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DIE ZUKONFTIGE UNIVERSITATSSTADT IN ROM
Gesamtplan: Architekt Marcello Piacentini / 9 Abbildungen

1 Gesamtansicht nach dem M ode li Aufnahm e Vasari, Rom

E r k l a r u n g  z u m  L a g e p l a n :

1 H aupte ingang m it Saulenhalle
2 H ygien . u. B akte rio log . Institu t. Arch. A rn o ld o  
Foschini
3 K lin ik  fu r  O rtho p a d ie  und T raum ato log ie . Arch. 
A rno ldo  Foschini
4 Erholungsheim (D opo lavori). Arch. G aetano 
M innuci
5 Chemisches Institu t. Arch. P. Aschieri
6 Physikal. Institu t. Arch. Guiseppe Pagani
7 Pharmazeut. Institu t. Arch. P. Aschieri
8 M athem at. Institut. Arch. G iov . Ponti
9 W issenschaftl. Institu t. Arch. G iov. Michelucci
10 G ebaude d e r juris t. Faku lta t u. fu r  Staatswissen- 
schaften. Arch. G ae tano  Rapisardi
11 R ektorat. Arch. M . P iacentini
12 Philo log. Faku lta t. Arch. G. Rapisardi
13 Physiolog. u. B io log. Institu t. Arch. G iov. 
M ichelucci
14 Botanisches u. G eo log . Institut. Arch. Guiseppe 

C apponi
15 F re ilichttheater
16 S p o rtp la tza n la g e  m it S tad ion , 17 S tudentenheim  
(entsprechen noch den en tgu ltigen  Planen)
18 C onsig lio  N a tio n a le  de lla  Ricercfie (vorhanden).

Die nicht schraffierten Bauten am V ia le  del Univer- 
sita sind yo rhanden , klinische Bauten, d ie  dem Uni- 
ye rs ita tsbe trieb  e in g e g lie d e rt sind. Das Gebaude 
N r. 18 am Ende d e r V ia le  de l Policlin ico ist ein
wissenschaftliches Forschungsinstitut
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Seit der Neuordnung der Universitatsverhóltnisse in Rom 
und ihrer Einteilung nach 1870 in eine Anzahl von Fakul- 
taten, sind mannigtache Piane fur die bauliche Neu- 
gestaltung aufgestellt worden. Der Kern der alten Uni- 
versitat, die „Sapienza", mit der philosophischen und 
juristischen Fakultat, der zugehórigen Bibliothek Alessan- 
drina, nahe dem Pantheon, war langst unzureichend ge
worden und nicht erweiterungsfahig. Die anderen Fakul- 
taten und Institute waren an vier verschiedenen Stellen 
der Stadt verteilt und liegen so weit auseinander, dafi 
ein geordneter Lehrbetrieb und eine Arbeit der Studieren- 
den an verschiedenen Instituten ohne grofie Zeitverluste 
kaum móglich ist. Zunachst wurde fiir die mit der Uni- 
versitat verbundene Ingenieurschule ein Neubau auf 
weiter draufien liegendem Gelande geschaffen, dann fur 
die Polikliniken der medizinischen Fakultat auf dem Ge
lande nahe dem grofien Exerzierplatz, in nicht zu grofier 
Entfernung vom Hauptbahnhof. Zu weiterem kam es nicht, 
immerhin aber wurde infolge der verschiedenen Pla- 
nungen und Erwagungen am Viale della Regina, der die 
Via Nomentana aufierhalb der Porta Pia kreuzt, ein 
grofies Gelande offen gehalten. Dieses ist nun durch die 
lnitiative Mussolinis endlich fur die Erbauung einer ge- 
schlossenen Universitatsstadt nebst Haus fur Geselligkeit, 
grofiem Sportplatz mit Stadion und Studentenheim zur 
Aufnahme von 600 auswartigen Studierenden bestimmt 
worden.
Die Gebaude sind zum Teil im Bau, zum Teil sind die Aus- 
schachtungsarbeiten erst im Gange. Anfang 1935 soli 
aber die ganze Anlage, fur die im Jahre 1931 ein Betrag 
von 70 Mili. Lire ausgeworfen wurde, vollendet sein. Sie 
soli nach dem Willen des Duce sich in ihren Anlagen und 
Einrichtungen der neuesten Erfahrungen an anderen 
Stellen (Cite Universitaire in Paris, Universitatsstadt in 
Solbosch bei Brussel) bedienen und in ihrer Gestaltung 
der monumentale Ausdruck italienischer moderner Archi
tektur sein.
Mit der Gesamtleitung der Ausfuhrung wurde der Archi
tekt Marcello P i a c e n t i n i betraut, der einen Stab von 
Architekten aus verschiedenen Teilen Italiens heranzog 
(vgl. die Beischriften bei den einzelnen Instituten im Lage
plan 2). Eine Dbersicht uber die Gesamtgestaltung gibt 
die Aufnahme nach einem Modeli (Abb. 1), das in Mai
land auf der Triennale ausgestellt war und mit einigen 
Abanderungen vom Duce der Ausfuhrung zugrunde ge
legt worden ist. Die beiden Abb. 8 und 9 vom H a u p t -

Studentenheim  
Arch. G io rg io  
Calza Bini

5 u. 6 Mathematisches Institut. G ru n d rif i und Schnitt in der 
Hauptachse 1 :1000 . A rch itekt G iovann i Ponti
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8 H aupte ingang d e r U niversitatsstadt von Innen m it Ansicht des Hygienischen Institutes. Arch itekt A rno ldo  Foschini. (Aufnahm e Vasari, Rom)

e i n g a n g  sowie vom R e k t o r a t s g e b a u d e  mit der 
Gesamtverwaltung, Bibliothek sowie einer grofien Aula 
fiir besondere und festliche Veranstaltungen mit 3000 Sitzen 
geben eine Anschauung von der architektonischen Ge
staltung. Die Schnitte und Grundrisse (Abb. 3 bis 6) 
lassen die raumliche Anordnung von zwei besonders 
charakteristischen Gebauden erkennen (letztere der italie- 
nischen Zeitschrift „Architettura" 1933, Nr. 8, verkleinert 
nachgebildet, der wir auch die textlichen Angaben zum 
Teil entnehmen).
Das gesamte, etwa rechteckige Gelande der zukiinftigen 
Universitatsstadt, in die einige schon vorhandene Bauten 
einbezogen sind, hat etwa 210 000 qm Flachę, von der 
jedoch nur ein Funftel von den zwólf neu zu errichtenden 
Gebauden bedeckt wird, wahrend der Rest fiir Straf3en 
und ausgedehnte Gartenanlagen ausgenutzt wird.
Der Bauplatz wird von vier Strafien umgrenzt: im Westen 
vom Viale del Policlinico, an dem auch der Haupt

eingang liegt, dem gegenuber das neue Luftschiffahrts- 
Ministerium errichtet werden soli, das sich nach den Ab- 
sichten des friiheren Ressortministers Balbo in seiner Ge
staltung dem Charakter der Universitatsbauten an- 
zuschliefien hat; im Norden liegt der Viale delle Uni- 
versita, im Osten der Viale della Regina, im Stiden die 
Via dei Ramni, die das Viertel der Universitatsinstitute 
von den Sportplatzen und dem Studentenheim abtrennt. 
An der Siidostecke grenzt das Gelande an den Piazzale 
Verano.
Das Ganze wird aufgeteilt durch eine grofie Hauptachse 
vom Eingang zum Rektorat, auf das eine 60 m breite 
Strafie fuhrt. Vor dem Rektorat liegt der monumentale 
Platz der Universitat und die Hauptąuerachse. Die 
ubrigen Bauten sind symmetrisch iiber das Grundstuck 
verteilt, dereń breite Strafien und Gartenanlagen und 
grofie Innenhófe reichlich Licht und Luft zufiihren. Die Be- 
stimmung der Bauten geht aus dem Lageplan hervor.

9  Blick a u f das Rektoratsgebaude m it Bucherspeicherturm der B ib lio thek. Arch. Piacentin i. Nach links Anschluft an d ie  juristische, rechts
an ph ilo log ische Fakulta t
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Die Bauten umschlieGen zusammen etwa 600 000 cbm um- 
bauten Raumes. Die Ansichtsflachen werden durchweg in 
Ziegeln hergestellt unter sparsamer Verwendung von 
Travertin und anderen Gesteinen der Umgegend.
Das R e k t o r a t  (Abb. 3, 4 und 9) bildet, wie schon er
wahnt, den Mittelpunkt der ganzen Anlage und wird auch 
zu dereń Dominantę durch den fast 60 m hohen, neun- 
geschossigen Turmbau, in dessen oberen Geschossen der 
Bucherspeicher der Bibliothek untergebracht ist. Zu der 
groGen Festaula gelangen Studenten und Professoren 
vom Universitatsplatz, die fremden Gaste von der Riick- 
seite. Da das Gelande hier gróGere Hóhenunterschiede 
aufweist, ist eine fahrbare Galerie angelegt, so daG man 
unmittelbar vorfahren kann. Von diesem Eingang gelangt 
man in die groGen Garderobenraume.
Fiir den Lehrbetrieb sind alle Bauten der verschiedenen 
Institute mit groGen Arbeitssalen und besonderen Hór- 
salen von 150, 300 und sogar 500 Sitzplatzen Fassungs- 
kraft ausgestattet, zum Teil auch mit den notwendigen 
Laboratorien und Museumsraumen. Besonders charakte- 
ristisch ist in bezug auf die Hórsale das M a t h e m a -  
t i s c h e  I n s t i t u t  (Abb. 5 und 6), das in mehreren Ge
schossen iibereinander Hórsale enthalt (unten zwei 
nebeneinander fiir  je 150, dariiber einen einheitlichen 
Raum fiir 300 Personen). Die gróGte Aula fiir 500 Per
sonen besitzt die juristische Fakultat. Statt Treppen bilden 
flach ansteigende Rampen den Zugang zum Hórsaal.
An der Nordwestecke ist das E r h o l u n g s h e i m  oder 
Heim fur Geselligkeit (Dopolavoro) mit Spiel-, Gymnastik-,

Lese- und Schreibsalen sowie Festsaal und Restaurations- 
raumen errichtet. Es ist durch Umbau aus einem vor- 
handenen Bau hergestellt. Von dem S t u d e n t e n -  
h e i m , das nach den Planen von Architekt G iorgio 
C a I z a B i n i u. A. erbaut wird, geben wir in Abb. 7 
noch ein Vogelschaubild. W ie dieses Heim in die Sport- 
platzanlagen usw., die im Plan noch nicht in endgiiltiger 
Fassung eingetragen werden konnten, sich spater ein- 
ordnen wird, geht aus den uns zur Verfiigung stehenden 
Mitteilungen noch nicht hervor. Der niedrige Mittelfliigel 
enthalt die gemeinsamen Speiseraume. An den vier 
Kopfecken liegen die Treppenhauser, von denen Korri- 
dore in die Flugelbauten hineinfuhren, an welch' letzteren 
Einzel- und Gemeinschaftsraume liegen. Nach den 
Gartenanlagen zu schlieGen sich groGe Terrassen an. 
Erwahnt sei noch, daG hinter dem Rektorat auch ein 
F r e i l i c h t t h e a t e r ,  das durch Baumbestand vom 
Piazzale Verano abgetrennt wird, erbaut werden soli.
Die Universitat in Rom besitzt zur Zeit etwa 6000 Stu- 
dierende. Fur diese bietet der zunachst auszufiihrende 
Gesamtplan reichlichen Raum, doch sind Erweiterungs- 
bauten vorgesehen, die den baulichen Charakter nicht 
beeintrachtigen sollen.
In Konstruktion und Ausfiihrung sollen die neuesten tech
nischen Methoden Verwendung finden. Leiter der Aus
fiihrung ist der Ingenieur Francesco G u i d i , die Uber- 
wachung der verwendeten Materialien und die akustischen 
Fragen fur die Gestaltung der groGen Aula sind dem 
Ingenieur Gaetano M i n n u c c i anvertraut. Fr. E.

DIE BAUBERATUNG DER STADTE
Eine Erwiderung auf den Beitrag in Heft 31 von Architekt H. C. Lenikus, Kopenhagen

W ir bringen d ie  nachstehenden Ausfuhrungen zum Abdruck, w eil auch 
w ir d e r Ansicht sind, d a fi gerade  in den k le inen und M itte lstad ten  
d e r Hebel angesetzt werden mufi, wenn w ir  auch d ie  Schwierigkeiten 
nicht verkennen, d ie  sich h ier entgegenste llen. Die Schriftleitung

In seinem an sich vortrefflichen Beitrag beschaftigt sich 
Baurat S c h u l t e - F r o h l i n d e ,  Nurnberg, mit den 
ł rostlosen Verhaltnissen, wie man sie in Deutschland 
allenthalben auf baukiinstlerischem Gebiet antrifft. Es 
ist bittere Wahrheit, daG es schlecht, sehr schlecht um 
unsere Baukultur aussieht. Noch so glanzende Einzel- 
leistungen, blendende Verwaltungspalaste und andere 
Reprasentationsbauten vermógen iiber diese Leere 
nicht hinwegzutauschen. Inzwischen wird auf allen móg- 
lichen Tagungen geredet und verhandelt, sehr schóne 
Grundsatze werden aufgestellt iiber das Wesen der 
Baukunst im neuen Staate, und mit wohlklingenden 
Worten wird dieses Thema bis ins Endlose besprochen. 
Noch ist aber nichts Reales geschehen, um unsere Bau
kultur allgemein zu heben. Deshalb gebiihrt oben- 
genanntem Artikel das Verdienst, einmal wirkliche Vor- 
schlage zur Besserung gemacht zu haben. Baurat 
Schulte-Frohlinde kommt zu dem SchluG, daG man das 
allgemeine Niveau unserer Baukultur nur dadurch 
heben kann, daG man eine v o n  d e n  f r e i e n  A r 
c h i t e k t e n  g e s t i i t z t e  s t a r k ę  s t a d t b a u m e i -  
s t e r l i c h e  F i i h r u n g  schafft, die selbstverstandlich 
mit den nótigen Machtbefugnissen ausgestattet sein muG.

Diese Gedankengange sind ausgezeichnet und sollten 
bei unseren maGgebenden Stellen eigentlich ein starkes 
Echo erwecken und zur Tat aufrufen. Einem Umstand 
aber ist hier nicht Rechnung getragen: Fiir die groGen 
und gróGeren Stadte mógen diese Reformbestrebungen 
wohl ohne gróGere Yorbehalte durchfuhrbar sein, wie

a b e r  s e h e n  n u n  d i e  V e r h a l t n i s s e  i n d e n  
f a s t  z a h l l o s e n  d e u t s c h e n  M i t t e l -  u n d  
K l e i n s t a d t e n  aus .  Denn wenn wir davon sprechen, 
wie es móglich ware, unsere Baukultur allgemein zu 
heben, so diirfte es angebracht sein, hier einmal nach- 
driicklich darauf hinzuweisen, daG Berlin und die relativ 
wenigen GroGstadte nicht Deutschland sind. Hier aber 
liegt m. E. die Wurzel allen Ubels, und wenn es gilt, 
groGziigig Abhilfe zu schaffen, so muG von unten herauf 
angefangen werden.
Die reizvolle deutsche Kleinstadt ist fast nur dort er
halten geblieben, wo entweder gar keine Entwicklung 
slattgefunden hat, oder wo Denkmalschutz radikal jeden 
Eingriff von unberufener Hand verhinderte.
Ich hatte in diesem Sommer, nach mehrjahrigem Aufent- 
halt in Skandinavien, Gelegenheit, eine langere Studien- 
und Ferienreise durch Deutschland zu machen, wobei ich 
viele Stadte und Stadtchen wiedersah, die mir von 
friiher in guter Erinnerung waren. Wenn man ais Ar
chitekt mit offenen Augen so durch deutsche Lande 
fahrt und allenthalben diese barbarische Vernichtung 
der idyllischen Kleinstadt sieht, wie man wertvolle Bau- 
werke, die noch vom handwerklich-kunstlerischen Kón
nen einer vergangenen Zeit Zeugnis ablegen, verschan- 
delt und riicksichtslos mit kitschigen Modebauten Seite 
an Seite stellt, so fragt man sich doch unwillkiirlich nach 
den Grunden einer solchen babylonischen Verwirrung 
und ist sich klar dariiber, daG es so nicht weitergehen 
darf. Warum gehen alle unsere groGen Namen und 
einfluGreichen Persónlichkeiten so achtlos an diesen Ver- 
haltnissen voriiber? Ist denn Niemand da, der sich 
iiber seinen engeren Wirkungskreis hinaus fiir das groGe 
Ganze interessiert?
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Gewifi sind diese Zustdnde in der Peripherie der grofien 
Stadte grauenvoll. Aber noch schlimmer sind sie im all
gemeinen in den kleineren und kleinsten Stadten der 
deutschen Provinzen, wobei — ohne Obertreibung — 
sehr oft Stadte bis zu 60 000 Einwohnern durchaus keine 
Ausnahme bilden. Hier erst erkennt man die Notwen
digkeit des Einsatzes einer s t a r k e n  stadtbaumeister- 
lichen Fuhrung in ihrer ganzen Tragweite.

Hier aber fehlt diese Fuhrung fast ausnahmslos! In 
99 v. H. dieser Stadte wirken verbrauchte Krafte oder 
solche, die durch den Unverstand von Laien an einen 
Platz gestellt wurden, dessen Anforderungen sie nicht 
gewachsen sind, die vielleicht gute Verwaltungsbeamte 
und Techniker sein mógen, denen man aber den Ehren- 
titel Architekt selbst bei weitestgehender Toleranz nicht 
zuzubilligen vermag.
Hier ist Abhilfe auf breitester Basis schon jetzt absolut 
móglich und notwendig. Deshalb móchte ich fordem: 
„Die jungere Generation an die Front." Hier ist die 
praktische Móglichkeit gegeben, wertvolle, jungere 
Krafte zum Einsatz zu bringen. Hier ist eine kulturelle 
Aufgabe des neuen nationalsozialistischen Staates, denn 
ohne energische wegweisende Mafinahmen von dieser 
Seite wird hier niemals Wandel zu schaffen sein. Es 
gilt, reife Baufachmanner zu suchen, die gleichzeitig auf 
kunstlerischem Gebiet Kónner sein mussen. Es gibt 
Leute dieses Schlages! D i e s e  Leute zu finden und 
ihnen die Móglichkeit zu geben, tatkraftige Fuhrer der 
Baukultur ihres Wirkungskreises zu werden, das ist die 
Aufgabe. Man findet sie aber nicht, wenn man mit den 
oft naiven Voraussetzungen und mit dem Geist an die 
Lósung der Aufgabe herangeht, wie er vielfach in den 
Stellenanzeigen der Gemeinden noch zu finden ist.

Die E n t s c h e i d u n g  u b e r  d i e  A n s t e l l u n g  
eines Stadt- oder Kreisbaumeisters, besonders in den 
kleineren und kleinsten Stadten, gehórt aber nicht in 
die Hand von Laien, von Stadtparlamenten, Biirger- 
meistern und Magistratsmitgliedern, die in den weitaus 
meisten Fallen nicht die geringste Ahnung von neuerer

Baukultur, von Stadtebau und baukiinstlerischen Dingen 
haben und noch vielfach der Meinung sind, dafi dies 
Schlagworte seien, die — wenn sie uberhaupt Bedeu
tung haben —, diese nur fur grófiere Stadte besitzen. 
Hat man einmal Gelegenheit, mit einem dieser Herren 
zu sprechen, so wird einem fast ausnahmslos entgegnet, 
dafi es sich fur diese Stadte in erster Linie darum han
delt, einen Baubeamten zur Bearbeitung samtlicher tech- 
nischer Fragen zu haben, und nicht um die Anstellung 
eines Kunstlers oder derartiges . . . .  Ich brauche wohl 
hier nicht darauf hinzuweisen, dafi sich beide Richtungen 
sehr gut vereinigen lassen, dafi das, was wir im 
allerbesten Sinn des Wortes unter Architekt verstehen, 
ja geradezu beide Richtungen vereinigen soli. Bei Aus- 
schreibungen hier die Spreu von dem Weizen scheiden 
zu soilen, kann und darf aber, wie schon gesagt, niemals 
die Aufgabe von Laien sein. Um zu einer Lósung dieser 
Verhaltnisse zu kommen, kann man die verschiedensten 
Wege gehen, auf die ich nicht naher eingehen will. Ich 
móchte hier nur kurz andeuten, dafi es wohl am ein- 
fachsten und zweckmafiigsten ware, die technische und 
baukiinstlerische Eignung, Reife und Auswahl der Be- 
werber durch Ausschusse von anerkannten Architekten- 
Beiraten untersuchen zu lassen, denen nach dem Wett- 
bewerbsprinzip nicht einmal die Namen der Bewerber 
bekannt zu sein brauchten.

Dem oberflachlichen Leser mógen meine Ausfuhrungen 
auf den ersten Blick vielleicht unwichtig und belanglos 
erscheinen. Sie sind es nicht! Diese Krafte, die Stadt- 
baumeister der zahllosen kleinen deutschen Stadte und 
Landkreise, sie bestimmen im wesentlichen die Entwick
lung ihrer Gemeinden, sie sind es — abgesehen von den 
relativ wenigen Grofistadten —, die iiber das Zukunfts- 
antlitz der deutschen Stadt entscheiden. Sorgt dafiir, 
dafi die wertvollen Krafte unserer jiingeren Architekten- 
generation in móglichst weitem Umfange zum Einsatz 
kommen, dann wird der neue Geist, der Deutschland be- 
herrscht, auch auf dem Gebiet der Baukunst, bei der 
Gestaltung deutscher Stadte und deutschen Landes zum 
Durchbruch kommen.

DER KAMPF GEGEN DIE ARBEITSLOSIGKEIT IM WINTER
Direktor Kreisselmeier D. u. W., Berlin

Vom Fiihrer ist die Aufgabe gestellt, im kommenden 
Winter die Erwerbslosenzahl nicht wieder wie sonst an- 
schwellen zu lassen, sondern den erreichten Stand durch- 
zuhalten und im Friihjahr 1934 darauf den entscheidenden 
Kampf anzusetzen.
Diese Fórderung wird in der Hauptsache durch die Bau
wirtschaft erfiillt werden miissen. Wohl sind in den 
letzten Wochen von manchen anderen Wirtschaftssektoren 
erfreuliche Meldungen iiber zunehmende Beschaftigung 
und iiber Neueinstellungen von Arbeitern gekommen. 
Man darf aber nicht iibersehen, dafi diese Besserung, 
wenn sie fortschreitet, kaum die saisonbedingte Ver- 
schlechterung ausgleichen wird, die der Spatherbst und 
W inter in der Landwirtschaft, im Fremdenverkehrsgewerbe 
usw. bringt.
In der Bauwirtschaft werden deshalb im W inter 1933/34 
eher noch mehr Arbeiter untergebracht werden mussen 
ais im Sommer. Haben sich doch Bauarbeiten ais am 
arbeitsintensivsten erwiesen. Sie bringen am meisten 
n e u  a n f a l l e n d e  Lóhne fur den geldlichen Aufwand 
und gestatten die Beschaftigung Erwerbsloser aller Berufe 
im Gegensatz zu den Arbeiten anderer Industrien, die 
hauptsachlich angelernte Leute brauchen und dereń geld- 
licher Bedarf viele f r i i h e r  a n g e f a l l e n e  Lóhne in

Form der Abschreibungen und Verzinsung von Betriebs- 
anlagen zu decken hat. Verwendung deutschen Materials, 
leichte regionale Verteilung und die Móglichkeit der Ein- 
schrankung maschineller Hilfsmittel sind weitere Vorziige 
des Bauens in arbeitstechnischer Hinsicht. Zudem kann 
gerade die óffentliche Hand, dereń Hilfe zur Uber- 
briickung der Notzeit nicht zu entbehren ist, auf dem Ge
biete der Bauwirtschaft geniigend niitzliche Aufgaben 
stellen, die vielfach wieder befruchtend und belebend 
auf die gesamte deutsche Wirtschaft wirken.

Nun wird zwar das Bauen von alters her ais saison- 
gebunden angesehen. Fiir gewisse Arbeiten, wie Schwarz- 
strafienbauten, Oberbauarbeiten der Reichsbahn und 
manches andere tr ifft das auch zu. Der technische Fort- 
schritt hat aber viele der friiheren Winterhemmungen 
ohne weiteres beseitigt oder Mittel zu ihrer Uberwindung 
geliefert, teils durch neue Bau- und Arbeitsweisen, teils 
durch Schutzmafinahmen, dereń zusatzliche Kosten der 
Zweck durchaus rechtfertigt. Es wird nun bei der N ot
wendigkeit, die verfiigbaren Mittel móglichst produktiv und 
wirkungsvoll zu verwerten, in erster Linie Sache der Tech
niker sein, die f iir  den W inter bestgeeigneten Arbeiten 
auszusuchen und s ie  d a n n  a u c h  i n g e n i i g e n d e r  
Z a h l  s c h l e u n i g s t  i n G a n g  z u  b r i n g e n .  Die
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Aufgabe darf nicht unterschatzt werden; sie leidet keinen 
Aufschub, wenn ein Riickschlag vermieden werden soli. 
Bezuglich des U m f a n g e s  d e r  e r f o r d e r l i c h e n  
W i n t e r a r b e i t e n  ist zunachst zu bedenken, daft im 
Gegensatz zu den mehrschichtigen Betrieben des Som- 
mers der W inter fast nur einschichtigen Tagbetrieb zu- 
laftt. Die langen, dunklen und oft sehr kalten Nachte 
machen Nachtarbeit schon aus technischen Grunden meist 
unmóglich; sie erhóhen die Unfallgefahr und bringen viel 
grófteren Ausfall an Schichten ais am Tage, so daft 
Nachtschichten auch fur den Arbeiter nichts bringen. Man 
sollte deshalb im Winter bei offenen Baustellen nur mit 
einfachen Schichten rechnen. Dann braucht man aber, 
um im Winter die gleiche Arbeiterzahl in der Bauwirt
schaft wie im Sommer unterzubringen, etwa die doppelte 
Zahl von Baubetrieben gleicher Art.
Die jetzt noch im Gang befindlichen Arbeiten aus 
friiheren Arbeitsbeschaffungsprogrammen sind zumeist 
ganz kurzfristiger Art und gehen noch vor dem Winter zu 
Ende. Nur wenige laufen durch, wurden doch in fruheren 
Jahren langfristige Bauten bewuftt ausgeschaltet. Das be
deutet, daft nahezu alle Winterarbeiten noch zu ver- 
geben sind. W ill man nun aber in den wenigen noch 
verfiigbaren Monaten vor dem W inter sie alle noch vor- 
bereiten, vergeben und in Gang bringen, so wird das nur 
mit ganz aufterordentlichen Anstrengungen und mit ab- 
gekiirzten Verfahren zu schaffen sein.
Was die E i g n u n g  d e r  B a u a r b e i t e n  f i i r  d e n  
W i n t e r  betrifft, so gelten ais wintergiinstig:
1. A r b e i t e n ,  d i e  i i b l i c h e r w e i s e  i m W i n t e r  
d u r c h g e f i i h r t  w e r d e n ,  beispielsweise Arbeiten 
an oder in Gebirgsfliissen, da diese dann ihren nied- 
rigsten Wasserstand haben, Abholzungen und Rodungen, 
Meliorationen in sumpfigen Gebieten, die der Frost be- 
fahrbar macht, Holz- und Materialtransporte, f iir  die der 
Schlitten Vorteile bringt usf.
2. A r b e i t e n ,  d i e  u n a b h a n g i g  v o n  d e r  
W i t t e r u n g  sind und im W inter wie im Sommer auch 
Mehrschichten zulassen. Es sind vornehmlich
a) A r b e i t e n  u n t e r  T a g ,  w i e  S t o l l e n -  u n d  
T u n n e l b a u t e n , S c h a c h t a n l a g e n , P r e f t l u f t -  
g r i i n d u n g e n  usf. Hierher gehóren auch Kanał-, 
Wasser- und andere Versorgungsleitungen, soweit sie 
unter verkehrsreichen Straften oder in grófterer Tiefe die 
Stollenausfiihrung rechtfertigen, ebenso Untergrund- 
bahnen, auch Unterstande und Verbindungsstollen wich- 
tiger Gebaude im Dienste des bei uns noch so sehr riick- 
standigen Luftschutzes.
b) A r b e i t e n  i n n e r h a l b  v o n  G e b a u d e n ,  Um- 
und Ausbauten von Wohnungen, Instandsetzung schad- 
hafter oder baufalliger Gebaude. Viele historisch wert- 
volle Gebaude bedurfen dringend der Sicherung vor 
Verfall. Wichtige óffentliche und private (industrielle) 
Gebaude und Anlagen sollten baulichen Luftschutz, Siche
rung der Dacher gegen Brandbomben, Schutzwande 
gegen Splitter und dergleichen erhalten.
c) A r b e i t e n  u n d  L i e f e r u n g e n ,  d i e  i n W e r k -  
s t a t t e n , F a b r i k e n o d e r g e s c h i i t z t e n s t a t i o -  
n a r e n  B e t r i e b e n  f i i r  B a u t e n  v o r b e r e i t e t  
u n d  h e r g e s t e l l t w e r d e n ,  wie Eisenkonstruktionen, 
Schlósser-, Zimmer- und sonstige handwerkliche Arbeiten, 
Lieferung eiserner Trager, Róhren und dergleichen, 
Zementrohre, Platten und andere Zementwaren, Kunst- 
und Naturwerksteine, Spundwande, Pfahle, Schnittholz, 
Zement und andere Bindemittel, Schotter, Splitt und der
gleichen. Alle diese Lieferungen sind im W inter ebenso 
durchzufiihren wie im Sommer. Da sie bei Kunstbauten 
durchschnittlich ein Drittel des Wertes, oft noch mehr aus- 
machen und etwa ebensoviel Arbeitsstunden yerbrauchen

wie auf der Baustelle selbst anfallen, machen sie die 
Kunstbauten ganz besonders geeignet fiir  Winterarbeit, 
zumal auch durch die Materiallieferungen die Arbeit iiber 
weitere Gebiete verteilt und insbesondere an den stan- 
digen Wohnsitz der Arbeiter herangebracht wird. Kunst
bauten erfordern also verhaltnismaftig weniger Baracken- 
unterkunft und weniger verlorene Wege ais beispiels
weise Erdarbeiten mit ihrem oft weiten Anmarsch der 
Arbeiter. Selbst wenn Witterungseinfliisse Erdarbeiten 
ganz zum Erliegen bringen, kónnen Kunstbauten, wie 
Schleusen, Kaimauern, Molen, Briickenbauten usf., mit ein
fachen Schutzvorrichtungen weiterbetrieben werden. Auf 
alle Falle lauft bei Kunstbauten die Materialherstellung 
und Lieferung noch weiter, sind noch Vorbereitungs- 
arbeiten in Werkstatten und gedeckten Raumen auf dem 
Bau móglich fiir Schalung und Riistung, fiir  Armierung und 
dergleichen. Kunstbauten sind deshalb im Winter un
bedingt arbeitsintensiver ais reine Erdarbeiten.
Mit den hier behandelten wintergiinstigen Arbeiten und 
Lieferungen ist das nótige Arbeitsvolumen aber allein 
nicht zu schaffen. Den Hauptteil der baulichen Betatigung 
miissen auch im W inter die offenen, den Witterungs- 
stórungen ausgesetzten Bauten stellen. Bei ihnen ist in 
der Zeit von Dezember bis Februar mit einschichtigem 
Betrieb und gewissen Schutzvorkehrungen je nach der 
wechselnden Starkę des Winters zu rechnen. In letzterer 
Hinsicht besteht erfahrungsgemaft ein starker Unterschied 
in den verschiedenen Landesteilen. Es gibt Gegenden, 
in denen das Bauen allein des regelmaftigen starken 
Schneefalles und schweren Frostes wegen auf Monate 
einfach unmóglich ist. In anderen Gegenden, die im 
Wirkungsbereich des Golfstromes liegen, im Westen und 
Nordwesten Deutschlands, sind die Winterstórungen ver- 
haltnismaftig nur geringer Art. Diese Tatsache sollte da
zu fiihren, daft gerade diese klimatisch giinstigen Ge
genden mit Winterarbeiten bevorzugt werden.
Die wichtigste Folgerung aus obigen Dberlegungen muft 
aber die unverziigliche Bereitstellung und Vergebung 
geniigender neuer Arbeiten sein. Dabei handelt es sich, 
nachdem die materiellen und finanziellen Grundlagen 
der Arbeitsbeschaffung bereits sichergestellt sind, eigent- 
lich nur noch um organisatorische Fragen. Hier nun er
scheint es falsch, wenn Arbeiten, die aus friiheren Pro- 
grammen noch in Gang sind, mit allen Mitteln und unter 
iibermaftigem Einsatz von Nachtschichten und zusatzlichen 
Einrichtungen so vorwartsgetrieben werden, daft sie 
noch im November unbedingt fertig sind, nur weil 
der seinerzeit gegebene Wechselkredit diesen Endtermin 
vorsieht. Man sollte im Gegenteil solchen Arbeiten ihren 
betriebstechnisch verniinftigsten und volkswirtschaftlich er- 
giebigsten Lauf lassen und es begriiften, wenn sie mit 
ihren Endarbeiten in die Wintermonate noch hinein- 
reichen. Friihzeitige Vergebung neuer Arbeiten muft den 
Ausgleich fiir fortfallende Doppelschichten bringen.
Eine besondere Rolle fiir die W interarbeit spielen auch 
d ie  g r o f t e n  l a n g f r i s t i g e n  B a u a r b e i t e n .  
Werden sie, was immer zweckmaftig ist, im Herbst ver- 
geben, so lassen sich in den Wintermonaten die Einrich- 
tungsarbeiten erledigen. Dafiir ist gefrorener Boden oft 
recht erwiinscht, insofern er in wegelosem Gelande die 
Anfuhr und das Aufbauen der Maschinen, Gerate, Bau- 
hólzer u. dgl., wie auch oft die Materiallieferung er- 
leichtert. M it aufgehendem Fruhjahr ist dann die Bau
stelle geriistet und bereit, eine Hóchstzahl von Arbeitern 
fiir mehrschichtigen Betrieb aufzunehmen. Sind solche 
Groftbauten schon im Gange, so lassen sich in der Regel 
die Bauprogramme so gestalten, daft f iir  den Winter 
móglichst die unempfindlichsten Arbeiten vorgesehen 
werden, daft also der Betrieb nicht unterbrochen zu 
werden braucht. Fur solche W interarbeiten eignen sich
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beispielsweise Felsarbeiten, Steingewinnung, Material- 
aufbereitung, Geriistbauten, Rammungen, auch Bagge- 
rungen, da gefrorener Boden, der von Hand nicht mehr 
zu lósen ist, mit Baggern bei tieferen Schnitten immer 
noch leicht bewaltigt wird. Der W inter gibt aufierdem 
auch Gelegenheit zur Dberholung von Geraten, Betriebs- 
umstellungen usf., so dafi man auf Grofibauten bei um- 
sichtiger Disposition immer auch im W inter eine verhaltnis- 
mafiig grofie Zahl von Arbeitern unterbringen kann.

Die vom Fuhrer gestellte Aufgabe wird sich also, was 
die Bauwirtschaft betrifft, trotz beachtlicher technischer 
Hemmungen durchaus erfullen lassen, wenn sie recht- 
zeitig, tatkraftig und umfassend unter Wurdigung der 
hier behandelten Gesichtspunkte angefafit wird.

Es mag hier noch erwahnt werden, dafi schon ófter ver- 
sucht worden ist, die Mehrkosten der W interarbeit 
generell zu erfassen. Die winterlichen Stórungen sind da

fur aber, wie schon erwahnt, viel zu verschieden. Aus 
diesem Grunde ist es bei den meisten Arbeiten sehr 
schwer, das Winterrisiko bei der Preisbildung auch nur 
einigermafien zutreffend zu bewerten. Ganz unmóglich 
ist dies, wenn, wie in diesem Winter, nicht nur auf die 
Erzielung gewisser Leistungen, sondern vor allem auch 
auf die móglichst fortlaufende Beschaftigung der Beleg
schaft W ert gelegt werden mufi. Dieses Risiko sollte des
halb aus dem Angebot der Unternehmer herausgenommen 
und die entstehenden Mehrkosten sollten nach dem ein- 
tretenden Bedarf besonders vereinbart werden. Sehr 
einfach lafit sich der zusatzliche Aufwand nachtraglich 
dann ermitteln, wenn die kommenden Arbeiten, die lang- 
wierige und kostspielige Ausschreibungen ohnedies kaum 
zulassen, in der schon bewahrten Weise der Kalkulations- 
durchsprache vergeben werden, weil dann die Aus
wirkung der winterlichen Stórung sich eindeutig aus den 
Kalkulationsansatzen ergibt.

DER BEGRIFF DER REINEN KUNST 
IM PREUSSISCHEN GEWERBESTEUERRECHT

Von Obermagistratsrat H. Rohde, Berlin-Zehlendorf

Nach der preufiischen Gewerbesteuerverordnung vom 
23. November 1923 war, ebenso wie nach dem preu
fiischen Gesetz von 1891, „d ie Ausubung eines amtlichen 
Berufes, einer kunstlerischen, wissenschaftlichen, schrift- 
stellerischen, unterrichtenden oder erziehenden Tatigkeit, 
insbesondere auch des Berufes ais Arzt, ais Rechts- 
anwalt . . . "  von der Gewerbesteuer befreit. Durch das 
Gesetz vom 17. April 1930, GS. S. 93, wurde diese Be- 
freiungsvorschrift, wie bekannt, stark eingeschrankt. Frei 
von der Steuer ist fortab nur noch „d ie  Ausubung eines 
der reinen Kunst oder der reinen Wissenschaft gewid- 
meten freien Berufs".

Was hierunter zu verstehen sei, war bisher bestritten. 
Durch zwei veróffentlichte Entscheidungen des preufiischen 
Oberverwaltungsgerichts (OVG.) vbm 23.Marz 1932, Entsch. 
OVG. Band 89 S. 33, und vom 18. Oktober 1932, Reichs- 
u. preufi. VerwBI. 33 S. 372, w ird der B e g r i f f  d e r  
„ r e i n e n  K u n s t "  n u n m e h r  k l a r g e s t e l l t :  Nach 
dem Tatbestand des erstgenannten Urteils war der Archi
tekt Dipl.-lng. M. zu B. zur Gewerbesteuer veranlagt. Er 
hatte geltend gemacht, dafi er ais r e i n e r B a u - 
k u n s t l e r  tatig sei. In dem zweiten Falle war ein Pro
fessor fur kunstlerischen Stadtebau, der einen Lehrstuhl 
an einer Technischen Hochschule innehatte und k u n s t l e 
r i s c h e  B e b a u u n g s p l a n e  entwarf, zur Gewerbe
steuer herangezogen. In beiden Fallen nimmt das OVG. 
G e w e r b e s t e u e r p f l i c h t  an. Es stellt in der erst- 
genannten Entscheidung folgende Grundsatze auf: „Reine 
Kunst steht im Gegensatz zur angewandten Kunst." Sie 
umfafit nur die Schaffung von Kunstwerken um ihrer selbst 
willen, wahrend die angewandte Kunst Gebrauchsgegen- 
stande kunstlerisch zu gestalten sucht. Unter die Aus
ubung der reinen Kunst fa llt nicht die Tatigkeit eines Archi
tekten, der durch Anfertigung kiinstlerischer Entwurfe, 
gleichviel ob er dereń Ausfuhrung uberwacht oder nicht, 
zur Herstellung von B a u t e n ,  d i e  G e b r a u c h s -  
z w e c k e n  d i e n e n ,  mitwirkt. In dem zweiten Urteil 
fiih rt das OVG. aus, dafi die b a u k u n s t l e r i s c h e  
T a t i g k e i t  „ i m a l l g e m e i n e n  n i c h t  a i s  A u s 
u b u n g  e i n e s  d e r  r e i n e n  K u n s t  gewidmeten 
Berufs" anzusehen ist. Die Stadteplanung (Anfertigung 
von Bebauungsplanen) fa llt, ebenso wie die baukunstle
rische Tatigkeit des reinen Architekten, nicht unter den 
Begriff der reinen Kunst oder der reinen Wissenschaft. 
Nach dem f r i i h e r e n  R e c h t  wurde, wie die erste

Entscheidung ausfuhrt, auch die baukunstlerische Tatig
keit ais kunstlerische Tatigkeit angesehen, da die Bau- 
kunst ein Zweig der bildenden Kunst ist. Die Tatigkeit 
eines Architekten, der mit den Anfertigungen von Ent
wurfen und Kostenanschlagen fur Bauten beschaftigt war, 
wurde n a c h  a l t e m  R e c h t  in der Regel dann von der 
GewSt. freigelassen, „wenn die Tatigkeit von einem 
w is  s e n s c h a f 11 i c h v o r g e b i I d e t e n B a u -  
m e i s t e r oder Architekten ausgeubt wurde zum Zwecke 
oder bei Gelegenheit der Herstellung eines Bauwerks, 
das ais eine kunstlerische Schópfung, ais ein Werk der 
Baukunst, d. h. einer wirklichen Kunst im hóheren Sinne" 
zu gelten hatte. Auch der nicht akademisch vorgebildete 
Baukiinstler konnte von der GewSt. befreit bleiben. Es 
bedurfte aber dann eines Nachweises, dafi seine Tatig
keit eine kunstlerische sei (Reichs- u. preufi. VerwBI. 49 
S. 659). Auch die Entwurfe von Warenhausern, Fabrik- 
gebauden, Mietshausern konnten hierbei trotz ihrer Ge- 
brauchsbestimmung ais Werke der Baukunst angesehen 
werden (Reichs- u. preufi. VerwBI. Band 52 S. 234).

In dieser R e c h t s l a g e  ist durch das obenerwahnte 
Gesetz vom 17. April 1930 e i n e  A n d e r u n g  e i n g e -  
t r e t e n. Nach § 3 Nr. 2 Abs. 2 der GewStVdg. in ihrem 
jetzigen W ortlaut gilt ais „der reinen Kunst oder der 
reinen Wissenschaft gewidmet" ein kiinstlerischer oder 
wissenschaftlicher Beruf nur dann, „wenn er sich auf 
schópferische oder forschende Tatigkeit, Lehr-, Vortrags- 
und Prufungstatigkeit sowie auf schriftstellerische Tatig
keit beschrankt." Hier kommt allein die schópferische 
Tatigkeit auf dem Gebiete der Kunst in Betracht. Von 
dieser kann aber nach der ersten Entscheidung des OVG. 
dann nicht mehr gesprochen werden, wenn das Kunst- 
werk nicht wesentlich nur um seiner selbst willen ge
schaffen wird, sondern G e b r a u c h s z w e c k e n  d i e 
n e n  soli. In diesem Fali tritt zu der schópferisch kiinst- 
lerischen Tatigkeit noch eine andere Tatigkeit hinzu, die 
auf technische und wirtschaftliche Ziele gerichtet ist. D e r  
A r c h i t e k t ,  d e r  N u t z b a u t e n ,  w e n n  a u c h  
v o n  k ii n s 11 e r i s c h e m W e r t ,  e n t w i r f t ,  i i b t  
k e i n e  r e i n e  k u n s t l e r i s c h e  T a t i g k e i t  m e h r  
a u s !
Ais Gegenstiick hierzu mufi man an Werke der M a ł e -  
r e i  o d e r  d e r  B i l d h a u e r k u n s t  denken. Diese 
werden in der Tat im Regelfall um ihrer selbst willen, 
ohne Nutzlichkeitszweck, geschaffen.
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Diese Auffassung steht, wie das OVG. weiterhin aus- 
fiihrt, in Ubereinstimmung mit der Rechtsauffassung, 
welche der Reichsfinanzhof (RFH. Band 11 S. 110) bei der 
Frage, was Betriebsvermógen eines Architekten im Sinne 
des Reichbewertungsgesetzes ist, eingenommen hat.
Die z w e i t e  oben angefiihrte Entscheidung des OVG. 
legt den Begriff der reinen Kunst in der gleichen Weise 
aus: Die A n f e r t i g u n g  e i n e s  B e b a u u n g s -
p I a n e s fa llt deshalb nicht unter „reine Kunst", weil bei 
seinem Entwurf n i c h t  a l l e i n  a s t h e t i s c h e  F r a 
g e n ,  sondern a u c h  w i r t s c h a f t l i c h e ,  t e c h 
n i s c h e  u n d  s o z i a l e  G e s i c h t s p u n k t e  zu be- 
riicksichtigen sind.
Das Ergebnis stellt sich hiernach praktisch wie fo lgt: Der 
Maler, welcher Bilder malt und spater verkauft, sowie 
der Bildhauer, der Plastiken und Statuen usw. anfertigt 
und spater verkauft, zahlt fiir den Erlós keine Gewerbe-

steuer, wohl aber der Baukunstler, der Entwurfe fiir  eine 
Fabrik, ein Warenhaus usw. fertigt und veraufiert, und 
zwar auch dann, wenn der Entwurf hervorragenden 
kunstlerischen W ert besitzt. Leider aufiert sich das OVG. 
nicht iiber die Frage, ob uberhaupt ein Fali denkbar ist, 
in welchem der Baukunstler dem Maler oder Bildhauer 
gleichgestellt ist. Mufi z. B. der Baukunstler, der einen 
Entwurf fur einen Dom, oder fur ein grófieres Denkmal 
(Tannenbergdenkmal) fertigt und veraufiert, auch hierfiir 
Gewerbesteuer zahlen? Bei dem Denkmal ist u. E. kein 
„Gebrauchszweck" vorhanden. Bei einer Kirche ist zwar 
ein Gebrauchszweck vorhanden, dieser ist aber nicht ver- 
gleichbar mit dem Gebrauchszweck eines Warenhauses 
oder Fabrikgebaudes. Er dient nicht materiellen Zwecken. 
In diesen Fallen wird man sonach mit der Móglichkeit 
rechnen kónnen, dafi das OVG. eine Befreiung von der 
Gewerbesteuer eintreten lafit.

DIE VERWENDUNG VON BITUMEN IN SONDERFALLEN
Architekt Helmut Hille TWB, Zittau / 4 Abbildungen

A llgem eines
Bei der heutigen wirtschaftlichen Lage mussen wir dauernd 
bedacht sein, das Bauen zu verbilligen, das darf aber 
nicht auf Kosten der Verkurzung der Lebensdauer des 
Bauwerkes geschehen. Die Erfullung beider Aufgaben 
ist eine besondere technisch-wirtschaftliche Angelegen- 
heit des Bauens geworden. Die Durchbildung und tech
nische Vervollkommnung der Stoffe, die zur Dammung, 
Sperrung und Baufuhrung dienen, hat bei der Erfullung 
dieser Aufgaben besondere Bedeutung gewonnen*). 
Einige Sonderfalle, bei denen diese Fragen eine Rolle 
spielen, seien nachstehend beschrieben und zeichnerisch 
dargestellt. Sie verlangen individuelle Behandlung in 
bezug auf Holz- und Mauerkonservierung, Verfahren 
zur Verhiitung von Ausbluhungen und Feuchtigkeitsuber- 
tragung, d. h. die Anwendung von Mauerdichtungsmitteln, 
Anstrichen, Anwendung von Bitumen-Bindeschichten usw. 
Die Zahl der hierfur, oft reklamehaft angebotenen Mittel 
ist so grofi, dafi es auch fiir den Fachmann schwer ist, 
Gutes von Schlechtem zu scheiden, das Richtige fiir den 
Sonderfall herauszufinden. Grundsatzlich sind hierzu die 
bituminósen Mittel und Stoffe zur Sperrung, Dammung 
und Bauuntersuchung die besonders geeigneten.

1. Lichtoffnungen im  b e g e h b a re n  Flachdach
Hier verlangt namentlich der Dbergang von der durch- 
sichtigen zur undurchsichtigen Dachhaut besondere Be- 
achtung. Abb. 1 stellt die Ausbildung einer Lichtóffnung 
in G l a s b e t o n  dar, d. h. aus Glasprismen, die das 
Licht in das Innere des Raumes einfuhren in einem Rahmen 
aus Eisenbeton, der die nótige Tragfahigkeit herstellt. 
Solche gut durchgebildeten Konstruktionen (System der 
Deutschen Luxfer Prifimenges.) zeigen bei hoher W ir
kung der Lichtstreuung hóchste Widerstandsfahigkeit 
gegen Rifibildung, Druck, Witterungseinfliisse, Tempera- 
turschwankungen. Bei Ausschaltung von Schwitzwasser- 
bildung und Korrosionsgefahr bieten sie gleichzeitig den 
Vorteil der Feuerbestandigkeit.
Wichtig ist dabei die Dichtung der Betonfugen. Die 
Glaser sind zu diesem Zwecke mit einem besonderen 
Randfalz versehen, von dem die etwa 5 mm starkę Isolier- 
schicht von Naturbitumen konisch eingefafit w ird und die 
so mit der gesamten Oberflachenkonstruktion einen ein
heitlichen Verband bildet. So wird die gefahrliche senk-

*) V e rg l. den friihe ren  Aufsatz in der DBZ 1933, H eft 36 S. 699 
Bitumen ais Sperr- und Dam m stoff bei K iih lan lagen

rechte Fugę zwischen Glas und Beton absolut dicht ge
macht. Die Fugę zwischen dem Hartasphaltplattenbelag 
der Dachflache und dem Betonrahmen der Glasflache 
wird ebenfalls mit Bitumen gesichert. Die Fugen des 
Plattenbelages werden hier wie uber die ganze Dachhaut 
mit der Lótlampe gut verschmolzen, so dafi eine vóllig 
zusammenhangende Abschliefiung der Unterkonstruktion 
entsteht. Die Platten werden auf eine Asphaltbitumen- 
papplage (teerfrei) verlegt, unter der eine 1 cm starkę 
Bitumenschicht durchgefuhrt wurde, die den Aufbeton 
und das Warmeschutzkleid sichert und ais senkrechte Fugę 
am Betonrahmen tief unter diesen bis an das Auflager 
herangeht.

2. D achrinnen
am Haus erfullen die technische Aufgabe, die vom Dach 
abfliefienden Niederschlags- und Tauwassermengen nach 
den Abfallrohren abzuleiten, die Strafienpassanten vor 
den Abtropfungen der Dacher zu schiitzen und um Durch- 
seuchung des Putzes und die Gefahr der Abwitterung zu 
verhindern. Neben chemischen Zerstórungen durch Rufi, 
mineralische und chemische Bindungen im Niederschlag- 
wasser ist die Rinne auch schnell wirkenden mechani- 
schen Zerstórungen ihrer Form ausgesetzt, die sie fiir 
ihren Zweck unbrauchbar machen. Besonders am Haus 
im Gebirge bilden sich im W inter solche Zerstórungen, 
die durch starkę Eisbildungen in und um die Rinne herum 
hervorgerufen werden.
In Abb. 2 ist eine Hangerinne an einem Ziegeldach dar
gestellt, die gegen solche Gefahren Sicherheit leistet. 
Neben dem besonders kraftigen Rinnhaken wird noch 
eine Spreize angeordnet. Diese wird mit dem Rinnhaken 
auf dem Saumbrett verschraubt. Der Rinnhaken ist so 
zu biegen, dafi er iiber den Rinnenwulst reicht, in einen 
Zapfen endet, der in einem Schlitz in der Spreize ein- 
greift. So wird das Aufbiegen des Rinnhakens verhindert, 
wenn Eisbildung die Rinne herabzieht. Das Trauf- 
brett erhalt an der Rinnenkante einen breiten Falz, der 
die Tiefe der Starkę von Rinnhaken und Spreize zu- 
sammenhalt. In diesem Falz wird das Traufblech (Vor- 
deckstreifen) angeordnet. An der aufieren Traufkante 
kantet sich das Blech in dreieckiger Form auf bis an die 
Unterseite der unteren Ziegelschicht, dann greift es mit 
Wulst und Falz in die Rinne und verbindet sich fest mit 
ihr und halt sie in ihrer Lage. Der hintere Falz nach 
der Aufkantung des Vordeckstreifens wird vor dem Ein- 
decken der Ziegel mit reinem Naturbitumen ausgegossen,
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um so die Eisbildungen hinter der Ziegelschicht zu ver- 
hindern, die die Ziegeldeckung lockern werden. Die 
Bitumenschicht im Falz verhindert das Vordringen der 
Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion und schutzt so vor 
Zerstórungen der Unterkonstruktion. Die Schicht ver- 
bindet sich mit der Unterschicht der Ziegel, ohne dereń 
Bewegungen der Dehnungen zu verhindern und so Ab- 
risse hervorzurufen.

3. S tah lfen ster
Durch Schaffung geeigneter Profile ist die Metallfenster- 
konstruktion besonders fur gewerbliche Zwecke zu hoher 
Bedeutung gelangt. Es ist bei entsprechender Ausbildung 
auch die Móglichkeit der Herstellung l u f t d i c h t e r  
F e n s t e r k o n s t r u k t i o n e n  geschaffen, wie sie z. B. 
fur Lagerhauser in Frage kommen, in denen unter Ein- 
haltung einer bestimmten Raumtemperatur ein Luftwechsel 
zwischen Innen und Aufien verhindert werden soli, um 
z. B. zu lagernde staubfeine Farbmehle in absoluter 
Trockenheit zu erhalten. Das kann durch geeignete Ver- 
bindung von Stahlprofilkonstruktionen, Drahtspiegelglas 
und Bitumenschutzstoffen vollkommen erzielt werden. 
Abb. 3 zeigt die Durchbildung eines derartigen Fensters. 
Die Flugel sind nach Aufien schlagend angeordnet. Der 
Blendrahmen von Spezialprofil sitzt mit dem Putz bundig, 
der kurze Flansch greift in den Putz ein, er w ird mittels 
Steindubel am Beton der Umfassung befestigt und ver- 
gossen. Der im Rahmenprofil entstehende Hohlrahmen 
wird mit Naturbitumen ausgegossen, und die Fugen wer
den vor dem Verpufzen mit reinem Zementmórtel ver- 
fugt, damit ein Herauslaufen des Vergusses vermieden 
wird. An der Verglasung soli ein tiefer Kittfalz ge
schaffen werden, damit die Scheibe gut gefafit wird 
und hier durch Rissebildungen in der Verkittung kein 
Schaden entstehen kann. Sohlbank und Wetterschenkel 
werden am Blendrahmen und Flugel-T-Eisenrahmen ver- 
schraubt. Durch allseitige Einordnung eines ungleich- 
schenklichen U-Profiles in der inneren Fensterseite wird 
eine Moosgummidichtung angeordnet, in die sich beim 
Schliefien des Fensters der Steg des Rahmenprofiles ein- 
druckt und so einen dichten Verschlufi herbeifuhrt. Am 
Sturz wird ein Spezialprofil zur Schlagregenabweisung 
angeordnet. Durch die Anbringung eines Tauwasser- 
schenkels, der uber das Moosgummidichtungslager reicht, 
wird das Eindringen etwa entstehenden Schwitzwassers 
in die Dichtung verhindert. Bitumen hat hier die Auf

gabe, das Entstehen von Rissen und das Loslósen der 
Blendrahmenkonstruktion von der Umfassung zu ver- 
hindern. Die Moosgummidichtung ist auswechselbar.

4 . D eckenbau  in L ag errau m en  m it konstant zu 
h a lte n d e n  T e m p e ra tu re n
In Lagerraumen, in denen die Temperaturen konstant ge- 
halten werden sollen, ohne dafi dabei auf maschinelle 
Hilfskrafte im wesentlichen zuriickgegriffen wird, werden 
an die Ausbildung der Decken und Wandę hohe Anforde- 
rungen gestellt.
In der Abb. 4 wird die D e c k e  eines derartigen Lager- 
raumes gezeigt, dereń Hauptkonstruktionselemente Eisen
beton und Heraklith sind. Der Fufiboden ist mit einer 
durchgehenden, uber die Abschragung des Sockels 
reichenden Bitumenschicht von 1 cm Starkę ais Zwischen- 
schicht auf dem Unterbeton mit wasserdichtendem Zusatz 
liegend gesichert. Hierauf wird die Warmekleidkonstruk- 
tion verlegt und dann die Ausgleichbetonschicht und der 
Plattenbelag. Der Ausgleichbeton und der Mórtel des 
Plattenbelages erhalten ebenfalls einen Zusatz wasser- 
abweisender Mittel. Innen- und Aufienputz werden 
ebenfalls mit solchem Zusatz versehen, der Innenputz 
erhalt aufierdem einen wasserdichtenden Anstrich. Die 
Bohlen, an denen die Heraklithplatten befestigt sind, 
werden mit einer Bitumenschicht an der Eisenkonstruktion 
festgemacht. Diese Bitumenzwischenschicht wird allseitig 
herumgefuhrt. Am Sockel gewahrt eine Zinkleiste den 
sicheren Schutz zum Putzubergang, die sich vor der 
Leichtplatte und hinter dieser Aufkante und so einen Falz 
bildet, in den sich die Leichtplatten mit einem Bitumen- 
ausgufi dicht verbinden. Eine Rissebildung ist hier dann 
nicht móglich, die Feuchtigkeit kann nicht in die ruhende 
Luftzwischenschicht eindringen und dereń Warmehaltung 
damit in Frage stellen. Bitumen hilft hier, um die Wir- 
kungsweise der Anlage in bedeutendem Mafie erhóhen, 
so dafi die Ubertemperatur mit geringen maschinellen 
Hilfsmitteln dauernd konstant gehalten werden kann. 
S c h l u f i b e m e r k u n g .  Es liefien sich fur die Anwen
dung von Bitumen zur Sicherung von Bauwerken noch 
mehrere Beispiele anfuhren, die dessen Eignung im 
Sinne von zweckmafiig und billig bauen erkennen lassen. 
Dabei ist natijrlich der wirtschaftliche Erfolg in der Er- 
hóhung der Luftung eines Bauwerks bei Verringerung 
der laufenden Ausgaben und Verzinsungen zu beruck- 
sichtigen.

FUR GESUNDHEIT U. ARBEIT
DIE BEDEUTUNG VON 

LICHT U. BELEUCHTUNG
Dr. med. Max Grunewald, Dortmund 

A llgem eines
Die Empfindungen der Helligkeit, der Dunkelheit und 
der Farbę, die in ihren zahllosen Abstufungen bezug- 
lich Starkę und Art sowie zeitlicher und raumlicher Ver- 
teilung durch das Auge vermittelt werden, nennt man 
Gesichtsempfindungen; hierbei geschieht die Erregung 
durch Licht, d. h. das Licht ist der Reiz, auf den das Auge 
angepafit ist, und das mit einem Mindestmafi von Arbeit 
die Erregung hervorrufen kann. In der Netzhaut findet 
die Umwandlung der Energie des Lichtes in Nerven- 
erregung statt und wird durch photochemische Prozesse 
vermittelt. Der Angriffspunkt des Lichtreizes erfolgt in 
der Schicht der Zapfen und Stabchen.
Die Helligkeit, in der ein Licht von gegebener objek- 
tiver Starkę gesehen wird, hangt von der Grófie der be- 
leuchteten Flachę ab, von der Dauer der Einwirkung, von

der Lage der getroffenen Netzhautstelle und von dereń 
augenblicklicher Erregbarkeit. Ein gegebenes Licht wirkt 
auf eine ausgeruhte Netzhautstelle starker ais auf eine 
schon vorher gereizte. Nicht alle im Tageslicht und in 
kunstlichen Lichtquellen enthaltenen Strahlen wirken auf 
das Auge; etwa zwischen den Wellenlangen 800 und 
400 Mikromillimeter ist der wirksame Bereich ein- 
geschlossen. Die Strahlen jenseits von 800 Mikromilli
meter Wellenlange beeinflussen die Warmenerven der 
Haut, und die Strahlen von jenseits von 400 Mikromilli
meter Wellenlange wirken auf die photographische 
Platte und erregen in den durchsichtigen Teilen des 
Auges und in der Netzhaut Fluoreszenz, ferner bei ge- 
nugender Starkę und Wirkungsdauer, entzundliche Er- 
scheinungen (Schneeblindheit).

W ird von einem Kórper Energie in einer solchen Form
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ausgestrahlt, daG sie im Auge wirksam und im BewuGt- 
sein ais Licht empfunden wird, so heiGt dieser Vorgang 
Leuchten oder Leuchtung; von Beleuchtung spricht man, 
wenn Lichtstrom auf eine Flachę trifft. Fiir die H e 11 i g - 
k e i t  e i n e s  P l a t z e s  ist eine Beleuchtung erforderlich, 
die 10 Meterkerzen entspricht, gemessen fur rote 
Strahlen, und zwar versteht man unter einer Meterkerze 
diejenige Helligkeit, die durch eine Normalkerze (Pa- 
raffin- oder Stearinkerze von 22 mm Durchmesser und 
50 mm Flammenhóhe oder eine Amylazetatflamme von 
22 mm Hóhe) auf eine 1 m entfernte Flachę hervor- 
gerufen wird. 10 Meterkerzen Helligkeit in Rot ent- 
sprechen etwa 25 Meterkerzen im Tageslicht.

Kunstliche und n a tiirlich e  Beleuchtung
An eine n o r m a l e  k u n s t l i c h e  B e l e u c h t u n g  
sind f o l g e n d e  h y g i e n i s c h e n  F o r d e r u n g e n  
zu stellen: Móglichst gleichmaGige Helligkeit ohne zu 
starkę Schwankungen, Vermeidung von Schadlichkeiten 
fiir das Auge, Vermeiden zu starken Glanzes und zu 
starker W armeabgabe, Ausschaltung der Explosions- 
gefahr und Vermeidung groGer Kosten. Vom gesundheit- 
lichen Standpunkt aus ist die e l e k t r i s c h e  Beleuchtung 
am meisten zu empfehlen, denn s ie  v e r s c h l e c h t e r t  
d i e  A t m u n g s l u f t  n i c h t  durch Abgabe von Kohlen
saure und Wasser, wie es bei Beleuchtung von Kerzen, 
Petroleum und Gasgliihlicht der Fali ist, und hat eine 
viel g e r i n g e r e  W a r m e a u s s t r a h l u n g  ais die 
eben angefuhrten kiinstlichen Lichtquellen. Durch G I a s - 
f e n s t e r  dringt nicht das volle Himmelslicht in die 
Arbeits- und Wohnraume, sondern es tritt sowohl eine 
Verminderung seiner Menge und ais eine Anderung 
seiner Zusammensetzung ein dadurch, daG der chemisch 
wirksame Anteil, die ultravioletten Strahlen, teilweise 
verlorengehen, die auf den menschlichen Stoffwechsel, 
auf die Haut am starksten reizend wirken. Lichtmangel 
veranlaGt die Haut, blaG zu bleiben und tragt dazu bei, 
daG sie mangelhaft durchblutet wird. Bei der heran- 
wachsenden Jugend wird durch Lichtmangel die Aus- 
breitung der Rachitis begunstigt, einer Stórung des kind- 
lichen Stoffwechsels, bei der alle Gewebe schlaff sind und 
besonders die Knochen weich und biegsam werden.
Die beste Lichtquelle ist immer noch die Sonne; daher 
muG man sowohl beim Wohnungs- ais auch beim 
F a b r i k b a u  f u r  r e i c h l i c h  T a g e s l i c h t  u n d  
g r o G e  F e n s t e r f l a c h e n  sorgen. Oberlicht ist nur 
fur hohe Raume zu empfehlen wegen Blendung und 
Hitzebelastigung. Gunstig wirken auch Prismenfenster. 
In den Fabriken sollen die Wandę weiG gestrichen sein, 
die kunstliche Lichtquelle darf sich nicht unmittelbar in 
Augenhóhe befinden. Sehr wichtig ist die regelmaGige 
Reinigung der Lampenschirme, denn durch Staubauflage 
kónnen 20 bis 50 v. H. des Lichtes zuruckgehalten werden. 
Die Maschinen sind bei direkter Beleuchtung am besten 
griin oder schiefergrau zu streichen. Der Verteilung der 
Beleuchtungskórper muG in Arbeitsraumen besondere Be- 
achtung geschenkt werden. Z w e c k m a G i g  i s t  d i e  
i n d i r e k t e  o d e r  h a l b i n d i r e k t e  Beleuchtung, 
sonst werden Arbeitslust und Produktivitat herabgesetzt, 
die Unfallziffer erhóht und die Augen geschadigt.
Nach Untersuchungen von Carozzi bringt die bessere Be
leuchtung zunachst wirtschaftliche Vorteile: Sie fiihrte in 
zwei Automobilfabriken zu einer Zeitersparnis von 
60 v. H. In einer Schurzenfabrik litten von 45 Arbeite- 
rinnen 17 infolge schlechter Belichtung an heftigen Kopf- 
schmerzen, mit Verbesserung der Beleuchtung verminderte 
sich die Krankenzahl auf zwei, und die Arbeitsleistung 
erhóhte s ic h  um 10 v. H. Da die Bogenlampen oft un- 
g l e i c h m a G i g e s  Licht und Schatten geben, so wirkt Ersatz 
durch z a h l r e i c h e r e  Lichtquellen (Metallfadenlampen mit

gleicher Helligkeit) oft verbessernd. So ist z. B. in einer 
GieGerei durch diese Einrichtung die Produktion um 
20 v. H. angestiegen, weil die bisher bestehenden dauern- 
den Augenermudungen nicht mehr auftraten. Nach den 
Angaben P. W . Cobb ist beispielsweise in einer Fabrik 
die Produktion bei besserer Beleuchtung um 4 bis
12,5 v. H. gestiegen, wahrend die Mehrkosten nur 0,8 bis
2,4 v. H. betragen haben.
Fur die W a h l  d e r  B e l e u c h t u n g  ist die Dauer, 
Geschwindigkeit und Feinheit der Arbeit, die Entfernung 
der Arbeit vom Auge, Farbę und Glanz des Gegen- 
standes zu beriicksichtigen. Rónne, Kopenhagen, hat fest- 
gestellt, daG weiGer Stoff etwa 60 bis 70 v. H., schwarzer 
nur 2 bis 5 v. H. des auf ihn fallenden Lichtes zuriickwirft; 
um also Schatten von Gegenstanden iiber einer 
schwarzen Flachę ebensogut sichtbar zu machen wie iiber 
einer weiGen, miiGte die schwarze Flachę in diesem Ver- 
haltnis 15- bis 30mal starker beleuchtet sein ais die weiGe. 
Das gilt naturlich nur fur gewóhnliche kunstliche Beleuch
tung; bei dem viel starkeren Tageslicht sind die Schatten 
iiber weiGer und schwarzer Flachę annahernd gleich 
stark. Infolgedessen laGt die Naherin mit Recht ihre 
Arbeit auf dunklem Stoff bis zum Tage liegen.

Z w e c k m a fłig e  B eleuchtungsstdrke, L ich te in fa ll- 
w in k e l usw.
W . Ruffer hat ais giinstigste Beleuchtungsstarke eine 
solche von etwa 100 Lux festgestellt; dabei ist ein Lux, 
die Einheit der Beleuchtungsstarke, die Beleuchtung einer 
móglichst weiGen Flachę, die in 1 m Abstand normal von 
den Strahlen einer Hefnerkerze (Lichtintensitat der 
Amylazetatlampe) getroffen wird. GróGere Helligkeit
hat keine weitere Leistungssteigerung mehr erzielt; von 
600 Lux ab ist sogar ein Abfallen der Leistungssteigerung 
eingetreten. Verminderung der giinstigsten Beleuchtungs
starke hat zum Abfall der Leistung gefiihrt.
Die H e l l i g k e i t  e i n e s  P l a t z e s  ist bestimmt durch 
den Offnungswinkel, den Einfallswinkel und die Breite 
der lichtgebenden Flachę. Die Begrenzung des Offnungs- 
winkels erfolgt durch einen unteren Randstrahl, der vom 
Platz aus nach der Oberkante des gegeniiberliegenden 
Hauses gezogen wird, und durch einen oberen Rand
strahl, der vom Platz aus nach der oberen Fensterkante 
zu legen ist. Der Offnungswinkel betragt an ausreichend 
belichteten Platzen 4 °. Der Einfallswinkel, unter dem die 
Strahlen auf die zu belichtende Flachę auffallen, betragt 
ais oberer Einfallswinkel, den der obere Lichtstrahl mit 
der Tischflache bildet, 270 ais Minimum, und zwar ist 
dieses MindestmaG vorhanden, wenn die Zimmertiefe 
nicht mehr ais die doppelte Fensterhóhe ausmacht. Die 
Breite der lichtgebenden Fensterflachen muG besonders 
bei Anordnung der F e n s t e r  i n S c h u l b a u t e n  be- 
riicksichtigt werden; die Pfeiler zwischen den einzelnen 
Fenstern sollen móglichst schmal und nach innen ab- 
geschragt sein. Nach den Untersuchungen von Geschke 
und W ohlfeil, Kónigsberg, wird ein Offnungswinkel von
2 0 bei einem Einfallswinkel von 270 unter guter Reflex- 
wirkung der Wandę fur geniigend erachtet und ais 
Mindestforderung 7 bis 8 Meterkerze in Rot fiir  voll- 
kommen ausreichend gehalten. Es sollen dann keine ge- 
sundheitlichen Schadigungen fiir  den Schiiler entstehen 
und eine Verbilligung des Schulneubaues ermóglicht sein. 
Bei der hohen, fiir  W a n d b e l e u c h t u n g  i m O p e -  
r a t i o n s s a a l  nótigen Lichtstarke, die infolge der 
zehnmal mehr reflektierenden weiGen Tucher und Wand- 
flachen Blendungserscheinungen hervorruft, ist dunkle 
Wandbekleidung und Tuchabdeckung anzuwenden. Die 
Strahlen der kiinstlichen Beleuchtung, durch die das 
Operationsfeld eine Lichtstarke von 5000 Lux erhalten soli, 
miissen schrag konvergierend und warmearm sein. Fiir
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die Operationsróume empfiehlt Kónig, W iirzburg, eine 
taubengraue Farbę, und fiir  die Operationstiicher ein 
ins Grunliche gehende Feldgrau.

G esundheitsschtidigungen durch B eleuchtung, 
bes. B eru fskran khe iten
Mangelhafte Beleuchtung des Arbeitsplatzes schadigt die 
Gesundheit, fórdert Unreinlichkeit, verursacht die Unfalle. 
Zu starkę Lichtquellen erzeugen gewisse Berufskrank
heiten. Die bei der A r b e i t  a n  s c h m e l z e n d e n  
M a s s e n ,  w i e  G l a s  u n d  E i s e n ,  entstehenden 
A u g e n e r k r a n k u n g e n  sind nach Untersuchungen 
von Vogt darauf zuruckzufuhren, dafi die lichtbrechenden 
Teile des menschlichen Auges fiir das kurzwellige Ultra- 
rot, in dessen Bereich das lntensitdtsmaximum unserer 
kiinstlichen Lichtquellen liegt, im hohen Mafie die Eigen- 
schaft besitzen, Warmestrahlen hindurchzulassen. Am 
stdrksten nimmt die Linse diese Strahlen auf und ist so
mit einer Zustandsanderung am ehesten ausgesetzt. So 
mufi die Ursache fiir den G l a s b l a s e r -  u n d  
G i e f i e r s t a r  wesentlich im Einflufi der kurzwelligen 
ultraroten Strahlung gesucht werden; es wird deshalb 
das Tragen von Eisenoxydulglasern ais Schutzbrillen, wie 
sie von der Firma Zeiss hergestellt werden, empfohlen. 
Der graue Star in Betrieben der Glas- und Eisenhutten

sowie Metallschmelzereien ist durch Verordnung des 
Reichsarbeitsministers v. 11.2.1929 ais gewerbliche Berufs- 
krankheit in die Unfallversicherung einbezogen worden. 
Gelegentlich kommt es auch zu Starbildungen durch Blitz- 
schlag und durch elektrische Schlage hoher Spannung; 
beide Erscheinungen kann man zu den Berufskrankheiten 
zahlen, weil die erstere haufig bei Feldarbeitern, letztere 
bei Industriearbeitern angetroffen wird. Beim Arbeiten 
an starken Bogenlampen, elektrischen Ofen und beim 
a u t o g e n e n  S c h w e i f i e n ,  wenn die Schutzglaser 
fortgelassen werden, entsteht die elektrische Augen- 
entziindung, die zu heftiger Lidschwellung, starker Schwel- 
lung der Bindehaute, Gefafiiiberfiillung, Lichtscheu und 
gegebenenfalls durch oberflachliche Hornhautentzun- 
dungen zu heftigen Schmerzen fuhren kann.

SchluBbem erkung
Dem Licht und der Beleuchtung mufi deshalb besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden, weil die Augen zu 
denjenigen Organen des Kórpers zahlen, von denen fast 
stets Hóchstleistungen verlangt werden. Jede Beleuch- 
tungsart ubt einen erheblichen Einflufi auf die Augen aus. 
Das Vorhandensein ausreichenden Lichtquantums und die 
richtige Anordnung des elektrischen Lichtes heben Ge
sundheit und Produktivitat der arbeitenden Bevólkerung.

KUNSTLERPRIVILEG 
DES ARCHITEKTEN BEI DER UMSATZSTEUER

Von Steuersyndikus Dr. jur. et. rer. poi. Brónner, Berlin W 9

Wahrend der A r c h i t e k t  grundsatzlich fiir g e -  
w e r b e s t e u e r p f l i c h t i g  erklart worden ist, da es 
sich bei der Ausiibung seines Berufs nicht um die Aus
iibung „reiner Kunst" handele — das gleiche gilt fur die 
Einheitsbewertung —, hat der Reichsfinanzhof in einem 
Urteil vom 19. Mai 1933 (V A 643/32) das K u n s t l e r -  
p r i v i I e g bei  der U m s a t z s t e u e r  auf  den A r c h i 
t e k t e n  fiir a n w e n d b a r  erklart. Es handelt sich um 
die Befreiungsvorschrift des § 3 Nr. 5 des Umsatzsteuer- 
gesetzes, nach dem u. a. Kiinstler umsatzsteuerfrei sind, 
sofern die steuerpflichtigen Umsatze im Jahre (Steuer- 
abschnitt) den Betrag von 18 000 RM nicht ubersteigen. 
Der Reichsfinanzhof geht davon aus, dafi das Umsatz- 
steuergesetz einfach vom Kunstler spricht. Hieraus ergibt 
sich, dafi der Ausdruck bewufit nicht auf den Begriff der 
reinen Kunst eingeengt werden sollte. Vielmehr ist auch 
die angewandte Kunst begiinstigt. Die Nutzbauten kón
nen bei dieser Rechtslage aus dem Bereich der reinen 
Kunst nicht ausgeschlossen werden. Die reine Kunst wird 
nicht von der angewandten, sondern die angewandte 
Kunst vom Handwerk unterschieden.
Ais K u n s t l e r  gilt ohne weiteres, wer seine Kunst auf 
Grund einer abgeschlossenen, ais vollwertig anerkannten 
Vorbildung ausiibt; ist eine solche vorhanden, so bedarf 
es nicht mehr einer Nachprufung der kiinstlerischen Be- 
fahigung durch die Finanzbehórden. Fehlt dagegen das 
Merkmal der Vorbildung, so ist eine solche Nachprufung 
von Fali zu Fali geboten.
Die Finanzbehórden haben demgemafi festzustellen, ob 
der Steuerpflichtige die V o r b i l d u n g  zum f r e i -  
s c h a f f e n d e n  A r c h i t e k t e n  besitzt. W ird dies 
verneint, so ist festzustellen, ob die Arbeiten ausschliefi- 
lich die mechanische Anwendung erlernbarer, handwerk-

licher Regeln erkennen lassen, oder ob sie daneben auch 
eigenschópferische Gestaltungskraft ihres Urhebers ver- 
raten. In dem entschiedenen Falle hatte sich der Steuer
pflichtige auf seine Mitgliedschaft zu der „Wirtschaft
lichen Vereinigung Deutscher Architekten" zu berufen. Der 
Reichsfinanzhof iiberlafit es dem Finanzgericht, sich ein 
Urteil daruber zu bilden, inwieweit schon diese Tatsache 
geeignet ist, die Kunstlereigenschaft des Steuerpflichtigen 
zu erharten. Anderenfalls wurde sich der Weg des Riick- 
schlusses aus den Leistungen des Steuerpflichtigen auf 
seine Befahigung kaum umgehen lassen. Dabei steht es 
im freien Ermessen des Finanzgerichts, ob es sich die 
Fahigkeit zur Beurteilung dieser Frage selbst zutraut, oder 
ob es sich dabei der Unterstiitzung von Sachverstandigen 
bedienen will, bei dereń Auswahl es nicht an die Antrage 
der Beteiligten gebunden ist. In jedem Falle ist es jedoch 
an die Grenzen von Recht und Billigkeit gebunden. — 
W ird die Kunstlereigenschaft des Steuerpflichtigen an- 
erkannt, so fallen auch die von ihm erteilten G u t 
a c h t e n  in B a u s a c h e n  in den Kreis der steuerfreien 
Umsatze.

Wegen der B e r e c h n u n g  der F r e i g r e n z e  v o n  
18 000 RM ist zu beachten, dafi auch sonstige Umsatze
— aus Leistungen, die neben der A:chitektentatigkeit er
fo lgt sind —, einbezogen werden mussen. Dies gilt z. B. 
fiir Maklergebiihren, die der Architekt ais Grundstiicks- 
vermittler bezogen hat. W ird durch die Hinzurechnung 
zu den Einnahmen aus der Architektentatigkeił die Frei
grenze iiberstiegen, so scheidet die Anwendung des 
Steuerprivilegs aus. W ird die Freigrenze nicht iiber- 
schritten, so sind doch lediglich die Einnahmen aus der 
Architektentatigkeił steuerfrei, wahrend die Makler- 
gebiihren zu versteuern sind.
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Professor Tessenows Schuler stellen aus

Wenn hier einige Arbeiten gezeigt werden, die einer 
Ausstellung ehemaliger und jetziger Schuler von Prot. 
Heinrich Tessenow an der Technischen Hochschule zu 
Berlin entnommen sind, so soli darin nicht die besondere 
Leistung Einzelner, sondern das Wesen der Schule zum 
Ausdruck kommen. Denn was die allgemeine Beachtung 
gerade dieser Ausstellung rechtfertigt, ist nicht die ver- 
haltnismafiig gleichmafMge Oualitat der einzelnen Ar
beiten an sich, sondern die innere Geschlossenheit des 
Ganzen ais Ausdruck einer geistigen Gemeinschaft im 
Ringen um ein neues, volksverbundenes Bauschaffen. 
Diese Gemeinschaft aber ist das Ergebnis einer Schulung 
des ganzen Menschen zum tieferen Begreifen der Be
ziehungen vom Einzelnen unseres baulichen Gestaltens 
zum Gesamten unseres allgemeinen Wollens. Und wie 
der W ille zur Einheit unseres Volkes das allgemeine 
Denken bestimmt, so wird hier das Streben nach Ein- 
gliederung des Einzelnen in die hóhere Ordnung auch 
zum inneren Gesetz des baulichen Arbeitens. Hier aber 
gewinnt das' Handwerkliche eine tiefere Bedeutung. 
Denn nicht mehr das technisch Vollkommene der ein
zelnen Konstruktion, das einmal Persónliche der einzelnen 
Formgebung kann Aufgabe des Handwerklichen im Sinne 
dieser Zielsetzung sein, sondern nur die lebendige Ent
wicklung des Einzelnen aus der Gesamtheit seiner Be
ziehungen zum Ganzen. Und wie hier das Einzelne aus
schliefilich und eindeutig bedingt ist durch das Ganze der 
baulichen Gestaltung, so ist dieses einerseits die hóhere

Einheit der Gesamtheit aller einzelnen Gestaltungs- 
faktoren. Diese aber greifen uber den engen Rahmen 
der eigentlichen Bauaufgabe hinaus in die naturlichen, 
menschlichen und volkhaften Zusammenhange und ver- 
wurzeln damit das bauliche Werk unlósbar im ganzheit- 
lichen Geschehen. Und so erklart sich die lebendige W ir
kung der Arbeiten dieser Schule, bei aller Kargheit der 
aufieren Erscheinung. Denn die durchsichtige Klarheit der 
Raumentwicklung, wie sie aus der Betonung der Auf- 
schlufi- und Verbindungsraume, der Hallen- und Treppen- 
anlagen, aus der Gesetzmafiigkeit der ganzen Raum- 
folge spricht, lafit in der Wechselseitigkeit der Bindungen, 
der Gegenseitigkeit der Durchdringung von Innen und 
Aufien eine innere Geschlossenheit erstehen, die dennoch 
Ausdruck der lebendigen Vielgestaltigkeit menschlicher 
Beziehungen ist. Und die zwanglaufige Gebundenheit 
aller Teile im Gefuge des Ganzen mufi auch im einzelnen 
Arbeitsvorgang in Erscheinung treten. Alles, was hier 
zum Ausdruck gebracht wird, mufi mit innerer Notwendig- 
keit aus der lebendigen Vorstellung des Gesamtwerkes 
hervorgehen. So ist die eingehende Durcharbeit des 
Handwerklichen, die Einbeziehung der Móblierung in die 
Raumgestaltung gleicherweise aus dem Wesen der Auf- 
gabestellung zu erklaren, wie die Auseinandersetzung 
mit der Atmosphare des Ganzen, wie sie in der liebe- 
vollen Schilderung des Rauminnern oder der landschaft- 
lichen Umgebung zur Darstellung kommt.

Rolf Troje, Berlin
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Kleines W ohnhaus m it G estaltung der Um gebung des 
Hauses, d. h. Y e rb indung  m it der N a tu r. (Zepernick)
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Alle instehendes Gebirgsgasthaus 
aus Fachwerk, yerschalt. (Helbich)
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W ohnung und Am tsraum e 
des O berfó rs łe rs (K ind l). 
M ode llau fnahm e m it An- 
sicht des S ta llgebaudes. 
Unten W ohnung und Am ts
raume des O berfó rste rs
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P o stam t. (L e h m a n n )



B auaufnahm e eines  
B auernhofes.

(Nosinskis)
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