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B edeutung und V eran lassung  des G esetzes
Das von der Reichsregierung beschlossene neue Gesetz 
stellt die Wohnsiedlungsbewegung a u t  e i n e  v o l l -  
s t a n d i g  n e u e  G r u n d l a g e .  Es ist daher not
wendig, sich mit ihm und seinen Auswirkungen ausein- 
anderzusetzen.
Der Drang nach SeGhaftmachung auf eigener Scholle 
hat in jungster Zeit unter dem EinfluG der wirtschaftlichen 
Entwicklung, der Arbeitslosigkeit und einer inneren 
geistigen Umstellung weitester Schichten in Deutschland 
eine auGerordentlich starkę Entwicklung genommen. So 
ist die Siedlungsbewegung insbesondere in der Um- 
gebung der GroGstadte und in landschaftlich bevor- 
zugten Gegenden volkstiimlich geworden. Hierbei hat 
der Baustellenhandel zum Teil Gebiete ergriffen, die 
in Rucksicht auf Bodenbeschaffenheit, Verkehrslage, 
Wasser-, Licht-, und Kraftversorgung und zum Schutze 
des Landschaftsbildes niemals der Bebauung hatte zu
gefuhrt werden diirfen. Der Bevólkerungsaufbau bisher 
rein landlicher Gemeinden ist durch den Zuzug leistungs- 
schwacher Elemente aus der GroGstadt vielfach grund- 
legend verandert worden. Die Aufgaben dieser Ge
meinden, die óffentlichen Aufwendungen fiir  StraGen
bau, Versorgungsleitungen, Entwasserung, die Leistungen 
fiir  Kirche und Schule, polizeilichen Schutz und andere 
Zwecke sind in einem fiir  die Gemeinden untragbaren 
Umfang gewachsen. Die Siedier selbst haben die er- 
hoffte wirtschaftliche Grundlage haufig nicht gefunden 
und sind groGenteils der Arbeitslosigkeit und der óffent
lichen Fiirsorge anheimgefallen. Gegenden von groGer 
landschaftlicher Schónheit wurden zugunsten einiger 
Weniger fiir  die Allgemeinheit abgesperrt. Dies alles 
geschah, weil Ordnung und geregelte Form fehlten.
Die Siedlungsbewegung zu fórdern ist eine der wich
tigsten Aufgaben des Staates. Er muG nachdrucklicher, 
ais es bisher war, zur Ordnung eingreifen, wenn schwere 
Schadigungen der Siedier und der Allgemeinheit ver- 
mieden werden sollen. Er kann nicht zulassen, daG 
jeder Grundstiickseigentiimer seine Grundstucke nach 
Gutdiinken in Bauland aufteilt. Zu diesem Zwecke muG 
der Staat aber schon zu einem Zeitpunkt eingreifen, in 
dem bisher land- oder forstwirtschaftlich genutztes oder 
sonstiges Gelande in Teilgrundstiicke aufgeteilt werden 
soli. Nur dann kann der Kaufer davor geschiitzt wer
den, daG er in Unkenntnis der Verhaltnisse vermeint- 
liche Baugrundstiicke erwirbt, dereń Bebauung sich 
spater ais unmóglich oder unwirtschaftlich erweist. Die 
bestehenden landesrechtlichen Bestimmungen haben sich 
zur Abhilfe der oben geschilderten Mangel nicht ais

ausreichend erwiesen. Uberdies konnte, wie die Erfah- 
rung gezeigt hat, von ihnen meist erst zu einem Zeit
punkt Gebrauch gemacht werden, in dem die Aufteilung 
schon vollzogen war, die Bebauung also nicht mehr ver- 
hindert werden konnte. Die hier vorhandene Liicke zu 
schlieGen, ist der Zweck des neuen Gesetzes.

Die e inze lnen  B estim m ungen des Gesetzes
§ 1. Danach kann die oberste Landesbehórde, gegeb. 
Falles auch der Reichsarbeitsminister Gebiete, in denen 
eine starkę Wohnsiedlungstatigkeit besteht oder zu 
erwarten ist, zu Wohnsiedlungsgebieten erklaren, wenn 
anzunehmen ist, daG ohne besondere Ordnung der Be
siedlung das allgemeine Interesse oder das Wohl der 
Siedier beeintrachtigt wird. Das Gesetz soli somit nicht 
liickenlos im ganzen Reichsgebiet Anwendung finden, 
es will auch n u r  d ie  W o h n s i e d l u n g e n ,  nicht 
aber die rein landwirtschaftlichen Siedlungen erfassen. 
Gebiete mit uberwiegend landwirtschaftlicher Besied
lung oder mit geringer Siedlungstatigkeit diirfen ais 
Wohnsiedlungsgebiete nicht erklart werden. Hier muG 
es den ausfiihrenden Stellen móglich sein, mit den 
landesgesetzlichen Handhaben sowie mit Hilfe des 
R e i c h s s i e d l u n g s g e s e t z e s  vom 11.August 1919 
(R. G.-BI. S. 1429) und des G e s e t z e s  i i b e r  d i e  
N e u b i l d u n g  d e u t s c h e n  B a u e r n t u m s  vom
30. Juni 1933 (R. G.-BI. S. 517) MiGbrauche zu verhtiten. 
§ 2 bestimmt, daG fur ein Gebiet, das zum Wohnsied- 
lungsgebiet erklart wird, ein Plan aufgestellt werden 
muG, der die geordnete Nutzung des Bodens, insbeson
dere im Hinblick auf die Erfordernisse der Land- und 
Forstwirtschaft und der Industrie, des Verkehrs, der Be
bauung, des Luftschutzes, der Erholung und des Schutzes 
des Heimatbildes in den Grundziigen regelt, d. h. ein 
W i r t s c h a f t s p l a n .  Dieser muG mit den entspr. 
Planen der angrenzenden Gebiete in Einklang stehen. 
Die oberste Landesbehórde oder die von ihr bestimmte 
obere Verwaltungsbehórde kann die Anderung des 
Planes verlangen, wenn das Gemeinwohl es fordert. 
Das gleiche Recht steht dem Reichsarbeitsminister zu, bei 
Fragen des Verkehrs dem Reichsverkehrsminister, der 
Landwirtschaft dem Reichsminister fiir  Ernahrung u. Land- 
wirtschaft; die oberste Landesbehórde ist zu hóren. 
Entscheidungen im Sinne des Gesetzes kónnen nur dann 
zweckmaGig getroffen werden, wenn die Grundzuge 
fiir  die Nutzung des gesamten Siedlungsgebietes plan- 
maGig feststehen. Es kann nicht einzelnen, in Sied- 
lungsgebieten liegenden Gemeinden iiberlassen werden, 
ihrerseits Piane aufzustellen, die vielleicht keine Riick-
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sicht auf die angrenzenden Gemeindegebiete nehmen. 
Die Gemeinden eines Siedlungsgebietes bilden in dieser 
Frage eine untrennbare Einheit, die wieder Rucksicht 
nehmen mufi auf die Piane der angrenzenden Gebiete. 
Das Gesetz trifft k e i n e  B e s t i m m u n g e n  u b e r  
d i e  A u f s t e l l u n g  d e r  W i r t s c h a f t s p l a n e .  
Bestehende landesrechtliche Bestimmungen sollen wohl 
Geltung behalten. Solche bestehen allerdings z. Zt. nur 
in einigen Landern: so in B a y e r n  in der Verordnung 
vom 2. Nov. 1926, in T h u r i n g e n  in der Landesbau- 
ordnung vom 2. Sept. 1930, in H a m b u r g  im Landes- 
planungsgesetz vom 2. Nov. 1930, in S a c h s e n  im 
Baugesetz vom 22. Juli 1932. Vielfach werden aus
reichende Plangrundlagen vorhanden sein, vor allem in 
solchen Gebieten, fiir  die Landesplanungsverbande oder 
ahnliche Einrichtugen bestehen. Neue landesrechtliche 
Regelungen hinsichtlich der Landesplanung sollen nicht 
erfolgen, da dieses Gebiet in absehbarer Zeit eine reichs- 
rechtliche einheitliche Regelung erfahren durfte.
§ 3 Abs. 1 verlangt, dafi im Wirtschaftsplane zur Be- 
siederlung geeignete Flachen in ausreichendem Umfang 
ais Wohn- und Siedlungsflachen vorgesehen sein mussen. 
Dabei ist es unzulassig, ausschliefilich oder uberwiegend 
gemeindeeigene Grundstiicke ais Wohn- und Siedlungs- 
flache vorzusehen, wenn anderes vielleicht giinstiger ge- 
legenes und sogar billigeres Gelande vorhanden ist.
§ 3 Abs. 2 ordnet an, dafi ais Wohn- und Siedlungs
flachen solche Grundstucke nicht vorgesehen werden 
sollen, dereń Erschliefiung unwirtschaftliche Aufwen- 
dungen fiir  Strafien und andere Verkehrseinrichtungen, 
Versorgungsleitungen, Entwasserungsanlagen, Schulver- 
sorgung, Polizei- und Feuerschutz oder sonstige óffent- 
liche Aufgaben erforderlich machen oder dereń Be- 
nutzung besondere wirtschaftliche Schwierigkeiten fiir  die 
Bewohner zur Folgę haben wiirde.
Diese Gesichtspunkte waren allerdings schon bisher fiir 
jede Planung richtunggebend, sie entbehrten aber te il
weise der gesetzlichen Festlegung.
§ 4 . G e n e h m i g u n g s p f l i c h t i n  folgenden Fallen. 
Die Teilung eines Grundstucks, die Auflassung eines 
Grundstiicks oder Grundstijckteils sowie jede Verein- 
barung, durch die einem Anderen das Recht zur Nutzung 
oder Bebauung eines Grundstiicks oder Grundstiickteiles 
eingeraumt wird, bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Ge- 
nehmigung der zustandigen Behórde.
In solchen Fallen, in denen das Rechtsgeschaft auch der 
Genehmigung nach der Bekanntmachung iiber den Ver- 
kehr mit landwirtschaftlichen Grundstiicken vom 15. Marz 
1918 (RGBI. S. 123) bedarf, miissen die Voraussetzungen 
fiir  die Genehmigung auch nach dieser Bekanntmachung 
erfiillt sein. DerErteilung einer besonderen Genehmigung 
nach dieser Bekanntmachung bedarf es dann nicht mehr. 
Die Rechtsgeschafte erhalten somit rechtliche Wirksamkeit 
erst mit der Erteilung der Genehmigung. Ais vertrag- 
liche Vereinbarung, die ein Verfiigungsrecht iiber Teile 
eines Grundstiickes einraumt, ist insbesondere der Ver- 
kauf, eine Vereinbarung, die ein Gebrauchsrecht ein
raumt, namentlich die Verpachtung anzusehen, weil er- 
fahrungsgemafi gerade hierbei Umgehung móglich ist.
§ 4 regelt die Z u s t a n d i g k e i t  d e r  B e h ó r d e n :  
Zustandige Behórde ist, soweit landesrechtlich nicht an
deres bestimmt wird, die untere Verwaltungsbehórde, in 
dereń Bezirk das Grundstuck oder sein grófierer Teil liegt. 
Im Zweifel Bestimmung durch oberste Landesbehórde. 
R e i c h  und La n d e r  bedurfen der Genehmigung nicht, 
bei ihren eigenen oder von ihnen verwalteten Grund
stiicken ist jedoch der zustandigen unteren Behórde Ge- 
legenheit zur Aufierung zu geben. Hat diese Bedenken 
und kommt Einigung nicht zustande, so entscheidet fiir das

Reich der Reichsarbeitsminister, im ubrigen die fiir  die 
Landesplanung zustandige oberste Landesbehórde.
Durch Vereinbarungen iiber fiskalische Grundstiicke 
kónnen also nicht bestehende Planungen gestórt werden. 
§ 5. G e n e h m i g u n g s p f l i c h t  b e s t e h t  n i c h t :
1. wenn das Grundstuck oder der Grundstucksteil dem Inhaber eines 
landw irtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gartnerischen Betriebes 
oder e iner vorstadt. K leinsiedlung zu Zwecken des Betriebes oder 
der K leinsied lung, nicht aber zum Zwecke der Bebauung uberlassen 
w erden s o li;
2. wenn fu r das Grundstuck oder den Grundstucksteil schon fruher 
e ine Teilungsgenehm igung nach § 4 e rte ilt w ar (Verkauf oder Ver- 
pachtung der T e ilpa rze llen  aber erst spater e r fo lg t ) ;
3. bei Rechtsgeschaften, d ie  im Rahmen eines Siedlungsverfahrens im 
Sinne des Reichssiedlungsgesetzes vom 11. August 1919 (RGBI. S. 1427) 
und des Gesetzes uber d ie  N eub ildung deutschen Bauerntums vom 
14. Juli 1933 (RGBI. S. 517) vorgenommen werden.

D a s  G e s e t z  w i l l  o f f e n s i c h 11 i c h d e n  Um-  
f a n g  d e r  G e n e h m i g u n g e n i n m ó g l i c h s t  
e n g e n  G r e n z e n  h a l t e n .  Ziff. 3 geht dabei von 
der Voraussetzung aus, dafi hier den Erfordernissen be- 
stehender Planungen ohnehin Rechnung getragen wird, 
da ja alle landwirtschaftlichen Siedlungen im Sinne des 
Reichs-Siedlungsgesetzes nach Mafigabe des Landes- 
rechtes der Mitwirkung einer Landesbehórde bedurfen.
§ 6 Abs. l . V e r s a g u n g  d e r  G e n e h m i g u n g  soli 
nur erfolgen, wenn anzunehmen ist, dafi auf dem Grund
stuck oder dem Grundstucksteil bauliche Anlagen errichtet 
werden sollen, und wenn die Bebauung dem Wirtschafts- 
plan widersprechen wiirde oder wenn die in § 3 Abs. 2 
genannten Hinderungsgriinde vorliegen; ferner nach 
Abs. 2 solange nach der Erklarung eines Gebietes zum 
Wohnsiedlungsgebiet der Wirtschaftsplan noch nicht auf- 
gestellt ist; jedoch nur dann, wenn anzunehmen ist, dafi 
Grundstiicke oder Grundstucksteile, die fiir die Besiedlung 
ungeeignet sind (§ 3 Abs. 2), bebaut werden sollen.
Die Genehmigung soli also versagt werden, wenn die 
Bebauung an sich móglich ist, aber dem Wirtschaftsplan 
widersprechen wurde. Da nach § 5 Ziff. 1 der gesamte 
Land- und forstwirtschaftliche Grundstiicksverkehr und der 
Verkehr mit Grundstiicken fiir die Zwecke gartnerischer 
Betriebe oder vorstadtischer Kleinsiedlungen von der 
Genehmigungspflicht ausgenommen ist, sofern keine Be
bauung beabsichtigt ist, wird im Zweifel angenommen 
werden kónnen, dafi in allen ubrigen Fallen die Be
bauung Zweck der vertraglichen Vereinbarung ist. Der 
zur Einholung der Genehmigung Verpflichtete kann je
doch den Gegenbeweis fuhren.
§ 7 Abs. 1 sieht vor, dafi die G e n e h m i g u n g  an 
b e s t i m m t e  A u f l a g e n  g e k n i i p f t  w e r d e n  
k a n n .  Besonders an die Verpflichtung des Grundstiicks- 
eigentumers, fiir óffentliche Strafien, Platze, Freiflachen 
oder f iir  den sonstigen óffentlichen Bedarf Flachen in 
angemessenem Umfang, jedoch hóchstens bis zu 25 v. H. 
der Gesamtflache des Grundstiicks bei offener, bis zu 
35 v. H. bei geschlossener Bauweise, schulden-, lasten- 
und kostenfrei an die Gemeinde zu iibereignen oder an 
Stelle der Ubereignung einen entspr. Geldbetrag zu 
zahlen. Die Gemeinde darf das iibereignete Land oder 
den Geldbetrag lediglich zu den bezeichneten Zwecken 
verwenden; ein Austausch der Flachen oder ihre Ein- 
beziehung in eine Umlegung ist zulassig.
Es ist nicht unbillig von Demjenigen, der ein Grundstiick 
zum Zwecke der Bebauung aufteilt, die wenigstens teil
weise Bereitstellung des fiir  den Gemeinbedarf erforder- 
lichen Gelandes zu verlangen. Der Umfang dieses Be- 
darfs mufi dabei angemessen, also in móglichst engen 
Grenzen gehalten sein. Die Hóchstsatze von 25 bzw. 
35 v. H. fiir die unentgeltliche Abtretung entsprechen im 
wesentlichen der bisherigen Praxis in grofien Teilen des 
Reiches. Der Hóchstsatz von 25 v. H. wird in den Wohn-
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siedlungsgebieten die Regel sein, da eine geschlossene 
mehr ais zweigeschossige Bebauung meist nur in den 
Ortskernen und in grófleren Gemeinden zugelassen sein 
w ird. In P r e u f i e n  war, auch schon in der Vorkriegs- 
zeit, ein Satz bis zu 30 oder 35 v. H. iiblich; das preu- 
flische Umlegungsgesetz vom 28. Juli 1902 (lex Adickes) 
sieht Satze bis zu 35 bzw. 40 v. H. fiir Straflen und Platze 
vor, das b a y e r i s c h e  Gesetz iiber die Erschlieflung 
von Baugelande vom 4. Juli 1923 bis zu 35 v. H. fiir den 
Gemeinbedarf, das w i i r t t e m b e r g .  Gesetz iiber die 
Erschlieflung von Bauland durch Umlegung vom 28. Febr. 
1926 bis zu 30 v. H. nur fiir Verkehrsflachen.
Ob die Clbereignung der benótigten Flachen oder er- 
satzweise Zahlung eines entspr. Geldbetrags erfolgen 
soli, entscheidet die genehmigende Behórde, nicht der 
Parzellierende. Sie kann auch fiir  einen Teil Abtretung, 
fur einen anderen Teil Geldzahlung verlangen.
§ 7 Abs. 2. Hiernach kann die Genehmigung im Falle 
des Verkaufes, der Verpachtung usw. auch von einer 
angemessenen P r e i s b i l d u n g  abhangig gemacht 
werden. Auch diese Vorschrift ist nach den Erfahrungen 
der Praxis notwendig. Die Genehmigung der Parzel- 
lierung soli kein Freibrief zur Ausbeutung der Sied- 
lungslustigen sein. Der angemessene Preis, der verlangt 
werden kann, gibt durchaus die Móglichkeit, berechtigte 
Kosten einzubeziehen und wirtschaftlich vertretbare 
Forderungen anzuerkennen.
§ 7 Abs. 3 gibt die Móglichkeit, auch in jenen Fallen, 
in denen die Bebauung dem Wirtschaftsplan widerspricht, 
die Genehmigung unter der Auflage zu erteilen, dafl 
der Antragsteller die in § 3 Abs. 2 bezeichneten Hinde- 
rungsgrunde beseitigt. Dies wird ihm in vielen Fallen 
móglich sein, insbesondere dadurch, dafl ein Auftei- 
lungsplan mit dem Wirtschaftsplan in Einklang gebracht 
wird oder dafl Flachen, fiir  die im Wirtschaftsplan eine 
Besiedlung nicht vorgesehen ist, fur die Besiedlung unter 
entsprechenden Bedingungen freigegeben werden. Das 
óffentliche Interesse darf in diesen Fallen aber keines- 
falls gefahrdet werden. Von der bedingten Genehmi
gung wird hauptsachlich auch Gebrauch gemacht wer
den kónnen, wenn die Versagung fiir den Grundstucks- 
eigentiimer einen erheblichen Schaden bedeuten w iirde; 
ein entgangener Gewinn darf hierbei jedoch wohl nicht 
ais wirtschaftlicher Schaden gelten.
§ 8 enthalt V e r f a h r e n s v o r s c h r i f t e n  : Soli die
Genehmigung versagt oder unter einer Auflage erteilt 
werden, so sind die Beteiligten, soweit tunlich, zu hóren. 
Es steht jedem Beteiligten binnen zwei Wochen seit der 
Bekanntgabe der Entscheidung an ihn die Beschwerde 
zu. Die Entscheidung uber die Beschwerde ist endgiiltig. 
Die Beschwerde ist also eine befristete Verwaltungs- 
beschwerde. Die standigen Beschwerdestellen werden 
durch Ausfiihrungsvorschriften der Lander bestimmt. Die 
Lander kónnen fiir zweifelhafte oder besonders schwer- 
wiegende Falle die Entscheidung der obersten Landes- 
behórde vorbehalten; dann hat die Beschwerdeinstanz 
die Sache ohne Entscheidung, jedoch mit gutachtlicher 
Auflerung der obersten Landesbehórde abzugeben.
§ 9 regelt die K o s t e n f r a g e :  Hiernach ist das Ver-
fahren im ersten Rechtszuge — also das eigentliche Ge- 
nehmigungsverfahren — kostenfrei, in der Beschwerde
instanz dagegen kónnen Kosten (Gebiihren und Aus- 
lagen) in Ansatz gebracht werden.
§ 10 sieht vor, dafl die E r f i i l l u n g  d e r  A u f l a g e n  
des Genehmigungsbescheides im V e r w a l t u n g s -  
w e g e erzwungen werden kónnen.
Das setzt die Annahme der Bedingungen voraus. Die 
Lander kónnen in den Ausfiihrungsbestimmungen die 
Wirksamkeit des Genehmigungsbescheides von der An

nahme oder auch von der Erfiillung der Bedingungen 
innerhalb einer bestimmten Frist abhangig machen.
§ 11 regelt die Obereinstimmung des G r u n d b u c h e s  
mit den Entscheidungen der Verwaltungsbehórde.
Das Grundbuchamt darf auf Grund eines nach § 4 Abs. 1 
genehmigungspflichtigen Rechtsvorganges eine Eintra- 
gung im Grundbuch erst vornehmen, wenn der Geneh- 
migungsbescheid vorgelegt oder durch eine Bescheini- 
gung der Genehmigungsbehórde nachgewiesen ist, dafl 
es einer Genehmigung nicht bedarf.
Ist auf Grund eines nicht genehmigten Rechtsvorganges 
eine Eintragung im Grundbuch erfolgt, so kann die zu- 
standige Behórde, falls nach ihrem Ermessen die Geneh
migung erforderlich war, das Grundbuchamt um die 
Eintragung eines Widerspruches ersuchen. § 54 Abs. 1 
der Grundbuchordnung bleibt unberiihrt.
Ein nach Abs. 2 eingetragener Widerspruch ist zu 
lóschen, wenn die Genehmigungsbehórde darum er- 
sucht, oder wenn die Genehmigung erteilt ist.
§ 12 s c h l i e f t t  E n t s c h a d i g u n g e n  aus .
Die Vorschriften dieses Gesetzes waren in der Praxis 
nicht durchfiihrbar, wenn an sie irgendwelche Entschadi- 
gungsforderungen geknupft werden konnten. Die Móg
lichkeit, dafl die Maflnahmen ais zur Entschadigung ver- 
pflicht. E n t e i g n u n g e n  im Sinne des Art. 153 der 
Reichsverfassung angesehen werden konnten, ist immer- 
hin vorhanden. Das wird ausdriicklich ausgeschlossen.
§ 13. W e i t e r g e h e n d e  l a n d e s r e c h t l i c h e  
B e s t i m m u n g e n  b l e i b e n  u n b e r i i h r t .
§ 14 raumt dem Reichsarbeitsminister die Befugnis ein, 
zur Ausfuhrung dieses Gesetzes Rechtsverordnungen 
oder allgemeine Verwaltungsvorschriften zu erlassen, 
andernfalls kónnen die obersten Landesbehórden das tun.

SchluBbem erkung
Das neue Siedlungsgesetz trifft die deutschen Lander 
nicht unvorbereitet. Im Ruhrgebiet, im mitteldeutschen 
Braunkohlengebiet, fur Hamburg, Bremen, Munchen, 
Nurnberg, Dresden, Leipzig, Frankfurt am Main und fiir 
viele andere Stadte bestehen eingehende Flachen- 
nutzungsplane. Fiir die Gebiete mit hervorragender 
landschaftlicher Bedeutung, so fiir das Alpenvorland 
und die deutschen Mittelgebirge, fiir  die Oferstrecken 
grofler deutscher Strome und fiir  die norddeutschen 
Seengebiete sind Siedlungs- und Wegeplane erstellt, die 
jenen Grundgedanken Rechnung tragen, die fiir  die 
Wirtschaftsplane im Sinne des Gesetzes vom 22. Sep- 
tember 1933 Geltung haben sollen. Viele kleine Stadte 
mit lebhafter Entwicklung besitzen Generalbaulinien- 
plane, die bestimmte Gebiete ais Wohn- und Sied
lungsgebiete ausweisen.
Das Gesetz vom 22. Sept. 1933 will die Besiedlung des 
Bodens o r d n e n ,  a b e r  n i c h t  e r s c h w e r e n  oder 
gar behindern. Von seinen Handhaben wird nur in- 
soweit Gebrauch zu machen sein, ais es zur geordneten 
Erschlieflung und zum Schutze der Siedler notwendig 
ist. Die Freiheit des Einzelnen mufl ihre Grenzen an 
dem unverriickbaren Grundsatz finden, dafl deutscher 
Boden kein Gegenstand ist, den der Einzelne zum 
Schaden der anderen Volksgenossen und zum Nachteil 
der Allgemeinheit ausniitzen oder miflbrauchen darf. 
Wenn der Vollzug dieses Gesetzes von solchen Erwa
gungen geleitet sein wird, so wird es fur die gesunde 
Weiterentwicklung der deutschen Siedlung eine wert- 
volle Grundlage bilden. Alle mit dem Vollzug befaflten 
Stellen aber mussen bei ihren Maflnahmen sich ihrer 
Verpflichtung bewuflt sein, nach dem W illen dieses Ge
setzes die Siedlung nach besten Kraften zu fórdern.
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HERBSTTAGUNGEN DER VERBANDE FUR BAU- 
KUNST, KUNSTGEW ERBE, HEIMATSCHUTZ U. A.
In diesem Jahre drangen sich im Herbst zusammen die Tagungen der „Freien Deutschen Akademie des Stadte- 
baues", des „Bundes Deutscher Architekten", beide in Munchen, des „Werkbundes" in Nijrnberg, des „Tages 
fur Denkmalpflege und Heimatschutz" im Rahmen des Deutschen Volkstum und Heimattages in Kassel, 
der „Vereinigung der Bauverwaltungen Deutscher Stadte" und der „Vereinigung der Hóheren Baupolizeibeamten", 
beide in Hannover. Alle diese Versammlungen weichen insofern von den bisherigen ab, ais in ihnen nicht nur 
zu den einschlagigen wichtigen fachlichen Fragen, sondern auch in programmatischer Form Stellung genommen 
wurde zu den Forderungen der neuen Zeit und zu der Eingliederung in den nationalsozialistischen Staat. In 
allen Veranstaltungen sind Themen von Bedeutung behandelt, wertvolle Vortrage gehalten worden. Eine ein- 
gehendere Berichterstattung verbietet uns aber der verfugbare Raum. W ir mussen uns daher auf die Hervor- 
hebung einiger wichtiger Themen beschranken und fassen daher alle diese Tagungen unter einem gemeinsamen 
Titel zusammen. Die Schriftleitung

I. FREIE DEUTSCHE AKADEMIE DES STADTEBAUES
Am 20. und 21. September d. J. in Munchen

Die 11. Tagung der Akademie, die jetzt eine Fachgruppe 
der „Deutschen Gesellschaft fiir Bauwesen" bildet, fand 
im Bibliotheksflugel des Deutschen Museums in Munchen 
statt. Am B e g r i i f i u n g s a b e n d  zeigte Herr Stadt- 
oberbaudirektor B e b l o ,  Munchen, unter Vorfuhrung 
von Lichtbildern, wie sich Munchen aus seinen natiir- 
lichen Bodenbedingungen heraus entwickelt hat und 
welche stadtebauliche Aufgaben heute vorliegen.
In der g e s c h a f t l i c h e n  Sitzung, die unter Vorsitz 
von Dr.-lng. E. h. S c h m i d t ,  Essen, tagte, wurde be
tont, daG die Akademie sich riickhaltlos im Sinne national- 
sozialistischer Weltanschauungen einsetzen wolle, und 
von allen Arbeitsgemeinschaften wurde eine ent
sprechende Umschaltung gefordert. In diesem Sinne be- 
wegte sich auch die nachstehende Entschliefiung, die dann 
die óffentliche Versammlung einstimmig annahm.
„Die Freie Deutsche Akademie des Stadtebaues begriifit 
freudigen Herzens die Durchfiihrung des Siedlungspro- 
gramms der nationalen Regierung, weil sie in ihm einen 
wesentlichen Teil ihrer Forschungsergebnisse und ihrer 
Forderungen erfullt sieht.
Ober die bisher im Vordergrund des Interesses stehenden 
kunstlerischen und gesundheitlichen Probleme des Stadte
baues bestehen keine nennenswerten Meinungsver- 
schiedenheiten mehr.
Die notwendige rassenbewufite Erneuerung unseres 
Volkstums und die ganzliche Umbildung der Volkswirt- 
schaften der ganzen W eit hat auch die deutsche Volks- 
wirtschaft vor neue Aufgaben gestellt. Die rein liberali- 
stische Wirtschaft ergab eine Dberentwicklung der In
dustrie und der Stadtgebiete. Die uns heute gestellten 
volkswirtschaftlichen Aufgaben zwingen zu einer Ver- 
teilung unseres Volkes, die diesen neuen Aufgaben ent- 
spricht.
W ir brauchen eine Siedlungsform, die es dem gewerb- 
lichen Arbeiter ermóglicht, der Industrie seine Fertigkeiten 
zur Verfugung zu stellen. Er mufi durch Bodenzuteilung 
krisenfest werden und am Gesamteigentum des Volkes 
ais Einzelner beteiligt sein, damit er bei krisenhaften 
Schwankungen des Arbeitsmarktes nicht in seinem w irt
schaftlichen Dasein gefahrdet wird.
Eine von der Gesamtaufgabe der Volkswirtschaft gelóste 
Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung kann zu 
einem Angebot landwirtschaftlicher Erzeugnisse uber das 
Bediirfnis fiihren mit denselben nachteiligen Folgen des 
Dberangebotes, wie bei dem Gewerbe. Der landwirt- 
schaftliche Kiein- und Zwergbetrieb mufi ebenso Gelegen
heit erhalten, zusatzliche gewerbliche Arbeit zu leisten, 
wie der gewerbliche Arbeiter in gewissem Umfange 
Bodenarbeit.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, nicht nur die Um- 
siedlung in die landwirtschaftlichen Gebiete des Reiches 
zu betreiben, sondern auch Arbeiter mit Bodenbesitz in 
den Ausstrahlungsgebieten der Stadte und Industrie- 
gebiete selbst anzusiedeln.
Es wurde ferner eine Anregung der sachs. Arbeitsgemein
schaft besprochen, die V e r k e h r s s a n i e r u n g  der 
Stadte mit in das Arbeitsprogramm der Reichsregierung 
aufzunehmen. Im Zusammenhang damit wurden be
handelt: E n t e i g n u n g s f r a g e n ,  das erhoffte
R e i c h s s t a d t e b a u g e s e t z ,  die Frage der A u t o -  
b a h n e n  u n d  der S t r a f i e n p l a n u n g .  Es wurde 
die Notwendigkeit einer engeren Verbindung der 
letzteren mit der Landesplanung betont, sowie diejenige 
der landwirtschaftlichen Umlegung und der Anpassung 
der Bebauungsplane an die Ortschaften an die durch die 
Reichsautobahnen geschaffene Situation gefordert.
In der ó f f e n t l i c h e n  Tagung sprach nach Be- 
grufiungsworten der Vorsitzende uber die G r ii n d e 
d e r  F e h l s c h l a g e  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  
U m s i e d l u n g ,  wahrend die angesagten Vortrage der 
Herren Staatsminister Dr. F r a n e k  und Ob.-Reg.-Rat 
Dr. H e i l m a n n  uber die k i i n f t i g e  G e s t a l t u n g  
d e s  B o d e n r e c h t e s  und der s t a d t e b a u l i c h e n  
G e s e t z g e b u n g  ausfallen mufiten.
Dr. S c h m i d t  betonte,, dafi trotz aller Aufwendungen 
fiir  das Siedlungswesen hinsichtlich der landwirtschaft
lichen Umsiedlung nach dem Osten, wie hinsichtlich der 
Versuche, die Ausstrahlungsgebiete der Industriezentren 
zu Streusiedlungen zu nutzen und damit die Stadte zu 
entlasten, die erzielten Erfolge in keiner Weise den Er- 
wartungen entsprochen hatten. Es habe vor allem an der 
Vereinheitlichung dieser Bestrebungen gefehlt, die auf 
dem Wege der Landesplanung erreicht werden miisse. 
Auch im Wohnungswesen der Stadte sei man falsche 
W ege gegangen. M it staatlicher Beihilfe seien mit einem 
Aufwand von 5,3 Milliard. RM viel zu aufwendige Miets
kasernen bis in die neueste Zeit errichtet worden, die 
vielfach nicht den Bevólkerungskreisen zugute kamen, 
fur die sie eigentlich bestimmt sein sollten. Wenn diese 
Mittel mit 2000 RM Zuschufi zum Bau von Kleinwohnungen 
verwendet worden waren, hatte man damit 2,6 Millionen 
gesunde Heime errichten kónnen. Die Hilfe der óffent
lichen Hand bei der sozialen Wohnungsbeschaffung sei 
aber auch jetzt noch so lange nicht zu entbehren, bis 
Einkommen und Miete wieder miteinander in Einklang 
gebracht werden konnten. Noch bis 1960 miisse man mit 
einer dauernden Zunahme der Haushaltungen rechnen. 
Beziiglich der Aufgaben hielt Redner in Zukunft eine Be- 
vorzugung der Streuform der Siedlung fiir  nótig. Die
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notwendige Umsiedlung werde sich auf Jahrzehnte er- 
strecken, zunachst musse man die Mittel dazu auf zehn 
Jahre gesetzlich festlegen. Notwendig sei zur Erleichte- 
rung der Umsiedlung eine elastische Umgestaltung des 
Bodenrechtes. Aufterdem mufite durch das langerwartete 
Reichsstadtebaugesetz die Grundlagen fiir die Landes- 
planung geschaffen werden. An der Aussprache be- 
teiligten sich Stadtbaurat Dr. W o l f ,  Dresden, zur inner- 
stadt. Sanierung und Umsiedlung; Prof. K n i p p i n g ,  
Darmstadt, zur Frage der Wichtigkeit der kommunalen

Umsiedlung; Architekt H e i l i g ,  Berlin, uber Fehler und 
Ubertreibungen der Streusiedlungen; Oberbaudirektor 
K o s t e r ,  Hamburg, zur Frage der Umsiedlung und 
Landesplanung in Hamburg; Arch. M a n g n e r , Barmen, 
zur Hochhausfrage; Stadtbaurat A r n t z ,  Koln, zu den 
rechtlichen Grundlagen und zur Finanzierung der Um
siedlung, im besonderen bezogen auf Kólner Verhaltnisse; 
Prof. Dr. Heiligenthal, Karlsruhe, zur Frage der Sied- 
lungsverhćltnisse in Wurttemberg. Ein umfassenderer 
gedruckter Bericht ist vorgesehen.

II. BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN (BDA)
Vom 21. bis 23. September d. J. in Munchen

Die Hauptversammlung in Munchen, die 30. seit Be- 
grundung des BDA im Jahre 1903, war von Mitgliedern 
aus allen Teilen des Reiches stark besucht sowie von 
Vertretern der Behórden, der NSDAP und sonstiger inter- 
essierter Kreise. Ihren wesentlichen Inhalt gab die Frage 
des N e u a u f b a u e s  d e s  S t a n d e s  d e r  d e u t 
s c h e n  A r c h i t e k t e n ,  die in programmatischen 
Reden des Bundesprasidenten Prof. Eugen H o n i g ,  
Munchen, in den Verhandlungen und Beschlussen der 
Mitgliederversammlung zum Ausdruck kam sowie in einer 
Rede des Reichsleiters des „Kampfbundes fiir deutsche 
Kultur", Dipl.-lng. Alfred R o s e n b e r g ,  uber „ T e c h n i k  
u n d  K u l t u r "  in der óffentlichen Versammlung.

I. M i t g l i e d e r - V e r s a m m l u n g .

A n s p r a c h e  P r o f .  H ó n i g s .  Redner wies einleitend 
auf das politische Geschehen der letzten Zeit hin, das 
notwendig auch den Berufsstand des Architekten aufs 
starkste in Mitleidenschaft ziehe. Es musse in seinen 
Reihen Schlufi gemacht werden mit der Auffassung, d a f3 
d ie  K u l t u r t r a g e r  n u r  i h r e n  K u l t u r a u f -  
g a b e n  z u  d i e n e n  h a t t e n  und damit ihrer Pflicht 
sich selbst und dem Volke gegenuber genugten. Das 
Ziel des „Kampfbundes fur deutsche Kultur" und damit 
auch des BDA liege vielmehr in  d e r  E r z i e h u n g  
a l l e r  V o I k s g e n o s s e n z u  w a h r h a f t e n  u n d  
v e r a n t w  o r t u n g s v o  11 en  T r a g e r n  d e r  p o I i - 
t i s c h e n  u n d  k u l t u r e l l e n  M a c h t  u n d  V e r -  
a n t w o r t u n g .  Wenn die Architektenschaft es bisher 
versaumt habe, sich den n o t w e n d i g e n  A n t e i l  i n 
d e r  p o l i t i s c h e n  F u h r u n g  zu sichern, der dem 
verantwortlich Tatigen von selbst zukommt, so musse 
das jetzt anders werden. Die Umstellung vom Spezialisten 
zum Volksgenossen sei das zunachst Entscheidende, zur 
fachlichen Eignung musse die menschliche hinzukommen. 
Der Berufsstand des Architekten musse so neu formiert 
werden, dafl d e r  d e u t s c h e  B a u m e i s t e r  n e u  
g e s c h a f f e n  w e r d e .  Dabei musse eine starkę Aus- 
lese betrieben werden, besonders wenn der Berufsstand 
besondere Privilegien anstrebe, mit denen aber auch 
bedeutsame Verpflichtungen gegenuber dem kulturellen 
Aufbau des Staates Hand in Hand gingen. Der BDA 
konne dabei aber seine alte Politik nicht weiterfiihren, 
er konne nicht nur die gereiften M e i s t e r  i n s i c h  
v e r e i n e n ,  s o n d e r n  e r  m u s s e  a u c h  d i e  G e -  
s e l l e n  h e r a n z i e h e n  u n d  v e r a n t w o r t u n g s - 
b e w u f l t  F u h l u n g  n e h m e n  m i t  d e r  h e r a n -  
w a c h s e n d e n  J u g e n d .  Im ijbrigen musse die Zu
kunft des BDA aufgebaut sein auf dem Fuhrerprinzip, 
und er musse mitarbeiten im Rahmen der NSDAP zum 
Wohle des Volkes. Er schlofł mit dem Wunsche, daf} 
dem Bundę ein voller Erfolg in seiner Aufgabe beim 
Kulturaufbau des neuen Reiches und baldige Erringung 
seiner beruflichen Bindung in der Form der neuen berufs- 
standischen Form beschieden sein móge.

A n n a h m e d e r S a t z u n g e n .  Es wurden darauf die 
neuen Satzungen angenommen. Ais Zweck des Bundes 
wird darin bezeichnet:
„D e r Bund Deutscher Architekten BDA schlieflt d ie  ihren Beruf ais 
selbstandige Kunstler ausubenden Architekten und die  angestellten 
Architekten zu einem Einheitsverbande zusammen und b ild e t ihre 
berufliche Vertretung. Der BDA d ien t uber diese Aufgaben hinaus 
im allgem einen der Entwicklung und Fórderung des Bauwesens und 
der deutschen Baukunst und im besonderen den fachlichen und w irt- 
schaftlichen Belangen der deutschen Architekten. Er sieht d ie  Fur- 
sorge fu r den fachlichen Nachwuchs ais seine vornehmste Pflicht an ."

Im ubrigen wurden die Zusammensetzung und Bildung 
des Vorstandes, die Teilung der o r d e n t l i c h e n  M i t -  
g l i e d e r  i n s e l b s t a n d i g e  u n d  a n g e s t e l l t e  
A r c h i t e k t e n  nebst den Bedingungen, denen sie ent- 
sprechen mussen, geregelt.
G e s c h a f t s b e r i c h t .  Aus diesem ist zu entnehmen, 
daf} die Zahl der ordentlichen Mitglieder am 1. Sep
tember d.J. 2500 betrug. Aufierdem wurde nochmals 
das n a t i o n a l e  A u f b a u p r o g r a m m  des BDA ent- 
wickelt, das etwa Folgendes fordert:
Zuruckdrangung der iiberm achtig gewordenen B iirokra tie ; Auflósung 
a lle r  amtlichen und halbam tlichen W ohnungsgesellschaften usw.; Be
schrankung der Ta tigke it der Bauamter des Reiches, der Lander und 
kommunalen Verwaltung auf Verwaltung und Erhaltung des staat- 
lichen Baubestandes; Planung und Durchfuhrung a lle r  Bauaufgaben, 
auch der ó ffentlichen, nur durch freischaffende A rchitekten; Bestellung 
nur fre ie r Bausachverstandigen zu vere id ig ten  Sachverstandigen und 
Bauschatzern; Verbot der aufterdienstlichen Ta tigke it der Beamten 
und Angeste llten, d ie  in das Tatigke itsgeb ie t des fre ien  Architekten 
g re ift ; Aufhebung der d ie  Bauwirtschaft hemmenden gesetzlichen Be- 
stimmungen; besondere w irtschaftliche Forderungen; Vereinfachung 
der baupo lize ilichen Bestimmungen usw.; Berufsschutz f i ir  d ie  fre ien 
Architekten und besondere Privilegien f i ir  d ie  M itg lie d e r der 
Architektenkam m ern; Forderungen hinsichtlich der Ausbildung des 
Nachwuchses.

II. D f f e n t l i c h e  V e r s a m m I u n g.

In der óffentlichen Versammlung fanden zunachst die 
B e g r i i f i u n g s a n s p r a c h e n  der Vertreter der Stadt, 
des bayerischen Staates, der befreundeten Verbande 
statt. Dann hob Bundesprasident Prof. H ó n i g in seiner 
Ansprache noch einmal die wesentlichen Gesichtspunkte 
hervor, die bereits in der geschlossenen Mitgliederver- 
sammlung bezuglich der Aufgaben und Ziele, der 
Wunsche und Forderungen des Bundes aufgestellt wur
den, und schlof} mit einem optimitischen Ausblick auf 
die Zukunft und einem „Sieg-Heil" auf den Ehrenbau- 
meister des neuen Deutschen Reiches Adolf Hitler. 
F e s t v o r t r a g  v o n  D i p l . - l n g .  A l f r e d  R o s e n 
b e r g  „ T e c h n i k  u n d  K u l t u  r". Uberall in Deutsch
land wird jetzt, wie Redner ausfuhrte, auf ein Ziel hin- 
gearbeitet, das Nationalwerden der deutschen Mensch- 
heit. Heute begreifen w ir die Unzufriedenheit hervor- 
ragender Kópfe und Philosophen des 19. Jahrhunderts, 
wie W agner, Nietzsche, Lagarde. Der deutsche Mensch 
hatte sein Schónheitsideal verloren und sich dem Schón- 
heitsideal der Antike, das durch rassische Yerbundenheit
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mit uns verwandt ist, abgewandt. Der Mensch des ver- 
gangenen Jahrhunderts mit seiner debattierend griible- 
rischen Veranlagung hat den kulturellen Niederbruch 
verschuldet. Heute kampft der heroische Mensch den 
Kampf der Entscheidung bis zum Sieg oder zur Nieder- 
lage. Erst heute ist durch den Rassegedanken die gleich- 
gerichtete Schónheitssehnsucht verschiedener Jahrtausende 
geklart und die Rassenverbundenheit festgestellt.
Auch in der Baukunst des 19. Jahrhunderts zeigte sich 
diese Geistesrichtung der Vergangenheit. Es bauten 
Archaologen und Literaten. Aber in der Baukunst hat 
schon die Zeit vor dem Krieg eine Gesundung gebracht, 
die dann durch den Krieg jah unterbrochen wurde. Der 
Kampf ist weitergegangen und wurde bis heute noch 
nicht eindeutig entschieden, was die leblosen Wohn- 
maschinen im Gegensatz zu wahrer Wohnungskultur 
zeigen. Heute begreifen wir wenigstens, dafi ein ge- 
sunder Stil nicht Nachahmung, sondern Ausdruck einer 
seelischen Haltung sein soli. Die innere heldische Hal
tung sei entscheidend gegenuber fruherer schwachlicher 
Auffassung. Der heldische Impuls gibt den Auftakt zu

neuer deutscher Kunstgestaltung aus dem germanischen 
Mythos heraus. Jede Kultur sei nur so stark, wie die 
zur Verteidigung bereiten Kampfer.
Rosenberg ging dann auf das Maschinenzeitalter ein und 
verteidigte die Maschine gegenuber Vorwiirfen, denn 
der Mensch sei innerlich nicht bereit gewesen, sich der 
Technik richtig zu bedienen. Wenn heute nach den 
Kampfen fruherer Jahrhunderte auf dynastischem, kon- 
fessionellem und sozialem Grunde eine i i b e r b r i i k -  
k e n d e  I d e e  gefunden sei, namlich der Kampf um die 
nationale Ehre und die soziale Gerechtigkeit, so miisse 
hieraus auch ein neues Schónheitsideal entstehen. Wel- 
cher Gestalt die Bauformen der Zukunft sein wurden, 
konne man zwar heute nicht sagen. Das heutige Ringen 
geht im Gegensatz zu der Zeit nach 1870 um einen 
schlicht-einfachen, aber doch monumentalen Stil, der 
heroisch der deutschen Erde verhaftet sein mufi. So 
miisse es auch das Ziel der deutschen Baukunst sein, die 
jahrtausendealte Sehnsucht des deutschen Menschen 
zu befriedigen.
Damit schlofi die bedeutungsvolle Tagung des BDA.

MÓGLICHKEITEN STADTISCHER BAUBERATUNG
Stadt. Baurat Herbert Boehm, Frankfurt a. M. / 4 Abbildungen

In Heft 31 hat Baurat Schulte-Frohlinde, Niirnberg, Aus- 
fuhrungen uber Aufgaben und Einordnung der stadtischen 
Bauberatung gemacht, denen jeder, der dieses ebenso 
wichtige wie heikle Arbeitsgebiet aus praktischer Erfah- 
rung kennt, weitgehend beipflichten wird. Anknupfend 
an seine allgemeiner gehaltenen Dberlegungen soli hier 
ein Bericht iiber praktische stadtplanend-bauberatende 
Tatigkeit in Frankfurt gegeben und sollen Wege gezeigt 
werden, iiber die recht diirftigen Móglichkeiten der 
deutschen Bauordnungen hinaus von der Bauberatung 
aus den Aufbau unserer Stadte zu beeinflussen, Wege, 
die vielleicht auch anderswo beschritten werden kónnen. 
Ohne die von Schulte-Frohlinde gegebene Begriindung 
der Bauberatung nochmals wiederholen zu wollen, seien 
vorweg nur einige grundsatzliche Punkte unterstrichen 
und vor allem Grenzen abgesteckt:
1. Die Stadt ais Erscheinung ist zwanglaufig Abbild des 
soziologischen und wirtschaftlichen Gefiiges und des 
gesamtkulturellen Niveaus der Zeitepoche ihrer Ent- 
stehung. Da die beiden ersteren Momente nur die Art 
und nicht den Rang der Stadterscheinung beeinflussen, 
kónnen w ir uns hier auf die Beziehung zwischen Kultur- 
niveau und Stadtschicksal beschranken. Da nun aber 
das Niveau unserer Gesamtkultur und insbesondere 
unserer Baukultur trotz alles Zivilisationsgeprunkes und 
unbeschadet vieler ermutigender Einzelleistungen so be- 
schamend niedrig ist, kónnen wir mit keinem Mittel der 
W eit (auch nicht mit der besten Bauberatung) sofort 
stadtebauliche Schópfungen erzwingen, die dem Vergleich 
mit Schópfungen begnadeterer Jahrhunderte standhalten.
2. Auch durch bauberatende Beeinflussung kann nie und 
nimmer aus einem minderwertigen Entwurf eines unzu- 
ganglichen Planbearbeiters (Schulte-Frohlinde schatzt ihre 
Zahl auf 75 v. H.) ein im vollen Sinne des Wortes guter 
Bau entstehen, es sei denn, ein wirklich begabter Bau- 
berater tritt in Entwurfsbearbeitung und Bauleitung an 
die Stelle des Architekten, der nur ais Strohmann auf 
seinem Posten verbleibt, aber das kommt praktisch wegen 
der damit verbundenen Beanspruchung gar nicht in Frage 
und kann auch nicht Aufgabe einer wohlverstandenen 
Bauberatung sein, da es hiefie, den Stiimper in seiner an- 
gemafiten Rolle zu verewigen.

3. Auch die Hoffnung auf die kommende und sicherlich 
sehr erwiinschte standische Bindung der Architektenschaft 
und die Begriindung der Architektenkammern mufi sich 
vom Gesichtspunkt der Baukultur aus ais zum guten Teil 
triigerisch erweisen, denn der Ausweis fiir die Zulassung 
ais Architekt und Bauleiter wird zweifellos in Ermangelung 
eines anderen Mafistabes von bestandenen Priifungen 
und einem gewissen Mafi praktischer Erfahrung ab- 
hangig gemacht werden mussen; was aber bedeutet eine 
Priifung bei Fragen der Kultur und der Kunst.

4. Also: Resignierendes Hande-in-den-Schofi-Legen?
Nein! Bescheidung? Ja! W ir mussen ganz neu den 
Grund legen, im kleinsten der dienenden Erfassung der 
Bauaufgabe und im handwerklich Konstruktiven des Auf- 
baues, um wieder festen Boden unter die Fiifie zu be
kommen und endlich wieder frei zu werden von allem 
Phrasenballast und aller Musterbucherinnerung, und 
dieser Grund mufi gelegt werden, nicht in der grofien 
theoretischen Diskussion der Fachpresse, sondern in den 
Baufachschulen jeden Grades, nicht zum wenigsten auch 
auf den technischen Hochschulen.
5. Aber e i n e n  Ansatzpunkt fiir die Begriindung der
aufwartsfiihrenden Linie im Stadtebau haben wir heute 
schon, erst recht im Heute des anhebenden Dritten 
Reiches: Die Ausrottung des unseligen liberalistischen
Erbes des 19. Jahrhunderts auch im Bauwesen, dieses 
Liberalismus, der sich so gern und auch oft erfolgreich 
hinter der Maskę eines gut deutschen lndividualismus ver- 
steckte, der aber in dem von ihm ausgelósten Kampfe 
Aller gegen Alle unsere Stadte so heillos in Grund und 
Boden verdorben hat. Was w ir ais Beamte, S. A.-Leute 
oder schlechthin ais Volksgenossen wieder langsam 
lernen werden, dem Volksganzen zu dienen und den 
Zierat unserer kleinen persónlichen Gefiihle, soweit er 
nur aus Stuck besteht, zum guten Teil abzuklopfen, so 
werden auch unsere Hauser, insbesondere unsere Wohn- 
hauser, es wieder lernen miissen, sich dem grofien 
Ganzen der Stadt, des Stadtviertels und des einzelnen 
Strafienbildes bescheiden unterzuordnen und sich dienend 
dem Grófieren einzufiigen, kurz: auf gut preufiisch, wenn 
auch ohne jeden militaristischen Beigeschmack in Reih 
und Glied zu stehen („Preufientum und Sozialismus",
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Zweigesdiossige E infam ilien- 
hausform in neueren Sied- 
lungen

U m bauter Raum, Dachform, 
Geschofihóhen und A rt der 
Fenster usw. fes tge leg t

Lageplan d e r E igenheim siedlung Griesheim  in F rankfu rt a. M. 

M afistab 1 : 8000

B eispiele f i ir  d ie  G esta ltung  von E igenheim - 
sied lungen in F ra n k fu rt a . M . u n te r dem  EinfluB 
d e r stadtischen B aub era tun g

797

*



Molier van den Bruck: „Der Preufiische Stil"). Dann wer
den wir wenigstens zwei Dinge erreicht haben: Einmal 
werden wir langsam aus dem nachgerade vertrauten und 
fur die meisten Augen schon gar nicht mehr auffalligen 
mehr durch sein grundsatzliches „anders ais die Anderen" 
wird sich der Architekt und sein Bauherr, der nun nicht 
mehr durch sein grundsatfliches „anders ais die anderen" 
auffallen kann, zwanglaufig auf die feineren Móglich- 
keiten des Wettkampfes besinnen, die da gegeben sind 
in der letzten Durchfeilung der Proportionen und Gliede- 
rungen, in der Materialwahrheit und Materialschónheit 
und der technisch-konstruktiven Sauberkeit des ganzen 
Baugefuges. — Aber wie gesagt, w ir stehen am Anfang.

Mit dieser Aufgabenstellung erhebt sich nun aber auch 
die Frage nach den Mitteln zur Lenkung der Bautatigkeit 
im baukulturellen Sinne. Die Zeit der óffentlichen Be- 
zuschussung des Wohnungsbaues durch Hauszinssteuer
hypotheken und damit die Zeit seiner Durchfiihrung durch 
Kommunen und Baugesellschaften und damit wieder der 
grofimafistablichen Stadterweiterung ist vorbei und wird 
hóchstens noch einige Zeit nachklingen in der Form der 
Binnenkolonisation landlicher und halblandlicher Art. Die 
Bauordnung ist ihrer ganzen Natur nach ein sehr 
stumpfes Instrument fiir baukulturelle Zielsetzungen, wenn 
auch auf dem Wege uber den Aufbauplan ais verbind- 
liche Grundlage fiir die dritte Dimension der Stadterweite
rung*) noch mancherlei zu erreichen ist. So wurde denn in 
Frankfurt der Weg der helfenden und anregenden M it
wirkung der Stadtverwaltung bei der privaten Wohnbau- 
tatigkeit gewahlt, und zwar in erster Linie durch Mobili- 
sierung des umfangreichen stadtischen Grundbesitzes. Es 
wurden Baulandflachen, die vor langerer Zeit gunstig er- 
worben worden waren und die ohne hohe Kosten fiir den 
Bau von Wohnstrafien und Verlegung der notwendigsten 
Leitungen baureif gemacht werden konnten, parzelliert 
und den Baulustigen gegen elfiahrige Tilgung und eine 
Verzinsung von 6 v. H. angeboten. Durch Auswahl von 
vorwiegend am Stadtrand gelegenen Gelanden, die mit 
relativ geringen Werten zu Buch standen, konnte sich der 
Preis fur das Nettobauland (ausschliefilich Erschliefiungs- 
kosten) in den Grenzen von 3,50 bis 7 M halten, was fur 
Frankfurter Verhaltnisse ais ungewóhnlich gunstig an
gesehen werden mufi, da bislang Nettoland in grófierem 
Umfange und in halbwegs giinstigen Lagen unter 15 bis 
25 M nur seiten zu haben war. Dabei brauchen die Er- 
schlieliungskosten nur in bar erstattet zu werden, soweit 
entsprechende Aufwendungen von der Stadt heute er- 
forderlich werden; anderenfalls erfolgt Erstattung der 
bereits fruher investierten Erschliefiungskosten durch 
3 v. H. Tilgung bei 3 v. H. Verzinsung statt Barzahlung.

In dieser Weise wurden in den Jahren 1932/33 12 Bau- 
gelande in den verschiedensten Stadtteilen und in ver- 
schiedener Grofie mit zusammen rund 400 Parzellen von 
je 400 bis 700 qm Grofie bereitgestellt. Rund 300 Par
zellen sind bereits verkauft worden, und rund 250 Ein- 
und Zweifamilienhauser sind fertiggestellt bzw. im Bau 
begriffen. Nur z. T. wurden dabei Reichsbaudarlehen in 
Anspruch genommen, so dafi keinerlei Beeinflussungs- 
móglichkeit in stadtebaulicher und asthetischer Beziehung 
uber die Bauordnung hinaus bestanden hatte, wenn nicht 
den Kaufvertragen „bauliche Richtlinien" ais fester Be- 
standteil mitgegeben worden waren, in denen die nótige 
Sicherung gegen ein Ausufern persónlicher Wunsche der 
Bauherren gegeben war. Diese Richtlinien wurden mit 
Abweichungen fiir  die einzelnen Gelande insbesondere 
in der Frage der Dachform und einigen anderen Punkten, 
sonst aber ziemlich gleichmafiig fur alle „verbilligten Ge-

*) Siehe z. B. Boehm: „Z ie le  und W ege d e r neuen F rankfurte r Bau
o rd n u n g "  in Stein Holz Eisen 1931/11.

lande", und zwar nach anfanglicher Fuhlungnahme mit 
den beteiligten Architekten und Bauherren aufgestellt; 
ihre Einhaltung wurde durch Priifung der Piane beim Bau- 
amt (unabhangig von der baupolizeilichen Priifung) und 
durch órtliche Uberwachung sowie fiir  Notfalle durch Ver- 
pfandung einer Kaution von 200 bis 300 M gesichert. Ais 
ein Beispiel seien hier die Richtlinien fiir  eine derartige 
Siedlung im Auszug mitgeteilt:

Ais Bauform sind nur zweigeschossige E infam ilienhauser mit hóch- 
słens 600 cbm zugelassen. Eine Einliegerwohnung w ird  ges ła łłe ł. 
Fiir einzelne Parzellengruppen sind d ie  Dachneigungen fes łge leg ł. 
Ais Dachdeckung sind a ltro łe  Falzpfannen gefó rde rt. Die Ge- 
schoflhóhe isł zwischen 2,8 und 3,1 m fes łge leg ł. Die Fensłer 
miissen ohne Kampfer und Sprossen sein. Dachaufbaułen sind 
nichł zulassig, nur in einem kleinen Teil Dachgauben in zwei Fiinfłel 
Frontlange. Die Gesimse sind nach dem N orm enb la łł des Bau- 
amłes zu gesła lłen . G aragen sind fre is łehend nichł ges ła łłe ł. Bei 
der Umfriedung is ł gleiche Ausfiihrung nach dem Typenplan des 
Amłes Bedingung. Putz und fa rb ig e  Behandlung unterliegen der 
Zustimmung der Bauberatung. Die Anbringung von W erbeschildern 
an W ohnhausern isł nicht gesta łte ł. Das Bauamt leg ł besonderen 
W ert auf d ie  Entwurfsbearbeiłung durch befah ig te  und bewahrte 
fre ie  Architekten.

Der Sinn dieser Bestimmungen war, wie ohne weiteres 
ersichtlich sein wird, nur d i e Faktoren der baulichen Ge
staltung zu regeln, die von ausschlaggebender Bedeutung 
fur das stadtebauliche Gesamtbild sind: also in elasti- 
schen Grenzen die Hauptgesimshóhe, die farbige Gestal
tung und die Grundproportionen der Fenster, in strafferer 
Weise jedoch Form und Farbę der Dacher, da hier erfah- 
rungsgemafi die Hauptquelle des stadtebaulichen Aus- 
einanderfallens unserer Stadtebilder zu erblicken ist, seit 
die ungeschriebene Bindung durch Konvention und gleich- 
mafiige Verwendung des heimischen herkómmlichen 
Dachdeckungsmaterials verlorenging. Selbstverstandlich 
auch, daG dem wirklichen Baugestalter in geeigneten 
Fallen weitergehende Freiheiten in der Auslegung dieser 
Richtlinien zugestanden werden konnten ais dem kleinen 
Unternehmer oder „Auch-Architekten".

Dieses Verfahren hat sich voll und ganz bewahrt; nicht 
in dem Sinne, dafi nun lauter einwandfreie und architek- 
tonisch wertvolle Bauten entstanden waren, sondern viel- 
mehr in dem Sinne, dafi diese Bindung an eine teilweise 
recht straffe Ordnung die Baulustigen nicht abgeschreckt 
hat, wie die nach wie vor recht rege Nachfrage beweist; 
bewahrt ferner durch das stadtebauliche Ergebnis, das in 
seiner gewollten Bescheidenheit gewertet werden mufi im 
Vergleich mit Wohnkolonien, die durch das beriihmte 
„fre ie Spiel der Krafte" in friiheren Jahren entstanden 
sind, und in Ansehung der Tatsache, dafi namhaftere 
Architekten nur in sehr geringem Mafie bei der Bearbei- 
tung der einzelnen Bauvorhaben beteiligt waren. Mit 
dieser betonten Einschrankung, die, wie oben ausgefiihrt, 
die uniiberschreitbare Grenze jeder stadtischen Bau
beratung darstellt, wollen die Bilder beurteilt werden, die 
noch dazu notgedrungen sehrviel Unfertiges und manches 
vor Einfiihrung der órtlichen Baukontrolle Entstandenes 
wiedergeben miissen.

Vorbedingung fiir eine solche stadtebauliche Aktivierung 
des stadtischen Grundbesitzes ist naturlich, dafi die 
Grundbesitzverwaltung ihre Aufgabe nicht rein fiskalisch- 
kaufmannisch auffafit, sondern sich mit ihren besonderen 
Móglichkeiten ebenfalls den groGen Zieleń der Stadt- 
erweiterungspolitik dienend ein- und unterordnet. Am 
ehesten wird sich natiirlich eine solche Politik reibungslos 
durchfiihren lassen, wo Grundbesitzverwaltung, Stadt
erweiterung und Bauberatung in einem gemeinsamen, 
zielbewufit geleiteten Dezernat zusammengefafit sind, 
wie das z. B. in Frankfurt seit Schaffung des Gesamt- 
dezernates aller irgendwie mit Stadterweiterung und 
Baupolitik befafiten Arbeitszweige der Fali ist.
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NEUERE GASGERATE FUR DEN HAUSHALT (Schlufi aus Nr. 40)

Bei billigen Gaspreisen oder dort, wo durch die Ver- 
wendung des Gases erhebliche Ersparnisse an Bedienungs- 
kosten oder Raumkosten erzielt werden kónnen, hat sich 
die S a m m e l h e i z u n g  m i t  G a s  schon gut ein- 
gefiihrt. Da die Gasheizung keinerlei Schmutz verursacht 
und keinen Platz zur Bedienung beansprucht, soli der 
Gasheizkessel nicht im Keller, sondern móglichst im 
Schwerpunkt der zu beheizenden Wohnraume aufgestellt 
werden, um unnótige Warmeverluste zu ersparen. Sein 
Aussehen gestattet dies (vgl. Bild 11). Fur die Wirtschaft-

(Gehort noch zu N r. 40)

11

lichkeit der Anlage ist es hier wie an anderen Stellen not
wendig, die besonderen Vorteile, die die Verwendung 
des Edelwarmetragers Gas bietet, auch vollstandig aus- 
zunutzen. Man setze sich darum schon bei der Planung 
mit dem Gaswerk oder mit erfahrenen Herstellern in Ver- 
bindung; es kónnen hierdurch erhebliche Summen an An- 
lagekosten und Betriebskosten gespart werden.
Der verfugbare Platz lafit es leider nicht zu, einen auch 
nur einigermafien umfassenden Oberblick uber die zahl- 
reichen anderen Gasverwendungen im Wohn- und Indu- 
striebau zu geben. Die deutsche Gasgerateindustrie baut 
fur jeden in Betracht kommenden Verwendungszweck 
leistungsfahige Gerate. Es ist vielfach nicht bekannt, in 
welchem Umfang das Gas auf verschiedenen Gebieten 
Anwendung findet. So sind z. B. 80 v. H. der Strafien 
Deutschlands mit Gas beleuchtet, und zwar zum grofien 
Teil mit Leuchten neuester Bauart, und selbst in Berlin 
wird die Gasbeleuchtung noch in 300 000 Haushaltungen 
benutzt. Neben das Gasbugeleisen tritt in steigendem 
Mafie die gasbeheizte Muldenplattmaschine, die sogar in 
den letzten Jahren der Krise in Tausenden von Siedlungs- 
waschereien und gewerblichen Bugelstuben aufgestellt 
wurde, und auch das Gebiet der Kuhlung hat sich das 
Gas in weitem Umfang erobert.
Durch die Einfuhrung des nach dem Mehrstoff-Absorp- 
tionsverfahren arbeitenden G a s k u h l s c h r a n k e s  
gelang es, die Preise auf kaum mehr ais ein 
Drittel herabzusetzen und damit den Markt erst richtig 
zu erschliefien. Trotz seines kleinen Umfangs hat der 
gasbeheizte Kiihlschrank durch geschickte Bemessung 
seiner Innenraume und durch Ausstattung mit besonders 
geeigneten Sondergefafien eine sehr grofie Aufnahme- 
fahigkeit. Seine Kalteleistung genugt, um auch an heifien 
Sommertagen kleine Eiswurfel zum Kiihlen von Getranken 
usw. zu liefern. W o besonders an Platz gespart werden 
soli, kann der Gaskuhlschrank auch ais Wandkasten ge- 
liefert werden.
Wichtig fiir die einwandfreie Leistung aller Gasgerate ist 
eine ausreichende und zweckmafiige Installation. Leider 
verfuhrt die Einfachheit der Anbringung der Gasgerate 
in vielen Fallen dazu, sie erst nachtraglich in die bereits 
fertiggestellten Raume hineinzusetzen. Hierdurch wird 
eine technisch, wirtschaftlich und kunstlerisch einwandfreie 
Einrichtung oft erheblich erschwert oder zum mindesten 
unnótig verteuert. Es mufi deshalb schon von Anfang an 
uberlegt werden, an welchen Stellen und in welchem Um
fang Gas verwendet werden soli; werden die Gasleitun- 
gen usw. schon wahrend des Baues verlegt, so ver-

12
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ursachen sie nur geringe Kosten. Nachtraglich aber lafit 
sich schwer andern. Die Gasgerate dagegen kónnen, 
falls es notwendig ist, ruhig nach und nach beschafft 
werden, je nachdem die Mittel dazu vorhanden sind, wie 
denn uberhaupt die Yerwendung der Gaswarme uberall

die Móglichkeit gibt, eine technisch hochwertige Einrich- 
tung zu schaffen, ohne dadurch Besitzer und Bewohner 
des Hauses mit hohen festen Kosten in ubermafiiger 
Weise zu belasten.

Diplom-lngenieur Hans A. Blum, Berlin

DEZENTRAL. WARMWASSERVERSORGUNG DURCH GAS

1 W ohnungsgrundriO  vor der Teilung. In jedem  Geschofi 2 W ohnungen zu 8 Raumen

2 W ohnungsgrundrifi nach der Teilung. Im Geschofi 6 W ohnungen. E intragung der G asinsta lla tion

Bei der hier erlauterten W o h n u n g s t e i l u n g  handelt 
es sich um ein Haus, das insofern bemerkenswert ist, ais 
es, abweichend von der in Berlin ublichen Bauart, weder 
Seitenflugel noch Gartenhaus besitzt und daher bei ahn- 
lichen Fallen in anderen Stadten ais Muster dienen kann. 
Der Grundrifi (Bild 1) zeigt, dafi ursprunglich in jedem 
Geschofi zwei Wohnungen mit je acht Raumen vorhanden 
waren, die mit Zentralheizung und zentraler Warm- 
wasserversorgung versehen waren. Bei der Aufteilung 
dieser stark eingewohnten Raume (sechs neue W oh
nungen je Geschofi) erwies sich die vorhandene Warm- 
wasseranlage ais viel zu klein, und man war vor die 
Frage gestellt, ob man diese Anlage vergrófiern und ein 
neues Netz von Warmwasserleitungen fiir  die neu ent- 
standenen vier Kuchen und Bader ziehen solle oder ob 
eine andere Art der Warmwasserversorgung zur An
wendung gebracht werden musse. Schon die uber- 
schlagige Rechnung zeigte, dafi eine Vergrófierung der 
bestehenden Anlage ganz erhebliche Kosten verursacht 
hatte, wobei aufierdem zu bedenken war, dafi durch das 
grofie Netz von neuen Warmwasserleitungen die Warme- 
verluste stark angestiegen sein wurden. Schliefilich be- 
reitete die Verlegung derartiger Leitungen, die nicht alle 
unter Putz zu verlegen waren, aus Schónheitsgriinden 
Schwierigkeiten.

Diese Erwagungen fiihrten dazu, die Warmwasserver- 
sorgung der Wohnungen zu dezentralisieren und jede 
Wohnung mit Gaswarmwasserbereitern zu versehen. 
Dem Gutegrad der Wohnungen entsprechend (gute 
Wohngegend, weitgehende Anspruche der Mieter), 
kamen nur Stromautomaten fur die Versorgung von Spul- 
tisch, Bad und Doppelbecken in Frage. Eine noch weiter- 
gehende Unterteilung in Badeofen fur Bad und Doppel
becken und Durchlauferhitzer fur den Spultisch wurde 
nicht vorgenommen, da bei einer Reihe von Wohnungen 
die Abgasfuhrung die Aufhangung des Stromautomaten 
in der Kuchę notwendig machte (s. Bild 3). Uberhaupt 
spielen bei derartigen Anlagen die Schornsteine eine 
Hauptrolle, da ihre Lage und Zahl mafigebend fiir den 
Aufhangungsort der Gasapparate ist. In der Mehrzahl 
derartiger Falle wird sich aber immer eine befriedigende 
Lósung der Abgasfuhrung finden lassen.

Die Neueinteilung des Hauses, die recht geschickt ge
wahlt wurde, geht zugleich mit der neuen Gasinstallation 
(dick gezeichnet) aus Bild 2 hervor. Zu den zwei vor- 
handenen Gassteigeleitungen kamen drei neue hinzu, 
dereń Kosten zusammen mit den Ableitungen bedeutend 
geringer waren, ais nur fur die Warmwasserleitungen 
einer neuen Zentralwarmwasserversorgung veranschlagt 
worden war. Die Benutzung der vorhandenen Steige-
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3 Aufhangung  des S trom -Autom aten in d e r Kuchę

4  Benutzung d e r vorhandenen S te igele itungen

strange zeigt Bild 4, auf dem man deutlich rechts den 
totgelegten, alten Ableitungsstrang wie auch die neue 
Leitung zum Stromautomaten und Gasherd erkennen 
kann. Die alte Zahlernische wurde auf diese Weise 
wieder zur Aufstellung des Messers benutzt. Bemerkens- 
wert ist in Bild 3 die gute Anpassung der Warmwasser- 
leitung vom Stromautomaten zum Spultisch an die Form

der Kuchenwand. Die Leitung ist langs des Fliesenbordes 
verlegt und wirkt somit nicht stórend.
Zur Yerwendung kamen 18 Stromautomaten: „A ska n ia " Type 4 B 6 
und 4 B 300 sowie 18 Dreilochherde vom gleichen H ersteller mit Brat- 
róhre und mit herausnehmbaren Brennern. Der Hausumbau wurde 
von K. Frank, Berlin-Eichwalde, im Verein mit der Insta lla tionsfirm a 
O . W iedecke, Berlin-Tempelhof, ausgefuhrt. Letztgenannte Firma 
hatte auch d ie  gesamte Be- und Entwasserungsanlage auszufuhren.

D r.-lng . Richard Brandt, Berlin

WIRTSCHAFTSUMSCHAU
Kapitalm arkt

Von den politischen Entscheidungen auf wirtschaftlichem 
Gebiet sind die nach Einberufung des Generalrats der 
Wirtschaft bekanntgegebenen Kabinettsbeschlusse von 
grófiter Bedeutung. Der angekundigte Obergang der 
Reichsbank zur offenen Marktpolitik hat den Zweck, 
durch organisches Vorgehen eine Hebung des Kurs- 
niveaus, namentlich der festverzinslichen Wertpapiere 
zu bewirken, wodurch der angestrebten organischen 
Zinssenkung der Boden bereitet wird. Durch Erlafi des 
Gemeinde-Umschuldungsgesetzes ist jetzt auch einer der 
Ursachen fur die Unsicherheit des betroffenen Kapital- 
marktes begegnet worden.

B ó r s e .  Die Bórse stand Ende September unter dem 
Einflufi der neuen Wirtschaftsmafinahmen. Die Kurs- 
steigerungen der festverzinslichen Wertpapiere er- 
reichten teilweise einen Umfang, der die Abschlage von 
vielen Wochen in wenigen Tagen wieder ausglich. Dies 
traf besonders fur Kommunalpapiere zu.
Z i n s l a s t  d e r  K o m m u n e n .  Trotz der Zinssenkung 
der Dezembernotverordnung von 1931 stellt der Zinsen- 
dienst noch immer eine sehr schwere Belastung der Kom
munen dar. Nach zuverlassigen Schatzungen betragt 
der gesamte Zinsendienst heute immer noch etwa 
700 Mili. RM jahrlich. Was diese Ziffer bedeutet, erhellt 
am besten aus einem Vergleich mit den Ausgaben, die 
die Gemeinden fur die Unterstutzung ihrer Arbeitslosen 
aufwenden mussen. Fur das Rechnungsjahr 1933 betragt 
die Eigenlast der Gemeinden fur die Arbeitslosenhilfe 
rund 620 Mili. RM. Die gesamten kurzfristigen Schulden 
der Gemeinden betragen heute rund 1,6 Milliarden RM 
und sind einschliefilich der Yerwaltungskostenbeitrage

heute noch immer mit durchschnittlich óy2 bis 7 v. H. zu 
verzinsen, wahrend die langfristigen Schulden etwas 
mehr ais 2,4 Milliarden RM ausmachen.

Baumarkt

Ó f f e n t l i c h e  B a u s p a r k a s s e .  Die Gesamtsumme 
der Baugeldzuteilungen aller óffentlichen Bausparkassen 
belauft sich nach dem derzeitigen Stand auf 54,3 M il
lionen Reichsmark. — Der Verwaltungsrat der Mitteldeut- 
schen Landesbank in Magdeburg hat zum Zwecke der 
Arbeitsbeschaffung einen Betrag von 300 000 RM zur 
Verfugung gestellt, der zur Gewahrung von Zwischen- 
krediten an noch auf Zuteilung ihrer Vertragssumme 
wartende Bausparer der óffentlichen Bausparkasse der 
Mitteldeutschen Landesbank bestimmt ist und der Finan- 
zierung von Neubauten dienen soli.

R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a n s t a 11 f u r  A n g e -  
s t e I 11 e. In unterrichteten Kreisen der Reichsversiche- 
rungsanstalt fur Angestellte wird erklart, dafi diese auch 
weiterhin imstande sei, den Eigenheimbau in Kreisen der 
M itglieder besonders wirksam durch Hergabe erststel- 
liger Hypotheken zu fordern. Bisher seien von ihr uber
10 000 Eigenheime von Angestellten mit Hypotheken be- 
dacht worden. Im allgemeinen wird die Hypothek bis 
zu einer Hóhe von 40 v. H. des Gesamtwertes gegeben, 
wobei vorausgesetzt wird, dafi der Bauherr mindestens 
30 v. H. Eigenkapital aufzubringen vermag. Die Hypo
thek wird mit 5 v. H. jahrlich verzinst und mit 1 v. H. ge- 
tilgt, so dafi die Tilgung im allgemeinen nach 37 Jahren 
beendet ist.
B e r l i n e r  T e r r a i n g e s e l l s c h a f t e n .  Nachdem 
in den letzten Jahren nach der Sonderkonjunktur ein
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aufierordentlicher Ruckgang auf dem Parzellenmarkt und 
auf dem Markte der mit Eigenheimen bereits bebauten 
Grundstucke vorlag, wird dieses flaue Geschaft auch in 
den Bilanzen der Gesellschaften wieder zum Ausdruck 
kommen. Die Preise, die bei den wenigen Verkaufen 
im allgemeinen erreicht wurden, konnten die Verlust- 
salden keineswegs beheben, vielmehr werden diese 
teilweise fur das laufende Geschaftsjahr eine weitere 
Erhóhung erfahren. Jedoch scheint man Kapitalschnitte 
in grófterem Ausma6 kaum noch zur Debatte stellen zu 
wollen. Diese Stimmung ist darauf zuruckzufuhren, dafl 
sich die Gesellschaften durch die eingeleiteten Sied- 
lungsprojekte eine Auflockerung ihrer finanziellen Lage 
versprechen. Freilich darf auch hier nicht vergessen wer
den, dafl man um so schneller in eine Rentabilitat hin- 
einwachst, je fruher und grundlicher man die Ruckstande 
der grofien Krise liquidiert.

B austoffindustrie
D ie  P r e i s k a r t e I I e d e r  K a I k s a n d s t e i n - 
i n d u s t r i e. In der Kalksandsteinindustrie sind bisher 
drei Preiskartelle gegrundet worden, und zwar fiir das 
Wirtschaftsgebiet Brandenburg, fiir das Wirtschaftsgebiet 
Pommern und fur das Wirtschaftsgebiet Mitteldeutsch- 
land. Die Wirtschaftsgebiete aller drei Kartelle ent- 
sprechen denjenigen der Treuhander der Arbeit. Die 
Kartelle haben die Rechtsform des eingetragenen Ver- 
eins und dieselbe Satzung. Der Zweck des Vereins ist 
die Festsetzung der Verkaufspreise und Lieferungsbedin- 
gungen, die Dberwachung der Einhaltung und die Durch
fuhrung aller erforderlichen Mafinahmen. 
A s b e s t z e m e n t i n d u s t r i e .  Auf einer am
31. August in Hannover stattgefundenen Besprechung der 
Vertreter von sieben Asbestzementwerken wurde zwi
schen diesen ein Burgfrieden abgeschlossen, der die 
Grundlage zur Schaffung einer Arbeitsgemeinschaft bzw. 
eines Verbandes sein soli. An diesem Abkommen sind 
folgende Werke beteiligt: Deutsche Asbestzement A.-G, 
Berlin; Torfit A.-G., Bremen; Suddeutsche Asbest- 
schieferwerke, Neuershausen i. B.; Fulgurit-Werke, 
Wunstorf; Astbestzementwerke Vossen & Co., NeuB 
a. Rh.; Asbelith-Werke, Mieste-AItmark; Fibroid-Werke, 
Jubar-AItmark.
G u C g l a s i n d u s t r i e .  Unter dem Namen „Ver- 
kaufsstelle Deutscher GuBglasfabriken" ist ein Karteli 
abgeschlossen worden, das den Absatz von Drahtglas, 
Ornamentglas, Rohglas, Klarglas, Alabasterglas usw. 
umfassen soli. Binnen kurzem wird auf diesem Gebiet 
eine straffe Preisregelung eintreten.
W a n d -  u n d  F u f i b o d e n p l a t t e n i n d u s t r i e .  
Der Verband Deutscher Wandplattenfabrikanten in Ber
lin und der Mosaikplattenverband in Weimar haben sich 
auf der Grundlage einer G. m. b. H. zu einem Einheits- 
verband zusammengeschlossen. In einer am 6. Sep
tember in Berlin abgehaltenen Mitgliederversammlung 
wurde beschlossen, die Notierungen fur Industrieplatten, 
fiir die bisher ein Nachlaft von 10 v. H. bewilligt wurde, 
den Preisen fur Steingutplatten gleichzustellen, so da6 
der Rabatt von 10 v. H. kunftig fur Industrieplatten in 
Fortfall kommt.

Z e m e n t i n d u s t r i e .  Die Belebung des Zement- 
absatzes hat im August noch angehalten, und zwar be- 
lief sich der Versand auf 293 000 t gegenuber 366 000 t 
im Juli. Die Zahlen fiir  August 1932 sind 386 000 t, fiir 
August 1931 347 000 t und fur August 1930 512 000 t. — 
Zur Zeit schweben Verhandlungen zwischen dem West- 
deutschen Zementverband Bochum und dem Hutten- 
Zementverband Dusseldorf, um eine Verstandigung uber

die fortgesetzten Kontingentuberschreitungen des r - • 
tenzementverbandes herbeizufuhren. Dieser 
der letzten Zeit sein Kontingent um mehrere ' " ^ u 
send Tonnen uberschritten. Es besteht die A d 'u61̂
den bestehenden vier Verbanden eine Art j ' C S
stelle zu schaffen. Es wurde dann einem Verban ge 
stattet sein, eine Unterschreitung seiner Quoie iro e l~je 
nen Absatzgebiet durch Lieferungen in die G e b ie te  der 
anderen Verbande auszugleichen.
G u 6 r o h r v e r b a n d .  Der Auftrageingang war in den 
Monaten August und September recht lebhaft, doch han- 
delt es sich fast ausschlieGlich um Inlandauftrage, die aus 
dem Arbeitbeschaffungsprogramm finanziert werden. 
Der Auslandabsatz liegt aus den bekannten Grunden 
immer noch darnieder. Trotzdem sind die Werke fur 
die nachste Zeit noch mit Auftragen versehen und ver- 
haltnismafiig zufriedenstellend beschaftigt. 
S t e i g e r u n g  d e r  B a u s t o f f p r e i s e .  Die Fach- 
gruppe Bauindustrie im Reichsstand der Deutschen In
dustrie hat an den Reichswirtschaftsminister eine Eingabe 
gerichtet, in der gegen eine unangemessene Erhóhung 
der Baustoffpreise Stellung genommen wird. Es bestehe 
die Gefahr, da6 die kaum begonnene Aufwartsbewegung 
der Bauwirtschaft wieder absinke. In der Eingabe wird 
im einzelnen aufgefuhrt, wo und fur welche Erzeugnisse 
besondere charakteristische Preiserhóhungen den Anlaft 
zu Besorgnissen geben. Zum Teil seien die Preise seit 
Januar d.J. um 10 bis 50 v. H. erhóht worden. 
H o l z w i r t s c h a f t .  Trotz der vorgeruckten Jahres
zeit liegen eine Unzahl von Bauvorhaben im Kleinbau- 
gewerbe vor, die der Sagewerksindustrie sowie dem 
Holzhandel eine erwunschte Tatigkeit und Beschaftigung 
bieten. Man kann damit rechnen, daft die Belieferung 
mit Bauhólzern bis in den spaten Herbst hinein andauern 
wird. Ais zufriedenstellender Faktor kommt die Tatsache 
hinzu, daf3 die Sagewerke zurzeit mit Nutzen Auftrage 
zur Herstellung von Werkstatthólzern 1. und 2. Klasse 
ausfuhren kónnen. In Ostpreu6en und in der Grenzmark 
wurde verschiedenen Sagemuhlen, die solche Lieferungen 
auszufuhren haben, vom preuflischen Forstfiskus Bauholz 
bei sofortigem Einschlag verkauft, wobei allerdings die 
Preise um etwa 20 v. H. uber den vorjahrigen Durch- 
schnittspreisen lagen. — Der Holzhandelsausschufl des 
Reichsforstwirtschaftsrates hat getagt, um wie alljahrlich 
zu Beginn der neuen Einschlagsperiode den Vertretern 
des óffentlichen und privaten Waldbesitzes aus allen 
deutschen Gauen die Aussprache uber die Lage und 
zukunftige Entwicklung des Holzmarktes und die seitens 
der Forstverwaltung zu treffenden Entschlusse zu ermóg- 
lichen. Die allgemeine Ermafiigung der Holztarife auf 
der Eisenbahn, die wiederholt von der Reichsbahn ge- 
fordert wird und seitdem in verschiedenen Verhandlungen 
beraten worden ist, wurde ais dringend notwendig be- 
zeichnet.
K a l k i n d u s t r i e .  Die Rheinisch-Westfalischen Kalk- 
werke, A.-G., Dornap, haben ihren Geschaftsbericht uber 
1932 vorgelegt: Zur Unterstutzung der Mafinahmen der 
Regierung im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit sind die 
seit langerer Zeit stilliegenden Abteilungen Gruiten und 
Neanderthal wieder in Betrieb genommen worden, wo- 
durch eine Anzahl Leute wieder in Arbeit gebracht wer
den kónnte. Durch den Ubergang zur 40-Stunden-Woche 
sind weitere Neueinstellungen móglich geworden. In den 
Betrieben des Unternehmens werden zur Zeit rund 
1200 Mann beschaftigt, was gegenuber der gleichen Zeit 
des Vorjahres eine Erhóhung der Belegschaft um etwa 
50 v. H. bedeutet.

Regierungsbaumeister a. D. Dr.-lng. Riedel, Berlin
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Wasserbahnhof Mulheim-Ruhr

Gestalter: Oberbaurat Brocke, Mulheim

Die landschaftlich schóne Strecke zwischen Kettwig und 
Solbad Raffelsberg weist einen regen Dampferverkehr 
auf. Da ungefahr in der Mitte dieser Strecke die Ruhr 
erhebliches Gefalle aufweist, hat man, um das zeit- 
raubende Durchschleusen zu vermeiden, die Wasser- 
strafte ais Kanał bis zur „A lten Schleuse" bei der Stadt 
Mulheim weitergefuhrt. Den Abschluft dieser Kanal- 
strecke bildet eine Schleuse — eben die „A lte Schleuse" 
—, die aber kaum benutzt wird. Die Dampfer legen 
vielmehr an der zwischen Kanał und eigentlicher Ruhr 
befindlichen Insel an. Die Fahrgaste uberąueren die 
Insel und fahren auf der anderen Seite, also wieder aut 
der eigentlichen Ruhr, in Richtung Solbad Raffelsberg 
weiter. Diese Oberquerung der Insel geschieht durch 
Treppen und einen unterirdischen Gang, der an der 
Ruhrseite einige Meter tiefer wieder an der Schiffhalte- 
stelle mundet. Diese beiden Bahnsteige, der Gang, die 
Treppen, die Sperren, die Fahrkartenschalter, die Raume 
fur das Schiffpersonal, die Toiletten und schlieftlich ein 
kleiner Kaffeeraum mit etwa 25 Sitzplatzen bildeten den 
eigentlichen Wasserbahnhof, wie er 1927 erbaut worden 
war. Es handelte sich um ein Eisenbetongebaude, dessen 
Wandę und Pfeiler schalungsrauh belassen worden 
waren. Die Grundung hatte einige Schwierigkeiten ge
macht, da die Insel kaum ein halbes Jahr vorher teilweise 
bis zu 5 m auf das jetzige Niveau angeschuttet worden 
war. Es zeigte sich bereits nach wenigen Monaten, daft 
der Raum fur die Fahrgaste viel zu klein war. Die land
schaftlich hervorragende Lage inmitten der Ruhranlagen

Der Bahnhof (d ritte r Bauabschnitt) von Osten gesehen. Unten die 
Nordseite  m it dem Eingang

Aufnahm e Schmólz, Koln
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FIugbild des Bahnhofes auf 
d e r Schleuseninsel im Ruhr- 
ta l. Links am Bahnhof der 
BahnsteigOberwasser#rechts 
d ie  Bahnsteigtreppe Unłer- 
wasser. Links Schleuse, rechts 
W asserwerk. (Aufnahme 
Róder, M ulheim )

lockte  v ie le  G aste n icht nur aus M ulhe im , sondern auch 
aus dem benachbarten  Essen, Duisburg und D usseldorf 
an. M an en tsch lo fi sich deshalb  zu e iner Erweiterung 
an de r Sudseite in G esta lt eines H a lb rundbaues. Es ent- 
stand ein O b e rgescho fi m it 150 S itzp la tzen , w a h re n d  de r 
Raum, de r vom  ersten Bauabschnitt vo rhanden  w a r, ais 
G esellschaftsraum  ausgebau t w urde . Die Dachkonstruk- 
tio n  w a r  eine E isenbetonflache, in der M itte  durch ein 
S p itzdach  un terbrochen. Zur D acheindeckung w u rde  
R uberoid ve rw and t. D ie U nte rbrechung de r D achflache  
w a r  auch von innen s ich tbar. M an sah durch einen 
vo rsp ringenden , rundum lau fenden  Fries in einen H ohl- 
kege l aus Rabitz. H in te r dem Fries be fand  sich die 
m itte lba re  Beleuchtung. Der stetig  w achsende Betrieb 
ve rlan g te  schon nach e tw a  Jahresfrist eine nochm alige  
Erw eiterung. Da man in g le iche r H óhen lage  beengt 
w a r, m ufite  w ie d e r au fgestockt w e rden . W e il d ie  G run- 
dungen zu schwach w a ren  und de r angeschutte te  Boden 
a ll zu s ta rker Belastung n ich t gew achsen w a r, w u rde , 
um g ro fie  G ew ich te  zu verm e iden, S tah lske le ttbau  an- 
gew andt. Die Zw ischenfe lder w urden  m it Schwemmstein-

K e lle r: Heizung, V orra te , Eis- und Kuhlmaschinen. Erdgeschofi: 
Kasse, Mannschaftsraum, Entlu ftungsyorrichtungen, A borte .
1. und 2. ObergeschoB : Speise- und Kaffeeraume
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Speiseraum . W andverk le i- 
dung Schleiflack e lfenbe in- 
fa rb e n , Ye loursłepp iche auf 
F ilzpappe . (Aufn . Schmolz, 
Koln)

mauerwerk ausgefullt. Die Dachkonstruktion 
war die gleiche wie vorher, nur jetzt in Stahl 
und Holz, mit Ruberoid belegt. Der Fuft- 
boden des zweiten Obergeschosses war 
fruher Dach des ersten. Um der starkeren 
Belastung ais Fufiboden gewachsen zu sein, 
wurde er mittels Prefilufthćimmem auf- 
gerauht, die alten Eisen freigelegt, neue 
Eisen mit den alten verbunden und das 
Ganze mit Beton yerstarkt. Aufien am Ge- 
sims sind Installationen fur lllumination ein- 
betoniert. Speise- und Kaffeeraume bieten 
seit dem letzten Umbau 300 Gasten Platz, 
wahrend die Terrassśn und der Garten Sitz- 
gelegenheit fur weitere 500 Gaste haben.

Dr. Fritz Bauer, Essen Der Bahnhof nach dem ersten Umbau (2. Bauabschnitt)

Das G elande des je tz igen Bahnhofs 
vor y ie len  Jahrzehnten
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Hafenbahnhof Friedrichshafen am Bodensee

r

Post Zoll Salzstadel Hafenbahnhof

In Friedrichshafen Hafen sind sowohl die Anlagen fur 
die Guterabfertigung sowie das Empfangsgebaude fur 
Personenverkehr mit den Nebenanlagen schon lange 
Zeit aufterst mangelhaft gewesen. Um den Mangeln 
abzuhelfen, wurden der Freiladebahnhof und die An
lagen fur den Stuckgutverkehr vom Hafenbahnhof zum 
Stadtbahnhof verlegt und im Hafen ein neues Emp
fangsgebaude erstellt. Im Hafenbahnhof lagen die Ver- 
haltnisse so, dafi die Gleise fur die Personenzuge vom 
Stadtbahnhof nach dem Hafenbahnhof im Gefalle 1 :40 
lagen, so dafi die Zuge mit Schubmaschine auf den Stadt
bahnhof gedruckt werden mufiten, was bei der Neu- 
anlage durch Hóherlegung der Gleise um etwa 5 m ver- 
mieden wurde; das Gefalle betragt heute nur noch
1 :400. Das neue Empfangsgebaude gruppiert sich ais 
Kopfbahnhof um vier Gleise. Man war zunachst ver- 
sucht, eine Grundrifilósung zu finden, bei welcher die 
Reisenden vom Kopfbahnsteig aus auf einer Treppen
anlage in Verlangerung der Gleise zu den Schiffen ge
langen kónnen. Diese Lósung, die fur eine móglichst 
flussige Abwicklung des Verkehrs Vorteile gehabt hatte, 
war aber nicht móglich, weil durch die Tiefenentwicklung 
des Gebaudes Gleislange verloren gegangen ware, die 
fur die Aufstellung der Zuge nicht entbehrt werden 
konnte. Man mufite daher eine Lósung finden, bei 
welcher mit móglichst geringer Bautiefe auszukommen

war. Die Langfront des Gebaudes hat heute hinter dem 
12 m breiten Kopfbahnsteig nur 7 m Tiefe erhalten und 
verlauft in einem Abstand von 14 m von der Hafenmauer. 
Da der Hafenbahnhof Grenzbahnhof gegen die Schweiz 
und Osterreich ist, waren aufier der Abfertigung fur ge- 
wóhnliches Reisegepack Raume fur die zollamtliche Ab
fertigung sowie fur die Pafiprufung yorzusehen. Die 
Lage dieser Raume war fur die Grundrifigestaltung 
wegen der Absperrmafinahmen mitbestimmend. Fried
richshafen hat Saisonbetrieb, es mufiten deshalb auch 
die Wirtschaftsraume und Warteraume diesem Stofi- 
verkehr angepafit werden. So wurde fur den schwachen 
Winterverkehr ein kleiner Wirtschaftsraum im Erdgeschofi 
geschaffen, wahrend fur den starkeren Verkehr auf Hóhe 
der Bahnsteige ein grófierer, durch zwei Stockwerke 
gehender Saal, daneben ein Speisezimmer, dient. Neben 
dem Warteraum an der Bahnsteighalle fuhrt ein Zugang 
zu einer Treppe nach einem grófieren Sitzungsraum, so
wie einem Beratungszimmer im Obergeschofi. Ferner 
ist hier der Zugang zum Betriebsamt. Bei der Anlage 
der Wirtschaftsraume mufite W ert darauf gelegt werden, 
dafi sie eine móglichst lange Fensterfront mit Blick nach 
dem See, also geringe Raumtiefe, erhielten. Die Bufett- 
anlage fur beide Wirtschaftsraume ist im grofien Raum 
untergebracht und halbkreisfórmig ausgebildet. Hinter 
dem Bufett befinden sich KGche, Konditorei, Kuhlraume
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G ru n d rifl d e r A n lage  a u f Bahn- 
steighóhe. Unterer G ru n d rifl 
au f S traftenhóhe 
M aflstab 1 : 750

Gegen den Dachkórper des 
93 m langen Salzstadels w ar 
mit einem kleinen Dach uber 
dem nur 7 m tie fen  Bautrakt 
nicht auszukommen. Es wurde 
deshalb eine Lósung ohne sicht- 
bares Dach gewahlt. Durch den 
22 m hohen tu rm artigen  A ufbau 
und die Fensteranordnung 
wurde ein Zusammenklang m it 
dem Stadeł e rz ie lt
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Empfangsgebaude von der Stadt- 
seite aus gesehen. Im H intergrund 
der Eingang zum Schalterraum

Kopfbahnste igha lle , 12 mai 38 m, belichtet durch eine a u f das Dach aufgesetzte senkrechte Fenster- 
reihe. An der Kopfwand ein Bild des Bodensees von M aler Berger, S tuttgart, in M ineralfarbentechnik

Obi' I  Z ig o r r e nrW $ (hungen

-
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Speiseraum, 9 mai 22 m, durch zwei Geschosse reichend. Fenster Schiebefenster ohne Sprossenteilung. W and- 
bemalung m it M otiven aus den Stadten S tu ttgart, U lm# H e ilb ronn , M ergentheim , W ild b a d  und Freudenstadt 
von den M alern B lepp und W e ile n . Decke g rau -ro t, heli- und dunke lgrau von M a le r Berger, S tu ttgart

Terrasse vo r den W irtschafts- 
raumen, 3 m b re it, zugleich 
das Vordach fu r  d ie  Karren- 
fah rt zu r B efórderung der 
Gepackstucke
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Die Schalterhalle ist in der A rt von Passagen ausgeb ildet. Ein grofies O b e rlid it sorgt 
fu r gute Beleuchtung der Verkaufsm óglichkeiten. Die 5,5 m breite  Treppe f iih r t zum 
Kopfbahnsteig. H ier sind v ie r Schalter, E xpre figu tab fe rtigung , G epackaufbew ahrung, 
ein Z igarren laden, ein Laden fu r Erfrischungen und Reisebedarf, ein Geldwechsel- 
schalter, Grenzscheinabgabe, Polizeiraum und Fernsprechzelle angeordnet

Bahnsteige

Speisezimmer von 6 mai 11 m. W andę m it einem bis zur Decke reichenden H olzgetafe l 
verk le ide t. In der Schmalwand ein Bild vom Bodensee in D elfter Blau nach m itte la lte r- 
lichen Stichen, bea rbe ite t von den keramischen W erkstatten G ebr. Giessler in A lt- 
stadten bei Sonthofen

und N eb e n an la g e n  fu r den W irtschafts- 
be trieb . Der n iedere, gegen den See ge- 
legene Teil de r unteren Bahnhofw irtscha ft 
ist um e in ige Stufen e rhóht, so d o 6  auch 
beim Sitzen ein fre ie r Blick au f den H afen 
erm óglich t ist. Das Bufett m it Verkauts- 
schalter gegen die H a lle  zu ist durch 
A u fzuge  mit der im oberen  Stock ge- 
legenen Kuchę verbunden. H in te r dem 
G epackraum  liegen d ie  Raume fu r die 
S tationskasse und fu r d ie amtliche Aus- 
kunft, au fterdem  ve rla u ft h ier quer unter 
den G leisen ein Tunnel fu r d ie Zwecke 
der Post; daneben be finden  sich noch 
e in ige  Postraume fu r d ie A b fe rtigung  
d e r Backereien und die T ransitzo ll- 
behand lung . Fur den vom Ausland 
kom m enden Reisenden ist ein Zoll- 
p ru fungsraum  mit 15 m langem  Gepack- 
tisch vorhanden . Daneben be finde t sich 
ein Buroraum  mit dre i Zellen fu r Leibes- 
untersuchungen. Das Z o llgepack  w ird  w ie 
das ubrige  Reisegepack a u f derselben 
K a rre n fa h rt mit A u fzugen  zu den Bahn- 
steigen gebracht. Anschlie ftend an 
diese K a rren fah rt liegen die Raume 
fu r den Schiffd ienst und im óst- 
lichen Flugel d ie A u fen tha lts-, Wasch- 
und K le iderraum e fu r das Personal des 
Schiffd ienstes (K ap itanę, S teuerleute, Ma- 
schinisten und H eizer). H ie r be finden sich 
auch die Sam m elheizung und W arm - 
w asserbe re itungsan lage , d ie Raume fur 
das Betriebsam t und e in ige  W ohnungen 
sow ie ein Unterrichtsraum  mit Lehrstoff- 
z im m er. Die W o h n u ng  des W irts  mit 
Schlafraum en fu r dessen Personal ist im 
oberen  G eschofl in dem Flugel uber der 
W irtschaftskuche un tergebrach t. Im turm- 
a rtigen  A u fb a u  sind, mit besonderer 
W e n d e ltre p p e  von der U ferstra fre  aus 
zugang lich , d re i z w e ib e ttig e  und drei 
e inbe ttige  Z imm er en tha lten. Diese 
T reppe end ig t a u f e iner Dachterrasse, 
von de r sich ein herrlicher Rundblick 
e ró ffne t. W e g e n  des weichen und 
sand igen U ntergrundes w u rde  das 
G e b au d e  in S tah lske le ttbau  mit Hohl- 
s te inausm auerung a u s g e fu h rt,. wodurch 
ge ringe  Belastungen e rz ie lt wurden. 
M it Rucksicht au f den im Sommer 
sehr hohen S tand des Seespiegels 
m uftten d ie  Ke lle r mit G rundw asser- 
d ichtung ausgefuh rt w erden . Die Lei- 
tung de r gesam ten, zur Umgestaltung 
de r F riedrichshafener Bahnhofsan lagen 
ausgefuhrten  B auarbe iten  la g  in der Hand 
des D irektors bei de r Reichsbahn N age le , 
V o rs tand  de r B auab te ilung  de r Reichs- 
b a hnd irek tion  S tu ttga rt. Die Ausfuhrung 
der T ie fb a u a rb e ite n  w a r  dem N eubau- 
am t 2 in Ulm unter de r Leitung von 
Reichsbahnrat Kunlen ube rtragen . Der 
Entwurf fu r das neue E m pfangsgeboude 
stammt vom H ochbaudeze rnen ten  der 
Re ichsbahndirektion  S tu ttga rt, Reichsbahn- 
o b e rra t H agenm eyer. M it der Ausfuhrung 
der H ochbauten  w a r  Reichsbahnrat 
Schneider, Leiter des Bauburos Fried- 
richshafen, be trau t.
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