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Es ist selbstverstandlich, dafi im Rahmen der Arbeits
beschaffung das Schliisselgewerbe der Wirtschaft, das 
Baugewerbe, eine wesentliche Rolle mitspielt. W ie bei 
jeder Giitererzeugung darf auch hier indes die Arbeits
beschaffung nicht ausschliefilicher Zweck der Ma6nahme 
sein. Es ware trotz aller Arbeitsnot unverantwortbar, 
Wohnungen oder Siedlungen lediglich zu dem Zwecke zu 
errichten, auf den Bauten Arbeiter zu beschaftigen. Jeder 
Wohnungs- und Siedlungsbau mu6 vielmehr nach Lage 
und Art einem dauernden Bedurfnis entsprechen und darf 
nur dann durchgefiihrt werden, wenn er sich in den Auf
bau der Volkswirtschaft einfugt. Eine umsichtige und 
sorgfaltige Klarung der Bedarfsfrage ist daher die unbe- 
dingte Voraussetzung fur vernunftigen Wohnungs- und 
Siedlungsbau wie fiir  jede Arbeitsbeschaffung.
Alle Mafinahmen, die die Reichsregierung zur Belebung 
des Baumarktes durch Wohnung und Siedlung im Jahre 
1933 eingeleitet hat, verfolgen das Ziel, den Teil der 
Bevólkerung, der in den Grofistadten auf absehbare Zeit 
kaum mehr auf Wiedereingliederung in den Wirtschafts- 
vorgang rechnen kann, soweit irgendmóglich in die klei- 
neren Stadte und die Landesteile herauszufuhren, in 
denen die Móglichkeiten zur W iedererlangung von A r
beit im allgemeinen aussichtsreicher sind, den Zustrom 
von Arbeitskraften, der nach Kriegsende aus den ver- 
lorenen landwirtschaftlichen Gebieten in die GroCstadte 
einsetzte, durch Ruckfiihrung aller derjenigen Arbeits- 
krafte wieder auszugleichen, die sich zur Landarbeit eig- 
nen, und in den Stadten die gesundheitswidrige und 
staatsfeindliche Zusammenballung der Bevólkerungs- 
massen in Mietskasernen durch planmafiige Dezentrali- 
sation in die Aufienbereiche unter Fórderung des Stre- 
bens nach dem Eigenheim mit Garten zu beheben. Dem- 
gemafi trat im Jahre 1933 die Erstellung von grofien 
mehrgeschossigen Miethausblócken, die in den friiheren 
Jahren da und dort allzu stark und allzu aufwendig be
trieben worden war, in den Hintergrund. Die Haupt- 
geldquellen, aus denen die Miethausbauten gefordert 
werden konnten, sind nahezu vollkommen versiegt. Einen 
gewissen Ausgleich bot die óffentliche Hand in den ver- 
gangenen Monaten lediglich durch die Obernahme der 
Reichsburgschaft f iir  nachstellige Hypotheken. Auf diese 
Weise konnte eine beschrankte Anzahl von Miethaus
blócken, vor allem in Berlin, in Angriff genommen wer
den. Eine grófiere Zahl von Projekten sind teils in Bear
beitung und kónnen demnachst begonnen werden. Vor- 
ausgesetzt, dafi Projekte mit verantwortbaren Wohnungs- 
grófien und Mieten, die dem heutigen Bedarf entsprechen, 
fur die Burgschaftsubernahme in Vorschlag gebracht wer
den, und die Aufbringung der Kosten mit Sicherheit nach- 
gewiesen ist — was bei den in Vorlage gebrachten Pro
jekten nur zum Teil der Fali war —, wird durch die

Reichsburgschaft in den nachsten Monaten die Durchfuh- 
rung solcher Projekte erheblich erleichtert werden. So
weit in diesem Jahre Miethausbauten gefordert werden 
konnten, bilden Wohnungen mit 1 oder 2 Zimmern nebst 
Kuchę und allenfalls Kammer mit Monatsmieten von 
35 bis 50 RM fast ausschliefilich die Regel. Die Nachfrage 
nach solchen Wohnungen war uberall sehr stark und 
machte sich z. B. in Berlin darin geltend, dafi sich 
drei- bis viermal soviel Liebhaber fur in Angriff genom- 
mene Wohnungen meldeten, ais berucksichtigt werden 
konnten. Erheblich starker hat sich die Bautatigkeit im 
Jahre 1933 dem Flachbau, besonders dem Eigenheim- 
bau, zugewendet. Der Betrag von 20 Millionen Mark, 
den das Reich im November 1932 fur Reichsdarlehen zum 
Eigenheimbau gegeben hatte, hat sich aufierst vorteilhaft 
ausgewirkt. Mit ihm konnten bisher etwa 12 000 Eigen- 
heime in Angriff genommen und dadurch am Bau rund 
18 000 bis 20 000 Arbeiter zehn Monate lang beschaftigt 
werden, ungeachtet der Arbeiter, die in Werkstatten usw. 
Beschaftigung fanden. Da sich die Hóhe der Fórderung 
auf rund ein Viertel der Baukosten beschrankt, wurden 
durch diese Aktion insgesamt mindestens 80 Millionen 
Mark der Bauwirtschaft zugefuhrt, hiervon — da 30 v. H. 
der Baukosten ais Eigenkapital nachgewiesen werden 
mussen — mindestens 24 Millionen aus Sparkapital. Der 
Andrang nach diesen Mitteln setzte anfangs nur langsam 
ein, verstarkte sich aber im Laufe der Zeit so, dafi der 
ganze Betrag langst restlos vergeben ist und heute die 
Anforderungen nach den Mitteln in vielen Gemeinden ein 
Mehrfaches der insgesamt bereitstehenden Mittel be- 
tragen. Es ist daher fur die Bauwirtschaft sehr wertvoll, 
da6 die Reichsregierung weitere 20 Millionen fur die Fort- 
setzung der Aktion zur Verfugung gestellt hat. Mit die
sem Betrage werden weitere 12 000 Eigenheime gefordert 
werden kónnen.
Mit den in den Bestimmungen festgelegten Hóchstbau- 
kosten von 8000 RM — ausschliefilich Gelande und Auf- 
schliefiung — war es entgegen anfangs von manchen Sei
ten gehegten Befurchtungen — sehr wohl móglich, uberall 
durchaus zweckentsprechende und gesunde Eigenheime 
zu erstellen; auch die vom Reichsarbeitsministerium ais 
Regel gewunschten Hóchstbaukosten von 4000 bis 6000 
Reichsmark genugten, um sehr annehmbare Eigenheime 
fur nicht zu hoch gespannte Anspriiche herzustellen. Fiir 
dieses billige Einfamilienhaus ist eine stattliche Anzahl 
von guten Losungen gebracht worden, die einen wesent- 
lichen Fortschritt auf dem Wege der Gestaltung des ein
fachen Eigenheims darstellen. Besonders erwahnenswert 
ist der Versuch, in Stuttgart die Móglichkeiten zur Errich
tung solcher Eigenheime in Holzbauweisen aufzuzeigen. 
Bei vielen Eigenheimen ist der Zweck ausschliefilich die 
Beschaffung der Wohnstatte, andere verfolgen daneben
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auch den Zweck einer S e b s t v e r s o r g u n g  mit den 
Erzeugnissen des Gartens und Kleintieren. Letztere na- 
hern sich mehr oder minder den Typen, die sich fur die 
vorstadtische Kleinsiedlung, die ja auch Selbstversorger- 
siedlung sein soli, ais die zweckmafiigsten herausgebildet 
haben. In einzelnen Gegenden des Reiches ist die grofie 
Mehrzahl der Eigenheime in der Form von Selbstversor- 
gerstellen aufgebaut, wie z. B. in Westfalen. In den Gro(3- 
stadten andererseits trat der Gedanke der Wohnstatte 
in den Vordergrund. Die Hauser sind in ihrer weit iiber- 
wiegenden Anzahl ais Einzelhauser durchgefiihrt, weit 
weniger in der Form von Doppelhausern, noch seltener 
ais Reihenhauser. In bezug auf die B a u f o r m e n  findet 
sich etwa ebensooft das aus Erdgeschofi und ausgebau- 
tem Dachgeschofi bestehende iy 2geschossige wie das aus 
Erdgeschofi und vollem Obergeschofi bestehende zwei- 
geschossige Haus. Das steile Dach herrscht bei weitem 
vor, ein Beweis, dafi dort, wo der Eigenheimanwarter 
ohne jede Beeinflussung nach seinem freien Willen sich 
das Haus wahlen kann, das Flachdach, sei es nun aus 
technischen, aus wirtschaftlichen oder aus dsthetischen 
Grunden, abgelehnt wird.
Grófie und Kosten der mit Reichsdarlehen beliehenen 
Hauser sind sehr verschieden. Die Grófie schwankt zw i
schen 260 und 640 cbm, also um mehr ais 100 v. H. Die 
Kosten schwanken zwischen 9,70 und 19,— RM (ohne 
Grundstuck und Aufschliefiung, aber einschliefilich aller 
Nebenkosten, Anschlusse, Finanzierungskosten usw.) fur 
den Kubikmeter umbauten Raumes, die Durchschnitts- 
kosten betragen etwa 14,— RM. Diese aufierordentlichen 
Unterschiede beweisen, wie verschieden unter den heu
tigen wirtschaftlichen Verhaltnissen die Preisangebote der 
Unternehmer sind. Selbstverstandlich spielt dabei vor 
allem die Lage des Baugewerbes eine Rolle, das sehr oft 
ohne Verdienst, vielleicht sogar zu Verlustpreisen Auf
trage hereinnahm. W eiter ist die Verschiedenheit der 
Kosten zu erklaren durch die Verschiedenheit der Lóhne. 
Sie haben zur Folgę, dafi z. B. in Ostpreufien ein und 
derselbe einfache Einfamilienhaustyp sich bei der Ver- 
gebung gestellt hat auf 5000 RM in Orten mit Lohn- 
klasse 4, auf 5450 RM bei Lohnklasse 3, 5700 RM bei Lohn- 
klasse 2 und 6200 RM bei Lohnklasse 1. Auch die durch 
Konjunkturschwankungen und órtliche Umstande beding- 
ten Unterschiede in den Baustoffpreisen spielen eine 
Rolle, ferner auch der Umfang der Selbsthilfe, durch die 
ein Bauherr unter Umstanden die Kosten recht wesent
lich senken kann. Naturlich fa llt auch die Art der Aus- 
stattung des Eigenheims ins Gewicht und insbesondere 
das vorlaufige Weglassen von Ausbauteilen, die der 
Eigenheimer erst spater nachholen will. Im allgemeinen 
bewegen sich die Gesamtkosten (einschliefilich aller 
Nebenkosten, aber ohne Grunderwerbskosten und Ge- 
landeaufschliefiung) fiir  die E i n familienhauser zwischen 
3900 und 8900 RM, die G e s a m t k o s t e n  mit Grund- 
erwerb und Aufschliefiung zwischen 5900 und 10 000 RM 
fiir Hauser mit einer Wohnung.
Die Befurchtung, dafi die ersten Hypotheken fur Eigen
heime nicht zu bekommen waren, traf erfreulicherweise 
nicht zu. Etwa 80 v. H. aller Bauherren kónnten mit ersten 
Hypotheken bauen, von denen mindestens zwei Drittel 
aus Privathand stammen, ein Drittel von Versicherungs- 
anstalten — vor allem der Reichsversicherungsanstalt fur 
Angestellte und den grofien Lebensversicherungsgesell- 
schaften — oder sonstigen Gesellschaften. Soweit erst- 
stelliges Geld nicht gleich ais Tilgungshypothek gegeben 
werden* konnte, wurde es ais Zwischenkredit gegeben 
ohne fristmafiige Begrenzung, nur mit der Verpflichtung 
zur Ablósung, wenn Dauerhypothek nachweisbar.
Auch die Beschaffung des eigenen Geldes bot im allge
meinen nicht die befiirchteten Schwierigkeiten. Die Bevól-

kerungsschicht, die in der Lage und gewillt ist, etwa 2000 
Reichsmark Spargeld fiir ein bescheidenes und etwa 
3000 RM fiir ein etwas grófieres Eigenheim zu geben, ist 
anscheinend doch noch so grofi, dafi das Baugewerbe im 
Eigenheimbau in gewissem Umfange vielleicht auf Jahre 
hinaus Betatigung finden wird, sofern es nur gelingt, die
ses Spargeld durch den Anreiz geringverzinslicher Hypo
theken herauszulocken.

Die H ó h e  d e s  R e i c h s d a r l e h n s  betragt auf Grund 
der Falle, die bearbeitet worden sind, durchschnittlich fur 
das Reich etwa 1700 RM.
Die Eigenheimer gehóren allen móglichen Be r u f  s- 
g r u p p e n an; die meisten sind Arbeiter und kleine An
gestellte, kleinere und mittlere Beamte, Rechtsanwalte 
und sonstige freie Berufe sowie friihere Handwerker, die 
von Erspartem oder Renten leben, dagegen auffalliger- 
weise wenig ausubende Handwerker, denen anscheinend 
die heutige Lage des Handwerks die Aufbringung des 
Eigenkapitals erschwert. Die meisten Anwarter melden 
sich aus den kleinen Orten mit etwa 2000 Einwohnern 
bzw. aus Kleinstadten bis zu etwa 5000 Einwohnern.
Der hierdurch erbrachte Nachweis, dafi sich auch mit we
niger Baukosten, ais angenommen wurde, gute Eigen
heime schaffen lassen, scheint auch auf solche Kreise ge- 
wirkt zu haben, die aus eigener Kraft ohne Inanspruch
nahme óffentlicher Mittel Eigenheime zu erstellen beab- 
sichtigen. Jedenfalls sind in vielen Stadten zahlreiche 
kleinere und mittlere Eigenheime ohne óffentliche Hilfe 
gebaut worden; gerade in den letzten Wochen sind eine 
Reihe grófierer neuer Piane bekannt geworden, von 
denen man nur hoffen kann, dafi sich ihrer Verwirklichung 
keine Schwierigkeiten entgegenstellen wurden.
In besonders fuhlbarem Umfange trug die Fortsetzung 
der v o r s t a d t i s c h e n  K l e i n s i e d l u n g  zur Bele
bung des Baumarktes bei. Zu den bis Anfang dieses 
Jahres insgesamt bisher ausgeschiitteten 123 Millionen 
Reichsmark wurden Anfang Juli weitere 50 Millionen 
Reichmark, neuerdings weitere 20 Millionen Reichsmark 
der vorstadtischen Kleinsiedlung zugefuhrt. Die Zahl der 
bis heute fertiggestellten oder noch im Bau befindlichen 
Siedlungsstellen betragt rund 46 000, die Zahl derer, die 
mit den 70 Millionen in Angriff genommen werden kón
nen, rund 28 000 bis 30 000. Insges. werden also Ende 1933 
rd. 76 000 Stellen begonnen und zur Halfte bezogen sein. 
Die Hóhe des Reichsdarlehns wurde erstmals beim dritten 
Abschnitt auf 2250 RM gegenuber den bis dahin zuge- 
lassenen 2500 RM gesenkt. Die von manchen Seiten erbe- 
tene Erhóhung auf das fruher vorgesehene Mafi von 2500 
Reichsmark ist keinesfalls verantwortbar, zumal in einem 
Zeitpunkt, wo im Interesse einer móglichst intensiven Aus- 
wirkung des Arbeitsbeschaffungsprogramms jede Erhó
hung der Baukosten vermieden werden mufi, und in An- 
betracht der Gefahr, dafi erfahrungsgemafi eine Erhó
hung der óffentlichen Beihilfe nur allzu leicht auch die 
Baukosten nach oben treiben kann. Im Gegenteil: die 
Bestrebungen mussen darauf gerichtet sein, die Beihilfe 
zu senken und in verstarktem Mafie eigene Gelder der 
Siedier und fremdes Geld heranzuziehen.
Grófiere Schwierigkeiten haben sich in diesem Jahre einer 
wirkungsvollen Durchfuhrung der l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e n  S i e d l u n g  entgegengestellt. Von den vom 
Reich zur landwirtschaftlichen Siedlung zur Verfugung ge- 
stellten Mitteln mufite ein ganz erheblicher Betrag aufge- 
wendet werden, um Siedlungen, die eingeleitet worden 
waren, ohne dafi die Finanzierung vollkommen klargestellt 
war, fertig finanzieren zu kónnen und weiterhin, um die 
hohen ungedeckten Verbindlichkeiten, die Siedlungs- 
gesellschaften bei der Durchfuhrung der Siedlungsaktion 
eingegangen waren, abzulósen und hierdurch die Gesell-
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schaften wieder zur Dbernahme der Tragerschaft fur die 
neue Siedlung instand zu setzen. Fiir die Beschaffung von 
Land fur neuzugrundende Siedlungsstellen konnten d e s 
h a l b  nicht in dem urspriinglich erwarteten Ausmafi die 
erforderlichen Mittel bereitgestellt werden, weil durch die 
wiederholten Umschuldungsmafinahmen ein aufierordent- 
lich geringes Landangebot zu erreichen war. Es ist daher 
damit zu rechnen, dafi im laufenden Jahr voraussichtlich 
nur etwa 4000 neue Siedlerstellen geschaffen werden 
kónnen. Um die grofien Schwierigkeiten, die der Land- 
beschaffung entgegenstehen, zu beseitigen, hat die Re- 
gierung deshalb zunachst an den Grundbesitz appelliert, 
damit dieser aus freien Stucken Land zur Verfugung stellt. 
Es ist erfreulich, dafi dieser Appell W iderhall gefunden 
hat. Wenn auch kaum anzunehmen ist, dafi noch im lau
fenden Jahre in grófierem Umfange landwirtschaftliche 
Siedlungen begonnen werden kónnen, so kann man mit 
Neugrundung von etwa 15 000 Stellen 1934 rechnen.
Die Fórderung des E i g e n h e i m b a u e s  f i i r  L a n d -  
a r b e i t e r  konnte aus den zur Verfiigung stehenden 
Restmitteln im laufenden Jahr nicht betrieben werden, da 
die zur Verfugung stehenden Restmittel dazu verwendet 
werden mufiten, um die bereits ausgelegten Landarbeiter- 
stellen, die sich ais zu klein erwiesen haben, zu ver- 
grófiern, damit die Landarbeiter an der Stelle den erfor
derlichen wirtschaftlichen Riickhalt haben.
Die S a n i e r u n g  d e r  A l t s t a d t k e r n e  von grófie
ren und mittleren Stadten konnte leider in diesem Jahre 
noch nicht im erwunschten Mafie in Angriff genommen 
werden. Und doch lafit sich die Sanierung, insbesondere 
der mittel- und norddeutschen Stadte, aus sicherheitspoli- 
tischen und gesundheitspolizeilichen Grunden kaum mehr 
auf langere Zeit verschieben. Es ist aber damit zu rech
nen, dafi mit der Sanierung in Kurze in einzelnen Stadten 
begonnen wird, so in Hamburg und Braunschweig, wo 
die Vorbereitungen bereits weit gediehen sind.
Zu den bisherigen Bauaufgaben ist neuerdings eine wei- 
tere neue Aufgabe getreten, die sich ais Folgeerschei- 
nung der Aufhebung der Zwangswirtschaft auf dem Ge
biete des Wohnungswesens ergeben hat. Seit dem
1. April 1933 fehlt infolge des Aufierkrafttretens des Woh- 
nungsmangelgesetzes jede Móglichkeit zur Inanspruch- 
nahme von Wohnraum durch die Gemeinden fur solche 
Mieter, die infolge eines Raumungsurteils aus ihrer W oh
nung gewiesen wurden und entweder nicht in der Lage 
sind, Wohnungen fur ihren Bedarf anzumieten oder in
folge besonderer Verhaltnisse — hierzu zahlt leider sehr 
oft der Kinderreichtum — von Vermietern ais Mieter ab- 
gelehnt werden. Ihre bisherige Unterbringung in ba- 
rackenahnlichen Unterkunften oder sonstigen primitiven 
Raumen, die zu dauerndem Aufenthalt von Menschen 
kaum geeignet sind, verbietet sich aus gesundheitlichen 
und sozialen Grunden. Andererseits kommen diese ais 
Mieter fur normale Wohnungen infolge ihrer wirtschaft
lichen Lage nicht in Betracht. Die Reichsregierung hat da
her einem dringenden, von zahlreichen Landem und Ge
meinden geaufierten Wunsche durch Bereitstellung eines 
Betrages von 12 Millionen Reichsmark fur den Bau von 
Miet- und Behelfswohnungen in den letzten Wochen ent- 
sprochen. Sie ging dabei von dem Ziele aus, diese Fa
milien, bei denen es sich keineswegs um asoziale Ele- 
mente handelt, vor der Entwurzelung zu bewahren, der 
sie bei Unterbringung in schlechten Notquartieren an- 
heimfallen wurden, sie vielmehr in einfache aber gesunde 
Behelfswohnungen zu iiberfiihren, die fur sie wirtschaft
lich tragbar sind und ihnen ein bescheidenes Heim geben, 
bis sie nach Besserung ihrer Lage wieder normale W oh
nungen anmieten kónnen. Dabei wird der Notlage in 
den óstlichen Grenzgebieten besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden mussen.

Besonders giinstig hat sich in diesem Jahre die T e i I u n g 
v o n  W o h n u n g e n  sowohl vom wohnungs- ais auch 
vom arbeitsmarktpolitischen Standpunkt aus ausgewirkt. 
Die Statistik ergibt, dafi in den ersten vier Monaten des 
vergangenen Jahres durch Wohnungsteilung insgesamt 
3400 neue Wohnungen gewonnen worden waren, in der 
gleichen Zeit des Jahres 1933 aber bereits mehr ais das 
Doppelte, namlich 7575. Die stattlichen Summen, die 
neuerdings fur den Altwohnungsbau ausgeschuttet wer
den konnten, werden den Erfolg wesentlich verstarken.

Neben allen diesen der Schaffung neuen Wohnraumes 
dienenden Mafinahmen haben die zur Erhaltung des 
Hausbesitzes, sowohl der óffentlichen Stellen ais auch 
der privaten Eigentumer, vom Reich gegebenen Mittel 
dem Baugewerbe reichliche Beschaftigung geboten. Da 
auch bei diesen Mitteln die Beibringung des Mehrfachen 
der óffentlichen Beihilfe durch die Eigentumer selbst ver- 
langt ist, betragen die gesamten Mittel, die auf diese 
Weise dem Baumarkt zu gefiihrt werden kónnen, ein 
Vielfaches der óffentlichen Mittel.
Alle diese Mafinahmen haben sich selbstverstandlich auf 
dem Arbeitsmarkt entsprechend ausgewirkt und finden 
ihren Ausdruck in der Statistik. Nach den Meldungen des 
Statistischen Reichsamts hat sowohl die Zahl der Voll- 
endung von Wohnungsbauten, ais auch die der erteilten 
Bauerlaubnisse und der Baubeginne in diesem Jahre 
gegeniiber dem Vorjahre erheblich zugenommen. Bereits 
im ersten Haibjahr wurden 36 v. H. mehr Wohnungen 
fertiggestellt ais in gleicher Zeit des Vorjahres, 15 v. H. 
mehr begonnen und 22 v. H. mehr Bauantrage gestellt.

Statistische Berechnungen ergeben, dafi die Baustoff- 
erzeugung zur Zeit etwa 20 v. H. starker ist ais zur 
gleichen Zeit im Vorjahr, und die Gesamterzeugung der 
Bauwirtschaft im ersten Haibjahr mehr ais 10 v. H. hóher 
war ais in den gleichen Monaten des Jahres 1932.

Die Zahl der a r b e i t s l o s e n  B a u a r b e i t e r  hatte 
im Februar 1932 mit rund 975 000 ihren Hóchststand er
reicht und war Ende Juli 1932 auf 700 000 gesunken. Im 
Jahre 1933 hatte der Hóchststand im Januar 920 000 be
tragen, er war am 31. Juli d. J. bereits auf 544 000 ge
sunken. Ende Juli d.J. waren also bereits rund 160 000 
arbeitslose Bauarbeiter weniger vorhanden ais zur 
gleichen Zeit des Vorjahres; das bedeutete eine Ab- 
nahme der Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter gegeniiber 
dem Vorjahre um etwa 23 v. H. Nach Baufacharbeitern 
und Hilfsarbeitern getrennt betrug die Zahl der arbeits
losen Baufacharbeiter am 31. Juli 1932: 432 000, 1933: 
330 000 oder 100 000 weniger, Bauhilfsarbeiter 1932: 
270 000, 1933: 214 000, somit 56 000 weniger. Am 30. Sep
tember 1933 betrug die Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter 
nur noch rund 436 000, und zwar 254 000 Baufacharbeiter 
und 182 000 Bauhilfsarbeiter, somit abermals 108 000 
(76 000 Baufacharbeiter, 32 000 Bauhilfsarbeiter) weniger 
ais vor zwei Monaten, das bedeutet eine weitere Ab- 
nahme um 20 v. H. (23 v. H. Fach- und 15 v. H. Hilfs- 
arbeiter) innerhalb von zwei Monaten. Dabei haben sich 
die von der jetzigen Regierung eingeleiteten Arbeits- 
beschaffungsmafinahmen bisher noch lange nicht voll aus
gewirkt.
Somit hat das Jahr 1933 bereits bisher einen Teil der 
Hoffnungen, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer des Bau- 
handwerks hegten, erfiillt. Die Arbeitsschlacht geht 
weiter. Es besteht kein Zweifel, dafi es dem Zusammen- 
arbeiten aller beteiligten Kreise gelingen mufi und ge- 
lingen wird, auch auf dem Gebiete der Bauwirtschaft 
Schritt fiir  Schritt den verlorenen Boden zuruckzugewinnen 
und damit dem Schliisselgewerbe der Volkswirtschaft die 
Belebung zuzufiihren, die letzten Endes zur Behebung der 
Arbeitslosigkeit fiihren mufi.
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HERBSTTAGUNGEN DER VERBANDE FUR BAU- 
KUNST, KUNSTGEWERBE, HEIMATSCHUTZ U. A
IV. VEREINIGUNG DER BAUVERWALTUNGEN

DEUTSCHER STADTE IN HANNOVER
Am 30. September 1933

Der Tagung, die vom Vorsitzenden, Stadtbaurat Dr.-lng. 
L e s k e ,  Dresden, mit einem Treugelóbnis zum Fiihrer 
und mit der Feststellung eróffnet wurde, dafi die Tech
niker sich in die neue Arbeit am Wiederaufbau ein- 
gereiht hatten, ging ein kurzer g e s c h a f t l i c h e r  
T e i l  voraus, dereń wichtigster Teil die Frage der A u f -  
r e c h t e r h a l t u n g  d e r  V e r e i n i g u n g  war. Es 
kónnte die befriedigende Aussicht geboten werden, 
dafi in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Gemeinde- 
tag der fur technische Dinge so wichtige persónliche 
Erfahrungsaustausch werde erhalten bleiben kónnen.
Die V o r t r a g e  des Tages waren den beiden Rahmen- 
themen: A r b e i t s b e s c h a f f u n g  u n d  U m -
g e s t a l t u n g  i m S t a d t e b a u  untergeordnet.

I. A rbeitsbeschaffung
1. P r i v a t w i r t s c h a f t u n d  ó f f e n t l i c h e  W i r t 
s c h a f t .  Der Vortragende, Dr.-lng. L e s k e ,  fiihrte aus: 
Die Frage R e g i e b a u  o d e r  n i c h t  sei nun wohl 
endgultig im letzten Sinne entschieden. Kommunen 
sollen verwalten, aber nicht wirtschaften. Was gut, d. h. 
preiswert und zuverlassig, vom Unternehmertum geleistet 
werden kann, soli nicht von der óffentlichen Hand uber
nommen werden. Auch ihre Einwirkung beim Wohnungs- 
bau wird sich eriibrigen, bis vielleicht auf eine gewisse 
Aufsicht beim Kleinwohnungsbau. Eigenbesitz von 
Ziegeleien und Steinbruchen sowie die Herstellung von 
Produktions- und Konsumgiitern mufiten abgelehnt wer
den. Selbst Strafienreinigung und -unterhaltung liefien 
sich an die Privatwirtschaft abgeben. Die Gefahr der 
Grenzverwischung bleibe z. Z. nur noch bei der Frage 
der Zusatzlichkeit bei den Arbeitsbeschaffungspro- 
grammen und beim Freiwilligen Arbeitsdienst.
2. W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e r  A r b e i t e n  u n d  
i h r e r  o r g a n i s a t o r i s c h e n  B e h a n d l u n g .  Vor- 
trag von Stadtbaurat Dr.-lng. T r a u e r ,  Breslau. Nach 
seinen Ausfuhrungen wurde der Forderung nach Pro- 
duktivitat der Arbeiten nicht in allen Fallen Rechnung ge- 
tragen, vielmehr werden, um so viel Lóhne ais móglich 
am Ort zu erreichen, also móglichst viel Arbeitslose vom 
Ort einzustellen, auch Arbeiten durchgefiihrt, die keinen 
wirtschaftlichen Erfolg bedeuten. Dies Beginnen ist 
volkswirtschaftlich gesehen falsch. Der Lohnanteil ins
gesamt ist, so fuhrte der Redner weiter aus, bei allen 
Arbeiten ziemlich gleich, er schwankt zwischen 60 und 
70 v. H. Ortlich wirkt sich das verschieden aus, z. B.:

Gegenstand
Am O rt 

Lohngr. 1
A l Ig . aufierh 

Lohngr. 2
alb des Ortes 

Lohngr. 3
Ins

gesamt

Bei e iner 
Bachregulierung . . . 

Bei einem Straftenbau
48 v. H. 
18 „

12 v. H.
37 „

2 v. H. 
5 „

62 v. H. 
60 „

Dabei sind in Lohngruppe 1 d ie  an der Baustelle anfa llenden Lóhne, 
in 2 d ie  fu r d ie  Baustoffbeschaffung erforderlichen und in 3 d ie  bei 
der M aschinenherstellung, in W alzw erken, bei der Eisenbahn oder 
anderem Transport entstehenden und sonstigen Lóhne enthalten.

Der wirtschaftliche W ert kann nach folgenden Gesichts- 
punkten gegliedert werden: 1. Steigerung des Boden- 
ertrages, 2. Schadenverhutung (Hochwasserschutz), 3. Be- 
triebsverbilligung und 4. Substanzerhaltung (Hochbau, 
Briickenbau).

Hinsichtlich der Organisation kritisierte der Redner die 
u b e r a u s  u m s t a n d l i c h e  u n d  l a n g w i e r i g e  
W e c h s e l f i n a n z i e r u n g .  Er schlug vor, bei der 
Regierung dahin zu wirken, dafi kiinftige Arbeits- 
beschaffungsprogramme schon bald bekanntgegeben 
wiirden, wenn auch mit spaterer Falligkeit, dann kónnten 
die Unternehmer auf weite Sicht disponieren, wurden 
kreditfahiger und kónnten Leute langer einstellen.

3. D ie  D a r l e h n s b e d i n g u n g e n  b e i  d e r  
A r b e i t s b e s c h a f f u n g .  Vortrag von Stadtamts- 
baurat Dr.-lng. R e i n h o l d ,  Dresden. Redner unter- 
suchte insbesondere die Auswirkung der zu den ein
zelnen Arbeitsbeschaffungsprogrammen gegebenen Be- 
dingungen. Waren bei den friiheren Programmen v. J. 
1932 und vom Januar 1933 mit den Gesetzen auch die 
Bedingungen zweifelsfrei bekanntgegeben, unter denen 
das Darlehn gewahrt wird, so macht das Gesetz vom 
Juni 1933 im allgemeinen eine Ausnahme. Lediglich fiir 
die Instandsetzungs- und Erganzungsarbeiten an Ver- 
waltungs- und Wohngebauden ist festgestellt, dafi die 
Darlehn zinsfrei gegeben werden und innerhalb von fiinf 
Kalenderjahren zu tilgen sind. Die genauen Bedingungen 
hinsichtlich Beginn und Dauer der Laufzeit, Art der Riick- 
zahlung und der Hóhe des Zinssatzes werden vom Dar- 
lehnsgeber erst noch bestimmt. Der Redner erlautert 
darauf eine von ihm durchgefiihrte Priifung der Darlehns
bedingungen zum Vergleiche der einzelnen Arbeits- 
beschaffungsmafinahmen, um den Gemeinden die Móg
lichkeit zu geben, zu entscheiden, ob oder unter welchen 
Voraussetzungen die Bedingungen tragbar sind. Er ent- 
wickelte ein sogenanntes „B a r w e r t v e r f a h r e n", 
das die Faktoren: Darlehnsbedingungen,* Zinssatz,
Tilgungssatz (Dauer), Beginn der Darlehnslaufzeit sowie 
der Verbilligung durch Notstandsarbeiten, freiwilligen 
Arbeitsdienst u. sonst. einmalige oder laufende Erspar- 
nisse oder Einnahmen enthalt. Der sich ergebende „Bar- 
wert" stellt die an die das Darlehn gebende Stelle zu 
zahlende kapitalisierte Rente zum heutigen W ert dar 
und lafit erkennen: 1. was die Gemeinde aufzuwenden 
hat, um zu Bauleistungen eines bestimmten Wertes zu 
kommen, und 2. wieviel sie ais verlorenen Zuschufi erhalt. 
Der Vortragende kommt zu dem Ergebnis, dafi
1. d ie  Darlehnsbedingungen sich in den verschiedenen Programmen 
im a llgem einen fortschreitend verschlechtert haben,
2. von den im Gesetz vom 1. Juni 1933 angegebenen Arbeitsm óglich- 
keiten d ie  Erdarbeiten bei weitem  am wirtschaftlichsten und am 
leichtesten tra g b a r sind,

3. neben N otstandsarbeiten der fre iw illig e  A rbeitsd ienst móglichst 
herangezogen werden mufi,

4. da rau f h ingew irk t werden mufi, d a fi d ie  Darlehn gewahrende 
Stelle den Beginn der D arlehnslaufze it móglichst w e it hinausschiebt.

5. bei a llen  A rbeiten  d ie  T ragbarke it der Bedingungen genau ge
pruft werden mufi.

Auch Dr. Reinhold betonte die Umstandlichkeit der 
Wechselfinanzierung iiber die Oeffa. Bei einem Ge- 
samtwechselbetrag von 1 Mili. RM seien 1000—2000 
Unterschriften zu leisten, diese Zahl verdreifacht sich beim 
letzten Programm, wenn Gemeinden Ausfiihrende sind.

4. A r b e i t s b e s c h a f f u n g  i m H o c h b a u - ,  
S t a d t p l a n u n g s -  u n d  S i e d l u n g s w e s e n .  Vor-
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trag von Stadtbaurat Dr.-lng. E. h. Paul W o l f ,  Dresden. 
Redner gab eine Zusammenstellung der verschied. Móg- 
lichkeiten. Der Durchfiihrung von Hochbauarbeiten in 
grófierem Umfange stehen doch noch immer Finanzie- 
rungsschwierigkeiten im Wege. Da im Gegensatz zu 
den Tiefbauten, fiir  die Darlehen mit 20jahr. Tilgungs- 
dauer gegeben werden, bei Hochbauten eine 5jahr. 
Tilgungsfrist vorgesehen ist, konnte z. Z. noch nicht in 
allen Landern die gesamte Bewilligungssumme in An
spruch genommen werden. In der Erwartung, dafi hier 
noch eine Anderung eintritt, miissen sich die Hochbau- 
verwaltungen schon jetzt ein Bild iiber ein weitergehen- 
des Arbeitsbeschaffungsprogramm der nachsten Jahre 
machen. Nach Meinung des Redners handelt es sich, der 
Dringlichkeit nach geordnet, um folgende Arbeiten:
1. Instandsetzungsarbeiten an stad t. G rundbesitz, 2. Vollendung 
etwa s tillg e le g te r Neubauten, 3. sonstige Um bauten, auch Einbau 
und Teilung von W ohnungen in stadte igenen Grundstiicken, 4. Ab- 
bruch von b a u fa llig  gew ordenen stadte igenen Grundstiicken und 
schliefilich in le tzte r l in ie  Schaffung von N eubauten.

Von den Stadtplanungs- und Siedlungsabteilungen wer
den folgende Vorarbeiten zu leisten sein:
I .  Vorbere itungen zu Bodenbew egungsarbeiłen fu r d ie  Erschliefiung 
von W ohnge lande , 2 Bebauungsplanm afiige Vorbere itungen von 
kunftigen Strafienbauten fu r innerstad t. Verkehrssanierungen und fur 
Umgestaltungen an der Peripherie im Zusammenhang mit der Pla
nung der Reichsautostrafóen, 3. Vorbere itung zur inneren Sanierung 
und zur Beseitigung verw ahrloster W ohnvierte l und 4. V orbere iłung 
der Umsiedlung von den Stadten in ih r weiteres Ausstrah lungsgebiet.

5. A r b e i t s b e s c h a f f u n g  i m s t a d t .  T i e f b a u .  
Vortrag von Stadtbaudir. Dr.-lng. M a i e r ,  Stuttgart. 
Redner wies darauf hin, dafi der Kreis der im Tiefbau 
fiir Arbeitsbeschaffung zur Verfiigung stehenden Bauten 
durch die Forderung der Wirtschaftlichkeit und die Be- 
dingung, arbeitslose, also zum grofien Teil ungelernte 
und mit dem Tiefbau nicht vertraute Leute zu be- 
schaftigen, beschrankt sei. Es wird sich also um Bauten 
handeln, die den Stadtbetrieb verbessern und vor- 
handene Mangel beseitigen. Dabei ist darauf zu achten, 
dafi sich ein wenn auch noch so bescheidener Nutzen 
aus den Arbeiten ergibt. Daraus werden sich fiir  den 
Tiefbau folgende Arbeiten ergeben:
S t r a f i e n b a u  : Verbesserung der Verkehrswege zur Erleichterung 
und V e rb illig u ng  des Verkehrs,

A b w a s s e r b e s e i t i g u n g  : Entwasserung von W ohngeb ie ten , 
Reinhaltung der Flusse und Reinigung in K la ran lagen, 

W a s s e r b a u  : Beseitigung von Hochwassergefahren zur
hóheren Bewertung der G e lande , Entwasserung bei zu hohem Grund- 
wasserstand und G ew innung von elektrischem Strom aus W asserkraft, 

G r u n a n l a g e n  : G arten -, Sport- und Badeanlagen ais Beitrag 
zur Forderung der Volksgesundheit.

In der diesen Vortragen folgenden Aussprache wurde 
allseitig die Klage laut, dafi die Zentralisierung der 
Geldbeschaffung zu kaum langer ertragbaren Verzóge- 
rungen gefiihrt hatte. Es m u s s e  u n b e d i n g t  d a s  
F i n a n z i e r u n g s s y s t e m i i b e r  W e c h s e l  a u f -  
g e g e b e n  werden. Endlich musse auch die Konkurrenz 
von Arbeitslosen-, Krisen- und Wohlfahrtsunterstutzungs- 
empfangern aufhóren. Schliefilich wurde eine Dezen- 
tralisation fiir  die viele Wochen kostbarer Zeit ver- 
schlingende Priifung der Kreditwiirdigkeit der Unter
nehmer gefórdert und vorgeschlagen, diese Priifung ver- 
schiedenen Reichsbankstellen, die iiber das órtliche 
Unternehmertum besser orientiert seien, zu iibertragen.

II. S td d te b a u  und Siedlungswesen
6. W o  s t e h e n  w i r  h e u t e  i m S t a d t e b a u  u n d  
S i e d l u n g s w e s e n  ? Vortrag von Senator Prof. Dr.- 
lng. El k a r t ,  Hannover. Redner wies zunachst auf die 
schweren Schaden hin, die ordnungsgemafier stadtebau- 
licher Arbeit durch Einbruche ins bauliche Aufschliefiungs- 
recht der Gemeinden und durch Eintreten verwilderten

Bauens seit etwa 1930 entstanden sind. Die stadtebau
liche Arbeit der Zukunft wird sich einzustellen haben nach
1. Au6enbesied lung, 2. Innenbesiedlung der Stadte.

Aussiedeln von Stadtern und rein landliche Neusied- 
lungen werden nur in engem Rahmen móglich sein. Die 
Nebenerwerbssiedlung wird die zunachst wichtigste Form 
des Wohnungsbaues bleiben. Notwendig sind noch ge
setzliche Grundlagen, um stadtische Siedlungen in land- 
liche Gebiete aufierhalb des Stadtgebietes iiberfuhren 
zu kónnen. Die Innenbesiedlung wird durch Umschich- 
tung in den Stadten veranlafit, das Miethaus wird die 
Fiihrung verlieren, der Drang zum Einfamilienhaus sich 
durchsetzen, besonders dann, wenn ein neues Boden- 
recht Erleichterungen und Verbilligungen bringt. Noch 
nicht gelóst ist das Finanzierungsproblem, denn Zuschiisse 
sind keine Lósung. W ir miissen zu geordneter Belei- 
hung zu billigem Zinsfufi kommen, erst dann wird durch 
Neubauten eine wesentliche Entlastung des Arbeits- 
marktes eintreten kónnen.

7. P r a k t i s c h e  A r b e i t e n  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 .  Stadtbaurat N i e m e i e r ,  Frank
furt a. M. Redner konnte dariiber an Hand eines aufier- 
ordentlich interessanten Beispiels in Frankfurt berichten. 
Nach einem einleitenden Hinweis, dafi es nicht móglich 
sein wird, alle arbeitslosen Volksgenossen — vor allem 
die iiber 45 Jahre alten — wieder in befriedigendem Um
fange in Arbeit zu bringen, fiihrte er aus, wie die Stadt 
Frankfurt sich die Unterbringung jener, vor allem 
a l t e r e n ,  A r b e i t s l o s e n  gedacht hat. Es werden 
dort von grofien Giitern Stellen im Umfang von 800 qm 
bis iiber einen Morgen in nicht allzu grofier Entfernung von 
der Stadt jener schon erwahnten Kategorie von Arbeits
losen in E r b p a c h t  iiberlassen. Sie kommen auf diese 
Weise also gewissermafien zu eigenem Grund und 
Boden. Ihre Aufgabe ist nun, diese so zu bewirtschaften, 
dafi ein zusatzlicher Ertrag fiir sie in der Weise heraus- 
springt, dafi nach der ersten Ernte eine Herabsetzung 
der Unterstiitzung móglich wird. Also eine Form von 
Arbeitsdienstpflicht am eigenen Grund und Boden, wo- 
bei eine Kontrolle notwendig sein wird fiir die Bewirt- 
schaftung, damit nicht Konkurrenz entsteht fiir  Gartner 
und Landwirtschaft. Unbedingt notwendig ist hierbei 
stadtebaulich planmafiiges Vorgehen, um bei zukunftiger 
Bebauung zu einer geordneten Siedlungsanlage zu 
kommen. Die Gewifiheit, dafi Arbeitslosigkeit weiter be
stehen bleiben wird, so fiihrte der Redner aus, macht 
uns zur Pflicht, die Arbeitslosenversorgung einer genauen 
Priifung zu unterziehen, ferner einen energischen Kampf 
gegen die Schwarzarbeit zu fiihren. Die Einfiihrung des 
Arbeitspasses wird dazu ein wesentliches Hilfsmittel sein. 
Auch die Verkehrsregelung mufi diesem Problem dienst- 
bar gemacht werden, indem die zukiinftigen Reichsauto- 
strafien im Gegensatz zu den Eisenbahnen dezentrali- 
sierend im Sinne der Umsiedlung und Umschichtung ge- 
fiih rt werden.
7a) K u r z e s  Z w i s c h e n r e f e r a t  von Dr. J e n s e n , 
Hannover. Redner zeigte, dafi bei der Durchfiihrung der 
ublichen Stadtrandsiedlung, bei einem Bedarf von 
30 000 Wohnungen im Verlauf der nachsten 20 Jahre, ins
gesamt 4000 ha Flachen gebraucht werden, die in Han- 
nover selbst nicht zur Verfiigung stehen und nur im Um- 
kreis von etwa 15 km untergebracht werden kónnen.
8. E r f a h r u n g e n  m i t v o r s t a d t i s c h e n  K l e i n -  
s i e d l u n g e n .  Vortrag von Stadtbaurat Dr.-lng. E r b s , 
Brandenburg. Redner fuhrte aus, dafi der órtliche Woh- 
nungsbedarf nicht der alleinige Mafistab fiir  solche Sied
lungen sein konne, sondern dafi die órtliche Arbeitsmarkt- 
lage und die Abwagung der zukiinftigen beriicksichtigt 
werden mufiten. Stadte mit einseitiger industrieller Ent-
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wicklung sind danach fur solche Siedlungen weniger ge
eignet, wahrend Gemischtindustrien am Orte, besonders 
in Klein- und Mittelstadten, geringere Nachteile befiirchten 
lassen. Neben der Stadtgrófie mufi also die Wirtschafts- 
struktur beachtet werden, und es ist zu priifen, ob und in 
welchem Umfange einheitlich durchgefuhrte Halbschicht- 
arbeit Fundament fur die Entwicklung nebenberuflicher 
Siedlung sein kann.
9. S t r a f i e n b a u t e n  i n s t a d t i s c h e n  K l e i n -  
s i e d l u n g e n .  Vortrag Stadtbaurat Dr.-lng. W o l f ,  
Leipzig. Redner zeigte, dafi die Differenzierung der Sied- 
lungsformen auch zu einer Differenzierung im Wege- 
und Strafienbau fuhren musse. Dabei darf aber Kleinheit 
der Aufgabe nicht verwechselt werden mit schlechter Aus
fuhrung. Wie fiir die Siedlung selbst, miisse auch fiir  den 
Strafienbau bei aller Einfachheit technisch einwandfreie 
Ausfiihrung gefordert werden. An Hand vorliegender 
Zeichnungen erlauterte Dr. W olf verschiedene Vor- 
schlage, die sowohl den Bestrebungen der Siedlungsinter- 
essenten ais auch den stadt. Belangen Rechnung tragen.
10. N e u g e s t a l t u n g  d e r  S t a t i s t i k .  Yortrag von

Beigeordn. S c h m i d t ,  Trier. Redner stellte hier die 
Fórderung nach einer vólligen Neugestaltung auf. Man 
miisse eine klare Herausarbeitung der beiden volklichen 
Grundlagen „V  o I k" und „R a u m" im Sinne eines orga- 
nischen Aufbaues erhalten. Erst eine Umanderung der 
Statistik nach diesen Gesichtspunkten wird eine wirkliche 
Standortpolitik zum Segen einer erfolgreichen Umsiedlung 
ermóglichen. Eine z u k u n f t i g e  V o l k s - ,  B e r u f s -  
u n d  B e t r i e b s z a h l u n g  denkt sich der Vortragende 
nach folgenden drei Gesichtspunkten vorgenommen:
1. G iite rerzeugung, 2. G uterverte ilung, 3. Guterverwa!tung.

vorgenommen.
Dabei sind eine neu zu schaffende Statistik iiber Art und 
Verteilung der iiberbauten Bodenflachen und eine eben- 
falls neue volkswirtschaftliche Statistik einzuarbeiten. Erst 
wenn solche Grundlagen vorhanden sind, wird es móg
lich sein, eine planmafiige An- und Entsiedlungspolitik 
durchzufiihren und einwandfrei festzustellen, welche Ge- 
meinden im Sinne der Giitererzeugung Uberschufi- und 
welche Zuschufigemeinden sind.

Stadtbaurat Bock, Freital i. Sa.

WIRTSCHAFTSUMSCHAU
Lage des B aum arktes
Die gunstigste Lage in der Bauwirtschaft weist der T i e f - 
b a u  auf. Die Zahl der von der Berufsgenossenschaft 
gemeldeten Beschaftigten war Anfang September 1933 
um 38 v. H. grófier ais im Vorjahr und iiberschritt damit 
den Umfang der entsprechenden Zeitraume 1931 und 
1930. Sie ist nur noch um ein Viertel geringer ais wah
rend der Hochkonjunktur im Jahre 1929.
Im W o h n u n g s n e u b a u  sind Ansatze zu einer 
leichten Belebung zu erkennen, die vorwiegend von den 
kleineren Gemeinden und dem flachen Land ausgehen, 
wo sich besonders die staatliche Fórderung der Rand- 
siedlungen und die Gewahrung billiger Darlehen fiir den 
Eigenheimbau auswirkt. Wahrend in den Grofi- und 
Mittelstadten die Bautatigkeit nur wenig iiber der des 
Vorjahres liegt, ubertreffen in den Gemeinden von 10 000 
bis 50 000 Einwohnern sowohl die geplanten ais auch die 
begonnenen und vollendeten Wohnungsneubauten den 
Vorjahrsstand betrachtlich, und zwar die Bauerlaubnisse 
um 36 v. H., die Baubeginne um 30 v. H. und die Bau- 
vollendungen um 38 v. H.

B austoffindustrie
N e u o r g a n i s a t i o n  d e r  K a l k i n d u s t r i e .  Am 
29. September wurde in Berlin der „Reichsfachverband 
Kalk e. V." gegriindet. Mitglieder des Re:chsfachver- 
bandes sind die in den Wirtschaftsgebieten des Deutschen 
Reiches gebildeten bezirklichen Organisationen der 
deutschen Kalkindustrie. M it der Griindung des Reichs- 
fachverbandes haben die bisherigen Spitzenorgani- 
sationen der deutschen Kalkindustrie, der Deutsche Kalk- 
bund G. m. b. H. und der Verein Deutscher Kalkwerke 
E. V., ihre Arbeiten eingestellt. Ihre Aufgaben sind auf 
den neugegriindeten Verband iibergegangen. In dem 
neuen Reichsfachverband sind etwa 90 v. H. aller Kalk
werke zusammengefafit. — Der Kalkverband West- 
deutschland teilt mit, dafi er sich mit Wirkung ab 14. Ok- 
tober aufgelóst hat. Der Verband war die Verkaufsstelle 
der Rhein.-Westfalischen Kalkwerke, Dornap, der Rhei- 
nischen Kalksteinwerke G. m. b. H., W iilfrath, und der 
Westdeutschen Kalkwerke A.-G. in Koln. An Stelle der 
aufgelósten Organisation ist eine neue Preiskonvention

fiir das Rheinland und eine ebensolche fiir Westfalen ge- 
griindet worden.
P r e i s k a r t e l l e  d e r  K a l k s a n d s t e i n i n d u s t r i e .  
Nachdem fiir die Wirtschaftsgebiete Brandenburg, Mittel- 
deutschland und Pommern bereits Preisuberwachungs- 
stellen der Kalksandsteinfabriken gegrundet worden 
waren, sind nunmehr auch solche Uberwachungsstellen 
fur das Wirtschaftsgebiet Nordmark und fiir das Wirt- 
schaftsgebiet Schlesien auf der Grundlage derselben 
Satzung gegrundet worden.

D a c h p a p p e n i n d u s t r i e .  Am 21. September wurde 
in Hannover die Ende 1931 aufgelóste Preiskonvention 
fiir Rohpappen unter Beteiligung aller in Betracht kom
menden deutschen Rohpappenfabriken neu gegriindet. 
Ais Geschaftsfiihrer ist Dr. von Frentz, Berlin, bestimmt 
worden. Gleichzeitig wurde mit sofortiger Wirkung eine 
neue Preisliste herausgegeben, die einen Frankopreis von 
15 RM je 100 kg fiir ganz Deutschland festsetzt, was 
gegenuber den bisherigen Notierungen nur eine ganz 
leichte Erhóhung ausmacht. Im Einvernehmen mit dem 
Reichsverband der deutschen Dachpappenfabrikanten 
sollen zukiinftig nur noch Rohpappen in vier Starken her
gestellt werden. — Zu den Zeitungsnachrichten, dafi im 
August d. J. die Dachpappenpreise teilweise bis zu 100 v. H. 
erhóht worden seien, erklart der Reichsverband Deutscher 
Dachpappenfabrikanten, dafi fur die Bildung der Markt- 
regelung die berechtigten Kalkulationskosten der in
zwischen eingetretenen Erhóhungen der Rohstoffpreise 
unter Hinzurechnung eines bescheidenen Nutzens mafi
gebend gewesen sind. Die Dachpappenfabrikanten haben 
sich nicht den Vorwurf iibereilten und nicht zu recht- 
fertigenden Handelns zu machen, vielmehr geht ihr Be- 
streben davon aus, dem kommenden Wirtschaftsaufbau 
gesunde Betriebe zuzufuhren.
R ó h r e n h a n d e l .  Bei einer Tagung in Essen haben 
sich die fuhrenden Róhrengrofihandler in der „Fachgruppe 
des Róhrenhandels in Rheinland und Westfalen fiir das 
Vertragsgebiet des Róhrenhandels Dusseldorf" zusammen- 
geschlossen. Die Fachgruppe Róhren, die nunmehr den 
gesamten organisierten Róhrenhandel umfafit, w ird eine 
Untergruppe bilden, welche neben den Róhren auch 
Walzeisen und Drahthandel umfassen wird.
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L i n o l e u m p r e i s e .  Die mit Wirkung ab 25. Sept. um 
71/2 v. H. ermafiigten Linoleumpreise stellen sich wie fo lgt:

Mengen von 1—200 qm, grófiere Mengen b illige r:
Bauware, e in fa rb ig  W alton, braun 3,6 mm RM 5,05

"  ii // 3,0 „ „  4,55
** ii it 3,2 „ „  3,65

G ranit 3,3 „ „  5,40
II 2,4 „ „  4,35

Jaspe 3,3 „ „  5,80
II 2,4 „ „  4,85

Kork-Linoleum, e in farb ig 7,0 „ „  7,00
II II 5,0 ,, „  5,45
II II 4.0 „ „  4,70

Linoleum-Unterlage Korkment 4--4,5 „ „  3,80
M i n d e s t p r e i s e  f i i r  Z i e g e l  i n S a c h s e n .  In
Dresden ist die Grundung einer Vereinigung der 
sachsischen Ziegelwerke erfolgt. Diese Vereinigung hat 
Mindestpreise fur Ziegelsteine festgesetzt, und zwar 
kosten je 1000 Stiick Mauersteine ab Lieferwerk 26 RM, 
frei Baustelle 29 RM. Um Preisschleudereien zukiinftig zu 
verhindern, sind Verhandlungen uber die Bildung einer 
Ziegelkonvention eingeleitet worden.

B i m s b a u s t o f f e .  Zwecks einheitlicher Bewirtschaftung 
der Bimsbaustoffe und zur Verhinderung von Export- 
schleuderpreisen ist der Verband Rheinischer Bimsbau- 
stoffwerke gegriindet worden. Der Verband hat nunmehr 
erneut beim Reichswirtschaftsministerium die zwangsweise 
Beischliefiung der restlichen Aufienseiterwerke an den 
Verband beantragt.
W a n d p l a t t e n v e r b a n d .  Auf Antrag des Mosaik- 
und Wandplattenverbandes hat das Kartellgericht eine 
einstweilige Verfugung erlassen, wonach es den Ver- 
bandswerken gestattet sein soli, iiber die Handlerschaft,

die von einem Verbandsaufienseiter Platten bezieht, die 
Liefersperre zu verhangen.
Z e m e n t k a r t e l l .  Die Frage, ob ein Zwangskartell fiir 
die Zementindustrie herbeigefuhrt wird, ist noch nicht 
spruchreif. Die gegenwartigen Zustande in der Industrie 
werden fiir  noch nicht so bereinigt gehalten, dafi man 
schon jetzt zu einer endgiiltigen Lósung schreiten konnte. 
E i s e n h a n d e l .  Zwecks Neuaufbaus des Eisenhandels 
hat das Reichswirtschaftsministerium durch einen Sonder- 
beauftragten Richtlinien bearbeiten lassen. Dieser Neu- 
aufbau soli nicht nur den Grofihandel, sondern auch den 
nachgeordneten Handler zu seinem Recht kommen lassen. 
Der langjahrige Kampf zwischen dem Werkhandel und 
dem freien Grofihandel sowie zwischen dem freien Grofi- 
handel und dem nachgeordneten Handel soli damit be
endet werden. Aufierdem ist eine Zusammenfassung von 
Walzeisen, Draht, Róhren und Stahl ein wiinschenswerter 
organisatorischer Fortschritt. Ferner ist beabsichtigt, so- 
lange die Ubersetzung im Eisenhandel vorherrscht, fiir die 
Grundung neuer Eisenhandelsunternehmungen die Ein- 
holung einer Handelserlaubnis zur Pflicht zu machen.

K a p ita lm a rk t
100 - M i 11 i o n e n - K r e d i t f i i r  d i e  B a u s p a r -  
k a s s e n. Fur die Vergebung des 100-Millionen-Kredites 
ist ais Diskontstelle die Deutsche Bau- und Bodenbank 
bestimmt worden. Dieses Institut hat bereits mit den 
Kreditzusagen an einige Bausparkassen in betrachtlicher 
Hóhe begonnen. Die Zusagen sind aber mit dem Vor- 
behalt erteilt worden, dafi das Reichsaufsichtsamt seine 
Zustimmung zu den eingeraumten Krediten erteilt. Die 
erste Sitzung des fiir diese Zustimmung zustandigen 
Senats soli am 24. Oktober stattfinden.

Regierungsbaumeister Dr.-lng. Riedel, Berlin

ELEKTROWARME IM WOHNHAUSBAU Dr. Lincke, Berlin

Die Veróffentlichungen in „W irtschaft und Statistik" uber 
die Ergebnisse der Volkszahlung vom 16. Juni d. J. zeigten 
fur die Wohnungswirtschaft einige interessante Daten. 
Im Zusammenhang mit dieser Zahlung wurde namlich fest- 
gestellt, dafi im Reichsdurchschnitt 1,3 v. H. des gesamten 
Wohnungsbestandes leerstehen. Dieser Leerwohnungs- 
bestand ist auf die Schrumpfung der Kaufkraft und auf 
eine Anderung der Anspriiche an Lage und Ausstattungen 
der Wohnungen zuriickzufiihren. So wurde im einzelnen 
fur Berlin im Zusammenhang mit der Zahlung festgestellt, 
dafi 6,3 v. H. der Wohnungen mit sieben und mehr Wohn- 
raumen unbewohnt sind, 3,7 v. H. Mittelwohnungen leer
stehen und aber auch 1,4 Kleinwohnungen nicht bezogen 
sind. Die Berliner Durchschnittszahlen stehen also weit 
iiber dem Reichsdurchschnitt. Dieses Ergebnis der Volks- 
zahlung mufi Bauunternehmern und Architekten zu 
denken geben, denn: darf ein Bauunternehmer heut- 
zutage das Risiko eingehen, Siedlungen zu erstellen und 
Wohnungen anzubieten, die nicht in jeder Hinsicht den 
Anforderungen der Mieter angepafit, die also nicht so 
zweckmafiig wie móglich eingerichtet sind? Da auch in 
manchen Neubaublocks mit Kleinwohnungen viele W oh
nungen leerstehen, scheinen auch heute noch manchmal 
vom Bauunternehmer nicht alle Voraussetzungen erfullt 
zu werden, die eine hundertprozentige Vermietbarkeit 
fiir  an sich giinstig geschnittene und verkehrstechnisch gut 
gelegene Kleinwohnungen garantieren.

D ie  E r f a h r u n g  l e h r t ,  d a f i  d i e  M i e t e r  e i n e  
m ó g l i c h s t  m o d e r n e ,  m i t  a l l e n  a r b e i t -  
s p a r e n d e n  E i n r i c h t u n g e n  v e r s e h e n e  W o h 

n u n g  e i n e r  g I e i c h w e r t i g e n o h n e  d i e s e  
v o r z i e h e n .  Auch der Gewerbetreibende wird lieber 
solche Raume wahlen, die ihm ohne grofie Umbauten und 
zusatzliche lnvestitionen einen sofortigen Anschlufi seiner 
Arbeitsmaschinen gestatten. Es mufi deshalb bei allen 
Neubauten von vornherein fiir Wohnungen und Gewerbe- 
raume eine geniigend dimensionierte Energiezufiihrung 
vorgesehen werden.
E l e k t r i s c h e r  S t r o m  wird auf alle Falle benótigt, 
denn fur Licht- und Kraftzwecke ist die Benutzung der 
Elektrizitat heute eine Selbstverstandlichkeit geworden. 
Es ist daher nur noch zu iiberlegen, inwieweit die Elek
trizitat wirtschaftlich auch fiir W a r m e z w e c k e  be
nótigt werden kann.
Uber die v i e l e n  V o r t e i l e  d e r  E l e k t r o w a r m e  
i n d e r  H a u s h a 11 k ii c h e u n d  i m G e w e r b e  
braucht hier nur noch Zusammenfassendes gesagt werden: 
Durch Elektrowarme kann an jedem beliebigen Platz jede 
gewiinschte Temperatur erzielt werden, und zwar un- 
abhangig von Luftzufuhr und Abgasfuhrung, also unab- 
hangig von Schornsteinen und Abzugsrohren und ohne 
Riicksicht auf die Feuersicherheit der verwendeten Raume, 
also ohne besondere bauliche Mafinahmen und Verande- 
rungen. Das bedeutet, dafi die in Siedlungsbauten fiir 
gewerbliche Unternehmen vorgesehenen Raume aufierst 
vielseitig verwendet werden kónnen, wenn geniigend 
starkę Stromzufiihrungen schon beim Bau vorgesehen 
worden sind. So kónnen z. B. aufier den vielen motorisch 
betriebenen Arbeitsmaschinen im Kleingewerbe, e l e k 
t r i s c h e  G l i i h  - u n d  S c h m e l z ó f e n ,  die in allen

857



Abmessungen fur Klein- und Grofigewerbe hergestellt 
werden, ohne Bedenken aufgestellt werden. Eine 
Bdckerei mit elektrischen Speicherbackófen und elek- 
trischen Kiihlanlagen kann z. B. dann in jedem Laden- 
raum mit Vorteil untergebracht werden, wenn die Neben- 
raume zureichend sind. Da z. B. elektrische Speicher
backófen durch ihre gute Isolierung wenig Warme ab- 
geben, kónnen sie ohne weiteres im gleichen Raum auf
gestellt werden, in dem auch die Backvorbereitungen ge- 
troffen werden. Ahnliche Vorteile ergeben sich auch fur 
andere Gewerbe bei Verwendung von Elektrowarme. 
Fiir die W o h n u n g e n  wird heute in vielen grofien 
Siedlungen bereits der E l e k t r o h e r d  vorgesehen. Die 
guten Erfahrungen, die im Hinblick auf die giinstige Ver- 
mietbarkeit von Kleinwohnungen, die mit elektrischen 
Kuchen ausgerustet waren, gemacht worden sind, bilden 
erfreulicherweise den Anlafi, dafi immer mehr Siedlungs- 
unternehmer und Bauherren von vornherein die W oh
nungen nur noch mit elektrischen Herden ausrusten. Die 
Vorteile des elektrischen Kochens fiir die Hausfrau, vor 
allem die dadurch ermóglichte Zeit- und Miiheersparnis, 
haben sich schnell herumgesprochen, so dafi Wohnungen 
mit Elektroherden immer bevorzugt werden.

Dafi durch W egfall der Installation einer zweiten Energie- 
~ form und durch Einbau von elektrischen Kuchen die 

Kosten eines Bauvorhabens vermindert werden, leuchtet 
Jedem ein. Bedenken liegen manchmal noch gegen die 
Wirtschaftlichkeit der Elektrowarmeverwendung im Haus- 
halt vor. Es sei deshalb auf die Vorbedingungen hin- 
gewiesen, mit denen ein elektrisches Haushaltkochen un
bedingt wirtschaftlich ist.
Ais Voraussetzung fiir das elektrische Kochen im Haus- 
halt mufi naturlich ein d e m  K o c h s t r o m v e r b r a u c h  
a n g e p a f i t e r  S t r o m t a r i f  angesehen werden, der 
ein billiges elektrisches Kochen ermóglicht. Diese Voraus- 
setzung ist in Berlin und in fast allen anderen Versor- 
gungsgebieten durch einen besonderen Kochstromtarif er- 
fiillt worden. Der Kochstrompreis nach diesem Tarif be
tragt nur 8 Rpf. je Kilowattstunde. Nach diesem Tarif 
werden Elektroherde, Koch-, Brat- und Backgerate in 
Kuchen, Heifiwasserbereiter, Kiihlschranke sowie Einrich
tungen zur Beheizung von Kuchen beliefert. Durch diesen 
Tarif ist das elektrische Kochen unbedingt billig. Eine 
dreikópfige Familie verbraucht z. B. im Durchschnitt fiir 
den Tag etwa 2,4 Kilowattstunden Kochstrom, also fur 
etwa 20 Rpf. Die Monatsrechnung betragt ungefahr 
5 bis 7 RM.

Die Installation einer zweiten Energieform in Wohnhaus- 
bauten ist somit vollkommen iiberfliissig. Durch Wegfall 
der Kosten fur diese Installationen werden Ersparnisse 
erzielt, die genugen, um das Stromverteilungsnetz im 
Neubau so zu dimensionieren, dafi es fiir alle im Haus- 
halt und in den gewerblichen Raumen in Anwendung 
kommenden Elektrowarmegerate ausreicht.

Bei A n l a g e  v o n  S i e d l u n g e n  spielt die Frage der 
W a s c h k u c h e  immer eine gewisse Rolle. Doch auch 
hierbei lóst die Elektrowarme die scheinbar auftretenden 
Schwierigkeiten. So hat ein grofies Siedlungsunter- 
nehmen, die „Heimat", Gemeinniitzige Bau- und Sied- 
lungs-A. G. in Steglitz, in ihren vollelektrischen Wohn- 
blocks fiir je zwei Wohnblocks mit insgesamt 120 bis 
140 Wohnungen jeweils eine elektrische Waschkuche vor- 
gesehen. Das scheint zunachst viel zu wenig zu sein, er- 
halt aber ein anderes Gesicht, wenn man bedenkt, dafi 
in jeder Waschkuche aufier der elektrisch beheizten 
Waschmaschine genugend Einweichbottiche, moderne 
Spiilanlagen, elektrische Trockenschleudern, elektrisch be- 
heizte Trockenschranke und elektrische Waschemangeln 
vorhanden sind, so dafi stets zwei Parteien gleichzeitig

waschen kónnen und es vom Einweichen der Wasche an 
nur vier Stunden dauert, bis die Hausfrau die Wasche 
schrankfertig in ihre Wohnung zurucktragen kann. 
Werden in Wohnblocks, fur die eine zentrale Warm- 
wasserversorgung nicht vorgesehen werden soli, aufier
dem noch Vorkehrungen getroffen, die es gestatten, auf 
Wunsch des Mieters jederzeit einen H e i f i w a s s e r -  
s p e i c h e r anzubringen, oder werden von vornherein 
Heifiwasserspeicher fur Kuchę und Bad vorgesehen, die 
sofort grofie Mengen heifies Wasser abgeben, dann kann 
eine solche Wohnung jederzeit allen Anspriichen genugen 
und wird immer gut vermietbar sein. Die Heifiwasser
speicher werden, wie bekannt, durch billigen Nachtstrom 
fur nur 5 Rpf. je Kilowattstunde aufgeheizt, so dafi damit 
eine wirtschaftliche Heifiwasserbereitung móglich ist.
Die V o l l e l e k t r i f i z i e r u n g  v o n  W o h n h a u s -  
b I o c ks hat sich bereits bestens bewahrt. Das zeigt z. B. 
unter anderem auch die Tatsache, dafi Siedlungsunter- 
nehmen, die versuchsweise einen Teil ihrer Wohnblocks 
mit elektrischen Kuchen ausgestattet hatten, bei Erweite- 
rung dieser Siedlungen und bei Errichtung von neuen 
Wohnblocks diese wiederum mit elektrischen Kuchen aus
rusten. Eine Umfrage bei verschiedenen Baugesellschaften 
ergab iibereinstimmend, dafi die Vermietbarkeit voll- 
elektrisch eingerichteter Wohnungen gunstiger war ais 
die von Wohnungen gleichen Charakters, aber ohne elek
trische Herde und elektrischen Heifiwasserspeicher.
Aber auch beim E i g e n h e i m b a u  wird heute auf eine 
Oberinstallation mehr und mehr verzichtet. Gerade hier 
spielt die Einsparung von einigen hundert Mark durch 
W egfall der Kosten fiir die Installation einer zweiten 
Energieform eine grofie Rolle. Der Bauherr eines Eigen- 
heimes beschafft sich lieber fiir den ersparten Betrag 
einen modernen Elektroherd und einen Heifiwasser
speicher, der ihm eine bedienungsfreie automatische Heifi
wasserbereitung sichert. Vor allem in Siedlungsgebieten, 
die noch nicht an das Energieversorgungsnetz ange- 
schlossen sind und bei denen mit dem Bau der ersten 
Eigenheime auch die Frage der Strafienbeleuchtung ge- 
lóst werden mufi, wirkt sich die Wahl nur einer Energie
form fiir  Licht und Warme auch im Hinblick auf die An- 
liegerbeitrage giinstig aus.
In diesem Zusammenhang ist auch die Tatsache inter- 
essant, dafi gerade beim U m b a u  v o n  A l t w o h -  
n u n g e n  und bei der G r o f i w o h n u n g s t e i l u n g  
die bis dahin bestehenden Vermietungsschwierigkeiten 
auf einmal behoben waren, ais die Hauseigentiimer sich 
entschlossen hatten, die Wohnungen durch Einbau eines 
Elektroherdes und eines elektrischen Heifiwasserspeichers 
zu modernisieren. So wurde z. B. im Berliner Norden, 
also in einem vor allem von Werktatigen bewohnten 
Viertel, ein Haus mit Grofiwohnungen in 46 Wohnungen 
mit i y 2 Zimmern aufgeteilt und mit Elektroherden aus
gerustet. Grofie bauliche Veranderungen waren dadurch 
nicht nótig, weil ja der Elektroherd ohne Rucksicht auf 
Rauch- und Wrasenabzugsrohre an jede beliebige Stelle 
der neuen Kuchę aufgestellt werden kann. W ie der Haus- 
eigentiimer berichtet, waren diese Wohnungen, obwohl 
eine Vierteljahresmiete im voraus gefordert wurde, schon 
vor Fertigstellung des Umbaues alle vermietet. Auf 
Grund dieser und ahnlichen Erfahrungen haben bereits 
viele Hauseigentiimer ihre unvermietbaren Alt- oder 
Grofiwohnungen rentabel gestaltet.
Diese Erfahrungen werden jeden verantwortungsbewufiten 
Bauberater veranlassen, Nachpriifungen anzustellen, in- 
wieweit ahnliche Vorteile fur die eigenen Bauvorhaben 
erreicht werden kónnen, und rechtzeitig die Bauherren 
darauf aufmerksam zu machen, welche Móglichkeiten und 
Ersparnisse sich durch Installation von nur einer Energie
form ergeben.
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Otto-Móricke-Turm /  Konstanz

Konstanz gehórt zu den von Jugendwanderern am 
meisten besuchten Stadten Deutschlands. Die Besonder- 
heit seiner Lage zwischen Ober- und Untersee, seine ge- 
schichtliche Bedeutung, die Schónheit des Landes um den 
Bodensee und die Grenzlage der Stadt zur Schweiz uben 
eine starkę Anziehungskraft aus. M it der immer weiteren 
Ausbreitung der Bewegung fur das Jugendwandern wuchs 
auch der Zustrom der Wanderer und damit die Anforde- 
rungen, die an die behelfsmaftig in der Altstadt unter- 
gebrachte unzulangliche Herberge gestellt wurden. Die 
Stadt sah sich so vor die Notwendigkeit gestellt, entweder 
alljahrlich immer mehr Jugendwanderer abzuweisen oder 
sie in einer neuen, dem standig wachsenden Bedurfnis 
Rechnung tragenden Herberge aufzunehmen. Im Jahre 
1928 ergab sich fur die Stadt die Aufgabe, fur die auł 
den Hóhen des" Stadtbezirkes gelegenen Hauser eine 
ausreichende Wasserversorgung zu schaffen. Durch den

Bau eines Wasserturmes auf der Allmannshóhe mit einem 
Inhalt von 300 cbm sollte dem vorliegenden Bedarf ent- 
sprochen werden. Hier bot sich die gunstige Gelegenheit, 
den Raum unter dem 30 m uber der Erde angeordneten 
Wasserbehalter fur die Zwecke der Jugendherberge aus- 
zunutzen. Es brauchten nur statt der statisch notwendigen 
vier Zwischendecken dereń sieben eingezogen zu wer
den, um Stockwerke von normaler Hóhe zu gewinnen. 
So erhielt man mit yerhaltnismafiig geringen Mehrkosten 
uber Keller und Halle sieben Geschosse fur die Herberge; 
uber diesen liegt der Wasserbehalter. Durch eine aufier- 
halb desselben angeordnete Wendeltreppe gelangt man 
in die Laterne, einem achteckigen, mit grofien Fenstern 
geschlossenen Raum von 6 m Durchmesser, und zu einem 
breiten offenen Umgang. Von ihnen aus geniefit man, 
100 m uber dem See, den schónsten Rundblick uber alle 
Teile des Bodensees, bei klarem Wetter weit in die

Aufnahm en Fotolazi, S tu ttgart

Der 40 m hohe Turm m it einem 
aufie ren  Durchm.von 11 m uber- 
ra g t w eith in  d ie  Landschaft
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U N T E R G E S C H O S S

D A C H G E S C H O S S

LEGENDE
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~  ; i  *  3D U M K E LK A M M E R .
i ; | \  - i m Ol l s c h l u c k e r

I 1 B ------------ w  i l - | *  5 B R A U S E N
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i 7  A  BORTĘ

V ‘ , ■ I  8 PISSOfR.
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?4 ' M  -lOBUCKSACKE UND
.  FAHRRADER.

I I  WASCHtiUCHF
. 12 WIRTSCHAFTSKELLEB.

2.-7. T U R M G E S C H O S S  13 H£R.B'ERGSVATER.

E R D G E S C H O S S I.O B E  R G ES G H O SS

14 GROSSEP- T A G fS E A U M
15 VERKAUFSRAUM
16 k Oc h e
17 S P E IS K A M M E R .
18 G A N G
19  W-EINEC- TA G ES R A U M

20 KU>łE DEC WER.BERGSELTFRJ\I
21 SCHLAFRAUME DEE MADCHEN
22 HERBERGSELTEPŁN
23 SCHLAFRAUME DER.KNABEN/
24 FUHRER--SCH LA FR A U M
2 5  E IIM G ANG  SH ALLE

I

ERDGESCHOSS

EHEMALIGES PFARPHAUS 
HEUTE: WINTECHET5&ER.GE 

UND SCHLAFPAUMF FUR. K A D C H  E N

ErdgeschoO: E ingangshalle m it Anm eldung beim  Merbergswart. In sieben Geschossen je e in  Schlafraum m it 22 Betten, e iner m it 2 Betten fu r 
Fuhrer, dazu 2 A bo rte , ein Waschraum m it 3 Waschstellen und m it e iner V o ll- und e iner Fuftbrause. Im 6. Geschofi an Stelle des Abortes 
D unkelkam m er. Untergeschoft: Brauseraum, Waschraum m it 5 W aschstellen und Fuftbrausen, A borte  fu r d ie  mannliche Jugend, Selbstkocher- 
kuche m it 8 Gasherden, A rbeits- und Abste llraum
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Der Tagesraum im n ied rigen  V erb indungsbau zwischen Turm und Pfarrhaus

ErdgeschoOhalle m it T re p pe n e n łriłł
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Alpen und in den Hegau, bei Fóhn sogar bis zu den 
hóchsten Bergen des Berner Oberlandes. Der Turm ge- 
nugte nicht einmal, um alle Raume unterzubringen, die 
fur den Betrieb einer Herberge mit durchschnittlich 
20 000 Jugendwanderern im Jahr nótig waren. Nachdem 
der katholische Stiftungsrat des Stadtteils Allmannsdorf 
beschlossen hatte, im Zusammenhang mit der alten Kirche 
einen Pfarrhausneubau zu erstellen, erwarb die Stadt 
das etwa 22 m vom Turm entfernte alte Pfarrhaus, das 
dann im Jahre 1931 mit dem Turm durch einen Zwischen- 
bau verbunden wurde. So ergab sich folgende An
ordnung der Herbergsraume: Der Turm dient der Unter- 
kunft der mannlichen und das erworbene Gebaude der 
der weiblichen Jugend; der Zwischenbau enthalt die 
gemeinsamen Raume. In den sieben Geschossen des 
Turmes sind insgesamt 168 Betten untergebracht. Im 
Zwischenbau liegt der Tagraum von 6,3- 20 m mit Kuchę, 
Essenausgabe, Speise- und Spulraum. Der Tagraum steht 
in Verbindung mit der Turmhalle, mit dem Madchenhaus, 
mit einer nach Osten gelegenen Terrasse und mit dem 
Garten. Im fruheren Pfarrhaus sind Schlafraume fur die 
Madchen mit insgesamt 75 Betten untergebracht, dazu die 
nótigen Waschraume, die Aborte und die Wohnung des 
Herbergwarts. Im Fruhling und Herbst, wenn der Zu- 
strom von Jugendwanderern nicht stark ist, soli nur dieses 
Haus dem kleinen Betrieb dienen; es ist heizbar und 
kann so ais Ferienheim und zu kleineren Tagungen der 
Jugendbunde benutzt werden. Bau und Einrichtung der 
Herberge im Turm, ehem. Pfarrhaus und Zwischenbau er- 
forderten etwa 120000 RM. Die Planfertigung fur den 
Turm erfolgte durch Regierungsbaumeister Schuhmacher, 
Stuttgart, die Bauleitung durch das stadtische Hochbau- 
amt Konstanz, Baurat Hubinger, unter Mitarbeit von Bau- 
inspektor Arnoldt, dem auch die Bauleitung oblag.

Der Eisenbetonskelettbau besteht aus 8 d e r Kreisform angepafiten 
Aufienstutzen und 4 Innenstutzen, d ie  letzteren zur Aufnahm e der 
Last des W asserbehalters von 8 m Durchmesser und 8 m Hóhe. Die 
Stiitzen sind durch Zwischendecken und O uertrager ausgesteift. Die 
W andę sind 25 cm stark m it Bimshohlblocksteinen ausgem auert; die 
Auflenflache ist zum Schutz gegen d ie  W itte rung  m it einem 5 cm starken 
Torkretputz a u f Rundeisenbewehrung versehen. Im Turm fu h rt eine 
massive Treppe bis zur Hóhe des Tropfbodens. Zwischen Behalter 
und Turmwand b le ib t ein etwa 1 m b re ite r Umgang zur Kontrolle 
des Behalters und zur Isolierung gegen Auflentem peraturen

60 „
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Bootshaus der Deutschen Turnerschaft

A u f g a b e .  Die Gaue Nordsachsen und Industriegebiet 
Chemnitz der Deutschen Turnerschaft planten den Bau 
eines Bootshauses am obersten Ende der Talsperre auf 
Mittweidaer Flur. Es sollte mit geringsten Mitteln fur móg
lichst viele Paddelboote Unterstellraum und dabei fur 
Wassersportler genugend Auskleide- und Unterkunfts- 
raum geschaffen werden.
L ó s u n g .  Aus dem Programm ergibt sich eine Zwei- 
teilung in Erd- und Obergeschofi. Das Erdgeschofi ent
halt Unterstellraum fur 72 Boote. Von neun Gangen, die 
unmittelbar ins Freie fuhren, sind rechts und links je vier 
Boote abstellbar. Die Boothalter sind an den Binder- 
saulen befestigt. Der Binderabstand setzt sich demnach 
aus zwei Bootbreiten und einer Gangbreite zusammen. 
Im Obergeschofi ist ein geraumiger Erfrischungsraum un- 
gefahr in der Mitte der Anlage eingebaut, dem an der 
westlichen Giebelseite eine kleine Wirtschaftskuche und

Gestalter: Regierungsbaumeister 
J. K. Reissmann, Mittweida

der Auskleideraum fur weibliche Mitglieder und an der 
Ostseite der Auskleideraum fur mannliche Mitglieder, ein 
Sitzungs- bzw. Sanitatsraum und ein Bootswart- bzw. 
Nachtwachterraum vorgelegt sind. Ober die ganze Platz- 
seite zieht sich vor diesen Raumen eine breite Terrasse 
hin, die bei turnerischen Vorfuhrungen ais Tribune dient, 
im ubrigen ais Erweiterung des Erfrischungsraumes mit 
Stuhlen und Tischen ausgestattet ist. Zwei breite Frei- 
treppen fuhren unmittelbar auf den Fest- und Lagerplatz. 
K o n s t r u k t i o n .  Durch Abschacht- und Auffullarbeiten 
wurde eine Terrasse angelegt. Unter den Binder- undTur- 
saulen sind in der Werkstatt hergestellte Betonsaulen 
frostfrei gegrundet eingegraben. Zwischen diesen Saulen 
sind etwa 20 cm hohe, an den Aufienseiten bundige 
Betonplatten eingestampft. Das gesamte Erd- und Ober
geschofi besteht aus Holzfachwerk und ist aufien mit 
Stulpschalung verschalt. Die Dachflache ist auf Rauhspund

Aufnahm en G eorg S d ilege l, M ittw e ida
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Bootsraum m it A nordnung  beweglicher und fester Bootshalter
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ais teerfreies Doppelpappdach hergestellt. Die gesamten 
sichtbaren Aufienflachen sind deckend mit Olfarbe ge- 
strichen. Einerseits um Erfahrung zu sammeln, anderer
seits um Kosten zu sparen, sind einige konstruktive Neue- 
rungen angewendet worden: Im Erdgeschofi hat die Bau- 
leitung starre, hochkant gestellte, mit zwei Wiener 
Schrauben befestigte Latten ais B o o t h a l t e r a r m e  
vorgesehen. Wahrend der Bauausfuhrung wurde auf 
dringende Veranlassung der Bauherrschaft ein Teil dieser 
Halter nicht ausgefuhrt und dafur geschweifite beweg- 
liche Arme angebracht. Nachdem nun die gesamte An
lage einen Sommer lang in Betrieb gewesen ist, haben 
sich die von der Bauleitung vorausgesagten Mangel ein- 
gestellt: sind die beweglichen Halter zu leicht beweglich, 
so weichen sie beim Auflegen des Bootes, das auf drei 
derartigen Haltern ruht, zu leicht zur Seite, so dafi sich 
eine zweite Person zum wiederholten Ausrichten der 
Halter wahrend des Bootauflegens erforderlich macht; 
werden die Halter jedoch schwer beweglich angebracht, 
so haben sie im Gebrauch den starren Haltern gar nichts 
voraus, ihre Kosten jedoch und auch die der Montage 
sind weit hóher. Eine konstruktiv bewahrte Vereinfachung 
zeigt die B e f e s t i g u n g  d e r  F e n s t e r .  Um die 
Fensterriegel zu sparen, sind die Fensterrahmen oben und 
seitlich von innen unmittelbar an die aufiere Schalung 
angelegt, unten sitzt der Rahmen auf dem nach aufien 
abgewasserten Fensterbrett auf. Das Fensterbrett ist nicht 
wie bisher auf dem Riegel aufgebracht, sondern wird 
rechts und links auf an den Saulen befestigten Leisten- 
abschnitten aufgenagelt. Das Hirnholz der Aufienschalung 
ist durch einen Viertelstab verdeckt. Erwahnenswert ist 
die S p a r r e n -  u n d  B i n d e r k o n s t r u k t i o n .  Die 
Sparren spannen 5,20 m frei und sind ais flacher Latten- 
binder mit Pfosten ais Unter- und Obergurt und Brett- 
abfallen ais Vertikalverbindung konstruiert. Bei den 
Bindern ist der Sparren in gleicher Weise konstruiert, je
doch wegen der grófieren Steifigkeit einseitig vollstandg 
mit senkrechten Brettern beschlagen. Die Aussteifung des 
gesamten Binders in Langs- und Ouerschnitt erfolgte in 
normaler Zimmermannskonstruktion durch Zangen und 
Winkelbander.

Ouerschnitt des Hauses. Kom bination von Lattenbinder und Zimmer
mannskonstruktion

E r w e i t e r u n g .  Die Gesamtanlage ist so gestaltet, 
dafi eine Erweiterung zunachst aus Zweckmafiigkeits- 
grunden in Richtung der Gebaudetiefe erfolgen kann. 
Aber auch einer Verlangerung des Gebaudes an den 
Giebelseiten stehen weder konstruktive noch bauliche 
Bedenken entgegen.
B a u z e i t. Dadurch, dafi einerseits der Unterbau aus in 
der Werkstatt hergestellten, nach vier Tagen transport- 
fahigen Betonsaulen besteht und andererseits das ge
samte Fachwerk wahrend der Grundbauarbeiten auf dem 
Werkplatz vollstandig abgebunden worden ist, konnte 
die aufierordentlich geringe Bauzeit von funf Wochen 
erzielt werden.

Erfrischungsraum. Ausfuhrung der Sparren 
ais La tteng itte rtrager, der B inder in Zim m er
m annskonstruktion
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