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Mißvergnügen im Wohnungsbau?

41. J a h r g a n g .  H a n n o v e r ,  d e n  24. M ä r z  1937. H e f t  7

1 1 .
E s is t u n g e m e in  w ich tig , s ich  d e n  Z u sam m e n h an g  zw ischen  

P re is e n  u n d  B e le ih u n g sm ö g lic h k e iten  zu  m erk en . E s  m u ß  
den  G e ld g e b e rn , v o ra n  d e n  ö ffen tlic h -re ch tlich en , zu g es tan d e n  
w e rd en , d a ß  sie m it  z u  g ro ß e m  E n tg eg en k o m m en  in  f rü h e re n  
Jah ren  d e r  T e u e ru n g  (d e r  w irk lich en  u n d  d e r  „ v e rs te c k te n “  —  
siehe d e n  A u fsa tz  in  v o rig e r  N u m m e r  — ) böse E rfa h ru n g e n  in  
der Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g  g e m ach t h ab en . S p a rk assen  h ab en , 
o b sch cn  sie n u r  b is  z u  50 P ro z . des (e in g eb ild e ten ) W ertes  be- 
lieh en  h a tte n , n a c h  d em  P re is rü ck g an g  im  Ja h re  1932 H ä u se r 
e rs teh en  m ü ssen .

D ies zu g eg eb en , w a r ab er zu  b e an s tan d e n , d aß  d u rc h  zu  
große Z u rü c k h a ltu n g  d e r  G e ld g e b e r  in  d e r  F o lg eze it fo lgendes 
E x em p el h e ra u sk a m . S ta t t  50 P ro z . des H e rs te llu n g sw erte s  
(B auk osten  +  A u fs c h lie ß u n g  +  G ru n d s tü c k )  zu  b e le ih en , 
w o llten  e rs te  G e ld g e b e r  n u r  b is  z u  60 P ro z . d e r „ B r a n d k a s s e “  
e rs tste llig  g e h en . D ie  B ran d k asse  w u rd e  dab e i re in  rech n e risc h  m it 
n u r  80 P ro z . d e r  r e in e n  B auk o sten  an g en o m m en . A u f  diese 
W eise schm o lz  d ie  e rs ts te llig e  B e le ih u n g  ö ffen tlic h -re ch tlich e r 
F in a n z in s titu te  z u sa m m e n  a u f  48 P ro z . d e r  B auk o sten  od e r 
etw a 34 P ro z . des B au w erte s . D ie se  Z u s tä n d e  h a b en  sch o n  1935 
b estan d en . D a m a ls  h a tte  s ich  d e r  B au in d ex  vom  K risen in d ex  
1932 (121 P ro z .)  b e re its  w ied e r a u f  131 P ro z . e rh o b en ! Es m ag 
A en g stlich e  g e g eb e n  h a b e n , d ie  d am als g e d ach t h a b e n : D as  g eh t 
n u n  so w e ite r. S ie h a b e n  n ic h t  r e c h t b e h a lten . A b er etw as h ö h er 
liegen  w ir  h e u te  n a c h  1 %  J a h re n  d o c h  w ie d e r: B a u i n d e x  
133 P r o z .  U n d  h ie r in  e rb lic k en  w ir  d e n  K e rn . E s m u ß  e inm al 
eine v o llk o m m en e B e ru h ig u n g  e in tre te n , w e n n  m an  die G e ld 
geber g ew in n en  w ill.

D a rü b e r  h in a u s  w ird  a n g ek ä m p ft gegen  das B es tre b en  d e r 
K re d itin s ti tu te , s ich  d e n  n e u e n ,  v o r d r i n g l i c h e n  W o h n -  
f o r m e n  g e g e n ü b e r  ü b e rh a u p t  z u rü c k z u h a lte n  u n d  lie b e r  „ te u e re  
Z in sh äu se r“  z u  be le ih en .

F ro n t  g e m ach t geg en  e in e  so lche  W o h n u n g sp o litik  h a t je tz t 
der neu e  L e ite r  des R e ic h sh e im s tä tte n a m te s , von  S tu c k rad t, in  
seiner v ie l b e a c h te te n  R e d e  in  H a lle . I n  se in e r E ig en sch a ft als 
g le ichze itiger L e ite r  d e r  A b t. S c h a tz a m t d e r  D A F  w ird  e r  b e 
ru fen  se in , g e rad e  f ü r  V o ra n tr ie b  d e r  A rb e ite rw o h n s tä tte n  zu  
sorgen, w o zu  ih n  ja  a u c h  se in e  P ra x is  bei d e r  „ G e h a g “ , B erlin , 
v o rb e stim m t.

A ls M a n n  d e r P rax is  w e iß  H e r r  von  S tu c k ra d t n a tü r lic h  ganz 
genau, daß  d ie G e ld in s t i tu te  re in  sa tzu n g sm äß ig  g e b u n d e n  sind , 
n u r B e le ih u n g en  z u  m a ch en , d ie s ich  a u f D a u e r  w e r t e  s tü tzen . 
D abei m u ß  e n tsp re c h e n d  d e r  l a n g e n  T i l g u n g s z e i t e n  n a tü r 
lich m it e n tsp re c h e n d e n  Z e iträ u m e n  g e re ch n e t w e rd en , u n d  es 
m üssen  d ie „ H ö c h s tk o s te n sä tz e  fü r  d ie  K le in s ied lu n g  sow oh l den  
B edü rfn issen  d e r  S ied le r  als a u ch  d e r  K re d itg e b e r  R ech n u n g  
trag e n “ . D as A n lag e  su c h e n d e  K a p ita l k a n n  n u r  d a n n  b e re c h 

tig t a u f  d ie A rb e ite rh e im s tä tte n s ie d lu n g  h in g e len k t w e rd en , 
w enn  . . . Q u a litä t d e n  S ic h e rh e itsb e d ü rfn isse n  d e r G e ld 
g eb er fü r  lan g e  D a u e r  d e r  T ilg u n g sz e ite n  R ech n u n g  träg t. 
Z u  kle ine W o h n u n g e n , sch lec h te  B austoffe  u n d  B au au s
fü h ru n g  s in d  S p a rsa m k e it am  fa lschen  O r t u n d  p r iv a t
w irtsch a ftlich  w ie v o lk sw irtsch a ftlich  K a p ita l V ergeudung.
So fü h r te  H e rr  vo n  S tu c k ra d t in  H a lle  aus, u n d  m an  k an n  diese 

A u sfü h ru n g en  f a s t  g a n z  u n te rs c h re ib e n . M a n  d a r f  n äm lich  
die Z w i c k m ü h l e  n ic h t  v e rg e ssen , in  d e r  s ich  d ie B au en d en  
von jeh er be i d e r  K le in s ie d lu n g  b e fu n d e n  h a b e n  u n d  die sie d an n  
sch ließ lich  e r la h m e n  ließ , d ie  W o h n fo rm  im  g e w ü n sch ten  M aß e  
zu  b eg ü n s tig en . H e r r  vo n  S tu c k ra d t f ü h r t  aus, daß  von  
7 00 0000 0  R M . R e ic h sd a rle h e n , d ie im  Ju n i 1935 b e re itg e s te llt 
w aren , b is E n d e  1935 n u r  2 4 0 0 00 0  R M . b e w illig t w e rd en  k o n n ten . 
Es is t dies im  R a h m e n  des so g e n a n n te n  V I . A b sc h n itte s  d e r 
K le in s ied lu n g  g e sch eh e n . A u c h  in  d e r  F o lg eze it h a t s ich  die 
A b n ah m e d e r in zw isch en  a u f  1 7 0 0 0 0 0 0 0  R M . an gew ach sen en  
M itte l sc h le p p e n d  g e s ta lte t. W ie  aus e in e r  seh r g e n au e n  U e b e r-  
s ich t v on  A m tsra t W i l l e  im  R e ic h sa rb e itsb la tt  vo m  7. F e b ru a r  
1937 zu  e n tn e h m e n  is t ,  w u rd e n  b ish e r  e rs t  107 000 K le in s ied 
lu n g sste llen  bew illig t, w as, d a  p ro  S te lle  e tw a  1000 R M . zu

rech n en  s ind , e in e r  G e ldb ew illig u n g  von  107 000 000 R M . e n t
sp rich t. 65000 000 R M . h a rre n  also n o c h  ih re r  V e rw en d u n g . 
B e z o g e n  s in d  ü b rig e n s  e rs t 86000  S te lle n  (v on  jen en  107 000).

E s is t n u n  n ic h t n u r  das U e b e rm a ß  d e r  V e rw altu n g s  Vor
sch riften  (siehe d ie le tz ten  A ufsätze  in  d ie ser Z e itsc h r if t) , d ie  d ie  
E n tw ick lu n g  h e m m en . Es is t eb en  a u c h  n o ch  das, w as o b en  als 
„Z w ic k m ü h le“  beze ich n e t w u rd e .

E i n e r s e i t s  h a t m an  sich  dazu  d u rc h g e ru n g e n , d aß  d ie  
H ö ch s tk o s ten sä tze , zu  d e n en  e r träg lic h e  M ie te n  m ö g lich  w aren , 
n ich ts  D a u e rh a fte s  schaffen  ha lfen , u n d  a n d e r e r s e i t s  f in d e t d ie 
B au w irtsch a ft, daß  D a u e rh a fte s  d ie K o ste n  g le ich  so h o c h  tre ib t ,  
daß  d ie L a s te n  des S ied lers  z u  h o ch  w e rd en . 5000— 6000 R M . 
p ro  S ied le rh au s  o h n e  G ru n d  u n d  B oden  schafft w oh l etw as 
D a u e rh a fte s , ab e r  d ie L a s te n  w e rd en  zu  h o ch , m a n  k o m m t sch o n  
in  d en  „ E ig e n h e im b a u “  h in e in , d e r  m it d e r  A rb e ite rw o h n s tä tte  
n e u e r  P räg u n g  n ich ts  m e h r zu  tu n  h a t. M a n  h a t s ich  b ish e r  
o ft m it  a llerle i M ä tzc h en  in  d en  G e m e in d en , m it v e rs tec k ten  
S u b v en tio n en  b eh o lfen , u m  tro tz  h o h e r K o ste n  eine n o c h  e in ig e r
m aß en  e rträg lich e  R e n ta b ili tä t  fü r  d en  S ied le r h e ra u sz u b e k o m m e n . 
V e ra n tw o rtu n g sb ew u ß te  B ü rg e rm e is te r  leh n en  d ies a b e r  fü r  d ie  
Z u k u n ft ab  u n d  h a b en  d a h e r  zu  d e r  a n d e ren  K a te g o r ie  d e r 
A rb e iterw o h n stä tte , der „V olksw ohnung“ , ih re  Z u flu ch t g en o m m en .

H ie r  g e h t es eb en  u m  das g roß e , a lte  P ro b le m , ob  es ü b e r 
h a u p t m ög lich  is t, V o lksg enossen  m it  k le in stem  G e ld b e u te l e in  
H au s fü r  s ich  a lle in  z u  b ie ten . O b  n ic h t v ie lm eh r in n e rh a lb  
e iner u n te rs te n  L as ten g ren ze  sich  d e r B ew o h n er m it m e h re re n  
in  d ie  H a u sb e n u tz u n g  te ile n  m u ß , w as d a n n  zu m  E tag e n h au s  
fü h r t. E in ig e  A lte rfah re n e  v o m  B au  s te llen  s ich  au ch  h e u te  n o c h  
h in  u n d  b e k e n n e n : G o tt  helfe  m ir, ich  k a n n  n ic h t a n d e r s !

D ie  w ich tig en  V o lksb elan ge, d ie a u f  d em  S p ie le  s teh en , vo r 
a llem  das S tre b e n , d ie V o lksgenossen  in  m ö g lich s t g ro ß e r  Z ah l 
m it d em  G ru n d  u n d  B oden  zu  v e rw u rze ln , sie „ k r is e n fe s t“  zu  
m ach en , t r e ib t  an dere  im m e r w ied e r d azu  an , das schw ere  P ro b le m  
do ch  n o c h  im  S in n e  des F lac h b a u es  z u  lösen .

A lle rd in g s  m ü ssen  se lb s t d iese —  d a ru n te r  H e r r  von  S tu c k 
ra d t  in  se in e r  b e h a n d e lte n  R ed e  in  H a lle  —  h e u te  b ek en n en , daß 
es au ch  fü rd e rh in  o h n e  S u b v e n tio n e n  d e r  ö ffen tlich en  H a n d  n ic h t 
ab g eh t. D ie  m a rk tü b lic h e n  Z in sen  se ien  zu  te u e r . Im m e r  
w ied e r w ird  e in e  Z in sse n k u n g  des R e ich sd a rle h en s  v e rla n g t. 
Im m e r  w ied e r ab e r m u ß  d a ra u f  h in g ew ie sen  w e rd en  —  so etw as 
w ird  le ic h t ve rg essen  — , d aß  d ie M itte l  d e r  W o h n u n g sb a u a n le ih e  
en ts tam m en , fü r  d ie  das R e ich  d e n  H a u sb e s itz e rn  se lb s t 4 P ro z . 
Z in sen  za h len  m u ß . E s  re c h n e t d a h e r, w e n n  es d ie se  M itte l  zu m  
g le ich en  —  sch o n  als z u  h o c h  e m p fu n d e n e n  —  Z in s  an  d ie  
S ied le r w e ite rg ib t, ke inerle i V e rw altu n g sk o sten .

W en n  d a n n  w e ite r  d a fü r  e in g e tre te n  w ird , m an  m öge das 
S ie d lu n g sb a u p ro g ra m m  v e rm in d e rn , u m  m e h r M itte l  a u f  d ie 
e in zelne  S te lle  g e b en  z u  k ö n n e n , so is t au ch  d ies e ine  Z w ick 
m ü h le , d ie u n s  sch o n  v o r lan g en  J a h re n  bös zu  schaffen  g e m ach t 
h a t. D e n n  es is t  als schw ere  V e ra n tw o rtu n g  e m p fu n d e n  w o rd en , 
s ich  v on  d e n  W o h n u n g slo se n  sag en  la ssen  zu  m ü sse n : „V ie le  
m ü ssen  w a rte n , d a m it e in  T e il  re ic h lic h  b e d a c h t u n d  u n te r 
g e b ra c h t w e rd e n  k a n n !“  D ie  v e rp ö n te  K le in s tw o h n u n g  w u rd e  
ja u m  alles in  d e r  W elt n ic h t e rfu n d e n , u m  d e n  m in d e rb e m itte l te n  
V o lk sg eno ssen  Z u m u tu n g e n  zu  s te llen , so n d e rn  u m  m ö g lic h s t 
b a ld  m ö g lich s t v ie len  z u  W o h n u n g  zu  v e rh e lfen . E s s in d  ganz  
a lte  W e ish e iten , h a lb  ve rg essen , w ie u n s  sch e in en  w ill, v o n  d e n  
Ju n g e n , ab e r n o c h  n ic h t ü b e r le b t o d e r  w id e rleg t. V o r 10 J a h re n  
sag ten  w ir :  „B e sse r  K le in -H e im “  als „ K e in - H e im “ .

W ir h a b e n  dies dam als  bei m a n c h e n  n u r  e rre ic h e n  k ö n n en , 
in d e m  bei d e n  P la n u n g e n  v o rg e se h en  w u rd e , d ie  K le in s tw o h n u n g  
k ü n ftig  zu  v e rg rö ß e rn  (aus 
d re ie n  zw eie zu  m a ch en ). U n s 
is t n o c h  ke in  F a ll b e k a n n t g e 
w o rd en , in  d em  dies scho n  
ak u t g e w o rd en  w äre . D ie  
K le in s tw o h n u n g e n  h a b e n  sich  
g eh a lten , s in d  b e g e h rt g eb lie 
b e n  u n d  sie w e rd en  h e u te  
n o c h  b i t te r  n o tw en d ig  g e 
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b r a u c h t ,  so daß  eine V e rr in g e ru n g  d e r N eu b au w o h n u n g e n  
d u rc h  V e rg rö ß e ru n g e n  sc h lec h te rd in g s  n ic h t in  F rag e  kom m t.

M a n  m u ß  es e r le b t h ab en , w ie zö g ern d  m an ch e  A rch itek ten  
f rü h e r  an  so lche  P la n u n g e n  gegangen  s in d  (d ie  w ir au sg erechn e t 
im  re ic h e n  H o llan d  k e n n en g e le rn t h a tten )  u n d  w ie sie sich  
h in te rh e r  bei u n s  b e d an k t h a b en  fü r  d e n  R at, w eil sie ih re  H äu se r 
„ im m e r  v o ll“  h a tten .

W ie d u rc h  e in en  V o rtrag  a u f  d e r S tu ttg a r te r  T a g u n g  (d e r  
A rb e itsg em e in sc h a ft z u r  F ö rd e ru n g  des A rb e ite rw o h n s tä tte n 
baues) in z w isch en  b e k an n tg ew o rd en  is t, re c h n e t m an  o h n ed em

fü r  1937 m it n u r  200 000 W o h n u n g en , also zw ei D r i t te l  des B au 
p ro g ram m s 1936. W er w o llte  d a  v e ra n tw o rten , d aß  d ie  B ei
h ilfen  je S ied le rste lle  a u ch  no ch  e rh ö h t w e rd en , w as a u f  eine 
ab erm alig e  V e rk ü rz u n g  des P ro g ram m s h in a u s lie fe ?  E s is t n u r  
zu  hoffen , d aß  d u rc h  d ie g le ich ze itig  e rfo rd e rlich e  V e rw e n d u n g  
a n d e re r  M a te r ia lie n  ke ine  V e rte u e ru n g  e in tre te , w as ja b e re its  
in  A b re d e  g e ste llt w e rd e n  k o n n te . Es is t e n d lich  e rw ü n s c h t,  daß 
sich  d iese n eu e  M a te r ia lv e rw e n d u n g  b a ld ig s t an  M u s te r s ie d 
lu n g en  e rp ro b e , d a m it n ic h t d a rau s  w ied e r H e m m u n g e n  fü r  das 
P r iv a tk ap ita l, in  d e n  S ie d lu n g sb a u  zu  g eh en , en ts te h e n .

E i n  h o c h t e c h n i s i e r t e s  K r a n k e n h a u s .
D er g rö ß te  K ra n k e n h a u sb a u  d e r le tz te n  Jah re  in  O este rre ich , 

d e r je tz t n ach  v ie rjä h rig e r  B auze it fe rtig  gew ord en  ist, is t 
das S an a to riu m  d e r B arm herz ig en  S ch w este rn  in  Z am s (T iro l) ;  
er su ch te  eine R eih e  d e r P ro b lem e  des K ran k en h au sb au es  von 
h e u te  z u  lösen . W en n  dies in  w e item  M aß e  g e lu n g en  is t u n d  das 
U r te il  b e ru fe n e r  F ac h leu te  d ie K ra n k e n a n s ta lt als m o d e rn s te  u n d  
ze itg em ä ß es t e in g e rich te te  in  O e ste rre ic h  beze ich n e t, so is t dies 
n u r  d e r  re ich en  B au e rfa h ru n g  des A rch itek ten  zu  danken . S chon  
se it 1880 b e s te h t  in  Z am s ein  S ch w este rn sp ita l u n d  es is t bis h eu te  
das e inzige zw isch en  In n s b ru c k  u n d  H o h en em s im  V orarlberg  
(w as e in e r L u f tl in ie n e n tfe rn u n g  von  140 km  en tsp rich t)  g e
b lie b en .

D e r  n eu e  S an a to riu m sb a u  lieg t w enige M e te r  ü b e r der 
T ra ss e  d e r  A rlb e rg b a h n  am  F u ß e  eines in  das In n ta l  v o rsp rin g e n 
d en  K alkm assives , das s ich  im  N o rd e n  des D o rfes  Z am s bei 
L a n d e c k  e rh e b t. D a  L ic h t, L u f t  u n d  S on ne  G ru n d e rfo rd e rn is se  
fü r  d e n  K ra n k e n h a u sb a u  s in d , en tsch ied  sich  A rch itek t B rau n  
g e g en ü b e r vorg e legenen , le ic h te r  au sz u fü h re n d e n  P ro jek ten , die 
d e n  B au in  d e r T a lso h le  vo rsah en , d a fü r, das S an a to riu m  an die 
sonn ige , w in d g esch ü tz te  u n d  neb e lfre ie  B erg leh n e  vor das alte 
S p ita l zu  ste llen . M itb e s tim m e n d  w ar au ch , daß  bei d ieser 
L ö su n g  das alte  K ran k en h au s  m it dem  N e u b a u  v e rb u n d e n  w erd en  
k o n n te , w o d u rc h  d ie M eh rk o s te n  d e r B erglage w e ttg em ach t 
w u rd en . A u ch  d e r w o h ltu en d e  A u sb lick  fü r  d en  K ran k en  au f 
d ie B erge des O b e r in n ta ls  w ar in  W ert zu  ste llen . D ie  G ru n d r iß 
g es ta ltu n g  w u rd e  d u rc h  d iese E n tsc h e id u n g  a lle rd ing s  stark  e in 
g esch rän k t. Sie m u ß te  ab w eich en d  von  den  ü b lic h en  S ystem en 
vö llig  dem  G e län d e  a n g e p a ß t w e rd en , au ch  u m  d en  B auk ö rp er 
g ü n s tig  in  d ie L a n d sc h a f t e in zu füg en .

G eo log isch  b e d eu tu n g sv o ll is t d ie B austelle  d a d u rch , daß 
sie ge rad e  an  d e r  G r e n z e  z w i s c h e n  d e n  Z e n t r a l -  u n d  
d e n  n ö rd lic h e n  K a lk a lp en  lieg t.

D ie  T i e f g r ü n d u n g  d u rc h  153 B eto n p fäh le  (je 30 t  z u 
läss iger B elastung ), so g en an n te  S im p lex p fäh le , ro s ta rtig e  V er
b in d u n g  d e r P fah lk öp fe  d u rc h  E ise n b e to n b a lk en , a u f  die die 
M a u e rn  (im  U n te rg esch o ß  aus S t a m p f b e t o n ,  in  d en  o beren  
S tockw erk en  Z ieg e lm au e rn  in  D u rz itm ö rte l)  m it Z iege lhoh lste in - 
G esch o ß d eck en  au fg ese tz t w u rd en , u n d  äh n lich e  techn isch e 
L e is tu n g e n  e rm ö g lich te n  es, a u f  dem  sch ie r b au u n g ee ig n e ten  
G e län d e  zu  e rre ich en , daß  tro tz  H ö h e n u n t e r s c h i e d e n  v o n  
10 M e t e r n  die H a u p tg ä n g e  in  e in er E b en e  die ganze L änge des 
B aues d u rc h la u fe n . D u rc h  g esch ick t angeleg te  V e rb in d u n g s
gänge is t das alte  H a u s  m it d em  n e u e n  so v e rb u n d e n , daß  fo rtan  
ke in  K ra n k e r  m e h r g e tra g en  w e rd en  m u ß . A b er n o ch  vielen 
an d e re n  A n fo rd e ru n g e n  m u ß te  d e r B au R e c h n u n g  trag e n : E r 
m u ß te  n euze itig es  S a n a to r iu m  fü r  B eg ü te rte , ö ffen tliches K ran k en 
h au s  fü r  M in d e rb e m itte lte , ein  ru h ig e r  A u fe n th a lt fü r den  
L e b e n sa b e n d  d e r in  ih re n  a u fo p fe rn d e n  B eru fen  e rg rau ten  K r a n k e n s c h w e s t e r n  in  d e r  K la u su r  sein, u n d  zu g le ich  m u ß te  
das e rw ä h n te  I s o l i e r s p i t a l  e rb a u t w e rd en , in  d em  n e b en  den  
A b te ilu n g en  f ü r l n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n  eine K la u su rab te ilu n g  
fü r  tu b e rk u lö se  S ch w este rn  g e fo rd e rt w u rd e . E in  gedeck ter 
V e rb in d u n g sg a n g  e r le ic h te r t d en  T ra n s p o r t  vom  Iso lie rh au s  in  
das H a u p tg e b ä u d e . U m  a u f  d ie K ra n k e n  ke inen  b eän g s tig en d en  
E in d ru c k  a u sz u ü b e n , d ü rfe n  d ie K ra n k e n tra n sp o rte  w eder m it 
d en  K ra n k e n  n o c h  m it d en  B esu ch e rn  des H au ses  in  B e rü h ru n g  
k o m m en . E s w u rd e n  d a h e r  d re i E in g än g e  geschaffen , zw ei a ls  
E i n f a h r t e n ,  d u rc h  w e lch e die K ra n k e n  vom  A u to  aus voll
k o m m en  ged eck t zu m  n a h e n  A u fzu g  g e b ra ch t u n d  in  O p era tio n s-, 
R ö n tg e n - o d e r A m b u la n z rä u m e  g e fa h ren  w e rd en . U m  den 
K ran k en  e in en  m ö g lich s t a n g e n e h m e n  A u fe n th a lt zu  b ie ten , 
w u rd e n  Z im m e r m i t  m e h r  a l s  4 B e t t e n  v e r m i e d e n .  D ie 
h e llen , g e räu m ig en  Z im m e r h a b e n  B a l k o n ,  a u f  d en  die B etten  
fas t o h n e  M ü h e  d u rc h  d ie g ro ß e n  G la s tü re n  g e sch o b en  w erd en  
k ö n n en , d a m it d ie  K ra n k e n  die he ilk rä ftig e  S on ne u n d  die h e r r 
lich e  F e rn s ic h t g e n ieß en  k ö n n en . D ie jen ig en  K ran k en , die 
tra n s p o r tfä h ig  s in d , k ö n n en  in  ih re n  B e tten  m itte ls  A u fzuges au f 
d ie  g ro ße , z u m  T e il  ged eck te  L ieg e te rra sse  g e b ra c h t w erd en . 
D i e  s t i m m u n g s v o l l e  H a u sk ap e lle  d ie n t d e r  A n d ach t.

D ie  e in ze ln e n  R äu m e im  Z am ser S p ita l: Im  T i e f g e s c h o ß  
des S ü d tra k te s  (V e rb in d u n g s -  u n d  R u n d b a u )  sind  H e izu n g s

an lagen , B ren n s to ffsp e ich e r, d re i P e rso n a lz im m e r u n d  d e r  
B lu m en k e lle r u n te rg e b ra c h t .  Im  K e l l e r g e s c h o ß  d ie  elek
tr isc h e  S ch a ltan lag e , n e b e n  d em  P fö r tn e rz im m e r  e in e  M ä n n e r 
a b te ilu n g . Im  w e s tlic h en  T e il  is t e in  T h e a te rsa a l e in g eb au t, 
re ch ts  d e r D u rc h fa h r t  lieg t e in  W a rte -  u n d  N ä h z im m e r u n d  der 
V e rb in d u n g sg an g , d e r  z u r  u n te re n  H a lle , z u m  K ra n k e n a u fz u g , 
z u r  K ü ch e  u n d  ih re n  N e b e n rä u m e n  im  K e lle rg esch o ß  des 
K a p e lle n tra k te s  fü h r t .  Im  H o c h g e s c h o ß  des S ü d tra k te s , 
n e b e n  d e r H a u p te in g a n g sh a lle , e in  W a rte -  u n d  e in  S p rec h 
z im m er, d e r K ra n k e n a u fz u g , d ie M ä n n e ra b te ilu n g  u n d  N e b e n 
räu m e . I n  d e rse lb e n  H ö h e  lieg en  im  K a p e l l e n t r a k t  n e b e n  der 
H au p te in g an g sh a lle  d ie K a n z le irä u m e , e in  S ch w este rn sp e ise 
z im m er, d e r V e rb in d u n g sg a n g  z u r  o b e re n  D u rc h fa h r t ,  im  a lten  
S p ita l K e lle rrä u m e , G a ra g en  u n d  A rm e n a u ssp e isu n g . D e r 
1. S tock  b e h e rb e rg t eine F r a u e n a b t e i l u n g .  I m  K a p e lle n tra k t 
n e b en  dem  d u rc h  alle G esch o sse  fü h re n d e n  T re p p e n h a u s  eine 
A n ric h te  m it S p e iseau fzü g en , d ie  K ap e lle  m it d e r  S akristei 
u n d  je e in  Z im m e r fü r  d e n  A rz t u n d  d e n  H a u sk ap la n . A u f d er 
H o fse ite  lieg en d  e in  B es tra h lu n g s-  u n d  R ö n tg e n ra u m , im  a lten  
H a u s  das A m b u la to riu m  m it W a r te rä u m e n , L a b o ra to r iu m  u n d  
B eh an d lu n g sz im m er. A u ch  s in d  d o r t  H y d ro th e ra p ie , ein ige 
P e rso n a lz im m e r u n d  d ie  m e d iz in isc h e n  B äd er u n te rg e b ra c h t. 
A u f  der O stse ite  des A ltb au es  d ie  d u rc h  V o rrä u m e  g e tre n n te  
A b te ilu n g  fü r  k ran k e  S ch w es te rn  (10 B etten ) m it K la u s u r
eingang . Im  2. S tock  des S ü d tra k te s  b e fin d e n  s ich  zw ei F ra u e n 
a b te ilu n g en , d ie S c h w e s te rn a b te ilu n g  m it 13 B e tten , v o n  d e r m an  
ü b e r  e in en  B alkon  u n d  S teg  d ire k t a u f  d ie  an sc h lie ß e n d e  b e 
w a lde te  F e lsk u p p e  ge lan g en  kan n . A u f  d e r  W estse ite  d ie  O p e ra 
tio n sräu m e , im  a lte n  S p ita l s in d  S c h w e s te rn rä u m e , e in e  W ö ch 
n e r in n e n a b te ilu n g  m it 20 B e tten  u n d  d e n  e r fo rd e r lic h e n  N e b e n 
rä u m e n  u n te rg e b ra c h t. D e n  d r i t te n  S to ck  n im m t z u m  g rö ß te n  
T e il  d ie te ilw eise  ged eck te  L ieg e te rra sse  (au c h  b e i R eg en  b e n u tz 
b a r) ein . Im  W estte il s in d  e in  g ro ß e r  S ch la fsaa l, E in b e ttz im m e r  
u n d  N e b e n rä u m e  u n te rg e b ra c h t.  I m  a lte n  S to ck  des K a p e lle n 
trak te s  lieg en  die Z im m e r u n d  e in e  T e r ra s s e  fü r  d ie  P flege
schw este rn . Im  a lte n  B au te il Z im m e r fü r  g e su n d e  u n d  kranke 
S ch w este rn , eine K in d e ra b te ilu n g  u n d  e in  T e i l  d e r M ä n n e r
ab te ilu n g .

Im  Iso lie rg eb ä u d e  m it e in e r  G e sa m ta n z a h l v o n  40 B etten  
is t d ie D e sin fek tio n san lag e  u n te rg e b ra c h t .  D ie  g e b ra u ch te  
W äsche w ird  d u rc h  e in en  M e ta lls c h a c h t in  d e n  D e s in fe k tio n s 
ra u m  gew orfen , wo sie sog le ich  in  d e n  A p p a ra te n  e n tk e im t w ird . 
D ie  E n tn a h m e  d e r e n tk e im te n  W äsch e  f in d e t v on  d e r  an d e ren  
Seite  in  e in em  völlig  g e tre n n te n  R a u m  s ta tt . D ie  K la u s u r
ab te ilu n g  fü r  tu b e rk u lö se  S c h w es te rn  im  1 . S to ck  h a t e in e  H a u s 
kapelle, ein  R efek to riu m  u n d  eine L ie g e te r ra sse ; a u ß e rd e m  k ön nen  
diese S ch w es te rn  ü b e r  e in en  V e rb in d u n g ss te g  in  e in en  fü r  sie 
v o rb e h a lte n e n  G a rte n te il.

M it e in fach en  M itte ln  w u rd e  d ie  k ü n s tle r is c h e  A u sg e sta ltu n g  
d e r z e n tra l g e leg en en  K ap e lle  e r re ic h t. E in  G la sm a le re ife n s te r  
des T iro le r  K ü n s tle rs  R ied e r, S ch w az , d ie n t als A lta rb ild . D ie  
A ltä re  h a t d e r  T iro le r  B ild h au e r S ep p  B a u m g a rtn e r , Schw az, 
geschaffen  (M essin g - u n d  T re ib a rb e ite n ) . D ie ^ W a n d  is t e lfen 
b e in fa rb en , d ie  D eck e  h e llg rü n  g eh a lten .

D ie  E ise n b e to n tre p p e n  e rh ie lte n  e in e  h e lle  M a rm o rv e r
k le idu ng . D ie  A u ftr i t te  w u r d e n  m i t  e l f e n b e i n f a r b e n e m  
L i n o l e u m  ge leg t. D ie  H a u p te in g a n g sh a lle  e rh ie lt  e in en  B elag 
m it S o ln h o fer P la tte n . Im  O p e r a t i o n s r a u m  f i n d e n  w i r  
T e r r a z z o b o d e n b e l a g .  F ü r  d ie  H o fd u rc h fa h r te n  w u rd e  zu r 
S ch a lld ä m m u n g  H o lzs tö ck lp fla s te r  v e rw en d e t. D ie  H a u p te in 
g an g s tü re  is t in  L e ic h tm e ta ll, d ie  ü b r i g e n  T ü r e n  s i n d  i n  
S t a h l  a u s g e f ü h r t  (V o llk o n s tru k tio n  m it g la tte r  F lä c h e j. D ie  
B eh e izun g  des ganzes H a u ses  g e sch ieh t d u rc h  e in e  W a r m 
w a s s e r p u m p e n h e i z u n g  m it O e lfe u e ru n g  (au c h  K o h le n 
h e izu n g  ist m ög lich ). E in e  L ic h tru fa n la g e  g e w ä h rt d ie  R u h e  
des H au ses . Bei B e tä tig u n g  d e r R u fta s te  d u rc h  d e n  K ra n k e n  im  
B ette  leu ch ten  ü b e r  d e r  Z im m e rtü re  u n d  in  d e r  T e e k ü c h e  d ie 
das P e rso n a l a la rm ie re n d e n  o p tisch en  S ig n ale  au f. D e r  R u f  
kan n  n u r  im  Z im m e r des K ra n k e n  a b g es te llt w e rd e n , d a m it 
d ie  W artep e rso n  u n b e d in g t  d e n  K ra n k e n  a u fsu c h e n  m u ß . In  
d e r T ee k ü c h e  e r tö n t  ü b e rd ie s  e in  S u m m e r, d a m it das L ic h t 
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signal n ich t übersehen  w ird. Im  Z im m er leuchtet beim  Rufe 
eine K ontro llam pe auf, w odurch  sich der K ranke von der W eiter- 
leitung des R ufes überzeugt. I s t  die N achtschw ester z. B. längere 
Zeit bei einem  K ranken , kann sie durch  einfache U m schaltung 
den R uf anderer K ranker auch in  diesem Z im m er em pfangen 
In  der K apelle ist ein M ikrophon, w erden P redigten  oder Feierlich
keiten von do rt in  die K rankenzim m er übertragen . Jedes Zim m er 
hat N achttisch- u n d  eine w ährend  der N acht brennende blaue F u ß 
bodenlam pe. A ußerdem  sind  übera ll K raftsteckdosen angebrach. 
D ie K üchenanlage b esteh t aus der 7 m  hohen K üche (V erm eidung 
von D unst- u n d  D am pfb ildung!), der A nrichte, den Abw asch-, 
G em üseputz- u nd  V orbereitungsraum  u nd  den V orrats- und  K ühl

räum en. N eben großen K ohlen- u nd  E lek troherden  finden sich 
elektrische B ratpfannen u nd  Backöfen, D am pfkochkessel u nd  
eine K ipptopfgruppe u n d  W ärm eschränke in  der K üche. F ü r  
die D iätküche ist ein eigener elektrischer H erd  vorhanden. ' D ie 
fertigen Speisen gelangen m ittels Speiseaufzügen in  die S tock
werke. D ie anschließenden K ühlanlagen sind in  einzelne W ärm e
stufen abgeteilt.

Was vom ärztlichen S tandpunk t besonders beg rü ß t w ird  bei 
diesem Bau, ist die M öglichkeit, daß je tz t kein P atien t m ehr 
getragen w erden m uß. D ie tro tz  der beträch tlichen  N iveau
unterschiede geschickt angelegten V erbindungsgänge verb inden  
das A lthaus m it dem  N eubau  so, daß von jedem  K ranken-

. i : : : . : :

Krankenhaus in Zam s bei Landeck A rch .: Baurat Willy Braun, Bregenz.
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zim m er aus die Patienten im  Bett oder m it F ahrbahre ins R öntgen
zim m er, in  den O perationsaal, au f die T errasse gebracht werden 
können. Ebenso schonend ist der K ranken transport vom an- 
kom m enden Auto weg zum  Aufzug und in die K rankenzim m er.

D ie S terilisationsanlage kann m it D am pf oder Elektrizität 
oder m it beiden zugleich betrieben w erden, was in dringenden 
Fällen sehr von V orteil sein kann. E in Versagen ist bei dieser 
D oppelanlage nahezu ausgeschlossen. Schw erkranke und  mit 
K nochenbrüchen Behaftete b raucht m an nicht m ehr ins Röntgen

zim m er bem ühen, die U n tersuchung  kann bequem  für den 
Patien ten  am K rankenbett du rchgefüh rt w erden. D er zeit
gem äßen R ücksichtnahm e auf den psychologischen Eindruck 
ist überall bei diesem Bau R echnung getragen.

Z usam m engefaßt erg ib t sich, daß m it diesem Sanatorium s
bau ein W erk geleistet w urde, das in  jeder L inie die Lösung 
m oderner K rankenhausbau-P roblem e aufzeigt u nd  das darum  
weit über T iro l und  O esterreich  hinaus das In teresse der F ach
welt auf sich ziehen w ird. J o s e f  K . N a u m a n n ,  Bregenz.

Fragen d er n eu en  W ohnungsbau^ F inanzierung.
A us d e m  J a h r e s b e r ic h t  d e r  B a u -  u n d  B o d e n b a n k .

N a c h s te llig e  H y p o th e k e n .
D ie Schwierigkeiten in  der Beschaffung nachstelliger H ypo

theken ohne öffentliche Hilfe halten unverändert an. Die finan
ziellen H ilfsm aßnahm en der öffentlichen H and, insbesondere 
des Reiches, zugunsten des W ohnungs- und  Siedlungsbaues 
w erden daher grundsätzlich im  Bereich der nachstelligen H ypo
thek eingesetzt, w ährend die Beschaffung der ersten H ypothek 
und  im allgem einen auch die Spitzenfinanzierung ohne öffent
liche H ilfe erfolgen m uß. U n ter den R eichsm aßnahm en sind die 
K leinsiedlung, der A rbeiterw ohnstättenbau und die W ohnungen 
für W ehrm achtsangehörige noch m ehr als bisher in den V order
g rund  gerückt. E ine wichtige Rolle spielt daneben der Volks
w ohnungsbau und  der Bau von ländlichen A rbeiter-, H and
w erker- u nd  H euerlingsw ohnungen. Auch die A ltstadtsanierung 
w ird weiter gefördert. W ährend für diese M aßnahm en in  erster 
L inie Barkredite, bei der A ltstadtsanierung auch Barzuschüsse 
zur V erfügung stehen und  daneben in  gewissem Um fange auch 
R eichsbürgschaften gewährt w erden, sind für eine weitere 
M aßnahm e, den K leinw ohnungsbau, n u r Reichsbürgschaften 
für nachstellige H ypotheken bereitgestellt. D ie sonstigen älteren 
M aßnahm en, die R eichsbaudarlehen für den Eigenheim bau und für 
den Bau von N ot-, Behelfs- und  F lüchtlingsw ohnungen, sind 
im w esentlichen beendet. Z ur Förderung  der U m bautätigkeit 
sind zwar im  B erichtsjahr noch einige M illionen für Zuschüsse 
ausgeworfen w orden; aber auch diese M aßnahm e geht ihrem  
Ende entgegen. F ü r die K leinsiedlung, den Volkswohnungsbau 
und  den Bau von ländlichen A rbeiter-, H andw erker- und  H euer
lingsw ohnungen hat das Reich im  Jahre 1936 weitere D arlehns
m ittel ausgeworfen. Ebenso ist die H öchstsum m e der Reichs
bürgschaften  für den K leinw ohnungsbau heraufgesetzt worden.

L ä n d l ic h e r  A rb e i te r - ,  H a n d w e rk e r-  u n d  H e u e r l in g s 
w o h n u n g sb a u .

Aus M itteln , die zugunsten des alten L andarbeiterw ohnungs
baues V erw endung gefunden haben, w aren nach den M ittei
lungen der R eichsanstalt vom Jahre 1921 bis 1. April 1936 (nach 
A bzug der w ieder gelöschten A nerkennungen, so daß die Zahlen 
m it den im  letzten  B auw irtschaftsbericht m itgeteilten nicht 
vergleichbar sind) 25556 W erkw ohnungen u nd  41452 Eigen
heim e, zusam m en 67008 W ohnungen gefördert. D ie Höhe der 
festgelegten Reichsm ittel beläuft sich auf 125,1 Mill. R M . Landes
m ittel w urden in  etwa gleicher H öhe verausgabt. A uf die aus
geliehenen Beträge sind seit 1926 laufend Rückzahlungen erfolgt. 
Wie schon im V orjahre sind auch im  Jahre 1936 D arlehnsm ittel 
zu den alten B edingungen für den L andarbeiterw ohnungsbau 
nich t m ehr verauslagt w orden. Dagegen hat das Reich zum 
Zwecke der B esitzerhaltung von L andarbeitereigenheim en w irt
schaftliche Besitzbefestigungsdarlehen verausgabt, deren Höhe 
sich im  R echnungsjahr 1934/35 auf 1,6 M illionen R M ., im 
R echnungsjahr 1935/36 auf über 1,4 M illionen R M . stellte. 
Bei einem  Einzelaufw and je Eigenheim  von etwa 1500 RM . bis 
2000 R M . konnte im  R echnungsjahr 1934/35 in etwa 1000 Fällen, 
1935/36 in  etwa rund  700 Fällen helfend eingegriffen werden. 
D as Reich hat die aus seiner D arlehnsgew ährung entstandenen 
L A W -F orderungen  (sowohl L andarbeiterw ohnungsbau- als auch 
B esitzbefestigungs-D arlehen) der D eutschen G esellschaft für 
öffentliche A rbeiten  als E igentum  übertragen.

A uf G rund  der A nordnung über die V erteilung der A rbeits
kräfte vom 28. A ugust 1934 hat neben den eben genannten 
M aßnahm en die R eichsanstalt fü r A rbeitsverm ittlung und A r
beitslosenversicherung aus eigenen M itteln  jährliche Zuschüsse 
zu den H erstellungskosten von neuen Fam ilienw erkw ohnungen 
für verheiratete land- u nd  forstw irtschaftliche A rbeiter (L and
arbeiterw erkw ohnungen) gew ährt. D iese Zuschüsse, die an die 
In h ab er land- und  forstw irtschaftlicher Betriebe au f die D auer 
von 6 Jahren  geleistet werden, dürfen  die H älfte der H erstellungs
kosten n ich t übersteigen u nd  betragen jährlich 300 RM . Die 
A ufbringung  des Restkapitals, das neben den Zuschüssen er
forderlich ist, stößt au f erhebliche Schwierigkeiten. Es ist aber 
tro tzdem  gelungen, bis zum  1. A pril 1936 Zuschüsse für rund  
7000 Landarbeiterw erkw ohnungen zu bewilligen.

F ü r den durch  Erlaß vom 22. N ovem ber 1935 eingeleiteten 
Bau von Eigenheim en für ländliche A rbeiter u nd  H andw erker 
und  von H euerlingsw ohnungen sind am 27. M ärz 1936 die Aus

führungsbestim m ungen erschienen. D ie Erlasse vom 12. Juni 
1936 und  16. A ugust 1937 brach ten  einzelne V erbesserungen. 
Jedoch ergaben sich auch bei der D u rch füh rung  dieser M aß
nahm en Schwierigkeiten, die in der H auptsache au f dem  G ebiete 
der Restfinanzierung liegen. A nträge sind fü r  etwa 5000 E igen
heim e im  ganzen Reich eingegangen. H insich tlich  des H eu er
lingswohnungsbaues stellt sich die Zahl der A nträge sehr niedrig, 
da das H euerlingsw esen in  den m eisten  T eilen  des D eutschen 
Reiches noch unbekannt ist. U m  die F inanzierungsschw ierig
keiten zu beheben, beabsichtig t der Reichs- u n d  Preußische 
A rbeitsm inister eine grundlegende A enderung  des V erfahrens 
für den H euerlings- u nd  E infam ilienw ohnungsbau u n te r E in
beziehung der W erkw ohnungen durchzuführen .

R e s tf in a n z ie ru n g .
W ährend die Beschaffung erststelliger H ypotheken im  all

gem einen verhältnism äßig reibungslos erfolgte u n d  die der nach
stelligen H ypotheken bis 75 Proz. der G esam therstellungskosten, 
teilweise auch darüber hinaus, durch  die verschiedenen M aß
nahm en des Reiches u nd  anderer öffentlicher S tellen fü r einen 
großen T eil von W ohnungs- und  S ied lungsbauten  wesentlich 
erleichtert w urde, bereitete die Spitzenfinanzierung, die Auf
bringung der R estm ittel, nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten. 
G erade für W ohnungen der m inderbem itte lten  Bevölkerung 
fehlt in vielen Fällen das erforderliche E igenkapital der Bau
herren, so daß auch an dieser Stelle noch F rem dgeld  versch ie
denster H erkunft eingesetzt w erden m uß. D as R eich beschränkt 
auf diesem G ebiet seine U n terstü tzung  au f bestim m te A usnahm e
fälle. In  gewissem U m fange tre ten  die G em einden ein durch 
Stehenlassen von Restkaufgeldern, S tundung  von A nlieger
beiträgen usw. In  steigendem  M aße tragen  die Betriebe durch 
K redite und  Zuschüsse an die B etriebsangehörigen zu der Lösung 
dieser schwierigen Frage bei. A uch V erw andtendarlehen  und 
M ittel aus anderen Q uellen w erden herangezogen.

Steigende B eachtung finden die B estrebungen der A rbeits
gem einschaft zur F örderung  des A rbeiterw ohnstättenbaues und 
der ih r angeschlossenen V erbände, du rch  welche eine im m er 
größere Zahl von F irm en fü r die finanzielle E rleich terung  der 
Spitzenfinanzierung u n d  üb erh au p t des W ohnungs- u n d  Sied
lungsbaues zugunsten  der G efolgschaftsm itglieder gewonnen 
w ird. In  w achsendem  U m fange beteiligen sich Industriebe triebe  
an der D urchführung  dieser großen A ufgabe durch  B ereit
stellung von W erkdarlehen, von Z uschüssen, von billigem  oder 
kostenlosem G ru n d  und  Boden u nd  durch  U ebernahm e von 
Beteiligungen an W ohnungsunternehm en. In  U ebereinstim m ung 
m it der von der R eichsregierung verfolgten W ohnungs- und 
S iedlungspolitik w ird in  erster L inie die E rrich tu n g  von K lein
siedlerstellen, aber auch der Bau von M ietw ohnungen  (Volks
w ohnungen; und  sonstigen E igenheim en für die S tam m arbeiter
schaft gefördert. M eist w erden die M ittel der U n tern eh m er bei 
solchen M aßnahm en eingesetzt, die gleichzeitig du rch  R eichs
darlehen oder R eichsbürgschaften oder beides u n te rs tü tz t w erden.

U m  zunächst über die ta tsächliche Z usam m ensetzung  der 
für die Restfinanzierung eingesetzten M ittel K larhe it zu  schaffen, 
hät: die D eutsche Bau- u n d  Bodenbank du rch  eine statistische 
E rhebung  die von ih r bearbeite ten  A nträge au f Bew illigung von 
R eichsbürgschaften für den K leinw ohnungsbau in  dieser R ich
tung  untersucht. Das bearbeitete M aterial besteh t aus 17600 A n
trägen zum  Bau von 171000 W ohnungen im  G esam therste llungs
w ert von 1267 M illionen R M . D ie A nträge sind im  w esentlichen  in 
den Jahren 1934— 1936 gestellt u nd  bew illigt w orden. Das 
M aterial ist also b re it genug, um  für das G ebie t des K leinw oh
nungsbaues allgem ein verw ertbar zu sein. D u rch  die E rhebung  
w urden alle M ittel erfaßt, die h in te r der re ichsverbü rg ten  H y p o 
thek, also im  D urchschn itt h in ter 71 Proz. der G esam therste llungs
kosten, eingesetzt w orden sind. D iese M itte l w urden  in  9 G ru p p en  
gegliedert. An erster Stelle stehen E igenm itte l u n d  Selbst- 
hilfearbeiten. Es folgen die öffentlichen H ilfsm aßnahm en, n äm 
lich die R eichsdarlehen, die H auszinssteuerdarlehen  u n d  die 
gestundeten  A nliegerleistungen m it anderen  gestundeten  öffen t
lichen K osten. A nschließend sind die R estkaufgelder u nd  die 
R estbaugelder erfaßt, ferner die von B etrieben gew ährten  D ar- 
lenen u nd  Zuschüsse an G efolgschaftsm itglieder u nd  sonstige 
dritte  H ypotheken. (F o rtse tzu n g  folgt.)
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D as neue Krankenhaus

in Zams bei Landeck. 
A rc h .: W illy Braun, Bregenz.

Aufnahm en: Naumann, Bregenz.
-

Im  W indschutze der A lpen
welt erbaut, erhebt sich bei 
io  m Terrain - Unterschied 
der Bau aus dem klug spezia
lisierten G rundriß fü r  neun 
Abteilungen. Er überwindet 
völlig die Spitalform .

Die hemmenden W iderstände 
eines solchen Großbaues in 
der A lpenw elt, die stets die 
Krankenhaus-O ekonom ie am  
Ende gefährden, honnten 
durch Verteilung der Arbeit 
a u f 4 Jahre überwunden 
werden.
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Eine zu k u n ftw e isen d e  K lein -S ied lu n g .
i i .

C o  einfach dieses Siedlungsbeispiel in  seiner Schlichtheit er- 
scheint, so ist es doch in den E inzelheiten in der edlen F e in 

fühligkeit in  der Behandlung ein Vorstoß der neuen  städ tebau
lichen G rundsätze für solche kleinen A ufgaben, die gerade dejn 
w ichtigsten T eil der Aufgabe entschlossen zu Leibe gehen. 
Was hier gezeigt w ird, ist das Bekenntnis der V erpflichtung 
des B auherrn  für das Ganze. D ie L eitung  der G em einde hat den 
W illen gezeigt, daß eine solche kleine Aufgabe schön gelöst 
w erden kann, w enn n icht den A rchitekten durch  öde Zeilen
m acherei die L u st verdorben w ird. D er Ehrgeiz des Baukünstlers 
soll ja andererseits n icht darin  liegen, tendenziös zu  bauen, 
eigenwillig, wie das die angeblichen F re iherren  der neuen Sach
lichkeit vergeblich versuchten, sondern sich in  einen großen 
G edanken einzuordnen.

D er schw erbeschädigte F rontkäm pfer ist in  seinen Bewe
gungen gehem m t, in  den N erven abgekäm pft und reizbar und 
infolge dieser körperlichen Beschränkungen und seelischen Zu
stände von der H ilfe der M itm enschen abhängig. D urch  en t
sprechende U n terb ringung  soll ihm  sein D asein erleichtert 
w erden, soll er Ruhe finden, F reude am Leben haben und sich 
in  seinem  H eim  erholen können. Es sind also zahlreiche G esichts
punkte zu  berücksichtigen, um  den Schw erbeschädigten das 
geeignete H eim  zu schaffen, und es ist deshalb keine leichte 
Aufgabe, hier den richtigen Weg zu finden.

M it feinem  Em pfinden für die L eiden der K riegsopfer hat 
der Entw urfsverfasser bei der abgebildeten Potsdam er Siedlung 
seine Aufgabe gelöst. D ie leichtgebogene S traßenführung  m it den 
lebendigen H äusergruppierungen  und  der feinen A rt der Be
tonung des dörflichen Charakters durch  zwanglos hineingestellte 
Bäume und S träucher, durch  blum enreiche N aturgärtchen  vor 
den H äuschen und durch einen m it kräftiger runder N atu r
steinm auer abgegrenzten und  durch Bäume beschatteten Ruhe- 
und Sam m elplatz (siehe vor. N r.) zeigt H eim atem pfinden und 
S inn für landschaftliche Schönheit.

D ie H äuschen, obwohl konstruktiv  einfach und in  der 
G liederung schlicht gehalten, aber durch hellfreundliche Farben
gebung w irkungsvoll behandelt, sind, den Achsen der w irt
schaftlich günstigen Parzellierung folgend, im  S traßenbild 
gesehen, landschaftsbindend eingefügt. M it dieser A nordnung 
ist bei der leicht geschw ungenen S traßenführung  eine über
raschende Lebendigkeit erreicht, gesteigert durch  die vorge
zogenen M auern  der W irtschaftshöfe und die zurücktretenden

H äuser. D ie T raufenste llung  der H äuser hat in  dieser A nord 
nung  sichtbare Vorzüge u nd  ist du rch  die gleichm äßige u nd  w irt
schaftliche Parzellierung gegeben.

D er innere A usbau m it w irtschaftlichen Schornsteinlagen, 
die Zugänge m it w enigen S tufen in  geringen S teigungen — eine 
R ollschicht — berücksichtigen die w irtschaftlichen bzw. kö rper
lichen V erhältnisse der Siedler. D ie im  R ohbau  aufgeführten  
E infriedigungsm auern  sind du rch  hellen A nstrich  den G ebäuden 
angepaßt. H offentlich ist bei der wenig ausladenden N a tu r
steinabdeckung hierbei n ich t der neuerdings eingeführte K alk
anstrich  gew ählt, der sich du rch  N iederschläge sehr bald in  
W ohlgefallen auflöst. E ine weit leuchtende Bogenlam pe am 
hohen, neuzeitlich geform ten M ast, prak tisch  am Eingang der 
S iedlung angeordnet, erle ich tert das Z urech tfinden  zu r N achtzeit.

L icht, L uft, Sonne, Schönheit, W irtschaftlichkeit im  A ufbau 
u nd  in der U nter- u nd  E rhaltung  sind bei dieser S iedlung durch 
glücklich p lanende H and  vereint. D er E rbauer kenn t die N öte 
der Schw erkriegsbeschädigten anscheinend aus eigener E rfahrung .

D ie leichteren, aber ausreichenden S traßen- u n d  G ehw eg
befestigungen in  Sparbauw eise begünstigen den G esam tein
druck. M an sollte allgem ein sich dem  G rundsatz  anschließen, 
daß schwerbefestigte G roßstad ts traßen  n ich t in  eine L and 
schaftssiedlung h ineingehören u nd  die F inanzierung  der Siedlung 
gefährden.

D ie Baukosten der 36 H äuser fü r die N S-K riegsbeschädig ten- 
siedlung in  Potsdam , Saarland-A nger, betrugen  ru n d  443 000 R M ., 
und zwar in  fix und  fertiger A rbeit einschließlich der A ußen
anlagen. In  diesen K osten ist die A usführung  der gärtnerischen 
A nlagen im  D orfanger, des T hingplatzes m it B ruchste in - 
um w ehrung, des S traßenbaues und der S traßenbeleuchtung  
enthalten.

D ie M iete für ein H aus einschließlich G arten  ist m it 45 R M . 
berechnet w orden; soweit außer der S tube im  D achgeschoß noch 
eine K am m er ausgebaut ist, beträg t der M ietzins 48 R M . im 
M onat.

* * *
B a u d a r le h e n  f ü r  K le in h ä u s e r .

Bei solchen Siedlungen ist zu bedenken, daß die F orderungen , 
die insbesondere das R eichsheim stättenam t aufgestellt hat, sich 
im  Laufe der kom m enden Zeit verd ich ten  w erden. D ie V er
billigungsaktion durch  die H eranziehung  neuer M assenfaktoren 
w ird bald dahin kom m en, solche S iedlungsaufgaben aus der 
G efahr der typisierten  V ereinsam ung u nd  der volksschädlichen
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Aufnahmen: H. Schmölz, Köln.

G leichförm igkeit h inauszu füh ren  in  das G ebiet der gehobenen 
Hausform . W as den A nteil der öffentlichen F inanzierungshilfe 
bisher anbelangt, so bestand  die F o rderung  seitens der öffent
lichen H and  in  besonders großem  A usm aße in  der U eber- 
nahme von R eichsbürgschaften  für den K leinw ohnungsbau.

D agegen ist die Zahl derjenigen W ohnungen , zu deren F inan 
zierung die öffentliche H and  
durch D arlehnsh ingabe bei
getragen hat,kleiner gew esen 
als im  V orjahr. Insgesam t 
dürfte die Zahl der m it 
Hilfe der verschiedenen 
Reichsm aßnahm en fertig 
gestellten W ohnungen auf 
etwa 125400 gegen 119100 
im vergangenen Jahre  ge
schätzt w erden können. D ie 
insgesamt im  W ohnungs
und S iedlungsbau im  Jahre 
1936 investierten  M ittel 
haben ru n d  2 M illiarden  
gegen 1,6 M illiarden  R M . 
im V orjahr (ohne G rund  
und Boden) betragen. An 
der A ufbringung  dieser 
2 M illiarden R M . war der 
K apitalm arkt m it m ehr als 
90 Proz. beteilig t; denn 
über 1,8 M illiarden R M . 
stam m en von den organi
sierten K red itgebern  und  
dem n ich t organisierten  
Privatkapital und  nu r 
165 M illionen R M . aus 
D arlehen der öffentlichen

H and, zu denen allerdings noch über diesen Betrag h inaus
gehende R eichsbürgschaften kamen. Im  einzelnen entfallen 
gegenüber 1935: 875— 895 (600) M illionen R M . auf H ypo
theken von organisierten K reditgebern , 940— 960 (775) M il
lionen R M . auf solche des n ich t o rganisierten  P riv a t
kapitals und  165 (225) M illionen R M . auf öffentliche M ittel.

Schw ierigkeiten m acht 
nach wie vor die B e 
schaffung nachstelliger H y
potheken. D eshalb w urden 
die finanziellen H ilfsm aß
nahm en der öffentlichen 
H and grundsätzlich  im 
Bereiche der nachstelligen 
H ypothek eingesetzt, w äh
rend  die Beschaffung der 
ersten H ypothek u nd  im  
allgem einen auch die 
Spitzenfinanzierung ohne 
öffentliche H ilfe erfolgen 
m uß.

D ie G esam therstellungs
kosten der reichsverbürg ten  
K leinw ohnungen belaufen 
sich einschließlich G ru n d  
und  Boden auf 1,267 M ill. 
R M ., davon kom m en 549 
auf vorgehende H ypo the
ken (also 43 P roz.), dagegen 
348 M illionen R M . oder
27,5 Proz. au f reichsver- 
bürgte H ypo theken  u nd  
370 M illionen R M . oder
29,2 Proz. au f die R est
finanzierung.

N S-K riegsbeschädigten-Siedlung in Potsdam .
Architekten: Prof. Paul Mebes und Reg.-Baum eister a. D. Paul Em m erich, Berlin.
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V o m  M ü n ster  in G an d ersh eim .
T A ort, wo das alte G erank  der R eichsstraßen, m it den heutigen 

N um m ern  1, 248, 82 und 64, sich in  uralten  W inkeln 
schneidet, liegt in  einer abgelegenen heiteren  L andschaft das 
S täd tchen  G andersheim . D ieser alte P latz des V erkehrs war 
bedeutsam  genug, um  im  M ittelalter eine klösterliche K eim zelle 
nach sich zu ziehen. E in Sachsenherzog g ründete  ein A btei. 
Das ta t m an zu jener Zeit n ich t nu r aus F röm m igkeit, sondern 
solche G ründung  hatte  vor allen D ingen  auch politische Zwecke.

D ieser Bau aus der karolingisch-ottonischen Zeit in einer 
schönen aufgeschlossenen G egend, fü h rt in  seinem E n t
stehen in  jenes verlorene D unkelgebiet des M ittelalters, als sich 
über die Sonnenfreiheit eines Bauernvolkes die bereicherungssüch
tige M acht von K irchenherren 
m it ih ren  ersten G roßbauten  
stellte. K arl der G roße hatte 
zur N iederzw ingung dieser 
G aue und zur Zerschlagung 
des G ebietes ein besonderes 
System erdacht. Das waren 
die rein  m ilitärisch gewollten 
Bistüm er m it ihrem  L andraub  
und T odesstrafen  gegen ge
ringe religiöse Verstöße, als 
K ennzeichen der Rebellion.

K löster w urden au f künf
tigen R eichtum  angelegt, und 
H eerstraßen w urden m it kai
serlichen H öfen als N ahrungs
depots fü r durchziehende 
K aisertruppen  versehen. Alle 
bisher geübte gefühlsbetonte 
W ertung dieser Bauten kann 
die G rundtatsachen des kaiser

lichen Bauwillens n ich t verdunkeln. Sym bole der M acht 
fü r das freie Volk. Das G andersheim er M ünster und  F rauenstift, 
im  Jahre 851 begonnen, ist ein Bau aus der erlöschenden K a
rolingerzeit, wo das geistliche W esen begann, sich kräftig über 
den Reichsgedanken zu erheben. D er Bau w urde im  Jahre 866 
m it großem  P runk  eingew eiht. D er P apst teilte der fürstlichen 
A ebtissin m it, daß er ih rem  G otteshause große R eliquien spende, 
näm lich die ungeteilten  L eichenkörper der Päpste Anastasius 
u nd  Innozenzius. D iese w urden gewickelt, gebündelt und  in 
S ilberbändern  gefaßt, von starken Eseln  über die A lpen bis zum 
M ünster getragen. Bei der M ünstereinw eihung  und  dem  R e
liquienem pfang waren der K aiser, sieben L andesfürsten  und

12 Bischöfe erschienen, um  da
bei alles G uten  teilhaftig zu  w er
den. Bei dem  abendlichen Ban
kett u nd  herrlichen  T rünken  
hielten  sie dann R at über Lehern 
K inderhe ira ten  und  Tausch 
von B aum eistern, G oldschm ie
den und  anderen  U n tertanen ; 
die Baum eister jener Zeit waren 
nichts w eniger als seßhaft.

D er M ünsterbau  ist zuerst 
von der berühm ten  D ichterin  
H rosw itha von G andersheim  
beschrieben, die hundert 
Jahre später do rt gelebt hat. 
Sie erzäh lt uns, daß die M ün
ster-B austeine einem  Bruche 
entstam m ten , der „d u rc h  ein 
W under bloßgelegt w ar“ , also 
in  einer Senke, au f welche 

Hansa-Luftbild. Freigegeben vom r l m  einst das W asser Ackerboden

,Die K ranzguste.‘

angeschwem m t hatte. Das M ünster hatte  von vornherein  
große G eld- und K ornfruchteinnahm en. Im  Jahre 973 en t
stand dort ein Feuer, das G estühl, Em poren und  D ach zerstörte; 
das hatte natürlich  auch den K alksteinm auern durch  schwere 
Sprengw irkungen geschadet. Das Stift, der eigentliche H oheits
träger, war für die geistlichen D am en aus K aisergeblüt und  den ver
w andtschaftlichen Adel errichtet. D ie alten U rkunden  sind m it 
from m en S prüchen versehen. M an hätte damals den F ü rs ten 
töch tern  für die Ehe zu viel m itgeben m üssen, darum  w urden  
sie als N onnen geopfert. Die A ebtissin sorgte für sie und  qu ittie rte  
über die E instandsgaben der H im m elsbräute. D er N euaufbau  
ging langsam  vor sich. Im  Jahre 993 war dort großer A ltardienst, 
als D ach und  Decke noch nicht fertig waren. Im  Jahre 100 7 
w urde das neue G otteshaus als eine kreuzförm ige Basilika m it 
doppeltem  Q uerschiff wieder geweiht. D er Baum eister hatte 
ein gutes W erk vollbracht. Das M ünster war reich, als der 
A ebtissin die A brechnungen für die teure Bleideckung der T ü rm e ,Die alte Trulle .“

Aeußere Länge . . . .  54
Innere Länge ..................... 47
Länge des M ittelschiffes 23,4  
V ie r u n g ........................6 x 9

m Oestl. Chorhaus 22,6  x  9 r
,, W estl. Chorhaus 2 1 , 3  x  6
„  Chor......................... ...........  rj
„  K ryp ta  m it 6 Säulen jschifß^
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Typenhafte Kapellen-Gliederung  
der frühgotischen Südseite.

Westbau des Münsters 
um i i  oo vollendet.

Aufnahmen: Wiedemann, Hildesheim.
Blick aus dem westlichen Querschiff in 
das südliche Seitenschiff, Vorbild Verona.

vorgelegt w urden. A n diesem  G andersheim  aber le rn ten  die Bau
meister der späteren  D om e von G oslar u nd  H ildesheim  alle 
geheim en M aße u n d  Regeln.

D er G ru n d riß  zeigt die große K larheit u nd  Raum w ürde. 
Dieses große W erk is t e inst e rrich te t w orden ohne K osten
anschlag, auch ohne zu  wissen, ob alles G eld zu r rechten  Zeit 
vorhanden sein könnte. E ben  darum  baute m an m it nu r geringem  
Werkvolk u nd  streckte die Bauzeit nach dem  G eldeinlauf. D er 
Baubetrieb der karolingischen Z eit beruh te  auf der klugen E in 
sicht, wie m an H andw erker d u rch  B au m äd ch en : „posse lundia, 
vulv. C oculen ta“  von fern  heranzog. M aurer holte m an aus 
Gallien, S teinm etzen  aus Süditalien, M örtelm acher aus verschie
denen G auen. D as so oft gezeigte gem ütliche Bild von S tein
metz sp ie lenden  M önchen  is t eine Idee der L eute der R om antik, 
die noch n ich t w u ß ten , daß das technische H andw erkskönnen 
mit im m er neuen  G elegenheiten  zu I rr tü m e rn  gar n ich t als 
N ebenfach erle rn t w erden  kann. D ie hohen G eistlichen jener 
Zeit, die zuw eilen auch  in  U rkunden  als fertige Baum eister er
schienen, w aren überw iegend  B au -In tendan ten . Viele von ihnen 
konnten H eiligenbildchen  auf P ergam ent malen, byzantinische 
Ornam ente zeichnen, aber die eigentliche H andw erksarbeit 
war schon frü h  etwas S elbstverständliches. D ie Baum eister w aren 
keine zeichnerischen E n tw urfskünstler, die Perspektive war ihnen  
unbekannt; dagegen w aren sie sicher in  A bm essungen, in  P ro 
portion, Q uadratu r u nd  G estaltung . T ro tzdem  sind  m anche 
Aebte bei solchem  geistlichen Bauwerke in  den R uf eines großen 
A rchitekten gekom m en, w ährend  sie ta tsäch lich  B auversteher 
waren. M it dem  B etrach ten  der F orm , der K enntnis der A b
m essungen is t fü r uns w enig erreicht. W ir wollen m ehr wissen 
als einen technischen B efund, näm lich  den Weg einer Entw ick
lung, die vor uns n ich t Stillstand u n d  auch nach uns n ich t Still
stehen w ird. D ie alten B aum eister w aren gezw ungen aus m anchen 
schlechten E rfah rungen , sich um  die besondere N a tu r des Steines 
zu beküm m ern. M an hatte  gelernt, daß aus jedem  S teinbruch  
nur eine Bank gutes G estein , andere d rü b er u nd  d ru n te r  schlechtes 
M aterial geliefert hatten . M an erm ittelte  also aus jedem  R ohstein 
die größtm öglichen Q uadern  oder G esim sstücke, die darum  
verschieden lang w urden, wie auch die G ew ändestücke verschieden 
hoch w urden. D ie alten S teinm etzen  setzten  die S teine in  ein 
volles 1— 2 Zoll starkes M ö rte lb e tt der L agerfuge. So verm ied m an 
die S teinentw ertung, die e in tritt, w enn H olz oder D achpapp
stückchen m it verw endet w erden. A uch  die S toßfugen w urden

so ohne Vergießen hergestellt. D ie traurigen  E rfahrungen  bei 
T raß  oder Z em ent am Sandstein wegen der chem ischen Salze 
und der U nelastizität, die im m er noch übersehen w erden, gab 
es also nicht. Es w ar weniger das geruhige u nd  langsam e A rbeiten  
als die E rziehung des Baugesellen durch  eine scharfe U eber- 
w achung seiner Arbeitsweise. Schon die F undam entkniife  u n d  
die Feinheiten  der K rip ten-W ölbungskunst hat auch dam als der 
M eister n u r nach vielseitiger M itarbeit an zahlreichen B auten 
erw orben. Ja die M aurer hü te ten  schon frü h  ihre G ew erbsgeheim - 
nisse vor dem  K lerus. Als einmal ein B ischof U trech t seinem

Verschiedenheit der Kapitellbildung bei beabsichtigter Gleichform.

Baum eister das A rcanum  m agisterium  u n d  P ergam ent durch  
L ist en trissen  hatte, hat ein sofortiges B augericht im  K reise der 
Baugesellen den geistlichen B etrüger am T a to rt erschlagen! 
D er M eister w urde n u r L andes verwiesen.

D er Bau, die E rhaltung  des ganzen W erkes von S tift u nd  
M ünster erforderte im  Laufe der Z eit aber doch viele G elder. 
D as G eld konnte n u r durch  Boden- u n d  F ruch tzins aufgebracht 
w erden. In  der karolingisch-ottonischen Z eit war es schon m it 
der F re iheit der freien  B auern n ich t w eit her. M ancher S tifts
besitz do rt war au f höchst zweifelhafte U rk u n d en  gestü tz t. Es 
gab ja keine G esam tgewalt, die sich der B auernrechte hätte  an 
nehm en können. D ie Bew ohner des kleinen O rtes w aren zw ar 
frü h  S tädter, aber doch bäuerlichen  C harakters. D ie höchst be
grenzte F re iheit hat lange Zeit das Bauen auf ärm liche F o rm en
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beschränkt. D ie A ebtissin  blieb dagegen jahrhundertelang  O ber
lehensherrin , die sich durch  angebliche Schenkungen ohne N ach
weise, sogar aus K aiser H einrichs Privatbesitz , viel Stiftseigentum  
sicherte. So en tstand  damals ein rech ter F rauenstaat, dessen fü rs t
liche H errscherinnen  später sogar Sitz u nd  S tim m e bei Reichs
tagen u nd  der R itterschaft au sü b ten ! D ie R itte r w aren eine dünne 
Schicht, saßen weit abseits, hatten  au f den kaiserlichen Feld- 
B eutezügen ein sorgloses L eben. E in  solches M ünster war nicht 
allein fü r N onnen  da. An der Seite des W estchores h ielt m an die 
heiligen F rauen  im  weißen Gewände abseits vom bäuerlichen 
K irchenvolke. D er leidenschaftliche U rg rund  zum  G roßbauen 
für eine nu r kleine Zahl von N onnen  w urde gelegt durch die 
L ehre vom großen V erdienste, dem  arm en gedrückten Volke 
die irdische und  die him m lische T ü r  u nd  seine T ore  weit zu 
m achen. In  dem  kleinen Staate gab es zwar noch Kanoniker. 
A ber diese M änner w urden 
direkt als U ntergeordnete ge
halten ! Aus diesem Selbst
bew ußtsein der A ebtissin und  
ihrem  D ünkel bildete sich all
m ählich die N eigung zu le ich t
fertiger V erw altung, zu schlech
tem  Rechnen, zur egoistischen 
H errschsucht, zu D aseinsprunk 
u nd  allm ählich schwere V er
schuldung. Es bleibt fü r den 
dam aligen W elthandel bis zu 
dem  kleinen O rte für das 
m ittelalterliche G eschäftsleben 
u nd  dann für die S tiftsfrauen 
höchst bezeichnend, wie m an 
s ich teu re  Seidenstoffe beschaffte.
U m  870 kam en solche Stoffe 
aus Persien, später waren sie 
sassanidischer und  sarazenischer 
H erkunft; hu n d ert Jahre später 
kam en die byzantinischen Sei
denm uster nach G andersheim .
Diese fürstlichen Benediktine- 
rinnen  w ußten  also höfisch zu 
leben, u nd  so war auch ihr 
Bauregim ent.

D ie gefährlichsten äußeren  Feinde des Stifts waren die 
welfischen H erzoge von Braunschw eig. Im  Jahre 1167 wurde 
die B ischofstadt befestigt gegen H einrich  den Löw en. Als 
dann im  Jahre 1235 das neue H erzogtum  Braunschweig en t
stand, w urde von dieser Seite die R eichsunm ittelbarkeit des 
B istum s H ildesheim  zw ar ausdrücklich  anerkannt, aber der n a tü r
liche G egensatz blieb bestehen. M erkw ürdig  entwickelte sich 
dieser G egensatz, als in  den Jahren  1269— 1279 der Bischof 
von H ildesheim  selbst ein H erzog von Braunschw eig war.

D ie B aum eisterarbeit entstand  zu jener Zeit ja n icht aus 
einem  R ingen im  W ettbew erb, sondern aus freier innerer Be
rufung, die gelegentlich m it einem  gering bezahlten Aufträge 
belohnt wurde. D anach aber waren M eister und  Gesellen zur 
W anderschaft bereit. M an zog durch  die L ande und ein paar 
Saum tiere nahm  G erät und  G eschirr zum  T rag en  auf. Zuweilen 
erschien irgendw ann die N otw endigkeit, U m bauten  vorzunehm en, 
denn der G ottesdienst w urde bereichert. M anche neue Heilige 
erhielten größeren Z ulauf von G läubigen, ältere w urden beiseite
geschoben. D ann m ußten  neue Kapellen gebaut w erden. D ie 
N otw endigkeit von R eparaturen  in  den Jahren  1870 und  1907 
haben der N achw elt den vollen E inblick in  die alten Bauweisen 
u nd  B auänderungen gebracht! D urch  die unerm üdliche wissen
schaftliche genaue E rforschung  u nd  die M essungen von D r. 
K arl S teinacker (Bau- und  K unstdenkm äler Braunschweig) 
w urde die große B auarbeit der Jah rhunderte  aufgedeckt.

D er spätere Baubetrieb war w ieder anders als in  der karo
lingischen Zeit. U m  die Bauleute zu halten, m ußten  sie vor 
bezahlungslosen F eierstunden  behü tet werden. M an m ußte ihnen

eine gute K ost zubilligen, u nd  so w urden m anche B auglieder, 
wie Steinsäulen, K äm pfer, Friesstücke usw., au f V orrat, d. h. 
über B edarf gem acht! Bei der V ersetzung war dann  der W erk
m eister m anchen Schw ierigkeiten n ich t gewachsen. V erlegen
heiten  im  T echnischen  en tstanden  bei den G ew ölben. D as Z u 
sam m ensetzen von älteren  u nd  neueren  S tücken zeigte die Schw er
fälligkeit im  D isponieren. M anche Bauteile blieben länger liegen 
und  w urden  jahrelang n u r m it einer N otdecke versehen. M ancher 
alte M eister w urde abgerufen, u nd  der neue E rsatz verhielt sich 
wie der junge Rechtsnachfolger zum  älteren  R ichter, d. h. er 
konnte nichts. S tatt gearbeitet w urde gem urkst. Am  Q uerhaus 
sieht m an solche blutige V erlegenheitsarbeit. Es war gerade n ie
m and da, der in  der Zeit der M eisterarm seligkeit du rch  eine fach
liche K ritik  einzugreifen verstand  und  un tüch tig  getane A rbeit 
der technischen unterw erfen  konnte. A ehnlich  verhielt es sich

m it den K unstw erken und 
Schnitzereien. D ie besten M ei
ster der Zeit lockte dieser O rt 
m it dem  launischen Frauenregi
m ent nicht. Sie blieben lieber 
im  W esten u nd  N orden  sitzen.

D er große M ünsterbau  hatte 
beinahe in  jedem  Jah rhundert 
irgend etwas W esentliches auf
gegeben. U n te r w elchen beson
deren B edingungen haben  damals 
die alten B aum eister gearbeitet? 
Sie hatten  n u r dürftige Risse. 
A lleA rchitekturvorstellung ruh te 
in  einem  viel stärkeren R aum bild 
jener kleinen A nzahl von Bauten, 
die sie in  sich aufgenom m en 
hatten  u nd  an denen sie m itge
baut hatten .

D as R aum denken  des d ritten  
Baum eisters zeigte sich in  dem 
M ittelschiff (etw a um  1065). 
Seine G esellen w urden  gehalten, 
die dam als noch bescheidene 
germ anische F o rm en lust in 
S tein zu  übertragen , in  Eck

b lä ttern  an den Säulenfüßen, dann  in  den K onsolen des G u t
gesimses über den Langhaus-A rkaden.

In  den nachfolgenden 200 Jahren  erschien  der B auherrschaft 
ihr M ünster zu einfach. M an liebte die neuen  K arniesprofile, 
errichtete neue Eckpfeiler, form te neue T ü ru m b au te n  u nd  vor 
allen D ingen eine E rhöhung  der M ittelschiffsm auer. D as war der 
neue Raum w unsch jener Zeit. F ü r  diese R aum änderung  suchte 
m an dann neue W andm alereien: A postel u n d  P rophe ten  m it den 
S pruchbändern . Das w aren gew isserm aßen die aus der from m en 
L ite ra tu r auferstandenen B ilderw ünsche. D iese F igu ren  m it 
w ohlgeschnittenen V ollbärten erscheinen an ih ren  nach  R ezept 
geform ten K öpfen. Das zeigte sich auch in  den K apellen, die 
m an sich dam als bildlos n ich t denken konnte. Aus dieser ro 
m anischen Zeit datierten  die gotischen K nickfalten  der langen 
K leider. Das war dam als ein L ebendigkeitstrick  der M aler. 
E rst die E rneuerungsarbeiten  aus den Jahren  1848, 1870 u nd  1907 
haben der N achwelt den vollen E inblick in alte Bauw eisen und 
B auänderungen gebracht. M anche alte S teinm etzzeichen ha tten  
noch R unencharakter, andere w aren Z im m erm annsfiguren. Die 
A ebtissin, die sonst ein höchst strenges R egim ent füh rte , du rfte  in 
die innere O rdnung der Bauleute n ich t h ineinreden . Sie 
hatte zwar einm al den heranziehenden Bischof, dem  sie n icht 
traute u nd  der über das Baugeld A uskunft verlangte, im  K reuz
gang der A btei m it Bewaffneten um stellen lassen u n d  so ihn  
in  sein G em ach transpo rtie rt, um  ihre B edingungen u n te r 
schreiben zu lassen. Ih re  Befehlslust gegenüber den S teinm etzen  
aber prallte ab; diese w ollten ihre eigene S te inm etzordnung  u n 
angetastet sehen. G ute W erkleute w aren eben selten, u nd  sie 
b rauchten  sich H erren launen  nich t zu fügen. C. R  V

In  diesem tiefen Tale mit dem 3000- Einwohner-Städtchen ist 
außer dieser alten Stiftskirche und der Abtei m it dem 
Kaisersaal besonders bemerkenswert das Rathaus und alte 
Fachwerkhäuser; über beides ließe sich soviel sagen, wofür 
es uns heute aber an P la tz mangelt.



S ta llb au fragen  zum  V ierjahresp lan , d ie zu d en k en  geben .
Von Architekt W i l h .  A r e t z ,  Flözl ingen (Württbg.) .

W ai U1?, ^ er S.ta^ b ? u in  bezug auf H ygiene und  W irtschaft- 
W7 u hkeit b f 1 w eitem  nicht gleichen S chritt hält m it dem 
W ohnungsbau , hat drei G ründe, die klar Umrissen w erden können: 
. . . . .  , ' *st doch so, daß viele unserer B auern von den bisher 
üb lichen  Bauw eisen und E in rich tungen  für S tallbauten  n icht 
abgehen wollen, obgleich diese unseren heutigen E rfahrungen 
m eist n ich t m ehr entsprechen. — W ir haben n un  gewiß keinen 
A nlaß, die alten bekannten und bew ährten  Bauweisen und  Bau
stoffe heute als erledigt anzusehen. W ir tu n  vielm ehr gut, uns 
an altbew ährte S tallbauw eisen zu erinnern , die zu einem  Teil 
in  V ergessenheit geraten  oder zum  anderen infolge falscher 
A nw endung bzw . A usführung  ihre Zweckm äßigkeit verloren 
haben.

D ie w eitaus größte Zahl der heute bestehenden alten Ställe 
w urde in  den  achtziger und  neunziger Jahren  erbaut, in  einer 
Zeit des handw erklichen N iedergangs, die sich nachlässig über 
die klim atischen B edingungen und  alte H andw erksregeln hinweg
setzte, das B auen zur form alen M ache w erden ließ und zur 
reinen G eschäftem acherei degradierte. W er m it offenen Augen 
landauf, landab  geht, der w ird  feststellen können, daß w ir wirklich 
keinen Anlaß haben, diese älteren  S tallbauten zum  V orbild zu 
nehm en.

2. E in  g roßer T eil kleiner B auunternehm er auf dem  Lande 
wendete der speziellen u nd  schwierigen M aterie des Stallbaues 
nicht die en tsp rechende A ufm erksam keit zu, weder in  rein sach
licher noch in  w irtschaftlicher Beziehung. V ier W ände, die 
Decke, das D ach  u n d  der Stall ist fertig ; W ärm eschutz- und 
Lüftungsfragen  w erden zum eist ganz außer acht gelassen. Zeigt 
dann der Stall im  ersten  W inter nach der Inbetriebnahm e F euch
tigkeitserscheinungen, so w ird das als ein unverm eidbares Uebel 
bezeichnet, m it dem  sich der Bauer eben abfinden m uß. — 
W enn m an bedenkt, daß gesunde, einwandfreie Ställe gewaltige 
volksw irtschaftliche W erte bedeuten , die fü r den B estand bzw. 
W iederaufbau einer leistungsfähigen deutschen L andw irtschaft 
unerläßlich sind, dann  m uß als unum gänglich  notw endig be
zeichnet w erden: E ine Z usam m enarbeit des erfahrenen L an d 
wirts u nd  des prak tischen  T ierarz tes m it dem  m it der Sache 
voll vertrau ten  T echn iker. N u r so können alle E rfah rungen  der 
gestellten Aufgabe d ienstbar gem acht und  F eh lbau ten  verm ieden 
werden.

3. D ie N otlage der L andw irtschaft füh rte  zu dem  Be
streben, m öglichst billig u nd  doch gut zu bauen. U n ter guter 
Bauweise verstand  u n d  versteh t m an gem einhin die überlieferte 
und bew ährte M assivbauart. Das G ute brauchte n u r noch ver
billigt zu w erden, was dadurch  erreicht w urde, daß m an die 
U m fassungswände ans ta tt wie früher in  2— 2 % Stein  Stärke 
nur noch 1 % oder gar 1 S tein  stark m auerte. Vom S tandpunkt 
der Festigkeit aus b etrach te t, ist gegen eine solche Schwächung 
der W ände n ich ts einzuw enden, w ärm etechnisch hingegen ge
nügen diese W andstärken  w eitaus nicht. W enn unsere A ltvordern 
Ställe m it 2— 2%  Stein  starken M auern  bauten  (die alten S tein
maße w aren dazu noch g rößer als die heutigen'), so w ußten sie 
genau w arum ; junge belächeln heute diese V erschw endung und 
vergessen, daß w ärm etechnische G ründe dafür m aßgebend waren.

Von den vielen in  der N otzeit aufgekom m enen und  meist 
schnell w ieder in  V ergessenheit geratenen Sparbauw eisen (Beton, 
Betonhohlsteine usw.) soll h ier n ich t gesprochen w erden; sie 
waren fast ausnahm slos fü r den S tallbau ungeeignet.

In  Z usam m enfassung der vorgenannten drei Punkte ver
dient besondere B eachtung der U m stand , daß sehr viele Stall
anlagen — seien es n u n  ältere G ebäude oder neuerrich te te ganz 
moderne Ställe — m ehr oder w eniger feucht sind. M indestens 
60 Proz. aller Ställe sind feuch t (nach vorsichtigen S chätzungen )! 
Jeder L andw irt steh t diesem  U ebel m it Sorge gegenüber, er weiß, 
daß S tallfeuchtigkeit die G esundheit der T iere schädigt, die 
Leistung verm indert u n d  die G ebäude zerstört. Im  feuchten 
und schlecht belüfteten  Stall findet die T uberkulose, die noch 
im m er die verbreitetste  Seuche vor allem  u n te r den ständig im  
Stall gehaltenen R indern  ist, die denkbar günstigste E ntw icklungs
und V erbreitungsm öglichkeit. — U nzählige M illionen gehen 
alljährlich dem  V olksverm ögen dadu rch  verloren, daß der Stall
feuchtigkeit entw eder gar n ich t oder n u r m it unzulänglichen 
M itteln  vorgebeugt und  begegnet w ird.

Die U rsachen liegen m eist au f der H and:
a) Aeltere Ställe sind in vielen Fällen deshalb feucht, weil 

die H orizontalisolierung au f Sockelgleiche feh lt; die Boden
feuchtigkeit kann ungeh indert in  den M auern  hochsteigen, weil 
besonders W ände aus geb rann ten  Ziegeln und B ruchsteinen die 
unangenehm e E igenschaft haben, die Feuchtigkeit des Bodens 
anzusaugen (K apillarw irkung). Es bilden sich Feuchtigkeits
herde, F lech ten  und  M oose u n d  als besonderer F eind  des M auer

werkes der zer
setzende M auer
salpeter und  M au
erfraß (siehe Abb. 1 
und  4). N achdem  
die H aup tfeuch
tigkeit im  W inter 
au ftritt, ist eine
weitere unliebsam e 
Folge das stark 
reduzierte Isolier
verm ögen der 
W ände. Das ist 
leicht zu erklären, 
wenn m an be
denkt, daß der
Isolierw ert eines 
Baustoffes in  der 
H auptsache auf die 
in  ihm  enthaltenen 
Luftzellen zu rück
zuführen  ist (je leichter ein Baustoff — also je m ehr L uftzellen  er 
enthält, desto besser isoliert er u nd  um gekehrt!). Fü llen  sich n un  
diese unzähligen Zellen m it W asser, dann schw indet der Iso lierw ert 
rapid. E in feuchter Stall ist deshalb zum eist auch kalt. N ach 
träglich hier Abhilfe zu schaffen, ist im m er kostspielig und  zeit
raubend. Z em entm örtelverputz hat gar keinen W ert, er b lä tte rt 
ab, der M auerkern bleibt feucht. Es bleibt n u r übrig, die G ru n d 
m auern  zu dränieren oder die M auer in Sockelhöhe d u rch z u 
sägen und  dann eine Isolierung einzubringen. W enn m an alle 
diese U m stände bedenkt, m uß m an es als L eich tsinn  bezeichnen, 
wenn bei S tallneubauten die H orizontalisolierung auf Sockel
gleiche unterlassen w ird-{was -häufig vorkom m t), um  so m ehr 
als die K osten hierfür unbedeutend  sind (4—-5 m m  A sphalt
isolierpappe in  B itum en, besser Bleiplatten) (siehe Abb. 2.)

Unzweckm äßig ausgeführte 
F ußböden  können ebenfalls 
Feuchtigkeit und  Kälte in den 
Stall bringen. Betonböden sind 
im m er kalt und  m ehr oder 
weniger durchlässig. Es em pfiehlt 
sich eine m indestens 30 cm hohe 
Schlackenunterlage und  darauf 
eine Lage starker Isolierpappe, 
erst dann wird der Betonestrich 
m it Zusatz eines D ich tungsm it
tels aufgebracht; ebenso geeignet 
sind S tallbodenplatten, H ohl
steine, K linker, hartgebrannte 
Ziegel usw.

b) Eine andere U rsache der 
Stallfeuchtigkeit ist das unge
nügende Isolierverm ögen der W ände. D ie Feuchtigkeit aus den 
w arm en A usdünstungen der T iere schlägt sich an den im  W inter 
abgekühlten Innenw änden  als Schwitzwasser nieder. D ies 
kann so weit führen, daß das W asser buchstäblich  an den W änden  
h eru n te rrin n t; die M auern  sind schließlich bis zum  K ern  d u rch 
feuchtet und  w erden zerstört. D as V ieh gedeiht tro tz  bester 
F ü tterung  nicht, E rkältungen m achen es für K rankheiten  em p
fänglich (siehe Abb. 3 und  4).

Abb. 3 . Doppelte W andschädigung durch mangelhafte 
Isolierung und Raum schwitzwasserbildung. Folge :
Großer F ettverlust des Viehes.

Abb. i .  Zerstörung der Isolierwerte der 
Stallw and und Schädigung des Viehes.

Abb. 2 . Sockelisolierung gegen 
auf steigende Bodenfeuchtigkeit.
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W ärm everlust im  W inter ist gleichbedeutend m it F u tte r
verlust: W enn ein unnötig  großer T eil des F u tters  im  kalten 
Stall zur E rhaltung der K örperw ärm e dienen m uß, g ib t die 
K u h  weniger M ilch, setzt das Schwein weniger F e tt an, legt das 
H uhn  keine W intereier usw.

Abb. 4 .
Schlechtes oder unzu
reichendes Baum ate
rial, gestörte Isolie
rung ruinieren den 
Ertrag des Viehbe
standes. _______

In  D eutschland gilt bekanntlich die 38 cm =  1 % Stein 
starke Backsteinwand als die norm ale und  gute A usführung 
fü r S tallungen, die aber weder in  w ärm etechnischer noch in 
w irtschaftlicher Beziehung als ideal anzusprechen ist.

D ie Frage, m it welchen Baustoffen der zeitgemäße und 
gesundheitlich  einwandfreie Stall errich tet w erden soll, ist kurz 
und  klar zu  beantw orten: M it bodenständigen und deshalb 
preisw erten Baustoffen, welche bei unzureichendem  Isolier
verm ögen eine Zusatzisolierung erhalten  müssen. Von den 
beiden ältesten und besten Baustoffen, S tein u nd  Holz, wollen 
u nd  können w ir keineswegs abgehen.

D as Bestreben, möglichst zweckmäßig u nd  wirtschaftlich 
zu bauen, fand auch richtige Wege zu neuen Bauweisen. M an 
ersann M ittel, um  von den zeitraubenden und  teuren  Verfahren 
des S tein-auf-S tein-Setzens abzukom lnen. Bei den schnellen 
F o rtsch ritten  unserer B auindustrie ließen sich in den letzten 
zehn  Jahren  Baustoffe ausfindig m achen, die zum  T eil alt und 
verbessert oder in ih rer A rt und Zusam m ensetzung neu, heute 
nach vielen V ersuchen erp rob t sind. D azu rechnen in  erster 
L inie die L eich tbauplatten , die als fabrikm äßig vorbereitete 
Bauelem ente die H andarbeit des Bauens vereinfachen, in wärme
technischer u nd  feuerhem m ender Beziehung hohen A nsprüchen 
genügen und im  m odernen W ohnungs- und  Industriebau  nicht 
m ehr en tbehrt w erden können. In  der Abb. 5 w erden einige 
W andkonstruktionen gezeigt, d ie  im  Vergleich zur 38 cm starken 
Ziegelm auer n ich t n u r kostenm äßig billiger, sondern auch im 
H inblick auf die V ergrößerung des W ärm eschutzes ̂ empfehlens
w erter sind. W enn dazu noch weitere Vorteile treten , wie N u tz
raum gew innung durch  geringe W andstärken, schnellere Bezieh- 
barkeit der Ställe und  leichte Fundierung , so ist diesen neuzeit
lichen Bauweisen selbst in  solchen Fällen der Vorzug zu geben, 
wo infolge besonderer U m stände vereinzelt der Preis für das 
Z iegelm auerw erk besonders niedrig liegt. Zum  Ausgangspunkt 
der folgenden Vergleiche w ird die bisher übliche N orm alaus- 
führung genom m en, die 38 cm =  1 % S tein starke Ziegelmauer : 
D urchschnittspreis im  Reich für das Q uadratm eter 10,40 RM . 
D urchschnittsgew icht etwa 600 kg/qm . F undam en tb reite  51 cm.

Abb. 5 : Beispiele
empfehlenswerter und 
preiswerter Stallw and
konstruktionen. I  IV . A— 25 — -I-12 -A5A 
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A u s f ü h r u n g  I in A b b .  5: 1 S t e i n  s t a r k e s  Z i e g e l m a u e r 
w e r k  mi t  z u s ä t z l i c h e r  i n n e r e r  H o l z w o l l p l a t t e n -  
I s o l i e r  u n g :

25 cm M auerw erk,
1 cm  M örtel,
2,5 cm  L eich tbaup latte* ),

28,5 cm W andstärke.

*) D en  Berechnungen sind die D aten  der H eraklith- 
L eichtbauplatten-B auw eise zugrunde gelegt.

D urchschn ittsp reis im  Reich 9,50 R M ./qm .
Die A usführung en tsp rich t einer im  W ärm eschutz gleich

wertigen V ollziegelm auerstärke von 51 cm.
D urchschnittsgew icht etwa 428 kg/qm .
E rforderliche F undam en tb re ite  40 cm.
25 cm M auerw erk m it 3,5 cm starken P latten  isoliert:
D urchschnittspreis im  R eich 10 R M ./qm .
D er W ärm eschutz en tsp rich t einer V ollziegelm auerstärke 

von 61 cm.
t Bei billigen Z iegelpreisen können die K osten noch ver

m indert werden. W enn also schon ein Stall in  M assivbauweise 
errich tet w erden soll, so zeigt die B erechnung (auch für die Bei
spiele I I — IV), daß der W ärm eschutz einer dünnen , zusätzlich 
isolierten W and im  V ergleich zur 1 % Stein  starken M auer w esent
lich besser ist, tro tzdem  die K osten  verringert sind.

A u s f ü h r u n g  I I  i n  A b b .  5: H o l z f a c h  w e r k ,  a u s g e f a c h t  
m i t  Z i e g e l n ,  e i n s e i t i g  m i t  H o l z  w o l l p l a t t e n  v e r 
k l e i d e t :

12 cm M auer werk,
5 cm H olzw ollplatten (am Fachw erk festgenagelt)

17 cm W andstärke.
D urchschnittspreis im  R eich 8,30 R M ./qm .
D ie A usführung en tsp rich t einer im  W ärm eschutz gleich

w ertigen V ollziegelm auerstärke von 62 cm.
D urchschnittsgew icht 210 kg/qm .
Erforderliche F undam entbreite  30 cm.

A u s f ü h r u n g  I I I  i n  A b b .  5: H o l z f a c h w e r k ,  a u s g e 
f a c h t  m i t  Z i e g e l n ,  b e i d e r s e i t i g  m i t  L e i c h t b a u 
p l a t t e n  v e r k l e i d e t :

12 cm M auerwerk,
5 cm =  2 x  2,5 cm H olzw ollplatten

17 cm W andstärke.
D urchschnittspreis im  Reich 8,50 R M ./qm .
W ärm eschutz wie bei A usführung I I .  D ie A usführung  I I I  

hat den V orteil besseren Feuerschutzes.
Betonwände sind kalt und  deshalb für Ställe ungeeignet. 

D urch  eine K om bination : Betonw and und  L eich tbauplatte
kann jedoch ein h inreichender Iso lierschutz erreich t w erden.

A u s f ü h r u n g  I V  i n  A b b .  5: B e t o n a u ß e n w a n d ,  i n n e n  
m i t  L e i c h t b a u p l a t t e n  i s o l i e r t :

15 cm Betonwand,
5 cm H olzw ollplatte

20 cm W andstärke.
D urchschnittspreis im  Reich 7,40 R M ./qm .
D er W ärm eschutz en tsp rich t einer V ollziegelm auerstärke 

von 60,3 cm. G ew icht der W and etwa 350 kg/qm . E r
forderliche F undam entb reite  38 cm.

Die A usführung w ird A nklang finden in  G egenden, wo Kies 
nahe und  billig greifbar ist, Holz bzw. Ziegel v ielleicht infolge 
w eiten T ransportes teuer sind.

Es bedarf keiner E rw ähnung, daß dünne u nd  feuchte M auern  
auch nachträglich durch  eine Innen iso lierung  in  jeder Beziehung 
verbessert u nd  alle U ebelstände behoben  w erden können.

G rößte Beachtung für den S tallbau verd ien t die H olzskelett- 
Bauweise. W enn m an bedenkt, wie hoch frü h e r das H olz als 
w ertvoller Baustoff geschätzt war (jah rhundertealte  Fachw erk
bauten  zeugen noch heute von der früheren  H olzbaukunst!), 
ferner, daß beispielsweise 56 Proz. aller A m erikaner in  H olz
häusern wohnen, dann ist u nd  bleibt es unverständ lich , w arum  
gerade bei unseren  L andw irten  der S kelettbau b isher so wenig 
Anklang gefunden hat. E inw ände gegen die G ü te  u n d  L eb en s
dauer von H olzbauten  sind längst w iderlegt u n d  n ich t stich 
haltig. D er reine L eich tbaup lattenbau  in  V erb indung  m it dem 
H olzskelett (als tragendes E lem ent für W ände, D ecke u nd  
Dach) stellt n ichts anderes dar als unsere altbew ährte  F ach 
w erksbauweise, es besteh t n u r der U n tersch ied , daß die W ände 
n ich t ausgefacht, sondern  beiderseitig  m it P la tten  verkleidet 
sind ; dadurch  w ird auch ein  frühere r M angel, die B randgefahr, 
vollkom m en behoben

( Fo r ts e tz ung  folgt. )
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Erfahrungsaustausch  
und A uskunftei.
A lle  au s d em  L e se rk re ise  geste llten  
fa ch lic h e n  F ra g e n  w erd e n , so w e it  sie 
fü r  d ie  G e sa m th e it  vo n  W ic h tig k e it  
s in d , an  d ie se r  S te lle  b e a n tw o rte t. 
B e a n tw o rtu n g e n  d er L e s e r  können 
au ch  in  k u rz e r  P o stk a rte n fo rm  e r
fo lgen . — B e z u g sq u e lle n  (F irm e n 
ad resse n ) kö n n en , den V o rsch rifte n  
des W e rb e ra te s  e n tsp re ch e n d , den 
L esern  n u r  s c h r ift lic h  gen a n n t w erd en .

Anfragen ersch ein en
im  A n z e ig e n te il d er Z e itsc h r ift .

N r. 2985 . F ü lls to f f e  f ü r  H o h l
s c h ic h te n  im  W o h n u n g s b a u . E ine 
30 cm starke Z iegelm auer m it L uftsch ich t 
hat annähernd  die gleiche W irkung wie 
eine vollgem auerte 38 cm beiderseits ge
putzte  Z iegelm auer. D ie L uftiso lierung  er
füllt jedoch n u r  ih ren  Zweck, w enn der 
H ohlraum  w irklich L uftsch ich t bleibt, d. h. 
nicht du rch  herabgefallenen M örtel, Z ie
gelbrocken usw . gefüllt w ird. U m  den 
H ohlraum  fre izuhalten , w ird em pfohlen, 
beim A ufm auern  un ten  u n d  oben L u ft
löcher auszusparen, d. h. in  etwa 1  m 
A bstand je einen K o p f fehlen zu lassen, 
um nach F ertigste llung  der M auer den 
H ohlraum  rein igen zu können. D ie R eini
gungslöcher haben  auch den V orteil, daß 
die L u ft den  H ohlraum  durchspülen  
kann u nd  die W ände schneller ausgetrock
net w erden. N ach  A ustrocknung w erden 
die L öcher zugem auert, u n d  so besteh t bei 
vollfugigem M auerw erk die G ew ähr, daß 
die L uftsäule bei m ehrfacher U n te r
brechung tatsächlich  ru h t u nd  die er
wartete W irkung ausüben  kann. Bei T o rf
mull als organischem  Füllstoff ist bei 
D urchfeuchtung  die G efahr der Fäule 
gegeben. W enn noch  Bedenken bestehen, 
so ist es zw eckm äßig, die Innense ite  der 
W and m it gu ten  L eich tbaup latten , in v e rl. 
Zem entm örtel angesetzt, zu bekleiden und 
zu pu tzen. G ew issenhafte handw erks
gerechte A rbeit is t V oraussetzung bei H er
stellung von H ohlw änden. P i e t r u s c h k e .

N r. 3004 . E s t r ic h  a u f  B e to n 
tr e p p e n .  U nsere T erra-S tu fenm ischungen  
haben sich auch fü r sehr stark bean
spruchte T re p p en  seit Jah rzeh n ten  bestens 
bewährt. W ir liefern  diese W erkstoffe als 
gebrauchsfertige T rockenm örte l, denen 
vor der V erarbeitung  n u r  das A nm ache
wasser zuzusetzen  ist, in  verschiedenen 
G esteinsarten, z. B. G ran it, M uschelkalk, 
T ravertin , S andste in  usw. M uster stehen 
zur V erfügung, desgleichen Preise und 
alle gew ünschten A uskünfte.

T erran o v a- u . S teinputzw erke.
N r. 3008 . U n k la r e r  B a u v e r t r a g  u n d  

die V e rg ü tu n g  d es U n te r n e h m e r s .
N ach dem  kurzen  W ortlau t des zw ischen 
den Parteien  wegen der V ergütung  abge
schlossenen V ertrages kann m an n ich t zu 
dem E rgebnis kom m en, daß fü r die E r
rich tung  des Baues der in  dem  V ertrag 
angegebene feste Betrag zu zahlen ist. 
N ach dem  V ertrag  soll der N eubau  nach 
dem K ostenanschlag  des U n ternehm ers 
zu den beigefügten P reisen  fü r die G e
sam tsum m e von ru n d  7400 R M . auszu
führen  sein. In  dem  K ostenanschlag  sind 
offensichtlich, wie aus dem  Schreiben 
des A rchitekten  hervorgeht, die E inzel
beträge n u r au f G ru n d  von Schätzungen  
errechnet, n ich t aber, wie es allgem ein 
üblich ist, au f G ru n d  einer o rd nungs
m äßigen M assenberechnung. U n te r  diesen 
U m ständen , in  V erb indung  m it dem  ange
führten  W ortlau t der V ereinbarung , kann 
die Sum m e von 7400 R M . n u r als eine

ungefähre „ ru n d e “ Bezeichnung der m u t
m aßlichen K osten angesehen werden. D ie 
schriftliche V ereinbarung ist ein typisches 
Beispiel dafür, wie ein Bauvertrag n icht 
abgeschlossen werden soll. Selbst wenn 
der U nternehm er wirklich einen Fest
preis von 7400 RM . beabsichtigt haben 
sollte, w ürde dies bei der zum  m indesten 
unklaren und ungebräuchlichen Aus
drucksweise rechtlich unerheblich  sein. 
E ine bestim m te Höhe der V ergütung 
kann also n icht als vereinbart angesehen 
w erden. D ie Folge hiervon ist, daß die 
übliche V ergütung m aßgebend ist (§ 632 
Abs. 2 BGB). Diese rich tet sich nach 
§ 2 D in  1961 VOB. D ie V ergütung ist 
dem nach nach den gültigen E inheits
preisen und  den wirklich ausgeführten 
Leistungen zu berechnen. D ie weitere 
Folge hiervon ist, daß nach § 14 a. a. O. 
eine übersichtliche B auberechnung un ter 
genauer A nführung der einzelnen Posten 
und  Beifügung der M assenberechnungen 
usw. aufzustellen wäre.

W enn m an trotzdem  im vorliegenden 
Falle zu einem anderen Endergebnis 
kom m t, so beruh t dies auf der nachträg
lichen V ereinbarung vom 11. M ärz 1936, 
die sich rechtlich als Vergleich darstellt. 
D ieser Vergleich gibt u. E. zu Zweifeln 
keinen Anlaß. N ach ihm haben sich die 
Parteien  hinsichtlich der streitigen Bau
sum m e dahin geeinigt, daß der durch 
einen bestim m ten Sachverständigen zu 
erm ittelnde Betrag gezahlt w erden solle, 
jedoch nich t m ehr als 7350 R M . D er Sach
verständige ist zu einem Betrag von 
7360 RM . gekommen, so daß tatsächlich 
natürlich  un ter A nrechnung der Ab
schlagszahlungen insgesam t 7350 R M . zu 
zahlen sind. Aus dem Sinn des V er
gleiches folgt aber weiter, daß jetzt auch 
nich t m ehr eine genaue B auberechnung 
von dem  U nternehm er verlangt w erden 
kann. A uf eine V erhandlung  m it 
A rchitekten braucht sich der U n te r
nehm er n ich t m ehr einzulassen, er kann 
Zahlung der ihm  nach dem  G utachten  
des V ergleichssachverständigen noch zu
stehenden Sum m e gegebenenfalls im 
Klagewege verlangen. D r. jur. B. H .

N r. 3009. W e in fä sse r  f ü r  G ä ru n g  
u n d  L a g e ru n g . Zur H erstellung von 
W einfässern aus G lasbeton w ird m it E r
rich tung  von aufrechten, konsolm äßigen 
R ippen  aus Beton m it B ew ehrungsein
lagen von Profileisen in kreisförm iger A n
ordnung bew onnen, die in  der Zugzone 
du rch  R undeisenbügel zur Schubaufnahm e 
zusam m engehalten werden. Als G ru n d 
form  ist in  der Regel K reis- oder Oval
form  zu w ählen. In  glatten A ussparungen 
der Innenseiten  werden G lasplatten  zur 
A uskleidungfugenhaft eingesetzt, und 
zwar m it M örtel aus hochw ertigem  kalk
arm em  Portlandzem ent m it kieselsäure
haltigem  Sand. Vor Ingebrauchnahm e 
sind die Innenflächen m it W einsteinsäure 
zu  waschen. Reg.-Bm str. K r o p f .

N r. 3 0 10 . V e rw itte r te  F a lz z ie g e l. 
D ie A bblätterung der Ziegel kann n u r auf 
schlechte M aterialbeschaffenheit zurück
geführt werden, denn ih r V erstrich m it 
W eißkalkm örtel m it Zem entzusatz hat 
eher zu ihrem  Schutz gegen V erw itterung 
beigetragen und  kann daher n icht deren 
U rsache sein. W enn im  G arantieschein 
n u r für E rsatz der beschädigten Ziegel 
u n d  gleichzeitig nicht fü r die durch  
E indeckung entstehenden K osten eine 
G ew ähr geleistet wurde, so w ird m an die 
L ieferfirm a nich t weiter in  A nspruch 
nehm en können. H at der Bauherr gegen den 
E inspruch  des A rchitekten die V erw endung 
von nassem  Holz für die H erste llung  des 
D achstuhles geduldet, so träg t er fü r die

im  V erlauf der T rocknung  aufgetretenen 
Schw und- und  D rehrisse allein die V er
an tw ortung  u nd  n ich t etwa der Z im m er
m ann. E r hat dem gem äß auch allein die 
K osten der E rneuerung  bzw. der In s tan d 
setzung der E indeckung ohne den E rsatz 
der Ziegel zu tragen. K n i g g e .

N r. 3 0 10 . V e r w it te r te  F a lz z ie g e l .  Es
kann sich um  Fehlbrand , um  fehlsam e R oh
stoff- m ischung oder auch um  fehlerhaftes 
Engobieren handeln. D ie feste E in 
spannung der in  drei Falzen ruhenden  
Ziegel durch V erstrich  m it verlängertem  
Zem entm örtel in  V erb indung  m it der 
starken Bewegung des du rchnäß ten  H oltes 
kann eine w eitere U rsache der Schäden 
sein. E in  G utach ter m uß dem nach sowohl 
die Z iegelherstellung m it den R ohstoff
eigenschaften und  das praktische E in 
decken der D reifalz-H ohlziegel m it der 
W irkung des M örtelverstriches aus eigener 
E rfahrung als auch die au ftre tenden  
S pannungen bei nassem  H olz beurte ilen  
können; drei G esichtspunkte, die sich 
kaum in einer P erson vereinigen lassen. 
D reifalz-H ohlziegel greifen m it ih ren  Falzen 
so unbew eglich ineinander, daß sie ohne 
M örtelverstrich  ein dichtes D ach liefern. 
E ine W attedichtung in  den Falzen gibt 
erhöhte D ich tung  gegen W indanfall u n d  
D urchzug. E in  guter D achziegel soll h a rt 
und  dicht sein u nd  beim  A nschlägen 
klingen. F erner soll er frei von K alk sein, 
weil dieser durch Regenwasser allm ählich 
herausgelöst w ird, w odurch der D ach 
ziegel w asserdurchlässig w ird. E ine P rü 
fung au f K alkgehalt ist einfach durch  
U ebergießen m it Salzsäure vorzunehm en. 
E in A ufbrausen w ürde K alk anzeigen. 
E ine rohe P rü fung  auf F rostbeständigkeit 
kann m an dadurch bewirken, daß m an den 
Ziegel zerschlägt u nd  feststellt, ob an den  
B ruchstellen schiefriges G efüge w ahr
zunehm en ist, das le ichter W asser au f
nim m t. D er Ziegel darf auch keine ze r
stö renden  Salze en thalten . M eistens ist 
der verunrein ig te T o n  die U rsache. 
M agerer T o n  ergibt kleine feste, w asser
undurchlässige Ziegel. M it ausb lühenden  
Salzkristallen behafteter T o n  kann schöne 
gleichm äßige u nd  undurchlässige Ziegel 
geben, sie sind, w etterfest und  zerstö ren  
sich vielfach selbst. D er D achziegelton m uß 
also frei von B eim engungen körniger A rt, 
größerer Q uarzstücke, organischer Stoffe 
und  löslichen Salzen sein. W enn die 
Ziegel eine gleichm äßige F arbe erha lten  
sollen, so überzieh t m an die G rünlinge m it 
einer Schläm m e von solchem  T o n , der 
eine gute F arbe liefert. D ies U eberziehen  
m it einem  anderen  T o n  n en n t m an engo
bieren. D ie Engobe b ren n t au f dem  
Ziegel fest. V on der E ngobe w ird  v e r
langt, daß die O berfläche des Ziegels 
n ich t zu grau, gleichm äßig einfarbig u nd  
risse- u nd  blasenfrei ist. Schw indet die 
Engobe n ich t genau m it dem  S cherben , 
dann hafte t sie n ich t gut, is t die Schw in
dung größer als die des Scherbens, 
dann bekom m t sie Risse, ist sie geringer, 
dann en tstehen  Blasen au f der O b er
fläche der Engobe, die bei oberflächlicher 
B etrachtung n ich t im m er gleich sich tbar 
w erden, die aber zu A bblätterungen  
führen. L u d o w i c i .

N r. 3 0 1 0 . E in e  g ü lt ig e  Z ie g e l - P r ü f u n g
kann n u r von einem  staatlichen P rü fungsam t 
vorgenom m en w erden. P reuß . S taatl. 
M ateria lprüfungsam t, B erlin -D ahlem .

D ie beschädigten  Ziegel sind  e inzu 
senden u n d  A ntrag  au f U n te rsu ch u n g  
im  vorstehenden  S inne zu  stellen. I s t  der 
Ziegel m inderw ertig , so m uß die H e r
stellerfirm a nach Ih rem  S chriftw echsel 
über den W ortlau t des G aran tiescheines 
hinaus die K osten  zu r vollständigen E r
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neuerung  tragen. M örtel aus W eißkalk 
u nd  Sand in  der üblichen M ischung 1*3 
m it wenig Zem entzusatz ist n icht zu 
spröde u nd  eignet sich für den V erstrich 
der Dachziegel besonders, paß t sich den 
D ehnungen  an, kann also niemals die 
U rsache der A bblätterungen sein, da er 
auch den S pannungen der Ziegel folgt. 
D ieser V erstrich dichtet jedoch die ge
sam te Dachfläche. D ie starke Feuchte 
des H olzes hat bei der V erdunstung die 
an der U nterseite rauheren  u nd  poröseren 
D achziegel dauernd  feucht gehalten u nd  die 
Zerstörungen bei schädlichen Beim en
gungen des Ziegels beeinflußt. H ier 
hätten  H aubenziegel eingebaut w erden 
m üssen. D er durch  die T rocknung des 
nassen Holzes en tstandenen  gewaltsamen 
Bewegung u nd  D ehnung haben die in  den 
drei Falzen fest ruhenden  Ziegel nicht 
im  gleichen M aße folgen können. In  die
sem Fall m ußten aber die Falzkanten abge
sprungen u nd  an der Oberfläche abge
b lä tte rt sein. In  diesem Sinne m uß eine 
U ntersuchung  erfolgen u n d  ein G u t
achten  eingefordert w erden.

N r. 3 0 1 1 . U n la u te r e r  W e ttb e w e rb  
b e i G i t te r fo rm e n .  Bei H olz- ausführung 
kann die ansprechende Form engestaltung 
des G itterw erkes der E infriedigung nicht 
bezweifelt werden. D iese Bewertung 
reicht aber n icht aus, den Begriff „k ü n st
lerisch“ , also die individuelle F orm 
gestaltung in  dieser A usführung zu sehen. 
D ie N achahm ung von H olzkonstruktionen 
in  S tah lbetonausführungen erhöht nach 
den gerichtlichen E ntscheidungen den 
W ert in  künstlerischer Beziehung nicht. 
Es liegt h ier u. E . „e ine eigentüm liche 
S chöpfung“  vor, die nach § 16 des R eichs
gesetzes über das U rheberrech t vom 
9. Januar 1907 in  der freien Benutzung 
ausdrücklich gestattet ist. N ach bisher 
erfolgten rechtlichen E ntscheidungen über 
„P lag iate“ sind hier die G renzen außer
ordentlich  schwer zu ziehen. D ie Gerichte 
bed ienen  sich in solchen Fällen der G u t
achterkam m ern. Bei der A usführung des 
G itterw erkes in bew ehrtem  Beton in 
4 cm Stärke handelt es sich vielm ehr um  
eine Ingenieurleistung, die aber n u r als 
eigentüm liche Schöpfung gegen N ach
ahm ung durch M usterschutz geschützt 
w erden kann. E infriedigungen m it du rch
gehenden F eldern  in  diesen Stärken be
standen schon im m er. D ie eigentliche 
Schöpfung besteh t also lediglich in der 
durchbrochenen  A rt der Felder, die schon 
bei geringen A enderungen in  der Form  
und  Bew ehrung nich t m ehr als N ach
ahm ung angesehen w erden kann. D ie 
deckende Leiste ist überall gebräuchlich.

R echtlich ist der V organg der H erein
holung von A ufträgen un ter Benutzung 
der in  der A rt eigentüm lichen Schöpfung 
der K onkurrenzfirm a nach § 1 des G e
setzes gegen un lau teren  W ettbew erb allein 
schon als H and lung  zum  Zwecke des 
W ettbew erbes, die gegen die guten Sitten 
verstößt, anzusehen. D ieser Verstoß ist 
noch besonders in  dem  erheblich n ied
rigeren  Preisangebot zu erblicken. D a es 
sich um  einen Sonderfall handelt, können 
bisherige rechtliche E ntscheidungen keine 
A nw endung finden u nd  nich t als V er
gleiche herangezogen w erden. D er Son
derfall liegt eben in  der eigentüm lichen 
Schöpfung. D ie D urchführung  einer 
Schadenersatzklage ist jedenfalls im  E r
folg zweifelhaft, weil auch der w irtschaft
liche G esichtspunkt billiger A usführung 
eine Rolle spielt, die an G eschäftsverkehr 
n ich t au f eine H erstellungsfirm a be
schränkt w erden kann. Es steht Ihnen  
also frei, eine gleichwertige, aber in  der 
F orm  geänderte K onstruk tion  u n te r M it
w irkung eines Statikers zu schaffen und

anzubieten. Sie können sich natürlich  
auch durch Versuche un ter B enutzung 
B enzinger-B ew ehrungen eine haltbare 
K onstruktion  herstellen, denn bei der 
geringen Stärke der E infriedigungsfelder 
kann es sich nur um  ein Geflecht von 
S tahlstäben handeln. W enn Sie e|jJe 
Form  gefunden haben, w ird Ihnen  die 
Benzinger - Bewehrung - K om m anditgesell
schaft, Berlin W 8, Bewehrungsvorschläge 
au f Anfrage machen können. F r. P r e l l e .

N r. 3 0 12 . G e b ü h re n -  u n d  S te m p e l
f r e ih e i t  bei K le in w o h n u n g s b a u  f ü r  
p r iv a te  U n te rn e h m e r .  G ebührenbe
freiung tr itt ein, wenn nach den Be
stim m ungen über die F örderung der 
K leinsiedlung vom 21. April 1936 Ziffer 60 
ein bestim m tes Bauvorhaben als K lein
siedlung im Sinne dieser Bestim m ungen 
anzusehen ist und das Bauvorhaben, für 
welches die Befreiung beantragt ist, auch 
zur D urchführung gelangt.

D ie V ergünstigungen sind sachlicher, 
nicht persönlicher N atu r. Sie kom m en 
daher jedem T räger, dem Siedler und  
jedem  D ritten , der an einem  begün
stigten Rechtsgeschäft beteiligt ist, zugute, 
wenn die sachlichen V oraussetzungen vor
liegen.

W enn Sie also als U nternehm er ein 
G rundstück  mit einem K leinw ohnungsbau 
bebauen und weiter veräußern, sind so
wohl Sie als auch der E rw erber des b e 
bauten G rundstückes von der Zahlung 
der G ebühren frei. Sie m üssen aber von 
vornherein das G rundstück  zum  Zwecke 
der V eräußerung bebaut haben.

G ebührenfreiheit gilt für alle R echts
geschäfte vor den G erichten  — jedoch 
nicht die G ebühren eines R echtsstreites — 
und vor sonstigen Behörden, auch die 
G ebühren für Stem pel, jedoch nicht 
Schreibgebühren, und  Postgebühren.

Beratungsstelle.

N r. 3 0 13 . W id e rs ta n d s fä h ig e , f u ß 
w a rm e  In d u s tr ie b ö d e n . F ü r den A r
beitsraum  eines M etallpreßw erkes eignen 
sich die homogenen A sphaltplatten, die 
widerstandsfähig gegen Oele und  Fette 
und außerdem  fußwarm  sind. D a die 
A nforderungen an die Säurebeständigkeit 
von Fußbodenbelägen verschiedentlich 
überspannt sind, m üßte m an zunächst 
wissen, m it welchen Säuren der F u ß 
boden in Berührung kom m t. Es könnte 
möglicherweise der norm ale G ußasphalt 
em pfohlen werden, der billiger und  halt
barer ist als ein säurefester G ußasphalt. 
Auch zu der Beantwortung dieser Frage 
ist es notwendig, die A rt der Säuren und 
vor allen D ingen auch die T em peratu r 
zu kennen, da die E inw irkung der Säuren 
au f Fußbodenbeläge von der T em peratu r 
wesentlich beeinflußt wird.

N r. 3 0 1 3 . W id e rs ta n d s fä h ig e , f u ß 
w a rm e  In d u s tr ie b ö d e n . F ü r die A r
beitsräum e des M etallpreßw erkes eignen 
sich Beläge aus 2— 5 cm starken H om ogen- 
A sphalthartsteinplatten , die m it T ra n s
portw agen befahrbar u nd  gegen Benzin, 
Oele und Fette w iderstandsfähig sind. 
Verlegung in erdfeuchten Zem entm örtel 
1 :4  m it knirschen Stoßfugen, die nach 
dem  Verlegen m it A sphaltm ehl ausge
kehrt werden. F ü r die Beizerei sind 
säurefeste A sphalthartsteinplatten zu ver
w enden. Stärke, E igenschaften u n d  V er
legung wie vorstehende P latten . N euzeit
liche Beläge m it unbegrenzter H altbar
keit sind die S telcon-Industrieböden  in 
drei A usführungsarten : A nkerplatten
böden für allerschwerste, P anzerbeton
böden für schwere u nd  F erubinbeton- 
böden für m ittelschw ere Beanspruchung. 
A nstrich des M auerwerkes und  der Be

tondeckenuntersich ten  gegen Einw irken 
von Säuren und  Säuredäm pfen in der 
Beizerei m it farblosen A nstrichen: P ro 
sulfat, K ebulin , Rheinol oder säurefesten 
F a rb e n : Beecko-V ersteinerungsfarben,
S ilinfarben, K eim sche Farben.

N r. 3 0 1 5 . B e re c h t ig u n g  z u m  s e lb 
s tä n d ig e n  H a n d w e rk s b e tr ie b ,  M e i
s te r p r ü f u n g ,  A rc h i te k tu r b ü ro  u n d  
R d b K . D ie I I I .  V erordnung über den 
vorläufigen A ufbau  des deutschen H and
werkes verleih t in der V orschrift des § 3 
Abs. 1 (abgesehen von der L ehrlings
anleitungsbefugnis, A usnahm ebew illigung 
durch  die höhere V erw altungsbehörde, 
Privileg für W itw en u nd  m inderjährige 
E rb en  u n d  U ebergangsbestim m ungen) 
grundsätzlich  dem  H andw erksm eister oder 
dem jenigen, der die M eisterprüfung  für 
das von ihm  betriebene H andw erk be
standen hat, das R echt, in  die H andw erks
rolle eingetragen zu  w erden, und  gemäß 
§ 2 der I I I .  VO m it dieser E intragung 
verbunden  das R echt zum  selbständigen 
Betrieb eines H andw erkes als stehendes 
G ew erbe, d. h. der Inhaber eines G e
w erbebetriebes m uß die M eisterprüfung 
abgelegt haben. D ie H andw erks- und 
G ew erbekam m er, in  bezirklicher R ichtung 
im  A ufbau des H andw erkes die nächst 
höhere S tufe über der K reishandw erker
schaft, kann als K örperschaft des öffent
lichen Rechtes u nd  als reichsm ittelbare 
Behörde die W eiterführung  eines H and
w erksbetriebes un tersagen , w enn der In 
haber die M eiste rp rü fung  n ich t abgelegt 
hat. D ie Zulassungsbedingungen zur 
P rü fung  sind in  A bs. 3 des § 133 GewO 
niedergelegt. D ie P rüfungsordnungen  
sind von den einzelnen H andw erks
kam m ern m it G enehm igung u nd  nach der 
M usterp rü fungsordnung  der Landes
zen tralbehörde erlassen. F ehlendes W issen 
kann in  örtlichen  M eisterkursen  nach
geholt w erden, die m eistens von M it
gliedern der K om m ission abgehalten wer
den. R ücksprache m it dem  V orsitzenden 
der M eisterprüfungskom m ission ist 
daher notw endig. D ieser W eg ist der 
schnellste, um  die B erechtigung zum 
selbständigen H andw erksbetrieb  zu er
halten.

Bei einem  fünfjäh rigen  S tud ium  wäre 
jedoch die A blegung der „B aum eister
prüfung“ zu  em pfehlen, bei der die gleichen 
Rechte erw orben  w erden. D iese P rüfung 
w ird geregelt nach der au f G ru n d  des 
§ 133 Abs. 2 G ew O  erlassenen V erordnung 
vom 1. A pril 1931, abgeändert du rch  die 
V erordnung vom  7. Januar 1934. In  
einem  en tsprechenden  A ntrag  an die 
H andw erkskam m er ist die M eiste rp rü fung  
und  die G enehm igung zur W eite rführung  
des B augeschäftsbetriebes zu beantragen 
m it der Bitte um  A usnahm ebew illigung 
nach dem  § 3 Abs. 1 (L ehrlingsan leitungs
befugnis), Abs. 2 (A usnahm ebew illigung 
durch  die höhere V erw altungsbehörde), 
§ 6 (Privileg für W itw en) u n d  § 20 der 
I I I .  VO (U ebergangsbestim m ungen). A uf 
G ru n d  Ih re r V orb ildung  sind Sie nach 
der A rch itek tenanordnung  vom  28. Juli 
1936 berech tig t, das A rch itek tu rb ü ro  w ei
ter zu führen  u nd  gelten nach  dieser AO 
als baugew erblich tä tiger A rchitekt, weil 
Sie ein Baugeschäft be tre iben  u n d  können 
sich auch als solcher bezeichnen. Als 
baugew erblich tä tiger A rch itek t u n d  B au
geschäftsinhaber können Sie n ich t M it
glied der R d b K  w erden , u n te rs teh e n  
aber tro tzdem  den A nordnungen  der 
K am m er. p r P r e l l e .
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