
39 Ja h rg a n g . H annover, den 13 . F e b ru a r  1935. H eft 4

O m tfd tt ß a iitu it tc
der äeutfdjen flrdjitektcnfcfriffc

H erau sgeber:  C u rt  R. Vincent*. — G e s c h ä ft s h a u s : H annover, Hm Scbiffgraben 4.1.

(AUe Rechte Vorbehalten.)

Ermittlungen für die Baufinanzierung 1935.
I .

T T 'o n j u n k t u r b e r i c h t e  u n d  A l l e r w e l t s - S t a t i s t i k  ü b e r  d a s  d e u t s c h e  
B a u e n  u n d  s e in e  E r g e b n i s s e ,  d ie  d e r  F a c h m a n n  i n  d e r  T a g e s 

p r e s s e  l i e s t ,  h i n t e r l a s s e n  n i c h t  i m m e r  B e f r i e d ig u n g .  D e r  B a u 
m e n s c h  s i e h t  d a s  P a r a d e m ä ß i g e  d e r  F r o n t  u n d  f r a g t ,  w ie  s t e h t  
e s  h i n t e r  d e n  K u l i s s e n ?  W a s  w i r d  k o m m e n ?  E r  k e n n t  v ie le  g u te  
R e d e n  u n d  k e n n t  a u c h  d ie  b e s t e h e n d e n  s t u m m e n  G e g e n s ä t z e .  
Z w is c h e n  A r b e i t s b e s c h a f f u n g s w i l l e n  im  B a u w e s e n  u n d  d e m  
A n t r i e b  im  W o h n u n g s b a u  u n d  d e n  m a n g e l n d e n  B a u g e ld e r n  
k la f f t  e in  b r e i t e r  A b s t a n d .  W e r  ü b e r  s e in e n  B e z i r k  h in a u s s i e h t ,  
h a t  d ie  v ie le n  W e g e  g e s e h e n ,  a n  d e n e n  f a l s c h e  S ie d lu n g s v o r 
s t e l l u n g e n  B o d e n  u n d  D a c h  f a n d e n  u n d  d ie  u n z u lä n g l i c h e n  
B e d in g u n g e n  u n d  B a u k o s t e n  a l le  g u t e n  A b s ic h t e n  h e m m te n .

D e r  W i l le  z u m  g r o ß e n  B a u w i r t s c h a f t s - F o r t s c h r i t t  i s t  g e 
w a c h s e n .  N u n  w i l l  j e d e r  g e r n  w is s e n ,  w ie  d e r  A r c h i t e k t e n s c h a f t  
u n d  d e n  8 6 0 0 0  B a u b e t r i e b e n  d ie  M i t a r b e i t  e r m ö g l ic h t  w ir d .  
U m  i n  d a s  g a n z e  D u n k e l  h i n e i n z u l e u c h t e n ,  i s t  e s  n o tw e n d ig ,  
z u v o r  e in m a l  n e u e  u n d  g e r e in ig t e  Z i f f e r n  s p r e c h e n  z u  la s s e n .  
S ie  s in d  f ü r  d a s  B a u - F i n a n z i e r u n g s w e s e n  d u r c h a u s  n i c h t  
e in f a c h  z u  b e s c h a f f e n .  M a n  m u ß  h u n d e r t  b r i e f l i c h e  A n f r a g e n  
e r la s s e n ,  e h e  m a n  1 5 — 2 0  b e f r i e d i g e n d e  A u s k ü n f t e  o d e r  S c h ä t z u n 
g e n  e r h a l t e n  k a n n .  W ie  s t a n d  e s  n u n  m i t  d i e s e r  F i n a n z i e r u n g  
d e s  W o h n u n g s b a u e s  i n  d e n  J a h r e n  1 9 3 2 — 1 9 3 4 ?  W i r  g e b e n  
h i e r  A n n ä h e r u n g s w e r t e  i n  M i l l i o n e n  R M .

1 9 3 2  1 9 3 3  1 9 3 4
G e sa m tin ve stie ru n g e n   700 800 1200 100 %

f i n a n z i e r t  d u r c h :
O effentliche M ittel ...............  150 185 225—  250 20 „

d a v o n :
R e ic h s m i t t e l  f ü r  d ie
R a n d s i e d l u n g ............................. —  7 0  7 5 —  85  7 , ,
R e i c h s b a u d a r l e h e n   —  5 3 0 —  35  3 , ,
Z u s c h ü s s e  f ü r  U m b a u t e n  —  6 0  1 0 0  8 , ,
S o n s t ig e  ö f f e n t l .  M i t t e l . .  . —  5 0  2 0 —  30  2 ,,

P riv a te  M i t t e l ................  550 615 920 80 ,,
d a v o n :

B o d e n k r e d i t - I n s t i t u t e . . . .  —  —  —  —
S p a r k a s s e n   2 0  —  8 0 —  1 0 0  7 „
P r i v a t v e r s i c h e r u n g   —  —  5 5 —  6 5  5 , ,
S o z i a l v e r s i c h e r u n g   1 5 0  1 0 0  4 5 —  5 0  4 , ,
P r i v a th y p o t h e k e n ,  D a r 

le h e n ,  E ig e n k a p i ta l ,
K a u f g e l d s t u n d u n g e n ,
Z w i s c h e n k r e d i t e  u .  ä .  3 3 0  4 5 0  6 1 0  53  ,,

B a u s p a r k a s s e n    5 0  65  1 3 0  11 ,,

W ie  w i r d  n u n  i n  d i e s e m  n e u e n  J a h r e  d ie  A r t  d e s  A r b e i t s 
q u a n t u m s  a n  W o h n u n g s b a u t e n  a u s f a l l e n ?  D i e  g e w a l t ig e  g e i s t ig e  
W e lle  u n d  i h r e  S t r o m k r a f t  h a t  i m  V o lk e  a l t e  E i n e n g u n g e n  d e r  
l i b e r a l i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  z e r s c h la g e n .  E i n e  f r u c h t b a r e  U n t e r 
s u c h u n g  m u ß  d e s h a l b  v o n  d e r  P r ü f u n g  i m  k l e i n s t e n  a u f g e h e n :

1. D i e  E r g e b n i s s e  d e r  R e i c h s - B ü r g s c h a f t e n  s in d  
a ls  e r f r e u l i c h  z u  b e z e i c h n e n .  D a s  R e ic h  v e r b ü r g t  n a c h s t e l l ig e  
H y p o t h e k e n  a u f  W o h n u n g s -  u n d  E i g e n h e i m b a u t e n  b i s  z u  
75  P ro z .  d e s  B a u -  u n d  B o d e n w e r t e s .  D a d u r c h  i s t  E ig e n k a p i ta l  
u n d  K r e d i t  f ü r  d e n  W o h n u n g s b a u  s t a r k  f lü s s ig  g e w o r d e n .  D ie  
Z if f e rn  g e b e n  e in e  s e h r  g u t e  L e h r e ,  e s  w u r d e n  r u n d  f ü r  35  M i l l .  
R e ic h s m a r k  B ü r g s c h a f t e n  ü b e r n o m m e n .  D a f ü r  w u r d e n  m e h r  a ls  
13  0 0 0  W o h n u n g e n  u n d  E ig e n h e i m e  b e g o n n e n  u n d  d a v o n  im

l e t z t e n  J a h r e  f a s t  7 0 0 0  f e r t i g g e s t e l l t .  N u n  a b e r  w i r d  e in e  s t ä r k e r e  
S i e b u n g  k o m m e n .  D ie  V e r m e h r u n g  w i r d  f o r t s c h r e i t e n .  I m  
g a n z e n  h a t  d a s  R e ic h  1 8 0  0 0 0  n e u e  W o h n s t ä t t e n  ( d a v o n  1 2 0 0 0 0  
U m b a u w o h n u n g e n )  e r m ö g l ic h t ,  e in e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  s e g e n s 
r e ic h e  W i r k u n g .  D ie  U m b a u t e n  w e r d e n  a b n e h m e n ;  d ie  A l t s t a d t -  
S a n ie r u n g e n  e r g e b e n  N e u b a u t e n .

2 . K o m m u n a l e  B ü r g s c h a f t e n  f ü r  K l e i n w o h n u n g e n .  
U m  d ie  R e ic h s b ü r g s c h a f t e n  z u  e r f a s s e n d e n  M i t t e l n  n i c h t  z u  
z e r s p l i t t e r n ,  s o l l e n  n a c h  e in e m  R u n d s c h r e i b e n  d e s  R e i c h s 
a r b e i t s m i n i s t e r s  v o m  2 8 . 2 . 3 4  ( I V  N r .  2 2 4 1 /3 4  R A B 1  I  S . 4 9 ) 
E in z e l h ä u s e r  a u s  M i t t e l n  d e r  L ä n d e r  u n d  G e m e i n d e n  g e f ö r d e r t  
w e r d e n ,  z u m a l  es  a u c h  p r a k t i s c h  a u f  a u ß e r o r d e n t l i c h e  S c h w i e 
r i g k e i t e n  s t o ß e n  w ü r d e ,  w e n n  s o lc h e  k le in e  E i n z e l b a u v o r h a b e n  
n a c h  d e n  m i n i s t e r i e l l e n  B e s t i m m u n g e n  v o m  2 8 . 2 . 1 9 3 4  ( R A n z .
1. 2. M ä r z  1 9 3 4  A b s c h n .  I V )  b e h a n d e l t  w e r d e n  m ü ß t e n .

I n z w i s c h e n  i s t  a b e r  d e n  G e m e i n d e n  d u r c h  d a s  z w e i t e  
G e s e tz  z u r  A e n d e r u n g  d e r  G e m e i n d e u m s c h u l d u n g  v o m  5. J u l i  1 9 3 4  
( R G B l  I .  S . 5 7 5 )  d ie  U e b e r n a h m e  v o n  B ü r g s c h a f t s v e r p f l i c h 
t u n g e n  u n t e r s a g t  w o r d e n ,  d a  e s  w e d e r  A u f g a b e  d e r  G e m e i n d e  
i s t ,  n o c h  b e i  d e r e n  m e i s t  a n g e s p a n n t e n  F i n a n z l a g e  v e r t r e t b a r  
e r s c h e in t ,  d a ß  s ie  f ü r  P r i v a tp e r s o n e n  u n d  p r i v a t e  U n t e r n e h 
m u n g e n  K r e d i t b ü r g s c h a f t e n  ü b e r n e h m e n ,  w e n n  d e r  G e l d g e b e r  
d e n  K r e d i t  o h n e  e in e  s o lc h e  z u s ä t z l i c h e  S i c h e r u n g  n i c h t  g l a u b t  
e i n r ä u m e n  z u  k ö n n e n .  I m  I n t e r e s s e  d e r  F ö r d e r u n g  d e s  K l e i n 
w o h n u n g s b a u e s  h a t  s i c h  j e d o c h  j e t z t  d e r  R e i c h s m i n i s t e r  d e r  
F i n a n z e n  im  E r l a ß  v o m  2 9 . 12 . 1 9 3 4  ( S u  3 7 5 0  1 1 1 1  I )  b e 
r e i t  e r k l ä r t ,  d ie  G e n e h m i g u n g  f ü r  k o m m u n a le  B ü r g s c h a f t s 
ü b e r n a h m e n  z u  e r t e i l e n ,  s o b a l d  b e im  K l e i n w o h n u n g s b a u  w e g e n  
d e r  S c h w ie r ig k e i t  d e r  G e ld b e s c h a f f u n g  f ü r  z w e i t e  H y p o t h e k e n  
a u f  d ie  B ü r g s c h a f t  d e r  ö f f e n t l i c h e n  H a n d  n i c h t  v e r z i c h t e t  
w e r d e n  k a n n .  D ie  b e k a n n t e n  m i n i s t e r i e l l e n  R i c h t l i n i e n  f ü r  d ie  
U e b e r n a h m e  v o n  R e ic h s b ü r g s c h a f t e n  f ü r  d e n  K l e i n w o h n u n g s b a u  
s in d  e in z u h a l t e n .  E s  i s t  a ls o  b e s o n d e r s  z u  b e a c h t e n ,  d a ß  e in e  
B ü r g s c h a f t  n u r  f ü r  g r u n d b u c h l i c h  a n  z w e i t e r  S t e l l e  g e s i c h e r t e ,  
d . h .  n i c h t  u n t e r  4 0  u n d  n i c h t  ü b e r  7 5  P r o z .  d e s  s a c h v e r 
s t ä n d ig  g e s c h ä t z t e n  B a u -  u n d  B o d e n w e r t e s  l i e g e n d e  B a u d a r l e h e n  
g e g e b e n  w e r d e n  k a n n .

3. D i e  K l e i n s i e d l u n g e n  i n  M i t t e l -  u n d  N o r d 
d e u t s c h l a n d  ( v o m  S ü d e n  w a r  a m  a l l e r w e n ig s t e n  M a t e r i a l  z u  
b e k o m m e n ) .  D ie  S i e d lu n g e n  w a r e n  i n  d e n  m a r x i s t i s c h e n  
Z e i te n ,  w ie  so  m a n c h e r  s c h m e r z l i c h  e r f a h r e n  m u ß t e ,  n i c h t  i m m e r  
in  d e n  r i c h t ig e n  H ä n d e n ;  s e i td e m  h a t  s i c h  v ie le s  g e ä n d e r t .  A b e r  
m a n c h e r  t ü c h t i g e  F a c h m a n n ,  d e r  a u f  a l t e  E r f a h r u n g e n  h in w e i s e n  
k a n n ,  w u r d e  a b g e t r e n n t .  D ie  ö f f e n t l i c h e  H a n d  g a b  s c h l e c h te  
B e is p ie le .  E r s t  a ls  v ie le  E r w e r b s l o s e n - S i e d l u n g e n  v e r 
s a g te n ,  k a m  d ie  W a h r h e i t  a n  d e n  T a g .  —  I m  v e r g a n g e n e n  J a h r e  
w u r d e n  a ls o  r u n d  2 8  0 0 0  s t ä d t i s c h e  K l e i n s i e d lu n g e n  v o l l e n d e t .  
D ie s e r  S t r o m  h ä l t  a n .  D ie  h o h e n  E r s c h l i e ß u n g s k o s t e n  w e r d e n  
la n g s a m  g e s e n k t .  F ü r  d a s  J a h r  1 9 3 5  k a n n  m a n  m i t  3 2  0 0 0 — 3 4 0 0 0  
n e u e n  S i e d l u n g e n  a ls  B a u a u f t r ä g e  r e c h n e n .

W e n n  a u c h  d u r c h  E r l a ß  d e s  R e i c h s w i r t s c h a f t s m i n i s t e r s  
v o m  2 4 . 10 . 3 4  ( V I I I  R  2 7 9 5 2 /3 4  —  R a  N r .  2 6 0 )  z u g e l a s s e n  
i s t ,  f o r t a n  a u c h  B a u v o r h a b e n  m i t  w e n i g e r  a l s  4 E i n f a m i l i e n 
h ä u s e r n  o d e r  W o h n u n g e n  m i t  R e ic h s b ü r g s c h a f t e n  z u  f ö r d e r n ,  
so  s t e h t  d e n n o c h  d e r  M i n i s t e r  n a c h  w ie  v o r  a u f  d e m  S t a n d 
p u n k t ,  d a ß  d e r a r t i g e  E i n z e l v o r h a b e n  b e s s e r  d u r c h  ö r t l i c h e  
M a ß n a h m e n  o d e r  d u r c h  M a ß n a h m e n  d e r  L ä n d e r  g e f ö r d e r t  
w e r d e n  s o l l t e n .  ( F o r t s e t z u n g  f o lg t . )
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Kirche in Waldfischbach (Pfalz).

E s i s t  b is h e r  n o c h  n ic h t  v e r s u c h t  w o r d e n ,  d e n  N a c h w e is  z u  f ü h r e n ,  in w ie f e r n  
in  W e rk e n  d e r  B a u k u n s t  a u s  w e i t  g e t r e n n te n  Z e i t r ä u m e n  r a s s i s c h  ä h n l ic h e  

E m p f in d u n g e n  s t i lm ä ß ig  w ie d e r k e h r e n .  W e n n  m a n  d ie  n e u e  K i r c h e  in  W a ld 
f is c h b a c h  b e t r a c h te t ,  so  t a u c h t  v o r  u n s  a u s  d e r  G e s c h ic h te  d e r  B a u k u n s t  d a s  R in g e n  
d e r  R o m a n ik  a u f ;  im  p r o t e s t i e r e n d e n  W id e r s p r u c h  z u  d e r  A n t ik e ,  i h r e m  A u f b a u  
u n d  ih r e n  G r u n d r i ß i d e e n  k a m  d a m a ls  b e i  d e n  a l t e n  M e i s t e r n  e in e  s e lb s tä n d ig e  
G e is te s r i c h tu n g  a u f . D a s  w a r  b e im  B a u e n  u n d  d e m  U e b e r w in d e n  d e r  S c h w ie r ig 
k e i t  d e s  d a m a l ig e n  M a te r i a l t r a n s p o r t e s  d e r  u n h e m m b a r e  W il le  z u r  G e 
s t a l tu n g  d e r  B a u m a s s e , d ie  g r o ß e  F r e u d e  a n  d e r  W u c h t  ih r e s  A u s d r u c k e s  u n d  
d e m  W e h r g e is te  in  d e r  T u r m b i ld u n g .  E s  w a r  e in e  g r a n d io s e  H i n n e i g u n g  z u  d e r  
N a t u r  d e s  S te in e s ,  d e r  d o c h  f ü r  u n s e r e  V o r f a h r e n  m i t  ih r e r  H o l z k u l t u r  e tw a s  
N e u e s  w a r . D a m a ls  s t a n d  g le ic h z e i t ig  je n e r  n e u e  s ta rk e  R h y th m u s  a u f ,  d e r  d u r c h  
d a s  W e l tz e i ta l te r  r a u s c h te .

W ir  a lle  h a b e n  w o h l e in m a l  in  i r g e n d e in e r  b e d e u te n d e n  r o m a n i s c h e n  K i r c h e  
g e s ta n d e n ,  h a b e n  d a s  e in s t ig e  Z e i tg e f ü h l  e in e s  r o m a n is c h e n  C h o r r a u m e s  z u  
e r l e b e n  v e r s u c h t ,  b e i d e m  d e r  a l te  B a u m e is te r  u m  d a s  H e i l i g tu m  g le ic h s a m  e in e  
w e h r s ta r k e  B a s t io n  e r b a u te .

A n  d ie s e r  K ir c h e  i s t  e tw a s  G le ic h w e r t ig e s .  V o r  d e r  E n t s t e h u n g  d e n k t  e in e  
r e ic h e  F r a u  in  A m e r ik a  a n  ih r e  H e im a t .  S ie  m ö c h te  d o r t  e in e  K i r c h e  e r b a u e n  
u n d  s p r i c h t  a u c h  g le ic h z e i t ig  d e n  W u n s c h  a u s , d a ß  d a r in  d ie  a l t e n  s to lz e n  d e u t 
s c h e n  F o r m e n  a u s  d e r  r o m a n is c h e n  Z e i t  m i t s p r e c h e n  s o lle n . D e r  A r c h i t e k t ,  d e r  
d ie  G r e n z e n  d e r  N a c h a h m u n g  k e n n t ,  a b e r  g e h t  v o n  d e n  n e u e n  E r k e n n t n i s s e n  
d e r  Z e i t  b e im  G e b r a u c h  d e s  G o t te s h a u s e s  a u s ,  u n d  w ill  d ie  e h r w ü r d i g e  F o r m .

D a s  B e d e u te n d e  d ie s e s  n e u e n  K i r c h e n b a u e s  l ie g t  in  d e r  A r t ,  w ie  d ie  A r c h i 
t e k t u r  m i t  d e n  e w ig e n  N a tu r l i n ie n  v o n  B e rg  u n d  W a ld  v e r b u n d e n  i s t .  U n w i l l 
k ü r l ic h  ü b e r s e t z t  j e d e r  s c h o n  a u s  d e m  e d le n  A e u ß e r e n  d ie  v e r e in f a c h e n d e n  
B e g r if fe  u n d  T r i e b k r ä f te  in  d e r  R a u m g e s ta l tu n g  u n d  f ü h l t  e r f r e u t  G l i e d e r u n g  
u n d  R h y th m u s  m i t ,  im  B a u k ö rp e r  d ie  E r s t a r k u n g  d e s  G e f ü h ls ,  d e n  A u s d r u c k  
d e r  M a s s e  u n d  ih r e  k r a f tv o l le  D u r c h f ü h r u n g .  D e r  B a u m e is te r  h a t  n i c h t  u m s o n s t  
g e b a u t .  E r  h a t  d a m i t  d e n  V o lk s to n  g e t ro f f e n  w ie  e in  a l te s  E p o s ,  d a s  n i c h t  v e r 
lo r e n g e h e n  k a n n .

G e lb g e fla m m te r g e p re llte r  S a n d ste in  

ist in a ltd e u tsc h e r A r t  g e m a u e rt , b reit  
ve rh a n d e lt.

S e ite n sc h iff und B lic k  zu m  C h o r.

D e r  G r u n d r iß  ist eine edle, g ro ß e  L ö s u n g .  

D ie  ernste F ä r b u n g  des K ir c h e n r a u m e s  z e ig t  

N a t u r p u t z t o n . D e r  A lt a r r a u m  in  m a g isch e r  

H e lle  b irgt in e in e r d e r  u ra lte n  C a n o s is -  

tech n ik  ä h n lich en  W e ise  d ie  B il d e r  d e r  

religiösen G e sta lte n , d ie  dem  E in z e ln e n  s tille n  
A b s t a n d  g e b ie te n .

A rc h .: R eg .-B a u m eis te r  W. S chu lte , 
N eustad t a. d, H a a rd t!
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t, trrir D e r  einstige ge rm a n isch e  W e h rh a u g e d a n k e , die U r -I d e e  d er B u r g  als S c h u t z  d er G em e in sch a ft, stellt  

sich v o r  d ie  K u ltb a u fo rm e n . D a s  g lü c k lic h  behandelte g e p re llte  S te in m a te ria l v e rh e rrlic h t technisch  

d as östlich e B l i c k z i e l  vo n  m eh reren  S tra ß e n . D e r T u rm  z e ig t au ch im  In n e rn  die kreisru n d e F o r m .

•01¡¡' D ie  K ir c h e  im  O rts b ild . D e r  in  seiner A r t  einzige B a u p la t z , u n m ittelb a r v o r  dem  O rt g eleg en ,

¡f ¿ff erh ö h t d u rc h  seine U m g e b u n g  d as D a sein sg e fü h l d er G lä u b ig e n  w esen tlich. D ie  breite T u r m -

, 1 0  k u p p e lu n g  z e r r e iß t  n ich t d ie g ro ß a rtig e  E in h e it  des B a u k ö r p e r s  m it seinen S e ite n sc h iffe n .

S a u b e r  u n d  v o ll  in n e re r  B e s ch e id e n h e it  ist die V e rb in d u n g  m it dem  P fa r r h a u s  d u rc h g e fü h rt.

|u

wlft

1 0

K atho lische  K irche in  W aldfischbach  (P fa lz ). 
A rc h .: R eg .-B a u m eis te r  W. Schulte, N eustad t a. d. H a a rd t.
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Häuser am Steilhang in~Heidelberg.
A rc h ite k t  H e r m a n n  H a m p e , H e id e lb e rg .

D 1
b e id e n  w ie d e r g e g e b e n e n  H ä u s e r  g e h ö r e n  z u  e in e r  G r u p p e  

v o n  v ie r  H ä u s e r n ,  d ie  u n t e r h a lb  d e r  B e rg s t r a ß e  a m  s te i le n  
H a n g  im  A n s c h lu ß  a n  e in  b e s o n d e rs  e in h e i t l i c h e s  a l te s  D o r f b i ld  
e r r i c h t e t  w o r d e n  s in d .  E s  w u r d e  v e r s u c h t ,  m i t  d e r  G ie b e l f o rm  
d e r  a l te n  B a u e r n h ä u s e r  a u c h  d e n  l ä n d l ic h e n  C h a r a k te r  in  d e n  
E in z e lh e i t e n  d e r  H ä u s e r  a n k l in g e n  z u  la s s e n  u n d  so  e in e  U e b e r -  
l e i tu n g  z u  d e n  w e i te r  o b e n  s te h e n d e n  „ V i l l e n “  z u  sc h a ffe n . 
A lle  v ie r  H ä u s e r  s in d  d e r  S o n n e  u n d  d e r  h e r r l i c h e n  F e r n s i c h t  
z u g e k e h r t  u n d  w e n d e n  d e r  S t r a ß e  b e w u ß t  d e n  „ R ü c k e n “ z u .

D a s  te i lb a r e  E in f a m il ie n h a u s  i s t  f ü r  e in e  F a m il ie  m i t  
z w e i e r w a c h s e n e n  K in d e r n  g e p la n t ,  d ie  v o r lä u f ig  d a s  g a n z e  
H a u s  b e w o h n t .  S p ä te r  b e a b s ic h t ig t  d e r  H a u s h e r r ,  d a s  u n te r e  
S to c k w e rk  z u  v e r m ie te n  u n d  s e lb e r  n u r  d a s  O b e r g e s c h o ß  m i t  
s e in e r  u m f a s s e n d e n  A u s s ic h t  so w ie  d ie  D a c h z im m e r  z u  b e 
w o h n e n . E s  m u ß te  d a h e r  v o rg e s e h e n  w e r d e n ,  d a ß  d a s  E rd g e s c h o ß  
d u r c h  e in e n  G la s a b s c h lu ß  a ls  b e s o n d e re  Z w e iz im m e rw o h n u n g  
a b g e t r e n n t  w e r d e n  k a n n .  D u r c h  d ie  L a g e  u n te r h a lb  d e r  S t r a ß e  
w u rd e  d ie  h ie r f ü r  n o tw e n d ig e  Z u s a m m e n f a s s u n g  v o n  H a u s e in 
g a n g  u n d  T r e p p e  in  s p a r s a m e r  W e is e  e r l e ic h te r t .

D a s  Z w e ifa m i l ie n - E ig e n h e im  i s t  f ü r  e in  ä l te r e s  E h e p a a r  
b e s t im m t ,  d a s  e in e  z w e i te  W o h n u n g  z u m  V e r m ie te n  im  H a u s e  
h a b e n  w o ll te ,  o h n e  d a ß  d e r  C h a r a k te r  e in e s  M ie th a u s e s  h e r v o r 
t r e t e n  so ll te . B e i d e r  V e r s c h ie d e n h e i t  d e r  W o h n u n g s g r ö ß e  f ü r  
d ie  E ig e n w o h n u n g  u n d  d ie  M ie tw o h n u n g  w a r  d ie  L a g e  a m  
S te i lh a n g e  g a n z  b e s o n d e rs  g e e ig n e t  u n d  b r a c h te  d u r c h  d ie  M ö g 
l ic h k e i t  e in e s  e ig e n e n  H a u s e in g a n g e s  f ü r  d ie  M ie tw o h n u n g  
u n d  e in e r  s tu f e n w e is e n  U n te r k e l l e r u n g  e in e  g a n z  b e s o n d e r s  
a n g e n e h m e  u n d  w ir t s c h a f t l ic h e  L ö s u n g  d e r  g e s te l l t e n  A u fg a b e  
m i t  s ic h . D e r  E in g a n g  g e h t  v o n  d e r  S t r a ß e  e b e n e r d ig  i n  d ie  
W o h n u n g , a u f  d e r  T a l s e i t e  s c h a u t  m a n  a u s  d e m  O b e r s to c k  
ü b e r  d ie  D ä c h e r  d e s  D o r f e s  h in w e g . Z u r  u n t e r e n  W o h n u n g  
s te ig t  m a n  d u r c h  e in e  A u ß e n t r e p p e  im  G a r t e n  h in a b .  V o n  d e r  
K ü c h e  f ü h r t  e in e  T ü r  a u f  d ie  b e id e n  W o h n u n g e n  g e m e in s a m e  
K e l le r t r e p p e ,  d ie  z u m  T ie f k e l l e r  h in a b f ü h r t .  A n  d e r  T a l s e i t e  
lie g t  a u c h  d ie s e r  ü b e r  d e m  B o d e n , so  d a ß  h ie r  n e b e n  d e r  W a s c h 
k ü c h e  n o c h  e in e  K a m m e r  f ü r  d ie  u n t e r e  W o h n u n g  P la tz  f in d e n  
k o n n te .

G a rten seite. N a t u r fa r b e n -w e iß e r  g esch eib ter P u t z ,  F e n s t e r 

lä d en , S p a rre n k ö p fe , H o lz w e r k  des B a lk o n s  d u n k e lg rü n , 

F e n ste rg e w ä n d e  au s sc h w a rz -g ra u e m , sc h a lu n g sra u h e n  B e to n .

T eilb ares E in fam ilien h aus. S tra ß e n se ite .

U m b a u te r  R a u m  740  cbm .

R e in e  B a u k o s te n  19 3 3  1 3 0 0 0  R M .

E rd g e s c h o ß
1 Eingangsraum mit 

Treppenhaus und 
Ablage

2 Diele
3 Küche
4 Zimmer
5 Wohnzimmer6 Laube

O berg esch o ß
7 oberer Flur 
8 ,9,  Schlafzimmer

10 Balkon
11 Zimmer (bei Tei

lung Küche)
12 Badezimmer

M . i  300.

A n s ic h t  d er H a u s g ru p p e  vo m  D o r f aus.
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Eigenheim mit zwei W ohi 
nungen in Heidelberg.

Gesamtansicht der Gruppe von 
vier Häusern.

Die Häuser liegen am Steilhang unterhalb der S traße im Anschluß an ein altes Dorfbild. Die 
beiden unteren Häuser wurden nur eingeschossig gehalten, um die Aussicht nicht zu  verbauen.

Talseite. Balkon m it windgeschützter Ecke nach der A us
sicht. Fenster bündig m it der Putzfläche m it Winkeleisen 
als Putzanschluß, naturfarbener Kellenbestich.

Umbauter Raum  
900 cbm. 

Reine Baukosten 
Frühjahr 19 3 4  
ca. 19  000 R M

Balkonteilbild m it dem Schutzdach. Sparrenwerk dunkel
braun, Läden und H olzwerk des Balkons K iefernholz lasiert.

M. 1 : 300.

Hauptgeschoß.
1 Eingangsdiele
2  Vor- und Eßzimmer
3 Wohnzimmer der Dame
4 Wohnzimmer des Herrn
5 Küche, 6 Flur, 7 Schlafzimmer 
8 Bad, 9 Abort

10  Aussichtsbalkon

Sockelgeschoß m it M ietwohnung.
I Windfang, 2  Flur
3-> 4s 5s Zimmer
6 Bad und Abort, 7 Küche
8 Abstellraum
9 gedeckte Terrasse

10  Kellerflur
1 1  Vorratskeller

Straßenseite.

Arch.: Herm ann Hampe, Heidelberg.
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Arch.: Wilhelm Kupfer, Stadtbaumeister, Witzenhausen.

D a s F e u e rw e h rsG e rä te h a u s
in W itzen h au se n  an d er W e rra .

Als geeigneter 
Platz wurde ein 
der Stadt gehö
rig esGrundstück 
in der Oberburg
straße — in der 
nächsten Nähe 
der noch vor

handenen Stadtmauer und eines Wehrtu) nies 
befunden. Bei Errichtung des neuen Gebäudes 
mußte auf diese Bauwerke Rücksicht genommen wer
den. Im mittleren Dachaufbau: Stadtwappen.

HM~jäL —

□ □

jP\as Fehlen eines technisch einwandfrei eingerichteten  F euerw ehrgerätehauses 
wurde seit Jahren  in W itzenhausen als g roßer M angel em pfunden . Die 

Löschgeräte w urden bisher zum  T eil in  dem  1780 erbau ten  L eiterhäuschen , 
zum anderen T eil in einem  Schuppen un tergebrach t, ein U m stand , der zu 
vielerlei U nzuträglichkeiten führte . Im  Jahre 1932 ist es der S tad t endlich 
möglich gewesen, m it dem Bau eines neuen Feuerw ehrgerätehauses zu  beginnen. 
Das Feuerw ehrgerätehaus m it 16,65 m F rontlänge u n d  12 m  T iefe en thält 
im Erdgeschoß eine 11,60x11,20 m große G erätehalle m it drei E in fahrtsto ren . 
Ein viertes E infahrtsto r führt zu der 6,50X4,00 m großen H alle fü r die K reis
m otorspritze. Das D achgeschoß enthält, über eine leicht begehbare hölzerne 
Stockwerkstreppe zugänglich, eine W ohnung, bestehend  aus 3 Z im m ern , Küche, 
F lur, Speisekam mer und  K losett fü r den W ärter, einen V ersam m lungsraum  
für die Feuerw ehr sowie einen A ufbew ahrungsraum  für U nifo rm en , A usüstungs- 
gegenstände usw. D er an der H ofseite angeordnete heizbare S te ig e rtu rm  hat 
eine Grundfläche von 4 x 4  m und  ist bei 4 besteigbaren  Stockw erken 13,50 m 
hoch. N eben dem  Steigerturm  befindet sich eine von außen zugängliche A bort
anlage für die Feuerw ehrm annschaften. Das F euerw ehrgerätehaus is t bis zur 
Dachtraufe massiv ausgeführt. D ie beiden G iebel sind, um  au f das um liegende 
Stadtbild Rücksicht zu nehm en, in  ausgem auertem  Fachw erk hergestellt. D er 
Steigerturm  ist Fachwerk, das m it braunem  K arbolineum  gestrichener H olz
verschalung versehen ist. M it der S tad tm auer ist das B auw erk d u rch  eine 
1,5 m hohe Sandsteinm auer verbunden. Das B auw erk p aß t sich d u rch  seine ein
fachen schlichten Form en u nd  durch seine G rößenverhältn isse der anschließenden 
Stadtm auer u nd  dem  gegenüberliegenden D iebestu rm  harm onisch  an. D ie Bau
kosten betrugen einschließlich E infriedigung rd. 20 000 R M . D ie In g eb rau ch 
nahm e erfolgte 1933.

---------  -Ff, fco-------
OB? ö ?

 2.7J  f-

□ □

'tyM¿4r>jfriLtv



M iethauss W ohnungen in 
Brandenburg (H avel)
fü r  24 und 36 R M .

Solider Massivbau. Der Sockel, die Fensterabdeckungen und Haustüreinfassungen in Ziegelrohbau, 
alle anderen Hausfronten schlicht verputzt, das Dach mit rotbraunen Dachsteinen eingedeckt.

1 Proz. A bschreibung und 75 R M . B etriebs- und V erw altungs
kosten je W ohnung und Jah r eingeschlossen. Bei ru n d  5000 qm  
W ohnfläche entfallen m ith in  je Q uadratm eter W ohnfläche rund  
8,50 R M . Jahresm iete. D ie M iete für die dreiräum ige W ohnung 
einschließlich 70 qm  G artenland ist auf 36 R M . im M onat, fü r die 
zw eiräum ige M ittelw ohnung auf 24 R M . im  M onat festgesetzt

Der einzige Schmuck der Hausgruppe ist die verschieden
artig durchgeführte Laternenanordnung mit den umrißwirk
samen witzigen Figuren.

T Tm einen niedrigen  M ietpreis sicherzustellen, m ußte knappste 
G rundriß fo rm ung  u n d  A ufbaugestaltung erstreb t werden. 

Es ergab sich bei E n tw urfs- u n d  Rechnungsvergleichungen, 
daß die A nordnung  des sogenannten D re ispänners — drei 
W ohnungen je Stockw erk — am w irtschaftlichsten  würde. 
H ierbei w urde auch für später bei H inzunahm e der M ittel
w ohnung zu  den S eitenw ohnungen deren V ergrößerung offen- 
gehalten, eine w ichtige Frage, die bei zunehm ender K inderzahl 
in den F am ilien  noch  bedeutsam er w erden kann. A uf Böden 
m ußte fü r diese W ohnungen  verz ich te t w erden; dafür w urde im 
D achboden ein zw eckgem äß durchgebildetes Bad für gem ein
schaftliche B enutzung  aller Bew ohner ausgeführt.

D ie reinen  Baukosten der 102 K leinw ohnungen, die zur 
Zeit fertiggestellt sind, betrugen  454 500 R M . H ierzu  kom m en 
die N ebenkosten  fü r E infried igung , A nschluß an das S traßen
netz, S traßenherstellung , K analisation, H ofbefestigung, G arten 
anlagen, G rundstückskosten , G ebühren  u nd  B auzinsen m it 
53 800 R M ., so daß die G esam tkosten 508 300 RM . betragen, 
m ithin bei 25 250 cbm  u m bau ten  R aum es ru n d  20 R M . je K ubik
m eter. D er Z insend ienst ist m it 43 500 R M ./Jah r angesetzt,

1 1 1 1 11 -LS
c r : : : o  E X X 3 H

-9»r
4-4-O cV'BBOT’OTOfV'GIB

7
A r c h .: Dr.-Ing. Erbs, Brandenburg (Havel).
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Das alte Haus und die grüne Wand.
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Es gibt auch heutzutage im m erhin noch kluge Leute, d 'e beim 
Ueberprüfen ihrer älteren Häuser den Fachm ann bitten, doch 

einmal das Haus zu besichtigen, dam it gerade im Frühjahr bau
technische Fehler rechtzeitig erm ittelt werden können. Zu 
solchen Gebäuden, die eine Beratung verlangen, gehören auch 
die vielen schlichten Einfamilien- und Landhäuser, die aus der 
Zeit der älteren Formensprache zuweilen ein bißchen zuviel 
Architektur-Zierate enthalten. Der Putz bröckelt, verschiedene 
feine Risse vergrößern sich, der Rußaufschlag auf den F ron t
flächen ist häßlich. Wird er nicht möglicherweise die darunter
liegende Schicht mit dem aufgelösten Schneewasser angreifen? 
Da möchte ich doch einmal von ein paar H äusern berichten, 
die jahrelang trotz häufiger kleiner Schönheitsreparaturen an 
der Fassade bestanden, ohne doch besser auszusehen. In  beiden 
Fällen waren hübsche Gärten bei dem Hause, die auch fach
männisch betreut waren. Und so kamen denn beide Fachleute, 
der Bau- und der Gartenmeister, überein, das Haus m it solidem, 
altem echten Naturgrün zu versehen. Das ist das K lim m ergrün, 
das im Frühjahr zart maigrün, sich regelmäßig im H erbst in 
leuchtendes Purpurrot verwandelt.

In dem Falle des ersten Hauses genügte das vollständig. 
Ja, das Haus war bald ein W under, die ganze F ront war in der 
schönsten Weise überzogen, der Putz blieb im m er knochen
trocken, der Regen lief über die kleinen spitzen Blätter weg, 
Ruß konnte sich nicht ansetzen und schließlich wurde dieses 
Haus zu einem Labsal der Augen aller Vorübergehenden.

Das andere größere Haus stand breit in den Garten ge
lagert da.

Es sollte als organisch gebunden em pfunden werden. Da kann 
auf Pflanzenschmuck, selbst in der einfachsten Form, als Fenster- 
und Balkonschmuck nicht verzichtet werden. Zur künstlerisch 
wirkungsvollen und gärtnerisch richtigen Anordnung des ge
samten gärtnerischen Werkstoffes ist freilich genaueste K enntnis 
der Pflanzen eine unbedingte Voraussetzung. D ie Kenntnis 
der unendlichen Stoffülle, der Lebensbedürfnisse und besonderen 
Eigenschaften erfordert ein langjähriges und immerwährendes 
Studium.

Von dem eigentlichen Hausschmuck durch Bepflanzung 
soll die Rede sein: W andspaliere sind eine der häufigsten Auf
gaben; sie sind zwar technisch am leichtesten auszuführen, 
sie werden aber selten schönheitlich, praktisch und dem jeweiligen 
Zwecke entsprechend hergerichtet. Es darf selbstverständlich 
nicht so sein, daß ein W andspalier angebracht wird, und nachdem 
wird entschieden, was wohl daran angepflanzt werden könne. 
Es muß vielmehr erst festliegen, welche Pflanze für die jeweiligen 
Verhältnisse (Lage, Boden, Klima) in Betracht kommt. Danach 
hat sich die Anlage eines Spalieres zu richten. Es gibt Klimmer, 
Ranker und Schlinger, die alle besondere Anforderungen 
stellen, ganz abgesehen davon, daß für Spalierobst Sonder

regeln gelten, die w iederum  verschieden sind, denn  die einzelnen 
O bstarten und Baum form en bedingen individuelle B ehandlung.

Das von allen Seiten frei im  G arten  stehende H aus läß t 
sich am besten malerisch und  vollkom m en bepflanzen, n am en tlich  
wenn H äuser, wenigstens nach einer Seite, m it offenem  V orbau 
versehen sind.

A uch ein G arten w ürde uns unvollkom m en dünken  und 
vieler Reize entbehren, die F lächen der G ebäude erscheinen kahl, 
leblos, wenn wir die M ittel en tbehren  m üßten , P flanzengruppen 
harm onisch zu verbinden, B lütenbogen über den Weg zu spannen, 
strenge Linien zu m ildern oder zu betonen oder sie zu  u  aterbrechen .

In  der Bekleidung tektonischer G egenstände und  B au lich 
keiten kommt es seltener au f vollständige D eckung an, sondern  
auf teilweises Verhüllen oder U nterbrechungen . D ie m ark an te 
sten Teile der A rchitektur m üssen hingegen frei bleiben. A uch 
in der W ahl der Pflanzenart bei ih rer V ereinigung m it Holz, 
S tein oder Eisen, bei leichter und  schwerer B auart, kann  m an 
gar nicht kunstfühlend genug vorgehen, um  stets A npassung 
und  Gleichgewicht zu wahren.

E ine besondere Rolle spielt die W ahl der F arbe. Je greller 
und  gewagter die Farben sind, um  so m ehr V orsicht is t geboten, 
denn nur der erfahrene F achm ann versteh t m it diesen F a rb 
tönen wirkungsvoll und  harm onisch zu  schaffen. M ißgriffe 
können die beabsichtigte W irkung vollkom m en zerstören . Das 
gilt natürlich  auch für den A nstrich  der Balkon- u n d  F en ste r
kästen, für Spaliere auf den Baikonen, an der H ausw and wie 
für alle Holzteile am Hause. A uch das üppigste B lü tenbild  
verliert, wenn sich die gewählten A nstrichfarben n ich t eingliedern.

Es darf ferner nicht der Fehler begangen w erden, F enster, 
Balkone und V orbauten so stark m it Pflanzen überw uchern  zu 
lassen, daß den Räum en das notw endige L ich t genom m en wird.

E inen großen Vorteil bereitet dem  Besitzer u nd  P flanzen
freund das V orhandensein einer T errasse. Solche T errassen, 
die einen ganz vorzüglichen U ebergang zw ischen H aus und  
G arten bilden, sind leider noch zu  selten. S ind sie als „g ro ß e r 
Balkon“ zu behandeln, m it einem  H olzgitter oder M äuerchen 
um geben, so ist die reichliche A usschm ückung m it K übel
pflanzen und  Blum enkästen anzuraten.

Das G esam tbild des besseren H auses und  seiner U m gebung 
erscheint unvollkom men, w enn der E ingang ohne P flanzen
schmuck bleibt. Dabei m uß beachtet w erden, daß au f keinen 
Fall der Blum enschm uck den freien D urchgang  u n d  den  freien 
D urchblick im  G artenteile h indert. W ie beim  E ingang  muß 
auch beim Treppenaufgang des H auses m it der nötigen  U eber- 
legung und m it feinem Em pfinden an die B lum enausschm ückung 
herangegangen werden. N ur breite T rep p en  vertragen  au f den 
Stufen eine Aufstellung von Pflanzen. Bei schm alen T rep p en  
dürfen Pflanzen, am besten in  K ästen, n u r au f den T re p p e n 
wangen aufgestellt werden. K a  v en

(T O i  D MT ę 1 t  4| t  O ? T A t m °  C H T

Arch.: Friedemann Lysek, Cobui
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E ntw urf für ein Landhaus 
mit großer Terrasse.

Das bescheidene Haus fü r  8300 R M . ist ein aus
gesprochenes Beispiel der lyrischen Reaktion auf 
die empfindungstote, eiskalte Gestaltertechnik 
der Sachlichkeitsfront. Es will nicht modernes 
Reklamevorbild sein, sondern Eigenwert bleiben. 
Nur verlangt es einen Garten als D istanz von 
der Straße.

ç c u t r i r r  A -  B

/0p

Tn den k o m m e n d e n  K leinhaus-Form tendenzen , die von den L aien  noch viel 
zu  wenig erkannt sind, dringt leise der W unsch nach der ruhevollen G estaltung 

durch. Was die Sachlichkeitsm änner gaben u nd  unsere Z eit verschönern  sollte, 
war im  Gegensatz dazu m athem atisch drapierte L eidenschaft, als „kristallk lar“ 
etikettiert. Es war volkstum sfalsch, und  darum  w urde es beiseite geschoben. W er 
hier du rch  Aufklärung m itarbeitet, entdeckt, daß auf ihn  B auliebhaber w arten, die 
die liebenswerte, ja zuw eilen zärtliche D arstellung in  der E ntw urfszeichnung gern 
ansehen u nd  sich von ih r gew innen lassen. W enn einm al die harten  L in ien  der Z eit
erziehung ih r Sicherungsw erk getan haben, w ird die Vorliebe für solche H äuser des 
Behagens w ieder in den V ordergrund  tre ten . Das wohlfeil holzkonstruierte H aus 
verdrängt die üble W ohnsitte der E itelkeit u nd  G eckenhaftigkeit. D afür erscheint 
hier das Selbstvertrauen u n d  der Jugendreiz des U nverdorbenen, es ist ein H aus 
für M enschen, die ungetrenn t und  in  H arm onie zu leben verstehen. D ieses H aus 
sprich t still von dem Segen der Befreiung von allem verteuernden  U eberflusse u nd  
kostspieliger M öblierung. Es ist dennoch Raum  für Behagen u nd  geistiges L eben  
vorhanden. Aber das Schönste ist ohne Zweifel der naturhafte  u n d  n ich t kost
spielige G arten  vor diesem  lärm freien H ause für besinnliche M enschen.

O H k & r - Ç c i o u '

A rch .: Friedem ann Lysek, Coburg.
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Baustoffkunde mit B eispielen aus der Praxis.
Von Privatdozent D r. E r w in  W e n d e h o r s t ,  Braunschweig.

.„schaden, die durch „nsachgem äi.  A u sw ah lo d e r  Verar-
B ^ S ' ^ u r n S n T m s V e h i U s i n d  leide, an der T ages
ordnung Es i st J daher Pflicht, den Ursachen „achznforschen

und Abhilfe zu schaffen. uva-ucrhnlp his ietzt
Der werdende Architekt lernt auf der H ochschule b j

nur wie ein Bau entworfen, berechnet und ausgefuhrt
m uß; über die Baustoffe selbst, ^ r e  zweckmäßlge Verwendun
und ihr Verhalten gegeneinander, und gegenüber aüen denkbaren 
Einflüssen wird ihm so gut wie nichts verm • werks-
also in den meisten Fällen hierbei auf die beteiligten H andrer  
meister verlassen. Dadurch leidet nicht nur seine A utom at, 
sondern auch seine Selbsteinschätzung. Es muß nach 1 rc>t. 
Dr. Dieckmann grundsätzlich die Forderung gc en,
Architekt der „erste Sachverständige auf der Baustelle 
muß. Wie sieht es damit aber aus?

Es darf nicht übersehen werden, daß in fruherer jfelt ■ 
Bauen einfacher war, weil die zur Verfügung stehenden M ateria
lien an Zahl geringer, die Anforderungen an ]Rau™ê pa^ m " p?ir^ 
nicht im heutigen Maße bestanden, und weil auch die Zu« ft 
des Meisters höher bewertet wurde, die ihm gebot, solide un 
streng nach bewährten Erfahrungen zu arbeiten.

Die Baupläne, die in der verflossenen Entwicklung durch
geführt wurden, brachten aber die Stimme der Berufsehre zwangs
läufig zum Schweigen. Der Handwerksmeister, der die nihi
listische Wohnmaschine nicht mitbauen wollte, erlag der ge 
schäftstüchtigeren Konkurrenz. D iese baute, was ihr aufgetragen 
wurde, und auch mancher erfahrene Architekt paßte sich, wenn  
auch innerlich widerstrebend, der Sachlage an.

Den Lesern dieser Zeitschrift ist die Broschüre „Bausünden 
und Baugeldvergeudung“ mit ihren Bilddokumenten unaus
löschlich ins Gedächtnis geschrieben als Beweis dafür, welche 
gewaltigen Bauleistungen das deutsche Volk noch vollbracht 
hat, und wie schmählich diese Kraftanstregung durch die Befür
worter und Vollzieher der „m odernen Sachlichkeit“ bewußt ver
nichtet wurde. In  den W ohnkasernen des vergangenen Jahr
zehnts m it ihren Schäden ist außer den gewonnenen Wohnflächen 
kaum jemals etwas Unwirtschaftlicheres mit den Folgen zum  
Ruin der Objekte geschaffen worden. Jetzt ergibt sich die Zwangs
lage für die Behörden, die begangenen Sünden auszugleichen. 
Das Richtigste wäre fast, die als Ruinen erbauten Blocks verfallen 
zu lassen, um der Bauwirtschaft die Möglichkeit zu geben, 
Besseres zu billigerem M ietpreis zu schaffen. Leider ist dies 
wegen der von Staat und Stadt angelegten Hauszinssteuer
hypotheken und Zuschüsse nicht möglich. F ür die Zukunft bleibt 
daher nur die Erhaltung dieser Bauten unter Einsetzung aller 
Möglichkeiten, die durch Erfahrungen gewonnen wurden. Es 
gilt für die Zukunft, das Beste bei geringstem Aufwand zu leisten.

Damit kommen wir auf den Kern des Them as. D er Architekt 
muß wie der in langjähriger Praxis geschulte Baumeister eine 
gründliche Kenntnis vom Wesen und Verhalten der Baustoffe 
erwerben. Wie die Ausbildung für die Praxis in  den Einzelheiten 
beschaffen sein muß, ist an anderer Stelle gezeigt worden*).

Diese Ausbildung gipfelt in der Erkenntnis, daß eine Prüfung 
der Baustoffe und das Wissen um  alle Einflüsse, die auftreten 
könnten, vor der Verarbeitung und vor der Projekt-Fertigstellung 
nötig ist, um Fehlbauten und Bauschäden zu vermeiden. D er 
Bauleiter muß beurteilen können, was und von wem es un ter
sucht werden muß, wenn er nicht selbst die Prüfung vornehmen 
kann.

Einige ausgesucht einfache Fälle aus der Praxis mögen zeigen, 
wie Prüfungen durchzuführen sind, und wie M aterial und Kosten 
durch rechtzeitige Vorprüfung erspart werden können. Es handelt 
sich um Schulgebäude. D er Einfachheit halber werden die Be- 
sichtigungs- und Versuchsberichte angeführt.

Zerstörung eines Dachziegelbelags.
Sämtliche Dachflächen wiesen erhebliche Schäden auf, einige 

von ganz ungewöhnlichem M aß. Die verschiedenen Stadien der 
Zerstörung sind zu erkennen. Im Anfang platzen nur kleine 

ngliche Schollen ab; von dieser E inbruchsstelle setzt sich die 
Zen to rung  allseitig fort. E in großer Teil der Dachziegel ist

eJlde^orst’ Baustoffkunde als Lehrfach, „D ie farbige Stadt , Jahrgang V II (1932), Seite 15. iaroige

derart zersprungen, daß sie schon bei leichtem  W ind in zahlreiche 
Teile zerfallen, die beim H erabgleiten  die losen T eile  der tiefer
liegenden Ziegel m itreißen. D urch  das „A rb e iten “ des D aches 
und die Bewegung des Holzes haben sich bereits große M engen 
von Bruchstücken in den D achrinnen  angesam m elt; G efahr der 
V erstopfung und D urchfeuchtung  und  G efährdung  von Personen 
durch  herabfallende Stücke!

Vom D achboden aus zeigte es sich, daß an der handw erks
gerechten A usführung der D achhau t n ichts auszusetzen ist.

U r s a c h e n :  Es w urden P roben  ungebrauchter u nd  ze r
störter D achpfannen in allen S tadien un te rsuch t. D ie Z erstö ru n 
gen waren äußerlich als F rostschäden erkennbar. U m  die A n
nahm e der Zerstörung durch F rost zu  beweisen, w urden  folgende 
P rüfungen  vorgenom m en:

1. Aeußeres A ussehen: G edäm pfte schwarze D achpfannen  m it 
silbergrauem  Schein und  dich ter unporöser B randhaut.

2. Form  und K lang: sehr gut.
3. W asseraufnahm efähigkeit: 11,8 bis 12,3 Proz. (unter 20 mm  

Quecksilbersäule 15,6 bis 15,8 Proz.).
4. S truk tur, B ruch: deutliche Schichtung m it länglichen 

größeren uneinheitlichen H ohlräum en, verursach t durch 
schlechte D urchm ischung und  K netung  vor dem  Brand. 
D er Bruch folgt bei vorsichtigem Zertrüm m ern der Schichtung.

5. E insprengungen: weiße E insprengungen  in  doppelter H anf
korngröße häufig vorhanden. (A ugenscheinlich Feldspat 
und Q uarz; n icht näher un tersuch t.)

6. Prüfung auf K alk: Kalk- und  M ergelknollen w urden  nirgends 
gefunden; die chemische P rü fung  erg ib t das V orhandensein 
von Kalk in geringer M enge; jedoch liegt er n ich t als K ar
bonat vor, hat also keine Sprengw irkung.

7. U ntersuchung des V erstrichm örte ls: der M örtel is t ein 
Kalkm örtel im  M ischungsverhältnis 1 :6 , m it H aaren  ver
mischt.
Die Befunde zu 1 und  2 en tsprechen  den A nforderungen. 
Zu 3 und  4: die W asseraufnahm efähigkeit is t h insichtlich 

des stärkeren Brandes gedäm pfter Ziegel zu  hoch. N ach  R egen
perioden m it starker W asseraufnahm e hält sich die Feuchtigkeit, 
am V erdunsten durch die dichte B randhau t geh indert, relativ 
lange im  Ziegel. Bei plötzlichem  F rost tre ten  dann  die vor
beschriebenen Z erstörungserscheinungen auf. D iese E rschei
nungen werden begünstigt du rch  die schlechte S tru k tu r der 
Ziegel — Ursache siehe unter 4. — und die innerhalb der Schichten 
laufenden m it Wasser gefüllten H ohlräum e. D er schollenartige 
Beginn des Zerfrierens hat ebenfalls seine U rsache in  den Schichten 
und H ohlräum en u nd  w eiter in der ungenügenden  Behandlung 
des Rohm aterials und dessen M ischung.

D ie unter 5. festgestellten E insprengungen  hängen ursächlich 
m it der V erschiedenheit der A usdehnungskoeffizienten von T on 
und unzulässigen, körnigen M ineralbestandteilen  zusam m en, 
die schon bei der H erstellung H aarrisse hervorrufen  und den 
späteren Zerfall begünstigen.

Zu 6.: Das V orhandensein von K alk in  geringen M engen 
schadet bei gedäm pften Ziegeln nichts, da es sich n icht um ein 
Nachlöschen m it späterer K arbonatb ildung  handelt.

Zu 7.: D er vom D achdecker verw endete M örtel ist einw and
frei, obwohl die M ischung 1 : 6  etwas m ager ist.

Es ist m ithin festgestellt, daß die aufgetre tenen  Schäden 
Frostschäden sind und lediglich in F ehlern  des M aterials, der 
Rohstoffe und deren V erarbeitung ih ren  U rsp rung  haben, und 
daß die Lieferfirma verantw ortlich zu  m achen ist. D ie erste 
R eparatur erforderte bereits 3000 D achpfannen.

Es em pfiehlt sich also, das D ach m it einw andfreien Ziegeln 
neu einzudecken und die L ieferfirm a zu belasten.

Schäden an einem  Gehsteig,
der m it K linkerplatten belegt war.

Die verlegten K linkerplatten  w aren zum  T eil nach ein- 
d ri®er k le6ezeit zerm ürb t u nd  unb rau ch b ar gew orden. Zur 
1 ru iung  lagen 6 äußerlich verschiedene P roben  vor. Es ergab sich: 
W a s s e r a u f n a h m e :

1. 10,6 Proz., 2. 8,4 Proz., 3. 7,0 Proz., 4. 3,6 Proz., 5. 3,0 Proz.,
6. 11,2 Proz.
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A e u ß e r e r  B e f u n d :

K lang beim  V ergleich m it einw andfreien K linkerp la tten :
1 . dum pf, 2 . dum pf, 3 . m ittel, 4 . leidlich, 5. hell, 6 . sehr dum pf. 
D ie B etrach tung  u n te r  der L upe zeigte, daß die einzelnen G efüge
bestandteile  n ich t zusam m enhaften . F ü r die P latten  1, 2, 3, 6 
erg ib t sich, daß sie n ich t bis zu r vollen S in terung  gebrannt 
w urden und  als eigentliche „K lin k e r“ n ich t zu bezeichnen sind, 
da auch die W asseraufnahm e zum  T eil über die N orm  von 
5 Proz. h inausgeht. D er an einen Pflasterklinker zu  stellenden 
A nforderung  der unbedingten  W etterfestigkeit ist also n ich t 
entsprochen . B ereits nach einem  W inter w aren ca. 400 K linker
p la tten  unb rau ch b ar.

B ean stan d u n g eines P arkettfuß bod ens.

In  einem  größeren  S chulraum  w ar B uchenholzparkett in  
K altasphalt au f B etonunterlage verlegt w orden. N ach  Ingebrauch
nahm e des R aum es w urde über unerträg lichen  G eruch geklagt; 
m ehrfach erlitten  Schulk inder O hnm achtsanfälle. D er aus- 
führende U n tern eh m er behauptete , daß es sich n u r um  E in 
w irkung der w ahrscheinlich  feh lerhaften  B etonschicht auf den 
A sphalt handeln  könne. Vom chem ischen S tandpunk t gesehen 
und  erfahrungsgem äß ist diese E rk lärung  unsinnig. Obgleich 
die un te rsuch te  A sphaltp robe w ährend des T ransportes einen 
großen T eil der flüchtigen B estandteile abgegeben hatte , konnte 
durch  V akuum destillation  festgestellt w erden, daß sie noch 
L ösungsbenzol —  V erdünnungsm itte l zu r S treichfertigm achung 
des A sphalts — en th ielt. D ieses unangenehm  riechende und 
gesundheitsschädliche L ösungsm itte l war tro tz  wochenlangen 
L üftens aus der d ich t schließenden P arkettsch ich t n ich t restlos 
zu  entfernen, so daß der ganze F ußbodenbelag  erneuert w erden 
m ußte. Es g ib t aber genügend geruchlose u nd  unschädliche 
A sphaltp räparate  fü r diese Zwecke.

D ach p fan n en  beim  B au  einer größeren Sied lu n g.

Es war h ierfür ein L ieferungsvertrag über ro te D achpfannen  
m it gleichm äßiger F ärbung  abgeschlossen w orden. D ie ersten  
S endungen w aren gu t und  w urden abgenom m en. D er v iel
beschäftigte A rchitekt bem erkte erst später, daß einige D ächer 
w eißgescheckt und  weißstreifig aussahen; Fabrikationsm ängel, 
die aber au f H altbarkeit keinen E influß ausüben. D er U n te r 
nehm er erklärte, diesen Schaden durch  A bsäuern beseitigen zu  
können. Säurelösung beschädigt jedoch beim  A blaufen die D ach
rin n en  und w eiter die B etonrohre der K analisation. D ie U n te r
suchung ergab, daß die beanstandeten Farbfeh ler du rch  kein 
Lösungsm ittel beseitigt w erden konnten. Selbst konzentrierte S äu
ren  und Laugen versagten. D em gem äß m ußte an den be
treffenden H äusern  die D achziegeldeckung en tfern t und  erneuert 
werden.

D ie vorstehenden Beispiele, deren Zahl beliebig erw eitert 
w erden könnten, zeigen, daß eine Baustoffprüfung, w enn er
forderlich, auch des R ohm aterials an der Fabrikationsstä tte  vor 
der V erw endung nicht n u r im  In teresse des B auherrn  und  des 
A rchitekten hegt, sondern, daß ih r  in  der G egenw art eine volks
w irtschaftlich hohe Aufgabe zufällt: V erhinderung der Baustoff
verschwendung durch  sachgem äße Auswahl und  V erarbeitung  
und E inw irkung auf einwandfreie, nu tzbringende F abrikation.

D arüber hinaus w ird es Sache der w eiteren Baustofforschung 
sein, die V erw endung n u r einheim ischen Baum aterials d u rch  
w issenschaftlich geführte, unanfechtbare u nd  praktische V ersuche 
zu  fördern  und  dam it die ererbte A nsicht des D eutschen, aus
ländisches M aterial sei im m er besser als das eigene, zu  bekäm pfen, 
denn gleichwertiges M aterial is t für alle Zwecke in  übergroßer F ülle 
in  D eutschland vorhanden. Es ist m ehr als je Sache der F ach
schriften, inE inzelfällen auf gleich wertige und  w irtschaftlich vorteil
haftere Baustoffe deutschen U rsprungs hinzuweisen und  sinngem äß 
auf die inserierenden F irm en erzieherisch einzuwirken.

Zweifamilienhaus bei Hannover. 
A rch.: Fritz Lier, Hannover.
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Kostenaufwand, 1 4  000 R M .

TN as H aus ist 1933 an der südöstlichen  Seite am  F uße des 
B en ther Berges bei H annover e rrich te t w orden. Es is t von 

N orden  sowie teilw eise auch von W esten  her du rch  den waldigen 
B ergrücken gegen W ind  u n d  strenge K älte geschützt.

D er Bau, der sich seiner U m gebung  anpaß t, is t schlicht 
gehalten. M it gu ten , etwas abgetön ten  H artb ran d ste in en  in 
schneew eißer F u g u n g  u n d  einem  m attge lben  körnigen A ußen
pu tz is t eine gefällige W irkung erzielt w orden.

G eschaffen sind zwei W ohnungen  von je drei Z im m ern , K üche,

Bad u n d  Z ubehör un d  w eiter je einer bew ohnbaren D achkam m er. 
Jede W ohnung hat einen Balkon. Das G ebäude is t ganz u n te r
kellert u nd  in  m assiver Bauweise ausgeführt. E in  A nbau  en t
hält noch  einen G artengeräteraum  u n d  eine G arage. D u rch  
die verhältnism äßig kleinen D achaufbau ten  is t die ruh ige W irkung 
des D aches m öglichst erhalten  gebheben. D as G ebäude erfo rderte  
einen K ostenaufw and von ru n d  14000 R M . ohne G ru n d  u n d  
Boden u n d  is t von der Bausparkasse der G em einschaft der F re u n d e  
W üstenro t finanziert.
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B A U T  E C H N I K  U N D  A R B E I T S V E R F A H R E N
U m ste llu n g  des B litz a b le ite r b a u e s  von  
K upfer a u f A lu m in iu m  u n d  v erz in k te s  

E isen .
Am 1. Oktober 1934 trat die Anord

nung 10 des Reichswirtschaftsministers 
in Kraft, nach welcher die Verwendung 
von Kupfer und dessen Legierungen zur 
Herstellung von Blitzableitern verboten 
ist. Dort, wo man bislang schon ver
zinkte Eisenleitungen ohne nachteilige 
Erfahrungen verlegte und nur für ver
einzelte Teile Kupfer oder Messing be
nutzte, brauchen diese wenigen Teile nur 
gegen solche aus verzinktem Eisen in 
Zukunft ersetzt zu werden, um der An
ordnung zu genügen.

In  Gegenden aber, wo verzinkte bisen- 
leitungen durch schwefelige Abgase der 
Kohle- und Koksfeuerungen stark ange
griffen werden, erscheint ihre Verwendung 
für Gebäudeleitungen von Blitzableitern 
bedenklich. Es braucht dieserhalb nur an 
die Erfahrungen erinnert zu werden, die 
hier mit den während des Krieges an 
Stelle des Kupfers eingebauten verzinkten 
Eisenleitungen gemacht worden sind. In 
folge starken Röstens traten schon nach 
wenigen Jahren Querschnittsverm inderun- 
gen und sogar Leitungsunterbrechungen 
ein, welche die Schutzwirkung der Blitz
ableiter herabsetzten oder ganz aufhoben 
und kostspielige Ausbesserungsarbeiten 
notwendig machten. Das M ißtrauen der 
Bevölkerung in den fraglichen Gegenden 
gegen verzinkte Eisenleitungen ist deshalb 
durchaus gerechtfertigt. Dagegen haben 
sich Aluminiumleitungen, die seit 20 und 
30 Jahren durch stark besiedelte Industrie
gebiete führen, gegen schwefelige Abgase 
ebenso widerstandsfähig wie K upferlei
tungen gezeigt und dadurch die früher 
hinsichtlich ihrer Haltbarkeit oft geäußer
ten Bedenken zerstreut.

Erforderlich ist unbedingt die Ver
wendung von Original-Hütten-A lum inium  
mit 99,5 Proz. Reingehalt, wie es auch 
in dem von der „ E T Z .“ N r. 46 (1934) 
veröffentlichten U m stell-N orm -Entw urf 
des Ausschusses für Blitzableiterbau ver
langt wird. Weiter ist darauf zu achten, 
daß Werkzeuge, die zur Verarbeitung 
kupferner Leitungen gedient haben, sorg
fältig von anhängenden K upferresten ge
reinigt werden, bevor sie zum Verlegen 
von Aluminiumleitungen Verwendung 
finden.

Was die Gefahr elektrolytischer Zer
störungen beim Zusammentreffen von 
Aluminium m it anderen Metallen be
trifft, so besteht diese allerdings infolge 
Elem entbildung bei der Berührung von 
Aluminium m it Kupfer. Sie kann aber 
durch eine Zwischenlage von Kupal- 
blechen vollständig behoben werden. 
Kupalbleche bestehen aus zusam m en
geschweißten K upfer- und A lum inium 
blechen; sie werden so in die Verbindungs
stellen eingelegt, daß die Aluminiumseite 
mit dem Aluminium, die Kupferseite m it 
dem Kupfer zusammentrifft. Diese Ver
bindung von K upfer m it A luminium 
wird sich bei der Herstellung neuer An
lagen größtenteils vermeiden lassen.

Bei der Berührung von Alum inium  
mit verzinktem Eisen findet aber eben
sowenig eine elektrolytische Zerstörung 
statt wie bei der Berührung von K upfer 
mit verzinktem Eisen. Diese Verbindung 
kommt, besonders an den Stützen, am 
meisten vor.

Leber die Bewährung von Alum inium - 
leitungen im Erdreich fehlt es noch an 
genügenden Erfahrungen. F ür E rd 

leitungen hat sich aber verzinktes Eisen, 
das hier der Zerstörung durch Rauchgase 
nicht ausgesetzt ist, gut bew ährt. Es kann 
deshalb die vom Ausschuß für Blitz- 
ableiterbau genormte E rdung aus ver
zinktem Eisen auch im  A nschluß an 
Gebäudeleitungen aus Alum inium  em p
fohlen werden.

Zu der Q uerschnittsfrage äußert sich 
der Ausschuß für B litzableiterbau dahin, 
daß für A lum inium band ein Q uerschnitt 
von 3 x 25 mm =  75 qm m  und für
A lum inium draht ein D urchm esser von 
10 mm =  78,5 qmm Q uerschnitt zweck
mäßig erscheinen. Sowohl für K upfer
ais auch für Eisenleitungen is t in dem 
vom Ausschuß für B litzableiterbau heraus
gegebenen Buch „B litzschutz“ die Q uer
schnittsstärke verschieden angegeben, je 
nachdem  es sich um  verzweigte oder 
unverzweigte L eitungen handelt.

So wird für unverzw eigte K upfer
leitungen ein Q uerschnitt von 50 qm m , 
für ebensolche E isenleitungen ein Q uer
schnitt von 100 qm m  verlangt, während 
für verzweigte Leitungen 25 qm m  und 
50 qmm als ausreichend bezeichnet werden. 
Der vom Ausschuß für Blitzableiterbau 
für A lum inium leitungen em pfohlene starke 
Q uerschnitt dürfte sich hiernach auf 
unverzweigte Leitungen beziehen.

Atuminiumaront
k0 -50 ?rvn .

Jlüricn auj uerz/n/rterx ćisen i

An/csuufb an adS MnserleUuna, - oder
Pt-rrtpenrohr

Berechnet man den Q uerschnitt unter 
Berücksichtigung des niedrigeren Schmelz
punktes und geringeren elektrischen L eit
vermögens gegenüber dem K upfer, so 
erscheint eine Q uerschnittsverstärkung um 
60 Proz. ausreichend; das ergäbe für ver
zweigte A lum inium leitungen einen Q uer
schnitt von 40—50 qm m  und für unver
zweigte Leitungen einen Q uerschnitt von 
80— 100 qmm.

Was schließlich die H erstellungskosten 
dieser Blitzableiter betrifft, so stellen sich 
die M aterial-Beschaffungskosten bei A lu
miniumleitungen trotz des größeren Q uer
schnittes nur etwas höher als bei K upfer
leitungen. Berücksichtigt man aber, daß 
die Kosten der M aterialbeschaffung nur 
einen kleinen Teil der G esam tkosten 
des Blitzableiters ausm achen, so kann 
von einer wesentlichen V erteuerung des 
Blitzableiterbaues durch die V erw endung 
von Aluminium statt K upfer kaum die 
Rede sein.

Nach dem Gesagten kann der Blitz
ableiter also unbedenklich in den G egen
den, in welchen m an für den Blitz-

ableiterbau frü h e r K upfe rle itungen  ver
legte, in  der vorbeschriebenen  W eise aus 
A lum inium  u nd  verz ink tem  E isen  h e r
gestellt w erden (siehe A bbildung). F ü r 
die A uffangvorrichtungen, zu  w elcher die 
gesam te F irs tle itung  gehört, u nd  fü r die 
G ebäudele itungen  w erden A lum inium 
drähte m it den angegebenen Q uerschn itten  
verlegt. D ie E rd le itungen  w erden  aus 
verzinkten E isen leitungen  in  der vom 
A usschuß fü r B litzab le iterbau  em pfohlenen 
W eise hergestellt. Bei diesen E rd le itungen  
w ürde das lästige S chu tz roh r fortfallen. 
D ie genorm te E rd e in fü h ru n g  ist in  dem  
N orm blatt D IN  V D E 1803 abgebildet 
und  beschrieben. V erb indungsstücke und 
K lem m en, die frü h e r aus K u p fe r oder 
M essing hergestellt w urden , sollen jetzt 
aus A lum inium  oder feuerverzinktem  Eisen 
bestehen. D ip l.-In g . S c h n e l l .

Z ie g e l m ä n g e l .
Bei den im  Z iegelrohgut vorkom m en

den Sulfaten, die in  der B indung von 
schwefelsauren Salzen au ftre ten  (Schwefel
säure), wie sie häufig als G ips, Schw er
spat, A nhydrit w eit verb re ite t sind, handelt 
es sich oft darum , daß eine T onsch ich t 
angeschnitten w orden ist, die reichlich  
m it solchen Salzen d u rch se tz t ist. N ach 
den N orm en zu r P rü fu n g  von Ziegel
steinen ist ja festgelegt, wie groß der 
Prozentsatz von löslichen Salzen in  ihnen  
sein darf. So dürfen  als w itte rungs
beständig geltende Z iegelsteine n ich t m ehr 
Kalk enthalten , als 25 Proz. kohlensaurem  
Kalk en tsp rich t. W elche B eim engungen 
Ziegelrohgut hat, davon häng t u. a. 
w esentlich die F arbe des Ziegelsteines 
ab. So erzeugt reiner T o n  weiße Steine, 
Eisenoxyd färb t die S teine gelb, rö tlich, 
rot, schw arzbraun, je nach M enge und 
B renntem peratur, doppelt soviel K alk  wie 
E isenoxyd im T on  gib t g rünliche Steine. 
E n thä lt der T o n  Sulfate, so kom m t es auf 
der Steinoberfläche zu den bekannten 
w eißen A usblühungen , die zunächst an 
und  für sich n ich t schädlich  sind, aber 
m it der Zeit den S tein  zerstö ren . D er 
Baufachm ann soll w issen, wie hoch  der 
P rozentsatz solcher Sulfate im  R ohgut 
ist. Bei m äßiger Beigabe hat sich ein 
Zusatz von B arium karbonat oder auch 
B arium chlorid bew ährt, das m it dem  
Tongem enge inn ig  zu  m ischen  ist. F ach
liche U n tersuchung  des Z iegelrohgutes 
ist nötig. M an w endet sich in  Zweifels
fällen an das B austofflaboratorium  der 
S taatlichen H ochschule für angew andte 
T echnik , K öthen  in A nhalt.

Patente.
M on at N o v e m b e r 1934.

A uf Punkten gelagerte, vieleckige Schalen
kuppel. D r.-In g . F ranz D ischinger, 
W iesbaden. Kl. 37 a, 6. 605 838. 

H ohlw and oder D ecke aus P la tten , v o r
zugsweise K orksteinp latten . K a r lT h ü r-  
m er, B erlin -M ariendorf. K l. 3 7 a, 4 . 
606167.

S teinverband aus du rch  N u t und  F eder 
m iteinander verbundenen  u n d  keilig 
ineinandergreifenden  F o rm steinen , ins
besondere fü r S chornsteine, säurefeste 
Behälter, B unker, R ohre und ähnliche 
Bauwerke. Zeta-B auw eise, G . m. b. H ., 
Kassel. Kl. 37f, 5. 606141. 
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