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T h e m a , d e r e n  B e re c h n u n g e n  u n d  z a h le n m ä ß ig e n  N a c h w e is e  im e rs te n  T e il uns b e s o n d e rs  b e a c h te n s w e r t  e rs c h e in e n . N e u e s  W o l le n  

is t n a tü r lic h  a n fe c h tb a r  u n d  s e lte n  v o llk o m m e n . T ro tz d e m  e rb lic k e n  w ir  in  d e r  A b h a n d lu n g  e in e  w e r tv o l le  A n re g u n g  u n d  g e e ig n e te  

D is k u s s io n s g ru n d la g e . D ie  S c h r i f t l e i t u n g

1. Der Geldumlauf beim Baubetrieb
Das B augew erbe  g e h ö rt ohne Z w e ife l zu jenen 

Teilen der W irtscha ft, be i denen zu r A b m in d e ru n g  de r 
A rbe its losigke it de r H ebe l angese tz t w e rden  muß. 
Dieses G e w erbe  b e za h lt A rb e ite r  und A ngeste llte  so
wohl d irekt a u f seinen Baustellen als auch ind irek t durch 
Vergebung von A u fträ g e n  an d ie  lie fe rn d e  Industrie. 
(Abb. 1 u. 2.) A b b . 1 veranschaulich t d ie  V e rte ilung  
der Kosten bei e inem  E isenbetonhochbau (Rohbau), 
Abb. 2 bei e inem  T ie fb a u o b je k t. M an erkenn t daraus, 
daß der A n te il de r d irek ten  Löhne um 40 v. H. d e r Bau
summe herum schwankt (schwarze Fläche), und daß  die 
indirekten Löhne e tw a  bei 30 v. H. liegen  (schraffie rte  
Flächen). Diese Verhä ltn isse w e rden  durch v ie le  Bei
spiele aus dem In- und A u s la n d 1) bestä tig t. Zur Be
stimmung der ind irek ten  Löhne (A bb. 3) ist man a u f s ta
tistische Q ue llen  und sonstige V e rö ffen tlichungen  a n g e 
wiesen, d ie  d ie  V e rfo lg u n g  des Lohnes in seine e in ze l

*) V e rg l.  E n g in e e r in g  N e w s -R e c o rd  vo m  18. 2. u n d  3. 3. 32.

nen V e rzw e igungen  le id e r nur unvo llkom m en gestatten. 
M an kann annehm en, daß  de r ind irek te  Lohnante il be i 
g enaue re r Erfassung wesentlich höhere W e rte  e rgeben  
w ü rde , als d ie  A b b . anze ig t. Es ist- desha lb  nicht un
berech tig t, den N o rm a lw e rt des Lohnanteils eines Bau
ob jektes be i insgesamt 80 v. H. zu suchen (A bb. 4). 
H ochbauten w e rden  d a b e i ge rin g e re  d irek te  Löhne, d a 
fü r m ehr ind irek te  Löhne au fw e isen. Bei T ie fbau ten  ist 
es im a llgem e inen  um gekehrt. D ie restlichen 20 v. H. 
de r Bausumme gehen fü r S teuern, soz ia le  Lasten, Ka
p ita l-  und Schuldendienst de r d irekten  und ind irek ten  
A rb e itg e b e r auf.

Betrachtet man a u f d ieser Basis den G e l d u m l a u f  
b e i  d e r  A b w i c k l u n g  e i n e s  A u f t r a g e s  
(A bb. 5), so läß t sich nun feststellen, daß  ganz  e rh e b 
liche Teile  d e r Baukosten ku rz fris tig  an d ie  ö ffen tlichen  
Kassen zurückfließen. So haben sow oh l A rbe itnehm er 
w ie  A rb e itg e b e r je e tw a  15 v. H. de r Lohnsumme als A b 
gaben  be i je d e r Lohnzahlung o d e r spätestens bei den
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35% D L. 45% D. L

13%
Unkosten
Risiko
Verdienst.

37c Ge rate 
4 % Holz.

4% S. L.

Bau und 
Betriebsstoffe.

K o s t e n v e r t e i lu n g  b e i  e in e m  H o c h b a u  a u s  E i s e n b e t o n  
( W e r k )

K o s t e n v e r t e i l u n g  
D ir e k te  L ö h n e  ( D  L . )  =
S o z ia le  L a s te n  ( S .  L . )  =
P a u - u n d  B e t r i e b s s t o f f e  =  
S c h a l-  u n d  R ü s th o lz  —  
G e rä te ,  E r s a tz te i le ,  W e r k 

z e u g
U n k o s te n ,  R is ik o ,  V e r 

d ie n s t

35 %  
4% 

41 %  
4%

L o h n a n t e i l  

D i r e k t e  L ö h n e  =  35

I n d i r e k t e  L ö h n e  = 3 4 '

E a u k o s te n  =  1 0 0 r L o h n a n t e i l  =  69

K o s t e n v e r t e i l u n g L o h n a n

D ir e k te  L ö h n e  ( D . L .) = , 4 5  % D ir e k t e  L ö h n e
S o z ia le  L a s te n  ( S .  L . ) — 4 %
B a u s t o f f e 5 %
B e t r ie b s s t o f f e - 1 3 % I n d i r e k t e  L ö h n e
R ü s t h o lz ,  S c h w e l le n  u s w . = 3 %
G e r ä te ,  E r s a tz t e i le ,  W e r k z e u g = 1 5 %
F r a c h te n  u n d  F u h r lö h n e 3 %
U n k o s te n ,  R is ik o ,  V e r d ie n s t 1 2 %

B a u k o s te n  =  1 0 0 %  L o h n a n te i l  = 7 3 %

Unkosten
Risiko
Verdienst
3X Fracht.

37c Holz
K o s t e n v e r t e i l u n g  b e i  e in e m  T ie f b a u  ( K a n a l )

15% Gerate



A b b .3  E r f a ß b a r e  i n d i r e k t e  L ö h n e

S c h w a r z :  D e r  s t a t i s t i s c h  e r fa ß b a r e  

L o h n a n te i l  d e s  P r e is e s .  B e im  K o h le n 

p r e is  s in d  b e is p ie ls w e is e  d ie  L ö h n e  
d e s  B e r g w e r k s ,  e in ig e  L ö h n e  d e r L ie f e r -  

in d u s t r ie  f ü r  d ie  B e r g w e r k s m a s c h in e n  

u n d  d ie  L ö h n e  d e r  R e ic h s b a h n  f ü r  

d ie  A n f r a c h t  a u f  d ie  B a u s t e l le  b e r ü c k 

s i c h t ig t .  D ie  U n v o l lk o m m e n h e i t  d e r  

E r fa s s u n g  is t  b e s o n d e r s  d e u t l i c h  b e im  

E is e n p r e is ,  d e r e in e n  N i c h t l o h n - A n t e i l  

in  d e r  u n m ö g l ic h e n  H ö h e  v o n  6 4 ° /„  

a u f w e is t .

A b b .  4 .  N o r m a lw e r t  
d e s  L o h n a n t e i l s  e i n e r  B a u s t e l l e

SttKap.

80%Lohn
W / odir

v ie rte ljäh rlichen  Steuerterm inen a bzu füh ren2). Durch den 
e rhöhten Konsum des Beschäftigten gegenübe r dem 
A rbe its losen (rd. 1700 RM durchschnittlicher Jahresver
d ienst de r Fach- und H ilfsa rb e ite r gegen 650 RM Er
w erbslosenunterstü tzung =  37,5 v. H.) e rh ä lt d ie  ö ffe n t
liche H and w e ite re  Einnahmen aus de r Belastung des 
Verbrauches. Diese Belastung e rg ib t sich nach de r 
Reichsstatistik aus Lohnsteuern, sozia len A b g a b e n , Um
satz-, Verbrauchssteuern und Zöllen  zu e tw a 26,5 v. H. 
des Konsums. Sie’ fä llt  in H ande l, G e w erbe  und Land
w irtschaft an und kann w egen de r kurzfris tigen  Lohn- 
und S teuerterm ine ebenfa lls  zu den schnell zurück
fließenden  G e ldm itte ln  gerechnet w erden . Schließlich 
tr it t  e ine so fo rtig e  Entlastung de r A rbe its losenversiche
rung dadurch ein, daß  de r A rb e ite r nicht mehr durch d ie  
Erwerbslosen-, Krisen- und W oh lfah rtse in rich tungen  e r
ha lten, sondern vom Bauherrn bezah lt w ird .

D ie  B e r e c h n u n g  z e i g t ,  d a ß  e t w a  34 v. H.  
d e r  B a u s u m m e  d u r c h  S t e u e r n  u n d  s o z i a l e  
L a s t e n  w ä h r e n d  d e r  B a u z e i t  z u r ü c k 
f l i e ß e n ,  w ä h r e n d  w e i t e r e  30 v. H.  d u r c h  
E i n s p a r u n g e n  b e i  d e r  F ü r s o r g e  f ü r  F i n a n 
z i e r u n g s z w e c k e  f r e i  w e r d e  n3). Diese Beträge 
sind zusätzliche, übe r d ie  lau fenden  Haushaltseinnahm en 
h inausgehende G e ldm itte l, d ie  nur g re ifb a r w e rden , 
w enn tatsächlich g e b au t w ird  und denen keine ve r
mehrten A u fw endungen  de r ö ffentlichen  H and o d e r der 
Versicherungsinstitu te gegenüberstehen. Denn de r V er
w a ltu n g s a p p a ra t fü r Bauarbe iten  ist auch heute noch 
vo rhanden . Er muß aus lau fenden  Einkünften bezah lt 
w e rden , o b w o h l er zu seinem e igenen Leidwesen te il
w eise ungenügend beschäftig t ist. Auch de r Schutz der 
B evö lkerung gegen K rankheit, U n fa ll und A lte r  muß aus 
den b isherigen  M itte ln  de r Versicherungen und ö ffe n t
lichen Kassen e rfo lg e n , ob  ein Teil de r Bevö lkerung nun 
a rbe its los  ist o d e r nicht. W a s  d ie  A rb e it an U nfä llen  
mehr fo rd e rt, w ird  a u fge w o g e n  durch d ie  verm ehrte 
W id e rs ta n d sk ra ft jene r Vo lkste ile , d ie  durch Beschäfti
gung  aus Elend w ie d e r in ausköm m lichere Verhältnisse

J| A rb e itn e h m e r :  

1 ,9 5 %  In v a l.-V e rs . 
3 ,6 6 %  K ra n k e n k a s s e  
3 ,2 5 %  E rw e rb s l.-V e rs . 
1,00 %  K r is e n s te u e r  
4,61 %  L o h n s te u e r 
1 ,0 0 %  M ie ts te u e r

A r b e i t g e b e r : 

1 ,9 5 %  In v a l.-V e rs . 
1 ,8 3 %  K ra n k e n k a s s e  

3 ,2 5 %  E rw e rb s l.-V e rs . 
5 ,7 0 %  U n fa ll-V e rs .  
2 ,0 0 %  L o h n s .-S te u e r 
1 ,4 0 %  U m s a tz s te u e r

1 6,13%1 5,4 7%

3| M i t  d ie s e n  Z a h le n  s o ll n u r d ie  u n g e fä h re  G rö ß e n o rd n u n g  d e r  
M it te l g e z e ig t  w e rd e n .  A b w e ic h u n g e n  in  d e n  g ru n d le g e n d e n  A n n a h 
m e n  z. B. b e im  L o h n a n te il o d e r  b e im  V e rh ä ltn is  d e s  T a r if lo h n e s  z u r 
U n te rs tü tz u n g  e rg e b e n  n u r  m ä ß ig e  Ä n d e ru n g e n  d e r  E n d z if fe rn  und  
s in d  a u f  d ie  f o lg e n d e  E n tw ic k lu n g  o h n e  e n ts c h e id e n d e n  E in fluß .

ge langen . Daß fe rne r, w ie  in A b b . 5 vorausgesetzt, der 
Lohnbetrag  v ö llig  an vo rh e r E rw erbslose fa lle n  w ird , er
g ib t sich aus dem V e rha lten  d e r E rw erbslosenziffe r, die 
heute bere its a u f kle inste Ä n d e run g e n  des Arbeitsmarktes 
rea g ie rt. W a s  h ier zu r vo llen  A usw irkung , e tw a  in der 
L ie ferindustrie , feh len  so llte , b rin g t m it v ie lfache r Sicher
heit d ie  Be lebung des Konsums durch d ie  Erhöhung des 
B eschäftigungsgrades in H ande l, G e w e rb e  und Land
w irtschaft.

W enn  a lso d ie  Regierung be isp ie lsw eise ein Arbeits
p rog ram m  fü r 1932 von 1,5 M illia rd e n  RM vorsieht 
(Abb. 5) und d a m it e tw a  700 000 A rb e ite r  neu beschäf
tigen  kann, so sind in diesem  B etrag  64 v. H., gleich rund 
0,9 M illia rd e n  RM G e ld e r en tha lten , w e lche das Finanz
m inisterium  m it fast dem vo llen  B etrag w ie d e r für das 
g le iche Jahr, m it e inem  ge ringen  Rest fü r  das erste Halb
ja h r 1933 als rück fließ ende  Einnahm en d e r öffentlichen 
und ha lbö ffen tlichen  Kassen e insetzen kann. Denn von 
de r B ere its te llung des G e ldes  an den Bauherrn über den 
Z ah ltag , den w e ite re n  A b flu ß  an d ie  ö ffen tliche  Hand 
und d ie  Verrechnung do rtse lbs t bis zu r W iede rbe re it
ste llung ve rg e h t ein Z e itraum  von nur w en igen  Wochen. 
Lediglich d ie  K onsum abgaben  beanspruchen eine etwas 
länge re  U m lau fze it, d ie  a b e r auch nur nach M onaten zu 
bemessen ist. D i e s e r  k u r z f r i s t i g e  K r e i s l a u f  
i s t  n i c h t  m e h r  a l s  K a p i t a l i n v e s t i e r u n g  a n 
z u s p r e c h e n ,  e r  m u ß  a b e r  h e r v o r g e  r u f en 
w e r d e n  d u r c h  d ie  Z u füh rung  von 36 v. H., gleich 
rund 0,6 M illia rd e n  RM A u s g a b e n ,  w e l c h e  n i c h t  
s o f o r t  z u r ü c k f l i e ß e n ,  s o n d e r n  i n  d e m  g e 
s c h a f f e n e n  O b j e k t  f ü r  l ä n g e r e  Z e i t  f e s t 
g e l e g t  w e r d e n .

Erst dieses K a p ita l ist e ine 
und seine Beschaffung w ird  
ganzen Problems. W ird  es näm lich nicht zugeführt, so 
ve rm inde rt sich das A rbe itsvo lum en  und d ie  Zahl der 
beschäftig ten  Menschen und B etriebe  (Abb. 7). Kann es 
verm ehrt zu g e le ite t w e rde n , so ste ig t de r Beschäftigungs
g ra d . Da d ie  S teuerschraube fü r  d ie  verm ehrte Zu
füh rung  von neuem K a p ita l nichts mehr b ring t, auch Ein
sparungen  an anderen  S te llen des Haushalts kaum für 
d u rch fü h rb a r g eha lten  w e rde n , b le ib t heute der öffent
lichen H and  nichts ü b rig , a ls ih re  Aufm erksam ke it solchen 
A rb e ite n  ve rs tä rk t zuzuw enden , we lche aus sich selbst 
heraus ren ta b e l sind, indem  a u f den E rtrag des Objektes 
A n le ihen  usw. zwecks A usw e itung  de r G eldbeschaffung 
a u fg e b a u t w e rde n  können. Aus d ieser Tatsache ergeben 
sich d ie  in A b b . 8 da rg e s te llte n  Schlüsse.

la n g fris tig e  Investierung, 
zu r K a rd in a lfra g e  des
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F in a n z ie r u n g  f ü r  7 0 0 0 0 0  A r b e i t e r

D ie  B a u k o s te n s u m m e  is t  1 ,5  M i l l ia r d e n  M a rk .  D a v o n  s in d  8 0 % ,  

g le i c h  1 ,2  M i l l ia r d e n  M a rk ,  L ö h n e .  B e i e in e m  J a h r e s v e r d ie n s t  v o n  

1700  M a rk  k ö n n e n  d a m i t  ru n d  700 000  A r b e i t e r  b e s c h ä f t ig t  w e r d e n .

G e ld u m la u f  b e i  B a u a r b e i t e n

V o n  100 M k . B a u s u m m e  t r e f f e n  80 M k .  a u f  d i r e k t e  u n d  in d i r e k t e  L ö h n e ,  20 M k . a u f  d ie  K o s te n  d e r  d i r e k t e n  u n d  in d i r e k te n  A r b e i t 
g e b e r .  v o m  L o h n b e t r a g  d e r  A r b e i t n e h m e r  w e r d e n  1 5 %  =  12 M k .  f ü r  S te u e r n  u n d  V e r s ic h e r u n g e n  e in b e h a l t e n ,  s o  d a ß  e in  N e t to lo h n  
v o n  68 M k . f ü r  d e n  L e b e n s u n t e r h a l t  ü b r ig  b l e i b t .  D e r  A r b e i t e r  h a t t e  v o r  B a u b e g in n  e in e n  K o n s u m  a ls  E r w e r b s lo s e r  in  H ö h e  v o n  
37,5%  d e s  B r u t t o lo h n e s  d e s  f r e ie n  A r b e i t e r s ,  a u f  80 M k .  L o h n s u m m e  u m g e r e c h n e t  a ls o  v o n  30 M k .  F ü r  K o n s u m  e r h ö h u n g  s te h e n  
d e m n a c h  38 M k .  in f o lg e  b e s s e r e r  B e z a h lu n g  z u r  V e r fü g u n g .  D ie s e  B e le b u n g  d e r  N a c h f r a g e  u n d  W a r e n u m w ä lz u n g  b r in g t  d e r  ö f f e n t 
l ic h e n  H a n d  2 6 ,5 %  =  10 M k .  M e h r a b g a b e n  a u s  d e r  a l lg e m e in e n  B e la s t u n g  d e s  V e r b r a u c h s .  V o m  A r b e i t g e b e r a n t e i l  s in d  e b e n f a l ls  
15% d e r  B r u t t o lö h n e  =  12 M k .  a n  S te u e r n  u n d  V e r s ic h e r u n g e n  a b z u f ü h r e n ,  s o  d a ß  d e m  U n t e r n e h m e r  u n d  s e in e n  L ie f e r a n t e n  e in  R e s t  
vo n  8 M k . f ü r  K a p i t a ld i e n s t  u n d  s a c h l i c h e  U n k o s te n  v e r b le i b e n .  D e r  a l t e  K o n s u m  d e r  A r b e i t n e h m e r ,  b is h e r  v o n  d e r  E r w e r b s lo s e n 
fü r s o r g e  b e z a h l t ,  w i r d  n u n m e h r  v o m  B a u h e r r n  b e s t r i t t e n  u n d  d ie  F ü r s o r g e  m i t  d e m  g le ic h e n  B e t r a g  (3 0  M k . )  e n t la s t e t .

M a n  s o l l  n i c h t  g l a u b e n ,  d a ß  e s ,  „ u m  
100 E r w e r b s l o s e  z u  b e s c h ä f t i g e n " ,  s o z i a l  
s e i ,  i r g e n d e i n e n  B a u  z u  b e g i n n e n ,  d e s s e n  
U n w  i r t s c h a f  11 i c h k e i t o f f e n b a r  i s t ;  denn 
man w ird  durch d ie  nutzlose V ersch leuderung des G e ldes 
im nächsten Jahr nur noch M itte l fü r 60 E rwerbslose be 
sitzen (vgl. A b b . 7). M an  m öge sich auch nicht zuvie l 
von laufenden U n te rha ltungsa rbe iten  versprechen, d ie  
zwar w irtschaftlich be rech tig t und n o tw e nd ig  sind, auch 
durch lau fende Etatsm ittel gedeckt w e rde n  können, deren 
Ertrag abe r zu r B ildung von E insparungen o d e r zum A n 
reiz neuen K ap ita ls  nicht h in re ich t und so e ine A b m in d e 
rung der A rbe its lo s ig ke it e n tw e d e r nicht o d e r doch nur 
vorübergehend e rm ög lich t. D e r  A r b e i t s h u n g e r  
d e s  E r w e r b s l o s e n  w i e  d e s  U n t e r n e h m e r s  
k a n n  h e u t e  n u r  d u r c h  d i e  s y s t e m a t i s c h e  
F ö r d e r u n g  p o s i t i v  w i r t s c h a f t l i c h e r  O b 
j e k t e  g e s t i l l t  w e r d e n ,  we lche den A rbe itsm ark t 
durch Anlockung frem d e r G e ld e r a u f e ine b re ite re  
G rundlage stellen.

II. Zur Finanzierung öffentlicher Arbeiten.
Ist auf diese W e ise  e ine ha rte , le id e r noch vie lfach  

wenig beachtete N o tw e n d ig k e it ausgesprochen, so muß 
andererseits d a ra u f h ingew iesen  w e rde n , d a ß  d e r  
p o s i t i v e  E r t r a g  s o l c h e r  O b j e k t e  u n v e r 
m u t e t  g e r i n g  s e i n  k a n n .  Denn er b rauch t —  au f 
die G esamtbausumm e be zo ge n  —  nur e tw a  ein D ritte l 
der Kosten (36 v. H.) zu verzinsen und zu tilg e n , w e il d ie  
öffentliche H and d ie  restlichen zw e i D ritte l bere its  durch 
die Bauabw icklung ku rz fr is tig  zu rücke rhä lt (A bb . 9).

Eine Rente von be isp ie lsw e ise  3 v. H. e rg ib t fü r das zu 
zuführende Investie rungskap ita l (N e u ka p ita l)  e ine  V e r
zinsung von 8 bis 9 v. H. und d a m it e ine Basis, a u f d e r 
Staat ode r S tad t bere its  e ine  sehr w e itg e h e n d e  H a n d 
lungsmöglichkeit haben. So geh öre n  S ch iffah rtskanä le  (A b 
gaben), W asse rk ra fta n lag e n  (S trom einnahm en), W asse r
versorgungen (G ebühren ), W o h n b lö cke  (M ie ten), S ied 

lungen (Pachten) usw. vo rbeha ltlich  d e r Prüfung des 
E inze lfa lles zu durchaus ren tab len  O b je k ten , welche g e 
e ig n e t sind, über einen a llgem e in  nützlichen Zweck neues 
G e ld  anzu re izen . A lle rd in g s  ist de r W e g , d iesen A n re iz  
durch A n le ihen , O b lig a tio n e n , H ypo theken  usw. aus
zuüben, in fo lg e  eines gewissen M iß trauens gegen d ie  
W irtscha fts füh rung  de r ö ffentlichen  H and augenb lick lich  
nicht m ehr sehr e rg ie b ig .

D e s h a l b  w i r d  a l s  e i n  w e i t e r e s  M i t t e l  d e r  
G e l d b e s c h a f f u n g  d i e  M e t h o d e  d e r  K o n 
z e s s i o n  e m p f o h l e n ,  b e i  d e r  d e r  G e l d 
g e b e r  d e n  B e t r i e b  u n d  d i e  W i r t s c h a f t 
l i c h k e i t  d e r  m i t s e i n e r  H i l f e  e r s t e l l t e n  A n 
l a g e n  s e l b s t  p r ü f e n ,  ü b e r w a c h e n  u n d  v e r 
b e s s e r n  k a n n .  D ie Konzession w ird  e n tw e de r aus
geschrieben o d e r von irg en d e in e r G ese llschaft b e a n tra g t. 
D ie Pläne liegen  b e a rb e ite t vo r, d ie  Ertragsrechnung e r
g ib t e ine Rente von x v. H. de r Bausumme. Von d ieser 
Summe w erden  50, 60, 70 v. H. zinslos aus ö ffen tlichen  
M itte ln  zu r V e rfügung  gestellt, w e il dieses G e ld  a n d e r
w e itig  durch den Bau w ie d e r an d ie  Finanzkassen zurück
fließ t. Der B ew erbe r hat nur den Rest de r M itte l a u f
zub rin g e n  und e rh ä lt d a fü r  V e rw a ltu n g  und G esam t
e rtra g  des O b jek tes  bis zum A b la u f des N u tzu n gs 
rechtes fü r  Verz insung und T ilgung  seines e igenen  Kosten
an te iles  zugesprochen. D ie ö ffe n tlich e  H and  b le ib t recht
lich E i g e n t ü m e r  am W e rk  im V erhä ltn is  ih re r Zuschuß
be te ilig u ng . N ach A b la u f d e r K onzessionsdauer fä llt  
d ie  G esam the it d e r A n la g e n  an sie zurück.

Ein B e i s p i e l  a u s  d e m  H o c h b a u  m ag d ie  
M e th o d e  verdeutlichen . D ie ö ffen tliche  H and  hat fü r den 
W o h n u ng sb a u  b isher e tw a  40 v. H. d e r Baukosten aus 
Hauszinssteuerm itte ln  zu r V e rfü gu n g  geste llt, d e r Rest 
mußte durch H ypo theken  und e igenes G e ld  des Bauen
den a u fg e b ra ch t w e rden . D ie konzessionsm äßige F inan
z ie run g  w ü rd e  als ö ffen tlichen  Zuschuß bis zu 64 v. H. 
sow ie  v ie lle ich t noch einen w e ite ren  k le inen A n te il aus 
Hauszinssteuern zinslos zu r V e rfü gu n g  ste llen, so daß
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7  a Keine Zuführung.
Beschäftigte Finanzierung in
in Tausend. Milliarden.

1932

A. B

700 \ m w m  1,5

1933 mm

1934 E3 250

0,9

Il05*nll 0,54

b. Vermehrte Zuführung

1932 IR700P.\

1933 l: 850

1934 k 1000 u
Zuschüsse Neuhapital

fü r H ypotheken und E igenkap ita l ein wesentlich k le ine re r 
Rest de r Bausumme zu decken üb rig  b le ib t, w e lcher in 
A bb . 10 mit „K o n zess ionskap ita l" beze ichnet ist. Die 
Verzinsung und T ilgung  dieses Restbetrages (einschließlich 
de r lau fenden Instandhaltung) w ird  bestimm t zu M ie ten  
führen, welche d ie  de r A ltw ohnungen  nicht überste igen 
und so einen erheb lichen A n re iz  b ieten w e rden . Daß 
h ie rbe i kein Ü berm aß entstehen kann, d a fü r  w erden  d ie  
G e ld g e b e r des Konzessionskapita ls lim a llgem e inen  d ie  
H ypothekenbanken) sorgen, we lche ein fe ines G e füh l 
fü r den B edarf haben und auch d ie  A usw irkung  a u f d ie 
A ltw ohnungen  berücksichtigen w e rden , w e il sonst d ie  
R entabilitä t ih re r b isherigen A n lagen  g e fä h rd e t w ürde . 
W e ite r  w ird  de r S taat be i einem W ohnhaus  heute 
schwerere Bed ingungen au fe rlegen  als e tw a  be i e iner 
vo lksw irtschaftlich w ich tige ren  S iedlung. Letztere ist ein 
im Sinne von A bb . 10 schwach ren tie rendes O b je k t, 
welchem er mehr zinslose Zuschüsse zuw enden w ird  als 
einem verhä ltn ism äß ig  gut ren tie renden W ohnb lock . Bei 
diesem kann das „K onzess ionskap ita l" v ie lfach  eine 
höhere Q u o te  als 36 v. H. verzinsen und tilg e n , so daß  
d ie  ö ffen tliche  H and schon durch ge rin g e re  Zuschüsse 
als 64 v. H. einen genügenden A n re iz  ausübt. Dadurch 
e rh ä lt sie mehr S ondere inkün fte  bzw . E insparungen durch 
d ie  B auarbe it zurück, w ie  sie als G e ld b e te ilig u n g  h ine in 
steckt. Diese D iffe renz  ist e ine echte E insparung o d e r

C.

Ertragbringende 

Objekte mit Anreiz 

von fremdem

Kapital

8

Unrentable und Luxus-, Notwendige Unter-

Objekte. ' haltungsarbeiten

I ohne Anreiz für fremde 
Vermeidbarer i ,  , ,  ,

Geldgeber.
Aufwand. .

gleichbleibende
Arbeitslosigkeit.

A b b .  7 .  E in f lu ß  d e s  N e u k a p i t a l s  

A b b .  8 .  V e r w e n d u n g  d e r  A u s g a b e n

la n g fr is tig  inves tie rba re  K a p ita ln e u b ild u n g , welche für 
w e n ig e r günstige O b je k te  V e rw e n d un g  fin d e n  kann.

M an sieht, d i e  K o n z e s s i o n s b e d i n g u n g e n  
l a s s e n  s i c h  d e m  E r t r a g  d e s  O b j e k t e s  a n 
p a s s e n .  A lle  n o tw e n d ig e n  S icherungen öffentlicher 
Interessen und a lle  b illig e n  Forde rungen  des Kon
zessionärs können in den V e rtra g  e in g e b a u t werden. 
Der w esentliche Unterschied ist nur de r, daß  das Objekt 
nicht E igentum  des B auherrn  w ird , sondern  anteilmäßig 
d e r ö ffen tlichen  H and  ve rb le ib t, d a ß  d e r Bauherr wäh
rend de r Konzessionsdauer das von ihm beigebrachte 
K a p ita l aus den M ie ten  o d e r Pachten verz inst und getilgt 
e rh ä lt und d aß  er nach V e rtra g s a b la u f sein restliches 
Eigentumsrecht an S taa t o d e r S tad t zurückzugeben hat. 
Im  G e g e n s a t z  z u r  S u b v e n t i o n  e r h ä l t  d i e  
A l l g e m e i n h e i t  a l s o  d a s ,  w a s  s i e  i n N o t 
z e i t e n  o p f e r t ,  s p ä t e r  w i e d e r .  O b  in Form 
eines Baublocks o d e r in Form e in e r Z ah lung , welche das 
Recht des S taates an diesem  Baub lock ab löst, sollen 
unsere N achkom m en entscheiden.

D ieser W e g  erscheint fü r  den G e ld g e b e r wegen der 
Rente, fü r  d ie  ö ffe n tlich e  H and  w egen  de r Ausweitung 
d e r G e ld - und A rbe itsbescha ffung  und fü r d ie  Gesamt
w irtscha ft w egen  d e r a llgem e inen  A u ftra gs - und Konsum
be lebung  som it durchaus interessant. Daß er gangbar 
ist, ze igen  d ie  v ie len  Konzessionsgesellschaften im Aus-

> 3

.Ol»? 

N 5

36% Neukapital.

30% Einsparungen.

34% Mehreinkünfte.

B a u f in a n z ie r u n g

S chw äch
re n tie re n d e s

a u t
Oöjekr

Konzess/ons- ,
tfap/fat

Z rn s lo ie sd / fe n t- /  
t/ehes H n p / f& l \

I
«1

10

Konzesj/om
Kapitol

/  Zuschüsse

_  _ ± _________
K o n z e s s io n s m ä ß ig e  F in a n z ie ru n g

(F o rts e tz u n g  s ie h e  S e ite  4331
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' S  UND SE IN  W ERK

ZUM 70. GEBURTSTAGE
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W ill man sich k la r w e rden  d a rü b e r, welche S te llung 
dem Schaffen T heodo r Fischers in unserer deutschen 
G e g e n w a r t  zukom m t, so w ird  man von d e r F rage
stellung ausgehen müssen, w as A rch itek tu r in ih re r 
Gesamtheit als A u fg a b e  schaubaren Schaffens bedeute te  
in dem Zeitpunkt, da Fischer zuerst als Baum eister a u f
trat, d. h. im letzten Jah rzehn t des vo rige n  Jahrhunderts  
— 1900 sind seine g roßen Brückenbauten fü r München 
(Abb. S. 428) entstanden.

Örtlich w ie  ze itlich nahe d e r P rinzregentenbrücke  
Fischers steht der N e u b a u  des Bayrischen N a tio n a l
museums von G a b r i e l  S e i d l  in de r P rinzregen ten 
straße —  örtlich und ze itlich  nahe stehen V e rg a ng e n h e it 
und Zukunft e iner A rch itek tu r b e ie in a nd e r. Seidls 
Gruppe geradezu de r Idea ltypus e in e r m alerischen Bau
form, die aus der e rfa h rb a re n  V ors te llung  e iner historisch 
„gew ordenen" G ru p p ie ru n g  entstand. Fischers Bau das 
prägnante Beispiel eines „s e ie n d e n " Bestandes, d e r aus 
einer unm itte lbaren Z w eckha ftigke it heraus g e fo rm t w ird .

Man kann diesen Bestand —  d e r nicht nur fü r diesen 
lokal eng begrenzten Flecken M ünchener Bodens g ilt, 
sondern vie lm ehr fü r  das gesam te architektonische 
Schaffen Deutschlands um 1900 —  v ie lle ich t so a n a ly 
sieren: Die Idee de r ä lte ren  A rch itek tu r, w ie  sie d ie  Lehr
jahre Fischers um gibt, lau te te  nicht b loß  „R e tro sp e k tive ", 
sie bediente sich v ie lm ehr d e r e re rb ten  und g e lä u fig e n  
Vorstellungstypen: des „P a la s te s ", des „Schlosses", des 
„Kom m unalgebäudes", d e r „K irc h e "  als eines noch durch
aus Selbstverständlichen, w enn schon aus d ieser gese ll

schaftlich beg ründe ten  S e lbstverständ lichke it im kon 
kreten Fall, w ie  bei dem N ationa lm useum  in Form eines 
a llm ählich  gewachsenen Residenzschlosses aus den Tagen 
nord ischer Renaissance, e ine reichlich beabsichtig te  m ale 
rische Konstruktion g ew orden  w a r. M it anderen  W o rte n : 
d ie  Ze it ließ  sich noch nicht von de r W e r k f o r m  e ine r 
musealen A u fg a b e  le iten, sondern w u rde  g e tragen  in 
ihrem bau lichen Schaffen von d e r S c h a u f o r m  
M useum s-R epräsentation eines Staates, eines Landes,
e ine r Stadt.

W e r k f o r m ,  das ist d ie  neue Idee, fü r  d ie  sich
F i s c h e r  a u f M ünchener Boden m it seinen Brücken, 
dann m it seinen Schulhausbauten, zuerst e insetzte. Als 
V o rkä m p fe r de r W e rk fo rm  steht er dam als an de r S p itze  
d e r W e rkb u n d b e w e g u n g , an de r S p itze  deutscher A rch i
tekten, w e lche den (heute se lbstverständ lichen) G edanken  
d e r „Zw eckg e s in n u ng " an d e r S te lle  des „R epräsen
ta tiv e n "  zu ve rw irk lichen  unternehm en. D er Sinn der
„H e im a tb a u w e is e ", d. h. d ie  Erkenntnis, daß  in de r
G e ra d h e it handw erk lichen  Schaffens eine tie fe  Q u e lle  
w e rkm äß igen  G esta ltens beschlossen ist, w a r  ihm dam als 
m ächtige Förderung. N och das S tu ttg a rte r Kunstaus
s te llungsgebäude  von  1911, S. 427, ze ig t d ie  schönen 
Früchte e in e r auserlesenen handw erk lichen  Q u a litä t, ohne 
jedoch durch diese a lle in  bestim m t zu w e rden . A ls diese 
H e im a tb a u b e w e g un g  sehr rasch zu äußerlichen Formeln 
e rs ta rrte  —  w ie  d ie  Retrospektiven d e r S tilbau ten  etliche 
Jah rzehn te  v o rh e r — , w a r  T h e o d o r Fischer e ine r d e r 
ersten, d e r sich von dem  äußerlichen B lendw erk  e ine r
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nicht verstandenen Idee a bw and te . W enn  er seit seiner 
S tu ttga rte r Zeit (1906) das „K ons truk tive " m it a llen  Er
rungenschaften der Technik in einem durchaus m odernen 
Sinn fü r das bauliche Schaffen be ton t (erinnert sei an 
d ie  Betonkonstruktion des Kuppelsaa les im S tu ttga rte r 
Kunstausstellungsgebäude o d e r d ie  A u fm aue rung  de r 
Turm fron t an de r U lm er G arn isonkirche von 1908— 11, 
S. 426); so geschah das aus solcher W erkges innung  
heraus. Die „S chönhe it des Technischen" —  ein um 
1900— 1910 o ft gehörtes W o r t in Kreisen von A rch itekten, 
W erkschulen und Theoretikern  —  konnte ihn w oh l reizen 
als eine w e ite re  Bahn zu zw eckha fte r W erkge s ta ltu n g , 
nachdem sich de r H andw erksw eg heim ischer Bauform  
als zu schmal erw iesen hatte fü r d ie  Zukunft. Noch 
ist Fischer nicht ge w illt, d ieser Schönheit des Technischen 
die a lle in ig e  Se lbstherrlichke it im baulichen Schaffen e in 
zuräum en ; das ist e tw a , w as ihn von der G en era tio n  de r 
Architekten von 1920 trennt. Es ist zuvie l ta k tvo lle  „V e r 
p flich tung des G esta ltenden " (w ie seine e igenen W o rte  
in einem V o rtra g  über D enkm a lp flege  im S ta d tb ild  lauten)

in ihm, um a lle  fröh lichen  Hem m ungslosigkeiten mit
zumachen, d ie  zu de r schon w ie d e r versiegenden „neuen 
Sachlichkeit" führten —  S ch lagw orte  b lieben  dem deut
schen Baum eister aus M a in fra n ke n  Zeit seines Lebens 
frem d. Und v ie lle ich t eben desha lb  nähern sich seine 
reifsten Schöpfungen, w ie  das M ünchener Polizeigebäude 
(1911, vg l. A bb . S. 427), sche inbar w ie d e r mehr den retro- 
spektivlschen G esta ltungs ideen , d ie  seine Jugendzeit um
g aben , w ie  seine Jugendw erke . Scheinbar —  denn in 
W irk lich ke it schließt sich de r K re is lau f eines großen 
Schaffens: d ie  Form des P o lize igebäudes in München 
ist nicht „R e p rä se n ta tio n ", sondern Erlebnis. Erlebnis, 
das sich dem V e rgangenen  w e rk h a ft verpflichtet fühlt, 
nicht dieses V e rg a ng e n e  als einen b e lie b ig  verwend
baren  D ekor zu gebrauchen  sich gestattet. Theodor 
Fischers Schaffens fü h rt zu tie fs t in den G lauben an eine 
S inngebung  geschichtlichen W e rde n s  —  für jede 
ahistorische E instellung ist es m üßig, übe r das W erk des 
vordersten  Pioniers de r A rch itek tu r deutscher Gegenwart 
zu reden. Prof. H a n s  K a r l i n g e r ,  Aachen.
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Theodor Fischers Werdegang und Schaffen:
G eboren am 28. M a i 1862 zu S chw ein fu rt. 1880 G ym 

nasium Schweinfurt. —  1885 B eend igung  des Studium s an 
der Technischen Hochschule M ünchen. —  1886— 1889 M it
arbeiter W a llo ts  am R eichstagsneubau Berlin. S odann 
in Dresden se lbständ ig . —  1893 M ita rb e ite r  G a b rie l Seidls 
in München. —  S odann V o rs tand  des S ta d te rw e ite ru n gs 
büros München (Entwurf d e r S ta ffe lb a u o rd n u n g , Schulen 
an der Haim hauserstraße, G u ld w in s tra ß e  und am Elisa
bethenplatz, G ew erbeschu le  und H öhe re  Töchterschule 
an der Luisenstraße, M ax-Joseph-B rücke , P rinzregenten- 
und W itte lsbacherbrücke u. a. m., E rlöserkirche, Bismarck
turm am S ta rnbe rge r See u. a. m.). —  1901 H o n o ra r
professor fü r S täd tebau  an d e r Technischen Hochschule 
München. —  1901 o rd . P rofessor d e r B aukunde an de r 
lechnischen Hochschule S tu ttg a rt und 1908 o rd . Professor 
an der Technischen Hochschule M ünchen. (Volksschulen

S ü d a n s i c h t  v o m  L e d ig e n h e im  in  M ü n c h e n

1928

in Bayern, W ü rtte m b e rg  und T iro l. Kirchen in Bayern und 
W ü rtte m b e rg . S ta d tth e a te r H e ilb ronn . U n ivers itä t Jena. 
Landesmuseum Kassel. Museum W ie sb a d e n . C o rne lianum  
und Rathaus W orm s. S tudentenkasino  S eeburg  Kiel. 
G u s ta v -S ie g le  - Volkshaus S tu ttga rt. P fu llin g e r- H a llen . 
K unstgebäude S tu ttga rt. Postgebäude H a ll i. T iro l. Bis
m arckdenkm al N ü rnb e rg . Bayerische G eschützw erke
München. P o lize ig e b ä u d e  M ünchen. Brunnen und
Fam ilienhäuser. A rb e ite rk o lo n ie  G m in d e rsd o rf be i Reut
lingen und L im burger H o f d e r Badischen A n ilin -  und 
S o d a fa b rik . Led igenhe im  fü r  M ä n n e r in M ünchen. K inde r
k r ip p e  und A ltershe im  G m ind e rsd o rf. W o h n s ie d lu n g
„A lte  H a id e "  M ünchen. W o h n s ie d lu n g  M ünchen - Laim.
S ta d te rw e ite ru n gsp lä n e  fü r  Berchtesgaden, T ö lz , M em 
m ingen, Kem pten, K au fbeu ren , N ö rd lin g e n , D inke lsbüh l, 
Rothenburg u. a. m. G e n e ra lb a u lin ie n p la n  fü r  L indau 
und A ugsburg ). —
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R ATHA U STU RM  AUS E IS E N B E TO N  
IN G R EIFFEN B ER G  (S C H L E S IE N )

V O N  B A U IN G E N IE U R  G . G R O S S E R ,  L I E G N IT Z  O 5 A B B IL D U N G E N

D e r  R a t h a u s t u r m  im  S t a d t b i ld e F o to s :  K le t t e p h o to ,  B re s la u

V o r b e m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g :  W e n n  a u c h  d a s  h ie r  g e z e ig te  B a u w e rk  n ic h t  im  S in n e  e in e r  w ü n s c h e n s w e rte n  D enk

m a ls p f le g e  g e s ta lte t  w u rd e ,  d a  F o rm e n , d ie  aus  g a n z  a n d e r e n  B a u s to ffe n  u n d  K o n s tru k tio n e n  h e r v o rg e g a n g e n  s in d ,  im  E is e n b e to n b a u  n ach 
g e a h m t w e rd e n ,  so  is t d o c h  d ie  A u fg a b e  te c h n is c h  v o n  b e s o n d e re m  In te re s s e .

Durch eine Feuersbrunst w u rde  de r a lte  hö lzerne  Rat
hausturm , aus dem Jahre 1632 stam m end, das W a h r
zeichen de r S tad t G re iffe n b e rg  (Schles.), im Jahre 1929 
vö llig  zerstört. Der W ie d e ra u fb a u  sollte  nicht zu stark 
von de r G esta ltung  des a lten Turmes abw eichen. Die 
Lösung d ieser B auau fgabe  w u rde  durch einen W e tt
b ew erb  entschieden. Der Pre isträger, d e r Breslauer 
A rch itekt BDA Leo Ludw ig W o lf, e rh ie lt d ie  P landurch
a rbe itu n g  und die B auoberle itung .

Da d ie  S tadt G re iffe n b e rg  d ie  Bauausführung in Eisen
beton fo rd e rte , so w u rde  ein engere r V e rd ing  unter zehn 
bekannten E isenbetonspezia lfirm en ausgeschrieben. In 
de r Konstruktionsweise w a r  w e itgehendste  Fre iheit zu 
gelassen unter W a h ru n g  d e r vorgeschriebenen A rch i
tek tu r und de r Höhenverhältn isse. M it der A usführung 
de r gesamten B auarbe iten w u rde  d ie  Firma Heinrich 
Plüschke, Beton-, Eisenbeton- und T ie fbau , L iegn itz und 
Breslau, nach ihrem K onstruktionsentw urf be trau t, au f 
G rund  de r Prüfung, d ie  in den H änden des P rüfingenieurs 
des Preuß. Hochbauam tes in H irschberg lag  —  o b w o h l 
sie nicht M indes tfo rde rnde  w ar.

Nachstehend sei d ie  K onstruktion  in E isenbeton näher 
beschrieben: D ie durch d ie  E igenart des Bauwerks be
d in g te  Form gebung b o t fü r  d ie  Konstruktion  und statische 
A usw ertung  nicht unerheb liche  Schw ierigke iten, d ie um
fangre iche  V o ra rb e ite n  und einen g roß en  A u fw and  an 
Ze it und M ühe e rfo rd e rlich  machten. Das vom  Urheber 
g e w o llte  a rch itekton ische Bild konnte  bis a u f d ie Ver
s tärkung d e r unteren S tie lquerschn itte  (a) innerha lb  der 
Brüstungshöhe übe r dem  Fund ie rungsring  innegehalten 
w e rden . D ie A usb ild u n g  d e r S p itze  e rfo lg te  als acht
seitiges Zeltdach  g le ich fa lls  in Eisenbeton mittels Sparren 
un te rha lb  d e r G ra te  und a u flie g e n d e n  Platten. Die W ind 
last ist mit 150 kg /m 2 angenom m en und be i den offenen 
Baute ilen von innen und außen g le ichze itig  w irkend ge
dacht. W ie  aus d e r Schnittze ichnung ersichtlich ist, 
ruhen d ie  a n fa lle n d e n  Lasten aus dem  Zeltdach auf 
e inem  ach tstie ligen  K ons truk tionsgeb ilde , das sich in vier 
sich im M itte lp u n k t k reuzende  Z w e ige lenkrahm en  auflöst. 
D em gem äß ist d iese Platte ü b e r dem  Rahmen in ver
stä rk te r Form zu r E rz ie lung  d e r w irksam en Riegelbreiten 
ausgeführt. D ie Berechnung d e r obersten Laterne ging
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von der Annahm e aus, daß  d e r W in d  von dem jeweils 
in der W indrich tung  liegenden  Rahmen zugunsten de r 
Sicherheit a lle in  au fgenom m en w ird .

Bel Berechnung des m ittleren und unteren Turm teiles 
werden die Stützen als e ingespann t und durch d ie  k reuz
weise bewehrten Platten —  sow ie  d ie  acht se iten
parallelen Balken (b), d ie  in einen geschlossenen Ring 
zusammengefaßt sind, um d ie  Einschalung d e r entstehen
den Zwickel zu verm eiden —  g e g e n e in a n d e r ausgeste ift 
und in Rechnung gestellt.

Auf diese W eise w e rden  a lle  acht Stützen zu r A u f
nahme der W in d k rä fte  h e ra n g e zo g en , und z w a r im V e r
hältnis ih rer Trägheitsm om ente. D ie S tü tzen lasten des 
obersten achtstieligen Turm teiles w erden  inn e rh a lb  der 
Deckenkonstruktion durch d ie  bere its  a ngedeu te ten  acht 
Stück se itenpara lle len  Balken au fgenom m en. Jeder 
Balken kreuzt sich m it den be iden  benachbarten  Balken, 
so daß jeder Stiel a u f dem K reuzungspunkt zw e ie r 
Balken ge lagert ist. Für d ie  A usfüh rung  d e r S tie le  sind 
die genauen Träghe itsm om ente des Fünfecks in A nsatz  
gebracht. Jeder Stiel ist fü r d ie  z u g e h ö rig e  N o rm a l
kraft und das Biegungsm om ent nach a llen  v ie r R ichtungen 
untersucht und ausgeb ilde t. D ie unterste Laterne ist 
nach dem gleichen P rinzip  ausgefüh rt.

Gewisse Schw ierigkeiten e rg a b e n  sich jedoch an der 
Einspannstelle im Fundierungsring a u f d e r A ltkons truk tion . 
Zur Unterbringung d e r äußeren  K rä fte  w a r  beabs ich tig t, 
einen T - Q uerschnitt durch H ers te llung  eines Steges 
zwischen Stiel und de r massiven Brüstung zu benutzen.

Da dies jedoch den Ideen des Architekten en tge g e n 
stand, de r einen auß e rh a lb  d e r Säulen de r au fgehenden  
Konstruktion ve rlau fenden  U m gang vorsah, so mußte bis 
in Brüstungshöhe eine k rä ftig e  S tie lverstä rkung nach innen 
zu e rfo lg e n .

Sämtliche Eisen sind hafts icher in den Schlußring e in 
g e füh rt, und z w a r unter Annahm e de r g röß ten  m öglichen 
Z ugkra ft. Die Stützen erh ie lten  g le ich fa lls  außer d e r 
Längsbew ehrung eine S p ira la rm ie run g , um e tw a  durch 
W in d  au ftre tende  D rehm om ente aufnehm en zu können, 
und z w a r m it e ine r S te igerung  nach be iden  Richtungen 
und m it einem A bstand  s =  8 cm . Der Schlußring ist in 
1,35 m Breite und e iner H öhe von 80 cm mit schwerer Be
w ehrung  fü r a lle  m öglichen K ra fta n g r iffe  m it o b e re r und 
un te re r A rm ie rung  ausgeführt. In den Schlußring e in 
gespannt ist d ie  auskragende  Konsole, an w e lcher d ie  
sch lauchartige U m m ante lung (d) a n g eh ä n g t w urde . D ie 
U m m ante lung ist fe rn e r a u f W in d d ru ck  untersucht und 
in fo lgedessen nochmals in d e r M itte  und am unteren 
Ende gestützt als kon tinu ie rliche  Platte ausgefüh rl. Die 
S tü tzpunkte  legen sich durch den r in g fö rm ige n  S tü tz
ba lken  lose m it Fuge an den a lten stehengeb liebenen  
M aue rke rn . D ie H a ftung  de r H ängeeisen w ird  von de r 
übe r d e r auskragenden  Konsole e rrich te ten Brüstung 
übernom m en. Die unter d e r M an te lkons truk tion  sicht
ba ren  Konsolen sind g le ich fa lls  in E isenbeton ausgeführt, 
jedoch in ke ine r W e ise  ins M a u e rw e rk  e inge lassen, son
dern  an den M an te l angeh ä n g t, da m it d iese Konstruktion 
je d e r B ew egung in lo trech te r Beziehung fo lg e n  kann.
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A n s i c h t ,  S c h n i t t ,  G r u n d r i s s e  d e r  E i s e n b e t o n k o n s t r u k t io n  d e s  R a t h a u s t u r m e s  v o n  G r e i f f e n b e r g  in  S c h l e s .  1 : 350

Die Ausführung de r m ehrere hundert Q u a d ra tm e te r 
großen Um m antelung machte insofern Schw ierigke iten, 

als d ie E igengewichte der Betonmassen und die 
Schalungs- und Ausste ifungskonstruktion bis zum A b 

binden de r ersteren in fo lg e  des A bstandes vom  alten 
Turm nur vom G erüst ge tragen  w erden  konnten, das aus 
diesem G runde  bis zu d ieser Höhe sehr k rä ftig  aus
ge füh rt w a r. D ie S tah lroh r-W e tte rfahne  ist insgesamt 

8,70 m hoch und durch A usb iegen bei starken W in d b ö e n  

an de r Ansatzste lle  de r E isenbetonzeltdachspitze in 
einem eisernen Lager ge faß t, so daß  eine Zerm ahlung 
der um gebenden Betonschicht verm ieden w ird , um allen 
w e ite ren  Zerstörungen vorzubeugen.

Da de r Rathausturm in seiner je tz igen  G esta lt mit zu 

den höchsten Bauwerken gehört, d ie  in Deutschland in 
Eisenbeton hergeste llt w urden , so dü rfte  aus diesem 

G runde  auch d ie  Ausführungsweise interessieren. In 
erster Linie w a r  ein außerordentliches, schweres, a b 
gebundenes G erüst e rfo rde rlich , das w äh rend  des Beton
e inbringens und de r A b b in d e p e rio d e  d ie  E igenlast des 
e rw ähnten E isenbetonmantels von w e it über 100 t e in

schließlich de r G ew ichte seiner N ebenkonstruktionen  
tragen  mußte. Zur A u fb rin gu n g  d e r Betonmassen w urde  
eine autom atische, bis zu dem fast 70 m hohen G ießturm  

reichende G ußkübe lkonstruktion  verw endet, und zu r rich

tigen  Bed ienung des A u fzuges  w a ren  optische und Klang

s igna le  e ingebau t. V e ra rb e ite t w u rd e  nur hochwertiger 
Zement, um ein rasches Erhärten zu erz ie len und um 

V erz iehungsm ög lichke iten  be i S turm böen auszuschließen. 
Die Ansichtsflächen, e ine Betonm ischung verschiedener 
Körnung von Basa ltsp litt, Kies und Zement, sind werk
s te inm äß ig  g ro b  bea rb e ite t.

Die Turm uhr ist m it e inem  Z iffe rb la tt von 3,15 m Durch
messer gu t s ichtbar, säm tliche Z iffe rm arken  sind vergoldet 

und m ittels zw e ie r Bolzen durch den Eisenbetonschlauch 
hindurch be festig t.

D ie e inze lnen  Laternen sind durch eine eiserne Leiter 

e rre ichbar, welche g le ichze itig  durch Kupferenden mit 

den E iseneinlagen de r Konstruktion  in d e r unteren Eisen
tre p p e  ve rbunden  sind. D ie e tw a ig e  B litzab le itung  kann 
dadurch  d o p p e lse itig  e rfo lg e n , e inm al durch das übliche 

B litzkabe l sow ie  durch d ie  vo rg e n a n n te  Sicherung, w o

durch d ie  ze rsp rengende  W irk u n g  eines eventuellen Blitz
einschlages a u f ein M indestm aß  beschränkt b le iben kann. 

Aus gleichen G ründen  sind d ie  Kupferabdeckungen aller 

La ternenböden und d e r S p itze  g le ich fa lls  in dieser Weise 
geendet.

D ie gesam te B auausführung g ing  inne rha lb  von drei 
M ona ten  vonstatten  und ze ig te  neue M öglichkeiten für 

d ie  V e rw e ndungsgeb ie te  des Eisenbetons. —
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land, die sich de r Ausnützung von H ä fen , K anälen, 
Kraftwerken, Brücken usw. w idm en  und selbst ohne s ta a t
liche Zuschüsse b e frie d ig e n d  fü r S taa t und A k tio n ä r 
arbeiten. Für T ie fbau- und S tra ß e n b a u ob je k te  hat der 
Verfasser kürzlich an a n d e re r S te lle  Vorsch läge  gemacht. 
W e s h a l b  s o l l t e  d i e  L ö s u n g  n i c h t  a u c h  i m 
H o c h b a u  b e i  S c h l a c h t h ö f e n ,  M a r k t h a l l e n ,  
M i l c h h ö f e n ,  L a g e r h ä u s e r n ,  W e r k e n  u s w .  
e i n  f r u c h t b a r e s  A n w e n d u n g s g e b i e t  z u m  
N u t z e n  d e s  P r i v a t m a n n e s  w i e  d e r  A l l 
g e m e i n h e i t  e r s c h l i e ß e n ?

Daß noch G e ld  im Lande ist, welches durch A nb ie ten  
eines Gewinnes herausge lockt w e rde n  kann, sieht man 
an dem Ergebnis de r R eichsbahnanle ihe und an den 
Zahlungen zur A b lösung  d e r Hauszinssteuer. Das 
Institut für Konjunkturforschung schätzt d ie  M enge  des in 
Deutschland gehorte ten  Barge ldes a u f rund eine M il
liarde M ark. W e ite re  hohe B eträge , d ie  tro tz  ganz  
niederer Zinssätze ins A usland  ge flüch te t sind, lassen sich 
besser als mit S teuersteckbrie fen durch A n la g e m ö g lich 
keiten zurückholen, deren E rtrag d ie  G e ld g e b e r selbst 
zu beurteilen verm ögen und d ie  durch Festlegung fü r 
einen ganz bestimmten Zweck (z. B. Konzessionsobjekt)

heute v ie lle ich t mehr K red it gen ießen als e ine genere lle  
A n le ihe . W e r a b e r nicht g lauben  w ill, daß  fü r ö ffe n t
liche Bauten B edarf und Rente vo rhanden  sind, lese ä h n 
liche Befürchtungen aus früheren  Krisenzeiten nach, d ie  
durch d ie  fo lg e n d e  Entw icklung schlagend w id e r le g t 
w o rd e n  sind.

Freilich kom m t Besserung erst, wenn w ir  fo lg e rich tig  
hande ln  und nicht a u f ein W u n d e r w arten . D a z u  m u ß  
d i e  ö f f e n t l i c h e  H a n d ,  s o l a n g e  d u r c h  
n e u e  S t e u e r n  u n d  E i n s p a r u n g e n  k e i n  z u 
s ä t z l i c h e s  K a p i t a l  m e h r  g e s c h a f f e n  w e r 
d e n  k a n n ,  b e h a r r l i c h  d i e  pos itive  W i r t 
s c h a f t l i c h k e i t  i h r e r  P l ä n e  a n d e r e n  F o r d e 
r u n g e n  v o r a n g e h e n  l a s s e n .  D er A rch itekt, der 
Unternehm er und d e r Privatm ann w erden  sich d a ra u f 
e inzuste llen  haben. D ie  a u f  s o l c h e  A r b e i t e n  
k o n z e n t r i e r t e n  A r b e i t s b e s c h a f f u n g s 
p r o g r a m m e  w e r d e n  dann a b e r nicht nur w ir t
schaftlich nützlich sein, sondern d u r c h  i h r e  g e r a d 
l i n i g e ,  a u f  d i e  s y s t e m a t i s c h e  A n l o c k u n g  
f r e m d e n  K a p i t a l s  g e r i c h t e t e  Z i e l s e t z u n g  
a u c h  m o r a l i s c h  d a s  V e r t r a u e n  i n  u n s e r e  
S t a a t s -  u n d  W i r t s c h a f t s f ü h r u n g  s t ä r k e n .

DIE BEIDEN WETTBEWERBE
FÜR TEPLITZ-SCHÖNAU (TSCHECHOSLOWAKEI)

VON S T A D T B A U R A T  D R .- IN G .  P A U L  W O L F - D R E S D E N  •

2. Der Wettbewerb für das Gebiet im Süden 
und Südosten

Die Lage. Das zu ersch ließende P langeb ie t von 161 ha 
wird begrenzt: im N o rde n  vom  S ch loßgarten  und der 
Königshöhe, im Südosten von d e r P rager S traße, im 
Süden von dem Lippnaibusch und de r G e m e indeg renze  
Kradrob, im W esten vom  W a c h o ld e rb e rg , de r N e u 
dörfler- und B iliner S traße. Das G e lä n d e  b ild e t la n d 
schaftlich einen höchst re izvo lle n  Talkessel, de r von a n 
mutigen, g röß tente ils be w a ld e te n , z .T . in das Tal v o r 
springenden Höhen umschlossen ist. Von Südosten her 
führt die Bezirksstraße Prag— T ep litz  un m itte lb a r an dem 
Entwurfsgebiet vo rbe i, d ie  dem D urchgangsverkehr P r a g -  
Dresden— Berlin d ien t und d ie  V e rb in d un g  in das nahe 
böhmische M itte lg e b irg e  b ilde t. In nordw estlich-südöst- 

k licher Richtung w ird  das E n tw urfsgeb ie t von de r S taa ts
straße Teplitz— Prag du rchzogen , d ie  im N o rd e n  sich 
mit der D urchgangsstraße D resden— T e p litz  ve re in ig t. 
Zwischen den genannten be iden  D urchgangsstraßen ist 
zur Zeit im südlichen Teil de r S tad t ke ine V e rb in d un g s 
straßevorhanden, so daß  de r gesam te V erkehr sich in d ie  
innere Stadt z ieh t und diese stark be laste t. D ie Linie 
der Lokalbahn Settenz— Reichenberg v e rlä u ft in w estlich 
östlicher Richtung durch d ie  T a lm u lde  zum Teil im Ein
schnitt, zum Teil als Bahndam m . An de r W estse ite  des 
Lippnaibusches führt ein v ie lb e g a n g e n e r W a n d e rw e g  
nach dem M itte lg e b irg e . Zwischen L ippnaibusch und 
Bahnlinie befinden  sich zu r Z e it a uß e r B e trieb  gesetzte 
Z iegeleianlagen und K a lkg ruben . In o ffe n e r und w e it
räumiger Bauweise du rchge füh rte  W o h n g e b ie te  be finden  
sich am G algenbusch und am W acho lde rbusch  sow ie  
südlich der Königshöhe, w ä h re n d  längs d e r P rager S traße 
eine zweigeschossige, geschlossene B ebauung mit In
dustrie- und G e w e rb e a n la g e n  besteht. Das zwischen 
Eisenbahn und Prager S traße lie g e n d e  k le inbäuerliche  
Dorf Prosetitz ist mehr geschlossen als o ffe n  be b au t. M it 
Ausnahme der e rw ähn ten  Z ieg e le i ist das zw ischen

A B B IL D U N G E N  (S c h lu ß )

diesen S ied lungen und A nhöhen sich h inz iehende  Ent
w u rfsg e b ie t noch v ö llig  unbebaut. Die vorherrschende 
W in d rich tu n g  ist N o rdw est. D ie G e lä n de  am S üdabhang  
de r K ön igshöhe, am Lippnaibusch sow ie d ie  Talm u lde  
be finden  sich fast ausschließlich im Besitz e iner H e rr
schaft, d e r südliche Teil zu be iden  Seiten de r B iliner 
S traße zum k le ineren Teil in p riva tem , zum g röß eren  Teil 
in städtischem Besitz.

D ie  A u fg a b e . Der W e ttb e w e rb  so llte  sich au f d ie  Er
schließung des G e ländes erstrecken, unter besondere r Be
achtung de r w irtschaftlichen Seite, de r Lösung des V e r
kehrs sow ie  de r gesundheitlichen Forderungen, ins
besondere  durch E rhaltung und A n la g e  von grünen Frei
flächen. D ie E igenart de r topograph ischen  Verhältn isse 
und d ie  n o tw e nd ig e  Betonung des C harakte rs  de r Kur- 
und Badestad t leg ten den G edanken  nahe, längs der 
Ta lm u lde  einen zusam m enhängenden G rün g ü rte l zu 
schaffen, de r g le ichze itig  V e rb indungen  mit den be 
w a ld e te n  Höhen herste llt: de r Königshöhe, dem L ippna i
busch, W a c h o ld e rb e rg  und G algenbusch. In diesen 
G rün g ü rte l e ingestreu t können sich in w e iträu m ig e r Be
b auung  d ie  e inze lnen W o h n v ie rte l ausdehnen.

D ie ungünstigen Verkehrsverhältn isse de r A lts ta d t und 
d e r M an g e l an Um gehungsstraßen fo rd e rn  d ie  Schaffung 
e ine r Entlastungsstraße als V e rb in d un g  zwischen der 
P rager S traße und d e r B iliner S traße, um e inm al den 
D urchgangsverkehr Prag— Dresden abzu lenken  und w e ite r
hin eine d irek te  V e rkehrsve rb indung  nach W esten  gegen 
d ie  D uxer S traße in de r Richtung K arlsbad  zu schaffen. 
Diese Entlastungsstraße so llte  am unteren Ende de r 
P rager S traße in d e r N ä h e  de r G e m e indeg renze  T ep litz - 
P rosetitz a b zw e ig e n  und so g e füh rt w e rde n , daß  
N ive aukreuzungen  m it d e r Bahn mit Rücksicht a u f den 
A u to d u rchgangsve rkeh r tunlichst verm ieden w erden .

D ie  Lösungen. Von den e in gegangenen  41 Entwürfen 
w u rde n  d ie  nach fo lgenden  d re i A rb e ite n  mit gle ichen 
Preisen ausgeze ichnet:
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ÄUSSERER VERKEHR

UMGEHUNGS STRASSE B -C  MIT REICHEN- 
BERG6RBAHN ZUM VERKEHRSBAND 
ZUSAMMEN GE LEGT

KEIN ZERSCHNEIDEN DES 
SIEDLUNGSGEBIETS, KLARE 
TRENNUNG OER VEWttHRSSTR 
WM SIEOUJM3S KÖRPER 

UNTEREOMRUNG DER BILINER STRASSE 
UNTER OER R EICHENBERGER BAHN

E in  P r e i s  
( 7 5 0 0  T s c h e c h e n 
k r o n e n )  

A R C H I T E K T  
M A G I S T R A T S 
O B E R B A U R A T  
O T T O  M E F F E R T  
H A N N O V E R

D a s  P r e is g e r ic h t  lo b t 
d ie  w e itg e h e n d e  R ü c k 
s ic h t n a h m e  a u f d ie ö r t -  
l ic h e n V e r h ä l tn is s e .d ie  
e in e  le ic h te D u r c h f ü h r -  
b a r k e i t  b e g ü n s t ig t .  
D ie  L in ie n fü h r u n g  der 

H a u p tv e r k e h rs s t r a ß e  
z w is c h e n  P ra g e r  und  
B i l i n e r  S t r a ß e  v e r lä u f t  
n ö r d l i c h  d e r  B a h n , is t  
d e m  G e lä n d e  b e s o n 
d e r s  g u t  a n g e p a ß t  und 
b i l d e t  g le i c h z e i t ig  d ie  

E rs c h lie ß u n g s s tr a ß e  
f ü r  d a s  z u n ä c h s t  fü r  
e in e  B e b a u u n g  in  
F r a g e  k o m m e n d e  G e 
lä n d e .  D e r  Z u s a m m e n 
h a n g  z w is c h e n  B i l in e r  
S t r a ß e  u n d  A l t s t a d t  is t 
a u c h  h ie r  h e r g e s te l l t ,  
w e n n  a u c h  d ie  E in 
m ü n d u n g  in  d ie  A l t 
s t a d t  n ic h t  v o l l  b e f r ie 
d i g t .  D a s  P re is g e r ic h t  
b e t o n t ,  d a ß  d ie  E in 
t e i lu n g  d e r  B a u b lö c k e  
im  a l lg e m e in e n  zw e c k 
m ä ß ig  s e i ,  d a ß  d ie  v o r 
g e s c h la g e n e  B e b a u u n g  
a l le r d in g s  te i lw e is e  zu 
w e i t f ü h r e n w ü r d e .  D ie  

G rü n v e rb in d u n g e n  
s e ie n  b e f r ie d ig e n d  g e 
l ö s t .

E in  P r e i s  
(7 5 0 0  T s c h e c h e n 
k r o n e n )  
A R C H IT E K T E N  
D IP L .- IN G .  
W O L F G A N G  
B A N G E R T  U N D  
D IP L .- IN G .  
W A L T E R  B A N G E R T  
B E R L IN - K Ö L N

A u c h  h ie r  v e r lä u f t  d ie  
H a u p tv e r k e h rs s t ra ß e  

a ls  U m g e h u n g s s t ra ß e  
u n m i t t e lb a r  n ö rd lic h  
d e r  B a h n  u n d  zw a r 
u n m i t t e lb a r  n e b e n  ih r  
u n d  a u ß e r h a lb  d e s  zu 
e r s c h lie ß e n d e n B a u g e -  
lä n d e s .  D a m it  f ä l l t  sie 
z u  e in e m  T e i l  a u ß e r
h a lb  d e s  S ta d tg e b ie 
t e s .  D a r u n t e r le id e t d ie  
D u r c h f ü h r b a r k e i t  der 
B e b a u u n g .  I h r  ö s t l i 
c h e r  T e i l  is t  de m g e m ä ß  
a u s  v e rw a ltu n g s te c h 
n is c h e n  G rü n d e n  zur 
Z e i t  s c h w e r  d u r c h fü h r 
b a r .  In n e r h a lb  d e s  B e 
b a u u n g s g e b ie te s  s in d  
z w e c k m ä ß ig e  E rs c h lie 
ß u n g s s t ra ß e n  a n g e 
o r d n e t ,  d ie  a u c h  e ine  
V e r b in d u n g  z w is c h e n  
d e r  P r a g e r  u n d  B i l i 
n e r  S t r a ß e  im  S ta d t 
g e b ie t  h e r s te i le n .  D ie  
G r ü n f lä c h e n  s in d  Im 
E n tw u r f s g e b ie t  o rg a 
n is c h  v e r t e i l t .  Das 
P r e is g e r i c h t  lo b t  d ie 
l ie b e v o l le  V e r t ie fu n g  
d e r  B e a r b e i te r  in  d ie  
E in z e lh e i t e n  d e r  A u f 
g a b e .
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E in  P r e is  (7 5 0 0  T s c h e c h e n k r o n e n )  
A R C H IT E K T E N  D IP L .- IN G .  K U R T  
P E R L S E E ,  D R E S D E N - L E I T M E R I T Z  
UND H A N S  E D L IC H , D R E S D E N

D e r E n tw u r f  s c h lä g t  e in e  O s t w e s t - U m 
fa h ru n g s s tra ß e  L o b e s i t z - D u x  s ü d l i c h  d e r  
E ise n b a h n  v o r ,  d ie  w e d e r  d ie  B a h n  n o c h  
d ie  A u s fa l ls s t r a ß e  T e p l i t z — B i l in  im  g le i 
chen  N iv e a u  k re u z t .  S ie  is t  a ls  T e i l  e in e s  
z u s a m m e n h ä n g e n d e n  U m fa h r u n g s g ü r t e ls  
g e d a c h t. D a s  P r e is g e r i c h t  lo b t  d ie  G r o ß 
z ü g ig k e it  d e r  A n la g e ,  z u m a l a u c h  d ie  
s c h ie n e n g le ic h e  K r e u z u n g  d e r  B i l i n e r  
S traß e  a u fg e h o b e n  w i r d .  D ie  F o r t f ü h r u n g  
der b re ite n  B i l in e r  S tr a ß e  b is  in  d a s  
s t i l le  Z e n t ru m  d e s  K u r o r te s  g ä b e  a l le r 
d in g s  zu  B e d e n k e n  A n la ß .  D e r  A n o r d 
nung  e in z e ln e r  s e lb s t ä n d ig e r  S ie d lu n g s 
kö rp e r, d ie  d u r c h  b r e i t e  G r ü n f lä c h e n  v o n 
e in a n d e r g e t re n n t  s in d ,  w i r d  h o h e  A n 
e rk e n n u n g  g e z o l l t .  A u c h  d ie  G r ü n z ü g e  
se ien  a u s g e z e ic h n e t  g e lö s t ,  d ie  B e b a u 
ung  s e i v e r s tä n d n is v o l l  u n d  z w e c k m ä ß ig  
d u rc h g e fü h r t,  e r s c h e in e  a l le r d in g s  z .  T .  im  
R ahm en d e r  w e ic h e n  L in ie n  d e r  la n d 
s c h a ft l ic h e n  U m g e b u n g  b is w e i le n  z u  s t a r r .  
A u c h  im  e in z e ln e n  g ä b e  d e r  E n tw u r f  e in e  
R e ihe  v o n  b e a c h te n s w e r te n  A n r e g u n g e n .  
D ie  ö r t l ic h e n  V e r h ä l t n is s e  s in d  b e s o n d e r s  
w e itg e h e n d  b e r ü c k s ic h t ig t .  A u s  d ie s e n  
und a n d e re n  G r ü n d e n  i s t  d e r  E n t w u r f  
le ic h t d u r c h fü h r b a r .  B e s o n d e r s  k la r  u n d  
ü b e rz e u g e n d  is t  d ie  F o r d e r u n g  h e r a u s 
g e a rb e ite t,  d a ß  s ic h  in  d e m  G r ü n g ü r t e l  
e in g e s tre u t  in  Z u k u n f t  in  w e i t r ä u m ig e r  
B e b a u u n g  d ie  e in z e ln e n  W o h n v ie r t e l  a u s 
d e h n e n . D u rc h  d a s  b e r e i t s  e r w ä h n t e  
S ys tem  d e r  B e b a u u n g  e n ts te h e n  je w e i ls  
von G rü n f lä c h e n  u m g e b e n e  S ie d lu n g s 
kö rp e r, w e n n  a u c h  e in e  s ta r r e  E in fü g u n g  
d e r B e b a u u n g  in  d a s  la n d s c h a f t l ic h  r e iz 
v o lle  G e lä n d e  e r w ü n s c h t  w ä re .

DIE B E S O N N U N G S V O R S C H R IFTE N  IM ENTWURF  
ZUR BERLINER BAU O R D NU N G

VON D IP L .- IN G . W A L T E R  N E U Z I L ,  A R C H .  Z V  ( B D A ) ,  B E R L I N  •  M IT  2  A B B IL D U N G E N

Der § 26 des Entwurfs zu r neuen B erliner B auordnung  
schreibt bekanntlich e ine gew isse M indes tbesonnung  fü r 
Aufenthaltsräume vor, d ie  zw e i Stunden täg lich , im A lt 
baugebiet w ährend 150 Tagen, im S ta d te rw e ite ru n gs 
gebiet w ährend 240 Tagen b e tra g e n  soll. H ie rdurch  ist 
die Messung der Besonnung zu e in e r ze itgem äß en  Frage 
geworden. Im Ju li-H e ft d e r „W o h n u n g "  von 1931 und 
im „Deutschen B a uka lende r" e rlä u te rt H err O b e rb a u ra t 
Dr. G r o b l e r  das V e rfahren , d ie  D aue r de r Besonnung 
nach Stunden zu messen, und in dem  von Ihm b e a r
beiteten B auordnungsentw urf fin d e n  w ir  e ine überaus 
handliche N äherungskonstruk tion  vo rgeschrieben , d ie  
mittels eines in bestim m ter W e ise  in den H o fg ru n d riß  
einzuzeichnenden Dreiecks den N achw e is  de r v o r
geschriebenen Besonnung e rb rin g e n  soll.

Ehe man au f d ie  M eß m ethoden  nä h er e ingeht, ist es 
nötig, sich die Bedeutung des genann ten  § 26 vo r A ugen  
zu führen. Bereits im d e rze itig e n  S tad ium  d e r B era tung  
ist zu erkennen, daß  sich h ie r e ine U m w ä lzung  von un
gewöhnlicher T ragw e ite  an b ah n t. Einerseits re ih t sich 
die Vorschrift fo lg e rich tig  a llen  S an ie rungsbes trebungen , 
allen Erkenntnissen von H yg iene , Psycho log ie , Ethik und

sozia lem  Em pfinden an —  w enn auch in bescheidener 
W eise. Anderseits  b ü rd e t sie den Bauenden zu den 
v ie len  erschw erenden Vorschriften über Festigkeit, Feuer
sicherheit, Bauklasse und Ausnutzung des Baugrundstücks 
noch e ine neue Erschwernis auf, gee igne t, d ie  Renta
b ilitä t manches B auvorhabens zu g e fäh rd e n  und manchen 
W o h n u ng sb a u  zu verh inde rn . Durch dieses Zusam m en
stößen zw e ie r g le ich  re a le r Lebensinteressen ist de r § 26 
w oh l de r m eistum strittene des B auordnungsentw urfes  ge 
w o rde n .

F raglos ist ein gewisses M aß  von Besonnung ebenso 
unerläß lich , w ie  ein gewisses M aß  von Festigkeit. S trittig  
ist b loß , welches M aß . Um be i dem Beispiel zu b le ib e n : 
Ist es d e r Festigkeitslehre ge lungen , nicht nur e in w a n d 
fre ie  M aß e inhe iten  zu lie fe rn , sondern auch experim en te ll 
d ie  noch zu lässigen W e rte  zu e rm itte ln , so ist man au f 
dem G e b ie t d e r Besonnung noch nicht e inm a l bis zu 
e in e r exakten  M a ß e in h e it vo rg e d ru ng e n . Denn, m ißt 
man d ie  Besonnung nach S tunden, g le ich g ü ltig , ob  das 
Licht w a a g e re ch t rech tw ink lig  o d e r steil schräg a u f d ie  
Fensterfläche e in fä llt, dann g e rä t man in G e fa h r, un
g le iche G röß e n  zu a d d ie re n . Es w ird  sich som it im Zu-
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E in e  lo t r e c h t e  1 q m  g ro ß e  F lä c h e  w ir d  s c h rä g  b e s c h ie n e n .  D ie  

s c h r a f f ie r t e  F lä c h e  s t e l l t  d e n  Q u e r s c h n i t t  d e s  S o n n e n s t r a h le n 
b ü n d e ls  d a r

sammenhang mit der zu erlassenden gesetzlichen Be
stimmung als no tw end ig  erweisen, d ie  M aß e inhe it aus
zubauen, bis sie jenen G ra d  von Exaktheit e rla n g t hat, 
mit dem etw a d ie  W ärm etechn iker seit fü n fun d zw a n z ig  
und die Schalltechniker seit fün fzehn Jahren ihre nicht 
m inder schw ierigen D iszip linen meistern.

Im fo lgenden  z itie re  ich Teile meines 1930 in der Z e it
schrift „S te in , H o lz, Eisen" erschienenen Aufsa tzes: „ W  a s 
k o s t e t  d i e  B e s o n n u n g  in, dem eine M aß e inhe it 
vorgeschlagen w urde , gee igne t, als G ru n d la g e  e iner 
n e u e n  t e c h n i s c h e n  W i s s e n s c h a f t ,  d e r  B e 
s o n n u n g s t e c h n i k ,  zu d ienen:

Versucht man, den V o rgang  der Besonnung energetisch 
darzuste llen , dann d a rf man vo r a llem  n u r  r e c h t 
w i n k l i g  g e t r o f f e n e  F l ä c h e n  zäh len. H ie rau f 
w ird  man im Physikbuch die optische Einheit suchen, mit 
welcher d ie  Lichtenergie gemessen w erden  kann. M an 
finde t das R a d ,  jene Lichtmenge, d ie  von 1 Lux au f 
1 Q ua dra tm e te r senkrecht g e tro ffe n e r Fläche In e iner 
Sekunde übertragen  w ird . M an fin d e t fe rne r d ie  von 
der Sonne in e ine r Stunde au f d ie  gle iche senkrecht 
ge tro ffene  Fläche ström ende Lichtenergie mit 777,6 M il

90 80 70 60 50 40 30 20 10 5

100 98.7 97.4 96.1 92.3 87.2 79.5 65.4 39.7 19.2

lionen Rad angegeben . A nsta tt d ieser unbequemen, 
w e n ig  anschaulichen Zahl w o lle n  w ir  versuchsweise eine 
neue E inheit e in führen , d ie  „S onnenstunde  je 1 qm 
senkrecht g e tro ffe n e r F läche". W em  d ieser Nam e zu 
lang  ist, de r m öge sie „e in  S o I" nennen.

Ehe w ir m it d ieser neuen Einheit a rbe iten , ist es nötig, 
a u f d ie  Abr.chwächung e inzugehen , d ie  das Sonnenlicht 
beim D urchgang durch d ie  A tm osphä re  e rle ide t, eine Ab
schwächung, d ie  um so g rö ß e r w ird , je mehr sich die 
Sonne dem H o rizo n t nähert. Steht d ie  Sonne im Zenith, 
dann ge langen  nur 78 v. H. de r ausgestrahlten Licht
energ ien  a u f d ie  Erde. Setzen w ir  diesen günstigsten 
Fall m it 100, dann w ird  d ie  T rübung w ie  fo lg t an
gegeben  :
Höhe der
Sonne h 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 0

G ra d

T rübungs- 
faktor 
T (v/H .)

Um d ie  im Laufe eines Jahres e ine r Hauswand zu
ge füh rte  S onnenenerg ie  zu messen, be n ö tig t man die 
Sonnenstände fü r jede  Stunde des Jahres. Derartige 
T abe llen  feh len noch. Für d ie  vo rlie g e n d e  Untersuchung 
w aren  d ie  nö tigen  A n g a b e n  fü r Berlin zu errechnen, was 
in lieben sw ü rd ig e r W e ise  H err D irek to r K o p ff vom Astro
nomischen Recheninstitut in Dahlem  besorgte.

Ste llt A b b . 1 e ine ostgerich te te , fre is tehende Fläche 
von 1 qm d a r, d ie  von einem  Lichtstrahlenbündel mit dem 
Q uerschn itt S g e tro ffe n  w ird , und sei az  das Azimut, 
h d ie  Höhe de r Sonne, dann ist d ie  Querschnittsfläche 

S =  cos az • cos h.
Die zuge füh rte  Lichtmenge b e trä g t dann mit Berücksichti
gung de r T rübung :

L =  T • cos a z  • cos h.
Errechnet man danach d ie  Besonnungsquantitä ten, die 

in ha lbs tünd igen  Zeitabschn itten a u f genannte  Fläche ein5 
w irken , dann e rh ä lt man A b b . 2, d ie  den V erlauf der 
Besonnung e ine r os tgerich te ten, lo trechten, 1 qm großen 
Fläche ze ig t, und z w a r an den Tagen de r Sonnenwenden 
und de r -g le ichen. Durch In teg rie rung  e rhä lt man die 
Tagesbesonnung an o b ig e n  Tagen. M an kann das 
m ittels P lanim eters besorgen , ode r, w ie  im vorliegenden 
Fall, rechnerisch durch A d d itio n  von D iffe ren tia len  in der 
G röß e  e iner ha lben  Stunde. W ir  e rh a lte n :

Tag

21. Juni 
21. M ä rz , 23. Sept. 

21. Dez.

Sol
(ungetrübt)

5,423
4,060
1,595

Sol (durch 
Atm osphäre getrübt) 

3,572 
2,053 
0,421

1 S O L  = 50 N N C N E N E R G IE  .D IE  1 qm  SENKRECHT GETROFFENE FLÄCHE IN 1 STUNDE EMPFÄNGT.

SUD NG

S O L

rA q

TR ÜßU NG SK O EFFIZ IENT-1, 
WENN SONNE in  ZE N ITH

0(j

T

5 0 U

1

n

1
TRODUNG

£L 5 6  7  8 9 io  11 12k 6  7  8  9  10 11 1 2 *  8 9
S O M M E R  S O  N N  W E N  D G L E I C H E N

io  11 12*"
W INTERSONNVENO

H a lb s t ü n d ig e  S o n n e n e n e r g ie a u f 
n a h m e  a n  d e n  J a h r e s h a u p tp u n k te n  fü r

e in e  n a c h  O s te n  g e r ic h t e t e  1 q m  g roße  

F e n s t e r f lä c h e  m i t  f r e ie m  F e rn b lic k
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Ermittelt man in ähn licher W e ise  a lle  in Frage kom m en
den Besonnungsgrößen, dann e rh ä lt man W e rte , d ie  
zwar keinen Aufschluß über d ie  spektra le  Zusam m en
setzung des Lichtes, noch über d ie  W irksa m ke it des 
Himmelsgewölbes geben, im üb rigen  a b e r a llen  A n 
sprüchen an wissenschaftliche E xakthe it genügen  und sich 
praktisch bew ährt haben. In de r „B a u g ild e "  von 1931 
hat Herr D ip l.-Ing. Franz L ö  w i t s c h  das graphische 
Verfahren angegeben , um d ie  Besonnung lo trech te r 
Wände —  ausgedrückt in „S o l"  m it Berücksichtigung der 
Trübung durch d ie  E rda tm osphäre  —  in e in facher W eise  
zu ermitteln.

Es liegt nun nahe, d ie  Besonnungsbestim m ung des Bau
ordnungsentwurfes d a ra u fh in  zu untersuchen, w ie v ie l fü r 
alle möglichen Fälle d ie  g e fo rd e rte  Besonnung in „S o l"  
beträgt. Fassen w ir  das Ergebnis d ieser Untersuchung, 
wie sie Löwitsch im -le tz te n  H e ft de r „B a u g ild e "  d a rle g t, 
zusammen, dann e rg ib t sich, d a ß  am m aß gebenden  
Tage, dem 21. Februar, d ie  aus de r vorgeschriebenen 
Näherungskonstruktion sich e rg e b e n d e  Besonnung bei 
Z e i l e n b e b a u u n g  je nach de r H im m elsrichtung 
zwischen 0,45 und 2 Sol je 1 qm Fensterfläche schwanken 
kann. Untersucht man d ie  V orschrift un ter A nnahm e der 
kleinst zulässigen g e s c h l o s s e n e n  H ö f e ,  dann ve r
stärken sich die Schwankungen, indem  d ie  untere G renze  
von 0,45 Sol noch unterschritten w ird . Es z e ig t sich so
mit, daß die im B auo rdnungsen tw urf vo rgesch lagene 
Näherungskonstruktion hinsichtlich ihres G e n au ig ke its 
grades nicht u n a n g re ifb a r ist.

Daraus ergeben sich fü r d ie  B auordnung  e in ige  Fo lge 
rungen: Stützt man sich beim  Erlaß gese tz licher Be
stimmungen a u f d ie  Ergebnisse junge r, in schnellem 
Wachstum b e g riffe n e r W issenschaften, w ie  es d ie  Be
sonnungstechnik ist, dann w ird  man d e r Entw icklung 
Spielraum lassen. In d ieser Hinsicht sind d ie  E isenbeton
vorschriften be isp ie lgebend . Demnach müßte fü r d ie 
entscheidenden Stellen des § 26 e tw a  fo lg e n d e  Fassung 
vorgeschlagen w e rde n :

„Als ausreichend ist e ine Besonnung anzusehen, wenn 
die Sonne

a) in den A ltb a u g e b ie te n  m indestens 2 Stunden tä g 
lich w ährend 150 Tagen,

b) in den S ta d te rw e ite rungsgeb ie ten  m indestens 
2 Stunden täg lich  w ä h re n d  240 Tagen

den A u fen tha lts raum  bescheinen kann, w a s  g l e i c h 
b e d e u t e n d  i s t  m i t  e i n e r  I n t e n s i t ä t  v o n  
m i n d e s t e n s  0,55 S o l  a m  6. A p r i l  f ü r  d i e  A l t 
b a u g e b i e t e ,  0,45 S o l  a m  21. F e b r u a r  f ü r  d i e  
S t a d t e r w e i t e r u n g s g e b i e t  e. "  |1 S o l  —
s t ü n d l i c h e  L i c h t m e n g e  f ü r  1 q m  s e n k r e c h t  
g e t r o f f e n e r  F l ä c h e  b e i  d e r  a t m o s p h ä 
r i s c h e n  T r ü b u n g  = 0 . )

W e ite r  fo lg e  w ie  im Entw urf d ie  E rläuterung der 
N ähe rungsm ethode , jedoch m it e ine r Bem erkung, d ie  
ihren M ißbrauch  nach a llen  nörd lichen Richtungen aus
schließt. S odann : „E s  i s t  f r e i g e s t e l l t ,  d e n
N a c h w e i s  d e r  g e f o r d e r t e n  B e s o n n u n g  
n a c h  e i n e r  a n d e r e n ,  v o n  d e r  W i s s e n 
s c h a f t  a n e r k a n n t e n  M e t h o d e  z u  f ü h r e n . "

W a s  d ie  H öhe des M indestw ertes von 0,45 Sol an 
lang t, de r gew iß  ein bescheidenes M aß  da rs te llt, so 
lassen sich Ä nde rungen  nach oben, schwerlich a b e r nach 
unten e rw ägen .

D agegen  w ird  häu fig  d ie  Besonnungsvorschrift m it de r 
zu lässigen G e b äu d e h ö h e  in K on flik t ge ra ten . Für diesen 
Fall ist nicht e tw a  a u f Besonnung zu verzichten, sondern 
ein E rle ichterungspunkt zu § 9 vorzusehen, e tw a  in fo l
g e n de r Fassung: „W e n n  fü r d ie  gesamte N achbarschaft 
d ie  M indestbesonnung gew äh rle is te t ist, d a r f d ie  fü r d ie 
je w e ilig e  Bauklasse ge ltende  S tockwerkszahl be i Ein
ha ltung  de r vorgeschriebenen Ausnutzung um 3 (oder 
auch mehr) Geschosse e rhöh t w e rde n ."

Denn a llen  S chw ierigke iten muß en tgegengeha lten  
w e rde n , daß  d ie  Forderung nach Besonnung das Primäre 
ist. Es ist zu wünschen, d aß  d ie  Sonne, d ie  in der 
B e rline r B auordnung  als e in z ig e r unter a llen  B auo rd 
nungen de r W e lt a u fge g a n g e n  ist, nicht mehr daraus 
verschw inde.

Und es e rgeben  sich Folgerungen fü r d ie  B e 
s o n n u n g s t e c h n i k :  Eine M aß e inhe it und e ine
M eß m ethode  sind z w a r zum A u fb a u  e iner W issenschaft 
unerläß lich , genügen a b e r nicht. W e lche  A u fg a b e n  sie
zu e rfü llen  hat, und w ie w e it deren Lösung bere its ge 
d iehen ist —  in meinen H änden b e fin de t sich ein
L itera turverze ichn is  von über 200 Num m ern — , soll in 
e inem  nächsten A u fsa tz  d a rg e le g t w erden . —

NEUZEITLICHER W O H N U N G S B A U
VON M IN IS T E R IA L R A T  IM  R E I C H S A R B E I T S M I N I S T E R I U M  D R . F R I E D R I C H  S C H M ID T ,  B E R L IN * )

W er einmal spä ter d ie  Geschichte deutschen Bauens 
aus unserer Zeit schreiben w ird , de r w ird  nicht d a ra n  
vorbeikommen, m it höchster A ne rkennung  d ie  g roß en  
technischen Fortschritte he rvo rzuheben , d ie  unsere Bau
kunst in den ersten d re i Jahrzehnten  des 20. Jahrh. g e 
macht hat. Er w ird  das g e w a ltig e  S treben und Können 
würdigen müssen, mit dem d ie  schöpferischen G e is te r 
dieser Zeit d ie verschiedenen neuen B a u a u fg ab e n  zu 
meistern versucht haben, d ie  ihnen d ie  Entw icklung un
serer W irtschaft ste llte : G ro ß b a h n h o f, W a re n h a u s , Film
theater, F lughafen, Bürohaus u. a. m. D er G eschichts
schreiber w ird  a b e r mit g le iche r A ne rke nn u n g  w ü rd ig e n  
müssen, welch ungeheure technische und künstlerische A n 
strengungen das verarm te  Deutschland d e r N ach k rieg sze it

I Nach e ine m  V o r tr a g ,  g e h a lte n  in  d e r  P re uß . A k a d e m ie  d e s  B a u w e s e n s

gem acht hat, um d ie  w ich tigste  B a u a u fg ab e  zu lösen, d ie  
de r K riegsausgang unserer W irtsch a ft geste llt hat, nämlich 
den W o h n u n g s b a u .  N och fe h lt uns heute d e r A b 
s tand, um d ie  Leistungen von Kunst und Technik au f 
diesem G e b ie te  o b je k tiv  w ü rd ig e n  zu können. Eines 
a b e r können w ir  heute schon m it S to lz  e rkennen ; d ie  
Leistungen d e r Baukunst a u f dem  G e b ie t des W o h n u ng s
baus können ge tros t dem U rte il de r kom m enden G e 
schlechter en tgegensehen. G e w iß , vie les, w as w ir  heute 
noch schätzen, w ird  dann v ie lle ich t ve rw o rfe n  w e rden , 
a b e r auch manches, das uns heute unbeachtlich erscheint, 
w ird  als gute  S chöpfung erst e rkann t w e rden .

Im m er k la re r  heben sich heute schon d ie  Entw icklungs
p e rio d e n  ab , d ie  d e r W o h n u ng sb a u  seit K riegsende 
durchgem acht hat. Erst d ie  g rö ß te  N o tz e it unm itte lb a r
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nach K riegsausgang; sie kommt in de r p rim itiven  G ru n d 
rißgesta ltung , dem Suchen nach neuen Ersatztechniken, 
zu denen d ie  K oh lennot uns zw ang , in unbeho lfenen 
Versuchen zum W iede ra n kn ü p fe n  an d ie  durch v ie r Kriegs- 
¡ahre abgerissene künstlerische Entwicklung d e r Formen, 
in de r schmuck- und bew egungslosen A ußengesta ltung  
zum Ausdruck. Bald aber, e tw a d re i Jahre nach Kriegs
ende, setzen schon Versuche ein, den G run d riß  besser 
durchzub ilden, d ie  A n fo rde rungen  de r W ohnungs
ku ltu r s tärker in den V o rde rg rund  zu stellen, d ie  w ach
senden B auaufgaben e inhe itlicher zusamm enzufassen 
und d ie  Außenform en des Hauses re izvo lle r durch
zub ilden . Es wächst de r S i e d l u n g s b l o c k ,  auch 
technisch bereits besser ausgesta lte t. D er Anschluß an 
d ie  V o rk riegs trad ition  ist ge funden.

M it Ende de r In fla tion  entsteht dann an fangs d. J. 1924 
de r W ahn  w iedergew onnenen  Reichtums. D am it w erden  
dann die G rundrisse gekünste lt und a u fw e nd ig e r, a lle  
Errungenschaften, neuer Technik finden  A nw endung , 
selbst im W ohnungsbau  fü r M inderbem itte lte . G le ich 
ze itig  hebt ein Ringen um neue Ausdrucksform en an. 
Die G ruppen  w erden zu großen s tädtebau lichen A n 
lagen zusam m engefaßt, d ie  S i e d l u n g s s t a d t  wächst 
heran. Die H äufung der B auaufgaben zw in g t zu e iner 
w irtschaftlichen Ausnutzung a lle r  K räfte . D er s ieg
reiche Kam pf der Rationa lis ie rung gegen d ie  H a n d 
a rb e it beginnt. Betonbau und S tah lbau  treten an 
Stelle des Backsteingefüges, das Flachdach sucht das 
Steildach zu verd rängen , d ie  Sam m elheizung ve r
d rä n g t d ie  E inzelheizung, d ie  zen tra le  W aschküche den 
E inzelbetrieb. Die Zahl d e r jährlich im Reich erste llten 
N eubauw ohnungen  ste ig t au f über 300 000 an und über
ste ig t dam it d ie  Durchschnittsleistung des W ohnungs
neubaues de r V o rkriegsze it um über 50 v. H., be i Anrech
nung de r verlorenen Reichsteile sog a r um e tw a 80 v. H. 
Die neuerstandenen S tad tte ile  geben den R andbezirken 
der S tädte ih r charakteristisches G ep rä g e . Auch in den 
A ußenbezirken de r K le instädte entstehen e igene neue 
Baugruppen. In einzelnen G roß städ ten  w e rden  d ie  
N eubauten  einheitlich zu k le ineren T r a b a n t e n 
s t ä d t e n  zusammengeschlossen. Die S traßen- und 
Verkehrsnetze e rfahren  g ro ß zü g ig e  Erweiterungen. Der 
S täd tebau durchzieht d ie  neuen S tad tv ie rte l m it Frei
flächen und G a rte n la n d , um gib t sie m it G rüngürte ln , 
g lie d e rt Spie lw iesen, Planschbecken und S p o rtp lä tze  ein. 
Die neuen W o h n b ez irke  ziehen den Bau neuer Schul- 
häuser, Kirchen, V e rw a ltungsgebäude  und G eschäfts
häuser nach sich. Deutschland e rleb t nach dem ve r
lorenen W e ltk r ie g  einen baulichen Aufschw ung, de r 
dem de r G rün d e rja h re  nach dem siegreichen Kriege 
1870/71 nicht nachsteht. Die reichlichen ö ffentlichen  
M itte l, d ie  dem W ohnungsbau  zu fließen, geben 
dem S taat d ie  M ög lichke it, den W ohnungsbau  in 
Bahnen zu lenken, d ie  den gesundheitlichen N o tw e n d ig 
keiten in jed e r Beziehung ge rech tw erdende W ohnungen  
sichern. M it Recht beschränkt man sich nicht a u f den 
W ohnungsbau  fü r d ie  G eringstbem itte lten . Auch de r 
M itte ls tand  und d ie  k inderre ichen Fam ilien w erden  be
rücksichtigt. Die W ohn flächen  der neugebauten  W o h 
nungen halten sich dem gem äß in de r Hauptsache z w i
schen 60 und 80 qm. Das Bad fü r jede W o h n u ng  w ird  
zur Selbstverständlichkeit. A lle  Kreise de r Bauw irtschaft 
und ih re r zah lre ichen N eb e n ge w e rb e  finden  ein überaus 
reiches Feld de r Betä tigung. D ie Zahl de r se lbständ igen  
Baubetriebe  wächst w e it über d ie  vo r dem Kriege  v o r
handenen Betriebe hinaus. D ie  Z a h l  d e r  B a u -

g e n o s s e n s c h a f t e n a l l e i n  s c h w i l l t  v o n
1342 i. J. 1914 a u f  4390 i. J. 1928 a n.

Diese A u fw ä rtsen tw ick lung  nim mt Ende 1930 ein jähes 
Ende durch den Zusam m enbruch d e r W irtschaft. Der 
W ohn u ng sb a u  kom m t m it e inem  Schlage zum Stillstand, 
de r R ea lkred it stockt, das S p a rka p ita l ist aufgebraucht, 
d ie  ö ffen tlichen  G e ld q u e lle n  vers iegen. Die Zahl der 
B auan träge  fü r  neue W o h n u ng e n  g eh t im September 
dieses Jahres in den deutschen G ro ß - und M ittelstädten 
g e g en ü b e r dem S ep tem ber des V o rjah res um 84 v. H. 
zurück! B auan träge  und B aubeg inne  be tragen in den 
ersten neun M ona ten  dieses Jahres nur e tw a  d ie  Hälfte 
d e rjen igen  des V orjah res. D ie p lö tz liche  rap ide  Ab
nahme des durchschnittlichen Einkommens de r arbeiten
den Bevö lkerung z w in g t zu r Einkehr. W eits ich tige Ge
m einden haben z w a r schon frü h e r e rkannt, daß der 
W ohn u ng sb a u  m ehr a u f das Durchschnittseinkommen ab
geste llt w e rden  müsse, und dem gem äß  W ohnflächen und 
Baukosten zu senken begonnen . N u r zu o ft abe r hatte 
po litischer Druck diese berech tig ten  Tendenzen verhin
dert. N un däm m erte  d ie  Erkenntnis au f, daß  die Bau
kosten d e r neuen W o h n u ng e n  M ie ten  e rfo rderten , die 
nicht m ehr b e za h lt w e rde n  konnten. Die bisherigen 
Durchschnittsbaukosten von 10 000 RM je W ohnung er
fo rd e rten  tro tz  Senkung d e r Lasten durch d ie  gering 
verzinslichen ö ffen tlichen  Beih ilfen  Durchschnittsmieten 
von 80 RM je M on a t, a lso  fas t d ie  H ä lfte  des Durch
schnittseinkommens unserer Bevö lkerung. M an erkannte, 
daß  d e r W ohn u ng sb a u  a u f fa lsche Bahnen gekommen 
w a r. V o r a llem  hatte  man das e igentliche Ziel, die 
m inderbem itte lten  Bevö lkerungskre ise  in gesunden Neu
bauw ohnungen  u n te rzub ringen , ke inesfa lls erreicht.

Z ah lenm äß ig  hätte  d e r Bau von  W ohnungen  zu um
fassen g e h a b t: den Ersatz de r nicht gebau ten  W ohnungen 
aus d e r K riegsze it, den lau fenden  Ersatz de r Neubau
w ohnungen  fü r  d ie  neugeschlossenen Ehen und den Er
satz d e r unhygienischen und b a u fä llig e n  Altwohnungen. 
M engenm äß ig  ist z w a r  d e r F eh lbe trag  d e r W ohnungen 
zum erheb lichen Teil bis heute nachgeholt, sie sind 
jedoch nicht den Konsum enten zugute  gekommen, für 
d ie  sie in erster Linie bestim m t w a ren , übe rd ies  ist der 
lau fende  Ersatz d e r jäh rlich  a n fa lle n d e n  N eubauw oh
nungen noch nicht e rre ich t und auch d ie  so dringende 
S an ie rung d e r A ltw o h n u n g e n  in den A lts tad tte ilen  noch 
nicht in A n g r if f  genom m en.

M an hat auch h ie r ein neues S ch lagw ort geprägt: 
Es i s t  a n  d e m  t a t s ä c h l i c h e n  B e d a r f  „ v o r 
b e i g e b a u t  w o r d e n " .  D ie Wohnungsmieten 
konnten g a r nicht in das rich tige  V erhä ltn is  zu dem Ein
komm en d e r m inde rbem itte lten  Bevölkerungskreise ge
bracht w e rden . So w u rd e  nu r ein b evo rzug te r kleiner 
Teil d e r m inde rbem itte lten  Kreise mit g roßen, gut aus
gestatte ten  W o h n u n g e n  ve rso rg t, m it a llen  neuzeitlichen
Errungenschaften, ohne Rücksicht a u f A n la g e  und Be
triebskosten.

In dem  A ugenb lick , w o  d ie  Erkenntnis kam, daß Ein
kom m en und M ie te  w ie d e r zu e in a nd e r in bestimmte 
Relation geb ra ch t w e rde n  müssen, mußte d ie  Nachfrage 
nach den erste llten  zu g roß en  N eubauw ohnungen  plötz
lich abnehm en. D ie Kreise d e r W ohnungsanw ärter 
selbst mußten nun zugestehen, d aß  v ie lfach unberech
tig te  und u n ve ra n tw o rtb a re  Ansprüche großgezogen 
w o rde n  sind und d rä n g e n  heute nach b illig e n , wenn auch 
kle ine ren  W o h n u ng e n . U n te r dem  Drucke der zu
nehm enden A rb e its lo s ig ke it und d e r Abnahm e des Be
tr ieb ska p ita ls  änd ern  sich d ie  Bauweisen. Das laufende
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Band weicht unter dem Z w ange  de r Beschäftigung m ög 
lichst vieler A rbe itsk rä fte  w ie d e r d e r H a n d a rb e it. Die 
K l e i n s t w o h n u n g ,  la n g e  Jahre h indurch ve rp ö n t 
und verworfen, w ird  begeh rensw ert und begehrt. Das 
Reich gre ift Ende 1930 m it e igenen  M itte ln  ein und setzt 
¡m Januar 1931 fest, daß  d ie  W o h n flä che n  fo rta n  
45 qm, für K inderre iche 60 qm, d ie  M ie ten  40 RM je 
Monat nicht überste igen dü rfe n , d e r E inbau von Sam m el
anlagen, d ie  den B etrieb  ve rteue rn , un te rb le ib e n  muß, 
und der W ohnungsbau nur p la n m ä ß ig  im Zusam m en
hang mit den uns geb lie b en e n  A rbe itss tä tten  e rfo lg e n  
darf. Der W ohn g ed a n ke  tr it t  zurück, d ie  Fürsorge um 
Arbeit in den V o rd e rg ru nd , d a m it bekom m t d ie  E r 
w e r b s s i e d l u n g  neuen A u ftr ie b . N ich t nur e r 
nährungspolitische, sondern  auch n a tio na lp o litisch e  N o t
wendigkeiten zw ingen  zu r b e v o r z u g t e n  F ö r d e 
r u n g  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  S i e d l u n g  in 
Deutschlands w ichtigsten S ied lungsgeb ie ten  im  O s t e n .

Daneben g ilt es, d ie  N e b e n e r w e r b s s i e d l u n g  
zu fördern, in de r d e r W e rk tä tig e  be i A rb e its lo s ig ke it 
oder verkürzter A rb e it seine S ied lungsste lle  bew irtscha ften  
soll, um so einen Teil seines Lebensbedarfes zu decken 
und über das en tnervende Bewußtsein vo llkom m ener 
Untätigkeit h inw egzukom m en. Auch d ie  vers tä rk te  A n 
lage von K le ingärten  soll d iesem  Z ie le  d ienen. M it 
erheblichen Reichsmitteln muß diese A u fg a b e  b e 
schleunigt in A n g r if f  genom m en w e rden . In sechs 
Monaten müssen 20000 vo rs täd t. K le ins ied lungen  und 
30000 S ied lergartenste llen  fü r d ie  A u fnahm e  E rw erbs
loser und in unseren am meisten unter d e r A rb e its lo s ig 
keit le idenden Städten und W irtscha ftsbez irken  g e 
schaffen sein. In e inze lnen  S täd ten  b e g in n t d ie  A b 
wanderung aus d e r S tadt, sie z e ig t sich in d e r e in 
setzenden Bevö lkerungsabnahm e. D er D rang  nach Aus
siedlung aus den M assenvierte ln  d e r G ro ß s ta d t wächst. 
Die einfachste, aus Brettern roh zusam m engezim m erte  
Wohnlaube erscheint p lö tz lich  w e ite n  B evö lkerungs
kreisen begehrensw erte r a ls d ie  w o h l ausgerüste te  
Mietwohnung im geschlossenen W ohnhausb lock . W e r 
heute die A ußenbez irke  am Rande unserer G roß s tä d te  
durchwandert, de r kann a lle rd in g s  im a llgem e inen  w en ig

Freude über d ie  technische und fo rm a le  G esta ltung  
d e r d o rt aus e igenen K rä ften  d e r Bevö lkerung  ge 
schaffenen P rim itivbauten  haben. Indes kann und soll 
aus diesem Streben fü r  d ie  Bauw irtscha ft und unsere 
Baukünstler e ine neue A u fg a b e  heranw achsen: d a s  
z i e l -  u n d  w a h l l o s e  V e r u n s t a l t e n  u n s e r e r  
s t ä d t .  R a n d b e z i r k e  d u r c h  s y s t e m a t i s c h e ,  
t e c h n i s c h  u n d .  k ü n s t l e r i s c h  e i n w a n d 
f r e i e  B a u g e s t a l t u n g  z u  e r s e t z e n .  W e r a lso  
heute im neuzeitlichen W o hnungsbau  m itw irken w ill, 
muß un ter scharfer Begrenzung a u f das unabw e isba r 
N o tw e n d ig e  an d e r Lösung des Problems de r K leinst
w ohnung  in d e r vors täd t. G a rtens ied lung  m itarbe iten .

ü b e r  W o hnungsbau  zu sprechen, ist a lso an und fü r 
sich g e ra d e  heute, zu  einem  Z e itpunkt tie fsten w irtscha ft
lichen und technischen V erfa lles , e ine undankba re  A u f
ga b e . Und doch sind d ie  uns ve rb liebenen  A u fg a b e n  
des W ohnungs- und S ied lungsbaues um so w ich tige r, 
als sie v ie lle ich t a u f Jahre  hinaus e ine d e r w en igen  
B a u a u fgaben  da rs te llen , d ie  unserer verarm ten Bau
w irtscha ft ü b e rh a u p t noch ü b rig g e b lie b e n  sind, nachdem 
ö ffe n tlich e  und Industriebau ten  nur noch in ga n z  be 
schränktem M aß e  zu r A usfüh rung  kommen w e rden . Für 
den Baukünstler, de r nach g ro ß zü g ig e r, neugesta ltender 
baukünstle rischer Bestätigung strebt, sind d ie  A u fg a b e n , 
d ie  ihm d ie  heu tige  Z e it übrigge lassen hat, u n d an kb a r; 
um so m ehr kann er bew eisen, daß  e r übe r d ie  reine 
Technik und künstlerische Formung hinaus W irtschafts 
ges ta lte r und V o lksb e ra te r ist, in dessen H and  ungleich 
w ich tige re  P roblem e g e le g t sind als sie jem als in de r 
V o rk rieg sze it unserem Berufsstande geste llt w a ren .

So w ird  sich a lso  d ie  F rage heute zunächst e inm al 
darum  drehen  müssen: W e l c h e s  s i n d  d i e  M i n 
d e s t f o r d e r u n g e n ,  d i e  w i r  t r o t z  u n s e r e r  
w i r t s c h a f t l i c h e n  S c h w ä c h u n g  a u s  g e s u n d 
h e i t l i c h e n ,  b e v ö l k e r u n g s p o l i t i s c h e n  u n d  
k u l t u r e l l e n  G r ü n d e n  a n  d e n  n e u z e i t l i 
c h e n  W o h n u n g s b a u  s t e l l e n  m ü s s e n .  Im 
Rahmen eines kurzen V o rtrages  können a lle rd ing s  nur 
d ie  w ichtigsten Problem e kurz beh an d e lt w e rden .

(Schluß fo lg t.)

R E C H T S A U S K Ü N F T E
B E A R B E IT E T  V O N  R E C H T S A N W A L T  D R . P A U L  G L A S S ,  B E R L IN

Arch. K. in M . (Ausbietung von Hypotheken in der 
Zwangsversteigerung.)

Tatbestand und Frage: W ir  haben a u f ein G ru n d 
stück die II. H ypothek un ter d e r B ed ingung  gegeben , 
daß die Stadt bei e ine r Z w angsve rs te ige rung  d ie  I. und
II. Hypothek ausbieten müsse. Durch ein Schre iben des 
Oberbürgermeisters und den Erlaß des W o h lfa h rts 
ministeriums vom 1. Juli 1927 be tr. H a ftu n g  d e r G e 
meinden bei H auszinssteuerhypotheken aus dem  s ta a t
lichen W ohnungsfü rsorge fonds g la u b te n  w ir  uns gesichert.

W ir fragen nun an, ist danach  d ie  S tad t ve rp flich te t, 
die vor der Hauszinssteuer s tehende I. und II. H y p o 
thek im Z w angsverste igerungsverfahren  auszub ie ten  und 
kann sie, fa lls sie das nicht ge tan  hat, gezw u n ge n  
werden, den Besitz zu rückzue rw e rben?

Antwort: Ich entnehm e d e r A n fra g e  den T a tbestand  
dahin, daß die S tadt fü r  e in  H ausz inssteuerda rlehen  
durch eine H ypothek an d r itte r  S te lle  gesichert w o rd e n  
ist. Wenn die S tadt ihrerseits d ie  V e rs te ig e ru n g  b e tre ib t, 
darf nur ein solches G e b o t berücksichtig t w e rde n , durch 
das die beiden vorstehenden H ypo theken  gedeckt bzw . 
die letzteren als Belastung übernom m en w e rde n .

Betreibt jedoch ein G lä u b ig e r  d e r I. o d e r  II. (der S tad t 
vorgehenden) H ypotheken d ie  V ers te ige rung , so ist d ie

S tad t r e c h t l i c h  n i c h t  ve rp flich te t, d iese be iden 
H ypo theken  auszub ie ten ; sie w ü rde  a lle rd ings , wenn 
sie das nicht tu t, ih r G e ld  ve rlie ren . Um dies aus w ir t
schaftlichen G ründen  zu ve rm e iden , w e rden  den G e 
m einden nach dem  Erlaß des W oh lfah rtsm in is te rium s zur 
A usb ie tung  d e r vorstehenden H ypo theken  M itte l aus 
dem  staatlichen W ohn u ng s fü rso rg e fo n ds  zu r V erfügung  
g e s te llt; a b e r  auch ohne diesen Erlaß müssen d ie  
G em e inden  zwecks E rha ltung  des G em eindeverm ögens 
a lles d a ra n  setzen, um d e ra rtig e  Verluste zu verm eiden.

D ie gesetzlich nicht v o rlie g e n d e  V e r p f l i c h t u n g  
zu r A usb ie tung  d e r vorstehenden H ypo theken  kann ve r
trag lich  übernom m en w e rden . In dem Schreiben des 
O b e rb ü rge rm e is te rs  an Sie kann jedoch e ine d e ra rtig e  
A u sb ie tu n g sga ra n tie  nicht e rb lick t w e rde n . Es ist da rin  
nur gesagt, daß  d ie  S tad tgem e inde  be i e ine r V erste i
g e ru n g  ih re  H yp o th ek  ausb ie ten  „m ü ß te ", w e il d ie  
städt. D arlehen  ein Bestandte il des G em e indeverm ögens 
b ild e n , fü r  dessen E rha ltung  d ie  S ta d tve rw a ltu n g  ve r
a n tw o rtlich  sei. D iese E rk lä rung  bed eu te t ke ine k la re  
V e r p f l i c h t u n g  zu r A usb ie tung .

H iernach kann d ie  S tad t, w enn sie d ie  be iden  H y p o 
theken nicht ausb ie te t, fü r  den  Schaden nicht ve ra n t
w o rtlich  gem acht w e rd e n ; auch kann sie nicht gezw ungen  
w e rde n , e ine  Besitzung, in de r sie d ie  I. und II. H y p o 
thek nicht ausgebo ten  hat, zu rückzuerw erben . —
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A R B E IT S D IE N S T ,  e i n e  n e u e  f o r m  d e r  B a u p r o d u k t i o n ?
V O N  L .  S T R O U X ,  G E S C H Ä F T S F Ü H R E R  D E R  F A C H G R U P P E  B A U I N D U S T R I E ,  B E R L IN

Die D e fla tion , deren Ende vo r sechs M ona ten  als w a h r
scheinlich vorausgesetzt w urde , setzt sich fo rt, P roduktion, 
Preise und S teuere ingänge sinken w e ite r, in der inneren 
und äußeren Politik sind d ie  a lten  Schw ierigke iten nicht 
behoben, d ie  e ingeschränkte A rbe itsbeschaffung , d ie 
man dennoch durchzuführen ho fft, w ird  von e in flu ß 
reichen Faktoren zum größ ten  Teil fü r den f r e i w i l l i 
g e n  A r b e i t s d i e n s t  beansprucht. Die gesetzlichen 
G rund lagen  dieser Einrichtung, d ie  d ie  V e ro rdnung  vom 
5. Juni 1231 geschaffen hat, sollen e rw e ite rt w erden . D a 
mit w ürde  man sich a b e r vom e igentlichen Z iel der 
A r b e i t s b e s c h a f f u n g  in bedenklicher W eise  ent
fernen.

Der fre iw illig e  A rbe itsd ienst (f. Ad.) hat e ine idea le , 
e ine politische und eine rein w irtschaftliche Seite. W as 
an ihm besticht, ist, daß  d ie  Bew egung von unten he rau f 
kommt und daß  sie bestrebt ist, Jugend aus a llen  Kreisen 
in neuer Form gem einschaftlicher A rb e it zu vere in igen . 
Das A rbe its lager, d ie  Kam eradschaft, d ie  gese llschaft
liche Einordnung, d ie  V erb indung  kö rpe rliche r A rb e it m it 
ge is tiger Auseinandersetzung und S port ist e ine Q u e lle  
der inneren Stärkung und W iede rau frich tung  fü r den 
Menschen, der a rbe iten  w ill und von de r U nterstützung 
nicht leben mag. O rdnung , D iszip lin , P flichtbewußtsein, 
A rbe its freude , G enügsam keit hinsichtlich U nte rb ringung  
und V erp flegung  w erden als be isp ie lha fte  V o rzüge  her
vo rgehoben, d ie  gee igne t seien, in einem neuen G eiste 
einen W e g  aus den heutigen N ö ten  zu finden. Das 
e igentliche Problem des A d. beg inn t erst, wenn an Stelle 
des heutigen Umfangs, de r nur 1 v. H. des A rbe its losen
heeres e rfaß t, kün ftig  auch nur eine ha lbe  M illio n  A rbe its 
lose durch ihn in A rb e it zu rückgeführt w erden  sollen. 
Heute ist jede A rbe itsg ruppe  eine ind iv idue lle , aus dem 
Zusam m entreffen günstiger, ö rtlicher und persönlicher 
Verhältnisse geborene  vo rübe rgehende  B ildung. Für d ie  
Führer des f. Ad. stellt dies nur e ine Vorstufe zu e iner 
A r b e i t s p f l i c h t  da r, d ie  jeden Deutschen en t
sprechend de r früheren  a llgem einen  W e h rp flich t tre ffen  
soll. N u r durch das M itte l de r D ienstpflicht g la u b t man, 

rößere Massen im A rbe itsd ienst un terb ringen zu können, 
isher ist de r A rbe itsraum  begrenz t au f gem e innü tz ige  

zusätzliche A rbe iten , d ie  ohne Förderung auch nicht im 
W e g e  der N ots tandsarbe iten  be re itgeste llt w erden  
können, insbesondere Bodenverbesserungsarbe iten, H er
richtung von Siedlungs- und K le inga rten land , ö rtliche  
Verkehrsverbesserungen und A rbe iten , d ie  de r H ebung 
der Volksgesundheit d ienen. W ird  ein A rbe itshee r auf- 
gestellt, so muß dieser R iesenbaubetrieb d a u e r n d  g e 
sicherte A rbe itsgeb ie te  haben. M e lio ra tio n e n , S ied lun 
gen, W asserbauten, de r S traßenbau sollen be isp ie ls
weise dem Ad. Vorbehalten w erden . U n te rb ringung , 
V e rp flegung , Ausrüstung des D ienstw illigen  sow ie  den 
V e rw a ltungsappa ra t g la u b t man entsprechend den V e r
hältnissen im a lten H eer m it nicht zu hohen Kosten be 
streiten zu können. Ober d ie  e rfo rde rlichen  (A n lage- und 
Betriebs-) K ap ita lien  liest man nur w en ig .

Die Bauunternehm ungen haben sich m it dem f. Ad. in 
seinem gegenw ärtigen  Um fang abgefunden . Sie ve r
langen Beschränkung au f d ie  ihm zugedachten A u fg a b e n  
prim itive r A rt. Sie sind bestrebt, mit den E rfahrungen 
und de r Ausstattung ihres Betriebes he lfend  m itzu
a rbe iten . D agegen w ürde  d ie  erw ähnte  Ausdehnung des 
Ad. no tw end ig  d ie  Folge haben, d ie  gew erb liche  T ä tig 
keit au f einem w eiten, von ih r b isher innegehab ten  Felde 
mattzusetzen. Schon unter der g e genw ärtigen  O rdnung  
ze ig t sich, daß  d ie  lab ilen  B egriffe  „Zusä tz lichke it" una 
„G em e in n ü tz igke it"  in diesen Zeiten a llgem e ine r F inanz
nöte kein zuverlässiges M itte l sind, d ie  Ü b e rtragung  von 
A rbe iten, d ie  noch ih re r N a tu r  und der b isherigen Übung 
dem fre ien  G e w erbe  zu fa llen  müßten, au f den f. Ad. aus
zuschließen. Für den Bauherrn ist d ie  „V e rb il lig u n g "  
durch den f. Ad. das durchschlagende A rgum ent. Es hä lt 
a be r e iner näheren Prüfung nicht stand. Die angebliche 
Verbilligung w ird  in zw e i Q ue llen  ge funden :

1. Die A rbe itsw illigen  e rha lten  ein n iedrigeres Entgelt 
fü r ihre A rbe it. H ierzu ist zu sagen:

Unterstützung im Ad. ist n ied rig e r als Tariflohn,- das ist 
unbestre itbar. A b e r tro tzdem  ist d ie  V e rb illig u n g  nur

*1 V e r g le ic h e  d e n  A u fs a tz  „R a s c h e  H i l f e "  in  N r .  21.

eine scheinbare. Der A rb e its ta g  des Bauarbeiters ist um 
1 bis 2 Stunden lä n g e r, d e r B aua rbe ite r steht unter 
A rbe itsrech t und w ird  nur fü r d ie  w irk lich  geleistete 
A rb e itsze it bezah lt. Er trä g t V e rp fle gu n g , Unterkunft und 
B ekle idung aus seinem Lohn,- es w e rden  keine anderen 
A rb e itsk rä fte  fü r solche Zwecke („Innendienst") verwen
det. Der B aua rbe ite rlo h n , m it dem man im Kostenver
gle ich rechnet, stimmt schon fü r d ie  nächste Zukunft nicht 
mehr. In diesen Tagen w ird  durch den nahen Abschluß 
de r Lohnbew egung a llgem e in  e ine Senkung der Bau
a rb e ite r lö h n e  um w e ite re  15 bis 20 v. H. e intreten. Rech
net man beim  f. A d . zum Betrag de r Unterstützung den 
vom Reich g e tragenen  K rankenkassenbe itrag  und die 
S ied lungsgutschrift h inzu, so ist de r A rbe itsw illige  unter 
de r A nnahm e g le iche r A rb e itsze it bere its teurer als der 
B auarbe ite r. D abe i ist noch nicht berücksichtigt die 
höhere Leistung de r A rb e ite r  im e ingesp ie lten  Betriebe 
des Unternehm ers. W ie  ist es m öglich, den unleugbaren 
V orte il des ganzen  Berufswissens, de r Erfahrungen und 
technischen G e w a n d th e it, de r Kenntnis der Baustoffe 
usw. fü r N ichts anzusch lagen? G a n z  abgesehen von der 
technischen Q u a litä t d e r A rb e it, d ie  bereits bei vielen, 
anscheinend e in fachen A usführungen ins G ewicht fällt, 
ist der Unterschied in d e r Leistung b e i dem Vergleich voll 
in Anschlag zu b rin g e n ; z. B. w ü rde  be i einem Verhält
nis 3 : 2  d e r A d . bei g le ich  sta rker Ko lonne 1500 Tage
w erke  brauchen, w o  B aua rbe ite r m it 1000 Tagewerken 
d ie  A rb e it b e w ä ltig e n .

2. Zugunsten des A rbe itsd ienstes ste llt man ferner in 
Rechnung, daß  er hinsichtlich Steuern, sozialen Lasten 
und Zuschüssen aus de r E rw erbslosenfürsorge eine Vor
zugsstellung gen ieß t.

G e ra d e  d a rin , daß  man mit diesem A r g u m e n t  
ope rie re n  kann, z e ig t sich, daß  ein entsprechendes N ot
baupro g ra m m  e rfo rd e rlich  ist. In diesem sind Maß
nahmen zur auße ro rden tlichen  Förderung bestimmter 
B a u t e n ,  nicht von O r g a n i s a t i o n e n  vorzusehen. 
Geschieht das, so kom m en h ie rfü r ebenfa lls  Zuschüsse 
nach M a ß g a b e  d e r Ersparnisse de r Erwerbslosenfürsorge 
und Erle ichterungen in den Steuern und Sozialabgaben 
in Frage. Vom G esichtspunkte de r Arbeitsbeschaffung ist 
es a iso  e inse itig , ungerecht und unzu läng lich , solche Ver
günstigung  nur a u f den f. A d . zu beschränken. Würden 
nach den V orsch lägen de r Bauw irtschaft auch nur Er
le ich terungen in ge ringe rem  Ausm aß a llgem ein Platz 
g re ifen  (sie kom m en nicht dem  G e w e rb e , sondern voll 
aen Bauherren zugute ), so w ä re  das fre ie  G ew erbe bei 
W ie d e rh e rs te llu ng  se iner S teue rk ra ft dem f. Ad. in den 
w ahren  G esam tkosten nicht nur ebenb ü rtig , sondern über
legen. D ie K onkurrenz de r Bauunternehm ungen hat die 
Preise ohnehin  heute bere its  außero rden tlich  gedrückt.

Der Ad. w ird  seinem W esen nach eine soziale und 
politische, de r A u frich tung  und Erziehung der Jugend 
d ienende  M aß nahm e b le iben . Seine Kosten (u n d seine 
Ausnahm este llung in S teuern, sozia len  Versicherungen, 
Arbeitsrecht) sind ein O p fe r  d e r G esam theit um des 
sozia len  Zweckes w ille n . Eine zw e ite , anders geartete 
vo rd ring liche  A u fg a b e  des Staates ist es, durch außer
orden tliche  N o tm aß nahm en d ie  W iedererw eckung nor
m aler B au tä tigke it e inzu le iten . D i e s e s  Ziel umfaßt 
nicht nur Jugendliche und p rim itive  A rbe iten , sondern die 
Bauw irtschaft und vo lksw irtschaftlich  w e rtvo lle  Bauten 
a lle r  A rt. Dem O rgan ism us de r W irtscha ft soll ein un
entbehrliches G lie d  lebe n em p fa n ge n d  und lebenspen
dend w ie d e r e in g e fü g t w erden . D ie gew ohnten Formen 
de r p riva ten  W irtscha ft müssen h ie rbe i erhalten bleiben. 
Auch diese Förderung  w ird  zum Teil da rin  bestehen, für 
d ie  N o tz e it e ine e rheb liche  V e rb illig u n g  des Bauens zu 
e rm öglichen. Ein gegense itiges Ausspielen der freien 
A rb e it und des f. A d., w ie  es je tz t le id e r in Einzelfällen 
zu beobach ten  ist, d a rf a b e r im A llgem ein interesse über
haup t nicht in Frage kom m en. Beide Dinge, Arbeits
beschaffung  und A rbe itsd iens t sind ge trenn t zu behan
de ln . Der Ad. d a rf  nicht dah in  g e füh rt w erden, mit staat
lichen M itte ln  gegen  das G e w e rb e  zu operie ren  und es 
vo llends lahm zu legen . V ie lm ehr muß die W iederauf
richtung d e r W irtscha ft, aus d e r auch de r Ad. seine 
U nterstü tzung zieht, d e r vorherrschende Gesichtspunkt 
b le iben . —
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