichen 
Anlagekapitals, die in der Zeit vom 1. Juli 1933 bis zum 
31. Dezember 1934 vorgenommen werden, sind die 
A u f w e n d u n g e n i n v o l l e r H ó h e  vom einkommen- 
(kórperschaft-) und gewerbesteuerpflichtigen Gewinn im 
Jahre der Anschaffung absetzbar.
D ie  b e g u n s t i g t e n  S t e u e r p f l i c h t i g e n .  Die 
Ersatzbeschaffung muf} hier Gegenstande des Anlage
kapitals der A n g e h ó r i g e n  d e r  f r e i e n  B e r u f e  
betreffen. So kommen neben Gewerbetreibenden, 
Handwerkern, Landwirten usw. auch die Arzte (bei diesen 
z. B. Róntgenapparate, Diathermieapparate, Sauerstoff- 
apparate, Anlagen fur medizinische Bader oder dergl.), 
Rechtsanwalte usw. in Betracht.
1. W e l c h e  G e g e n s t a n d e  k ó n n e n  e r s e t z t  
w e r d e n ?  A l l e  b e w e g l i c h e n  k ó r p e r l i c h e n  
G e g e n s t a n d e  d e s  A n l a g e k a p i t a l s ,  selb- 
standige Gegenstande oder Teile von solchen. Aus- 
genommen sind neben Gebauden und sonstigen un- 
beweglichen Gegenstanden Tiere und alle Rechte, wie 
Patente usw.
B e i s p i e l s w e i s e  kommen fur die freien Berufe in 
Betracht Apparate, Werkzeuge, Kraftwagen und sonstige 
Fahrzeuge, Fernsprechanlagen, Ofen, Einrichtungs- 
gegenstande in den beruflich benutzten Raumen, wie 
Schranke, Tische, Schreibmaschinen, Teppiche, Heizungs- 
anlagen usw. Bei den Geraten usw. ist es belanglos, 
ob sie ais wesentliche Bestandteile des Grundstucks 
oder Gebaudes anzusehen sind. Die Aufwendungen fur 
Hoch- und Tiefbauarbeiten scheiden aber grundsatz
lich bei den Steuererleichterungen aus.
2. In  w e l c h e r  W e i s e  h a t  d i e  E r s a t z 
b e s c h a f f u n g  z u  e r f o l g e n ?  Der neue Gegen- 
stand mul} einen bisher dem Betriebe dienenden s e i n e r 
G a t t u n g  n a c h  g l e i c h a r t i g e n  G e g e n s t a n d  
ersetzen. Unterschiede in Art, Technik, Giite, Preis, 
Grófle und Leistungsfahigkeit bleiben aufłer Betracht. 
Er muf} nun den g l e i c h e n  Z w e c k  wie der alte er- 
fullen (z. B. Ersatz einer Dampfmaschine durch einen 
Elektromotor). Eine V e r g r ó f i e r u n g  d e s  A n l a g e 
k a p i t a l s ,  insbes. der Zahl der Anlagegegenstande, 
darf n i c h t  die Folgę sein; der Ersatzgegenstand darf 
keinesfalls bisher durch Menschen oder Tiere verrichtete 
Arbeiten ersetzen. Wohl aber ist eine V e r g r ó f i e -  
r u n g  d e r  B e t a t i g u n g s m ó g l i c h k e i t e n  statt-

haft. Aus welchen Grunden der Ersatz erfolgt, ist gleich- 
gultig; so kann der neue Gegenstand auch aus der Ent
schadigung fur einen durch Feuer oder dergl. unbrauch- 
bar gewordenen bezahlt sein.
3. W a s  g e s c h i e h t  m i t  d e m  a l t e n  G e g e n 
s t a n d ?  Er muf} noch am 30. J u n i  1933 zum  f r e i 
b e r u f l i c h e n  A n l a g e k a p i t a l  gehórt, braucht 
ihm aber nicht bis zur Inbetriebnahme des neuen ge- 
dient haben.
B e i s p i e l :  Ein Gegenstand wird am 1. September 1933 
seiner Zweckbestimmung entzogen und am 15. Oktober
1933 durch einen neuen Gegenstand ersetzt. Die Unter- 
brechung vom 1. September bis 15. Oktober steht der 
Gewahrung von Steuerfreiheit fur den neuen Gegen
stand nicht entgegen.
Der a l t e  G e g e n s t a n d  muft nach dem Ersatz aus 
dem Betriebe ausscheiden, braucht jedoch nicht ver- 
nichtet zu werden. Ein Verkauf darf aber nur zur Ver- 
schrottung oder Vernichtung erfolgen, die spatestens im 
Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklarung durchgefiihrt 
sein muft. Der Steuerpflichtige hat dariiber laut be- 
sonderer Verordnung dem Finanzamt eine Bescheinigung 
beizubringen.
4. W ie  muf }  d e r  n e u e  G e g e n s t a n d  b e - 
s c h a f f e n s e i n ?  Er muf} in D e u t s c h l a n d  (einschl. 
Saargebiet) h e r g e s t e l l t  sein. Die Herstellerfirma 
kann sich jedoch in auslandischem Besitz befinden. Die 
Stoffe fur die Herstellung kónnen auch aus dem Aus- 
lande bezogen sein, nicht aber der fertige Gegenstand 
oder die Mehrzahl seiner Teile. Der Ersatzgegenstand 
mufl fabrikneu sein, darf also nicht bereits in Gebrauch 
gewesen sein. Belanglos ist jedoch, ob er in einem in- 
dustriellen oder handwerklichen, im eigenen oder einem 
fremden Betrieb hergestellt bzw. von einem solchen be
zogen ist.
Z e i t l i c h e  B e s c h r a n k u n g  d e r  S t e u e r -  
b e f r e i u n g .  Der neue Gegenstand muf} in der Zeit 
vom 1. Juli 1933 bis zum 31. Dezember 1934 angeschafft 
oder hergestellt sein. Bei Bezug des Gegenstandes von 
einem anderen muf} die Lieferung — auf den Zeitpunkt 
der Bestellung kommt es nicht an — in der Zeit nach 
dem 30. Juni 1933 und vor dem 1. Januar 1935 erfolgt 
sein. Der L i e f e r e r kann selbstverstandlich den Gegen
stand bereits vor dem 1. Juni hergestellt oder vorher 
fabrikneu (Lagerware) bezogen haben. Der Zeitpunkt 
der Herstellung spielt eine Rolle nur bei einer H e r 
s t e l l u n g  des Gegenstandes im e i g e n e n  B e 
t r i e b e  ; hier darf der Steuerpflichtige die Herstellung 
nicht vor dem 1. Juli 1933 vollendet haben. 
B e f r e i u n g  v o n  d e n  e i n z e l n e n  S t e u e r n .  Die 
volle Absetzung der Kosten ftir die Ersatzbeschaffung 
ist im Jahre der Anschaffung fur die E i n k o m m e n -  
bzw. K ó r p e r s c h a f t -  und die G e w e r b e -  
e r t r a g s t e u e r  in Wirtschaftsjahren zulassig, die in 
der Zeit vom 1. Juli 1933 bis zum 31. Dezember 1934 
enden. Eine Ermafligung der Umsatzsteuer, Vermógen- 
steuer, Aufbringungsumlage oder dergl. wird dagegen 
nicht gewahrt. Die steuerlichen Auswirkungen sind 
jedoch so bedeutend, daft Steuerpflichtige, die neue 
Gegenstande gebrauchen, die Gelegenheit mit Ruck
sicht auf die zeitliche Beschrankung zweckmafiig sofort 
durch Auftragserteilung wahrnehmen.
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DIE „NEUEN BAUHERREN"
Seit dem Ruckgang des Baues von Grofiwohnhausern 
ijberwiegt der Eigenhausbau, und damit ist eine Schicht 
von Bauherren aufgetaucht, die bisher zumeist ais Mieter 
in Erscheinung traten. Uberwiegend sind es Arbeiter, Klein- 
gewerbetreibende und Arbeitslose, die unter dem Druck 
einer bevorstehenden oder stattgehabten Exmittierung 
ihre einzige Zuflucht darin sehen, durch den Bau eines 
Eigenhauses — und sei es das allerbescheidenste — ihr 
Wohnbedurfnis zu befriedigen, ein Wohnbedurfnis, das 
Befriedigung erheischt, auch wenn nur 500 RM Baukapital 
aufzutreiben sind. Das ehrenwerte Entwurfsbiiro und 
Baugeschaft mufi nun einem Bauherrn mit derart ge- 
ringem Eigenkapital klarmachen, dafi sich damit auf 
solider Basis ein Haus weder finanzieren noch kon- 
struieren lafit. Erblickt der Bauherr aufierdem den Buro- 
apparat, dessen Spesen von seinen Baukosten bestritten 
werden sollen, oder setzt ein Architekt bei ihm noch die 
Kenntnis der Gebuhrenordnung stillschweigend voraus und 
erschreckt ihn mit einer Forderung fur Anfertigung eines 
Entwurfes, dann kann man verstehen, wenn der Bauherr 
um alles, was nach Architektur und Bauwirtschaft aussieht, 
einen grofien Bogen macht und sich an jene zweifelhaften 
Existenzen wendet, die vorgeben, ihm helfen zu wollen. 
Die Gefahren, denen der Eigenheimsiedler dabei aus- 
gesetzt ist, hat der „Verband der Baugeschafte von Grofi- 
Berlin" kurzlich auf einer von seiner Fachgruppe fur Eigen
hausbau und der Schutzgemeinschaft gegen Kredit- und 
Bauschwindel veranstalteten „Studienfahrt ins Schwindel- 
land Grofi-Berlins" einer grofien Teilnehmerschaft vor- 
gefiihrt. Diese Gefahren sind mit den Worten der Ver- 
anstalter:
1. Zwiespalt zwischen kleinem Eigenkapital und grofien 
Bauwunschen.
2. Der gefallige Unternehmer („Zahlen Sie man an, dann 
gehts morgen los, das andere Geld findet sich schon").
3. Der Finanzierungskunstler („Den Bau móchte ich sehen, 
den ich nicht finanziere" . . .  mit dem Mund und gegen 
Unkostenersatz).
4. Der billige Mann (drei Wochen nach Baubeginn: 
„. . . ick habe mir wohl verrechnet; mit dem Geld bin ick 
fertig, mit dem Bau noch lange nicht").
5. Der Kreditautomat und die glaubigen Siedler 
(„Tausend Mark werfen Sie ein, sechstausend kommen in 
vier Wochen heraus").
6. Stehauf-Firmen (jedes Geschaftsjahr schliefit mit dem 
Offenbarungseid; im Fruhjahr leisten vertrauensselige 
Siedler zur W iedereróffnung neue Anzahlungen. Die 
ersten Hauser werden flo tt fertig, die andern?).
7. Pompóse Firmennamen sind Spezialitat im Kleinhaus- 
bau („Reichsverbande", „N ationa le  Bundę", „Reichs- 
arbeitsausschusse", „Arbeitsbeschaffungsstellen", „Reichs- 
zentralen", und nichts dahinter ais einige Leute, die das 
Geld der Siedler lockt).
8. Der Reinfall einer Berliner Vorortgemeinde („W ir sind 
erfreut, mit Hilfe des Reichsverbandes der Siedler und

Kleingartner unseren Siedlern billige Hypotheken usw. . ." 
Die Ermittlung ergab: Geschaftsstelle des „Reichsver- 
bandes" ein tageweise ermietetes, móbliertes Zimmer bei 
einem Schneider).

9. Hausbesitzer, die im Keller wohnen, Unterstande, 
Sorgenhauser und vieles mehr.
Diese Listę la fit sich erganzen durch gerissene Machen- 
schaften der „Finanzierungsburos", wie: Suggerieren ge- 
fahrlicher Vertrage, Umwandeln von Wucherzinsen in eine 
Wechselschuld, um einer eventuellen Zinssenkung zu ent- 
gehen, und sie wird gekrónt durch den Mifibrauch der 
nationalen Symbole, wodurch das blinde Vertrauen ent- 
tauscht werden kann, das die Siedler der Fuhrung ent- 
gegenbringen.
So wie die hergebrachte Bauwirtschaft sich noch nicht 
den Verhaltnissen der neuen Bauherrschaft angepafit hat, 
sind auch die behórdlichen Vorschriften erneuerungs- 
bedurftig. Wenn der Siedler, immer unter dem Druck der 
Notwendigkeit stehend, auf einem Grundstuck bauen 
mufi, auf dem er die Bauerlaubnis nur gegen Bezahlung 
einer Anliegergebuhr bekommt, die 150 oder 170 RM fiir 
den laufenden Meter Strafienfront betragt, diese Front 
aber unglucklicherweise 50 oder 100 m lang ist, so kann 
er diese Gebiihr nicht leisten und ist eben gezwungen, 
eine Wohnlaube zu erstellen, die bis zur Traufe hóchstens
3 m, bis zum First bei 40 qm Grundflache 4,50 m hoch ist. 
Nachdem Tausende solcher „Schlag-auf-den-Kopf"-Hauser 
zu dauernder Verunzierung des Berliner Randgebietes 
entstanden sind, hatte man die geniale Idee, die ein- 
malige Anliegerleistung vermittels einer Pflasterkasse in 
eine dauernde monatliche Belastung von beispielsweise 
7,50 RM umzuwandeln und den Siedler aus der Schere 
der beiden hemmenden Verordnungen zu befreien. Auch 
die Rechtsprechung schutzt vielfach den Unternehmer, der 
die Unkenntnis des Siedlers unlautererweise ausbeutet. 
Im Norden Berlins gibt es eine Siedlung auf Bauernpacht, 
dereń Grund 10 Pf/qm wert ist, aber gegen 12 bis 20 Pf 
jahrlichen Pachtzins auf 15 Jahre an die Siedler verpachtet 
ist. Da das Gelande keine Bauerlaubnis besitzt, stehen 
dort nur Wohnlauben. Es entsteht die Frage, was ge- 
schieht, wenn nach 15 Jahren der Verpachter sagt: Sie 
sitzen jetzt auf Baugrund, der 4 RM/qm kostet? 120 000 Par- 
zellen gibt es um Berlin, auf denen man Hauser erbauen 
w ill, aber aus geldlichen oder behórdlichen Hindernissen 
nicht bauen kann.
So wie in Berlin werden die Dinge vermutlich in den 
meisten anderen Grofistadten liegen. Uberall ist es der 
„neue Bauherr", der der Fuhrung bedarf, wenn nicht wert- 
vollste Volkskrafte fehlgeleitet werden sollen. Es ist ver- 
dienstlich, dafi in obenerwahnter Studienfahrt das Pro
blem aufgeworfen wurde und dafi dadurch die ent
sprechend geschulte Fachwelt und die Behórde den 
W illen bekundete, diese Volksgenossen unter allen Um
standen mit Behausungen zu versehen.

W alter Neuzil, Berlin

WIRTSCHAFTSUMSCHAU
Arbeitsmarkt
O s t p r e u f i e n .  Im Rahmen der regierungsseitigen 
Hilfsaktion fiir Ostpreufien verdienen die Erórterungen 
iiber eine verstdrkte Industrialisierung Ostpreufiens be- 
sondere Beachtung. Man spricht von einem „ostpreufii- 
schen Wurttemberg". Der Industrialisierungsplan soli dar

auf aufgebaut werden, dafi durch allgemeine Lasten- 
senkungen von seiten des Reiches die Produktionskosten 
in Ostpreufien in einem solchen Mafie unter den Durch
schnitt des Reiches sinken, dafi dadurch ein Teil der Pro
duktion entsprechend nach Osten verlagert wird. Das 
wirtschaftliche Fundament dieses Programms erhalt da-
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durch eine besondere Festigung, dafi Ostpreufien ein 
Vorlieferungsrecht vor den anderen Teilen des Reiches 
erhalt, um auf diese Weise die Abnahme der Industrie- 
produkte zu gewahrleisten. Die óffentliche Hand soli 
ferner móglichst langfristige Lieferungsvertrage ab- 
schliefien, damit eine Kreditunterlage móglich ist. Natur- 
lich kann es sich bei der Auswahl der in Betracht kom
menden Unternehmungen nur um solche Betriebszweige 
handeln, dereń Lebensbedingungen im Osten des Reiches 
eine befriedigende naturliche Grundlage finden. 
K r e d i t b e w i l l i g u n g e n  d e r  O e f f a .  In der 
letzten Kreditausschufisitzung der Deutschen Gesellschaft 
fur óffentliche Arbeiten wurden weitere Darlehnsantrage 
im Betrage von rund 25 Mili. RM bewilligt. Davon ent- 
fallen 4 Mili. RM auf den Weiterbau des Mittelland
kanals und weitere 2,2 Mili. RM auf die Inangriffnahme 
der Arbeiten am Elster-Saale-Kanal (Siidfliigel des Mittel
landkanals). Unter anderem entfallen auf Sachsen Dar
lehen in Hóhe von 5,4 Mili. RM; davon erhalten die 
Dresdner Gas-, Wasser- und Elektrizitatswerke 2,2 M il
lionen RM und die Stadt Leipzig rund 1,8 Mili. RM. Fiir 
die Brucke bei Krefeld-Uerdingen wurden rund 1,8 M il
lionen RM, fiir Baden rund 2,2 Mili. RM und fiir  Thiiringen 
600 000 RM bewilligt.
S c h w a r z a r b e i t .  Gegen die Schwarzarbeit wurde 
in Essen eine grofie Polizeiaktion mit Hilfe von 2500 SA- 
Leuten durchgefuhrt, in dereń Verlauf 455 Personen 
wegen Unterstutzungsbetruges und Schwarzarbeit fest- 
gestellt wurden, von denen 151 unberechtigt Unterstiitzung 
erhielten. In 53 Fallen hat sich ergeben, dafi die Arbeit- 
nehmer nicht ordnungsgemafi versichert waren.

K a p ita lm a rk t
100 M i l i .  RM R e i c h s b i i r g s c h a f t e n .  Das Reichs- 
kabinett hat den Hóchstbetrag, den die jeweiligen Biirg- 
schaftsverpflichtungen auf Grund der Verordnung des 
Reichsprasidenten zur Sicherung von Wirtschaft und 
Finanzen vom Dezember 1930 — Ubernahme von Biirg- 
schaften zugunsten des Kleinwohnungsbaues — nicht 
iiberschreiten diirfen, fiir das Rechnungsjahr 1933/34 auf 
100 Mili. RM festgesetzt.

B a u s p a r k a s s e n .  Nach einer iiberschlaglichen 
Schatzung betragt die Gesamtsumme der in Deutsch
land abgeschlossenen Bausparvertrage 3,5 Mrd. RM. Da- 
von wurden bis Ende 1932 etwa 500 Mili. RM zugeteilt.

Industrieberich te
K a l k i n d u s t r i e .  Insgesamt ist festzustellen, dafi im 
Juni 1933 im Verhaltnis zum Juni 1932 bei Branntkalk eine 
Steigerung von 13 v. H. eingetreten ist. Bei Kalkrohsteinen 
ist ein kleiner Ruckgang von etwa 3 v. H. festzustellen, 
wahrend beim kohlensauren Kalk eine Absatzbelebung 
um 32 v. H. eingetreten ist. Die Halbjahresiibersicht von 
Januar bis Juni 1933 zeigt gegenuber 1932 eine durch- 
schnittliche Steigerung des Absatzes um 24 v. H. Es ent
fallen auf die Eisen- und Stahlindustrie 25 v. H., auf die 
Landwirtschaft 27 v. H., auf die Bauwirtschaft 19 v. H. und 
auf die Verbrauchergruppen des Kalkstickstoffes 33 v. H. 
Westfalische Weifikalkindustrie: In einer Versammlung 
der Weifikalkwerke im Wirtschaftsgebiet Westfalen 
wurde der Zusammenschlufi aller W eifikalk herstellenden 
Werke herbeigefiihrt. Durch diese Vereinbarung ist ein 
Preiskampf beigelegt worden. Die Preisregelung ist in 
der Weise getroffen, dafi der feste Zusammenschlufi 
nicht etwa zu einer Preiserhóhung, sondern im Gegenteil 
zu einer Preisermafiigung gegeniiber den friiheren Listen- 
preisen gefuhrt hat.

Z e m e n t i n d u s t r i e .  Der Versand an Zement hat sich 
von 344 0001 im Juni auf 366 0001 im Juli erhóht. Im Juli

1932 hatte der Zementversand 330 0001 und im Juli 1931 

452 0001 betragen.
P f l a s t e r s t e i n  - u n d  S c h o t t e r i n d u s t r i e .  Da
durch, dafi durch das umfangreiche Strafienbauprogramm 
der Reichsregierung die Offentlichkeit auf die Bedeutung 
dieses Wirtschaftszweiges hingewiesen worden ist, durfte 
ein Hinweis auf die Lage des deutschen Steinstrafien- 
baues interessieren. Es ist festzustellen, dafi der Be- 
schaftigungsgrad der Pflasterstein- und Schotterindustrie, 
der, an der Leistungsfahigkeit der Werke gemessen, in 
den Jahren 1927 bis 1930 durchschnittlich 60 bis 70 v. H. 
betrug, aufierordentlich stark zuriickgegangen ist. Es 
konnten nur noch 20 bis 22 v. H. der Belegschaft der vor- 
genannten Jahre mit Arbeit beschaftigt werden. Dies ist 
um so bedauerlicher, ais gerade der Steinstrafienbau in 
der Lage ist, volkswirtschaftlich und sozialpolitisch grofie 
Aufgaben zu erfullen. Allein der Umstand, dafi in den 
Materialkosten ein Lohnfaktor von 60 bis 70 v. H. steckt, 
zeigt die umfangreiche Anwendung der Handarbeit, die 
Beschaftigungsmóglichkeit von Arbeitskraften und somit 
die grofien Vorteile in arbeitsmarktpolitischer Hinsicht. 
Die Herstellung von 1 qm Steinpflasterstrafie beansprucht 
unter Berucksichtigung der unmittelbaren und mittelbaren 
Lóhne ein Tagewerk, gibt also einem Arbeiter Verdienst 
und Brot fiir  einen Tag.
D a c h p a p p e n i n d u s t r i e .  Auf einer Sitzung der 
Gruppen Berlin, Brandenburg, Pommern, Grenzmark, 
Mecklenburg des Reichsverbandes Deutscher Dachpappen- 
fabrikanten sind Preisfestsetzungen besprochen worden, 
um der katastrophalen Entwicklung auf dem Dachpappen- 
markt Einhalt zu gewahren. Die Kalkulationen der neuen 
Preise sind auf normengemafier Ware aufgebaut und 
stellen in jeder Hinsicht gerechte Preise dar.
B a u h o I z. Nach den Ermittlungen des Instituts fiir Kon- 
junkturforschung hat sich fiir Kiefernschnittholz am Ber
liner Markt im ersten Halbjahr eine Preiserhóhung von 
1,2 v. H. ergeben. Fiir kieferne Bauware nach Listen wurde 
frei W aggon Karlsruhe in demselben Zeitabschnitt eine 
Preiserhóhung von 9 bis 12 v. H. festgestellt, wahrend in 
Oberbayern eine Erhóhung der Verkaufspreise um 10 bis
12,5 v. H. ermittelt wurde. Leider liegen die Notierungen 
noch immer um mehr ais 40 v. H. unter den Bauholz- 
preisen von 1928 und haben auch die Vorkriegshóhe nicht 
erreicht.
H o l z v e r a r b e i t e n d e  I n d u s t r i e .  Mit Rucksicht 
auf die naturgemafi noch unzureichende Ausnutzung der 
Produktionskapazitat der Betriebe werden die Lasten 
durch Steuern, Sozialabgaben und allgemeine Unkosten 
immer noch ais sehr driickend empfunden. Auch die 
Mehrbelastung, die den Betrieben durch die Preufiische 
Stempelsteuernovelle auferlegt wurde, wirkt in diesem 
Falle weiter hemmend. Die erzielbaren Preise stehen 
nach wie vor in den meisten Branchen der Industrie nicht 
im Einklang mit den Selbstkosten. Es wird daher in zu- 
nehmendem Mafie die Fórderung erhoben, durch Bildung 
von Kartellen eine Aufbesserung der Preise auf ein ver- 
niinftiges Mafi zu ermóglichen. So sind z. B. in der Tisch-, 
Schlafzimmer- und Kleinmóbelindustrie Preiskonventionen 
gebildet worden. Die Mafinahmen der Reichsregierung 
durch Gewahrung von Ehestandsdarlehen haben sich 
bisher nicht voll auswirken kónnen, da der Handel mit 
Rucksicht auf die Hinausziehung der Darlehnsgewahrung 
mit Auftragen zuriickhalt.
E i s e n i n d u s t r i e .  Im Juni 1933 belief sich die Roh- 
eisenerzeugung im deutschen Zollgebiet auf 440 070 t 
gegen 423 744 t im Vormonat. Arbeitstaglich wurden im 
Durchschnitt im Juni 14 196 t erblasen, d. h. 0,5 v. H. mehr 
ais im Juni 1933. Im Siegerland sind zwei weitere Eisen- 
hiitten in Betrieb genommen worden.
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Bauen in Finnland

Die enge Verwandtschaft der nordischen Kulturen Wird 
dem Besucher Finnlands augenfallig. Das Stadtleben 
spielt allerdings in diesem schónen W ald- und Seen- 
lande, seiner Bodenbeschaffenheit wegen, eine weniger 
bedeutungsvolle Rolle. Nur etwa ein Funftel dei" Be- 
YÓlkerung haben ihr Auskommen aus Industrie, Handel 
und Verkehrswesen.

Trager der Wohnungsproduktion sind die Wohnungs- 
aktiengesellschaften, eine fur Finnland eigentumliche Art 
genossenschaftlicher, durch Gesetz geregelter Bau- 
tatigkeit. Die Mietwohnhauser sind in Helsingfors 
sechs- und achtgeschossig. Die aufieren Vorstadte 
sind in offener Bauweise, meist mit Eigenheimen aus Holz 
(in den Arbeitervierteln von auffallender Kleinheit), 
bebaut.

Der Anteil der Geschaftshauser am Neubauprogramm 
ist gering, da das Einzelgeschaft die Regel bildet. Da
gegen haben die Konsumgesellschaften in den letzten 
Jahren eine rege Bautatigkeit entwickelt.

Das Schulwesen Finnlands zeitigte eine Reihe neuer 
Bauten. Die in der Nachkriegszeit einsetzende Aus
nutzung der Wasserkrafte liefien einige Kraftwerke im

Seengebiet entstehen. Eine Reihe von Kirchen- und 
Krankenhausbauten entstanden in Helsingfors und in den 
Provinzen. Im óffentlichen Bauwesen ist der Neubau 
des Reichstagsgebaudes bemerkenswert.
Die Weltdepression ist naturgemafi auch am Bauwesen 
Finnlands nicht spurlos vorubergegangen, wenn auch 
die óffentliche Hand immer noch eine Reihe von- Bau- 
vorhaben zur Ausfuhrung bringt. Die Schulung der 
Unternehmerschaft ubernehmen die technischen Fach- 
schulen, die der Architekten die Technische Hochschule 
in Helsingfors. Die einheitliche Schulung bewirkt eine 
gewisse Geschlossenheit der Architektenschaft, die in 
einem, freie wie beamtete Architekten umfassenden 
Architektenverbande zum Ausdruck kommt.
Die grófieren Stadte haben eigene Architekten von 
gutem fachmannischen Ruf. Ein guter Teil der óffent
lichen Aufgaben, Kirchen, Krankenhauser, Banken und 
auf dem Lande auch Schulen, werden durch óffentliche 
Wettbewerbe einer Lósung zugefuhrt. Das fachliche 
Niveau der Architektenschaft ist sehr beachtlich und 
steht dem der anderen nordischen Lander nicht nach. 
Auswartige Fachleute werden ais Berater nur bei aufier- 
gewóhnlichen Aufgaben zugezogen.

Walzenwehr am Kraftwerk Imatra. G esta lte r: 
K- S. und Oiva Ka llio  (Aufnahme Boos, 
Helsingfors)
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'łiiimOe:

Ferienhcius. G estalter 
A inc M ars io -A a lto
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G arfenvorstadt Kapyla be i Helsingfors 
G esta lte r: M artti W alikangas

Sommerhaus in W illin ge  (siehe Bild links]

Die Durchfuhrung d e r B aua rbe iten  e r fo lg t meist im 
Akkord. Das H o lz  ais B austo ff u b e rw ie g t nach w ie  v o r 
bei landlichen Bauten und beim  K le inhausbau. Die 
stadtische Bauart ist massiv, m eist Z ieg e l, d ie  Zw ischen- 
decken fast ausschliefilich E isenbeton, g ro fie re  Bauten 
haufig in E isenbeton fachw erk. D achdeckung  verz ink tes 
Eisenblech und Z iege l. Bei la n d lich e n  Bauten und K le in- 
hausern d ie  a lte  S ch inde ldeckung . M o n u m e n ta lb a u te n  
verwenden fu r  d ie  Fassade e inheim ische, h e llfa rb ig e  
Granite, doch w e rde n  fu r  den inneren  A usbau  hin und 
w ieder auch deutsche M a rm o ra rte n  a n g e w a n d t. Aus 
Deutschland kommen fu r  N e u b a u te n  in F rage P ro fil- 
eisen, A rm aturen, W a n d p la tte n  und d ie  Erzeugnisse de r 
optischen und m echanischen Industrie .

O b e rb a u ra t K o n w ia rz , Breslau

Wohnhaus in  Helsingfors. G esta lte r: M artti 
W alika n ga s . lAufnahme Roos, Helsingfors)
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Geschaftshaus des Konsumvereins „E lan to". Gestalter.* Yaino Yahakallio

Krem atorium  in Helsingfors. MaOstab 1:500
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Gemeindehaus in W iborg . G esta lte r: Uno U llberg . (Aufnahme Adam, W ib o rg l

Krankenhaus Rotes Kreuz in Helsingfors. G esta lte r: Jussi Paatela

Sanatorium in Paimis. Gestalter: Alvar Aalto
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U n io n s b a n k  in  Helsingfors. G esta lte r: P. E. Blomstedt

Kraftwerk Imatra. G esta lter: K. S. und O iva  K allio. (Aufnahme Roos, Helsingfors)
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G etre idem uhle  und Siło in W ib o rg . G esta lter: Valde Aulanko und Erkki Huttunen
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