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Die einfache Schiedsgerichtsklausel in Yertragen rechtsunwirksam!

Es ist bekannt, dafi das Reichsjustizministerium schon vor 
der Aufrichtung des neuen Staates einen Referenten- 
Entwurf f iir  eine Neugestaltung der „R e i c h s - Z i v i I - 
p r o z e f i o r d n u n g "  (ZPO) fertiggestellt und veróffent- 
licht hatte, der auch das s c h i e d s g e r i c h t l i c h e  
Verfahren in wesentlichen Punkten abanderte*). Seitdem 
sind schon einige Punkte besonders herausgegriffen und 
gesetzlich neu geregelt worden (z. B. Armenrecht, Zu- 
standigkeit der Gerichte, Stellung der Rechtsanwalte im 
Schiedsgerichtsverfahren).
Das n e u e  G e s e t z  bringt nun zwar auch noch keine 
vollkommene Neufassung der ZPO, es enthalt aber schon 
eine Fiille neuer wichtiger Bestimmungen, die das ganze 
Verfahren mit neuem Geist durchdringen, die Rechtssicher- 
heit erhóhen, die Abwicklung des Verfahrens vor den 
ordentlichen Gerichten beschleunigen und vereinfachen 
sollen.
Das Gesetz tritt am 1. Januar 1934 in Kraft.

I. A llgem eines
Dber die Absichten, die mit der Reform verfolgt werden, 
sind dem Gesetz folgende Ausfiihrungen vorangestellt: 
Eine volkstumliche Rechtspflege ist nur in einem Verfahren móglich, 
das dem Volke verstandlich ist und einen ebenso sicher w ie  schleunig 
w irkenden Rechtsschutz ve rburg t.
Die Parteien und ihre V e rtre te r miissen sich bew ufit sein, da fi d ie  
Rechtspflege nicht nur ihnen, sondern zugleich und vornehmlich der 
Rechtssicherheit des Volksganzen d ien t.
Keiner Partei kann gesta tte t w erden, das Gericht durch Unwahrheiten 
irrezufiihren ode r seine A rb e itsk ra ft durch b ósw illig e  ode r nach- 
lassige Prozefiverschleppung zu m ifibrauchen. Dem Rechtsschutz, auf 
den Jeder Anrecht ha t, entspricht d ie  Pflicht, durch redliche und sorg- 
fa ltige  Prozefifuhrung dem Richter d ie  Findung des Rechtes zu er- 
leichtern.
Aufgabe des Richters ist es, durch straffe Leitung des Verfahrens und 
in enger Fuhlung m it den Parteien dah in  zu w irken , d a fi jede S tre it- 
sache nach g riin d lich e r V orbere itung móglichst in e ine r e inzigen Ver- 
handlung a u fg ek la rt und entschieden w ird . Er hat V ertagungen, d ie  
nicht sachlich d ringend  geboten sind, zu verm eiden und zu ver- 
h indern, d a fi ein Verfahren durch verspatetes V orbringen ver- 
schleppt w ird .
N ur so g e la n g t man zu einem lebendigen Verfahren m it vo lle r 
M und lichke it und U nm itte lba rke it, das dem Richter e ine sichere Fin
dung d e r W a h rh e it erm óglicht und dessen V erlau f d ie  Parteien mit 
Verstandnis und Vertrauen fo lgen  kónnen.

II . V e r fa h re n  v o r den  ordentlichen  G erich ten
Hier seien nur die leitenden Gesichtspunkte hervor- 
gehoben, wahrend im iibrigen auf den W ortlaut des Ge- 
setzes verwiesen werden mufi:

*) V g l. DBZ 1933, Heft 12, S. 223.

a) W a h r h e i t s p f l i c h t  d e r  P a r t e i e n  wird vor- 
ausgestellt. Die Parteien haben ihre Erklarungen iiber 
tatsachliche Umstande vollstandig und der Wahrheit ge- 
mafi abzugeben. Es diirfen also nicht von einer Partei 
alle moglichen Behauptungen aufgestellt werden, dereń 
Unrichtigkeit sie selbst kennt, in der Absicht, den Prozefi 
zu verschleppen.

b) S t r a f f e r e  Z u s a m m e n f a s s u n g  d e s  S t r e i t -  
s t o f f e s  u n t e r  F u h r u n g  d e s  R i c h t e r s .  Die Par
teien sollen dadurch gezwungen werden, schon in der 
I. Instanz alle Behauptungen und Beweise vorzubringen, 
widrigenfalls sie in der Berufungsinstanz, wenn sie diese 
Beweismittel schon vorher besafien, abgewiesen werden 
m u s s e n ,  wenn nach der freien Oberzeugung des Ge- 
richtes die Parteien das Vorlegen in der I. Instanz zur 
Verschleppung des Prozesses oder aus grober Nachlas- 
sigkeit unterlassen haben.
Die I. Instanz, die in vielen Prozessen nur ais bedeutungs- 
loses Vorspiel betrachtet wurde, erhalt damit wieder 
grófieren W ert und wird vielfach die Anrufung einer 
hóheren Instanz iiberhaupt iiberfliissig machen.

c) W i e d e r h e r s t e l l u n g  e i n e r  w i r k l i c h e n  U n 
m i t t e l b a r k e i t  d e s  B e w e i s v e r f a h r e n s u n d  
d e r  V e r h a n d l u n g  v o r  d e m  P r o z e f i g e r i c h t  
selbst, wahrend bisher die Beweisaufnahme vorwiegend 
beim Einzelrichter lag, der jetzt nur die nótigen Vor- 
arbeiten soweit zu leisten hat, dafi die Sache tunlichst 
durch eine Verhandlung vor dem Prozefigericht selbst 
entschieden werden kann.

d) W e i t g e h e n d e  B e f r e i u n g  d e s  R i c h t e r s  
v o n  f o r m a l e n  S c h r a n k e n ,  also freie W iirdigung 
der Beweismittel zur Urteilsfindung. Hierzu gehórt eine 
wesentliche Anderung des E i d r e c h t e s ,  wodurch 
aufierdem die Bedeutung des Eides, der seltener zu 
leisten ist, wieder erhóht werden soli.
Im iibrigen beziehen sich die Anderungen auf die 
Revision, die Wiederaufnahme des Verfahrens, Sicherung 
der Prozefikosten bei Streitigkeiten mit Auslandern, 
Armenrecht, Zwangsvollstreckung und Arrestverfahren. 

Aufierdem wird der W ortlaut der ZPO an diese neuen 
Bestimmungen angepafit und es werden Ubergangsbe- 
stimmungen fiir  bereits schwebende Verfahren, Berufungen 
und Revisionen gegeben.
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I I I .  Schiedsgerichtliches V e rfa h re n
Die neuen Bestimmungen verdienen hier besondere Be- 
achtung, da ja bei Bauprozessen nach der Reichsver- 
dingungsordnung (VOB) die Schiedsgerichtsklausel vor- 
gesehen ist und ebenso in den Vertragsbestimmungen zu 
der Gebuhrenordnung der Architekten und Ingenieure. 
Denn in weiten Kreisen der Technik und Wirtschaft wird 
fur die Durchfuhrung ihrer burgerlich-rechtlichen Streitig
keiten dem Schiedsgerichtsverfahren der Vorzug vor 
ordentlichen Gerichten gegeben, vor allem, weil bei 
ersterem der sachverstandige Techniker nicht nur ais 
vom Richter zu h o r e n d e r  Gutachter, sondern ais mit- 
e n t s c h e i d e n d e r  Richter sitzt, und weil im a ll
gemeinen, wenn leider auch nicht immer, das Verfahren 
sich infolgedessen rascher und sicherer abspielt.

a) W o r t l a u t  d e r  A n d e r u n g e n .

Zu § 1025 ZPO wird ais Abs. 2 angefugt:
Der Schiedsvertrag ist unwirksam, wenn eine Partei ihre w irtschaft- 
liche oder sozia le  Oberlegenheit dazu ausgenutzt hat, den anderen 
Teil zu seinem Abschlufi oder zur Annahme von Bestimmungen zu 
nótigen, d ie  ihr im Verfahren, insbesondere hinsichtlich der Ernennung 
oder Ablehnung der Schiedsrichter, ein Obergewicht uber den 
anderen Teil einraumen.

§ 1027 ZPO erhalt folgende neue Fassung:
Der Schiedsvertrag mufi ausdrucklich geschlossen werden und bedarf 
d er Schriftform ; andere Vereinbarungen ais solche, d ie  sich auf das 
schiedsgerichtliche Verfahren beziehen, d a rf d ie  Urkunde nicht ent- 
halten . Der M angel der Form w ird  durch d ie  Einlassung auf d ie  
schiedsgerichtliche Verhandlung zur Hauptsache gehe ilt.

Die Vorschrift des Abs. 1 fin de t keine Anwendung, wenn der Schieds- 
vertrag f i ir  beide Teile ein Handelsgeschaft ist und keine der Par
te ien zu dem im § 4 des Handelsgesetzbuches bezeichneten G ew erbe- 
tre ibenden gehórt.

Soweit der Schiedsvertrag nach Abs. 2 der Schriftform nicht bedarf, 
kann jede Partei d ie  Errichtung e iner schriftlichen Urkunde iib e r den 
Vertrag verlangen.

Die beiden letzten Absatze sind nur der Vollstandigkeit 
wegen angefuhrt, kommen aber fiir  Architekten und 
Ingenieure, da sie sich nur auf Vollkaufleute beziehen, 
nicht in Betracht.

b) Z u § 1025. Durch die neue Fassung ist beabsichtigt, 
den wirtschaftlich Schwacheren — z. B. dem Unternehmer 
gegeniiber einer Behórde, einem grofien Industrie- 
konzern — der anderen Partei rechtlich gleichzustellen. 
Diese Anderung ist zweifellos zu begriifien, es ist aber 
nicht von der Hand zu weisen, dafi sich aus dieser neuen 
Bestimmung nun wieder neue Prozesse ergeben kónnen, 
die durch das Schiedsgerichtsverfahren. ja gerade ver- 
mieden werden sollten.

c) Z u § 1027. Diese Neufassung ist b e s o n d e r s  e i n -  
s c h n e i d e n d ,  denn damit wird ohne weiteres die bis- 
herige S c h i e d s g e r i c h t s k l a u s e l  der VOB und 
der Vertrage zwischen Auftraggeber und Architekt bzw. 
Ingenieure r e c h t s u n w i r k s a m .  Es mufi nunmehr ein 
besonderer Vertrag dariiber abgeschlossen werden. Es 
geniigt also auch nicht mehr, dafi der Architekt oder 
Ingenieur mit dem Auftraggeber einen Vertrag abschliefit, 
dafi die Gebuhrenordnung mit den Vertragsbestim- 
mungen die Rechtsgrundlage des Auftrages bilden solle. 
Es geniigt selbst nicht mehr, dafi in einem solchen Ver- 
trage der ausdriickliche Hinweis aufgenommen wird, dafi 
alle Streitigkeiten im Schiedsgerichtsverfahren zu ent- 
scheiden seien. Der Architekt oder Ingenieur mufi viel- 
mehr nun mit dem Auftraggeber einen b e s o n d e r e n  
s c h r i f t l i c h e n  Vertrag abschliefien, der n u r die Ver- 
einbarung auf ein Schiedsgericht und dessen Yerfahren

enthalt, und diese Urkunde darf keinerlei sonstige Be
stimmungen in bezug auf die Ausfuhrung des Werkes, 
Gewahrung von Gebiihren usw. enthalten.

Die gleiche Vorsicht wird der Architekt oder Ingenieur 
bei Vertragen anwenden miissen, die er fiir  den Auftrag
geber mit den Unternehmern abschliefit.

Da von Architekten und Ingenieuren von jeher dariiber 
geklagt wurde, wie schwer es vielfach sei, den Auftrag
geber schon zum Abschlufi eines schriftlichen Auftrag- 
vertrages zu bringen — wozu den Fachgenossen im 
Interesse der Sicherung ihrer Gebiihrenanspriiche aber 
nur immer wieder dringend geraten werden mufi —, so 
wird es jedenfalls noch schwieriger sein, den Auftrag
geber auch noch zum Abschlufi eines weiteren schrift
lichen, ausschliefilichen Vertrages fur ein Schiedsgericht 
zu gewinnen. Im Zusammenhang mit der gleichzeitigen 
Vereinfachung und Beschleunigung des ordentlichen Ge- 
richtsverfahrens ist daher zu erwarten, dafi das Schieds- 
gerichtsverfahren weiter zuriickgedrangt werden wird. 

Allerdings wird ja, nachdem schon vorher die Bestimmung 
Gesetzeskraft erlangt hat, dafi R e c h t s a n w a l t e  im 
Schiedsgerichtsverfahren ais Schiedsrichter nicht aus- 
geschlossen werden durfen und auch ais Parteivertreter 
zugelassen werden mussen, die friiher vielfach zum Aus
druck gebrachte Abneigung der Rechtsanwalte gegen das 
Schiedsgerichtsverfahren uberhaupt gemildert sein.

(N. B. die Schiedsgerichtsordnung des „Deutschen Aus
schusses fiir das Schiedsgerichtswesen", dereń Anwendung 
in der Gebuhrenordnung der Architekten und Ingenieure 
vorgesehen ist, uberliefi iibrigens diese beiden Fragen 
schon friiher den Parteien, und in technisch-wirtschaftlichen 
Schiedsgerichten mit schwierigeren Rechtsfragen ist schon 
bisher wohl meist ein Jurist, haufig sogar ais Obmann, 
zugezogen worden.)

d) S c h l u f i b e s t i m m u n g e n .
Das Gesetz tritt, wie schon oben erwahnt, zwar erst am
1. Januar 1934 in Kraft. Nach Artikel 9 v e r l i e r e n  
a b e r  S c h i e d s g e r i c h t s v e r t r a g e ,  d i e  v o r  I n- 
k r a f t t r e t e n  d e s  G e s e t z e s  a b g e s c h l o s s e n  
s i n d ,  i h r e  R e c h t s w i r k s a m k e i t ,  „sofern sich 
nicht die Parteien vor diesem Zeitpunkt bereits auf das 
schiedsgerichtliche Verfahren zur Hauptsache e i n - 
g e I a s s e n hatten".
Soweit also nicht schon ein schiedsgerichtliches Verfahren 
schwebt, oder mindestens fiir  dieses schon die Schieds
richter bestimmt sind, werden Architekten und Ingenieure 
also noch den Abschlufi eines schriftlichen ausdriicklichen 
Schiedsvertrages nachholen mussen, wenn sie das Schieds- 
gerichtsverfahren fiir  ihre schon eingeleiteten Auftrage in 
Anwendung gebracht sehen wollen.
Dasselbe gilt naturlich fiir  Unternehmervertrage, die auf 
Grund der VOB abgeschlossen sind. Anderenfalls wurden 
alle Streitigkeiten aus den jetzt schon laufenden Ver- 
tragen vor den ordentlichen Gerichten spater auszutragen 
sein.

Die Vertragsbestimmungen der Gebiihrenordnungen der 
Architekten und Ingenieure werden daher einer Abande- 
rung unterzogen werden mussen, da sie nicht im W ider- 
spruch stehen durfen mit b i n d e n d e n  Rechtsbestim- 
mungen. Dasselbe gilt von der „Schiedsgerichtsordnung 
des deutschen Ausschusses fiir  das Schiedsgerichtswesen". 
W ir werden dahingehende Beschliisse der beiden Aus- 
schusse spater mitteilen. — Fr. E. —
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DIE HEBUNG DER WIRTSCHAFTLICHKEIT IM SIEDLUNGS- 
UND WOHNUNGSBAU DURCH BAUFORSCHUNGEN

Dr.-lng. Hans Kammler, Berlin / 11 Abbildungen

Im Arbeitsbeschaffungsprogramm des Reiches sind fur 
die landwirtschaftliche Siedlung, die vorstadtische Klein
siedlung, den stadtischen Eigenheimbau und fur die In- 
standsetzung stadtischer Wohnungsbauten umfangreiche 
Mittel vorgesehen. Die Reichsregierung hat damit die 
Bedeutung des Wohnungs- und Siedlungsbaues fiir den 
Wiederaufbau Deutschlands anerkannt. Sofort nach Ver- 
kundung des Arbeitsbeschaffungsprogramms wurden alle 
Arbeiten nach neuen einheitlichen Richtlinien, die samtlich 
dem Grundgedanken der nationalsozialistischen Welt- 
anschauung Rechnung tragen, in die Wege geleitet. Alle 
Teile unseres Volkes wirken und werken unter Fuhrung 
unseres Kanzlers unter Anspannung aller Krafte, um der 
Arbeitslosigkeit in Deutschland ein Ende zu bereiten und 
baldmóglichst allen Volksgenossen Arbeit und Brot zu 
verschaffen. Alle Mittel, die unser deutsches Land uns 
bietet und die deutscher Geist ersonnen hat, sind bei 
diesem Werke eingesetzt. Im Mittelpunkt aller M afi
nahmen steht der deutsche Mensch und der deutsche 
Boden, die in ihrer Verbundenheit die Grundlage fiir Volk 
und Staat bilden.

Die von der Reichsregierung unter Anspannung aller 
Krafte zur Verfiigung gestellten Reichsmittel sollen und 
mussen so zweckmafiig ais móglich verwandt werden, um 
móglichst vielen Volksgenossen neue Lebens- und Arbeits- 
bedingungen zu schaffen. Eines der Mittel zur Erfullung 
dieser Aufgabe ist die F o r s c h u n g ,  die auf allen Ge- 
bieten der Arbeitsbeschaffung in den Dienst gestellt ist. 
Jede Forschung geht von der Erkenntnis des Ist-Zustandes 
aus, um bestehende Fehler und Mangel móglichst aus- 
zuschalten, Verbesserungen und Neuerungen zu ersinnen 
und diese bei weiteren Mafinahmen zu verwirklichen. 
Die neuen Aufgaben im Wohnungs- und Siedlungsbau 
bauen sich auf dem Bisherigen auf und fiihren in weiser 
Erkenntnis der tatsachlichen Verhaltnisse und Móglich- 
keiten iiber einen Kann-Zustand planvoll zum Soll-Zustand. 
Wie lagen die V e r h a l t n i s s e  a u f  d e m  G e b i e t e  
d e s  W o h n u n g s -  u n d  S i e d l u n g s b a u e s  An- 
fang dieses Jahres und welches sind die mafigeblichen 
Grunde, die dazu fiihrten?

Mit vielen M illiarden óffentlicher und privater Mittel 
waren Millionen s t a d t i s c h e r  M i e t s w o h n u n g e n  
und Tausende von 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 s b a u t e n  errichtet. Ausmafi und Ausstattung der 
Wohnungen und Siedlungen entsprachen den iiberstei- 
gerten Anspriichen der Zeit der Scheinkonjunktur in 
Deutschland. Nur ein Teil der Volksgenossen, die Be- 
mittelten und die von den regierenden Kreisen Bevor- 
zugten, konnte deshalb in Wohnungen untergebracht und 
in Siedlungen angesetzt werden. Die Stadter wurden 
durch das Wohnen in M a s s e n m i e t s h a u s e r n  dem 
Boden entfremdet. Der Glaube an Gott, ein gesundes 
Familienleben und eine zahlreiche Nachkommenschaft, 
alle diese urdeutschen Eigenschaften wurden der 
stadtischen Bevólkerung ais iiberholt hingestellt. Dagegen 
wurde das Volk und insbesondere die Jugend mit den 
sogenannten Errungenschaften der neuen Zeit, dem Frei- 
denkertum, der Kameradschaftsehe und der Kinderlosig- 
keit bzw. -beschrankung vertraut gemacht. Auch die 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e S i e d l u n g  wurde nach den 
gleichen materialistischen Grundsatzen gefórdert, jedoch 
in viel geringerem Mafie, da sich auf diesem Gebiet der 
neue Geist bedeutend schwieriger verwirklichen liefi. Der 
Manael an Bedarf und eine falsche Technisierung brachten

nach einer Zeit der Scheinkonjunktur das deutsche W irt- 
schaftsleben ins Stocken. Die bisher anerkannten W irt- 
schaftsgrundsatze erwiesen sich mit einemmal ais falsch. 
Die Arbeitslosigkeit wuchs von Tag zu Tag. Immer mehr 
Menschen wurde das Recht auf Arbeit genommen. In
folge der materialistischen Beeinflussung fehlte immer 
grófieren Teilen des deutschen Volkes der innere Halt. 
Die Massen des Volkes wurden staatsfeindlich. Die noch 
gesunden Volksgenossen in den Stadten, die die Miete 
nicht mehr bezahlen konnten, siedelten sich planlos am 
Rande der Stadte an. So entstanden ohne Rucksicht auf 
eine organische Gestaltung des Wirtschaftsraumes der 
Stadte w i l d e  K l e i n g a r t e n k o l o n i e n  und K l e i n -  
s i e d l u n g e n .  Dieser ursprungliche und- an sich ge
sunde W ille wurde im Jahre 1931 zum Anlafi der Fórde- 
rung 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  und 
des K l e i n g a r t e n s  durch das Reich. Bereits ein Jahr 
vorher hatte die óffentliche Hand infolge Mangel an 
Mitteln die Anforderungen an den Wohnungs- und Sied
lungsbau beschrankt und nur fiir Kleinst- und Einfachst- 
wohnungen sowie fiir  Ausbausiedlungen die hierfiir noch 
vorhandenen óffentlichen Mittel bereitgestellt.
Trotz der vielen Milliarden und trotz der Verbesserung 
vieler Fehler war es nicht gelungen, den Wohnungs- und 
Siedlungsbau organisch in das gesamte Wirtschaftsleben 
Deutschlands einzugliedern und fiir  die Volksgenossen 
neue Lebens- und Arbeitsbedingungen in gesunder und
schóner Form zu schaffen. Denn nicht der Mensch und
der Boden in ihrer Verbundenheit waren damals die 
Grundlagen fur Staat und Volk, sondern die materia- 
listische Weltanschauung und das Geld waren ausschlag- 
gebend fiir alle Mafinahmen im óffentlichen und privaten 
Leben. Entsprechend dieser damals mafigeblichen Grund- 
anschauung vertraten die Kreise des Wohnungs- und 
Siedlungsbaues jeder fiir  sich nur ihre eigenen Interessen. 
Ein Leitgedanke und das Fiihrerprinzip fehlten.
Die B e h ó r d e n  ais Gesetzgeber und uberwachende 
Stellen waren in ihren Handlungen nicht mehr mit dem 
Volke verbunden. Die Gesetze und Bestimmungen iiber- 
stiirzten sich. Ein klare Abgrenzung der Verantwortlich-
keiten fehlte fast allen Mafinahmen. Sie waren nicht
mehr vom altpreufiischen Verantwortungsbewufitsein ge- 
tragen, sondern das Ergebnis der Zusammenfassung der 
gegeneinander strebenden Interessen der einzelnen Par- 
teien. Die Gesetze und Bestimmungen wirkten sich nicht 
fórdernd, sondern arbeitshemmend aus, da sie — von 
nicht Volksverbundenen geschaffen — vom Volke nicht 
verstanden wurden.
B a u h e r r  war nicht mehr der einzelne Volksgenosse in 
der Stadt und auf dem Lande, sondern Gesellschaften, 
die ais Treuhander die óffentlichen Mittel fiir den Woh- 
nungs- und Siedlungsbau verwalteten und verwandten. 
Auch hier waren dadurch die Zustandigkeiten verschoben. 
Die Bauherren sahen die stadtische Wohnung, das Eigen
heim, die landliche Siedlung ais W are an, die vermietet, 
verpachtet oder verkauft wurde. Der Bewohner und der 
Siedler waren fiir ihre Mafinahmen nur insoweit von Be
deutung, ais sie Miete, Pacht oder Kaufgeld zu zahlen 
hatten. Den grófiten Raum in den Arbeiten der Bau- 
herrenorganisationen nahmen die finanztechnischen, kauf- 
mannischen und juristischen ein.
Die A r c h i t e k t e n  waren nur noch zum weitaus 
grófiten Teil Planfertiger und Vermittler zu Behórden und 
Finanzierungsinstituten. Die Bauherren bedienten sich
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deshalb in erster Linie derjenigen Architekten, die uber 
die notwendigen diesbeziiglichen Beziehungen verfiigten. 
Da dies nur ein kleiner Teil von freischaffenden Archi
tekten sein kónnte, wurden immer mehr Architekten brot- 
los. Dazu kam noch, dafl die Reichs-, Landes- und Kom- 
munalbehórden zum Teil selbst planten und bauten. Da- 
durch wurden die verschiedenen Verantwortlichkeiten in 
einer Hand vereinigt, die jedoch wieder eine Gemein- 
schaft ohne klare Abgrenzung der Zustandigkeiten dar- 
stellte.
Die Ausfuhrung des Wohnungs- und Siedlungsbaues lag, 
insbesondere in den Grof}- und Mittelstćdten, iiber- 
wiegend in der Hand von G r o f l b a u u n t e r n e h -  
m u n g e n , die infolge der Hochkonjunktur neu ent- 
standen waren oder sich aus den Tiefbauunternehmungen 
entwickelt hatten. Diesen GroGbauunternehmungen wur
den umfangreiche Bauaufgaben zur Ausfuhrung zum 
Pauschalpreis fur den Kubikmeter umbauten Raumes 
schliisselfertig ubertragen, da mit ihrer Hilfe die Finan- 
zierung der Bauvorhaben durchgefiihrt werden kónnte. 
Die GroObauunternehmen wurden somit von ausschlag- 
gebender Bedeutung beim Wohnungs- und Siedlungsbau 
und standen in engster Verbindung mit den Bauherren- 
organisationen und den Finanzierungsinstituten. Das 
kleine und mittlere Handwerk und Baugewerbe wurde zu 
Unterunternehmern bei den GrofJbauunternehmungen. 
Infolge dieser Art der Vergabe der Arbeiten und der be
sonderen Zahlungsbedingungen wurden gro6e Teile des 
an sich gesunden selbstandigen deutschen Handwerks 
und Baugewerbes vernichtet, insbesondere auch dadurch, 
da6 sich die GrofJunternehmungen fiir die einzelnen 
Handwerkszweige eigene Betriebe zur Steigerung ihrer 
Verdienstmóglichkeiten einrichteten.

I m W o h n u n g s - u n d S i e d l u n g s b a u d e r N a c h -  
k r i e g s z e i t  waren auf diese Weise die Verantwort- 
lichkeiten der Beteiligten derart ineinander verschoben, 
da6 weder die óffentliche Hand noch die Beteiligten 
selbst einen klaren Einblick in die tatsachlichen Gesamt- 
verhaltnisse hatten. Nur auf diese Weise war es móglich 
gewesen, dieselben Fehler Jahr fur Jahr zu wiederholen 
und erst beim Stocken der Mittel zu einer Anderung der 
Wohnungs- und Siedlungspolitik zu gelangen. Aber 
selbst dann wurden nur die Mittel gewechselt, jedoch 
nicht innere neue Voraussetzungen geschaffen, die erst 
jetzt der Nationalsozialismus entsprechend der Totalitat 
seiner Anschauungen auch beim Wohnungs- und Sied
lungsbau verwirklicht.
Eines der Mittel, um genau festzustellen, wie die fiir 
diese Zwecke bereitgestellten Steuerabgaben unserer 
Volksgenossen verwandt werden und was mit ihnen er
reicht worden ist, ist die B a u f o r s c h u n g ,  die gleich
zeitig auch Verbesserungen und neue Wege aufzuzeigen 
in der Lage ist. Auf fast allen Gebieten des óffentlichen 
und privaten Lebens hat man schon seit langem die 
F o r s c h u n g  ais notwendiges Glied erkannt und nutz- 
bar gemacht. Alle Arten der Forschung haben die Fórde- 
rung des menschlichen Lebens zum Ziel. Jedoch kann 
man u. a. folgende Arten unterscheiden:

Die erste, die sich mit dem schwierigsten Problem, dem 
Menschen selbst, seiner Seele, seinem Geist und Kórper, 
befaBt. Diese Forschung ist nicht zeitgebunden. Sie 
mufi und wird von der óffentlichen und privaten Hand 
ohne Riicksicht darauf, ob die einzelnen Fragen lósbar 
sind oder nicht, gefórdert.
Die zweite erstreckt sich auf die Erforschung der Mittel 
zur Erleichterung und zur Verbesserung aller menschlichen 
Lebens- und Arbeitsbedingungen. Ich weise dabei u. a. 
auf die Forschungen der Industrien usw. hin, dereń Er- 
gebnisse in erster Linie der die Forschung yeranlassenden

Stelle, also dem bestimmten Industriezweig, zunachst rein 
materiell zugute kommt, ferner denjenigen Volksgenossen, 
die sich infolge ihrer wirtschaftlichen Verhaltnisse in den 
Genufl der gewonnenen Errungenschaften zu setzen in 
der Lage sind.

Die dritte Art der Forschung befaflt sich mit der Verbesse- 
rung bzw. Neuschaffung der Lebens- und Arbeitsbedin
gungen bestimmter Bevólkerungskreise. Diese Forschung 
ist zeitgebunden. Sie soli alle zur Zeit vorhandenen Móg
lichkeiten neutral gegeneinander abwagen und die- 
jenigen Mittel herausfinden, die unter Berucksichtigung 
aller iibrigen Umstande die Schaffung gesunder Lebens- 
und Arbeitsbedingungen fiir  einen bestimmten Kreis von 
Volksgenossen ermóglichen.
Zu dieser Art der Forschung gehórt die B a u - 
f o r s c h u n g , die die Hebung der Wirtschaftlichkeit des 
Wohnungs- und Siedlungsbaues, in erster Linie der 
minderbemittelten Bevólkerungskreise in Deutschland, zur 
Aufgabe hat.
Wohnungs- und Siedlungsbau sind die Mittel zur Neu
schaffung des Kopf- und Handarbeitertums in der Stadt 
und des Bauerntums auf dem Lande. Die am Wohnungs- 
und Siedlungsbau beteiligten Kreise waren bisher sehr 
vielfaltig und in ihren Interessen widersprechend. Dies 
ist u. a. auch der Grund dafiir, weshalb im Deutschland 
der Vorkriegszeit die Bauforschung nicht einheitlich ge
fórdert wurde. In der Nachkriegszeit wurden zwar vom 
Reich Millionen fur Bauforschungen einer besonderen 
Reichsgesellschaft bereitgestellt, die jedoch infolge der 
unklaren Zielsetzung durch den Reichstag trotz aller 
Miihen ihrer Aufgabe nicht gerecht werden kónnte. Denn 
entsprechend der materialistischen und liberalistischen 
Anschauungen der damaligen Zeit sahen die beteiligten 
Kreise beim Wohnungs- und Siedlungsbau in der Bau
forschung nur ein Mittel, das ihren besonderen Interessen 
zugute kommen sollte. Auch die Wissenschaft hielt sich 
von diesem Interessenkampf nicht frei. Nicht die Reichs
gesellschaft, sondern der Egoismus aller beteiligten Kreise 
fuhrte seinerzeit zu dem scheinbaren M ifłerfolg auf dem 
Gebiete der Bauforschung. Erst nachdem das Reich eine 
Stelle geschaffen hat, die Bauforschungen nach einem be
stimmten Arbeitsplan auf dem Gebiete des Wohnungs- 
und Siedlungsbaues in Stadt und Land mit Reichsmitteln 
fórdert und diese Mittel zum besonderen unmittelbaren 
Vorteil fiir keinen der beteiligten Kreise verwandt werden 
kónnten, hat sich der Gedanke der Bauforschung langsam 
in der Fachwelt und der Offentlichkeit durchgesetzt.

Die Bauforschungen erstrecken sich in erster Linie auf den 
Wohnungs- und Siedlungsbau, der von der óffentlichen 
Hand gefórdert wird, d. h. also auf diejenigen Mittel, die zur

Landwirtschaftliche Sled/ung-Wo/inen, Vo//erwert>

y .  - r . .
Hebenberufliche Siedlung -  Wohnen, Nebenerwerb

A u S i L
Klelngartmi-Nebenerwerbjetrennt*Wohn-u.Arbeibsstatte

Q  9 O . , . - f i S .......  ■ P i o  O.

/ \

iigenheimbou- Wohnengetrennt von Arbeitsstatte

%
Stadticher Wohnungs bau-Wohnen getrennt von Arbeitsstatte

1 W ohn- und Arbeitssta tten zur N eub ildung  deutschen Bauerntums 
und des deutschen Kopf- und H andarbe ite rtum s
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Schaffung neuer Lebens- und Arbeitsbedingungen fur den 
deutschen Bauern und fur den Kopf- und Handarbeiter 
dienen sollen. Im Arbeitsbeschaffungsprogramm des 
Reiches sind hierfur die landwirtschaftliche Siedlung, die 
vorstadtische Kleinsiedlung, die Kleingarten, der stadtische 
Eigenheimbau und die Instandsetzung stadtischer Woh- 
nungsbauten vorgesehen (Bild 1).
Das Ziel dieser Mafinahmen ist folgendes: Die deutschen 
Bauern sollen in D o r f g e m e i n s c h a f t e n  gesund 
und wirtschaftlich angesetzt werden. Die landwirtschaft
lichen Siedlungsbauten dienen hierbei zum Wohnen und 
zum Vollerwerb. Die v o r s t a d t i s c h e  K l e i n s i e d 
l u n g  oder nebenberufliche bzw. Stadtrandsiedlung 
bildet die Verbindung zwischen Stadt und Land; sie soli 
dazu dienen, Kurzarbeitern in der Nahe ihrer Arbeits- 
statten, die ais Klein- bzw. Mittelbetriebe umzulagern 
sind, den Ausfall an Lohn infolge Kurzarbeit durch Be- 
stellung ihres Landes und durch Kleintierhaltung ersetzen. 
Der gesiindeste Teil der nebenberuflichen Siedier soli dann 
spater zum Teil den Ersatz fiir den Bauern bilden. Der 
grofie Teil der Volksgenossen, die infolge der jetzigen 
wirtschaftlichen Verhaltnisse in den stadtischen Miets- 
wohnungen voraussichtlich noch jahrelang hausen mussen, 
sollen in den K l e i n g a r t e n  zunachst ais Dauerpacht- 
land, spater ais Eigentum, mit dem Boden wieder in Ver- 
bindung gebracht werden. Hier sollen sie durch Arbeit 
am Boden wieder seelisch und kórperlich gesunden, ein 
Familienleben fuhren und einen zahireichen Nachwuchs 
schaffen. Der ubrige Teil der Kopf- und Handarbeiter in 
den Stadten soli móglichst in E i g e n h e i m b a u t e n  
ebenfalls wieder mit der Natur verbunden werden. Die 
noch notwendig werdenden s t a d t i s c h e n  W o h -  
n u n g s b a u t e n  werden hygienisch einwandfrei und 
nicht mehr ais drei Wohngeschosse umfassend an den- 
jenigen Stellen der Stadt errichtet werden, die verkehrs- 
technisch fiir  die Bewohner giinstig liegen.
Um diese Aufgaben mit Erfolg in dem Grundsatz „Ge- 
meinnutz vor Eigennutz" durchzufiihren, sollen die Ver- 
antwortlichkeiten fiir  die Vorbereitung, Durchfuhrung und 
Instandhaltung der Wohnungs- und Siedlungsbauten klar 
abgegrenzt werden: Die B e h ó r d e n  werden leitend 
und fórdernd durch kurze und einfache Gesetze und 
Bestimmungen wirken. Die B a u h e r r e n  werden wieder 
einzelne Volksgenossen sein oder Gemeinschaften, die 
treuhanderisch im wahren Sinne des Wortes die óffent
lichen Mittel und die der ihnen anvertrauten Volks- 
genossen verwalten. Die A r c h i t e k t e n  werden ais voll- 
verantwortliche Bauanwalte der Bauherren, ais Kiinstler, 
Techniker, Organisatoren und Wirtschaftler, die Bauvor-

'-u. Arbeits- 
statte

óesetzgeher

Behórde

Bauherr

Architekt

Baugewerbe

dauitoffmduitrie

Fachschulen

Bauer/opf- 
u Handarbeiter

2 A usw irkung  der Bauforschung in ihre r W echselbeziehung zwischen 
W ohn und A rbe itssta tte  sowie dem Bauer, Kopf- und H anda rbe ite r

haben planen, leiten und iiberwachen. Das B a u 
g e w e r b e  und H a n d w e r k  wird, jeder fiir seinen 
Arbeitszweig, handwerksgerechte Arbeiten leisten.
Die B a u f o r s c h u n g  hat nun die Aufgabe, die vom 
Reich gefórderten Mafinahmen in den einzelnen Arbeiten 
der beteiligten Kreise auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu 
priifen, Fehler und Mangel aufzudecken und Verbesse- 
rungsvorschlage fiir  weitere Arbeiten zu machen. Unter 
Wirtschaftlichkeit ist das beste Verhaltnis von Gute zu 
Kosten eines Wohnungs- oder Siedlungsbaues in Her-
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i 1
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3  A rbeitsgeb ie te  d e r Bauforschung

stellung und Betrieb bzw. Bewirtschaftung zu verstehen. 
Die Bauforschung geht von der Erkenntnis des Ist- 
Zustandes auf dem Gebiete des Wohnungs- und Sied
lungsbaues aus. Das Ziel der Bauforschung ist, wie schon 
gesagt, die Schaffung gesunder Lebens- und Arbeits
bedingungen fiir Bauern sowie Kopf- und Handarbeiter 
in der Stadt. Im Mittelpunkt der Bauforschung steht also 
der Siedier bzw. Bewohner, dem die Forschungsergeb- 
nisse zugute kommen sollen, und der Boden mit der 
Wohn- und Arbeitsstatte; jedoch auch alle beteiligten 
Kreise werden in ihren Arbeiten aus der Bauforschung 
Nutzen ziehen (Bild 2).
Die Mittel der Bauforschung sind technischer, organisa- 
torischer und wirtschaftlicher Art (Bild 3). Die Unter
suchungen im Laboratorium und in der Praxis erstrecken 
sich auf die B a u p l a n u n g ,  das sind Gelande
erschliefiung und Grundrifigestaltung, die B a u s t o f f e ,  
B a u w e i s e n  und B a u t e i I e , die I n s t a l l a t i o n e n  
und B e h e i z u n g s a r t e n ,  den B a u b e t r i e b  , das 
ist Bauvorbereitung, Baudurchfiihrung und Bauinstand- 
haltung durch Behórden, Bauheren, Architekten und 
Unternehmer, und die B a u w i r t s c h a f t ,  das sind die 
arbeitsmarktlichen, baumarktlichen, baurechtlichen und 
baufinanziellen Fragen.
Die Bauforschungen stellen einen K r e i s I a u f dar. Nach 
Klarung aller Verhaltnisse auf den vier Forschungs- 
gebieten in der Praxis werden die Ergebnisse systema- 
tisch ausgewertet und neue Vorschlage ausgearbeitet, 
die dann wiederum auf der Baustelle und am fertigen 
Bau iiberpruft werden. Auf diese Weise gelingt es, auf- 
bauend auf den Erfahrungen, gewonnen im Laboratorium, 
uberpriift und erganzt in der Praxis, die Wirtschaftlich
keit des Wohnungs-und Siedlungsbaues zu heben. (Bild 4). 
Die Ergebnisse der Bauforschung der letzten Jahre haben 
gezeigt, dafi die Mittel der Bauforschungen diesen An- 
forderungen in jeder Weise zu geniigen in der Lage sind. 
Die vordringlichsten Aufgaben sind folgende: Auf dem 
Gebiet der B a u p l a n u n g  sind die Mindestanfor- 
derungen der Gute, d. h. der Hygiene und des Yerkehrs,
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an die Erschliefiung und Grundrissgestaltnug zu klaren. 
Hierbei haben Architekten mit Arzten und Bauherrenor- 
ganisationen unter Heranziehung der Bewohner bzw.

E rfa h ru n g e M ^Sauplamn3
tschaft c z :  :Bauwirtschaft 

baubetrieb c p  

Baustoffe c ^ i  
Bauptanung L -V j^

bauvorschiage
inderPraxis

Erfahrungen^
Bauwirtschaft

Baunrschiage 
im L aborator/um

Erfahrungen 
Bauwirtschaft 

Baubetrieb 

^Baustoffe 
Baupianung

Bauwirtschaft 
Baubetrieb tzfn

i  m
Baustoffe 

Baupianung

Baupianung 
i Baustoffe 
^Baubetrieb 

vBauwirtschaft

4  K re is lauf der Bauforschung

Siedler die einwandfreien und zweckmafiigen Mindest- 
anforderungen unter Berucksichtigung der wirtschaftlichen 
Gesichtspunkte durch theoretische und praktische Unter
suchungen aufzustellen. Die Erschliefiung und Grundrifi- 
gestaltung fiir  die Wohnungs- und Siedlungsbauten sind 
in bezug auf Anordnung der Raume untereinander sowie 
Abmessung und Ausstattung in Verbindnug mit den je- 
weils geeigneten Baustoffen, Bauweisen, Bauteilen, Instal
lationen und Beheizungsarten zu ermitteln. Die Aufstellung 
einwandfreier Bewertungsmethoden ist notwendig, um 
Bauherren, Architekten und Bewohnern bzw. Siedlern die 
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Vor- 
schlage zu ermoglichen.

Auf dem Gebiete der Baustoffe, Bauweisen, Bauteile 
Installationen und Beheizungsarten sind im Verfolg 
der bisherigen Untersuchungen die physikalischen Eigen- 
schaften der einzelnen Baustoffe und die Mindestgute- 
anforderungen an Fundament, Aufienwand, Decke, Dach, 
Fenster usw. im Laboratorium und in der Praxis zu unter- 
suchen und zu ermitteln. Bei den Untersuchungen ist davon 
auszugehen, dafi zu einem bestimmten Hausgefuge be
stimmte Bauteile, wie Aufienwand, Dach, Deckenkonstruk- 
tionen, Beheizungssysteme usw. gehóren, wenn das Haus 
zweckmafiig im Bau und in der Bewirtschaftung sein soli. 
Auch auf diesem Gebiete mussen einwandfreie Bewer
tungsmethoden der Praxis das Herausfinden der fur die 
einzelnen Falle geeigneten Konstruktionen und Bauteile 
ermoglichen. Die Erfahrungen iiber die Bewahrung der 
einzelnen Konstruktionen sind auf Grund von Unter
suchungen an fertigen Bauten systematisch auszuwerten. 
Die Auswirkung der einzelnen Baustoffe und Bauweisen 
sowie der Heizungssysteme auf die Gesundheit der Men
schen wahrend des Bewohnens ist von Arzten und Tech- 
nikern gemeinsam zu ermitteln. Danach sind dann die 
hygienischen Mindestanforderungen festzustellen, die die 
Mindestguteanforderungen wesentlich erganzen.

Die Untersuchungen auf dem Gebiete des B a u b e t r i e -  
b e s ,  die kaufmannischer, organisatorischer und wirt- 
schaftlicher Art sind, haben sich auf alle Einzelheiten der 
Organisation und der Betriebsfuhrung zu erstrecken, um 
Vorziige, Mangel und Verbesserungsmóglichkeiten her- 
auszufinden. (Bild 5). Die Betriebs-, Bau- und Arbeits
untersuchungen sollen in Verbindung mit der Praxis die 
Mafinahmen der Behórden, Bauherren, Architekten und 
Unternehmer bei der Bauvorbereitung, Durchfuhrung und 
Instandhaltung bzw. Bewirtschaftung zweckmafiiger ge

stalten. Hierbei ist die menschliche Arbeitskraft unter Be
rucksichtigung der ubrigen gesamten wirtschaftlichen Ver- 
haltnisse in Deutschland so in den Baubetrieb einzufugen,

1)Ziegelmauerwerk, 30cm 
s ta rk  m itLuftschicht 

ŁjHochosteine 
3.)Tuhosteine

81.0 /

-- /-yr.1

h.) Ludo w i  c i ziegel 
SJ Stawaziege! 
6.)Freweniiege/

5 A rbe itsze itau fw and  und M órte lverbrauch fu r 1 qm A u fienw and in
6 verschiedenen Bauweisen bei einem Doppelhaus e iner nebenberuf- 
lichen Siedlung

dafi jeder der beteiligten Kreise bei Wahrung seiner Inter- 
essen an der Gesamtaufgabe zum Wohle des deutschen 
Volkes mithelfen kann. Die Ergebnisse der Untersuchungen 
auf dem Gebiete des Baubetriebes liefern die Grund
lagen fur die Bewertung der Gesamtwirtschaftlichkeit 
eines Baues in bezug auf die Aufwendungen an Lohn, 
Materiał, Unkosten und Verdienst (Bild 6 bis 9). Sie sind 
ferner die einzigen Mittel, die geeignet sind, den ange- 
messenen Preis festzustellen.
Mehr ais bisher sind auf dem Gebiete der B a u w i r t 
s c h a f t  die arbeitsmarktlichen, baumarktlichen, baurecht- 
lichen, baufinanziellen und verwaltungsmafiigen Voraus- 
setzungen zu klaren, ehe mit der Vorbereitung und Durch
fuhrung von Wohnungs- und Siedlungsbauten zu beginnen 
ist. Diese Untersuchungen haben die Grundlagen fur den 
Aufbau und die Umsiedlung in Deutschland zu schaffen 
und die Klarung neuer Lebens- und Arbeitsbedingungen 
fiir die anzusetzenden bzw. umzusiedelnden Bevólke- 
rungs- und Wirtschaftsgruppen herbeizufuhren. Deshalb 
sind die jetzigen bevólkerungs-, national-, wehrpolitischen 
und volkswirtschaftlichen Verhaltnisse in den einzelnen 
Gegenden Deutschlands zu erfassen und in Zusammen- 
hang untereinander zu bringen. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen ermoglichen sodann die zweckmafiige 
Auswahl von Art, Ort und Umfang der neuen Siedlungs- 
mafinahmen und ihre wirtschaftliche Durchfuhrung (Bild 10, 
11). Eine weitere Aufgabe der Untersuchungen auf diesem 
Gebiet wird die Uberprufung, Vereinheitlichung und Ver- 
einfachung der zur Zeit vielfaltigen und fiir  die Praxis
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zum Teil hemmenden Verwaltungs-, Gesetzgebungs- und 
Finanzierungsmafinahmen sein, wobei die Untersuchungs- 
ergebnisse auf dem Gebiete der Bauplanung, der Bau
stoffe und der Bauweisen, des Baubetriebes und der Bau
wirtschaft Verwendung finden mussen.
Die Ergebnisse der Bauforschungen, die allein zum Nutzen 
der Bewohner und Siedler durchgefuhrt werden, mussen 
deshalb bei den gesetzgeberischen und sonstigen Mafi- 
nahmen der óffentlichen Hand beriicksichtigt und allen
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bis 1931. Durch Vorausdenken und zweckentsprechenden Einsatz vor- 
handener M itte l w ie  Mensch, O rg a n isa tio n , M a te ria ł hatte  man 
360 000  nebenberu fliche  a RM 5 0 0 0 .— ode r 180 000  landw irtschaft- 
liche S ied lungsbauten a RM 10 0 0 0 .—  mehr errichten kónnen

i--------- haustreifenBslsj^r Ereier Abuhnitt • 1ha~ kMorg. 
t-4-*Zweit. • Z" “ /  *

U ‘iesamtanlage 3 '  m12 ’
!mganzen 105 Stel/enje3ha; zuó.d15ha 
Die Wald flachę am Kona! rund ?000ho

~~Krtugretue, —Semeindebezirktgr.,—Mitftllandkanal,
—RetdubahntKupfstrtAe, ••*>°°fteHuftmstr//ntS,—Landtt-und 

Krewtr., C">. bebaute Fiachtn, O  Waldfldchen
r n n * »

11 Methodische Untersuchung zu r Besiedlung eines Landraumes. 
Kanals ied lung. Ergebnis: S iedlung am Rande des W a ldgeb ie tes  am 
Kanał (gunstig fu r  Bewirtschaftung und Absatz).

beteiligten Kreisen zuganglich gemacht werden. Was bis
her in das Belieben der einzelnen Behorden und Ver- 
bande gestellt war, mufi jetzt zwangslaufig erfolgen. So 
haben die Behorden, Bauherrenorganisationen, Archi- 
tektenverbande und das Baugewerbe und Handwerk die 
Bauforschung bei ihrer Durchfiihrung zu unterstiitzen und 
die Ergebnisse in ihren Arbeiten zum Nutzen der Allge- 
meinheit zu verwerten. Die Beachtung des Grundsatzes 
„Gemeinnutz geht vor Eigennutz" w ird auch hier eine 
evtl. Minderung des eigenen Verdienstes im Interesse des 
Volksganzen verschmerzen lassen. Da ein grofier Teil 
der alten Praktiker in allen Gebieten sich nur schwer in 
neue Gedankengange und Mafinahmen findet, mussen die 
Ergebnisse der Bauforschung — zweckentsprechend um- 
gearbeitet — zwangslaufig bei der Erziehung unserer
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Jugend auf den Universitaten, Technischen Hochschulen, 
Hóheren Staatslehranstalten fiir  Hoch- und Tiefbau und 
den Fachschulen des Baugewerbes und des Handwerks 
nutzbar gemachf werden.
Die Forderung der Bauforschungen wurde in den lefzłen 
Jahren von der vom Reich gegrundeten S t i f t u n g  z u r  
F o r d e r u n g  v o n  B a u f o r s c h u n g e n  im Reichs- 
arbeitsministerium mit Reichsmitteln durchgefuhrt. Diese 
Stelle hat nach einem einheitlichen Arbeitsplan auf den 
vier Forschungsgebieten Forschungsarbeiten von forschen- 
den Stellen in ganz Deutschland gefórdert, die geeignet 
waren, die Schaffung neuer Lebens- und Arbeitsbedingun- 
gen zu ermóglichen, soweit sie den Wohnungs- und Sied
lungsbau in Stadt und Land betreffen. Die Stiftung hat 
mit Riickfliissen aus fur diese Zwecke zur Verfiigung ste- 
henden Reichsdarlehen jahrlich rd. 50 bis 70 Arbeiten ge
fórdert, dereń Durchfuhrung iiberwacht, die Verwendung 
der Reichsmittel uberpruft und fur die Nutzbarmachung 
der Forschungsergebnisse Sorge getragen. Mehr denn je 
mufi gerade diese Stelle mit besonderen Mitteln in die 
Lage gesetzt weden, die von óffentlicher Hand gefórder- 
ten Mafinahmen des Wohnungs- und Siedlungsbaues auf 
ihre wirtschaftliche Verwendung hin prufen, Fehler und 
Mangel feststellen und geeignete Vorschlage machen zu 
lassen. Daneben sind von ihr laufend die wichtigsten 
F r a g e n  t e c h n i s c h e r ,  o r g a n i s a t o r i s c h e r 
u n d  w i r t s c h a f t l i c h e r  A r t  auf dem Gebiete der 
Bauplanung, der Baustoffe, Bauweisen und Bauteile, des 
Baubetriebes und der Bauwirtschaft zu fórdern, um die 
Grundlagen fur die Verbesserung der Gute und der Be- 
wahrung sowie der Verminderung der Kosten von W oh
nungs- und Siedlungsbauten zu schaffen. Diese Stelle hat 
auch dafur zu sorgen, dafi den Behórden fiir  die Gesetz
gebung und Mittelbewilligung im Wohnungs- und Sied
lungsbau laufend die ausgewerteten F o r s c h u n g s e r 
g e b n i s s e  bereitgestellt werden. Samtliche Forschungs
ergebnisse sind der Praxis und der Lehre zur Nutzan- 
wendung zuzuleiten. Die bereits bestehenden Verbin- 
dungen der Stiftung mit den fórdernden und forschenden 
Stellen des In- und Auslandes sind zum Nutzen des deut
schen Volkes in verstarktem Mafie fortzusetzen.
Die Bauforschungen sind auch weiterhin von den aner- 
kannten zahlreichen Forschungsstellen in Deutschland 
durchzufiihren. W ir haben z. Z. etwa 40 f o r s c h e n d e  
S t e l l e n ,  die auf den verschiedenen Forschungsgebie
ten Untersuchungen im Wohnungs- und Siedlungsbau

durchfuhren. Diese forschenden Stellen sind von der Stif
tung bereits seit zwei Jahren zusammengefafit. Ihre 
veróffentlichten und in Aussicht genommenen Arbeiten 
werden jahrlich zusammengestellt und ausgewertet, um 
Doppelarbeiten und Doppelfórderungen zu vermeiden. 
Die forschenden Stellen setzen sich aus Instituten der 
Technischen Hochschulen und Universitaten, besonderen 
wissenschaftlichen Gesellschaften und Organisationen 
óffentlichen und privaten Rechts sowie Verbanden 
der beteiligten Kreise und endlich aus Einzelforschern 
auf den verschiedenen Forschungsgebieten zusammen. 
Diese forschenden Stellen auf dem Gebiete des W oh
nungs- und Siedlungsbaues werden sich in Zukunft in die 
grofie technisch-wissenschaftliche Reichsorganisation ein- 
gliedern mussen, um ihre Arbeiten entsprechend der 
nationalsozialistischen Weltanschauung zum Wohle des 
Ganzen durchfuhren zu kónnen.

Die b e t e i l i g t e n  K r e i s e ,  wie Behórden, Bauherren- 
organisationen, Architektenverbande, das Bauhandwerk 
und das Baugewerbe, miissen durch ihre Reichsorganisa- 
tionen ideell und materiell zur Durchfiihrung und Nutzbar
machung der Bauforschung beitragen. Da diese Kreise 
bereits im nationalsozialistischen Sinne einheitlich in 
Deutschland aufgebaut sind und in ihren friiheren Einzel- 
organisationen den W ert der Bauforschung erkannt 
haben, stehen der einheitlichen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Bauforschung keine Hindernisse mehr im 
Wege. Die Forderung der Bauforschungen der letzten 
zwei Jahre hat erwiesen, dafi es móglich ist, bei den von 
der óffentlichen Hand gefórderten Mafinahmen auf dem 
Gebiet des Wohnungs- und Siedlungsbaues durch syste- 
matisches Auswerten der Erfahrungen, durch Ausschaltung 
der gróbsten Fehler und Mangel und durch rechtzeitiges 
planvolles Vorausdenken sowie durch standiges Kon- 
trollieren der Ausfuhrungen r u n d  8 b i s  10 v. H. d e r  
G e s a m t k o s t e n  z u  s p a r e n  (Bild 8). Diese Mittel 
mussen dazu dienen, entsprechend mehr Volksgenossen 
neue Lebens- und Arbeitsbedingungen im Wohnungs- und 
Siedlungsbau zu schaffen. Das Ziel aller beteiligten 
Kreise mufi sein, das Arbeitsbeschaffungsprogramm 
unseres Fiihrers unter Anspannung aller Krafte zu erfullen 
und hierbei auch die Bauforschung ais das Mittel anzu- 
erkennen und zu fórdern, das geeignet ist, die zur Ver- 
fiigung gestellten Reichsmittel zur Schaffung neuer Lebens- 
und Arbeitsbedingungen des Bauern sowie des Kopf- und 
Handarbeiters so zweckmafiig ais móglich zu verwenden.

TECHNISCHE FORTSCHRITTE
Ein n euer R au m h e izkó rp er f i ir  S am m elhe izungen
Der Heizkórper besteht aus mehreren nebeneinander 
liegenden Kupferrohren, auf welchen dazu senkrecht 
stehende Lamellen aus Aluminium befestigt und mit den 
Rohren innig verbunden sind. Die Abmessungen dieser 
Heizkórper schwanken zwischen 34 cm und 2,64 m Lange;
10, 15 und 20 cm Breite und 6 cm Hóhe. Der Einbau 
solcher Heizkórper erfolgt im allgemeinen in Nischen 
unter Fenstern, Treppen, Podesten oder auch in Móbeln, 
und zwar hinter einer Verkleidung, welche nur je eine 
schmale Offnung unten und oben fiir Ein- und Austritt

der durch den Heizkórper angesaugten Raumluft erhalt. 
Der geringere Raumbedarf ais bei Radiatoren, Rippen- 
rohren oder Heizregistern entsprechender Leistung er
móglicht eine Verwendung der Heizkórper auch unter 
Fenstern geringster Briistungshóhe. Die Warmeuber- 
tragung findet ausschliefilich durch Leitung statt. Die 
durch die Verkleidung hergestellte zwangsmafiige Luft- 
fiihrung iibt eine Kaminwirkung aus, erhóht die Ge- 
schwindigkeit der durch das Lamellensystem des Heiz- 
kórpers nach oben steigenden Luft und verbessert dadurch 
den Warmeiibergang. Die Leistung dieser Heizkórper 
ist abhangig von der Hóhe der Nische, in die sie ein
gebaut werden. Durch die standige Luftumwalzung wird 
eine schnelle und sehr gleichmafiige Erwarmung des 
ganzen Raumes erreicht. Dabei sind die Temperaturen 
der in den Raum austretenden warmen Luft angenehm 
mafiig und bleiben selbst bei Niederdruckdampfheizung
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unter der Staubverschwelungsłemperatur. Die raum- 
technisch vorteilhafte Temperaturverteilung bewirkt eine 
Erhóhung des Behaglichkeitsgefiihls sowie die Erreichung 
gleicher Raumtemperaturen mit geringerem Warme- 
aufwand ais bei Strahlungsheizkórpern. Das geringe 
Gewicht und der geringe Wasserinhalt ergeben be
sonders bei mit Unterbrechung betriebenen Anlagen 
fuhlbare Brennstoffersparnisse und eine grofie Beweg- 
lichkeit der Regulierung. Der Anschaffungspreis ist gering, 
die Verlegung einfach.
Hersteller: Vereinigte Deutsche Metallwerke A.-G., Zweig- 
niederlassung Heddenheimer Kupferwerk, Frankfurt 
(Main)-Heddernheim.

Eine zw eckm aB ig e  Brause
Die gezeigte Neuerung (s. Bild) besteht aus einzelnen 
Ringen mit Vertiefungen, die in der Grofie von oben 
nach unten abnehmend aufeinander aufsitzen und zu- 
sammengeschraubt sind. Hierdurch ist eine leichte Reini-

gung móglich. Die feine Wasserverteilung (etwa 
270 Wasserstrahlen bei fiin f Ringen) ubt eine angenehme 
Wirkung trotz geringen Wasserverbrauches (19 bis 221 je 
Minutę bei etwa 0,2 bis 0,3 at Wasserdruck am Misch- 
hahn) aus. Die begrenzte Streuflache verhutet ein Ober- 
spritzen uber die Badewanne. Fur gewóhnlich wird die 
Brause mit funf Ringen geliefert; daneben ist ein grofies 
Modeli mit acht Ringen und eine Handbrause mit drei 
Ringen lieferbar.

Hersteller: Roesler & Co., G. m. b. H., Leipzig N 25/179

Ein v e rb e s s e rte r B runnen filte r
Das Einsatzfilter (s. Bild) besteht aus einer starken Draht- 
spirale (1,05 m lang, 1 y4 bis V/2" Dm.) aus verzinktem 
oder verkupfertem Draht. Es wird in das Brunnenrohr 
eingehangt. Infolge seiner besonderen Bearbeitung wirkt

es wie ein Gewebe, mit dem wie iiblich das Filterrohr an 
der Aufienseite uberzogen wird. Das Brunnenrohr schiitzt 
das eingehangte Filter gegen alle Beschadigungen. Eine 
Entschlammung des Filters kann durch einfaches Heraus- 
heben vorgenommen werden. Nach erfolgter Reinigung 
wird das Filter wieder eingesetzt, so dafi eine langjahrige 
Verwendung sichergestellt ist.

Hersteller: Karl Frank, Mannheim-Neckarau

Die N u r-S ta h l-S tra B e
Fiir die Ausfiihrung von Kraftwagenfernstrafien, wie sie 
sich mit Riicksicht auf den gesteigerten Verkehr notwendig 
machen, schlagt Ingenieur W ille, Wolkramshausen, eine 
Stahlstrafie vor, die aus freiliegenden, freitragenden 
Rostelementen auf Langstragern und Rammpfahlen be
steht. In der Ebene und im Einschnitt wird der Ent- 
wasserungsgraben unter die Fahrbahn gelegt. Der Damm 
soli durch eine leichte Stahlkonstruktion (gekreuzte 
Rahmen) ersetzt werden, um wertvolles Ackerland zu er
halten und um die Ubersichtlichkeit zu erhóhen. Ais Vor- 
teile dieser Strafie werden angegeben: Staubfreiheit, 
geringer Gelandeverbrauch (Wegfall der Graben), 
ebene, stofifreie Strafiendecke, geringe und gleichmafiige

Reifenabnutzung, schnellste Instandsetzung durch Rost- 
wechsel, schnelle und schadlose Instandsetzung von 
Kabeln und Leitungen, schneller Baufortschritt, geringer 
Verschleifi, Wiederverwendbarkeit der Roste in Neben- 
strafien, griffige Struktur, grofie Lebensdauer und sozial- 
wirtschaftliche Vorteile durch Verlegen eines grofien Teiles 
der Arbeit in die Fabriken.

Ein W a rm e m e n g e n z a h le r  f i ir  S am m elhe izungen

Bei Gebaudeheizungen oder Warmwasserversorgungs- 
anlagen ist die Feststellung der Warmeabgabe von 
grófier Bedeutung, da sie zur Grundlage der Bezahlung 
durch den Nutzniefier dienen mufi. Der im allgemeinen 
angewandte Gebrauch, die Kosten der Warmelieferung 
in Abhangigkeit von der Wohnflache zu setzen, liefert 
seiten eine gerechte Unterlage fur die Bemessung der 
Kosten. In gewissem Umfang wird dadurch die Entwick
lung der Sammelheizungen bei Siedlungsbauten und 
Wohnungsblocks gehindert. Die Warmemesserhersteller 
haben sich demgemafi in den letzten Jahren zunehmend 
bemiiht, preiswerte Warmemengenzahler zu entwickeln, 
die wie Elektrizitats- oder Gaszahler in die Wohnungen, 
Hauser usw. zur einwandfreien Messung der gelieferten 
Warme eingebaut werden. Eine Ausfiihrungsart ist der 
hier gezeigte Fallbiigel-Warmemengenmesser, bei dem 
eine unmittelbare Anzeige der abgegebenen Warme- 
menge in kcal erfolgt. Der Zahler wird zwischen 
Vor- und Riicklauf der Warmwasserheizung eingebaut. 
Das Produkt aus der Temperaturdifferenz zwischen beiden
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und der Wassermenge ergibt die abgegebene Warme- 
menge. Der Zahler wird fiir Anschlusse zu 0,4 bis 
100 cbm/Std Wassermenge geliefert.
Hersteller: Siemens & Halske A. G., Berlin-Siemensstadt

S elb stta tig e  O lfeu eru n g  f i ir  S am m elhe izungen

Die Olfeuerung ubertrifft durch Sauberkeit, bequeme Be- 
dienung und Billigkeit vielfach bei Sammelheizungsófen 
die Kohle- und Koksfeuerung. Dies ist besonders der Fali, 
wenn sie wie bei der dargestellten Olfeuerung selbst
tatig arbeitet. Diese vollstandig zusammengebaute Vor- 
richtung wird unmittelbar vor dem Heizkessel aufgestellt 
und mit dem im vorderen Kesselglied eingebauten Ol- 
brenner durch eine kurze Rohrleitung verbunden, durch 
welche die mit einem elektromotorisch angetriebenen 
Niederdruckgeblase erzeugte Verbrennungsluft dem 
Brenner zugefuhrt wird. Hierbei wird gleichzeitig Ol in 
entsprechender Menge aus einem Vorlagegefafi an- 
gesaugt, das aus einem Olvorratsbehalter gespeist wird. 
Der Geblasemotor wird mittels Druckknopf vom Wohn
raum angelassen, wobei gleichzeitig durch eine elek
trische Zundeinrichtung das Ol-Luft-Gemisch entzundet 
wird. Auf einem Raumthermostaten in irgendeinem 
Wohnraum wird die gewunschte Zimmertemperatur ein- 
gestellt. Der Thermostat sorgt selbsttatig fur die Aufrecht- 
erhaltung der Temperatur, indem in Temperaturschwan- 
kungen von y2 0 nach oben oder unten der Brenner uber 
ein Kontrollrelais am Kessel ab- bzw. angestellt wird. 
Durch Verstellung des Zeigers am Raumthermostaten lafit 
sich die nachts oder tags gewunschte Temperatur ein- 
stellen. Die Vorrichtung kann mit einer Uhr versehen wer
den, welche die Verstellung zu beliebig einstellbaren Zeit- 
punkten selbsttatig vornimmt. Ferner wirken auf das 
Kontrollrelais ein Kesselthermostat, der die Warmwasser- 
temperatur bzw. die Dampfspannung uberwacht, und ein 
Abgasthermometer am Abzugsrohr ein. Durch die selbst
tatige Regelung des Brennstoffwarmebedarfs ist der Ver-

brauch an Brennstoff aufierst sparsam. In gleich idealer 
Weise ist es kaum bei einer Kohle- oder Koksfeuerung 
zu erreichen. Dazu kommt, dafi Kosten fiir die Bedienung 
der Feuerung, fiir das Asche- und Schlackenabfahren nicht 
entstehen. Die Versorgung mit Brennstoff mittels Anfuhr 
im Tankwagen ist einfach und sauber. Derartige Feue- 
rungen entsprechen in jeder Weise den Anforderungen 
der Hygiene.
Hersteller: Olfeuerungswerk Fulmina, Edingen-Mannheim 

Eine S igm a-W aschesch leuder
Zur schnellen Trocknung der Wasche, auch an Regen- 
tagen und im Winter, leisten elektrisch angetriebene 
Wascheschleudern gute Dienste. Besonders beachtens- 
wert ist die neue Sigma-Wascheschleuder durch die 
Eigenart des Antriebes der Trommel, die vóllig elastisch 
auf einem W irbelwind tanzt, den der unter ihr liegende, 
vóllig geschlossene Elektromotor mit Ventilator erzeugt. 
Die Trommel ist freischwingend aufgehangt und besitzt 
weder Kupplung noch Getriebe noch Riemen zum Motor. 
Die Trommel hat 38 cm Dm. und macht 1500 Umdr/min, so 
dafi die Wasche durch die hohe Wirkung der Zentrifugal- 
kraft in wenigen Minuten bei schonendster Behandlung 
bis zu dem gewunschten Grade getrocknet ist. Der Preis 
der betriebsfertigen Wascheschleuder in guter Ausstattung 
betragt etwa 200 RM.
Hersteller: Brown, Boveri & Cie. A. G., Mannheim-

Neckarau

Ein D ru c k lu ft-A b k lo p fa p p a ra t

Beim Entrosten von Stahlbauten mit ihren vielen Ver- 
nietungen, Verschraubungen, schwer zuganglichen Ecken 
und Winkeln an den Tragern ist die maschinelle Ent- 
rostung der Handentrostung wegen ihrer Schnelligkeit 
und grófieren Grundlichkeit uberlegen und daher vor- 
zuziehen. Zweckmafiig ist es, die Oberflachen vor dem 
Bespritzen durch das Sandstrahlgeblase mit besonderen 
Druckluft-Abklopfapparaten von rissigen Farbschichten, 
Farbblasen und besonders harten Rostnestern zu befreien, 
damit die eigentlichen Roststellen frei zutage treten und 
durch den Sandstrahl schnell gesaubert werden kónnen. 
Die Vorrichtung wird gegen die Flachę gedriickt und 
durch sehr schnell aufeinanderfolgende Schlage — etwa 
3600 in der Minutę — werden die Rost- und Farbnester 
gut durchhammert und gelóst. Der Abklopfer wiegt nur 
2 kg. Der Betriebsdruck kann 4 bis 6 atu betragen.

Hersteller: Demag Aktiengesellschaft, Duisburg

WIRTSCHAFTSUMSCHAU
A rb e its m a rk t
D ie  A r b e i f s I o s i g k e i t in  d e n  B e z i r k e n  d e r  
L a n d e s a r b e i t s a m t e r .  Im Monat September haben 
sich die von der Regierung eingeleiteten Mafinahmen zur 
Bekampfung der Arbeitslosigkeit in verstarktem Mafie 
ausgewirkt. Dadurch ist eine Abnahme der Arbeitslosig
keit eingetreten, wie sie in diesem Umfange wahrend des 
allgemeinen Saisonruckganges am Arbeitsmarkt sonst 
nicht zu erwarten war. Die Zahl der bei den Arbeits-

amtern gemeldeten Arbeitslosen ist von Ende August bis 
Ende September 1933 um 6,7 v. H. zuriickgegangen und 
blieb damit um 24,6 v. H. unter der entsprechenden Vor- 
jahresziffer. Die Entlastung des Arbeitsmarkles im Sep
tember, die in der zweiten Halfte des Monats etwa drei- 
mal starker war ais in der ersten Monatshalfte, entfiel 
zum grófieren Teil auf die konjunkturabhangigen Ecrufe. 
Z u n e h m e n d e  E i n n a h m e n  d e r  l n v a l i d e n -  
v e r s i c h e r u n g .  Der Ruckgang der Arbeitslosigkeit
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zeigt sich auch in den Beitragseinnahmen der lnvaliden- 
versicherung. Zwar erreichten die diesjahrigen Zahlen die 
hohen Einnahmen von 1929 noch nicht, immerhin aber 
iiberschritt die Septembereinnahme alle Monatsziffern 
der Jahre 1932 und 1933.

Z u n e h m e n d e s  A r b e i t s e i n k o m m e n .  Nach dem 
Bericht des Instituts fiir  Konjunkturforschung nimmt mit der 
Steigerung der Beschaftigten auch das Arbeitseinkommen 
von Monat zu Monat stetig zu. Das Gesamteinkommen 
der Arbeiter, Angestellten und Beamten wird im dritten 
Vierteljahr 1933 auf etwa 6,8 Milliarden RM geschatzt. Es 
ist damit zum erstenmal wieder hóher ais vor einem Jahr, 
und zwar um 4 v. H. Im zweiten Vierteljahr des Jahres 
hatte das Arbeitseinkommen gerade den Stand von 1932 
erreicht. Auch diesmal ist das Gesamteinkommen der In- 
dustriearbeiterschaft am starksten gestiegen.

K a p ita lm a rk t
H y p o t h e k e n g e w a h r u n g  d e r  S p a r k a s s e n .  
Nachdem die Akzeptverschuldung der Sparkassen bei der 
Reichsbank und der Akzeptbank A. G. wesentlich zuriick- 
gegangen ist, und ihre Liquiditat sich gebessert hat, hat 
sich der Preufiische Minister fiir  Wirtschaft und Arbeit auf 
Grund einer Ermachtigung der Reichsregierung dazu ent- 
schlossen, den Sparkassen in gewissen vorsichtigen, durch 
die Liquiditat und ihren Vermógensstand gezogenen Gren- 
zen, auch die Ausleihung neuer Hypotheken zu gestatten. 
Der Minister geht davon aus, dafi die Sparkassen sich bei 
Neuausleihungen sowohl von Personalkrediten ais auch 
von Realkrediten stets vor Augen halten werden, dafi die 
zur Verfiigung stehenden Mittel mit dem grófiten Nutz- 
effekt zur Belebung der mittelstandischen Wirtschaft und 
zur Minderung der Arbeitslosigkeit verwendet werden 
miissen.
Nach dem Erlafi des Ministers gelten fiir das Neugeschaft 
folgende Bestimmungen: Fiir Sparkassen, die noch eine 
Akzeptverschuldung haben, bleibt es bei der bisherigen 
Regelung, dafi zumindest 80 v. H. der neuen Mittel zum 
Riickkauf von Akzepten verwendet werden mussen. Die 
restlichen 20 v. H. diirfen an den Mittelstand und die wirt- 
schaftlich schwacheren Bevólkerungskreise fiir  produktive 
Zwecke im Personalkreditgeschaft ausgeliehen werden. 
Sparkassen, die keine Akzeptverschuldung mehr haben, 
sind auf Grund der reichsgesetzlichen Bestimmungen nach 
wie vor gehalten, 50 v. H. ihrer neuen Mittel der Liquidi- 
tatsreserve zuzufiihren. Die restlichen 50 v. H. stehen 
ihnen fiir  neue Kredite und Anschaffungen von festver- 
zinslichen Wertpapieren zur Verfiigung. In Fachkreisen 
ist man der Ansicht, dafi diese Erleichterungen der Spar-

kassenausleihungen sich vor allem im Personalkreditge
schaft auswirken werden. Die Hóhe des von den Spar
kassen im Einzelfalle zu gewahrenden Personalkredits 
solle nicht iiber 1500 RM liegen. Man glaubt, dafi eine 
Summę von 300 bis 400 Millionen Reichsmark ais Kredite 
zur Verfiigung stehen kónnte. Andererseits w ird vom 
Sparkassengiroverband darauf hingewiesen, dafi ein 
grofier Teil der preufiischen Sparkassen noch nicht die 
formalen Voraussetzungen der neuen Bestimmungen auf- 
weist (in Preufien etwa 40 v. H.). Es liegt nahe, dafi die 
Nichteinbeziehung dieser Sparkassen nicht befriedige, 
weil dadurch gegebenenfalls ganze Gegenden nicht in 
den Genufi der neuen Erleichterungen gelangen wiirden. 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dafi 
die Sparkassen im Siiden, Norden und Osten des Rei
ches die Akzeptschulden so gut wie ganz abgetragen 
hatten, dafi jedoch gerade im Westen des Reiches durch 
die Verquickung der Sparkassen mit der leidigen Landes- 
bankangelegenheit Hindernisse im Wege stehen diirften.

G e s c h a f t s t a t i g k e i t  d e r  S p a r k a s s e n .  Die 
Spareinlagen bei den deutschen Sparkassen waren von 
25 Millionen RM Ende 1923 bis Ende Mai 1931 wieder auf
11,2 Milliarden RM angewachsen. Es folgte eine Periode 
der Einlagenabziige bis zum Oktober 1932. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hatten die Sparkassen 1,8 Milliarden Sparein
lagen, oder 16,2 v. H. ihres Hóchstbestandes, verloren. 
Ohne Berucksichtigung der Aufwertungsgutschriften sind 
die Spareinlagen bis Ende August 1933 wieder um
6.5 v. H. gestiegen. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits
10.5 Milliarden RM Spareinlagen angesammelt.

H a u s i n s t a n d s e t z u n g s g e n o s s e n s c h a f t e n .  
Der Deutsche Genossenschaftsverband teilt mit: Die Be- 
reitstellung des 500-Millionen-Zuschusses fiir  Instand- 
setzungsarbeiten und Wohnungsteilungen durch die 
Reichsregierung hat den Gedanken der Instandsetzungs- 
genossenschaften in den Vordergrund geriickt. Bekannt- 
lich tragt bei dieser Aktion der Hausbesitz selbst 80 v. H. 
bzw. 50 v. H. der aufgewandten Summę, je nachdem, ob 
es sich um Instandsetzungen oder um Teiiungen handelt. 
Um die Finanzierung des vom Hausbesitz zu tragenden 
Kostenanteils sicherzustellen, sollen die Instandsetzungs- 
genossenschaften eingeschaltet werden, da der Haus- 
besitzer selbst vielfach nicht die eigenen Mittel bzw. die 
fiir einen Kredit erforderlichen Unterlagen besitzt. Mit 
den Instandsetzungsgenossenschaften soli ein neuer Ga- 
rant geschaffen werden, der sich ais besondere Rechts- 
und Organisationsform unmittelbar in das Kreditgenossen- 
schaftssystem einschalten lafit. Die einzelne Genossen- 
schaft wiirde sich demnach aus den an der Instandsetzung 
beteiligten Unternehmerkreisen, vor allem aus dem Hand
werk, zusammensetzen und fiir die Gemeinden und die 
regionalen Bezirke individuell zu griinden sein.

E r h ó h t e  E i n l a g e n  bei  den K r e d i t g e n o s s e n 
s c h a f t e n .  Die soeben erschienen Zweimonatsbilanzen 
bilanzen der rund 1300 berichtenden gewerblichen Kredit
genossenschaften bestatigen in ihrer Gesamttendenz den 
Umschwung in der kreditgenossenschaftlichen Entwicklung. 
Insgesamt sind die Einlagen gestiegen; dabei ist inter- 
essant festzustellen, dafi die reinen Spareinlagen von 
904 auf 927 Millionen RM angewachsen sind. Wesentlich 
fiir  die Entwicklung der gewerblichen Kreditgenossen
schaften in ihrer Gesamttendenz ist die Stagnation der 
Bankverpflichtungen. Man kann hier sogar eher von 
einem geringen Ruckgang sprechen. Insgesamt haben 
die gewerklichen Kreditgenossenschaften im Personal
kreditgeschaft Ende Juni 1933 1302 Millionen RM angelegt. 
Einschliefilich der Hypothekarkredite haben sie dem 
deutschen Mittelstand iiber 1400 Millionen RM Kredite zur 
Verfiigung gestellt.

Die Arbeitslosigkeit fn den Bezfrken der Landesarbeftsamter
Ende September 1933

Auf 100 Einwohner entfalfen*. 

t l unter 1 I ls il i 5 -7 

1 1 1 1 - 3  ^ 7 - 9

l i i i  3 -5  H Z  uber9
Arbeitslose 

Peichsdurchschn/ft* 6,2Wu.Si.33
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B austoffindustrie
D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  B a u s t o f f p r e i s e u n d  
d e r B a u k o s t e n. Die folgende Zusammenstellung der 
amtlichen Richtzahlen zeigt, dafi Baustoffpreise und Bau
kosten seit Februar bzw. April d. J. wieder leicht an- 
steigen.

1933 Baustoffe Baukosten
Januar . . . 103,7 125,1
Februar . . . . . 102,7 125,0
Marz . . . . 103,0 125,3
April . . . . 103,2 124,8
Mai . . . . 103,5 124,9
Juni . . . . 103,4 125,1
J u l i ................... 104,3 125,4
August . . . . . 104,7 125,6
September . . . . 104,7 126,6

Die Steigerung des Baukostenindex von 125,1 auf 126,6 
ist in erster Linie auf die Steigerung der Preise fiir Steine 
und Erden zuriickzufiihren. Aber auch die Bauhólzer sind 
im Preise gestiegen. Hier ist noch mit weiteren Preis- 
steigerungen zu rechnen. Man darf jedoch erwarten, dafi 
die Reichsregierung grófieren und unberechtigten Preis- 
erhóhungen mit aller Scharfe entgegentreten wird.

H o l z v e r a r b e i t e n d e  I n d u s t r i e .  Die Rohstoff- 
preise der holzverarbeitenden Industrie haben in den 
letzten Monaten stark angezogen, namentlich die Rund- 
holzpreise haben teilweise eine erhebliche Erhóhung er- 
fahren. Daneben trat vor allem in hochwertigen Holz- 
arten eine ausgesprochene Knappheit ein. Durch nahezu 
prohibitive Holzzólle wurde ein Ausgleich der inlan- 
dischen Holzknappheit durch vermehrte Einfuhr erschwert. 
Insbesondere haben auch auf dem Weltmarkt die Holz- 
preise erheblich angezogen. Desgleichen sind bei den 
Halbfabrikaten, wie z. B. Leim, Schlósser, Steingut, Glas 
usw., Preiserhóhungen eingetreten. Die Absatzverhalt- 
nisse haben bisher eine entsprechende Preissteigerung fiir 
Holzfertigwaren nicht erlaubt. Die Beschaftigungslage 
hat sich in den letzten Wochen gebessert, vor allen 
Dingen, soweit die Firmen Schlafzimmer, Kuchen, Klein- 
móbel und Tische billiger Oualitat herstellen, ferner in 
der Holzwarenindustrie und den mit der Herstellung von 
Baracken beschaftigten Holzbaufirmen. Es wirken sich bei 
der Móbelindustrie und der Holzwarenindustrie die Ehe- 
standsdarlehen bereits gunstig aus.
K a l k i n d u s t r i e .  Im Kalkabsatz ist weiterhin eine Zu
nahme zu verzeichnen. Im zweiten Vierteljahr 1933 stieg 
der Absatz von Branntkalk auf 667 2001 gegenuber 
619 0001 in der Vergleichszeit des Vorjahres. Der Absatz 
von kohlensaurem Kalk stieg auf 118 500 (97 900) t und 
der an Rohsteinen auf 412 000 (316 600) t.

Z e m e n t i n d u s t r i e .  Der Zementabsatz ist weiter ge
stiegen. Er belief sich im September auf 393 0001 gegen
uber 352 0001 im August.
K r e i d e s y n d i k a t .  Die Rugenschen Kreidebruch- 
besitzer sind jetzt ausnahmslos im Kreidesyndikat ver- 
einigt, das auf mehrere Jahre verlangert worden ist. Ais 
vornehmlichste Aufgabe wird die Regulierung der iiber- 
mafiigen Einfuhr auslandischer Kreide bezeichnet. Das 
Syndikat hat dem Reichswirtschaftsministerium Vorschlage 
fur die Gestaltung des Einfuhrzolles unterbreitet.

K a l k s a n d s t e i n i n d u s t r i e .  In der Kalksandstein- 
industrie ist jetzt das sechste Karteli gegriindet worden, 
und zwar die „Preisiiberwachungsstelle der Kalksand- 
steinfabriken fur das Wirtschaftsgebiet Niedersachsen". 
Vorsitzender ist Fabrikbesitzer H. W alter Scheibe, Gif- 
horn (Hannover).
K a l k a s p h a l t k o n v e n t i o n .  Die Kalkasphaltfabriken 
haben beschlossen, die bestehenden Preiskonventionen zu

verlangern und organisch zusammenzufassen. Bis auf 
einzelne Preisausgleichungen ist von einer Erhóhung der 
allgemeinen Preislage Abstand genommen worden.

P r e i s a b k o m m e n  f i i r  d e n  L i n o l e u m h a n d e l .  
Zwischen der deutschen Linoleumindustrie einerseits, ver- 
treten durch die „Deutschen Linoleumwerke" in Bietig- 
heim, der „Rheinischen Linoleumwerke" in Bedburg, und 
der zustandigen Vertretung des Linoleumhandels anderer- 
seits, vertreten durch den „Reichsverband Deutscher 
Linoleumhandler E. V.", ist ein neues Abkommen iiber die 
Preisbemessung beim Bezug von Linoleumbauware ab
geschlossen worden. Handler, die Mitglieder des Ver- 
bandes sind, werden kunftig zu den Preisen der Fabrik- 
preisliste der sogenannten H-Liste beliefert werden, wah
rend im ubrigen die Listę „B", dereń Preise iiber denen 
in der Listę „H " liegen, in Anwendung kommt. Zur Kenn- 
zeichnung des neuen Abkommens sei bemerkt, dafi schon 
bisher bei der Belieferung eine Unterscheidung zwischen 
zwei Gattungen von Handlem gemacht wurde, und zwar 
zwischen denjenigen, die einen Laden und standiges 
Lager unterhalten, und denjenigen, die nur geringfiigige 
Umsatze ohne Laden und standiges Lager tatigen und 
die zumeist nicht von den Fabriken, sondern von den 
Grossisten beliefert wurden. Um nunmehr zwischen den 
beiden Handlergattungen Klarheit zu schaffen, werden 
im Einvernehmen mit der Handlerschaft fortan zum 
H-Listenpreis lediglich nur noch die Mitglieder des Reichs- 
verbandes bedient.

N e u a u f b a u  d e s  d e u t s c h e n  E i s e n h a n d e l s .  
Der Neuaufbau wird durchgefuhrt und betreut durch den 
„Bund des Deutschen Eisenhandels" in Berlin. Ihm steht 
eine vom Reichswirtschaftsminister bestimmte Kommission 
zur Seite, die sich zumeist aus Mitgliedern des General- 
rats der Wirtschaft zusammensetzt. Vorgesehen ist die 
Leitung des Eisenhandels durch den Fiihrerring, der aus 
dem Fuhrer und vier Gebietsfiihrern besteht. Durch den 
Neuaufbau soli im wesentlichen das starkę Nebenein- 
ander von Verbanden beseitigt und eine endgiiltige 
Ordnung auf dem Eisenmarkt sichergestellt werden. Der 
neue Bund wird zur Marktregelung nur die Sicherung der 
augenblicklichen Preise anstreben.•
W e s t d e u t s c h e  P l a t t e n h a n d l e r - O r g a n i s a -  
t i o n e n. Die beiden fur Westdeutschland in Betracht 
kommenden Handlerorganisationen, namlich der Platten- 
gewerbeverband Niederrhein-Westfalen (umfassend die 
Bezirke Hagen, Dortmund, Bochum, Essen und Duisburg) 
und der Verband rheinischer Fliesengeschafte (umfassend 
die Bezirke Koblenz, Bonn, Koln, Aachen, Krefeld, Glad- 
bach-Rheydt, W uppertal und Dusseldorf), haben in den 
am 19. und 20. Oktober in Dusseldorf abgehaltenen Mit- 
gliederversammlungen eine einschneidende Bereinigung 
der Handlerlisten vorgenommen, aus denen u. a. auch 
fast samtliche Plattenleger ausgeschieden sind. Das wich- 
tigste Ereignis war der Beschlufi, dafi die Plattenfabriken 
kiinftig nur an die anerkannten Firmen der Handlerlisten 
liefern diirfen.

N e u e r  F i i h r e r  d e r  F a c h g r u p p e  S t e i n e  u n d  
E r d e n .  Die im Reichsstand der Deutschen Industrie be
stehende Fachgruppe hat sich nach den Richtlinien des 
Reichsstandes umgebildet. Zum Vorsitzenden wurde 
Pg. Baldermann, Direktor der Stettiner Portlandzement- 
fabrik, bestellt. In den neugebildeten, jedoch noch zu er- 
weiternden Beirat wurden berufen: Ziegeleibesitzer
Stegmann, Helmstedt, Dir. Siemssen, Dornap, und Dir. 
Dr. Klefenz, Darmstadt. Die Geschaftsstelle befindet sich 
nach wie vor im Zementhaus, Berlin-Charlottenburg 2, 
Knesebeckstrafie 30.

Reg.-Baumeister a. D. Dr.-lng. Riedel, Berlin
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Spar- und Leihkasse der Stadt Neumunster /  Holstein

Baugestalter: Fritz W. Hain, Neumunster Bei der Planung des Neubaues fur die etwa 100 Jahre bestehende 
Sparkasse war besonders mafigebend, dafi in jedem Teil des Hauses 
móglichst gunstige Lichtverhaltnisse geschaffen wurden. Durch die 
Anlegung von zwei Lichthófen an beiden Seiten ist dies restlos er- 
reicht worden, so dafi das Tageslicht von morgens bis abends voll 
und ganz ausgenutzt werden kann. Weiter war gefordert, dafi 
uber dem Erd- und Obergeschofi noch drei weitere Geschosse ge
baut werden mufiten, um die Gebaudehóhe einzuhalten. Diese 
Geschosse wurden ais vermietbare Buros ausgebaut und haben mit 
dem Sparkassenbetrieb keine Verbindung. Hauseingang und Haus- 
treppe sind fur sich angelegt. Im obersten Geschofi ist die Wohnung 
des Hausmeisters. Der Eingang zur Kassenhalle ist fur einen Links- 
und Rechtsverkehr gebaut, um dem Zu- und Abstrómen reibungslos 
einen Weg zu geben. Links ist der Sparverkehr angeordnet. Die 
rechte Seite dient dem Kontokorrentverkehr. Um eine kurze Verbin- 
dung mit dem Untergeschofi zu ermóglichen, sind fur den Spar- und 
den Kontokorrentverkehr je eine Treppe eingebaut. Der Tresor 
nimmt die Mittelflache des Untergeschosses ein. Seine 60 cm starken 
Umfassungen sind mit kreuzfórmig verlegten, schweifisicheren, ge- 
deckten Stahlschienen armiert. Der Boden reicht in das Grundwasser, 
so dafi ein Einbrucb von aufien unmóglich ist. Aufierdem ist der 
Tresor mit einem Kontrollgang umgeben, der es durch eine Ab- 
spiegelung ermóglicht, ihn mit einem Blick vom Zugang aus ganz zu 
ubersehen. Die 60 cm starkę Tur ist feuer-, einbruch- spreng-, thermit- 
und schneidebrennsicher; aufierdem ist sie mit einer Siemens-Martin- 
Stahlplatte uber die ganze Flachę geschutzt. Ihre Duramin-Fullung ist 
mit zwei Polyp-Stahlpanzerschienen armiert. Ein besonderes Doppel- 
schlofi bildet die Hauptsicherung. Eine Alarmanlage, die auch in

Das Gebaude wurde ausschliefilich aus deutschen Bau- 
stoffen erbaut. Die Hauswand ist mit geschliffenen 
M u s c h e l k a l k  platten verkleidet. Die Achsenteilung ist so 
gewahlt, dafi sie mit der Tischstellung ubereinstimmt
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ErdgeschoB. 1 Eingang. 2 Fahrrader. 3 Vor- 
halle. 4 Kassenhalle. 5 5parverkehr. 6 Konto- 
korrentverkehr. 7 Expedition bzw. Revisor. 8 
Telefonzentrale. 9 Scłireibmaschine. 10 Sprech- 
zimmer. 11 Rendanł. 12 und 13 Buchhaltung.
14 Tagestresor

ObergeschoO. 1 Sekretariat. 2 Sprechzimmer.
3 Direktor. 4 Sitzungsraum. 5 Kleiderablage.
6 Publikum. 7 Kurierabteilung. 8 Vorsteher. 9 
Aufzug

900



Treppe zur Direktion und Kreditabteilung. Unten die Kasienhalle. 
Wandę weifi. Saulen mit deutschem Marmor verkleidet. Kaisentijch- 
platten Granit

besonderer Weise ausgebildet wurde, schutzt die Tur 
weiter vor Einbruch. Ein Tagesgitter trennt den Tresor 
fur den Kunden und fur die Sparkasse. Fur die Kunden 
ist im Tresor ein grófierer Tisch eingebaut, dessen ein
zelne Platze durch Glaswande gegen Sieht voneinander 
getrennt sind. Der Vorraum des Tresors erhielt eine Holz- 
verkleidung der Wandę. Fur einen bequemen Zu- und 
Abgang vom Erdgeschofi aus, der unter Beobachtung des 
Leiters der Wertpapierabteilung steht, wurde Sorge ge- 
tragen. Aufierdem enthalt das Untergeschoft die Aborte, 
ein grofi angelegtes Archiv, Raume fur Fahrrader und 
einen Fruhstucksraum. Zum Direktor und zur Kreditabtei
lung im Obergeschofi fuhrt von der Vorhalle aus ein 
besonderer Aufgang. Diese Raume sind mit Absicht vom 
Hauptverkehr der Sparkasse getrennt. Eine eingebaute 
Aktenbahn bildet hier in derselben Weise wie im Spar- 
kassenraum die Verbindung mit allen anderen Abteilun
gen. Der Leiter der Kreditabteilung hat einen besonderen 
Raum, von dem aus er seine Abteilung uberblicken kann. 
Direktorzimmer und Kreditabteilung zeichnen sich durch 
eingebaute Schranke aus, die dem jeweiligen Zweck an- 
gepafit sind. Die Ausstattung wurde in der Planung 
daraufhin gepruft, ob sie die geringste Unterhaltung nach 
Fertigstellung erforderte.
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Spar- und Girokasse der Stadt Grimma
Gestaltung: Baurat a. D. Dr.-lng. Hugo Koch, Leipzig

Der Neubau erstand auf einem Eckgrundstuck des Marktes 
in Grimma nach Abbruch des Grundstuckes auf Grund 
eines unter den Architekten der Kreishauptmannschaft 
Leipzig ausgeschriebenen óffentlichen Wettbewerbes. Von 
den eingegangenen 80 Bewerbungen wurde der Entwurf 
Koch mit dem 1. Preis ausgezeichnet und dem Verfasser 
die Bearbeitung und Bauleitung des Neubaues uber- 
tragen. Die Aufgabe bot in zweifacher Beziehung erheb
liche Schwierigkeiten. Einmal galt es, den Neubau in das 
Marktbild mit seinem bedeutsamen Rathaus harmonisch 
einzufugen, und zum anderen, die weitgehenden Anfor- 
derungen an ein Verwaltungsgebaude auf einem schmalen 
Eckgrundstuck zu lósen. Die durch die Programmforderung 
bedingte verhaltnismaftig grofie Hóhenentwicklung des 
Neubaues ergab die Gefahr, daft der Baukórper das alte

Rathaus in der Wirkung beeintrachtigen konnte. Die 
Schónheit des alten Rathauses liegt in dem hohen Dach 
und dem breitgelagerten Giebel nach der Marktseite. Um 
mit letzterem nicht in Wettbewerb zu treten, wurde auf 
eine ruhige Dachentwicklung besonderer Wert gelegt. Da 
das Dachgeschoft zu Wohnzwecken aufgeteilt werden 
muftte, wurden die erforderlichen Dachfenster durch Form 
und Farbę móglichst unauffallig in die Dachhaut ein- 
geschnitten. Die Bankraume erforderten eine gute Be- 
lichtung. Um nach Móglichkeit in den Maftstabwerten des 
alten Marktbildes zu bleiben, wurde auf grofte Fenster 
verzichtet und die notwendige Belichtungsflache durch 
Aneinanderreihung schmaler Fenster gewonnen. Bei 
der Grundriftgestaltung wurde der Hauptwert auf klare 
Trennung von Publikum- und Bankverkehr gelegt. Die

ErdgeschoB. 1 Girokasse. 2Sparkasse. 3 Publikum. 
4 ‘ Direktor. 5 Telefon und Anmeldung. 6 Hypotheken- 
zimmer

UntergeichoB. 1 Yorhalle. 2 W indfang. 3 Halle.
4 Koksraum. 5 Heizung. 6 Waschkuche. 7 Keller fur 
die Verwaltung. 8 Vorraum. 9 Archiv. 10 Tresor.
11 Fahrrader
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Ais Verputz w urde gc lb fichg rouer Edelputz 
ve rw ond t. Die Fensterum rahm ungen und der 
Sockel sind Rochlitzer Porphyr, ein boden- 
s tand ige r Baustoff. Das Dach ist m it dunke l- 
grauen Biberschwanzen gedeckt. Die Dach- 
fenster sind m it Schiefer bek le ide t. Das 
leuch ttransparen t m it Uhr ist nach beiden 
Seiten d e r HauptstraRe w eith in  zu sehen

N ebeneingang zu den Wohngeschossen vom 
M arkt aus

Forderung, wegen Hochwassergefahr das Bankgeschofi min
destens 2,30 m uber Strafienhóhe zu legen, fOhrte dazu, das 
Untergeschofi noch etwas hóher herauszuheben, so dafi es fur 
eine Zugangshalle verwertet werden konnte. Dadurch gelang 
es, das Erdgeschofi in seiner vollen Ausdehnung zu in sich ge- 
schlossenen Bankraumen auszunutzen. Die Eingangshalle im 
Untergeschofi in Verbindung mit einer Freitreppe nach den 
eigentlichen Bankraumen im Erdgeschofi ergab zugleich die 
Móglichkeit zu einer wirkungsvollen Raumentwicklung. Beson
derer W ert wurde auf gute Belichtung der Eingangshalle ge
legt, die durch ein grofies Treppenhausfenster erzielt wird, das 
zugleich einen wertvollen Schmuck ergibt. Vom Bankraum 
fuhrt eine Innentreppe nach den im Untergeschofi liegenden 
Raumen fur denTresor und das Archiv ,die mit den modernsten 
Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sind. Die ubrigen Unter- 
geschofiraume sind fur die Heizung und ais Keller ausgenutzt. 
Vom Bankgeschofi fuhrt eine zweite Innentreppe nach den im
1. Obergeschofi vorgesehenen, fur den óffentlichen Tagesver- 
kehr nicht bestimmten Verwaltungsraumen, wie Sitzungszimmer, 
Schreibmaschinenzimmer, Hypothekenzimmer, Reservezimmer, 
Eheschliefiungszimmer sowie Kleiderablage fur Manner und 
Frauen. Das 2. Obergeschofi und das Dachgeschofi sind zu 
Wohnungen aufgeteilt, die durch ein besonderes Treppen- 
haus, dessen Eingang sich an der Marktseite befindet, erreich- 
bar sind. Bei der konstruktiven Durchbildung des Baues waren 
die Anforderungen fur die Sicherheit eines Bankgebaudes in 
erster Linie mafigebend. Da sich kein genugend tragfahiger 
Boden yorfand, mufite der Neubau auf eine 60 cm starkę, mit 
Eisen armierte, durchgehende Betonplatte gesetzt werden. 
Die Tragkonstruktion der Decken und Wandę der Oberge-
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AHWIMIK

B rie fe inw urf aus W eifibronze. 
Die Entleerung e rfo lg t vom 
Fahrradraum aus

schosse wurden in Eisenbeton her
gestellt. Die Hohlsteindecken erhielten 
zur Schallisolierung Korkestrich und 
darauf Linoleumbelag, die Wohn- 
geschosse Holzfufiboden. Die Bauzeit 
betrug etwa 11 Monate. Die Bau
kosten nebst Einrichtung stellten sich 
auf etwa 370000 RM.

A ufbau  der Tresoranlage. Im 
H in tergrund links das a lte 
Grimmasche Rathaus am 
M a rk tp la tz . Der Tresor ent- 
h a lt Luftung, Heizung, Telefon 
und a lle  S icherheitsyorkehrun- 
gen
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Die Anlage von Tankstellen

Die Errichtung einer Grofitankonlage ist nur in einer ver- 
kehrsreichen Gegend móglich, da sich die Kosten einer 
solchen Anlage mit einem Fassungsinhalt von etwa 50000 I 
Benzin auf etwa 25000 RM belaufen. Eine bequeme Ein-, 
Aus- und Umfahrt ist eine der Hauptbedingungen. Bei 
Verkehr von Fernlastzugen (Triebwagen mit Anhanger) 
ist ein Mindestmafi von 30 bis 35 m nutzbare GrUndstucks-

= j —

r
Schnitt A -B

lange erforderlich. Um einen reibungslosen Betrieb zu 
ermóglichen, empfiehlt es sich, wie aus der Zeichnung er- 
sichtlich, zwei Umfahrten von mindestens je 5 m Durch- 
fahrtsbreite zu wahlen, so dafi bequem zwei Personen- 
wagen in einer Umfahrt bedient werden kónnen. Die Um
fahrt der Tankanlage ist móglichst mit 20 cm starkem Be
ton bei vorher gut gestampftem Planum mit Dehnungs- 
fugen und Bitumenvergufi im entsprechenden Mischungs- 
verhaltnis aus 15 cm starkem Unterbeton und 5 cm Fein- 
schicht mit geriffelter Oberflache herzustellen. Reihen- 
oder Kleinpflaster bildet keine ebene Oberflache und 
lafit sich schlechter reinigen. Asphalt wird durch Abgang 
von Ol und Benzin ieichter zerstórt.
Der E i n b a u  d e r  K e s s e l  ist móglichst so vorzuneh- 
men, dafi sie aufierhalb des Fahrverkehrs liegen. Die An- 
ordnung der Zapfsaulen ist so zu wahlen, dafi zwischen 
den einzelnen Saulen 0,7 bis 1 m Abstand zur Bedienung 
der Pumpen vorhanden ist. Die Pumpeninseln sind so grofi 
zu wahlen, daf} die Bedienung der Pumpen bequem er- 
folgen kann und ein ausreichender Saulenschutz gegen 
Anfahren besteht. 1 m Inselbreite reicht in den meisten 
Fallen aus. Zweckmafiig ist es, die Pumpeninsel und alle 
Schutzinseln mit Eisen einzufassen oder mit Klinker- oder 
Natursteinen einzufassen. Die Pumpen mussen so hoch 
gesetzt werden, dafi) der Auslauf des Benzins mindestens
2,2 m Ober Umfahrtniveau liegt.
Das T a n k h a u s  mit anschlieftender Uberdachung be
steht aus einem Stahlgerippe mit Holzverkleidung der 
Dachhaut und der Aufien- und Zwischenwande. Die Kon- 
struktion ist lósbar und kann bei Abbruch der Anlage zum 
grófiten Teil wieder verwendet werden. Die Durchfahrts- 
hóhe der Uberdachung soli mindestens 3,5 m, besser 4 m 
sein. Die Anordnung der einzelnen Raume sowie der er- 
forderlichen Fenster und Turen ist so zu wahlen, dafi das 
Personal die an- und ausfahrenden Wagen kontrollieren 
kann. Der Olraum ist unmittelbar an der Fahrbahn anzu- 
ordnen, einmal der schnelleren Bedienung wegen, des 
anderen deshalb, damit die Kunden iederzeit die Móg
lichkeit haben, die Wahl des Oles zu treffen und die Ent- 
nahme zu kontrollieren. Der Aufenthaltsraum ist raumlich 
je nach Bedarf zu wahlen. Fur die Aufstellung des Kom- 
pressors (fur den Fali, dafi derselbe nicht im Keller Auf
stellung finden kann), ist wegen des Gerausches ein be- 
sonderer Raum zu wahlen. Die Aufstellung des Wasser- 
luftstanders ist so zu wahlen, dafi sich derselbe nicht in 
der Tankumfahrt, sondern seitlich befindet, da die Prufung 
der Reifen langere Zeit in Anspruch nimmt und den Tank- 
betrieb behindern wurde. Der Wagenheber ist ebenfalls 
seitlich in unmittelbarer Nahe des Bedienungshauses ein- 
zubauen, damit die Ein- und Ausfahrt der tankenden W a
gen nicht behindert wird. Fur eine Grofitankanlage mit 
Kundendienst ist ein Waschplatz, der ebenfalls in der 

. Nahe des Tankhauses liegen soli, unerlafilich.
Grofistuck, Berlin

Tankstelle Bellevuestrafte in Berlin (siehe nachste Seite). 1 O lan lage.
2 Tankwart. 3 Aufenthaltsraum . 4 Waschraum. 5 Kompressor. 6 Vor- 
raum . 7 Buro. 8 Sdiaukasten. —  A A bspritzge ra te . B Benzintanks 
(B =  2000 L, B =  3000 L# B" =  5000 L). E Einfiillschacht. G =  G ehbahn. 
P =  Pumpen. S =  Scheinwerfer. W  =-W agenheber. WL =  W asser-lu ft- 
S tander. WS =  Wasserschacht
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T a n k s te lle  in  S a a ro w -P ie s k o w  b e i Berlin

Tankstelle in W eifiensee bei Berlin

Tankstelle Bellevuestrafie in Berlin 
G e s ta lte r: Grofistuck, Berlin

O lfa rbanstrich . Buro-, Tankwart- und Aufent- 
haltsraum  H olz fu tłboden , D lraum  und A bort- 
raum Fliesenbelag. Nach V orschrift der B. P. 
von aufien  beheizte  D fe n . H ofbefestigung 
Beton, da Asphaltbe festigung durch Spritzpetro- 
leum aufgelóst w ird . Parkplatz aus e ingew alz- 
te r Schlacke m it aufgebrachtem  2 cm starkem 
Feinsplittm ehl. Je zwei Deckenschalen m it je 
100 Kerzen f i ir  d ie  U m fahrten.


