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Die Neuordnungen der Regierung Adolf Hitlers auf politi- 
schem und wirtschaftlichem Gebiet bedeuten, wie zu 
erkennen ist, einen vólligen Umbruch. Die durch die Wirt- 
schaftskrise zerrissenen Faden zu Formen und Gedanken- 
gangen der Vergangenheit bleiben zerrissen; die Tren- 
nung ist vollstandig. Um die Bedeutung der Bauwirtschaft 
innerhalb des Aufbaus darzulegen, soli dieser Riickblick 
zeigen, welches die inneren Ursachen zu dem Zusammen- 
bruch waren und warum vóllig neue Wege einge- 
schlagen werden mufiten.

Richtung d e r  S oz ia lp o litik
Es mag im Wesen der materialistischen Weltanschauung 
und den ihr verfallenen Personen liegen, dafi die organi- 
satorischen Krafte gegenuber den schópferischen Kraften 
iiberwiegen. Es fiihrt dies zu einer Uberschatzung der 
mechanischen Dinge. Man beobachtet daher, dafi Formen 
des materiellen Lebens, Wirtschaft und Handel, bestim- 
menden Einflufi haben auf die Gestaltung der politischen 
Entwicklung. Aus dieser Umklammerung des Materialis- 
mus sind w ir erst jetzt befreit. Durch die nationale Revo- 
lution ist uns das Primat der Politik zur Selbstverstand- 
lichkeit geworden. Hiermit haben die geistigen Ziel- 
setzungen den bestimmenden Einflufi auf die Gestaltung 
unseres materiellen und technischen Lebens erlangt.
Ais im Jahre 1918 die Manner des Novembers die Staats- 
fiihrung iibernahmen, war ihnen die Aufgabe gestellt, 
eine Reorganisation des wirtschaftlichen Lebens der 
Nation vorzunehmen. Die Kriegsindustrie beispielsweise, 
die das letzte Dorf in Deutschland erfafit hatte, mufite 
iibergefiihrt werden in eine den Friedensbediirfnissen des 
Volkes dienende Industrie. Diese Neuordnung sollte nach 
dem W illen dieser Manner die S o z i a l i s i e r u n g  
nach dem Parteiprogramm gleichzeitig mit sich bringen. 
Obgleich dieser Staatsfiihrung die unbeschrankten Macht- 
mittel des Staates zur Verfiigung standen, hat sie einen 
Erfolg in ihrem eigenen Sinne nicht erreichen kónnen. 
Vielmehr sind die Nachkriegsjahre gekennzeichnet durch 
einen iippig aufschiefienden Liberalismus und durch die 
Aufblahung eines Hochkapitalismus, der aus sich heraus 
zum Ruin der Wirtschaft fiihrte. Hierbei sei des Ver- 
brechens der Inflation nur nebenbei Erwahnung getan. 
Dafi auch noch Mifiwirtschaft und Korruption in so weitem 
Mafie um sich greifen konnten, gibt dieser Entwicklung 
noch eine tragische Note.
Nach Beendigung des Krieges herrschte, durch den Aus- 
fall wahrend der schweren Kriegsjahre, auf allen Ge-

*) Die Diagramme entstammen der Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik" 
und den Vierteljahrsheften zur Konjunkturforschung (Verlag Reimar 
Hobbing, Berlin)

bieten ein Riesenbedarf; der Absatzmarkt war fast un- 
erschópflich. Es war ein Ziel der Sozialpolitik, die nun
mehr eingeschlagen wurde, die K o n s u m k r a f t  d e r  
B e v ó l k e r u n g  auf einem hohen Niveau zu halten. 
Neben der Zufriedenstellung der Massen sollte hierdurch 
auch eine Befestigung der innerpolitischen Verhaltnisse 
in dem der Sozialdemokratie eigenen Sinne erreicht 
werden. Dieser Grundgedanke beherrscht in den ganzen 
nachfolgenden Jahren die Sozialpolitik und hat zu nicht 
geahnten Auswirkungen auf unser Wirtschaftsleben ge
fuhrt. Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Lohnpolitik 
zu betrachten, die, auf dem Tarifwesen und dem Be- 
triebsrategesetz fufiend, dem Arbeiter nicht nur ein gutes 
Einkommen zu garantieren suchte, sondern ihn auch all
mahlich in die Klassifikation des beamteten Arbeiters 
hiniiberfiihren wollte. Es ist nicht Zufall, dafi der Staat 
der Nachkriegszeit an einer Uberkapazitat des Beamten- 
tums zu leiden hatte. Andererseits war es der Wirtschaft 
nur móglich, mit dieser Lohnpolitik und der Konsumfórde- 
rung Schritt zu halten, wenn sie sich Produktionsmethoden 
nutzbar machte, die auf rationellste Art den Lohnanteil 
ausnutzten. So verdanken wir, durch die psychologische 
Einwirkung des materialistischen Denkens verursacht, der 
Uberschatzung des technischen Mechanismus die Idee der 
R a t i o n a l i s i e r u n g  und Fliefiarbeit, und im Zu- 
sammenhang damit entsteht die verstarkte Industriali- 
sierung bisher wenig mechanisierter Gewerbezweige und 
die K o n z e r n -  u n d  S y n d i k a t s b i l d u n g .  Das 
Bemerkenswerteste an diesem Organisationsschematis- 
mus ist, dafi die Selbstverantwortung des Einzelnen 
immer mehr verschwindet zugunsten der allenthalben ent- 
stehenden Verwaltungsbehórde. Man geht nicht fehl, 
wenn man behauptet, dafi gerade bei grófieren Unter
nehmungen die Privatinitiative nur noch auf einzelne 
wenige fiihrende Kópfe beschrankt wurde.

Die Starkung der Konsumkraft von seiten des Lohnes 
findet eine natiirliche Begrenzung in der Ertragsfahigkeit 
des jeweils betroffenen Industriezweiges. Wenn durch zu 
hohe Lohnsatze die Rentabilitat der Produktion in Frage 
gestellt wird, ist der tote Punkt erreicht. W ird durch 
iibermafiige Rationalisierung ein grófier Teil der Erwerbs- 
tatigen brotlos, so belasten diese die fiirsorgerischen Ein
richtungen des Staates. W ir haben es spater erleben 
miissen, dafi durch diese Auswirkungen der Sozialpolitik 
der Staat der Mittel verlustig ging, gegeniiber seinen 
Staatsbiirgern seine sozialen Verpflichtungen zu erfiillen. 
Der G e d a n k e  d e s  T a r i f w e s e n s  war so starr in 
die Ordnung der Arbeitsverhaltnisse eingebaut worden, 
dafi er gegenuber Konjunkturschwankung und Zeiten- 
wende unelastisch blieb. Ein theoretischer Idealzustand
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ist ein dauernd gleichbleibendes Verhaltnis zwischen Er- 
trag der Wirtschaftsunternehmungen und Hóhe des 
Lohnes. Abb. 1 zeigt in Diagrammform den tatsachlichen 
Verlauf, wobei die Ertragsfahigkeit der Unternehmungen 
am Kurs der Aktien gemessen ist. In Abb. 2 ist der Be- 
ziehungsmafistab gegeben durch die Ausnutzung der 
Leistungskapazitat der Produktionsstatten. Man erkennt 
aus diesen beiden Darstellungen das Mifiverhaltnis, w o
bei zu beachten ist, dafi bereits in Zeiten der einiger- 
mafien zufriedenstellenden Konjunktur unorganische Lohn- 
verhaltnisse geherrscht haben.

Diese Entwicklung der Wirtschaft im Rahmen der Ratio- 
nalisierung hat aber noch eine weitere, bevólkerungs- 
politisch aufierordentlich wichtige Nebenwirkung gehabt. 
Viele der Krafte, die hierdurch aus dem Produktions- 
prozefi unmittelbar ausgeschieden wurden, wanderten ab 
in den H a n d e l .  Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, 
dafi sich in den Nachkriegsjahren der am Zwischenhandel 
beteiligte Personenkreis dauernd vergrófiert hat. Im 
Wesen des Handels liegt es, dafi er sich Wirtschafts- 
mittelpunkte zu seiner Betatigung aussucht; das waren in 
diesem Falle unsere grófieren Stadte. Wenn in den 
letzten 14 Jahren die Grofistadte einen dauernden Be- 
vólkerungszuwachs zu verzeichnen hatten, so beruht dies 
auf dieser Erscheinung. Diese s t a d t w a r t s  g e r i c h -  
t e t e  E n t w i c k l u n g  wurde unterstiitzt durch die 
Arbeitsuchenden, die in der Grofistadt bei der grófieren

Auswahl von Erwerbsmóglichkeiten Beschaftigung zu 
finden hofften. Abb. 3 zeigt den Bevólkerungszuwachs. 
Beriicksichtigt man nur die Zeitspanne zwischen 1925 und 
1933, so ergibt sich, dafi von dem gesamten Bevólke- 
rungszuwachs von 4,4 v. H. nur 0,6 v. H. den mittleren 
und kleinen Stadten und dem Lande zugute gekommen

Die Enfw icklung dep Reichsbevolkerung  
und dep A nfeil dep GroBstadfbeyolkerung 

18T1 bis 1933
MilLEinw. Mill.Einw.

Abb. 3

sind. Es ist wiederum tragisch, dafi eine Regierung, die 
sich um soziale Reformen bemiihte und die Grofistadt- 
entwicklung ais nicht wiinschenswert erkannte, durch ihre 
Sozialpolitik in diesem Falle das Gegenteil erreichte bzw. 
keine Mittel und Wege fand, aus dieser Tatsache nach- 
haltige Folgerungen zu ziehen.

A usw irkung a u f das B au g ew erb e
In den Jahren kurz nach dem Kriege lag das Schwer- 
gewicht der baugewerblichen Produktion beim gewerb
lichen Bau. Die Umstellung der Industrie von der Kriegs- 
zur Friedensproduktion, der Umbau der Werkstatten bei 
Einfiihrung der Fliefiarbeit, die Standortverlagerung 
ganzer Industrien aus politischen Griinden, das Entstehen 
neuer Industriezweige, die Unabhangigmachung unseres 
Landes von manchen Teilen des auslandischen Wett- 
bewerbs, alles dies waren im Rahmen unserer Volkswirt- 
schaft Aufgaben gewaltigen Ausmafies, von wo aus d e r  
g e w e r b l i c h e  B a u  reichlich mit Auftragen versorgt 
wurde. Zudem war die Industrie meistens in der Lage, 
von sich aus die erforderlichen Geldkapitalien fliissig zu 
machen. Bis ins Jahr 1925 hinein ist der W ert der bau
gewerblichen Produktion im gewerblichen Bau bemerkens- 
wert hóher ais im Wohnungsbau. Die Tabelle gibt einen 
Uberblick iiber den W ert der baugewerblichen Produktion 
von 1924 bis 1933.

W e r t  d e r  b a u g e w e r b l i c h e n  P r o d u k t i o n 1) 
Schatzung in Mrd. RM.

Produktionszweig 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931

So> 1933

Wohnungsbau . . . 1,10 1,85 2,10 2,90 3,20 3,50 3,00 1,70 0,6 0,6-0,7
Gewerblicher Bau 1,23 2,16 1,84 2,53 2,99 2,70 2,40 1,30 0,6 0,6
Offentlicher Bau2) 1,11 1,81 1,85 2,38 2,72 2,70 1,70 1,00 0,9 1,8 2,3

Zusammen 3,44 5,82 5,79 7,81 8,91 8,90 7,10 4,00 2,1 3,0-3,5
‘) Neubau und Unterhaltung
! ) Einschl. des gesamten Tiefbaues, von dem ein kleinerTeil auch auf 
den gewerblichen Bau entfallt

Die Betatigung auf dem Gebiet des gewerblichen Baues 
blieb fast unberiihrt von unmittelbarer politischer Einflufi-
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nahme des Staates. Desto nachhaltiger waren die mittel- 
baren Ausstrahlungen auf den W o h n u n g s b a u  und 
den ó f f e n t l i c h e n  Bau.  Durch die Inflation war das 
Sparkapital ziemlich restlos verlorengegangen, samtliche 
Ouellen, aus denen die Finanzierung des Wohnungs
baues in Friedenszeiten gespeist wurde, waren versiegt; 
Neubildung von Kapitał erfolgte in geringem Umfange, 
und das wenige verfugbare Geld wanderte in die Indu
strie. Diese Lage am Kreditmarkt zeigt am besten die 
folgende Tabelle der Zinssatze fur erststellige Hypo- 
theken unter Berucksichtigung des Normalzinssatzes des 
Auszahlungskurses, des Verwaltungskostenbeitrages und 
der Laufzeit:

Z i n s s a t z e :
1924 ................ 12—13 v. H. 1927 . . . 8,25— 9,25 v. H.
1925 . . . .  10—12 „  1928 . . . 9,85— 10,25 „
1926 ................ 8— 9 „  1929 . . . 10,25—10,45 „

Die Spanne zwischen den M i e t e n  einer durch Privat- 
geld finanzierten Wohnung und einer Altwohnung, dereń 
Miete durch die Wohnungszwangswirtschaft auf niedriger 
Hóhe gehalten wurde, war recht erheblich (vgl. Abb. 4). 
In dem Diagramm ist fur die Neubauwohnung nur die 
reine Zinsbelastung gegeben, die Miete ist noch hóher.
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Abb. 4

Diese Spanne zwischen Neubau- und Altbaumiete ist 
wahrend der ganzen Jahre der Zwangswirtschaft ein 
ungelóstes Problem geblieben. Selbst in bezuschufiten 
Wohnungen mit Hauszinssteuer- und Zusatzhypotheken 
betrug die Miete fiir  den Quadratmeter 14 bis 16 RM. 
Wenn man nach den Einkommensverhaltnissen den trag- 
baren Mietsatz errechnet, kommt man bei der Kleinstwoh- 
nung auf einen Betrag von etwa 10 RM je Quadrat- 
meter. Wenn heute in den Siedlungsblocks die Wohnun
gen leerstehen, ist dies ein Zeichen dafur, dafl man am 
Bedarf vorbeigebaut hat. Die Bevólkerung ist heute viel- 
fach wieder in die sanierungsbedurftigen Altstadtwohnun- 
gen zuruckgekehrt oder wohnt in der Wohnlaube am 
Stadtrand.

A u s w irk u n g  d e r  p o litis ch en  E in flu B n a h m e
Die gewaltige erforderliche Bedarfdeckung an benótigtem 
Wohnraum war selbstverstandlich eine volkswirtschaftliche 
Aufgabe, die ohne Staatsaufsicht nicht durchgefuhrt wer
den konnte. Der Staat beschrankte sich aber nicht allein 
auf die Aufsicht, sondern trieb aktive Politik mit dem Ziel 
der A u s s c h a l t u n g  d e r  P r i v a t w i r t s c h a f t .  Er 
bediente sich dazu neu entstandener und geschaffener 
Bauherrenorganisationen. Indem man sagte, die Privat- 
wirtschaft musse gegenuber einem derartigen Problem,

wie die Beschaffung des Wohnraumes, versagen, weil sie 
soziale und volkswirtschaftliche Notwendigkeiten nur er
fullen konne, wenn gleichzeitig ihr Rentabilitatsinteresse 
und Gewinnstreben ausreichend seine Rechnung findet, 
wurden vorwiegend nur noch sozialisfisch gerichtete 
Organisationen ais Bauherren zugelassen. Die Ver- 
mengung der Begriffe Rentabilitatsinteresse und Gewinn
streben fuhrte zur Begrundung der sogenannten gemein
nutzigen Baugesellschaften. Allenthalben schossen diese 
durch private oder óffentliche Stellen gegrundeten Unter- 
nehmungen empor und verursachten eine vóllige Struktur- 
wandlung im Baugewerbe. Das Baugenossenschafts- 
wesen nahm einen ungeahnten Aufschwung. Wahrend 
1914 eine Zahl von 1583 gezahlt wurde, gab es im Jahre
1931 nicht weniger ais 4300 Baugenossenschaften. W ie 
grofi der Einflufi dieser von der staatlichen Politik ge- 
tragenen Bauherrenorganisatinoen war, zeigen die fol- 
genden Obersichten: Von dem Gesamtergebnis der
Wohnungserstellung wurden errichtet:

Im  D e u t s c h e n R e i ch :

J a h r
durch óffentl. 

Kórperschaften
durch gemeinn. 
Baugesellsch.

durch private 
Bauherren

1927 ............................... 11,2 v. H. 30,1 v. H. 58,7 v. H.
1928 ............................... 9,7 „ 33,2 „ 57,2 „

Je grofier die Gemeinden waren, desto grofier war auch 
diese politische Einflufinahme. Das belegt die folgende 
Statistik. Es wurden errichtet

1927 (1928):

In Gemeinden mit 
Einwohnern

durch óffentl. 
Kórperschaften

durch gemeinn. 
Baugesellsch.

durch private 
Bauherren

unter 2 000 . . . .  
2— 5 000 . . .  . 
5— 10 000 . . .  . 

10— 20 000 . .
2 0 -  50 000 . . .  . 
50—100 000 . . . .  

100 000 u. mehr . . .

7.7 ( 8,2) v. H.
12.2 (11,7) „ 
16,6 (12,1) ,, 
15,4 (13,6) „
16.3 (13,1) „  
13,8 (11,9) „
8.8 ( 7,4) „

6,0 ( 7,5) v. H. 86,8 (84,3) v. H. 
13,8 (16,3) „  74,0 (72,0) „
19.5 (27,4) „  63,9 (60,4) „
26.6 (33,1) „  58,0 (53,3) „  
35,4 (42,6) „  48,3 (44,3) „
34.7 (39,8) „  51,5 (48,3) „  
55,0 (51,1) „  36,2 (41,6) „

Ein bemerkenswertes Kennzeichen der neuen Bauherren
organisationen ist, dafi die ihnen zur Verfugung stehen- 
den Geldkapitalien nicht auf dem offenen Kapitalmarkt 
aufgenommen waren, sondern aus den Mitglieds- 
beitragen der hinter diesen stehenden Arbeitnehmer- 
oder sonstigen Verbanden stammten. So hatte sich inner
halb unseres freien Wirtschaftssystems ein neues auto- 
nomes gebildet, das im Zusammenwirken mit den óffent- 
lich-rechtlichen Kórperschaften arbeitete. Ais Beispiel sei 
hier z. B. der „G agfah" Erwahnung getan, die sich auf 
die Reichsversicherungsanstalt fiir  Angestellte stutzte. 
Wahrend sich in Friedenszeiten das Grofikapital vom 
Bauen fernhielt und sein eigentliches Betatigungsgebiet 
in der Verwertung des Baubodens hatte, ist in den Nach- 
kriegsjahren bei dieser neuen Bauherrenschicht die gegen- 
laufige Entwicklung zu beobachten. Wahrend man vor 
dem Kriege den sogenannten G r o f i b a u h e r r n  nicht 
kannte, bestimmte diese Bauherrenart die Nachkriegs- 
bauwirtschaft ganz entscheidend. Der Sozialisierungs- 
prozefi wirkte sich also letzten Endes in Konzernbildung 
aus und schuf fur bestimmte Unternehmungen Wirtschafts- 
monopole.

Diese Strukturanderung in dem Aufbau der Bauherren- 
schaft schuf die wirtschaftlichen Voraussetzungen zu be- 
stimmten technischen Mafinahmen. Eine Industrialisierung 
und Mechanisierung des Baugewerbes ist nur móglich, 
wenn der Kleinbetrieb zugunsten des Grofibetriebes ver- 
schwindet. Der G r o fi b e t r i e b ist nur lebensfahig 
durch regelmafiigen Auftragseingang von seiten der 
Grofibauherren. Tatsachlich kann man dies im Maurer- 
gewerbe z. B. feststellen. Es waren
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J a h r
Kleinbetriebe 
mit 1—5 Pers.

Mittelbetriebe 
mit 6—50 Pers.

Grofibetriebe

1907 ............................... 79,9 v. H. 16,6 v. H. 3,5 v. H.
1925 ............................... 63,2 „ 32,7 „ 4,1 „

Der Psychose der Zeit folgend, hielt auch die „ R a t i  o - 
n a 1 i s i e r u n g" im Baugewerbe ihren Einzug. Hiermit 
wurde unbewufit ein starker Schlag gegen die mittel- 
standische Wirtschaft gefuhrt. Selbst Bauherren wie die 
Gagfah, die auf Grund ihres Arbeitsgebietes gezwungen 
ist, auch kleine Bauvorhaben und einzelne Heimstatten 
zu errichten, konzentrierten ihre Bauvorhaben auf wenige 
Grofibaustellen. Bezeichnet man ais solche Baustellen 
diejenigen, wo hundert und mehr Wohnungen gleichzeitig 
gebaut wurden, so ergibt sich bei der Gagfah z. B., dafi 
sie in den Jahren 1927 bis 1930 55 bis 62 v. H. aller ihrer 
Bauten in Grofibaustellen zusammenzog. Genau so wie 
es dieses eine Beispiel zeigt, lagen auch die Verhaltnisse 
bei allen jenen Baugesellschaften und Kórperschaften, die 
aus óffentlichen Mitteln die Finanzierungsmóglichkeiten 
erhielten.

Wenn heute uber fehlerhafte Bauprogramme und 
Kapitalfehlleitungen gesprochen wird, so trifft das Bau
gewerbe ais solches keine Schuld. Die Verantwortung 
liegt bei den Bauherrenorganisationen. Die politische 
Fuhrung glaubte, diese aus dem Wirtschaftsprozefi her- 
ausgliedern zu mussen, um sozial zu wirken. Diese 
Autonomisierung, der Aufbau von Regiebetrieben, die 
Ausschaltung der Privatinitiative durch Einpressen des 
lebendigen Organismus in einen Organisationsschema- 
tismus haben einen falschen strukturellen Aufbau herbei- 
gefuhrt. Letzten Endes ist die Wirtschaftlichkeit dieser 
Unternehmungen nie besser gewesen ais die von pri- 
vaten Unternehmungen. Fur die Zukunft lautet daher 
die bereits von hóchster Stelle verkundete Losung: Ein- 
gliederung der Privatinitiative.

Der Ruckblick uber die Nachkriegsentwicklung der Bau
wirtschaft ware unvollstandig, wenn man nicht die Be- 
strebungen, das U n t e r n e h m e r t u m  zu s o z i a l i -  
s i e r e n ,  erwahnen wurde. Ausgehend von der These 
der Verstaatlichung der Produktionsmittel, wurde die 
Grundung von Baugeschaften versucht. Diese erwiesen 
sich jedoch nur in enger Anlehnung an die ihnen nahe- 
stehenden Gewerkschaften lebensfahig. Vergegenwartigt 
man sich, wie im einzelnen die Umsatze der sozialen 
Baubetriebe in den Jahren 1924 bis 1929 zusammen- 
gesetzt waren, so ergibt sich, dafi bei weitem der grófite 
Teil des Umsatzes auf gemeinnutzige Auftraggeber ent- 
fiel, namlich 53 bis 73 v. H. Der Anteil der óffentlich- 
rechtlichen Kórperschaften betragt 32 bis 15 v. H., wahrend 
der Anteil privater Auftraggeber nur 18 bis 12 v. H. be
tragt.

Die Wendung im Wohnungsbau ist im Jahre 1932 ein- 
getreten. Durch den Fortfall der óffentlichen Be- 
zuschussung, das Versiegen des Kapitalmarktes seit dem 
Juli 1931 und durch ein starkstes Zuruckgehen der Nach
frage infolge der Einkommensschrumpfung sind grófiere 
Hauserblocks kaum noch errichtet worden. An ihre Stelle 
sind das Eigenheim und das Siedlungshaus einfachster 
Ausstattung getreten. Diese Bauten kónnten noch vom 
freien Kapitalmarkt her finanziert werden. Der private 
Bauherr ruckt entschieden in den Vordergrund. Die 
Bautatigkeit auf dem Lande gewinnt in diesem Zu- 
sammenhange erhóhte Bedeutung. Wahrend im Jahre 
1929 der Wohnungszugang 330 000 und im Jahre 1930 
252 000 Wohnungen betrug, betrug er im Jahre 1932 nur 
noch 110 000 Wohnungen, wobei etwa 20 v. H. der W oh
nungen durch Umbau gewonnen wurden. Die Beschafti
gung im Baugewerbe ist dementsprechend gesunken

(vgl. Abb. 5). Hierbei ist jedoch zu beachten, dafi sich 
seit 1931 der Schwerpunkt der baugewerblichen Pro- 
duktion immer starker nach dem Tiefbau verschiebt. Wah 
rend in den vergangenen Jahren auf den Tiefbau von 

der gesamten baugewerblichen Produktion ein Drittel ent- 
fiel, ist se'n heutiger Anteil auf drei Funftel gestiegen.

D er ó ffen tliche  H ochbau
Namentlich von seiten auslandischer Kritiker ist darauf 
hingewiesen worden, dafi die an Deutschland gegebenen
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Anleihen in Luxusbauten der óffentlichen Hand angelegt 
worden seien. Wenn auch heute die Ausstattung mancher 
óffentlicher Bauten zur Kritik im eigenen Lande heraus- 
fordert, so kann den auslandischen Kritikern entgegen- 
gehalten werden, da6 es kulturelle und zivilisatorische 
Bauaufgaben gibt, die nur die offentliche Hand bauen 
kann. Selbst solche Bauten sind notwendig, die nach 
privatwirtschaftlichen Grundsatzen keine klingende Rente 
abwerfen. Trotzdem sind diese Anlagen in hóherem 
Sinne produktive. Aber auch diese stellen in der ge- 
samten óffentlichen Bautatigkeit nur einen bescheidenen 
Anteil. Die offentliche lnvestitionspolitik soli ais Ausgleich 
die Schwankungen der Konjunktur aufnehmen. Den ein- 
zigen Vorwurf, den man in dieser Beziehung erheben 
kónnte, ist der, dafi die óffentlichen Stellen dem all
gemeinen Zuge der Baukonjunktur ohne weiteres folgten 
und anstatt Mittel zur Forderung der Bautatigkeit fur 
einen Konjunkturumschwung bereit zu halten, diese schon 
verausgabt hatten und ais erste zu Beginn der Depression 
im Jahre 1929 durch SparmaBnahmen krisenverscharfend 
einwirkten (vgl. hierzu Abb. 6). Die beginnende Krise 
von Mitte des Jahres 1929 zum Jahre 1930 nahm ihren 
Ursprung vom Kapitalmarkt her. Die Verzógerung in den 
Zahlungseingangen, selbst bei kommunalen Auftrag- 
gebern, fuhrte zu einer raschen Steigerung der 
lnsolvenzenziffer im Baugewerbe.

B austoffindustrie
Ein wesentliches Merkmal fur die wirtschaftliche Entwick
lung in der Baustoffindustrie ist die Widerstandsfahigkeit 
der organisatorischen Zusammenschlusse gegen die Kon- 
junkturschwankungen, die eine starkę Belastung der ein
zelnen Werke mit sich bringen. Nach Beendigung des 
Krieges war ais Folgę der Kohlenbewirtschaftung in der 
gesamten Baustoffindustrie ein straff organisiertes Ver- 
bandswesen vorhanden. Im Laufe der Jahre haben sich 
diese Verbundenheiten immer mehr gelockert, wodurch in 
letzter Zeit ein Zustand eingetreten ist, der den Staat 
aus gesamtvolkswirtschaftlichen Griinden veranla6te, in 
Form zu schaffender Zwangskartelle oder zu bildender 
Preiskonventionen einzugreifen, um der Volkswirtschaft 
schadliche Auswirkungen zu vermeiden. Dies ist aller
dings nicht allein in der hier in Frage stehenden Industrie 
der Fali. Bis zum Jahre 1929 ist die Entwicklung verhalt- 
nismaflig organisch verlaufen. Durch den starken Anstieg 
der Konjunktur veranlafłt, haben alle Industrien ihre 
lnvestitionspolitik stark vorwartsgetrieben. Ais dann der 
Konjunkturumschwung eintrat, war es den Werken un- 
móglich, ihre volle Kapazitat auszunutzen. Dies fuhrte 
naturgemafi zu einem immer scharfer werdenden Kon- 
kurrenzkampf.
Am deutlichsten ist diese Entwicklung offenbar geworden 
in der deutschen Z e m e n t i n d u s t r i e .  Dieser sehr 
stark syndizierte Industriezweig hat mit allen wirtschaft
lichen Machtmitteln die Aufrechterhaltung der Syndikate 
verfolgt. Durch Ubernahme und Kauf von Konkurrenz- 
unternehmungen wurde zunachst der Wirtschaftskampf 
zugunsten des wirtschaftlich Starkeren entschieden. Ais 
jedoch Stillegungen gróflerer und moderner Betriebe zu 
grofien Schwachungen der Wirtschaftskraft fuhrten und 
sich andere lebenskraftige Unternehmungen aus dem Ver- 
band herauslósten, entstand die allgemein bekannte 
Krise mit den Aufienseitern. Da diese nicht die Lasten 
des Syndikats abzuschreiben haben, sondern nur ihre 
eigenen Produktionsmittel amortisieren, sind diese w irt
schaftlich viel leistungsfahiger und wirtschaftlich krisen- 
fester ais das Syndikat. Infolgedessen versagte die 
Methode bezirklicher Kampfpreise, die angewandt wurde, 
um unliebsame Konkurrenten auszuscheiden. Die schon 
seit langem jetzt in der Zementindustrie schwebende

Krise, dereń Lósung viele Kreise durch die Verkiindung 
der Zwangskartelle einer Lósung entgegengebracht sahen, 
ist bisher noch ein offenes Problem geblieben. Es ist 
jedoch aus konjunkturpolitischen Griinden zu erwarten, 
dafi sich der augenblickliche Wirtschaftszustand infolge 
der Arbeitsbeschaffungsmafinahmen der Regierung, die 
namentlich auf dem Gebiete des Tiefbaues und des 
Strafienbaues mit einem erhóhten Absatz von Zement 
rechnen lassen durfen, bessern wird.
Im Gegensatz zur Zementindustrie bestanden in der 
K a l k i n d u s t r i e  nur Preiskonventionen. Immerhin 
waren in ihrem Wirtschaftsverband, dem Deutschen Kalk- 
bund, 90 v. H. der Kalkerzeugung zusammengeschlossen. 
Aber auch hier sind seit dem Jahre 1929 bedeutende 
Lockerungen eingetreten. Erst in letzter Zeit sind im Zu
sammenhang mit dem beabsichtigten berufsstandischen 
Aufbau der Industrie durch die Griindung der Reichsfach- 
schaft Kalk wieder etwa 90 v. H. der Produktion organi- 
satorisch und organisch zusammengeschlossen.
Die starkę Zersplitterung der Produktion in der Z i e g e l 
i n d u s t r i e  ist den obenerwahnten Formen der ver- 
wandten Baustoffindustrien nicht giinstig gewesen. In 
diesem Industriezweig sind auch heute noch die unter- 
schiedlichsten Strómungen vorhanden, so dafi dieser 
Zweig der Baustoffindustrie weniger den Charakter einer 
Industrie, ais vielmehr den eines Gewerbes hat.

Abb. 7

Die in Abb. 7 wiedergegebenen lndexziffern der Bau- 
stoffpreise lassen erkennen, dafi bis zum Jahre 1928 einem 
standigen Steigen der Preise, abgesehen von dem Kon- 
junktureinbruch 1926, ein aufierordentlich scharfer Riick- 
schlag gefolgt ist (vgl. auch die folgende Tabelle der 
Baukosten- und Baustoffkostenindizes).

Indexziffern der Baustoffkosten 1913 =  100

Monat 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

151,8 147,7 149,7 157,6 156,8 158,0 131,6 112,7 103,7
Februar.. . . 153,0 143,5 151,0 158,0 156,8 157,6 130,1 112,5 102,7

152,4 142,9 155,1 157,5 156,9 157,1 127,9 111,0 103,0
151,3 142,0 154,7 158,2 156,9 157,0 125,7 109,9 103,2
152,3 141,8 160,1 160,0 157,0 156,2 125,3 108,4 103,5

Juni.............. 154,3 141,7 160,8 160,9 157,7 153,3 124,7 108,4 103,4
J u li. 154,7 143,8 160,7 160,8 158,8 148,6 125,0 107,2 104,3
A ugust.. . . 155,3 144,0 161,0 160,0 160,8 144,6 125,2 106,8 104,7
Septem ber. 155,2 146,5 162,4 159,6 161,5 141,8 123,9 107,0 104,7
Oktober . . . 154,1 146,7 162,0 159,2 161,7 139,9 122,6 105,6 104,9
November . 151,6 146,6 160,9 159,1 161,2 136,7 121,4 105,4 105,2
D ezem ber.. 150,3 147,9 157,8 158,3 160,9 134,7 118,5 105,0

Erst in allerletzter Zeit ist durch Bildung der Preiskonven- 
tionen ein Stillstand in dieser Abwartsbewegung ein
getreten.

Indexzi/ffe rn  der Baustoffpreise 1924- bis Oktober 1933
1 91 3 = 1 0 0

Bauhólzer 
H I  + 4 U  + -U +

1932
Monatsdurchschnftte

Bauhólzer

so k - ł - 1- 4- 4 - ł - 4--l
1924 25 26 27 28 29 30 311932 

JahresdurchschnitteW.u.St,33

Steine u.Erden
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Indexziffern der Baukosten nach der neuen Berechnung1) 1913 — 100

Monat 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

Januar.................... 133,2 154,7 174,9 161,5 172,7 175,5 174,9 163,2 143,8 125,1
Februar ................ 128,1 158,5 173,0 161,5 172,7 175,5 174,2 162,5 142,6 125,0
M arz ..................... 132,0 164,3 170,4 162,7 172,8 175,6 173,9 161,7 140,7 125,1
A p ril........................ 138,2 166,2 168,1 163,8 175,6 178,3 173,2 156,1 139,4 125,0
Mai ....................... 143,8 170,2 165,9 168,5 175,8 178‘8 172,5 154,1 130,6 125,1
Juni......................... 140,7 173,2 164,8 169,4 176,0 179,3 171,4 154,7 129,3 125,5

J u li ......................... 136,1 175,6 162,7 169,7 175,8 179,1 170,2 156,9 127,9 125,5
August .................. 135,3 177,7 162,5 170,2 175,8 179,3 169,4 155,7 127,2 126,1
September............ 140,2 179,0 162,5 171,6 175,8 179,5 168,3 153,6 126,9 126,6
O k to b e r................ 141,0 177,9 162,5 172,0 177,0 179,1 168,3 152,2 125,7 126,6
N ovem ber........ . 146,3 177,2 161,8 172,0 177,0 178,6 167,3 151,4 125,3
Dezember .......... 151,7 176,0 160,8 172,0 176,7 178,3 166,6 149,1 125,3

Jahresdurchschnitt 138,9 170,9 165,8 167,9 175,3 178,1 170,9 155,9 132,1

der Einlagenabzuge, die bis zum Spatsommer 1932 an- 
dauerte.

ł ) Ab 1928 Durchschnitt fur 15 Stadte; die Ziffern fiir 1924 bis 1927 
sind nach der Bewegung der bisherigen lndexzifFer und der Indizes 
mehrerer Bauamter zuruckgerechnet.

Am stdrksfen betroffen von dem Ruckgang der Preise war 
der S c h n i t t h o l z m a r k t .  Von 1926 zu 1927 waren 
die Preise aufierordentlich gestiegen und hatten Ver- 
anlassung gegeben, dafi ein grofies Angebot von Holz 
auf den Markt kam. Da des weiteren die Landwirtschaft 
unter immer schwieriger werdenden Lebensbedingungen 
zu wirtschaften hatte, erfolgten auch von dieser Seite her 
zur Schópfung neuer Geldmittel und Kredite starkę Holz- 
einlieferungen. Hinzu kam, dafi durch die hohe Einfuhr, 
hier sei insbesondere des russischen Dumping Erwahnung 
getan, ein starker Preisdruck ausgeubt wurde. Dies alles 
bewirkte den scharfen Preisruckgang, dem erst vor 
kurzester Zeit eine kleine Erholung gefolgt ist, die den 
handelspolitischen Mafinahmen und der vorsichtigen An- 
gebotspolitik des Waldbesitzes zu verdanken ist. Durch 
das jungste Eingreifen des Landwirtschaftsministers sind 
wesentliche Preisaufbesserungen bei den Auktionen und 
Verkaufen erzielt worden. In diesem Zusammenhang ist 
zu begrufien, dafi die Regierung durch das vor einigen 
Tagen erlassene Waldgesetz den Einschlag von Holz be- 
schrankt und somit volkswirtschaftliche Verluste vermeidet.

D er K a p ita lm a rk t
Es kann nicht Aufgabe vorliegender Betrachtung sein, 
umfassend die Entwicklung und Lage des Kreditmarktes in 
den Nachkriegsjahren darzustellen. Es werden vielmehr 
nur diejenigen Angaben gemacht, die von unmittelbarem 
Einflufi auf das Baugewerbe und die Bautatigkeit sind. 
Da das Baugewerbe entscheidend von der Versorgung 
mit Krediten abhangig ist, wird es sich darum handeln, 
festzustellen, in welcher Art die Kreditinstitute diesen 
volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten gerecht werden 
konnten.
Das gesamte fiir  die Wirtschaft in Gestalt von Kurz- oder 
Langkrediten verfugbare Kreditvolumen kann nur wachsen, 
wenn die Quellen, aus denen dieses Kreditvolumen letzten 
Endes finanziert werden mufi, kraftiger zu laufen be- 
ginnen. Diese Quellen sind die in Form von Einlagen bei 
den Kreditinstituten anlaufenden Summen oder die durch 
Verkauf von Wertpapieren sich ansammelnden Kapitalien. 
Daruber hinaus kann der Gesamtbetrag der verfiigbaren 
Kredite nur steigen, wenn der einheimischen Wirtschaft 
Auslandkredite zur Verfugung gestellt werden. Da durch 
die verheerende Wirkung der Inflation aus Ersparnissen 
keine Kreditschópfung móglich war, war die anfanglich 
einzige Kreditquelle das Ausland. Nur langsam erfolgte 
erst die inlandische Kapitalbildung. Dies zeigt am besten 
die Entwicklung der Spareinlagen bei den deutschen 
Sparkassen (vgl. Abb. 8). Die Spareinlagen waren von 
25 Mili. RM Ende 1923 in knapp 7 '^  Jahren, bis Ende Mai 
1931, wieder auf 11,2 Mrd. RM angewachsen. Mitte 1931 
wurde diese Aufwartsbewegung der Spareinlagen durch 
die Kreditkrise jah unterbrochen. Es folgte eine Periode

Mrd J t i 
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Spare in lagen  
bef den deutschen S p a rk a s s e n

Mrd.5M
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Abb. 8

Der Zuwachs des Kreditvolumens ist also direkt abhangig 
von der innerdeutschen Geldkapitalbildung. In der 
modernen Wirtschaft spielt aber die Bildung von Geld- 
kapital durch Ersparnis nicht die grofie Rolle, die ihr viel- 
fach beigemessen wird. Die Kapitalbildung ist vielmehr 
uberwiegend eine Funktion der Wirtschaftstatigkeit; sie 
steigt mit dem Aufschwung und erwachst aus den zusatz- 
lichen Einkommen der Erwerbs- und Verbrauchswirtschaft, 
die aus der Umsatz- und Absatzbelebung entstehen. Die 
hohen Kreditkosten (vgl. Abb. 9) behinderten aber so

Die Anlagenentwertungen 
in der deutschen Industriewirtschaft 
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stark die Móglichkeiten, Gewinne und Verdienste zu er
zielen, daG sich die allgemeine Weltwirtschaftskrise ver- 
starkt auswirken mufite in einer Entwertung eines Teiles 
des volkswirtschaftlichen Realkapitals. Dieser Tatbestand 
ist beispielsweise aus den Bilanzen der deutschen Aktien- 
gesellschaften ersichtlich (Abb. 10).
Die Z i n s I a s t der deutschen óffentlichen und privaten 
Wirtschaft, d. h. der Betrag, den die Wirtschaft fiir die 
Verzinsung der aufgenommenen Kredite zahlen mufi, lafit 
sich fur das Jahr 1932 auf etwa 6 Mrd. RM schatzen. 
Dieser Betrag liegt um rd. 1,6 Mrd. RM unter dem, der 
1931 aufzuwenden war. Von dieser Zinslast im Betrage 
von 6 Mrd. RM entfallen etwa 1,2 Mrd. RM, also mehr ais 
20 v. H., auf die Verzinsung von Auslandskrediten, und 
zwar je zur Halfte auf kurzfristige und langfristige 
Kredite.
Durch die Kreditkrise 1931 verloren alle Kreditinstitute 
ihre Liquiditat. Das Liquidationsproblem beherrscht auch 
heute noch auschlaggebend die Kreditpolitik. Eine Lósung 
ist erst jetzt angebahnt durch den am 20. September ver- 
kijndeten grofiangelegten Wirtschaftsplan der Reichs
regierung, der die Starkung des Kapitalmarktes durch die 
bekannten Sondermafinahmen (Konsolidierung der Ge- 
meindeschulden, Entlastung der Gemeindehaushalte von 
den Wohlfahrtsausgaben, aktives Eingreifen der Reichs
bank auf dem Kapitalmarkt, Sonderkredite und Steuer- 
entlastungen auf verschiedenen Gebieten) versucht.
Die lnvestitionspolitik unserer Banken wahrend der Nach- 
kriegsjahre ist bereits Gegenstand haufiger Kritik ge
wesen. Insbesondere ist den Pfandbriefanstalten und 
Hypothekenbanken nicht der Vorwurf zu ersparen, dafi 
die fehlerhafte Begebung von Grofihypotheken und die 
Unterstutzung der Neuverschuldung des Althausbesitzes 
den volkswirtschaftlichen Belangen nicht dienlich gewesen 
ist. Dies druckt sich leider darin aus, dafi weite Volks- 
kreise heute den Banken nur mit dem allergrófiten Mifi- 
trauen gegenuberstehen. Nur eine Bankenpolitik, die 
durch ihre Taten das Vertrauen zuriickgewinnt, kann 
diesen Instituten den lebendigen Einbau in unser W irt- 
schaftsleben zuriickgeben.
Gegenuber der Vorkriegszeit lassen sich im I m m o b i 
l i  a r k r e d i t recht bedeutsame Umschichtungen fest- 
stellen, sowohl hinsichtlich der Kreditgeber, ais auch in 
der Kreditverteilung.
Der Wiederaufbau des privaten Hypothekarkredits ist 
verhaltnismafiig zógernd vor sich gegangen. Ende 1931 
waren nur etwa 28 v. H. des Vorkriegsstandes an 
privaten Hypothekarkrediten erreicht, wahrend der An- 
staltskredit bereits mehr ais die Halfte seines Vorkriegs- 
bestandes wiedererlangt hatte. Die Grunde fiir  den ver- 
haltnismafiig geringen Umfang des privaten Hypothekar
kredits in der Nachkriegszeit liegen in einer Abkehr 
weiter Bevólkerungskreise von der direkten Hypotheken- 
gewahrung. Statt dessen ist die Anlage in festverzins- 
lichen Werten, insbesondere in Pfandbriefen, Ubung 
geworden. Der private Geldgeber bevorzugt eine Kapi- 
talsanlage, die er jederzeit realisieren kann, was bei 
direkter Hypothekengewahrung nicht der Fali ist. Die 
Entstehungsursache von Privathypotheken ist zudem meist 
ein Grundbesitzwechsel, wobei der Verkaufer ein Rest- 
kaufgeld stehen lafit. Die folgende Tabelle gibt einen 
Uberblick uber die Entwicklung des Hypothekenkredits:

Besondere Bedeutung haben in den Nachkriegsjahren die 
der Kreditschópfung dienenden B a u s p a r k a s s e n  er- 
langt. Aus dieser Quelle sind dem Baumarkt in den 
letzten beiden Jahren je etwa 50 Mili. RM zugeflossen. 
Die seit etwa vier Jahren in Deutschland im Anschlufi an 
die regionalen Sparkassen- und Giroverbande bestehen- 
den óffentlichen Bausparkassen haben bis Ende Juli 1933

Jahr

Immo-
biliar-
kredit

davon Anteil am Immobiliarkredit

Anstalts-
hypo-

theken

Privat-
hypo-

theken

Hauszins- 
steuer u. 

sonstige H.

Anstalts-
hypo-

theken

Privat-
hypo-

theken

Hauszins- 
steuer u. 

sonstige H.

Mrd. RM. bzw. M. v. H.

1913 62,2 37,2 25,0 — 59,8 40,2 -

1928 26,7 16,2 5,9 4,6 60,7 22,1 17,2
1929 29,9 18,2 6,0 5,7 60,9 20,1 19,0
1930 33,3 20,1 6,5 6,7 60,4 19,5 20,1
1931 35,3 21,1 7,0 7,2 59,8 19,8 20,4

53 803 Vertrage uber 270,9 Mili. RM abgeschlossen. Bisher 
sind zugeteilt worden 9162 Vertrage mit 55,3 Mili. RM. 
Insgesamt haben die privaten und óffentlichen Bauspar
kassen (ohne den lOO-Mill.-Kredit) etwa 450 Mili. RM zur 
Zuteilung gebracht.
W ir geben auf folgender Seite eine Zusammenstellung 
der fiir die Arbeitsbeschaffung zur Verfugung gestellten 
Mittel.

Ausblick

Aus der Entwicklung der Bauwirtschaft wahrend der 
Nachkriegsjahre sind rucksichtslos die Folgerungen fur 
die Zukunft zu ziehen. W ir leben in einer Zeit, die 
geradezu umlauert ist von Problemen. Der politische 
Umschwung bedeutete gleichzeitig einen Bruch mit uber- 
lieferten Wirtschaftsformen und Rechtsordnungen. Es hat 
sich herausgestellt, dafi ein wesentlicher Teil dieses Ge- 
rippes unseres staatlichen Aufbaues nicht mehr tragfahig 
ist fur die Neugestaltung unseres Volkskórpers. W ie 
weltanschaulich der lndividualismus zusammengebrochen 
ist, so ist auch der Begriff des lndividuums in seiner Be- 
tatigung im Staate neu zu fassen. Damit erhalt die ais 
Privatinitiative gekennzeichnete Tatigkeit des einzelnen 
neue Gesetzlichkeit. Seine Tatigkeit mufi sich einfugen 
in den Gesamtorganismus, andererseits darf der Staat 
durch seine Eingriffe die Beziehungen zwischen schópfe- 
rischer Einzelkraft und Volksganzem nicht lahmlegen.

W o die Wirtschaftstatigkeit des einzelnen in der ver- 
gangenen Zeit dem Staate in seiner Aufgabenerfiillung 
nicht gerecht zu werden drohte, griff dieser in mehr oder 
minder scharfer Form zur eigenen Ubernahme dieser Auf
gaben in Form von Sozialisierung oder in Form der Er
richtung von Regiebetreiben ein. Diese Herausgliederung 
privater Wirtschaftsbetatigung aus dem Gesamtorganis
mus kónnte nur zu Stórungen fuhren. Es mufi in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dafi durch 
die Unzulanglichkeit gewisser Rechtsformen schwerste 
Schadigungen der Gesamtheit herbeigefuhrt werden 
konnten, ohne dafi der dafur Verantwortliche die ge- 
ringste Gesetzesverletzung zu begehen brauchte. Die 
Erkenntnis dieses Zustandes hat sich bereits allgemein so 
weit durchgesetzt, dafi eine Neuordnung fur das Rechts- 
empfinden des Volkes Notwendigkeit geworden ist.

Die Zukunftsaufgabe ist, dem deutschen Menschen Lebens- 
raum zu schaffen. Die moglichen Lósungen mussen ohne 
uberlebten Historizismus und ohne Gefuhle der Romantlk 
gelóst werden. Die Beziehung zwischen Stadt und Land 
wird hierbei immer der Ausgangspunkt bleiben. Die 
Herauslósung einer der Teilaufgaben, namlich der Land- 
siedlung oder der Altstadtsanierung, mufi deswegen 
scheitern, weil durch kunstliche Mafinahmen das Gleich- 
gewicht zwischen beiden Entwicklungsformen gestórt 
wiirde. Das Beispiel der Erwerbslosensiedlung zeigt, 
nachdem jetzt schon eine Umstellung dieser Art der Sied
lung zur Kurzarbeitersiedlung erfolgt ist, wobei der An- 
satzpunkt nicht mehr die Grofistadte sind, sondern die 
mittleren und kleinen Stadte, dafi den Lebensvorgangen
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Rechnung getragen werden mu8. Es wurde auch eine 
Eigenheimsiedlung mit mehreren tausend Bewohnern in 
der Nahe der Grofistadt wohl lebensfahig sein, aber an 
anderem Standort eine vólligę Fehlorientierung bedeuten. 
So ist auch denkbar, dafi die Aufsiedlung des Ostens 
nicht nur an die Wirtschaftsformen des Bauernstandes 
allein gebunden ist, sondern auch bestimmend beeinflufit 
wird von den Ausstrahlungen der im Ostgebiet vor- 
handenen oder eventuell zu schaffenden Stadte mit 
dereń Wirtschafts- und Industriezentren; aber diese zu- 
kiinftige grofie kolonisatorische Aufgabe im Osten wird 
erst dann einer Inangriffnahme zugefiihrt werden 
kónnen, wenn die politischen Verhaltnisse derart geklart 
sind, dafi eine ruhige Entwicklung vorauszusehen ist.

Die Lósung des Problems der Altstadtsanierung macht 
zur Voraussetzung, dafi bestehende Rechtsformen iiber 
das Eigentum an Grund und Boden fortentwickelt werden. 
Es sind Ansatze erkennbar, dafi das deutsche Recht das 
bisher herrschende Rómische Recht in einigen wesent
lichen Punkten wird ersetzen miissen. Dariiber hinaus 
sind aber schon jetzt vorbereitende Mafinahmen wirt- 
schaftlicher und gesetzlicher Natur zu treffen, damit nicht 
Verluste eintreten, die die gesamte Volkswirtschaft be- 
lasten wurden. Ais derartige zunachst zu erreichende 
Ziele seien folgende genannt: Ausweisung der am
starksten sanierungsbediirftigen Gebiete in samtlichen 
Stadten, Mafinahmen zur tatsachlichen Abschreibung der 
Entwertungen des stadtischen Grundbesitzes, Tilgung der 
auf dem Altbesitz ruhenden Schuldenlasten, Neuordnung 
des Realkredits und der ihm dienenden Institute. Es ware 
zu begriifien, wenn die seit langem in Fachkreisen be- 
kannten Vorschlage aus dem Schubfachdasein erlóst 
werden kónnten. Alle Mafinahmen, die in der Stadt 
ebensowohl ais auch die auf dem Lande, miissen W oh
nungs- und Wirtschaftsverhaltnisse herbeifuhren, die sich 
den biologischen Bedurfnissen des Volkes anpassen.

Eine Bilanz iiber die Tatigkeit im Bauwesen wurde der 
Offentlichkeit vor Augen gefiihrt durch die Bauausstellung 
im Jahre 1931. Die hier erórterten Probleme der Be- 
ziehung zwischen Stadt und Land mit der Gestaltung 
neuer grofier Zukunftsaufgaben sind dort nicht zur Er- 
órterung gekommen, vielmehr hatte man dort das Gefiihl, 
zum Bauen gehórten nur Geld, Boden und Baustoffe. Es 
wurde nur, das Wohnungswesen betreffend, gezeigt, in 
welcher Weise der Staat der Notdurft Abhilfe geschaffen 
hat; die schópferische Idee kam nicht zur Geltung. So 
mufite der Eindruck entstehen, dafi durch Herstellung von 
soundsoviel tausend Wohnungen das Problem Wohnung 
gelóst sei. In Wirklichkeit umfafit das Problem Wohnung 
auch die Begriffe Arbeit, Wirtschaft, Heimat, Bevólke- 
rungsaufbau. Fafit man in diesem Sinne das Bauen ais 
eine diesen Aufgaben dienende Betatigung auf, so er
scheint es fraglos ais selbstverstandlich, dafi ein Volk, 
das nicht mehr baut — wohlgemerkt, ein V o l k ,  nicht 
eine Regierung —, keine Lebensenergien mehr ent- 
wickelt, also im Kreise der Vólker zum Absterben ver- 
urteilt ist. Durch das Herausstellen der rein mechanischen 
Dinge hat daher auch das Ausland nicht den richtigen 
Einblick in die wahren Lebensverhaltnisse unseres Volkes 
gewinnen kónnen. W ie lebensnotwendig aber das Bauen 
fur ein Volk ist, geht daraus hervor, dafi jetzt die dortigen 
Regierungen zur Bekampfung der Arbeitslosigkeit in 
allererster Linie das Bauwesen einsetzen.

Bei der Fiille der Zukunftsaufgaben, die unser Volk jetzt 
in Angriff zu nehmen hat, ist eine baldige und lebens- 
kraftige Wiedereingliederung des Bauwesens in unsere 
Wirtschaft zu erwarten.

bersicht iiber die ArbeitsbeschaffungsmaB- 
nahmen

A r b e i t s b e s c h a f f u n g s m a f i n a h m e n  d e s  R e i c h s  
n a c h  d e m  S t a n d  v o n  M i t t e  S e p t e m b e r  1933') 

______ in  M i l i .  RM

. N a c h  d e r z e i t l i c h e n  F o l g ę II. M a c h  Y e r w e n d u n a s -
1. Fruhjahrsprogramm z w e c k e n

1932 ........................... 165 1. 1 612
davo n :

davon:
Reichsauto
bahnen . 1 40® 

Sonstiger 
Straflenbau ■ ■ 212

Reichsanstalt 
fur Arbeitsvermitt-

135

lung und Arbeits- 
losenversicherung . 30

2. 59
1022. Sommerprogramm

1932 ........................... 182 3. Flufiregulierung • • ■ •

3. Sond ermafinah men be- 4. SonstigeTiefbauarbeiten 248

treffend Wohnunasbau 120
5. Bruckenbauten................ 14

davo n : 6. Versorgungs- und Ver-
127

im September 1932 k eh rsb etrieb e ................

fiir Hausinstand- 7. Hausinstandsetzungs-
400setzung................... 50

im Januar 1933 fiir davon :
den gleichen Zweck 50 W ohngebaude. . 200

im Fruhjahr 1933 Offentl. Gebaude 200
Darlehen fur Eigen- 8. E ig en heim bau................ 20
h e im b a u ................ 20 9. Vorstadtische Klein-

4. Januarprogramm 1933 500 s ie d lu n g ............................ 150
5. Juniprogramm 1933 (Ar- 10. Landwirtschaftliche

beitsbeschaffungsgesetz) 1 000 S iedlung............................ 60
6. Reichsautobahnen (Ge 11. Bodenverbesserung . . 244

setz vom 27. 6. 33.). 1400 12. Sonstige Mafinahmen . 331

Z u s a m m e n  . 3 367 Z u s a m m e n 3 367
*) Inzwischen wurden durch Gesetz vom 21. 9. 33 weitere 500  M il
lionen RM fur Zuschusse zu Instandsetzungs- und Ergangungsarbeiten 
an Gebauden bewilligt.

A r b e i t s b e s c h a f f u n g s m a f l n a h m e n  d e r  R e i c h s b a h n

19321) 1933 1934

1. Unterhaltung und Erneuerung des Ober-
93 95 60

2. Unterhaltung der sonstigen baulichen
56 30 12

3. Erneuerung der sonstigen baulichen
35 20 8

4. Unterhaltung der Fahrzeuge.................... — 12 20
5. Sonderprogramm fur Fahrzeugverbesse- 

rungen................................................................ _ 5
6. Unterhaltung und Erneuerung maschinen- 

artiger A n la g e n ............................................ _ 7 4
7. Erneuerung der Fahrzeuge (Lokomotiven 

und W a g e n ) ................................................... 63 15 63
8. Beschaffung von K raftw agen.................... — — 15
9. Auffullung der Lager fur Werkstoffe 

und Ersatzstucke............................................ 18
10. Neubaurechnung............................................ 39 28 98
11. Finanzierung von Reichsautobahnen*) . — 25 25

280 250 310
l ) 180 Mili. durch Verwertung von Steuergutscheinen aus der Befórde- 
rungsteuer und 100 Mili. aus eigenem Kredit. — 2) In dem Betrag 
von 1 400 M ili. der vorangehenden Obersicht bereits enthalten.

A r b e i t s b e s c h a f f u n g s m a 0  n a h m e n d e r  R e i c h s p o s t

19321 1933

Elektrische Maschinen, Apparate . . 17,0 18,0
Kabel und Leitungsmaterial (einschl.

Steine und E rd e n ) ............................. 9,0 25,2
Maschinen-, Apparate-, Fahrzeugbau 2,0 6,6

davon K ra ftfa h rz e u g e .................... 1,4 4,936
B ah n p o stw ag en ............................ 0,6 1,626

B au g e w e rb e ........................................ 5,0 26,0
davon H o c h b a u ................................ 4,0 15,399

Tiefbau (Kabel verlegen) . . . . 1,0 10,00
Gerate und Sonstiges (Eisen-, Stahl-

und Metallwaren, Feinmechanik,
Vervielfaltigungsgewerbe, Móbel

1,0 0,8

Zusammen . . . 34,0 76,6

l ) Da Schatzanweisungen uber ursprunglich 60 Mili. RM n cht durch- 
fiihrbar, wurde das Programm auf 34 Mili. RM yerkleinert und Qus 
laufenden Mitteln finanziert.


