
I s i  e i n  ( f ^ g jü u m s d k m ju d c l

V o r z i m m e r  u n d  W a r t e r ä u m e  k ö n n e n  s c h m ü c k e n d e s  

L ic h t  n ic h t  e n t b e h r e n .  O s r a m - L i n e s f r a ,  d i e  l e u c h t e n d e  

L i n i e  i n  S t a b f o r m ,  a l s  V i e r t e l -  u n d  A c h t e l k r e i s e ,  w e r d e n  a l s  

v o r n e h m e  L i c h t s p e n d e r  w e g e n  i h r e r  E i g e n a r t  g e r n  a l s  

L i c h t - B a u e l e m e n t  v e r w e n d e t .  O s r a m - L i n e s t r a  g e b e n  

g u te s ,  b le n d u n g s f r e i e s  u n d  s c h m ü c k e n d e s  L ic h t .
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R e i c h s m i n i s t e r  D r .  G o e b b e l s  s p r a c h  a n l ä ß l i c h  d e r  f ü n f t e n  

J a h r e s t a g u n g  d e r  R e i c h s k u l t u r k a m m e r  z u  d e n  M i t g l i e d e r n  d e s  

R e i c h s k u l t u r s e n a t s .

D e r  M i n i s t e r  k e n n z e i c h n e t e  z u n ä c h s t  n o c h  e i n m a l  d i e  H a u p t 

a u f g a b e n  d e s  R e i c h s k u l t u r s e n a t s ,  d e r  r e p r ä s e n t a t i v e n  K ö r p e r 

s c h a f t  u n s e r e s  k u l t u r e l l e n  L e b e n s ,  d i e  s i c h  n i c h t  in  K l e i n i g k e i t e n  

v e r l i e r e n  d ü r f e ,  s o n d e r n  in  e i n e m  l e b h a f t e n  G e d a n k e n a u s t a u s c h  

m i t  d e n  f ü r  d i e  F ü h r u n g  d e r  K u l t u r p o l i t i k  d e s  R e i c h e s  v e r a n t w o r t 

l i c h e n  M ä n n e r n  d e m  k u l t u r e l l e n  L e b e n  i n s g e s a m t  e i n m a l  im  J a h r e  

d i e  g r u n d s ä t z l i c h e  A u s r i c h t u n g  g e b e n  s o l l e .  D a n e b e n  s t e h e  e r  

mit  a l l e n  M i t g l i e d e r n  d e s  R e i c h s k u l t u r s e n a t s  k r a f t  i h r e r  S t e l l u n g  

im ö f f e n t l i c h e n  L e b e n  d a s  g a n z e  J a h r  h i n d u r c h  in  e n g e r  V e r 

b i n d u n g  ü b e r  a l l e  w i c h t i g e n  P r o b l e m e  u n d  F r a g e n  i h r e s  A r b e i t s 

g e b i e t e s ,  s o  d a ß  d i e  f ü r  d a s  K u l t u r l e b e n  u n u m g ä n g l i c h  n o t 

w e n d i g e  i n n i g e  V e r f l e c h t u n g  z w i s c h e n  d e n  f ü r  d i e  K u l t u r p o l i t i k  

v e r a n t w o r t l i c h e n  I n s t a n z e n  u n d  d e n  K u l t u r s c h a f f e n d e n  g e s i c h e r t  

u n d  g e w ä h r l e i s t e t  s e i .  G e r a d e  a u s  d i e s e r  e n g e n  u n d  l e b e n d i g e n  

p e r s ö n l i c h e n  V e r b i n d u n g  h a b e  s i c h  im  L a u f e  d e r  J a h r e  e i n e  F ü l l e  

v o n  A n r e g u n g e n  e r g e b e n ,  d i e  h e u t e  l ä n g s t  in  d i e  T o t  u m g e s e t z t  

u n d  d e r e n  E r g e b n i s s e  n i c h t  s e l t e n  s o g a r  M a r k s t e i n e  u n s e r e s  

k u l t u r e l l e n  L e b e n s  g e w o r d e n  s e i e n .

D e r  M i n i s t e r  b e h a n d e l t e  d a n n  d i e  G e f a h r  d e r  V e r b ü r o k r a t i -  

s i e r u n g  d e r  k u l t u r e l l e n  O r g a n i s a t i o n e n  u n d  w a n d t e  s i c h  i n s 

b e s o n d e r e  g e g e n  d a s  Z u v i e l  a n  V e r o r d n u n g e n  u n d  G e s e t z e n .  

M a n  m ü s s e  d i e  D i n g e  s i c h  e n t w i c k e l n  u n d  h e r a n r e i f e n  l a s s e n  u n d  

d ü r f e  e r s t  d a n n  r e g e l n d  e i n g r e i f e n ,  w e n n  s i c h  e i n e  w i r k l i c h e  G e 

f a h r  f ü r  d a s  k u l t u r e l l e  L e b e n  a n  i r g e n d e i n e r  S t e l l e  z e i g e .  F ü r  

d e n  w e i s e n  u n d  w e i t b l i c k e n d e n  S t a a t s m a n n  s e i e n  V e r o r d n u n g e n  

u n d  G e s e t z e  n i c h t  a l l e i n  d a z u  d a ,  E n t w i c k l u n g e n  e i n z u l e i t e n ,  

s o n d e r n  v i e l f a c h  a u c h  s i e  a b z u s c h l i e ß e n .

D r .  G o e b b e l s  v e r w i e s  h i e r b e i  a u f  d a s  B e i s p i e l  d e r  P a r t e i a r b e i t  

in  d e r  K a m p f z e i t .  D i e  N S D A P .  —  u n d  d a s  s e i  a u c h  d a s  G e h e i m 

n i s  i h r e r  E r f o l g e  —  h a b e  in  d e n  J a h r e n  d e s  K a m p f e s  u m  d i e  

M a c h t  n i c h t  n u r  a n g e o r d n e t  u n d  b e f o h l e n .  V i e l e s  h a b e  s i c h  f r e i  

v o n  s e l b s t  u n d  a u s  s i c h  s e l b s t  h e r a u s  e n t w i c k e l t .  Es  s e i  a u c h  im  

J a h r e  1 9 2 0  n i c h t  i h r e  e r s t e  A r b e i t  g e w e s e n ,  e i n  O r g a n i s a t i o n s -  

s i a ' t u t  f e s t z u l e g e n ,  s o n d e r n  im  A n f a n g  h a b e  d i e  p r a k t i s c h e  A r b e i t  

g e s t a n d e n ,  u n d  e r s t  a u s  i h r  h e r a u s  h a b e  s i c h  d a s  G e f ü g e  d e r  

O r g a n i s a t i o n  e n t w i c k e l t  u n d  h e r a u s k r i s t a l i i s i e r t .  W e n n  m a n  e i n e n  

a n d e r e n  W e g  g e h e ,  s o  k o m m e  m a n  a l l z u  l e i c h t  i n  d i e  G e f a h r ,  

d a ß  s i c h  z w i s c h e n  d e m  L e b e n  d e s  V o l k e s  u n d  d e r  V e r o r d n u n g  

e i n  k l a f f e n d e r  W i d e r s p r u c h  e r g e b e ,  d e r  l e t z t e n  E n d e s  z u  e i n e r  

G e f a h r  f ü r  d e n  B e s t a n d  d e s  S t a a t s g e f ü g e s  w e r d e n  m ü s s e .

R e i c h s m i n i s t e r  D r .  G o e b b e l s  g i n g  d a n n  n o c h  e i n m a l  k u r z  a u f  

d i e  J u d e n f r a g e  im  d e u t s c h e n  K u l t u r l e b e n  e i n .  U n t e r  B e z u g n a h m e  

a u f  e i n e n  E i n z e l f a l l  g a b  e r  w e i t e r  d i e  E r k l ä r u n g  a b ,  d a ß  n a c h  

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

b a r e n  E l e m e n t e  in  g r o ß z ü g i g e r  W e i s e  v o n  d e r  F ü h r u n g  d e r  

n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n  K u l t u r p o l i t i k  e i n  S t r i c h  u n t e r  d i e  V e r 

g a n g e n h e i t  g e m a c h t  w o r d e n  s e i  —  m i t  d e m  E r f o l g e ,  d a ß  h e u t e

d i e  d e u t s c h e  K ü n s t l e r s c h a f t  a u s  t i e f s t e m  H e r z e n  p o s i t i v  z u m  

n e u e n  R e i c h  s t e h e  u n d  n i c h t  w e n i g e  v o n  d e n e n ,  d i e  1 9 3 3  d a s  

D e u t s c h e  R e i c h  a u s  i d e o l o g i s c h e n  G r ü n d e n  v e r l a s s e n  h ä t t e n ,  

h e u t e  in f l e h e n d e n  B r i e f e n  d a r u m  b ä t e n ,  d o c h  n a c h  D e u t s c h l a n d  

z u r ü c k k e h r e n  u n d  im  n e u e n  D e u t s c h l a n d  w i e d e r  t ä t i g  s e i n  z u  

d ü r f e n .

M i t  g r o ß e m  E r n s t  u n d  m i t  a l l e m  F r e i m u t  w a n d t e  s i c h  d a n n  

D r .  G o e b b e l s  d e r  F r a g e  d e s  k ü n s t l e r i s c h e n  N a c h w u c h s e s  z u ,  d i e  

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

w o r d e n  w a r .

E r  b e t o n t e  d i e  N o t w e n d i g k e i t ,  j u n g e  T a l e n t e  in  g r o ß z ü g i g s t e r  

W e i s e  z u  f ö r d e r n ,  w a r n t e  a b e r  d r i n g e n d  d a v o r ,  h i e r  d e s  G u t e n  

z u v i e l  z u  t u n .  „ E s  i s t  e i n  I r r t u m  z u  g l a u b e n " ,  e r k l ä r t e  D r .  G o e b b e l s  

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

K u l t u r t r ä g e r ,  d i e  j a  s e l b s t  in  d e r  h a r t e n  S c h u l e  d e s  L e b e n s  d e n  

W e g  n a c h  o b e n  g e f u n d e n  h a b e n ,  „ d a ß  m a n  w i r k l i c h e  T a l e n t e  

n u r  in  S c h u l e n  u n d  A k a d e m i e n  h e r a n b i l d e n  k ö n n e .  D a s  L e b e n  

m u ß  d i e  S c h u l e  s e i n ,  u n d  d i e  S c h u l e  h a t  n u r  d a s  z u  e r g ä n z e n ,  

w a s  d a s  L e b e n  a n  t e c h n i s c h e n  F ä h i g k e i t e n  n i c h t  ü b e r m i t t e l n  

k a n n .  W e n n  u n s  n u n  d a s  L e b e n  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  n a t ü r l i c h e n  

A u s l e s e  ü b e r l a s s e n  h a t ,  d a n n  d a r f  m a n  s i e  u n t e r  k e i n e n  U m 

s t ä n d e n  z e r s t ö r e n ! "  A u c h  d i e  M ä n n e r  d e r  n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n  

S t a a t s f ü h r u n g ,  d i e  s i c h  i n  h a r t e m  K a m p f ,  in  H u n d e r l e n  v o n  S a a l 

s c h l a c h t e n  u n d  D e m o n s t r a t i o n e n  b e h a u p t e n  u n d  d u r c h s e t z e n  

m u ß t e n ,  s e i e n  j a  n i c h t  a u f  A k a d e m i e n ,  s o n d e r n  n u r  v o m  L e b e n  

u n d  d u r c h  d e n  K a m p f  g e s c h u l t  w o r d e n .

Z u m  S c h l u ß  s e i n e r  A u s f ü h r u n g e n  r i c h t e t e  D r .  G o e b b e l s  a n  d i e  

T r ä g e r  d e s  d e u t s c h e n  k u l t u r e l l e n  L e b e n s  d i e  d r i n g e n d e  B i t t e  u n d  

e r n s t e  M a h n u n g ,  d i e  K u n s t  n i c h t  e i n e r  ü b e r f e i n e r t e n  G e s e l l 

s c h a f t s s c h i c h t  v o r z u b e h a l t e n ,  s o n d e r n  m i t t e n  i n s  V o l k  z u  t r a g e n .  

„ D i e s e s  V o l k " ,  s o  e r k l ä r t e  d e r  M i n i s t e r ,  „ d a ß  u n s  d e n  R ü c k e n  

s t e i f t ,  w e n n  w i r  z u  g r o ß e n  p o l i t i s c h e n  A k t i o n e n  s c h r e i t e n ,  w i r d  

I h r e  d a n k b a r s t e  G e m e i n d e  s e i n ,  w e n n  S i e  s i c h  i h m  z u r  V e r 

f ü g u n g  s t e l l e n .  D i e s e s  V o l k  w i r d  n i e m a l s  v o n  s e i n e r  K u n s t  l a s s e n ,  

w e n n  s i c h  d i e  K u n s t  n i c h t  v o n  i h m  e n t f e r n t .  W i r  h a b e n  in  g r o ß 

z ü g i g s t e r  W e i s e  d e m  d e u t s c h e n  K ü n s t l e r  i n  s e i n e n  S o r g e n  u n d  

N ö t e n  g e h o l f e n .  A l s  G e g e n l e i s t u n g  v e r l a n g e n  w i r  d a f ü r ,  d a ß  

d e r  K u n s t s c h a f f e n d e  s i c h  m i t  s e i n e m  g a n z e n  I d e a l i s m u s  d e m  V o l k  

w i d m e t ,  a u s  d e m  w i r  a l l e  h e r v o r g e g a n g e n  s i n d ! "

D e r  M i n i s t e r  b e t o n t e ,  d a ß  k e i n  b l a s s e r  Ä s t h e t i z i s m u s ,  k e i n e  

t h e o r e t i s c h e  D i s k u s s i o n  d a s  E r f o r d e r n i s  d e r  S t u n d e  s e i ,  s o n d e r n  

d a ß  j e d e r  K ü n s t l e r  e s  a l s  s e i n e  s c h ö n s t e  u n d  l o h n e n d s t e  P f l i c h t ,  

a l s  s e i n e  h ö c h s t e  E h r e  b e t r a c h t e n  m ü s s e ,  d e m  V o l k e  w e i t  d i e  

T o r e  d e r  K u n s t  z u  ö f f n e n .  D a n n  b e f i n d e  s i c h  d i e  K u n s t  a u c h  in  

d e n  b e s t e n  H ä n d e n ,  d e n n  w a s  v o m  V o l k e  b e s c h ü t z t  w e r d e ,  s e i  

i n  s i c h e r e r  H u t .  D e r  M i n i s t e r  b a t ,  a u f  d i e s e m  W e g e ,  d e n  d i e  

n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e  K u l t u r f ü h r u n g  e i n g e s c h l a g e n  h a b e ,  u n b e i r r t  

f o r t z u f a h r e n ,  u n d  s c h l o ß  m i t  d e n  W o r t e n :  „ D i e  A u f g a b e  d e r  

K ü n s t l e r  i s t  e s ,  d i e  K u n s t  z u m  V o l k e  z u  f ü h r e n ,  u n s e r e  A u f g a b e  

a l s  K u l t u r p o l i t i k e r  is t e s ,  d a s  V o l k  z u r  K u n s t  z u  f ü h r e n " .
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Grundlage und Gestaltungsform von Aufbauplänen
Professor Dr.-Ing. Wagner, Mainz

I. A l l g e m e i n e s

Mit der Verordnung über Baugestaltung vom 10. N ovem ber 1936 
(RGBl. I, Seite 9381 w erden dem deutschen Bauschaffen  V er
pflichtungen auferlegt, d ie weit über bisher gew ohnte Ansprüche  
hinausgehen. Vordem  begnügte man sich fast allgem ein, (grobe) 
Verunstaltung unserer Orts- und Landschaftsbilder zu verbieten. 
Selbst sie konnte jedoch allzu oft nicht verhütet w erden, da  man 
nirgends Enizelwünschen zu nahe treten wollte. Künftig sollen in 
Rücksicht auf Be lange  der Volksgesamtheit a lle  baulichen A n 
lagen von richtiger Baugesinnung und w irklichem Können be 
stimmt sein. Die diesem Verlangen  entsprechenden Anforderun 
gen an d ie G esta lter sind in Vorschriften, nach Bed arf ab e r auch  
in Planunterlagen (Aufbauplänen) festzulegen. D ie einschnei
dende Bedeutung e iner Gestaltungslenkung solcher Art, und 
namentlich der Aufbaup läne , scheint bis jetzt noch w enig  erkannt 
w orden zu sein. Denn zu den Fragen, d ie durch d ie Verordnung  
aufgew orfen  w erden, ist von Fachseite noch kaum Stellung g e 
nommen worden. Ein ige sollen hier im Anschluß an a llgem eine  
Klarstellungen über das G esta lten  erörtert werden.

Unter baulichem  G esta lten  verstehen w ir eine den technischen 
und zwecklichen Erfordernissen wohl voll genügende, doch über 
sie hinaus greifende, an das Empfinden gew endete  Formgebung. 
Diese äußert sich nicht in gesuchter Besonderheit oder ga r A b 
sonderlichkeit ihrer G eb ild e . Auch nicht in einem gleichsam  zu
sätzlichen A ufw and . Ihr G rundm erkm al ist überhaupt nicht äu ß e r
lich-dinglicher Art. Gestaltetes muß, eben weil es an Inneres im 
M enschen rühren will, von Empfindungs- und Gesinnungskräften  
ausgehen, muß inneren, erfüh lbaren  G eh a lt besitzen. W o  solcher

G eh a lt  fehlt, w ird  nie d ie tiefe W irkung  ausgelöst, d ie ein G e 
schenk der persönlichen Empfindungs- (nicht Erfindungs-)gabe des 
w ahren  Gesta lters ist. Dam it w ird  nicht e iner rein individuell g e 
steuerten G estaltungsw eise das W o r t  geredet. Denn richtiges 
G esta lten  ist volklichen und traditionsbedingten G esetzen  unter
worfen . Auch hat es neben praktischen, w irtschaftlichen und 
sonstigen sachlichen Bedürfnissen stets d ie  jew eiligen  landschaft
lichen oder städtebau lichen G egebenhe iten  zu berücksichtigen. 
Ir der Fähigkeit, a llen diesen oft auseinanderlaufenden  A n 
sprüchen in ausdrucksstarker Bauschöpfung zu genügen, liegt die  
eigentliche gestalterische Begabung, in der Vollkomm enheit, mit 
der es geschieht, der Kernwert der gestalterischen Leistung.

Der Empfindungs- und Ideengeha lt des G esta lters findet in 
einem Vorstellungsbild seinen N iedersch lag . Dieses m ag zunächst 
noch unbestimmt in der Form sein. Im A b lau f des Gesta ltungs
vo rgangs verdichtet es sich ab er bis zur Formfestlegung. W ie  
sich der Zw eckgedanke  erst in ihr zur praktischen Nutzbarkeit 
konkretisiert; so gelangt in ihr, letztlich nur in ihr, auch das V o r
stellungsbild zu dem für d ie  Vermittlung an and e re  unentbehr
lichen schaubaren Ausdruck. Das Bemühen um d ie Form ist also  
w eder Ausgangspunkt noch Selbstzw eck beim Gestalten." A llein  
aus ihm erw ächst d ie  notwendige, auch mit verstandesm äßigen  
Überlegungen  verknüpfte A rbeit des Gestalters.

W a s  einer Schöpfung an innerem G e h a lt  geg eben  werden und 
w ie  sich dieser in der Form aussprechen soll, läßt sich nicht nach 
feststehenden N orm en abmessen und deshalb  auch  nicht lehren. 
Die W irkung , d ie das G esta lte te  erzeugt, ist jedoch von be
stimmbaren, besonders optischen Bedingtheiten beeinflußt. Um 
sie in der gewünschten W e is e  sicherzustellen, bedarf es der 
Kenntnis und richtigen Anw endung v ie lfä ltige r Erfahrungsregeln. 
Unter ihnen steht das G esetz  der O rdnung obenan. Geordnete  
Darbietung ist auch außerh a lb  des baulichen Gestaltungsbereichs 
überall d a  erforderlich, w o  Vorstellungen und G edanken  auf 
andere  übertragen w erden  sollen. Durch O rdnung setzt sich das 
Gesta lte te  vom Ungestalteten a b ;  durch sie gew innt es die 
Klarheit der Erscheinung, d ie  ein Erfassen und dam it auch ein 
Erleben begünstigt, durch sie läßt es sich zu eindring licher G anz 
heit zusammenfassen. D abei kommt es freilich nicht so sehr auf 
äußerliche G le ichhe it, au f strenge W ied erh o lu n g  und der
g leichen an. Ä uße re  Formmittel haben  nur als —  nennen w ir es 
so —  handw erk licher Unterbau und Behelf des Gestaltens zu 
gelten. W ie  sie im Einzelfa ll dargeboten , verlebendigt, zum 
Klingen gebracht w erden , bestimmt erst ihre tiefere W irkung.

W e n d e n  w ir uns nun nach diesen allgem einen Betrachtungen  
w ied er der Verordnung über Baugestalfung zu. W ir  müssen fest- 
steilen, d aß  sie mit gutem G rund  das Verlangen  nach richtiger 
Baugesinnung auf- und voranstellt, und als Bew e is so lcher G e 
sinnung bei a llen  baulichen An lagen  harm onische Einfügung in 
die Eigenart oder d ie beabsichtigte Gestaltung des Orts-, Straßen- 
und Landschaftsbildes verlangt. W ie  uneingeschränkt diese For
derung nach „b au lich e r M o ra l"  durch d ie  außerorden tliche Be
deutung des G esta ltens für d ie  Volksgesam theit gerechtfertigt 
wird, b ed arf hier keines näheren N achw eises. D agegen  können 
immerhin Bedenken entstehen, ob  denn behörd liche A ufbaup läne  
ein geeignetes und notw endiges M ittel zu ihrer Verwirklichung  
darstellen w erden . N ach  dem Runderlaß  vom 17. Dezem ber 1936, 
durch den das Reichsarbeitsministerium seine Verordnung er
gänzt hat, soll namentlich überall da , w o  d ie  städtebaulichen  
Absichten allein  durch den W o rtlau t einer Ortssatzung oder der
gleichen nicht bestimmt genug ang egeb en  w erden  können, die 
durch Fluchtlinie, Bebauungsp lan  usf. in der G ru nd fläch e  schon 
übliche Bindung der Bauvornahm en unter Betonung gestalte
rischer Gesichtspunkte auch au f ihren Aufriß  und ihre Körper
lichkeit ausgedehnt w erden . D aß  eine verb ind liche Lenkung der 
privaten  Baugestaltung durch P lananha lte  sicheren Nutzen ver
spricht, h abe ich in Anlehnung an ein in früheren Jahrhunderten  
gebrauchtes Verfahren  in meinen „G ru n d lag e n  m odellm äßigen  
Bauens", 1918 bei Ernst &  Sohn in Berlin (unter der dam als ge
w ählten  Bezeichnung „B a u m o d e ll" , ‘d ie  au f plastische Gestaltungs
unterlagen schließen lassen könnte, ist nichts anderes als eben  
ein A ufbaup lan  zu verstehen), schon näher dargelegt. Damit ist

freilich noch nicht erw iesen, d aß  zu jener Zeit eine förm liche  
N otw end igke it zu solcher „Bevo rm undung " bestand. Und noch 
w eniger, ob ein Bedürfnis für sie auch heute noch ebenso sehr 
oder sogar in ausgedehnterem  Um fang besteht. W idersprich t  
der verp flich tende A ufbaup lan  nicht geradezu  den Ansprüchen  
an  d ie  persönliche Leistung des Einzelgestalters?

G e w iß , w ir sind selbst davon  ausgegangen , d a ß  w ahres G e 
stalten seine entscheidendsten Antriebe aus dem persönlichen
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bestimmt w erden  können. D aneben  w ird  a b e r ausdrücklich b e 
tont, d aß  Schem atism us verm ieden und der Einzelgestaltung g e 
nügend Raum gelassen w erden  soll. W ie w e it  verb ind liche For
derungen hinsichtlich der Firstrichtung und derg le ichen  noch aus
reichend Bew egungsfreiheit lassen und ob  sie au f der anderen  
Seite  als d ie im gewünschten Sinn ausschlaggebendsten  gelten  
müssen, sind nun Fragen von solchem G ew ich t, d a ß  w oh l A n la ß  
besteht, sich mit ihnen näher zu befassen.

Nehm en w ir zunächst den einfachsten Fall: eine geschlossene  
Bauze ile  von g leichgearteten  E inze lgebäuden , d ie in e i n e m  
Ate lier entw orfen  und ausgeführt w ird . H ier können Bestimmun
gen über Firstrichtung, Traufhöhe und D achneigung —  soweit 
nicht an einen städtebau lichen Ausgleich mit benachbarten

E 3 m
B

Empfinden des G esta lters gew innt und dieses w ieder volklich  
usf. bedingt ist. Aus einem geschlossenen Volks- und Zeitgefühl 
kann ohne N ach h ilfe  d ie G le ichgerichtetheil der inneren Haltung  
erwachsen, d ie  Kultur bedeutet und d ie ihr entsprechende Einheit 
Im form alen Ausdruck. A lte deutsche Dorf- und Stad tb ilder  
führen uns das noch vie lfach  eindringlich vor Augen. Von freien  
Einzel- und Eigenzügen belebt, zeigen sie doch, soweit sie sich 
ihr ursprüngliches Aussehen im wesentlichen unverkümmert e r
halten konnten, dank der Art- und Sinnesgem einschaft ihrer Er
bauer, trefflichste Abgeglichenheit. Der landesfürstliche S täd te 
bau des 17. und 18. Jahrhunderts konnte sich nicht mehr in g le i
chem M a ß e  auf eine im Volksem pfinden sicher begründete Ein
heitlichkeit seiner N eu an lag en  verlassen. N ich t von ungefähr 
w andte er sich mehr und mehr der Form als solcher zu. M it Er
lassen und M odellp länen  erzw ang  er sich seine gestraffte S tad t
erscheinung. Unter ihnen finden sich hervorragendste W e rk e  
deutscher Stadtbaukunst, ln ihrem mehr geistigen w ie  em p
findungsm äßigen G eh a lt  leiten sie ab e r doch schon über zu dem  
späteren Verfa ll, der dem Verlust einer im Vo lk verankerten  g e 
sunden und einheitlichen Baugesinnung schließlich auch den V e r
zicht auf S icherung einer äußeren  Übereinstimmung folgen ließ.

Auf solche Sicherung w ird  eine Zeit, d ie sich nach einem Ja h r 
hundert des Abstiegs und schließlich der vö lligen  Verw irrung in 
der Baugestaltung erst w ied er eine, i h r e  einheitliche Haltung  
erringen w ill, stets angew iesen  sein. Das ab er ist unsere g eg en 
w ärtige  Lage. W o h l ist unser Vo lk durch den Führer zu einer 
G leichrichtung zusam m engefaßt w ie  nie zuvor und schickt sich an, 
sie immer deutlicher in a llen  seinen Lebensäußerungen und 
Leistungen sichtbar w erden  zu lassen. O hne  klare und feste 
Lenkung w ird  es aber, zumal in seinem Bauschaffen  nicht sobald  
dahin ge langen  können. Der A u fb aup lan  hat d abe i eine fast 
unerläß liche Führungs- und Erziehungsaufgabe zu leisten. Richtig 
ang ew end et w ird er d ie em pfindungsgetragene A rbeit des Einzel
gestalters nicht hindern oder ausschalten. W e n n  er, um einheit
liche städ tebau liche Ganzerscheinungen  zu erzielen, für diese  
bestimmte G rundgedanken  festlegt, so w ird er doch nur fordern, 
w as ihretw egen eben  gefordert w erden  muß und w as eigener 
Einordnungsw ille von Einzelgestalter in ähnlicher W e is e  verlangt 
hätte. M it anderen  W o rte n : der A ufbaup lan  muß sich in seinen  
Ansprüchen gew isse Beschränkung auferlegen.

II. A rt und Um fang der P lanbindung

N ach  § 2 d er Verordnung über Baugesia ltung  können sich die  
„besonderen  A nfo rderungen" an  d ie  Gesta ltung  vor allem  auf 
Lage und Stellung der baulichen A n lagen , w ie  au f d ie Gestaltung  
des Baukörpers und der von außen  sichtbaren Bauteile  beziehen. 
Im Runderlaß vom 17. Dezem ber 1936 ist dazu  noch ausgeführt, 
d aß  namentlich Firsthöhe und -richtung, Traufhöhe, G eschoßzah l, 
Dachform  und -neigung, Baustoffe und Farbtöne der Dachungen  
und A u ß e n w än d e  und in Sonderfä llen  auch d ie  G eb äu d e tie fe

Bauzeilen  gedacht w erden  muß —  leicht entbehrlich erscheinen. 
Denn der Zeilenkörper w ird  bei der angenom m enen Sa ch lag e  
wohl auch ohne sie als Einheit geb ildet w erden  (Abb. 1). Bei 
blockw eiser Bebauung erscheinen für d ie  G esta ltung  der B lock 
ecken unter Umständen gew isse A ng ab en  erforderlich  (Abb. 2). 
Durch w echse lnde Bautiefen  entstehen für ■ strengere G le ich he it
wünsche schon Schw ierigkeiten . Ist ab e r o ffene Bebauung vo r
gesehen und muß dem Bebauungscharakter entsprechend mit 
w echse lnder G rö ß e  und Richtung der G eb äu deg ru n d flä ch en  g e 
rechnet w erden , läßt sich überhaupt nicht mehr an dem V e r
langen übereinstim mender Firstrichtung oder Firsthöhe festhalten. 
Die erstrebte abgeg lichene  Gesam tw irkung hängt d a  vielm ehr
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von den Beziehungen der Firstrichtung und Firsthöhe zu den G ru n d 
rißverhältnissen ab  (Abb. 5 ). A uf Forderungen an d ie Gesta ltung  
im Sinne der Verordnung braucht deshalb  keinesw egs verzichtet 
zu w erden. S ie  müssen sich nur den im einzelnen auftretenden  
Gestaltungsbedürfnissen gee ignet anpassen können. (Dies selbst 
da, w o  eine gew isse S trenge im Gesam tb ild  das Z ie l ist.) Auch  
dürfen sie sich nicht auf körperliche Bed ingungen beschränken. 
M ate ria l und Farbe sind, w ie  d ie  Verordnung das schon zum Aus
druck bringt, g leichfalls von berücksichtigenswertem  Einfluß auf 
die Gesam tw irkung. Und ein w eiteres bestimmt sie ganz  b e 
sonders: der M aß stab  der Einzeldurchbildung.

Kehren w ir zurück zu dem zuerst betrachteten Beispiel der aus 
g le ichgearteten  E inze lgebäuden  geb ildeten  Bauze ile  (Abb. 3). 
Sie  kann selbst unter den angenom m enen erle ichternden V o rau s
setzungen und selbst bei einer durch Bauvorschrift gesicherten  
Übereinstimmung im M assenau fbau , in M a te ria l und Farbton doch  
noch durchaus uneinheitlich wirken, w enn  nicht ein m aßstäblicher 
Ausgle ich  auch in Einzelheiten, nam entlich ab e r bei den M a u e r
durchbrüchen geschaffen  wird.

In Abbildung 4 sind nur d ie Fenster- und Türm aße der D re i
achsenhäuser verschieden gew äh lt und schon w ird d ie  sonst g e 
w ahrte  G le ichheitlichkeit em pfindlich gestört. Tritt ein W ech se l 
der A chsenabstände hinzu und w erden  vielle icht auch  noch g e 
gensätzliche Richtungstendenzen hervorgekehrt (Abb. 6), dann  
sind vorgeschriebene Körperbegrenzungslin ien und derg le ichen,
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besonders wenn die Firstlinie überschritten w ird, nicht mehr irr 
der Lage, noch eine Einheitswirkung zu sichern. W o  dann auch  
die H öhe der Geschosse verschieden gehalten ist, kann d ie  Bin
dung an  durch laufende Traufhöhe usf. eher ein Fehler denn ein 
G ew inn  sein. D ie Zeichnungen 7 und 8 lassen ersehen, um w ie 
viel mehr gut zusammengestimmte Fenstergrößen und Achsen da  
zur Einheitswirkung eines Straßenb ildes beizutragen verm ögen, 
als selbst strengstes G le ichm aß  im Kubischen. Ähnliches gilt für 
die m aßstäbliche Durchbildung von Fensterumrahmungen Und 
sonstigen Gestaltungsteilen gem äß ihrer Fähigkeit, das G esam t
bild zu beeinflussen. Selbst da , w o  d ie gestalterische O rdnung  
nicht au f G le ichhe it der Achsen usw., sondern in einem inneren  
Ausw iegen d er Spannungen  zwischen den verschiedenen Bau 
elementen beruht, ist ein m aßstäblicher Ausgleich unerläßlich  
(Abb. 12).

W e n n  w ir solche Fälle im übrigen w enig  heranziehen, so vor 
allem  deshalb, weil sich aus ihnen nur selten a llgem einere Fol
gerungen ab le iten  lassen. S ie  haben deshalb  für unsere B e 
trachtungen nur geringere Bedeutung. Aus den angeführten Bei
spielen ist zu schließen, d a ß  der Gestaltungslenkung nur mit V o r
schrift und Satzung m ancherlei G renzen  gezogen sind. Denn eine 
Bauvorschrift, d ie  a lle  besprochenen Punkte nach ihrem W irkungs
g rad  im städtebaulichen Zusam m enhang berücksichtigen soll, 
wird zu w eitläu fig  oder so unbestimmt, d a ß  sie sich schwer hand 
haben läßt. So ll vollends, w ie  das schon hervorgehoben wurde, 
besonders .au f A bgeg lichenheit der Haltung N achdruck  gelegt 
w erden, dann erscheinen A u fb aup läne  um so mehr als g e 
eignetere Verm ittler der notwendigen gestalterischen Forderun
gen. Freilich sind auch da  gew isse Vorbeha lte  zu machen. Zu
nächst dürfen A u fbaup läne  (statt ihrer können natürlich auch  
M odelle  im W ortsinn  ve rw endet w erden ), von Sonderfä llen  a b 
gesehen, nicht b loß  für E inze lgebäude aufgestellt w erden . S ie
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sollen dqch städtebau lichen Bedürfnissen dienen. So  müssen sie 
auch von vornherein  als Block- oder Raum pläne au f Straßen
w än d e  bzw. Außenräüm e und ihre gegenseitigen Beziehungen 
abgestellt sein. Z ie len sie beim Außenraum  auf eine von  ihnen 
gebundene G anzhe it und nicht nur au f eine Summierung äußer
licher konform er Teileinheiten ab , dann braucht, ja soll sich ihre 
form ale Bindung in der Regel nicht unnachgieb ig  zeigen. Mittel
w erte  —  z. B. für d ie Bauhöhe bei festliegender Stockwerkszahl, 
für Achsenweiten, Durchbruchsgrößen und -proportionen — , von 
denen in m äßigen G renzen  abgew ichen  w erden  darf, w erden  bei 
auftretender Versch iedenartigke it der Einzelbedürfnisse, ohne den 
P lanzw eck zu gefäh rden , gute Dienste leisten können (Abb. 9) 
und 10). Schon  w echse lnde Breite der Grundstücke stellt sich ¡a 
der Durchführung eines A ufbaup lanes von strengster Haltung ent
gegen. W a s  ein mehr skizzenhafter, schem atischer —- nicht 
schem atis ierender! —  Entwurf erreichen läßt, w ird  zudem meist 
dem C harak ter eines e in fachen  Straßenzuges o d er Platzraumes 
besser entsprechen. Läßt der A ufbaup lan  noch Abwandlungen  
zu, so b le ibt G e legenhe it, den in e iner städ tebau lichen Situation  
gegebenen  Gestaltungsm öglichkeiten mit Bedach t nachzugehen. 
W e n n  d er A ufbaup lan  für einen Straßenabschnitt e tw a  gleich
m äßigen V erlau f mit beiderseitiger Endbetonung vorsieht, so gibt 
er in der Form der Zeichnung H a  eben  nur e i n e  d er wirklich 
brauchbaren  Lösungen. W a ru m  soll, sofern begründete Inter
essen der beteiligten Bauherren  dafü r sprechen und das G anze  
sich ebenso harmonisch in den g rößeren  Zusam m enhang ein- 
gliederf, nicht auch  Fassung 11b, 11c oder 11 d zugelassen  
w erden. Das Verlangen  nach Änderung kann auch bei der für 
den A ufbaup lan  verantw ortlichen  Ste lle  selbst auftreten. Um so 
berechtigter erscheint dann  der W unsch , d a ß  der A ufbaup lan  
nicht b loß  in den Formeinzelheiten gew isse Bewegungsfreiheit 
läßt, sondern auch in seinem Gesam tzuschnitt je nach Bedarf 
noch w andlungsfäh ig  bleibt.

M it solcher „Lockerung " der Bindungen, der ein Statut wohl 
um so w en iger gew achsen  w ä re , soll nun keinesfalls eine un
entschlossene und grundlos zugeständnisbereite Anw endung der 
Pläne befürwortet oder nur als zulässig hingestellt w erden . In 
dem, w as der A ufbaup lan  zugunsten der städtebau lichen G e 
samtgestaltung vom Einzelnen begehren muß, kann er keine Zu
geständnisse m achen. H ier b le ibt er verb indlich in jedem Fall, 
und stets in dem Ausm aß, das eben d ie Z ie le  der G estaltungs
lenkung erheischen. Und dies nicht b loß  für N eubauten , sondern  
ebenso für bau liche Änderungen und Ergänzungen, für 
N eb enan lag en  usf. So ll der Erfolg der Gestaltungslenkung  
wirklich ein vo lls tänd iger sein, dann muß sie sich sogar 
noch w e iter erstrecken —  au f d ie A n lagen  des Ingenieur
baues, der Straßenbeleuchtung, des gärtnerischen Schmucks, 
kurz au f alles, w as  d ie Gesam tw irkung d er Orts- und 
Landschaftsbilder abrundet o d er bei ungenügender A n 
passung füh lbar bee inträchtigen kann. O b  o d er au f w e lche  
W e is e  ein A ufbaup lan  auch für d iese A n lagen  Vorsorge treffen  
kann, ist zunächst eine Frage zw eiten  G rad es . Jed en fa lls  geht 
es nicht an, sie da , w o  dies Schw ierigke iten  bereitet, überhaupt 
der Rücksicht auf d ie Gesam tgestaltung zu entbinden. D aß  sie 
—  z .B . Ausführungen des Ingen ieurbaufaches —  zu solcher 
Rücksicht ebenso verpflichtet w ie  fähig  sind, bew eisen  d ie  Reichs
autobahnen  mit ihrer ausgezeichnet in d ie  Landschaft ein
gebetteten Linienführung und ihrer bedachten  Gesta ltung  von  
Brücken, Unterführungen usf.
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III. W ü n s c h e n s w e r t e  E r g ä n z u n g e n

Bei unseren Betrachtungen hat sich gezeigt, d aß  sich einer aus
gedehnten Verw endung  von A ufbaup länen  immerhin Schw ie r ig 
keiten entgegenstellen mögen. Diese zu verringern und verm eid 
bare Hemm ungen aus dem W e g e  zu räumen, muß alles g e 
schehen. Und es sind nicht w en ig e  M öglichkeiten dazu vo r
handen. D aß  es das Verfahren  fördert, wenn den Bauw erbern , 
unbeschadet ihrer durch d ie Verordnung bedungenen Verpflich 
tung, das M itgehen erleichtert w ird, liegt au f der H and . In dieser 
Beziehung läßt sich über d ie  schon besprochene bew eg liche A n 
wendung der A ufbaup läne . noch in manchem hinausgehen. Vor 
allem ist d a rau f zu achten, d aß  der A u fbaup lan  mit den Bau 
absichten der beteiligten G rundbesitzer möglichst in Einklang  
steht. M an  w ird  ihn also im allgem einen erst dann in eine ve r
pflichtende, Form bringen, wenn neben seinen stad tbauorg a 
nischen Bedingtheiten auch d ie  Einzelbauerfordernisse, soweit es
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eben angeht, geklärt sind. W o  sich das Bau land  eines S traßen 
abschnitts in der H and  e i n e s  Besitzers oder auch einer g e 
meinsam handelnden Besitzergrußpe befindet, kann d aran  g e 
dacht w erden , den Entwurf des Aufbaup lanes für das betreffende  
G eb ie t diesen selbst zu überlassen. N atürlich  bedarf er dann  
der G enehm igung durch d ie  zuständige Stelle . Der von dieser 
selbst bearbe itete  A u fbaup lan  w ird  in ähn licher W e ise , w ie  das 
bei Bau iin ienp länen geschieht, durch A u flag e  den Interessenten 
zur Ermöglichung von begründeten Einsprüchen bekannt zu 
machen sein, überd ies kann für eine möglichst reibungslose  
Durchführung noch dadurch  gesorgt w erden, d a ß  bei der G e 
nehmigung der E inze lbauvorhaben  im Rahmen des Aufbaup lanes  
oder doch bei der Entscheidung über Beschw erden eine un
parteiische beratend  m itwirkende Kommission eingeschaltet w ird, 
in der d ie  Bauherren  oder A rchitekten mitvertreten sind. Je  mehr 

.sich das Verfahren  in enger Zusam m enarbeit der beiderseits B e 
teiligten vollzieht, desto eher und zuverlässiger w ird  es d ie Bau 
w erber nicht b loß  zur Bereitw illigkeit, sondern auch zur Fäh ig 
keit, sich ihm voll einzufügen, bringen. Desto rascher w ird  es 
auch den Beam ten zu richtigem Vorgehen  verhelfen.

D ie A u fg ab e  d er Beam ten, d ie mit dem Entwurf der A u fb au 
p läne und mit der Prüfung der ihnen unterworfenen Baugesuche  
betraut w erden , ist keineswegs leicht. S ie  erfordert w e itgre ifende  
sachliche Kenntnisse, gestalterische Sicherheit, Takt und ist in 
vielem  so neuartig , d aß  es m ancher M ühe bedürfen w ird , sich 
richtig in sie einzuarbeiten. Dies ganz besonders, w enn  auch  der 
Ingenieurbau und anderes, w ie  das schon als notwendig a n 
erkannt w erden  mußte, dazu verpflichtet w erden  soll, zur G e 
w innung einheitlicher in sich ausgew ogener G esam tb ilder seinen 
vollen Beitrag  zu leisten.

Als ein w eiteres äußerst w ichtiges M ittel, das Bauen  nach  A u f
baup länen  zu w irklichen Erfo lgen zu führen, kommen M a ß 
nahmen zur B e s c h r ä n k u n g  d e r  B a u f r e i h e i t  in Be 
tracht. Schon  bisher w a r  ja d ie  Baufre iheit m anchen Eingriffen  
unterworfen. Und sie muß sich heute w e itere  Abstriche gefa llen  
lassen. (Vergl. u. a. das G esetz  über d ie Neugestaltung  deut
scher S täd te  vom  4. O k tober 1937.1 Auch das Aufbaup lanver-  
fahren d räng t dazu. Sogenanntes „w ild es  Bauen " in Außen- 
viertejn behindert jede spätere G estaltungsregelung, in b e 
sonderem M a ß e  a b e r das A u fbaup lanverfah ren . D ie Erlaubnis 
zum Bauen  kann daher in geschlossenen S ied lungsgebieten  im

Regelfa ll nur da  erteilt w erden , w o  d ie  Voraussetzungen für einen  
ba ld igen  und geordneten  Vo llausbau  g eg eben  sind. Praktisch 
gesehen bedeutet das, d a ß  von den A nbau flächen  e iner G e 
meinde, für w e lche d ie  Grundstücksverhältnisse (e tw a durch fre i
w illige Um legung] geregelt, d ie Nutzungsarten bestimmt und d ie  
Baulin ien gezogen  sind, jeweils nicht mehr für d ie  Bebauung fre i
geg eben  w ird, als für d ie betreffenden Bauzw ecke  innerhalb  
einer nicht zu w eit gesteckten Frist voraussichtlich benötigt w ird. 
Durch solche „Bo rn terung " kann dazu  be igetragen  w erden , d a ß  
einmal begonnene Straßenabschnitte  usf. in angem essener Zeit 
fertiggestellt w erden . Und auch dies liegt in der Richtung der 
A ufbaup lanz ie le .

Zur S icherung eines raschen A b lau fs ang e fang ene r S traß e n 
bebauung genügt jedoch das Bauverbo t auch für ausgedehntere  
G eb ie te  noch nicht; noch w en iger zur G ew ährle istung  eines den  
Gestaltungsabsichten voll entsprechenden Ausbaues. W o  d ie  B e 
bauung nur zögernd  und bruchstückweise vorschreitet, verlängert 
sich d ie D auer der unschönen Übergangserscheinungen in stören
der W e ise . Besteht d ieser Zustand zu lange, dann können zudem  
äuße re  Um stände eintreten, d ie eine Vo llendung nach dem  
ursprünglichen Plan verh indern. Auch w enn  der Ausbau sonst 
glatt vonstatten geht, kann der Gesam te indruck  immer noch 
durch das Zurückble iben einzelner A n lieger em pfindlich gestört 
w erden. Ja ,  im sonst einheitlich sich darb ie tenden  Straßenb ild  
wirkt es um so befrem dlicher, wenn eine Bebauungslücke nicht 
geschlossen w ird  o d er wenn dies nur in unzureichender Form  
geschieht, z. B. bei sonst viergeschossiger Bebauung  mit einem  
erdgeschossigen oder nur zweistöckigen G e b ä u d e . Es ist klar, 
d aß  solchen Beeinträchtigungen, mögen sie in m angelndem  V e r
ständnis oder auch in tatsächlichem  Unverm ögen eines Baup la tz 
besitzers ihre U rsache haben, mit w irksam en M itteln en tgegen 
getreten w erden  muß, wenn nicht der Zw eck des A ufbaup lanes  
schw ere Einbuße erle iden soll. Eine „Bau s ich erun g " e tw a  durch 
Festsetzen bestimmter Endterm ine für d ie  Bebauung  von G ru n d 
stücken, d ie im fre igegebenen  und mit A ufbaup lan  versehenen  
G eb ie t liegen, w ird  indessen im allgem einen nur dann in Betracht 
zu ziehen sein, wenn den G rundbesitzern, d ie nicht nach dem  
Plan bauen w o llen  oder können, an anderer noch nicht baure ife r 
oder nach anderen  Gesichtspunkten beb au bare r Ste lle  Ersatzland

im Tausch angeboten, notfalls mit H ilfe des Enteignungsverfahrens 
zugew iesen w erden  kann. Das aus anderen  Ursachen häufig  
ausgesprochene Verlangen  nach einer großzüg igen  Bodenpolitik  
der G em einden  findet somit hier noch eine besondere B e 
gründung.

W ir  konnten uns überzeugen, d a ß  d ie Durchführung von A u f
baup länen  m ancherlei erle ichternde M aßnahm en  erfordert. Es 
zeigte sich ab e r auch, d a ß  M ittel und W e g e  dazu  nicht fehlen. 
So  ist zu hoffen, d aß  das Ziel, dem mit der Verordnung über 
Baugestaltung so beherzt zugestrebt w ird , mit d er Zeit einer 
umfassenden, der nationalsozialistischen Volksgem einschaft w ü r
digen Verw irklichung zugeführt w erden  kann. Se in e  beste W i r 
kung w ird  jedoch der A u fbaup lan  erst dann gew innen, wenn  
sein erzieherischer Einfluß einmal dazu  führt, d aß  a lles Bauen  
ohne w e itgehende Bindungen d ie Gesinnung und das Können  
verrät, d ie  Vorschrift und A ufbaup lan  jetzt von ihm fordern.
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Erscheinungen und Aufgaben neuzeitlicher Architektur

Vortrag von Professor Auguste P e r r e t, Paris

A u s  d e m  W e r d e g a n g  d e s  A r c h i t e k t e n  P e r r e t

Perret ist schon seif langem  in Deutschland kein Unbekannter 
mehr. Sein  N am e ist aufs engste mit der Entwicklung des Eisen
betonbaues verknüpft, der von Frankreich seinen Ausgang nahm. 
Es muß als das Verdienst Perrets bezeichnet w erden , d ie  sich aus 
der E isenbetonbauw eise ergebenden  gestalterischen Verp flich 
tungen als erster und schon zu einer Zeit erkannt zu haben, als 
sich d ie französische Baukunst noch nicht von den Verw irrungen  
des Jugendstils befre it hatte.

Auch das sei besonders vermerkt: Perret hat niemals „konstruk
tivistisch" gebau t oder sich zu sonstigen übereilten Zugeständ 
nissen hinreißen lassen. Ein unbeirrbares Verantwortungsgefühl 
und das sichere Em pfinden für das Richtige haben ihn stets davo r  
bew ahrt, ins Fahrw asser irgendeiner M o d e  zu geraten. Schon  
seine ersten Bauten zeigen d ie  g le iche wohltuende Schlichtheit 
und Strenge, d ie auch  heute noch a lle  seine Arbeiten  kennzeichnet. 
In klarer harm onischer G estaltung stellen sich seine Baukörper 
dar und lassen sofort ihren Zw eck  erkennen. M it Recht gilt des
halb  Perret als Frankreichs größter lebender Architekt. Der fran 
zösische S taa t hat ihn dadurch  geehrt, d aß  er ihm die W ü rd e  
eines „chefs  des bâtiments civils et des p a la is  nationaux" verlieh.

Von seinen zah lreichen Bauten , d ie  zumeist in Zusam m enarbeit 
mit seinem jüngeren Bruder G u stave  entstanden, sind das Theater 
des Cham ps Elyées 11911/13) und das Theater auf der Kunst
gew erbeausste llung (1924/251, d ie  be ide eine gew isse geistige 
Verw andtschaft mit van  de Veldes Arbeiten  zeigen, in Deutsch
land am meisten veröffentlicht w orden . W e n ig e r  bekannt, aber  
deshalb  nicht w en iger bedeutungsvoll sind d ie K irchenbauten in 
Raincy 11922/23) und M ontm agny (19251, seine großen  Dock
an lagen  in S a id a  und C asab lan ca , der Aussichtsturm in G renob le , 
das Fab rikgebäude in M on ta ta ire  (1927/28), der g roße Konzert
saa l der Musikhochschule in Paris (1929) und das G e b ä u d e  des 
Pariser M öbelm agazins (1934), von dem w ir nachstehend zwei 
Fotos w iedergeben .

Perret ist nicht müde gew orden , den Kam pf um d ie  W ahrhe it 
in der Architektur zu führen. Se ine nachstehend w iedergegebenen  
Ausführungen, d ie er au f dem Deutsch-Französischen Kongreß  in 
Baden-Baden am 21. Jun i 1938 gem acht hat, sind von besonderem  
Interesse.

A u s  d e m  V o r t r a g

Die Architektur ist d ie Kunst, G e b ä u d e  zu errichten. Unter 
allen Ausdruckmitteln der Kunst ist sie d ie jenige, d ie am stärksten 
von materiellen Bedingungen abhäng ig  ist. Es gibt deren  solche, 
die unveränderlich und andere, d ie w an d e lb a r sind. U nveränder
lich sind d ie G esetze  der Statik, d ie Eigenschaften der Baustoffe, 
die athmosphärischen Einflüsse (Sonne, Regen, W in d , Staub, Tem
peraturunterschiede), d ie G esetze  der Perspektive und der H ar
monie; w an d e lb a r ist d ie Funktion und schwankend d ie M ode.

Diese Tatsachen vielle icht ließen den Schöp fer der medizi
nischen A kadem ie sagen, als man ihm den Bau  des Museums 
G a llie ra  übertrug: „N u n  gut, ich w e rd e  einen Bau  schaffen , der 
keinem Zw eck d ient". D iese Äußerung —  so lächerlich sie zu
nächst erscheinen mag —  sollte ein fach  ausdrücken, d aß  die 
Form ensprache dieses G eb äu d e s  nur den ew igen  unveränder
lichen G esetzen der Architektur unterworfen sein sollte. N ur so 
w ürde das Bauw erk  für ihn b le ibenden W e r t  besitzen.

A ndere  haben gesagt, d a ß  Architektur, d ie m aterieller G e 
bundenheit unterliege, aufhöre, Kunst zu sein und nur an  diese  
W ü rd e  heranreiche, wenn es etw a  gelte, Denkm äler o d er G ra b 
male zu schaffen. A llein, um ein G rab m a l zu errichten, bedarf 
es gleichfalls der Baustoffe. Es ist erforderlich, sie zu prüfen und 
sie derart zu behandeln, d a ß  sie den Unbilden der W itterung  
standhalten. D ie Abhäng igkeit von m ateriellen Bed ingungen hat 
also auch hier einen bestimmten Anteil.

Dem nach w ürde d ie Entscheidung darüber, inw iew eit A rch itek
tur als Kunst oder nicht als solche zu bezeichnen ist, durch den 
G ra d  der materiellen Abhäng igke it bed ingt se in ? Es ist indes

Städ tisches Lag e rh au s  In P a r is . Erbaut 1934. Hauplansicht. Architekt Perret
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Staatliches Lagerhaus in Paris . Ehrenhof. Architekt Perret

nicht so. „U m  zu überzeugen, kann der G e ist der M a te rie  nicht 
entraten" (G id e ). Und vermittels der Baustoffe haben d ie A rch i
tekten zu allen Zeiten den ew igen  und unvergänglichen Bed in 
gungen G en ü g e  getan. D ie vertiefte Kenntnis von den Baustoffen  
und von den Konstruktionsgesetzen ist es, w e lche  d ie  Phantasie  
des Architekten speist, w ie  die Beherrschung der Sp rach e  und 
das G esez  des Versm aßes den Dichter inspirieren. Der Architekt 
ist ein Dichter, der in der Sp rach e  der Konstruktion denkt und 
dichtet. Ich w ill dam it sagen, d aß  d ie Konstruktion gleichsam  die  
M uttersprache des Architekten sein muß.

D as erste Konstruktionssystem w a r das des Holzbalkens auf 
zwei Stützen oder d ie  Steinp latte, gestützt von Säu len . Dies ist 
das System  der antiken Tem pelbauten, d ie sich in mehr oder 
w en iger gut erhaltenen Beispielen in den M ittelm eergeb ieten, in 
A egypten , Italien und Frankreich finden.

Die Erfindung des G ew ö lb es , durch d ie byzantin ische Baukunst 
zur Vo llendung gesteigert und in der H ag ia  So p h ia  bis zur 
letzten Konsequenz durchgebildet, hat d ie Architektur vollkommen  
revolutioniert und d ie  Sp itzbogenarch itektur der G o tik  und die  
Baukunst des O rients: der Perser und A rabe r, erst ermöglicht, d ie  
einen beträchtlichen Teil der W e lt  mit ihren Schöpfungen  füllen. 
Denn a lle  g roßen  M oscheen  im O rien t sind Schwestern der H ag ia  
Soph ia , in der g leichen Art aufgeführt. Im A b end land  hat die 
romanische, später d ie gotische Bauw e ise  Europa mit, Bauwerken  
bereichert, d ie durch d ie  Erfindung der G e w ö lb e  ermöglicht, 
ab er unter Verw endung  anderer Baustoffe verw irklicht wurden  
und von den Franzosen durch den gotischen K reuzgang und den  
Strebep fe ile r (zum Zw eck, d ie an fa llenden  Lasten aufzunehm en

und d ie gew altigen  Fenster- und Türöffnungen zu erm öglichen) 
vervollkomm net sind.

Sa in t Denis und Chartres sind d ie schönsten Beisp ie le  dieser 
Baukunst. D ie Sa in t-Chape lle  von Paris —  a llerd ings ohne die 
späteren Zutaten: d ie W an d m a le re ien  und die m oderne Turm
spitze —  kann geradezu  als ein französisches Parthenon b e 
zeichnet w erden. Diese G e b ä u d e  ordnen sich den ew igen  Be 
d ingungen unseres Klimas unter und bed ienen  sich der Baustoffe  
unseres Landes. D iese Bauw eise  hat sich mit kleinen A b w a n d 
lungen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts erhalten und, wenn  
Ende des 15: Jahrhunderts a lle  erdenklichen A barten  zur A n 
w endung gelangten, um Abw echslung und N eues zu schaffen, 
kehrte man doch w ied er zurück zur Antike und nannte d iese  
Epoche : Renaissance.

Diese rückblickende Bew egung w a r  jedoch keine W ied erg eb u rt, 
vielm ehr eine Dekadenzerscheinung und, es sei erlaubt zu sagen, 
seit Ausgang des 13. Jahrhunderts haben M änner von G en ie  
Denkm äler geschaffen , w ie  V a ld e  G rä ce , den Invalidendom , das 
Sch loß  von Versailles. D iese Bauw erke zeigen ein prächtiges  
Äußeres, w ürd ig  g ro ß er Künstler; a b e r ihre Struktur hat nicht 
ihre G esta ltung  bedingt, w ie  man es beim Parthenon, bei der 
H ag ia  Sop h ia  oder in Chartres festzustellen verm ag.

Die Konstruktion des Schlosses von Versailles ist schlecht. Die 
W ö lb u n g , d ie d ie  Sp ieg e lg a le rie  überdacht, ist aus dünnem  
Stuck, der an  m inderwertigem  Zim m erwerk hängt. W ü rd e  d ie  
Zeit vern ichtend über dieses Sch loß  h inw eggehen, w ürde sie 
keine Ruine hinterlassen, sondern einen form losen Schutthaufen.
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Dies ist indessen keine Architektur. Architektur hinterläßt schöne 
Ruinen.

Durch d ie 'Vervollkom m nung der Eisenkonstruktion hat d ie B au 
kunst eine tiefgreifende Um wandlung erfahren. Eine Reihe von  
G eb äu den  ist im Lauf der Zeit in Eisenkonstruktion errichtet 
worden, unter denen d er g roße Lesesaal der N ationalb ib lio thek  
ein unvergleichliches M eisterw erk bleiben w ird. Auch d ie Zentra l
m arkthalle, der Industriepalast sow ie die M aschinenhallen und 
das G e b ä u d e  der Freien und Schönen Künste auf der Ausstellung 
von 1889 und ein ige Brücken sind bem erkenswerte Beispiele  
echter Baukunst. A b er Eisen ist nicht w itterungsbeständig. Es 
bedarf dauernder und kostspieliger Unterhaltung und,-man ist 
versucht zu sagen, d aß , wenn die Menschen plötzlich verschw än 
den, d ie Stah lbauten  ihnen bald  folgen würden. Daraus ergibt 
sich ein gew isser W id e rw ille  gegen diese Art der Ausführung. 
Es g ibt allerdings bereits nicht oxyd ierbaren  Stahl, doch dieser 
ist sehr wenig feuerbeständig. N ach  der Ausstellung von 1889, 
w elche den Triumph des Eisens brachte, haben w ir auf der Aus
stellung von 1900 eine neue Tendenz beobachten  können. Fast 
a lle  Eisenkonstruktionen w aren  verkleidet, so d a ß  die Bauten aus
sahen, als ob  sie aus M auerw erk  errichtet w ären . Dies w a r  ein 
grundsätzlicher Fehler.

G lück licherw eise w urde den Architekten zu dieser Zeit eine 
neue Bauw eise beschert: der Eisenbetonbau. Der Erfolg des 
Eisenbetonbaus liegt in seinen großen  Vorzügen gegenüber 
ändern Bauw eisen  begründet: g roße  Tragfähigkeit, Feuer
beständigkeit, Sicherheit gegen Erdbeben, kurze Herstellungsfrist. 
Außerdem  finden sich d ie Zuschlagstoffe fast überall an O rt und 
Stelle. Auch d ie W irtschaftlichkeit d a rf nicht übersehen werden. 
M an  stellt Betonkonstruktionen mit H ilfe von Einrüstungen aus 
Holz her, d ie dem Betonbau  das Aussehen g ew altige r Zim m er
arbeit verleihen und an d ie Architektur der Antike erinnern. W ie  
diese d ie  Holzkonstruktion nachahm te, bedient sich der Betonbau  
des Holzes. Es w iederho lt sich also in gerader Linie der W e g ,  
der ursprünglich durch den H olzbau  eingeschlagen w urde. Die 
heutige Zeit verlangt das Bauen  in Stah l und Eisenbeton. Die 
Tragfähigkeit dieser W erksto ffe  macht d ie M assivität entbehrlich  
und gibt dem Baugedanken  klare und schöne Ausdrucksm öglich
keiten.

Von einem Bauw erk, das au f den ersten Blick seine Bestimmung 
erkennen läßt, können w ir sagen, d aß  es C harak ter besitzt. 
W e n n  dieser C harakter durch M ittel ausgedrückt w ird , d ie  dem  
Zw eck  gerecht w erden, so hat das Bauw erk Stil, in dem Sinne, 
w ie  Racine es formulierte: „S til ist der mit einem Minimum von  
W o rten  ausgedrückte G e d a n k e ". O b  ein G e b ä u d e  Stil besitzt, 
kann man daran  erkennen, wenn man ihm nichts wegnehm en, 
ab er auch nichts hinzufügen kann, ohne es zu verstümmeln. 
C harakter und Stil sind unerläß liche Q u a litä ten  eines Kunstwerks. 
A b er wenn diese Eigenschaften auch notwendig, absolut not
w end ig  sind, so genügen sie doch noch nicht. So llen  Bauw erke  
den Adel w ah re r Schönheit zeigen, müssen auch d ie Forderun
gen nach Harm onie und Proportion erfüllt sein.

Einige sagen, es bedürfe noch des O rnam entes. Diese Frage ist 
oft genug an der Tagesordnung gew esen. D ie heutigen Bau 
stoffe gestatten sehr wohl Kühnheiten, ab er d ie Suche nach dem  
N euen  nur um des N euen  w illen  hat ein ige Architekten zu weit 
geführt.

G eb e n  w ir unseren Bauten, w as w ir ihnen in ungebührender 
W e is e  lan g e  Zeit vorenthalten haben, statten w ir sie mit allem  
N otw end igen  aus, w as  Schutz gegen  die Unbilden der W itterung  
zu gew ährleisten  verm ag : ausreichende Dachüberstande, G e 
simse, Fensterverkleidungen usf., so w ird d ie Fassade, trotz der 
mit S tau b  untermengten Regengüsse, erhalten bleiben, w ie  der

Architekt sie nach seinem W ille n  schuf —  und d ie Frage ist ent
schieden.

W e n n  es sich darum handelt, einen Bau, den der Architekt ent
w orfen  hat, in Eisenbeton auszuführen, so muß zunächst das Kon
struktionssystem durchgearbe itet w erden , das ich als Knochen
gerüst bezeichnen möchte, da  es d ie g le iche A ufgabe  zu er
füllen hat w ie  das Skelett eines Tieres. G en a u  w ie  das rhythmisch 
geg liederte, symmetrische Skelett eines Tieres d ie O rgane in 
ihrer Verschiedenheit umschließt und trägt, so muß auch das 
Gerüst eines Baues rhythmisch geg liedert und symmetrisch an
geordnet sein und a lle  O rg a n e  enthalten, d ie den verschiedenen 
Zw ecken seiner Bestimmung dienen. Dies ist d ie  eigentliche Basis 
der Architektur.

W e n n  d ie Struktur nicht w ürd ig  ist, sichtbar in Erscheinung zu 
treten, hat der Architekt seine A u fg ab e  schlecht gelöst. W e r  
einen Pfeiler oder einen T räg e r zu vertuschen trachtet, befinde 
er sich nun im Innern des Baues oder außen , beraubt d ie Archi
tektur ihres edelsten Elementes und ihres schönsten Schmuckes. 
Denn die Architektur ist d ie  Kunst, d ie Ansatzpunkte der Kon
struktion zum Erklingen zu bringen. W e r  eine Sä u le  oder einen 
Träger zu verbergen  trachtet, begeht einen Fehler, w er aber eine 
Scheinsäu le errichtet, begeht ein Verbrechen.

Aus diesem G ru nd e  zitiere ich den Sa tz  Fehelons, welchen 
Remy de  G ourm oni in seinem W e rk  „P ro b lem e  des Stils" w ieder
gibt: „M a n  sollte innerhalb  eines Bauw erks einem einzelnen 
O rnam ent keinen Platz einräum en, sondern, stets au f d ie schönen 
Proportionen achtend, a lle  erforderlichen Teile des G eb äudes in 
O rnam ent ve rw an de ln ". Und Remy de G ourm ont fügt hinzu:
. . . „ in  diesen w enigen  W o rten  hat Fehelon uns eine umfassende 
Theorie der Architektur und vielle icht d er gesamten Kunst ge
geben ". Das Skelett muß durch Ausm auerung der G e fa ch e  ver
vo llständigt w erden , deren M a te ria l den unveränderlichen Be
d ingungen entspricht. W a s  d ie Außenseite  anbe lang t, so muß 
sie w asserd icht und isolierend sein und in ihren Abmessungen 
den Tem peratureinflüssen Rechnung tragen, w e lche  d ie Haupt
ursache von Zerstörungen bilden.

D ie Skelettbauw eise ist ein gee igneter Rahmen für W e rk e  der 
Bildhauerkunst und d e r M a le re i, d ie  nach meiner Ansicht mehr 
und mehr erforderlich w erden  zur Ausschmückung der W ohnun 
gen und Bauten, d ie  mit H ilfe  von M aschinen errichtet werden 
und mehr K inder d e r M asch inen  als d er M enschen sind. Der 
Architekt muß den ew igen  G esetzen  treu b leiben. Er darf nicht 
dem N euen  nach jagen, b loß  w eil es sich vom Bisherigen unter
scheidet. Denn nach einem W o r t  G id e s  ist am frühesten veraltet, 
w as gestern am modernsten schien. Je d e  G rim asse des Augen-: 
blicks bleibt unauslöschliche Falte. M an  sage nicht, d aß  Bauten, 
die  aufhören zu gefa llen , morgen abgerissen w erden. Das sind 
Illusionen aus der Inflationszeit. N ein , jeder Bau  soll dauern, 
soll Vergangenheit schaffen, d ie  d ie Existenz d er Lebenden ver
längert und bereichert. Und es sind g e rad e  d ie a lten  Denkmäler, 
d ie  den Reiz der alten Länder ausm achen im G eg en sa tz  zur 
Natur, d ie  ew ig  jung bleibt.

Ich füge hinzu, d a ß  derjenige, der ohne Verleugnung der Funk
tion und der M ate ria lien  ein W e rk  schafft, das den Eindruck er
weckt, als hätte es bereits immer existiert, als sei es mit einem 
W o r t  „a lltä g lich ", mit sich zufrieden sein kann. Denn das Endziel 
der Kunst ist, w ede r zu verb lüffen  noch zu erregen. Verblüffung  
und Erregung sind D inge ohne Dauer, G e fü h le  von  verhältnis
m äßig anekdotischem  W e rt. Endzw eck d er Kunst ist es vielmehr, 
uns von Befried igung zu Befried igung zu führen und von dort 
aus zur Bew underung bis zum ungetrübten G enuß .

{Berechtigte Übertragung von Hans Hennigerj
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Die Ausgabestellen für Bauholz-Einkaufsschfeme
Dem Erlaß  des Reichsarbeitsm inisters, der d ie H o lzbew irtschaf

tung für das Ja h r  1939 regelte (vgl. D BZ  Heft 45, S. B 1224) ist ein 
weiterer vom 14. N ovem b er IV a 6  N r. 241 la/140  gefo lgt, der 
im einzelnen über das Verfahren  bei der A usgabe der Scheine  
Vorschriften erläßt. Er hat fo lgenden  W o rt lau t:

I, U m f a n g  d e r  H o l z b e w i r t s c h a f t u n g

„D ie Nadelschnittholz-Einkaufsscheine sollen nach M itteilung  
der M arktverein igung der deutschen Forst- und Holzw irtschaft 
hauptsächlich für fo lgende Sortim ente ausgegeben  w erden  (kon
tingentierte Sortim ente): Kantholz, Balken, Latten, Kreuzholz, 
soweit es sich nicht um T ischlerw are handelt, Fußbodenbretter 
Hobeldielen) und Rauhspund, Fichten-, Tannen-Bretter und Bohlen  
der Güteklasse III und darunter, K ie fer-Bauw are, Kistenbretter, 
Werkstättennutzholz der G üteklasse A  und B und G rubenschw ar
ten. Ich bem erke ausdrücklich, d a ß  nur das Einbau-*) und V o r
halteholz**) bew irtschaftet w ird , das zu den vorstehend an 
gegebenen Sortim enten gehört, dag eg en  n i c h t  T ischlerware  
oder W ertho lz .

Es ist den Sägew erks- und anderen  Bearbeitungsbetrieben  
durch d ie  M arktvere in igung d er deutschen Forst- und H olzw irt
schaft untersagt, Einkaufsscheine für fo lgende Sortim ente einzu
fordern oder anzunehm en:

Fichten-Tannen-Bretter und Bohlen der G üteklasse 0— II, Kiefer- 
Stammbretter und Ponies der G üteklasse I— III, M itte lw are , Z op f
bretter d er Güteklassen I— II, Schw am m w are , Füllungsseiten, ast- 

. reine Seiten, Treppenstufenbohlen, Lärche-Stamm bretter I. bis 
¡11. Kl., M itte lw are, Zop fb retter I.— II. Kl., Bretter und Bohlen der 
Güteklasse 0— II, Kreuzholz der Güteklasse 0 für a lle  Holzarten. 
Zum Einkauf d ieser Sortim ente dürfen daher von den Bedarfs 
trägern keine Sche ine ausgegeben  w erden .

Die Gütebestim m ungen für inländisches Nadel-Schn ittho lz  sind 
im Reichsgesetzblatt 1938 I S. 1472 ff. veröffentlicht.

Das notw end ige Rundholz, G rubenho lz , S tangen, Stem pel, V o r
halteholz für Rüstungen (Stangen und Steifen  usw.), Ram m pfähle  
für G ründungen  usw. ist w ie  bisher bei den Leitern der Markf- 
ordnungsbezirke der Forst- und Holzw irtschaft zu beantragen.

II. V e r w a l t u n g  d e r  E i n k a u f s s c h e i n e  a u s  d e m  K o n t i n g e n t  d e s  

R e i c h s a r b e i t s m i n i s t e r i u m s

Verwaltungsstellen sind:
1. Für W ohn- und Sied lungsbauten, d ie d ie Reichsstelle für 

W irtschaftsausbau in ihre P lanung aufge.nommen und als V ie r
jahresp lanbauten anerkannt hat: d ie Reichsstelle für W irtscha fts 
ausbau, Berlin W  35, Saarlandstr. 128,

2. für Bauten  zur N eugestaltung der Reichshauptstadt Berlin: 
der G en era lbau in spekto r für d ie  Reichshauptstadt Berlin, Berlin  
W 8 , Pariser Platz 4,

3. für a lle  übrigen W ohnungs- und Sied lungsbauten, für Bauten  
der G em einden  und G em eind everbänd e , für industrielle und g e 
w erb liche Bauten (außer den industriellen Bauten  der Reichs
gruppe Energ iew irtschaft), für Um bauten sow ie für g rößere  In
standsetzungen: d ie nachfo lgend  bezeichneten Regierungen bzw. 
beauftragten Verwaltungsste llen, in deren  Bezirk d ie  Baustellen  
liegen, und zw ar:

in P r e u ß e n  : d ie  Regierungspräsidenten bzw . der Verbands-  
■ Präsident des S ied lungsverbandes Ruhrkohlenbezirk, Essen, in 
B e r l i n  : der Stad tp räsident der Reichshauptstadt in Berlin, in 
B a y e r n :  d ie  Regierungen, in S a c h s e n :  d ie Kreishauptleute, 
in W ü r t t e m b e r g :  d ie W ürttem berg ische Landeskreditanstalt 
in Stuttgart, in B a d e n :  d ie Bad ische Landeskreditanstalt für

*1 Unter Einbauholz ist das in das Bauvorhaben d a u e r n d  e i n 
g e b a u t e  Schnittholz derjenigen Sortimente zu verstehen, die der Bewirt
schaftung unterliegen.

’ *) Vorhalteholz ist das v o r ü b e r g e h e n d  b e n ö t i g t e  S c h n i t t 
h o l z ,  das zur Durchführung der Bauvorhaben (Einschalung, Rüstungen usw.) 
gebraucht wird.

W ohnungsbau  in Karlsruhe, im S a a r l a n d :  der Reichskom
missar für das Sa a rla n d  in Saarb rücken , in  d e n  ü b r i g e n  
L ä n d e r n :  d ie obersten Landesbehörden.

Zuständig für d ie Zuteilung von Vorhalteho lz  für baupolizeilich  
nicht anzeige- oder genehm igungspflichtige Bauten  (z. B. T ie f
bauarbe iten ) ist d ie Verwaltungsste lle, in deren Bereich  d ie B a u 
firma handelsgerichtlich o d er in der H an d w erkerro lle  e in 
getragen  ist.

III.  V e r f a h r e n  f ü r  d i e  A u s g a b e  d e r  E i n k a u f s s c h e i n e

a) V e r f a h r e n  b e i  b a u p o l i z e i l i c h  g e n e h m i 
g u n g s p f l i c h t i g e n  B a u t e n .

Für genehm igungspflichtige Bauten b ed a rf es keines besonderen  
Antrages au f Holzzuteilung. Der Bauherr o d er bevollm ächtigte  
Bauträger hat in seinem Baugenehm igungsantrag, den er der 
Baupo lize ibehörde nach den bestehenden Vorschriften ein 
zureichen hat, d ie benötigten Holzmeng'en, sow eit sie bew irt
schaftet w erden , anzugeben  und nachzuweisen. D ie ze ichne
rischen Unterlagen  sow ie d ie Baubeschreibung müssen in p rü 
fungsfäh iger Form erkennen lassen, w ie  und in w e lchen  A b 
messungen das H olz  im Bau verw endet w erden  soll. So w e it  nur 
geringe Holzm engen benötigt w erden , kann von diesen N a c h 
weisen abgesehen  w erden  (vgl. Abschnitt I l le ) .

D ie Frage des Arbeitseinsatzes und der Eisenbewirtschaftung  
regelt sich in der bisherigen W e ise . W e il  in der Unbedenklich 
keitserklärung d ie  Entscheidung über d ie Dringlichkeit eines B a u 
vorhabens im S inne des V ierjahresp lanes enthalten ist, ist von 
den Verwaltungsste llen d ie  Bew irtschaftung des Holzes so zu 
führen, d a ß  für d ie von der Reichsanstalt und ihren Dienststellen 
als unbedenklich erklärten Bauvorhaben  das erfo rderliche B a u 
holz, soweit es d ie  zur Verfügung gestellten Holzm engen e r
möglichen, sichergestellt w ird.

Bei der baustofftechnischen Prüfung durch d ie Baup o lize i
behörde sind d ie Holz- und Eisenm engen gegene inander ab zu 
stimmen und a lle  Einsparungsm öglichkeiten zu berücksichtigen. 
Die Baupo lize ibehörde  hat d ie  für d ie einzelnen Bauvorhaben  
zuständige Verwaltungsste lle (Abschnitt II) unter A n g ab e  des 
benötigten H olzes von dem Ergebnis der Prüfung zu ben ach 
richtigen. D ie Verwaltungsste llen teilen der Baupo lize ibehörde  
mit, ob  das benötigte H olz  zur Verfügung gestellt w erden  kann 
o d er nicht. Be i g rößeren  Bauvorhab en  w ird  auch anzugeben  
sein, ob  d ie  gesam te H olzm enge oder zunächst nur d ie  1. Rate 
zugeteilt w erden  kann. Es ist nur d ie H olzm enge zuzuteilen, die 
der Bau träger spätestens bis zum Zeitpunkt des Verfa lls  der ihm 
zugeteilten Sche ine einkauft (z. B. bei den jetzt auszugebenden  
Einkaufsscheinen bis zum 1. April 1939). D ie Einkaufsscheine für 
das restliche H olz  sind nach M a ß g a b e  der ve rfügbaren  H o lz 
kontingente zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend dem B a u 
fortschritt zuzuteilen. Dem Bescheid an  d ie Baupo lize ibehörden  
sind d ie  Einkaufsscheine beizugeben. D ie Verwaltungsste llen  
müssen d ie bereits anerkannte Gesam tho lzm enge bei den sp ä te 
ren Kontingentszuweisungen entsprechend berücksichtigen. Der 
Bescheid über d ie  Holzzuteilung ist dem Bauherrn zusammen mit 
der Baugenehm igung zu erteilen. D ie G enehm igung ist erst dann  
auszusprechen, w enn  d ie  Unbedenklichkeitserklärung des zu
ständigen Arbeitsam ts hinsichtlich des A rbeitseinsatzes und der 
Eisenbewirtschaftung vorliegt sow ie d ie  Bedarfsdeckung des be 
nötigten Holzes bzw. der 1. Rate sichergestellt ist. G le ichze itig  
Händigt d ie Baupo lize ibehörde  d ie  erfo rderlichen  Einkaufsscheine  
an d ie  Antragste ller aus.

b) V e r f a h r e n  b e i  b a u p o l i z e i l i c h  n i c h t  g e 
n e h m i g u n g s p f l i c h t i g e n  B a u t e n  u n d  b e i  b e 
r e i t s  b a u p o l i z e i l i c h  g e n e h m i g t e n  B a u t e n .

D ie nicht genehm igungspflichtigen oder nur anm eldepflich 
tigen Bauten  erhalten auf A ntrag  d ie notw end igen  Einkaufs
scheine unm ittelbar von den Verwaltungsste llen (Abschnitt II). 
Die A n träge  au f Zuteilung der Holzm engen sind unter A n g ab e  
des Verw endungszw eckes und des N achw e ises d er benötigten  
M engen  bei den Verwaltungsste llen einzureichen.
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Das gleiche gilt für Bauten, d ie bereits baupolizeilich  g e 
nehmigt sind und noch Holz benötigen. Frühere Holzzuteilungen  
nach der bisherigen Regelung sind entsprechend zu berücksich
tigen. In Zw eifelsfällen  können sich d ie Verwaltungsstellen der 
Baupolizeibehörden bedienen, um nachträglich den noch not
w endigen H olzbedarf festzustellen, bei Vorhalteho lz  auch der in 
Abschnitt II! c genannten Stellen. Abschnitt l i l a  Absatz  2 gilt 
insoweit, als es sich um Bauvorhaben  handelt, die der A nze ige 
pflicht nach der Vierten Anordnung zur Durchführung des Vier- 
¡ohresplans unterliegen.

c) H ö h e  d e r  Z u t e i l u n g .

O hne  Einzelnachweis und ohne Nachprüfung der Holzm engen  
können von den Verwaltungsstellen bis auf w eiteres freigegeben  
w erden :

1. Bei G eschoßw ohnungen, Doppel- und Reihenhäusern je 
W ohnungse inheit bis zu 8 cbm (davon 0,3 cbm Vorhalteholz),

2. bei Einzelwohnhäusem  bis zu 1! cbm (davon 0,3 cbm Vor
halteholz),

3. bei Landarbeiterwohnungen oder Kleinsiedlungen mit S ta ll
anbauten oder getrenntem Stall bis zu 13 cbm Idavon 0,3 cbm  
Vorhalteholz).

Bei mehrgeschossigen Bauausführungen, bei denen kleine 
W ohnungseinheiten überw iegen, und bei sehr kleinen Einzel
wohnhäusern ist zu prüfen, ob ein kleinerer Durchschnittssatz aus
reichend ist.

Für W ohnungsbauten, für d ie Holzm engen beantragt werden, 
die d ie vorstehenden G renzen  überschreiten, und für a lle  übrigen 
Bauvorhaben  ist d ie Prüfung nach Abschnitt l i l a  durchzuführen. 
Bei Zuteilung von größeren  M engen  von Vorhalteho lz  für in
dustrielle Bauten ist ein Vertrauensm ann der Bauindustrie und für 
gew erb liche Bauten ein Vertrauensm ann des H andwerks ent
sprechend meinem Erlaß  vom 24. O ktober 1938 —  IV a 6  

N r. 2411 a/127 gutachtlich zu hören. W e n n  die den Antrag  
stellende Firma nicht zur W irtschaftsgruppe Bauindustrie gehört, 
wird zw eckm äßig  d ie zuständige W irtschaftsgruppe beteiligt.

Schnittholzm engen unter 3 cbm sind beim lagerhaltenden  Plalz- 
holzhandel oder unmittelbar bei den Sägew erken  einzukaufen, 
die berechtigt sind, k leinere Holzm engen zum freihändigen V e r
kauf ohne Einkaufsscheine abzugeben.

IV . V e r w e n d u n g  d e r  E i n k a u f s s c h e i n e

Die Sche ine w erden  dem Bau träger u n ausgefüllt ausgehän 
digt und können an Dritte w e itergegeben  w erden. S ie  sind von

dem Bauunternehm er auszufüllen, der den Kaufvertrag mit dem 
Säg ew erk  oder H olzverte ilerbetrieb  absch ließt. Die Scheine be
rechtigen nur zum Einkauf der aufgedruckten M enge.

Die Sche ine mit dem Aufdruck „Reichsarbeitsm inister" tragen 
auf den drei Abschnitten d ie  g le iche Nummer. Auf Abschnitt II 
des Scheines ist in dem dafü r vorgesehenen  Rahmen (für Ver
merke des Bedarfsträgers) d ie A usgabeste lle  (z. B. Regierung 
Schlesw ig) einzutragen, dam it d ie  Leiter der 'Marktordnungs
bezirke in der Lage sind, diese Abschnitte (II) an die einzelnen 
Ausgabestellen zurückzusenden.

V .  G ü l t i g k e i t  d e r  E i n k a u f s s c h e i n e

Die Sche ine w erden  zu dem au f ihnen ang egebenen  Zeitpunkt 
ungültig (die für N ovem b er und Dezem ber zur Ausgabe ge
langenden Sche ine am 1. April 1939). Es ist daher zwecklos, Holz
mengen anzufordern, d ie  erst nach diesem Zeitpunkt eingekauft 
w erden  sollen. Unverbrauchte un'd ungültig gew ordene  Scheine 
sind von den Bauträgern  an d ie  Verwaltungsste llen zurück
zugeben bzw. umzutauschen, d ie  auf dem Abschnitt II der Ein
kaufsscheine vermerkt sind.

V I.  S c h l u ß b e m e r k u n g e n

Der Bauunternehm er muß d ie  notw end igen  Holzm engen recht
zeitig vor Baubeg inn einkaufen und einschneiden lassen. Das 
Holz soll noch vor dem Einbau ab lagern .

Das Verfahren  ist möglichst zu erleichtern, soweit es sich ver
treten läßt. Zw eife lsfragen  zw ischen den Verwaltungsstellen, den 
Baupo lizeibehörden  und den Bauträgern  sind w eitgehend in 
mündlichen oder fernmündlichen Besprechungen ohne längeren 
Schriftw echsel zu k lären ."

Die Holzeinkaufsscheine für I ä  n d I i.c h e Bauten  w erden  durch 
das Reichsernährungsministerium oder d ie  landesbauernschaften  
erfeilt.

Schnittholzeinkaufsscheine für den p rivaten  und gewerblichen  
Bau  w erden  für Baustellen in B e r l i n  vom Büro des Stadt
präsidenten, Berlin, Rathaus Königstraße, Zim mer 83, abgegeben. 
Einkaufsscheine für Rüststangen, Riegel, Steifen  w erden  von der 
M arktvere in igung der deutschen Forst- und Holzw irtschaft, Berlin- 
Friedenau, Ringsfr. 30, ab g eg eben . A n träge  sind schriftlich ein
zureichen.

D ie Baugewerks-Innung zu Berlin selbst gibt keine Einkaufs
scheine ab . Der K le inbedarf für Instandsetzungen ist o h n e  Ein
kaufsschein vom P la tzhändler zu decken, der hierfür e igene Ein
kaufsscheine unm ittelbar erhält.

Die Sicherung der Preissenkung bei öffentlichen Arbeiten

W ir  haben d ie Überschrift mit besonderer Absicht in dieser 
Form gew ählt. S ie  g ibt nämlich genau das hohe Ziel an, das 
die Reichsregierung mit den vom Reichskommissar für d ie Preis
bildung erlassenen „ R i c h t l i n i e n  für d ie  Preisbildung bei 
öffentlichen A u fträgen " (RPO ) und seinen „ L e i t s ä t z e n  für die 
Preisermittlung auf G rund  der Selbstkosten bei Leistungen für 
öffentliche A u ftrag g eb e r" (LSÜ) zu verw irklichen den festen 
W ille n  hat. Der g ew altige  W irtschaftsaufschw ung in den letzten 
Jah ren  ist bekanntlich entscheidend getragen  w orden  von der 
um fangreichen Auftragsvergebung der öffentlichen H and  an die 
Industrie. Da zah lre iche A ufträge dieser Art aus wehrpolitischen  
und arbeitseinsatzm äßigen G ründen  mit besonderer Beschleuni
gung ausgeführt w erden  mußten, w a r  ein gew isser Preisauftrieb  
in diesem Bezirk d er öffentlichen W irtscha ft trotz der e rfo lg 
reichen Tätigkeit unserer Preisprüfungsbehörden nicht zu ve r
meiden. In einer W irtschaft, d ie  bis zur G renze  ihrer Leistungs
fähigkeit beschäftigt ist und gegenw ärtig  noch mit der Knappheit 
an w ichtigen Rohstoffen und mit der Knappheit an  geeigneten

Arbeitskräften rechnen muß, ist d ie G e fa h r  einer schädlichen  
Entwicklung des Preisgefüges besonders groß . D a  d ie  öffent
lichen A ufträge ihrem Um fang nach einen erheb lichen Teil der 
industriellen Gesam tleistung darstellen, hat d aher der Reichs
kommissar für d ie  Preisbildung seine Verordnung über d ie Preis
ermittlung au f G rund  der Selbstkosten vom 30. O k tober 1938 er
lassen, w e lche  im Reichsgesetzblatt vom 21. N o vem b er erschienen 
ist. D ie als A n lag e  beigefügten  Leitsätze gelten von  jetzt ab  als 
bindende G ru nd lag e  für d ie  Preisermittlung bei a llen  öffentlichen  
Vergebungen. In den beigefügten  Richtlinien schafft der Reichs
kommissar K larheit darüber, w ann  d ie  Preisermittlung bei öffent
lichen Aufträgen nach sonstigen Vorschriften (w ie z. B. Preisslop! 
und w ann  sie auf G rund  der Selbstkosten nach den genannten  
Leitsätzen erfo lgen muß.

Von dieser w ichtigen N euordnung w erden  naturgem äß in 
großem  Um fang auch B a u l e i s t u n g e n  betroffen. H ier kann 
die Kalkulation auf G rund  der Selbstkosten e ine besondere Be-
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deutung gew innen. S ie  g liedert sich nach den Leitsätzen in 
besondere Vorschriften für die W erksto ffe , d ie Fertigungslöhne, 
die Gem einkosten der Fertigung, d ie Gem einkosten für V e r
waltung und Vertrieb , d ie Sonderkosten und einen kalkulatori
schen G ew innau fsch lag  für den Unternehmer.

W e r k s t o f f e

Hierfür bestimmen d ie  Leitsätze fo lgendes:
In Vorkalku lationen w ird  für W erksto ffe , d ie der A uftrag 

nehmer zur Durchführung des Auftrages beschafft hat, der tat
sächliche Durchschnittseinstandspreis, für noch zu beschaffende  
oder dem Lager zu entnehm ende W erksto ffe  der Tageseinstands
preis eingesetzt, soweit dem nicht Preisbildungsvorschriften -ent
gegenstehen. In N achkalku lationen  ist der tatsächliche Einstands
preis einzusetzen, w o b e i d ie Forderung nach sparsamem Einkauf 
erfüllt sein muß. Der Auftragnehm er hat a lle  geschäftlichen V o r
teile beim Einkauf zugunsten des Auftraggebers wahrzunehm en. 
Mengen- oder T reurabatte sind vom Einstandspreis abzuziehen. 
Kommen die Vorerzeugnisse aus eigenen Betrieben des A u ftrag 
nehmers, so gelten als Einstandspreis die Herstellungskosten ein 
schließlich ante iliger Verwaltungs- und Sonderkosten.

F e r t i g u n g s l ö h n e

Die Fertigungszeiten müssen den Fortschritten der Fertigungs
verfahren entsprechen und sind nach Arbeitsm enge, A rbeits
stufen oder W erksab te ilungen  zu gliedern. Zeitzusch läge sind 
verboten. Die Lohnzuschläge müssen in den Lohnstäzen ve r
rechnet w erden, übertarifliche  Löhne müssen besonders aus
gew iesen und begründet w erden  und dürfen nur mit Zustimmung 
des Preiskommissars angerechnet werden.

G e m e i n k o s t e n

Die Verteilung der Gem einkosten muß so erfo lgen, d aß  sie 
der tatsächlichen Kostenjpeanspruchung der einzelnen Kosten
stellen entspricht. Ersatzbeschaffungen und wertste igernde Ü b er
holungen von Betriebsteilen dürfen nicht zur laufenden Instand
haltung gerechnet w erden . D ie Ertragssteuern, das Delkredere, 
die Verzinsung des Eigen- und Frem dkapitals, d ie öffentlichen  
Spenden  und Be iträge gehören nicht zu den Gem einkosten, fre i
w illige Sozia lle istungen nur dann, wenn sie eine gew isse Höhe  
nicht überschreiten. Verm ögenssteuer, Aufbringungsum lage, 
Grundverm ögens-, Hauszins- und G ew erb esteuer w erden  d a 
gegen in d ie Gem einkosten eingerechnet, ebenso Reise-, Reprä- 
sentations- und W e rb ea u s la g e n  „in  angem essener H öhe". Auch  
Verbandsbeiträge , Syndikatsum lagen und Sachversicherungs
kosten gehören  zu den anrechnungsfäh igen Gem einkosten. 
Grundsätzlich d a rf bei den Abschreibungen nur d ie verbrauchs
bedingte W ertm inderung  in Ansatz geb rach t w erden, d ie un
abhäng ig  von der kaufm ännischen oder von der Steuerb ilanz  
zu errechnen ist und von den Anschaffungspreisen und den Er
fahrungen über Lebensdauer und Abnutzung auszugehen hat. 
Sind Einrichtungen voll abgeschrieben, so dürfen auf sie w eitere  
Abschreibungen nicht in Rechnung gestellt werden.

S o n d e r k o s t e n

Fertig b ezogene Zulieferungsteile und Sonderbetriebsm ittel, 
w ie M ode lle , w erden  gesondert nach denselben Grundsätzen  
eingesetzt w ie  W erksto ffe . N ich t p lanm äß ige Herstellungskosten  
sind ebenfa lls  gesondert anzugeben . D ie durch Entwicklungs
und Forschungsarbeiten entstehenden Kosten sind nur anrech 
nungsfähig, wenn der A uftraggeber einen schriftlichen Entwick- 
lungs- oder Versuchsauftrag erteilt hat, sofern es sich nicht um 
freie Entwicklung handelt. In d ie Kalkulation lau fender Leistungen 
dürfen solche Kosten nur mit Zustimmung des Auftraggebers

aufgenom m en w erden. D ie Um satzsteuer ist besonders aus
zuweisen, wenn sie nicht im Einvernehm en mit dem  A u ftrag 
geber über Gem einkosten verrechnet wird.

G e w i n n

Der G ew inn , für dessen Errechnung d ie Leitsätze zw ingende  
Vorschriften enthalten, ist ein kalkulatorischer, kein effektvier. 
Er gilt als angem essen, wenn er d ie effektive Verzinsung lan g 
fristiger Reichsanleihen nicht übersleigt und w ird  in d ieser H öhe  
au f das betriebsnotw endige Anlage- und Um laufsverm ögen b e 
rechnet, so d a ß  also a lle  außerbetrieb lichen  Verm ögensteile w ie  
landw irtschaftliche Grundstücke, W ohnhäuser, stilliegende Fa 
briken, Beteiligungen und Effekten —  soweit sie nicht d er kurz
fristigen A n lag e  von Betriebsmitteln d ienen —  auß e r Ansatz  
bleiben. Zinsloses Frem dkapital (L ieferantenkredite innerhalb  des 
Zahlungsziels, Anzahlungen) w erden  abgezog en . Das A n la g e 
verm ögen ergibt sich im übrigen aus den nach den Abschre ibungs
vorschriften jeweils verb le ibenden  Restwerten, soweit solche noch 
vorhanden  sind. Das Uum laufsverm ögen ist mit den im Rech
nungsabschnitt tatsächlich gebundenen Beträgen  einzusetzen. 
Die Frem dkapitalzinsen b le iben auße r Betracht. Als Verm ögen  
gelten a lle  betriebsnotw endigen Verm ögensteile ohne Rücksicht 
darauf, ob  ihr G egenposten  In Eigen- oder Frem dkapital besteht, 
und für dieses G esam tverm ögen w ird  der ang eg eb ene  G ew in n  
berechnet. Aus dem G ew in n  ist d ie Verzinsung des Eigen- und 
Frem dkapitals zu decken, ferner das Unternehm erwagnis, d ie aus 
beiden sich ergebenden  Ertragssteuern mit Ausnahm e der Ein
kommen- und G ew erbeertragsteuer, d ie A ufw endung für ö ffen t
liche Spenden  und für wirtschaftspolitische O rgan isationsbe iträge.

Es ist w ichtig, festzustellen, d aß  diese Richtlinien und Leitsätze 
für s ä m t l i c h e  Dienststellen des Reichs, der Länder und der 
G em einden  gelten, ebenso ab e r auch für a lle  Dienststellen der 
W ehrm ach t, der Polizei, des Arbeitsdienstes, des Reichsnähr
standes, der Reichsbahn, der Reichspost und der R e i c h s 
a u t o b a h n .  G le ich lau tende Richtlinien und Leitsätze für d ie  
G liederungen  und V erbän d e  der P a r t e i  w erden  in Kürze e r 
lassen w erden. D ie Verordnung selbst enthält k lare Strafbestim 
mungen für vorsätz liche und fahrlässige Zuw iderhandlungen. 
Als Strafen  sind G efängn is  und G eldstra fen  in unbegrenzter Höhe  
vorgesehen. Es kann auch auf Einziehung des Entgelts und auf 
öffentliche Bekanntm achung des Urteils erkannt w erden. A u ß e r
dem sieht d ie Verordnung Ordnungsstrafen vor, w e lche  d ie Preis
überwachungsstellen verhängen  können, und zw ar G e ld stra fen  
in unbegrenzter Höhe, Sch ließung des Unternehm ens auf Zeit 
oder D auer, Verhängung von A u flagen  für d ie  W e iterfüh rung  
des Unternehmens, Untersagung jeder Tätigkeit für schuld ige  
Personen au f dem entsprechenden G eb ie t.

N ach  dem W ille n  der Reichsregierung muß also  d ie Zeit vorbei 
sein, in w e lcher d ie Dringlichkeit eines öffentlichen A uftrages  
überhöhte Preise entschuldigte, oder in der man in den Preis 
auch gleichzeitig d ie Kosten für um fangreiche N eu an lag en  e in 
rechnete, o d er in der man Abschreibungen in e iner H öhe in 
Rechnung stellte, w e lche in ganz kurzer Frist d ie Abschreibung  
d er A n lagen  ermöglichte. D ie öffentlichen A u ftrag g eb e r sind 
nunmehr a lle  verpflichtet, vo r der Auftragserte ilung zu prüfen, 
ob aus G ründen  der M assenlieferung oder aus anderen  Er
w ägungen  eine K o s t e n s e n k u n g  geg enüber dem Preis der 
Preisstopverordnung verlang t w erden  kann. D ie Preisstopverord-  
nung selbst und d ie  übrigen Preisregelungen b le iben  natürlich 
für den gesam ten w irtschaftlichen Bereich  auße rh a lb  der öffent
lichen A ufträge unverändert in Kraft.

D ie Verordnung des Reichskommissars hat, w ie  man sieht, eine 
große grundsätzliche Bedeutung, w e it über den Kreis der ö ffen t
lichen Auftragsvergebung hinaus. Es w ird  in den ' nächsten  
W o c h e n  noch vie lfach  G e leg en he it sein, au f ihre Ausw irkungen  
au f d ie Bauw irtschaft, au f d ie  Kostengestaltung und die Finan
zierung zu sprechen zu kommen. Dr. H. F. G e i l e r
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Schutz gegen Brandschäden Dr. P. W angem ann, Berlin-Schöneberg

Erfahrungsgem äß ist der Dachraum  im Frieden, insbesondere 
ab er im Kriege, der B randgefah r am meisten äusgesetzt. Des
halb  schweben schon seit mehr als dreiß ig  Jah ren  Verhandlungen  
bei den zuständigen Behörden, d ie Dachräum e von den darunter
gelegenen W ohnräum en feuerhemmend oder feuersicher zu 
trennen. Diese Verhandlungen sind stets an den Kosten g e 
scheitert, die dem Hausbesitzer auferlegt w erden  müßten. Dazu  
kommen: noch technische Schw ierigkeiten. Eine feuersichere 
Decke w ieg t zu viel, und infolgedessen müßte das aufsteigende  
M auerw erk  außerordentlich stark bemessen w erden. Zudem  
haben d ie Brandversuche mit M assivdecken, d ie vor zw ei Jah ren  
in Dahlem ausgeführt wurden, sehr w enig  befriedigt. D ie Eisen
ein lagen haben infolge ihrer größeren  W ärm eausdehnung  die  
Massivdecken von innen heraus gesprengt.

Eine feuersichere Decke w ird auch nicht unbedingt notwendig  
sein, da  ja d ie H aup tb randgefah r vom Dachraum e nach den 
W ohnräum en zu wirkt. Für diesen weitaus häufigsten Fall genügt 
statt der M a s s i v d e c k e  ein M assiv b o d e n , d er den bisher 
üblichen Holzfußboden ersetzt. D abei mag es dahingestellt sein, 
w ie die tragenden Elemente der Decke, d ie Balken, ausgebildet 
sind. Betonbalken sind heute bei den zur Verfügung stehenden  
M ateria lien  am leichtesten auszuführen. Eine Abdeckung der 
Balken durch eine hitzebeständige, w ärm eiso lierende A u flag e  in 
Form von Asbeststreifen, die längs über d ie  Betonbalken laufen, 
isi zu empfehlen. Statt des üblichen Holzfußbodens sollte, eine 
Betonplatte von 3— 4 cm Stärke mit einer hochgespannten S tah l
drahtgew ebearm ierung Verw endung finden, w ie  sie neuerdings 
gerad e  jetzt zur rechten Zeit allgem ein zugelassen Ist. Ein der
artiger Betonfußboden kann en tw eder an O rt und Ste lle  au f dem  
Bau als durchgehende Zem enthaut hergestellt w erden  oder aus 
einzelnen Platten zusammengesetzt werden. Auch diese Platten  
haben eine hochgespannte G ew ebearm ierung , d ie an allen  vier 
Seiten hervorsteht und beim Aneinandersetzen der Platten über
einandergreift, so d a ß  d ie Fugen eine doppelte  Stah ld rah t
arm ierung erhalten.

Derartige Betonböden haben eine überraschend hohe T rag 
fähigkeit (von 11 506 kg je m-J und sind dabe i auch bei g rößeren  
Verw indungen der Ba lken lage völlig  rissefrei. D aher sind solche 
Betonböden absolut löschwassersicher. Die an das M auerw erk  
stoßenden Ränder des Bodens w erden  ein ige Zentim eter hoch 
gezogen. A uf der Fußbodenhöhe w erden  W asserauslässe  vo r
gesehen, d ie nach außen  führen. A uf d iese W e is e  b ildet der 
M assivboden eine W a n n e  mit Ausguß. In Anbetracht dieser 
Löschwassersicherheit kann im Falle eines Brandes eine Anzahl 
von Brausen von den darunter gelegenen  Räumen aus in Betrieb

gesetzt w erden, so d a ß  der Betonboden  und das auf dem Boden 
befindliche Gerüm pel unter W a ss e r  gesetzt w erden  kann. Damit 
w erden d ie  autom atischen Berieselungsvorrichtungen, die außer
ordentlich teuer sind und deren W asserm engen  nicht beliebig 
geregelt und abgestellt w erden  können, erübrigt. Der Brand
schutz w ird  also au f ein vö llig  anderes G le is  gebracht. Statt der 
bisherigen teuren Brandhindernisse w ird  ein billiger, erschwing
licher Schutz geschaffen , der sich um so w irkungsvoller auf den 
Schutz vo r schäd licher W ärm eü be rtrag un g  beschränkt und damit 
einen absoluten Schutz bildet.

N ach  den allgem einen Zulassungsvorschriften soll d ie Zement
haut oberhalb  einer Einschubdecke mit Schüttung verlegt werden, 
als Schutz gegen. Scha llübertragung  und W ärm eausstrah lung von 
den W ohnräum en  nach dem D achraum e. Umgekehrt bietet die 
Schüttung ab e r auch bei O b erfeu e r einen W ärm eschutz, um den 

' Betonbalken zu schützen. Zudem  bildet d ie  Schüttung ein 
elastisches Polster, w enn  Brandbom ben au f d ie Zem enthaut auf
treffen. D ie Zem enthaut besitzt neben der außerordentlichen  
Tragfäh igke it eine überraschend hohe Elastizität, d ie in Verbin
dung mit dem elastischen Polster d er Schüttung d ie Hoffnung 
rechtfertigt, d aß  d ie  Beschießungsversuche das Auffangen  von 
Brandbom ben bestätigen. Es em pfiehlt sich, auch  das Dach
g eb ä lk  durch norm alisierte Betonbalken  herzustellen.

Auch die D achhaut selbst kann eine w esentlich erhöhte Brand
bomben- und Feuersicherheit erhalten, w enn  statt der bisher 
üblichen D achz iegel arm ierte Betonplatten  besonderer Profilie
rung Verw endung  finden. D erartige  Betonplatten von %  m Breite 
und 1 y 2— 2 m Länge können bequem zum Zw ecke  des Rauch
abzuges ang ehoben  w erden . In fo lge ihrer hochgespannten  
Stah ldrahtarm ierung w erden  d ie  Brandbom ben seitlich am Dach 
entlang abg le iten , ohne überhaupt in den D achraum  einzudringen 
und Schad en  anzurichten. Bei derartigen  Betondachp latten  fällt 
die Verlattung w eg.

W esen tlich  und entscheidend ist d ie Preisfrage. Der Beton
boden „Zem en thau t" ohne besonderen Fußbodenbe lag  stellt sich 
nicht teurer als der übliche H olzfußboden . Auch in den W o h n 
räumen kann der M assivboden  Verw endung  finden, insbesondere 
mit einem der neueren Kunststoff-Fußböden, d ie einen linoleum- 
artigen Be lag  ergeben , der eine überraschend hohe Abschleif
festigkeit ergibt. D ie Kosten eines derartigen M assivbodens ein 
schließlich des Fußbodenbelages stellen sich annähernd  ebenso 
hoch w ie  ein gespundeter H o lzfußboden  zuzüglich Anstrich. 
Auch d ie  Dachhaut aus hochgespannter Stah ldrahtarm ierung ist 
von der g leichen G rößenordnung  in ge ld licher Beziehung wie 
D achz iegel plus Verlattung.

B a u  w i r f  s c h  a f f

Altstadtgesundung und jüdischer Grundstücksbesitz
Die Gesundung der Elendsviertel der großen  S täd te  ist eine 

der dringendsten Aufgaben , w e lche  restlos zu lösen d ie S taa ts
führung sich vorgenom m en hat. Es unterliegt keinem Zw eife l, 
d aß  w ir auf diesem G eb ie t, zumal in Berlin, schon wesentlich  
w eiter gekommen w ären, wenn nicht d ie vordringlichen A ufgaben  
des wirksamen Schutzes der Reichsgrenzen und d er Sicherung  
der Rohstofffreiheit d ie finanziellen Mittel des Reichs und d ie ve r
fügbaren  Arbeitskräfte so stark in Anspruch genommen hätten. 
D er G ed an k e  aber, ob nicht auch d ie  großen  öffentlichen Bau 
arbeiten für d ie Neugestaltung der G roßstäd te  einschließlich des 
Baues der notw endigen öffentlichen G e b ä u d e  das Forfschreiten 
d er Altstadtgesundung gehemmt haben, ist abw eg ig . G e ra d e  
das G eg en te il trifft zu. D ie N eup lanung der großen  Städ te, b e 
sonders ihrer g roßen  Durchgangsverkehrsstraßen mit allem  w as  
dazu gehört, a lso d ie Straßendurchbrüche, d ie Verbreiterung der 
Hauptstraßen, der A b riß  von W ohn- und Geschäftshausblöcken, 
d ie den Notw end igke iten  der zw eckm äßigen  Planung im W e g e

stehen, d ie  S icherung der am besten gee igneten  Baup lätze für 
die großen  öffentlichen G eb ä u d e , a lle  diese A rbeiten  sind ja 
geradezu  d ie Voraussetzung für eine w irk liche und auf die 
D auer berechnete Berein igung der F rage der Elendsviertel. Daß  
diese Viertel überhaupt entstehen konnten, ist zu einem Teil 
z w ar au f das W a lte n  der Grundstücksspekulanten, zum ändern  
ab e r au f das Fehlen einer einheitlichen und großzüg igen  S täd te 
bauplanung zurückzuführen. Es rächen sich heute d ie  schweren. 
Unterlassungssünden und d er M ang e l an Voraussicht der ve r
gangenen  Jahrzehnte.

Die Altstadtgesundung hat immer ihre zw e i Seiten. D ie a llen  
Viertel müssen, besonders in ihrer übersetzten Innenbebauung, 
n iedergelegt w erden. G le ichze itig , in W irk lichke it a b e r schon 
vorher, müssen d ie  M ieter in den abzure ißenden  W ohnhäusern  
in anderen  W o hnungen  untergebrachf w erden, d ie in der Regel 
erst gebau t w erden  müssen. W e n n  in v ie len  G roßstäd ten  des 
Reichs, vo r allem, a b e r in Berlin, das soz ia le  W e rk  d er Altstadt
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gesundung noch in den Anfängen  steckt, so liegt das in der 
Hauptsache an den stark überhöhten Grundstückspreisen in den  
Stadtkernen. D ie Besitzer der abzureißenden  H äuser müssen in 
irgendeiner Form entschädigt w erden . Es muß entw eder die 
Stadt selbst d ie  Ersatzhäuser an andrer Ste lle  bauen, w ielleicht 
auf „bu chm äß ig " billigem  stadteigenem  Boden, oder ab er man 
muß die Besitzer der A brißhäuser instandsetzen, in eigener 
Regie die Ersatzhäuser zu errichten.
. Hierzu w ä re  noch zunächst etw as grundsätzlich W ich tiges  zu 
sagen,- an dem G rundübel, nämlich der ungeheuren Überste ige
rung der Grundstückspreise, tragen im wesentlichen drei G ruppen  
von Beteiligten bzw. Nutzn ießern  d ie Schuld:

1. Der G r u n d s t ü c k s b e s i t z e r  selbst bzw. die ganze  
Kette, von au fe inanderfo lgenden  Grundstücksbesitzern, d ie das 
heutige fiktive „W e r tg e b ä u d e "  im G roßstadtkern  durch ihre 
Preisforderungen und Preisbew illigungen im Laufe der Jahrzehnte  
hochgetürmt haben.

2. Die ö f f e n t l i c h e  H a n d ,  w e lche diese ungesunde Ent
wicklung früher durch ihre e igene Grundstückspolitik gefördert, 
durch ihre Steuerpolitik  geb illig t und durch ihre Verw a ltungs
praxis anerkannt hat.

3. Die H y p o t h e k e n b a n k e n  und sonstigen H ypotheken 
g läubiger, w e lche  in ihren Grundstückswert-Schätzungen diese  
Entwicklung ebenfa lls anerkannt und durch d ie H öhe ihrer B e 
leihungen tatkräftig  gefördert haben.

Es ist nun Tatsache, d a ß  d ie Altstadtgesundung in Berlin und 
überall da , w o  d ie  überhöhten Grundstückspreise sie hemmen, 
nur vorwärtskom m en kann, wenn O p fe r gebrach t w erden. Auf 
der G ru nd lag e  der heutigen Grundstückspreise kann man eben  
keine gesunden Verhältn isse schaffen. Es ist d ahe r billig und 
gerecht, d a ß  a lle  drei G ruppen  der Beteiligten und N utzn ießer 
der hohen Grundstückspreise das notw end ige O p fe r  gemeinsam  
fragen. Es muß z. B. unserem Bankensystem möglich sein, für 
diesen sozia len  Sonderzw eck  G l o b a l d a r l e h e n  z u  g e 
r i n g e r e m  Z i n s s a t z  a l s  41/2 vH  in ausreichender M enge  
zur Verfügung zu stellen. Ein halbes Prozent macht hier schon 
viel aus und verm ag über d ie  T ragfäh igke it der entstehenden  
Mieten zu entscheiden.

Eine besondere e i n m a l i g e  G elegenhe it, d ie A ltstadt
gesundung ein gutes Stück vorwärtszutreiben, b ildet nun die' in 
G ang  gekom m ene Liquidation des g e rad e  in Berlin sehr um fang
reichen jüdischen Grundbesitzes. Für d ie  Bew ertung desselben  
und d ie Anrechnung des W e rte s  au f d ie Kontribution sind b e 
kanntlich Richtlinien aufgestellt w orden . Bei a lle r Vorsorge, d aß  
Sch leuderverkäufe verh indert w erden, w erden  d ie  fesfgestellten 
übernahm ew erte  w ahrschein lich beträchtlich unter dem heutigen 
„M ark tw e rt" g le ichw ertiger Grundstücke liegen. Es liegt au f der 
Hand, d aß  g e rad e  d ie  Stad tverw a ltungen  im H inblick auf ihre 
großen A u fgab en  für d ie soz ia le W ohnungsbeschaffung  und die  
Altstadtgesundung ein besonderes Interesse am Erw erb  solcher 
Grundstücke haben. S ie  erhalten d ie G rundstücke w e it unter 
den bei freihändigem  Ankauf anzu legenden Preisen. W e n n  nun 
die öffentliche H and  noch ein übriges tut und zur Förderung des 
sozialen Zw eckes in angem essener und tragbare r W e is e  auf 
Steuern und G ebühren  verzichtet, sow eit es sich um diese G ru n d 
stücke handelt, und wenn auch d ie H ypothekenbanken und die  
anderen  H ypo thekeng läub iger ihr ante iliges O p fe r  bringen, dann  
ist das heute so schw ierig erscheinende Problem  d er Finanzierung  
der A ltstadtgesundung in h ö c h s t  e i n f a c h e r  W e i s e  
g e l ö s t .

Der Anteil, auf den d ie H ypothekeng läub iger zu verzichten  
hätten, läßt sich verhältnism äßig leicht ermitteln. Der H öhe  der 
Beleihung der G rundstücke an  erster und zw eiter Stelle, sow ie  
an den fo lgenden  Rangstellen liegen bestimmte Schätzungs
werte für das Grundstück zugrunde. Es geht nun natürlich nicht, 
w ie z. B. bei einer Zw angsverste igerung, d a ß  d ie letztrangigen  
H ypothekeng läub iger alle in  den Schad en  tragen. Auch die  
G läu b ig e r zur ersten und zweiten Ste lle  müssen hier natürlich 
ihren Anteil tragen. Denn eine solche Regelung hat mit dem W e rt  
und der Sicherhe it der erststelligen Beleihungen nicht das 
mindeste zu tun. S ie  trifft nur in jüdischem Besitz befindliche  
Grundstücke, und es w ürde sich, w ie  d ie Regelung der Ju d en 

Regen, Nebel und Frost
sind die schlimmen Feinde eines Außenan
striches. Unangreifbar aber ist ein

Keimfarbenanstrich
welcher dank seiner hervorragenden Eigen
schaften unverändert bleibt. Er bietet der 
Fassade Schutz u. verleiht ihr ein gefälliges 
Aussehen.

I N D U S T R I E W E R K E  L O H W A L D
Odemer& Co., Kom.-Ges., Lohwald bei Augsburg

frage  überhaupt, um- eine Sonderm aßnahm e au f G rund  eines 
Sonderrechts handeln. D ie G rundstücke w erden  nicht w egen  

"Zahlungsunfähigkeit des Besitzers zwangsverkauft, sondern die  
V erkäu fe  erfo lgen im Zug einer staatsnotw endigen einm aligen  
Aktion. G rundsätzlich haben d ie begüterten Jud en  d ie W a h l,  ob  
s ie  zur Leistung der Kontribution Bargeld , W e rtp a p ie re , Ju w e len , 
Grundstücke oder andere  Verm ögensw erte h ingeben wollen. 
Durch d ie  Art solcher Abstoßungen w ird  a llerd ings d ie  B ew e r
tung der Grundstücke eine andere, und an  der Übernahm e des 
Unterschieds zur M arktbew ertung müssen gerechterw eise a lle  
H ypothekeng läub ig er pro rata sich beteiligen. Der Prozentsatz  
dieser „A b w e rtu n g " für d ie  G läu b ig e r w ird  ab e r geringer aus- 
failen als d ie Bewertungsm inderung an sich, w e il ja auch der 
Sleuerfiskus hier ein „O p fe r "  bringen soll.

Durch eine solche Regelung w ird es möglich sein, in den  
Häusern, d ie jetzt an den M arkt kommen, auch d ie  M ieten  zu 
senken, um in den W ohnungen , besonders wenn sie sich zur 
Unterteilung eignen oder aus G eschäftsräum en um gebaut w e r 
den, M ieter aus den Elendsquartieren unterzubringen. Auch an  
d ie  M öglichkeit, in solchen W o hnungen  Abrißm ieter aus den 
G eb ie ten  der Neugestaltung  der S täd te  unterzubringen, w ä re  zu 
denken. G  r.

Die Beschäftigten im Baugewerbe
N ach  den soeben bekannt w erdenden  Ergebnissen einer Er

hebung, w e lche d ie R e i c h s a n s t a  11 für Arbeitsverm ittlung  
und Arbeitslosenversicherung über d ie Verteilung der beschäftig 
ten A rbeiter und Angestellten nach W irtschaftszw e igen  vo r
genommen. hat, entfie len von den insgesamt in arbeitsbuch 
pflichtiger Beschäftigung stehenden 20,7 M illionen A rbeitern  und 
Angestellten 11,8 M illionen au f Industrie und H andw erk . D avon  
um faßt das B aug ew erbe  und das Baun eb eng ew erbe  2 071 000 
A rbeiter und Angestellte. Außerdem  w aren  in der Industrie der 
Ste ine und Erden 632 000 und im Holz- und Schn itzstoffgew erbe  
623 000 A rbe ite r und Angestellte beschäftigt. Dazu kommen 
dann noch d ie  Beschäftigten im G roß- und K le inhandel mit B a u 
stoffen a ller Art.

Jahreszeitlicher Beschäftigungsrückgang in der 
Bauwirtschaft

N ach  der Industrieberichterstattung des Statistischen Reichs
amts ist im O ktober d ie Zah l der beschäftigten A rb e ite r (1936 
=  100) au f 118,2 gestiegen gegen 117,8 im Septem ber. Auch d ie  
Zah l der geleisteten Arbeiterstunden hat sich von 122,1 auf 122,8

\  V

H A N S  H A U E N S C H I L D .  H A M B U R G - W A .
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erhöht. D ie A ngaben  beziehen sich nur auf das Altreich ohne 
Ostmark und Sudetengau. Durch den Arbeitsrückgang der von  
der Jahresze it abhäng igen  Industriezweige ist indessen der 
Arbeitsum fang der Produktionsgüterindustrien im O ktober zurück
gegangen. So  gab  die Bauindustrie nach der Anspannung der 
letzten M onate  Arbeitskräfte ab . Bei den Baustoffindustrien hat 
sich d ie Abnahm e der Beschäftigung verstärkt, jedoch nicht in 
der Zement-, der Betonwaren- und Schieferindustrie.

Die Winterbeschäftigung der Bauarbeiter
Seit langem bemüht sich d ie D e u t s c h e  A r b e i t s f r o n t ,  

zusammen mit den amtlichen Stellen und mit der gew erb lichen  
W irtschaft, d ie Sa isonarbeit so w eit w ie  möglich einzuschränken  
und eine Vollbeschäftigung für das ganze Ja h r  zu sichern. Um 
die Kräfte bei W ied erb eg inn  d er Sa ison  sofort zur Ste lle  zu 
haben, sind nach den Feststellungen der DAF. v ie le  Betriebs
führer im Hinblick au f den in diesem  Zeitpunkt zu erw artenden  
Arbeiterm angel dazu übergegangen, d ie Arbeitskräfte auch nach  
Saisonschluß oder bei Eintreten ungünstiger W itterung  w eiter zu 
beschäftigen oder ga r zu beurlauben, ln diesem W in te r  wird  
bei dem herrschenden Kräftem angei dieses Bestreben sich noch 
mehr als in den Vorjahren  zeigen. Vom sozialpolitischen S tan d 

punkt ist gegen dieses Verhalten  natürlich nichts einzuwenden, 
wenn die Saisonkräfte  in der sonst arbeitsstillen Zeit mit wichti
gen Arbeiten  beschäftigt sind und wenn sie an anderer Stelle 
nicht dringend benötigt w erden . Es w iderspricht jedoch den 
G rundsätzen eines möglichst produktiven Arbeitseinsatzes, wenn 
Arbeitskräfte, d ie andersw o fehlen, led ig lich mit Füllarbeit be
schäftigt oder g a r beurlaubt w erden. Der Präsident der Reichs
anstalt für Arbeitslosenverm ittlung und Arbeitslosenversicherung  
hat sich d ahe r in seinem Erlaß  vom 29. O k tober 1938 gegen 
solche Bestrebungen gew andt. In dem Erlaß  w ird besonders 
bestimmt, d aß  aus dem Bau g e w erb e  entlassene Kräfte möglichst 
bei staatspolitisch besonders bedeutsam en und unaufschiebbaren  
Bauvorhaben  angesetzt w erden, d a  diese Vorhaben  auch in den 
W interm onaten  fortgesetzt w erden  und hinreichend M öglich
keiten für Innenarbeiten liefern. N u r sow eit Arbeitskräfte des 
Baugew erbes au f solche W e is e  nicht eingesetzt w erden  können, 
sollen sie vorübergehend  in d ie Industrie vermittelt werden. In 
diesem Fall sollen ab e r zeitlich so beschränkte V erträge ab 
geschlossen w erden , d a ß  d ie Kräfte nach Beend igung der Frost
periode o b er bei Beginn der Sa ison  w ied er ihrem bisherigen 
Beruf zur Verfügung stehen. Um schulungen sollen nur bei 
Kräften durchgeführt w erden, d ie  nicht ständig beschäftigt sind.

T e c h n i s c h e  N e u h e i t e n
Bearbeitet von Dipl.-Ing. F. Castner

Handschweißkolben für dünne Bleche
Lange Zeit hindurch bereitete das Schw e ißen  dünner Bleche, 

d. h. a lso solcher unter 3 mm Stärke, sehr erheb liche Schw ie r ig 
keiten. So  läßt sich bei der elektrischen Schw eißung mit nackten  
Elektroden ein Durchbrennen oft kaum verm eiden, w ährend  beim  
Arbeiten mit ummantelten Drähten w ieder d ie  Beseitigung der 
entstehenden Sch lacke nicht ganz  ein fach  ist und bei der 
Autogenschweißung die G e fa h r  eines Verziehens der B leche  
besteht.

Durch Arbeiten mit dem Kohlelichtbogen lassen sich diese  
Schw ierigkeiten  in vielen  Fällen nicht nur beheben, sondern es 
lassen sich darüber hinaus auch noch verschiedene Vorte ile  e r
reichen. Voraussetzung ist dazu freilich d ie Erfüllung versch iede
ner Bedingungen. So  ist die Benutzung eines geeigneten  Kohle
halters ebenso unerläßlich, w ie  d ie Verw endung einer S ch w e iß 
paste mit ganz  bestimmten Eigenschaften. W e ite re  w ich tige V o r
bedingungen sind: d ie sorgfältige Vorbereitung der zu ve r
schw eißenden Bleche, sow ie d ie möglichst genaue Einhaltung 
d er richtigen Stromstärke und lich tbogen länge. Ferner ist zu 
b e a c h te n / d a ß  gute Schw e ißarb e it nur erhalten w erden  kann, 
wenn d ie für den jeweils vorliegenden Fall am  besten gee ignete  
Verbindungsart gew äh lt w ird. Sch ließ lich  b leibt' noch der H in 
weis d a rau f; d a ß  bei der Kohlelichtbogenschw eißung nicht ohne 
w eiteres mit W erkstoffzusatz  gearbe ite t w erden  kann.

Der abgeb ildete  Siem ens-Handkolben für Kohlelichtbogen
schweißung, bei dem Blasspule und Klemmvorrichtung zum Schutz  
gegen  Spritzer verkle idet sind, zeichnet sich aus durch niedriges  
G ew ich t sow ie durch leichte und ein fache H andhabung . In

ihm können Kohlen verschiedener Stärke verw endet w erden , w o 
durch es möglich ist, d ie L ichtbogenlänge sehr genau  einzuhalten. 
Besonders vorteilhaft ist der Einbau der erw ähnten Blasspule, 
die vom Schweißstrom  durchflossen w ird und zur Beruhigung des 
Lichtbogens dient.

Zur Herstellung einer guten Schw e ißverb indung  dünner Bleche  
ist es notwendig, d ie Schw e ißnah t mit einer Paste zu bestreichen, 
die den Schm elzfluß verbessert und ein glattes Absetzen der 
Schw e iß rau p e  ermöglicht. Außerdem  kann sie durch Bildung  
einer Schutzgasatm osphäre und durch Verhinderung des A uf
kohlens der Schm elze zur Güteverbesserung der Schw e ißung  bei
tragen. Sch ließ lich  hat d ie  Paste auch noch die A u fgabe , den 
Lichtbogen zu versteifen und seine Zündeigenschaften  zu ve r
bessern. D ie Stärke der zur Verw endung  kommenden S ch w e iß 
kohlen richtet sich nach der Verbindungsart und der Blechdicke. 
In jedem Falle muß sie so bemessen sein, d aß  d ie Kohle ohne 
allzu großen  A bbrand  spitz brennt.

Regenrinnen und Fallrohre aus Steinzeug

Regenrinnen und Fallrohre w urden  bis vo r kurzer Zeit aus
schließlich aus Zinkblech hergestellt. Da dies ab e r ein M eta ll 
ist, das uns heute nicht mehr in belieb igen  M engen  zur Verfügung  
steht, mußte man sich für diesen Z w eck  nach einem anderen  g e 
eigneten W erksto ff umsehen, der möglichst nur aus einheim ischen  
Rohstoffen gefertigt w erden  kann. Ein solcher W erksto ff ist das 
Steinzeug, ein seif Jahrhunderten  bekannter und bew ährter, aus
schließlich aus deutschen Rohstoffen hergestellter W erksto ff. Er 
ist praktisch unbegrenzt dauerhaft und w iderstandsfäh ig  gegen  
die bei Grundstückentwässerungen vorkom m enden norm alen Be 
anspruchungen. Außerdem  ist Steinzeug unempfindlich gegen  
chemische Einflüsse. Aus diesem W erksto ff hergestellte Rohre 
traben glatte, sa lzg lasierte W an d u n g en , d ie ein Anhaften  von  
Schmutzstoffen mindestens sehr erschweren. Außerdem  sind sie 
wasserundurchlässig. D ie Sa lzg lasur ist aus d er O b e rf lä ch e  des 
Scherbens selbst geb ildet und daher mit diesem fest verbunden. 
S ie  kann deshalb  auch nicht abb lättern  und b leibt dauernd  glatt.

Da Ste inzeugteile den für Bau und Betrieb  von Grundstücks- 
. entw ässerungsan lagen geltenden Vorschriften und N orm en ent
sprechen, stehen ihrer Verw endung  für diesen Zw eck  keine H in 
dernisse im W e g e . Bis zu einem gew issen G ra d e  gilt dies sogar 
für Regenrinnen, w ob e i a llerd ings ihr im Verg le ich  mit Zinkrinnen
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zum sofortigen Verstopfen 
von Wasserdurchbruchstellen 
in Kellern,Tunnels, Stollen etc

Wunnersche Bitumenwerke Unna i. W.

N e u e  B ü c h e r

L ö s e r .  B e m e s s u n g s v e r f a h r e n .  Berlin. 7. A uflage. 1938. Ernst & 
Sohn. 214 S. 217 A bb . G eb . 8,40, bri 7,40 RM. (170]

Das Buch ist besonders gee ignet für den entw erfenden In
genieur. D ie verein fachte Berechnung der M om ente für den frei- 
aufliegenden  T räger und für den über m ehrere Stützen durch
laufenden T räger w erden  bereits seit langem  allgem ein a n 
gew endet. D ie Näherungsrechnung von Stockwerksrahm en er
spart uns viel Zeit. D ie Rechnung w ird  übersichtlich und Rechen
fehler können verm ieden w erden . Im nächsten Abschnitt w ird  
die Berechnung von Säu len  behandelt. Ein ige Zah len tafe ln  g e 
statten d ie rasche Auffindung des erforderlichen Querschnittes. 
Der dritte und vierte Abschnitt behandeln  d ie Bemessung von 
Querschnitten für B iegung und Biegung mit Längskraft. Die Be 
rechnung der Schubspannungen für Balken, der Rippendecken, 
der kreuzweise bew ehrten  Platten schließen sich an. Auch das  
jetzt so w ich tige G eb ie t der Sonderbew ehrungen  w ie  Bew ehrun 
gen mit Baustah lgew ebe , Nockenstahl, Drillwulststahl, Istegstahl 
usw. w ird  behandelt und zur raschen Bemessung durch Zah len 
tafeln ergänzt.

Die W a h l  der zulässigen Spannungen sowohl für den Stahl, 
w ie auch für den Beton, sind nach den jetzigen Bestimmungen  
info lge der großen  Zah l der Sonderfü lle  nicht einfach. Das Buch 
hilft über m anche Schw ierigke it d abe i h inweg. Auch die 7. A u f
lage w ird, w ie  d ie bisherigen, durch d ie M öglichkeit der sicheren

Das Fest des Rauchers: BOENICKE-ZIGAPPEN
Auf den Gabentisch des Rauchers gehör! das Beste!

Wer also Boenicke-Zigarren schenkt, sorgt dank ihres 
ausgezeichneten Aromas für Freude, Genuß und echte 
Weihnachtsstimmung. Qualität gibt eben den Aus* 
schlag — deshalb sind B o e n i c k e - Zigarren immer

w illk o m m en e  Weihnachtsgeschenke !
Geschenk-Kisten zu 100, 50 , 25 u. 10 Stuck in allen Preislagen

JAGDW APPEN "
hervorragende Sumatra-Sandbl.-Zigarren j||USf,

. Hochfeine Qualität 1 5  ’ 2 0  * 2 5  ’3 0  Pf. Weihnachts-Preisliste WUp p e rta i-  
Aparte fomate -Kisten z.50Stück' -Kisten z. 25 Stück- kostenfrei, e ib e b f e ld

Berliner Zweiggeschäfte: Haus am 4oo / Potsaamer Piarz / Königsfr. 4? / Bayerischer Platz 9
BERLIN W8 • FRANZÖSISCH ESTR. 21 “ Ä ' PR-
/  Invalidenstr. 117 / Spittelmarkt 14 / Schloßstr. 96 Steglitz

sehr viel größeres G ew ich t berücksichtigt w erden  muß, ebenso  
aber auch der Umstand, d a ß  Steinzeugteile gegen  S toß  und 
Schlag ziemlich em pfindlich sind. Ein w eiterer Vorzug des S te in 
zeuges besteht darin , d a ß  auch d ie  zu Rohrleitungen gehörenden  
Formstücke aus dem gleichen W erksto ff hergestellt w erden  
können, so d aß  es sich d abe i also um völlig  einheitliche Leitungen 
handelt.

Anstreichfarben für neuere Baustoffe
Die zunehm ende Verw endung neuartiger Baustoffe, nam ent

lich in G esta lt von Leichtbauplatten der verschiedensten Zu
sammensetzung, Herkunft und Herstellungsart, w ie  Asbestzement, 
Kunststein und dergl., bringt gelegentlich  d ie H andw erker in eine 
gewisse Verlegenheit, d ie irgendw ie an  ihrer weiteren  Be- oder  
Verarbeitung beteiligt sind. H ierher gehört z. B. d ie Frage einer 
gut aussehenden, haltbaren  und wetterbeständigen O b e rflä ch en 
behandlung, vo r allem  durch Farbanstrich. Aus wirtschaftlichen  
Gründen muß heute d abe i den Anstrichfarben der Verzug g e 
geben w e rd en , d ie möglichst ölfrei sind und d ie aus einheim ischen  
Rohstoffen gew onnen  w erden . Bei der Schaffung  dieser neuen 
Farben mußte au f d ie besonderen Eigenschaften der verschiede
nen Baustoffe ebenso Rücksicht genommen w erden , w ie  darauf, 
daß  deren O b e rf lä ch e  unter dem Anstrich keinesfalls leiden darf 
und d aß  ferner ihr Schalldäm pfungsverm ögen, Ihre Porosität und 
ihre Isolierw irkung —  um nur ein ige Beisp ie le zu nennen —  in 
keiner W e is e  beeinträchtigt w erden  dürfen. A llen diesen v ie l

seitigen und verschiedenartigen Anforderungen  entsprechen d ie  
, Keimschen M inera lfa rben  in jeder Beziehung und in vollem  Um 

fange. W u rd e n  sie ursprünglich vo r allem  auf Verputz ve r
arbeitet, so erlangen sie dank ihrer günstigen Zusam mensetzung  
auch au f den erw ähnten neuen Baustoffen  eine sehr g roße  H a ft
festigkeit. Bei vielen d ieser Baustoffe triit sogar eine chem ische  
und mechanische Bindung zw ischen Farbe und Untergrund ein, 
w ob e i dessen Eigenschaften erhalten bleiben. Das bei der H er
stellung der Keim farben zür Verw endung kom m ende Bindem ittel 
(das sog. Keim fixativ) härtet und festigt außerdem  den Unter
grund, so w eit es in diesen eindringt, w ährend  d ie  Iso lierfähigkeit 
gegen Scha ll und W ä rm e  nur eine sehr geringfüg ige Einbuße er
leiden.

Namen und Anschriften der Hersteller werden auf Anfrage brieflich mitgsteilt.

und ein fachen  Rechnung den Beifa ll der gesam ten Fachw elt 
finden. Dr.-Ing. F r i e d r i c h

F r ö h l i c h ,  D r . - I n g .  B e i t r a g  z u r  B e r e c h n u n g  v o n  M a s t f u n d a m e n 

t e n .  Berlin. V er lag  W ilhe lm  Ernst & Sohn. 81 S., 70 Abb. Gr.-8°. 
G eh . 7,50 RM. ¡216)

Das W e rk  erscheint in dritter A uflage. Es fußt auf Versuchen, 
die  d ie Reichspost im Ja h re  1913 mit Socke ln  und G rundp latten  
von Freileitungsmasten vorgenom m en hat. Inzwischen sind d ie  
Abmessungen der M aste so gew achsen , d aß  d ie in der 1. und
2. A u flag e  gegebenen  Formeln und Tafeln  nicht mehr ausreichen. 
Der Verfasser hat deshalb  neue Berechnungsw elsen aus
gearbeitet, d ie sich an d ie von K rey  geg eb ene  Behand lung der 
nicht verankerten Boh lw and  ansch ließen und hand liche Formeln 
für abgetrepp te  und nicht abgetrepp te  Gründungssockel ent
wickelt. Außerdem  hat er w ied er Tafeln  aufgestellt, aus denen  
man d ie Beziehungen zwischen den Abmessungen des Sockels  
und dem M om ente der äußeren  K räfte  unm ittelbar ab lesen kann. 
Auch d ie Berechnung der G rundp latten  für Leitungsmaste ist neu
gefaßt. O b w oh l gegen  d ie  Berechnungsw eise wohl kaum Ein
w endungen erhoben w erden  können, kann man dem Verfasser 
nur beipflichten, w enn  er es für wünschenswert erklärt, d aß  die  
Rechnungsergebnisse durch w e ite re  Versuche nachgeprüft 
werden. L o h m e y e r
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Ausschreibungen

A s c h a f f e n b u r g ,  H J . - H e l m

Der Oberbürgerm eister der S tad t Aschaffenburg schreibt zur 
Erlangung von Entwürfen für ein HJ.-Heim mit acht Scharräum en  
und einer Feierhalle einen W e ttb e w e rb  aus. Zugelassen sind a lle  
Architekten, d ie  seit mindestens sechs M onaten  ihren W ohnsitz

im Kreis Aschaffenburg-Alzenau haben o d er aus diesem ge
bürtig sind. S ie  müssen M itg lieder der Reichskammer der bilden
den Künste sein. Zugelassen sind ferner beam tete und angestellte 
Architekten der Behörden aus dem Kreis Aschaffenburg-Alzenau. 
Außerdem  d ie M itg lieder der A rbeitsgem einschaft „Junges 
Scha ffen " aus dem Kulturamt der Reichsjugendführung, die irn 
G eb ie t Franken w ohnen oder aus 'diesem gebürtig  sind. An 
Preisen und Ankäufen  sind vo rgesehen : Drei Preise und zwei An
käufe von insgesamt 1800 RM. Preisgericht: Stad tbaurat O ber
baurat Vogt, A schaffenburg ; Oberstam m führer Dipl.-Ing. Jargstorf, 
RJF. Berlin; O berscharfüh rer Dipl.-Ing. Robert Vogel, Gebiets
architekt des G eb ie tes  Franken; Regierungsbaurat I. Kl. Oppen
länder; Architekt Saa lfrank , W ü rzbu rg , Landesleiter für bildende 
Künste. Tag  der Einreichung: 20. Ja n u a r  1939, D ie Unterlagen 
sind kostenlos durch das Stad tp lanungsam t Aschaffenburg zu 
beziehen.

E g e r ,  V e r w a l t u n g s g e b ä u d e

Die Handels- und G ew erb ekam m er Eg er schreibt einen Wetl- 
bew erb  zur Erlangung von Plänen für den N eu b au  ihres Ver
w a ltungsgebäudes unter den sudetendeutschen Architekten im 
Sudetengau  und im A ltreich aus. Für den ersten Preis w ird wahr
scheinlich ein Betrag  von 2400 RM  bis 2500 RM  und für d ie weiteren 
Preise entsprechende Summen ausgesetzt w erden . Da der Termin 
kurz gesetzt w ird , erscheint es. angebrach t, d a ß  Anfragen  über 
die näheren Bed ingungen bereits um gehend an  d ie  Handels- und 
G ew erb ekam m er in Eger gerichtet w erden .

L a u b e n

Der Bürgerm eister von W ie n , Dr. N eu b ach er, veröffentlicht ein 
Preisausschreiben, das d ie Schaffung  eines neuen Typs der 
„W ie n e r  Laube" zum G egenstand  hat. Die Laube soll eine 
G ru nd fläch e  zwischen 8, und 16qm haben  und in H olz  gebaut 
sein. Erster Preis: 250 RM ; zw eiter Preis: 150 RM ; dritter Preis:

W ie  d e r  S p ieg e l ,  so d a s  Fenster I

W as ist ein S p ie g e l?  Eine G lasscheib e, und auf deren Rück
seite ein spiegelnder Belag, der das Bild zurückwirft. Zweim al 
müssen die Lichtstrahlen durch d iese G lassch e ib e  hindurch, hin 
zum Belag und zurück zum Beschauer, und kein Strahl darf dabei 
aus der Richtung geraten , sonst wird das Sp iegelbild  verzerrt. 
Deshalb nimmt man für gute Sp iegel das G la s , dessen Flächen  
eben geschliffen und poliert sind : „Krista llsp iegelg las". — 
Und dieses gleiche „Krista llsp iegelg las", geschliffenes und 
poliertes G la s , hat auch als Fensterscheibe die Liebe aller 
schönheitsfrohen M enschen, weil es den Durchblick durch das 
Fenster nicht verzerrt und m akellos ist wie der beste Sp iegel.

V e r e in  D e u ts c h e r  S p ie g e lg la s f a b r ik e n  G . m. b. H. K ö ln
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ICO RM. Besonderer W e r t  w ird  auf eine gute Farbgebung gelegt. 
Tag der Ein lieferung: 1. Februar 1939 bei der M ag istrats
abteilung 21 a.

L ieg n i t z ,  4 .  R e i c h s a u s s t e l l u n g  d e s  d e u t s c h e n  G a r t e n b a u e s

Der Tag der Einlieferung für d ie W ettbew erbsarbe iten  ist a b e r
mals verlegt w orden  und zw ar endgültig auf den 31. Ja n u a r  1939.

S c h l e s i e n ,  U m g e s t a l t u n g  v o n  G a s t s t ä t t e n

Die W irtschaftskam m er Schlesien  schreibt unter a llen seit
1. April 1937 in Schlesien ansässigen Innenraumgestaltern, M a lern  
und Kunsthandwerkern einen W e ttb ew e rb  für d ie innere und 
äußere Um gestaltung schlesischer Gaststätten aus. V ier G a s t
stätten w erden  zur W a h l gestellt.. Erster Preis: 1000 RM ; zweiter 
Preis; 700 RM ; dritter Preis-, 500 RM ; fünf Ankäufe zu je 300 RM. 
Preisgericht: Dipl.-Ing. A d o lf Heilbronner, B reslau ; Innenraum 
gestalter Friedrich O elsch ig , Breslau,- M a le r O tto  Kalina, Breslau- 
Altstabelw itz; Kunstschmied W ill i  Tscherneck, Breslau ; G a u 
p ropagandale iter Dr. Fischer, B reslau ; S tad tra t Erich Klemm, 
Breslau; Dr. A lfred  Ringer, Berlin,- G enera ld irek to r G e o rg  Siefen, 
Breslau. D ie Unterlagen  sind gegen  1 RM  f ü r  jedes Bauvorhaben  
von der W irtschaftskam m er Schlesien, Unterabteilung G a s t
stätten und Beherbungsgew erbe, Breslau 5, Sa lvato rp lo tz  7, zu 
beziehen. Tag  der Ein lieferung: l .M ä r z  1939.

E n t s c h e id u n g e n

D r e s d e n ,  B e b a u u n g s p l a n

Zwecks Erlangung von Entwürfen für einen Bebauungs- und 
Aufbauplan des G e län d es  östlich der Parad iesstraße in Dresden- 
Zschertnitz einschließlich der Gestaltung der Vorgärten , und Ein
friedungen w a r  unter den Dresdener Architekten und G a rte n 

gestaltern ein W e ttb ew e rb  ausgeschrieben w orden . Erster Preis: 
Dipl.-Ing. M . H. v. Mayenburg,- zw eiter Preis: A rchitekt Karl
Buchka,- dritter Preis: D ip l.-Gartenbauinspektor Retnhold Rose; 
M itarbeiter Architekt Arnulf Sche lcher. A nkäu fe : 1. Architekt 
Arnulf Schelcher, M itarbeiter G artengesta lte r Reinhold Rose.
2. Architekt Lothar S c h lie . ' 3. Regierungsbaum eister H einz  A rnold  
G ö tze  und Architekt W ill i  M artin  Rom berger. 4. Architekt 
W a lte r  M enzel.

H e i l b r o n n ,  S p a r k a s s e n g e b ä u d e

Die Kreissparkasse Heilbronn hatte zur Erlangung von Ent
w ürfen für ein neues Sparkassengebäude einen W e ttb e w e rb  aus
geschrieben. Erster Preis: Regierungsbaum eister G . Kistenmacher, 
Heilbronn a. N ., und Architekt E. Schw enn, Heilb ronn  a. N .; 
zw eiter Preis: a] Dipl.-Ing. W a lte r  Sa lver, Stuttgart-Sillenbuch;
b) Regierungsbaum eister A lfred  Kicherer, Stuttgart, Der mit dem  
ersten Preis ausgezeichnete Entwurf hob sich unter a llen  anderen  
Arbeiten  so hervor, d a ß  d ie Preissumme erhöht wurde. An Stelle  
eines dritten Preises gelangten  zw ei zw eite  Preise und für A n 
käufe zur Verteilung. A ngekauft w urden  d ie  Entwürfe von  Re
gierungsbaum eister Erwin W ö rz  und A lfred  Volz , H eilb ronn; 
Dipl.-Ing. Eduard  Krüger, Stuttgart; Dipl.-Ing. W e rn e r  G a b rie l, 
Stuttgart; Architekt Helmut W e b e r , Stuttgart; A rchitekt Herm ann  
W a h l,  Heilbronn.

S w i n e m ü n d e ,  V e r w a l t u n g s g e b ä u d e

In Heft 48 au f Se ite  B 1311 w urde der erste Preisträger genannt. 
Nunm ehr sind auch die übrigen Preisträger bekanntgew orden : 
Zw eite r Preis: Regierungsbaum eister a .D . Helmut H opf, Stettin; 
dritter Preis: A rchitekt A . Bastei, G re ifsw a ld . Erster Ankauf: 
Architekt Karl Buchhoiz, Anklam ; zw eiter A nkau f: A rchitekt W i l 
helm Bülow , Poberow . Lobende Anerkennung erhielten: A rch i
tekt H. C laassen , C o b u rg ; Dipi.-ing. Hans Stubenröuch, Stettin.

o * '
l e r  a u s

e i n h e i m i s c h e n  R o h s t o f f e n  

a u f  s y n t h e t i s c h e m  W e g e  

h e r g e s t e l l t e  K u n s t h a r z l e i m

F ü r  d i e  H e r s t e l l u n g  a u ß e r o r d e n t l i c h  f e s t e r ,  

v ö l l i g  w a s s e r - ,  s c h i m m e l -  u n d  t r o p e n b e 

s t ä n d i g e r  V e r l e i m u n g e n .

D e r  L e i m  f ü r  h ö c h s t e  A n s p r ü c h e ,  

f ü r  d e n  F l u g z e u g - ,  A u t o m o b i l -  u n d  S c h i f f s 

b a u ,  f ü r  d i e  S p e r r h o l z -  u n d  M ö b e l f a b r i 

k a t i o n ,  ü b e r h a u p t  a l l e  G e b i e t e  d e r  H o l z 

i n d u s t r i e .

A n w e n d u n g  m i t  h e i z b a r e n  P r e s s e n  ( 9 0  b i s  

1 0 0 °  C j ,  w a r m e n  Z u l a g e n  o d e r  n a c h  d e m  

K a l t v e r f a h r e n .

I. G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft 
Uerd ingen  (N iederrhe in )

e d e  Z e it  h a t  ih rB p  B a u s t i l 'u r u t  , 
ih re  B a u s to f fe .

In dem  deu tschen, H e im sto ff A L lj-  

M IN IU M  und  se in e  i Le g ie ru n g e n  
ist d em  m o d ern e rjjA rch itek ten  | ip  

id e a le r  W e rk s to ff  j u r  V e r fü g u n p  

g e s te llt :  v ie ls e it ig  v e rw e n d b c t j1, 

le ich t und  schön zu fo rm e n , e in: ; H  . W . » !
G e n u ß  fürs A u g e , fest und  d a u e r 

ha f t  u n d  a n s p r u c h s lo s  in  d.er 

P f le g e  ■ U n se re  In g e n ie u re  stehen  

Ihnen  g erne  zu kosten lo se r B e 
ra tu n g  zur V e rfü g u n g .

em e  w e r tv o lle  H ilfe  b e i 
- P lan u n g  und A u s fü h ru n g ^ '

A LU M IN IU M -ZEN TR A LE  G  M BH
B E R L I N S T U T T G A R T D Ü S S E L D O R F
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n a c h w e i s

Abkürzungen
a m  Z e i l e n o n f a n g  
W  Wohnhaus V Vierfamilienhaus
WrWohnhäuser M Mehrfamiiienh.
VVg Wohnungen F Fabrikgebäude
E Einfamilienhaus G  Geschäftshaus
Z Zweifamiiienh. . K Kraftwagenraum
D DreifamÜienh, S Siedlung

S o n s  t i g e  A b k ü r z u n g e n  
A  Architekt Anv Ausfg. nicht vergeh. 
B Bauleitung Stg Stadtgemeinde 
Bh Bauherr Kg Kirchengemeinde 
U Unternehm. Hbt Hochbauamt

Groß-Berlin
G e n e h m i g t e  B a u v o r h a b e n  
Johannisthal
W : Bh Kuhnke, Tpfhf., Alboinstr. 107 
W : Bh Walkowiak, Berberiizenweg 11 
Karlshorst
Z.- Bh Gründer, Biesd., Warmbcder 
Straße 3
Z : Bh Dr. freudenhammer, Karlshorst,
Römer weg 95
Lichtenrade
E: Bh Hoffmann, Zehld., Kronprinzen- 
aflee 297
E; B Liebich/ Krusauer Str. 59
E : Bh Dr. Jacobs, Mariend., Fluchthorn-
weg 10
Mahlsdorf
Z : Bh Mittenzweyg, Georginenweg 27 
Z : Bh Sigmund, Bln. 0  34, Kopernikus- 
Straße 28 
Mariendorf

K ; B Maier, Dorfstr. 19 
G ; Bh Trebuth, Prühßslr. 22 
Spandau

E : Bh Schulz, Brunsbütteier Damm 
W r* B Glückauf u. Bauunion, Berlin

Provinz Schlesien
G e n e h m i g t e  B a u v o r h a b e n  
Breslau

W : Bh Schlwä, Hundsfelder Str. 49
W : Bh Freitag, Stormsfr. 10
W : Bh Immobilien-Ges., Graupenstr. 13
W : Bh Guziewski, Am Ertenbusch 5.
W ; Bh Seidel, Sandberger Str. 8
W.- Bh Rutsch, Mawenweg 2
W.* Bh Tief, Cretiusstr. 32
W.- Bh Frank, Alexisstr. 18
Kirche.* Bh Kathoi. Kirchenvorstand
St. Hedwig
W : Bh Wachholz, Schweidnilzer Stadt
graben 16

B e a n t r a g t e  B a u  v o r  h a b  e n 
Bolkenhain
Jugendheim: Bh Gemeinde -

Breslau
W : B Günther, Neudorfstr. 117 
W : B Heiduk, Scheitniger Str. 46 
W : B Bochnig, Lohcstr. 31 
Brieg
Umbau des Stadttheaters: Bh Stadt
verwaltung
Friedrichshof, Kr. Guttentag 
Arbeitsdienstlager f. d. weibl. Jugend*. 
Bh Reichsarbeitsdienst Breslau, Straße 
der SA. 131 
Gammau, Kr. Ratibor 
Arbeitsdienstlager f. d. weibl. Jugend: 
Bh Reichsarbeitsdienst Breslau, Straße 
der SA. 131 
Gleiwitz OS.
Arbeitsamtsgeb.: A Reichsbauamt
Gleiwitz
Gregorsdorf, Kr. Ratibor 
Arbeitsdienstlager f. d. weibl. Jugend*. 
Bh Reichsarbeitsdienst Breslau, Straße 
der SA. 131
Groß-Döbern, Kr. Oppeln 
Arbeitsdienstlager f. d. weibl. Jugend: 
Bh Reichsarbeitsdienst Breslau, Straße 
der SA. 131
Liebichau, Kr. Waldenburg 
2 W r: Bh Gem. Wohn- u. Heimbau 
GmbH d. Schles. Handwerks, W alden
burg
Mlitsch, Kr. Lüben 
W : Bh L. Hanke 
Neiße OS,
A rbe itsam tes.: Bh Reichsbauamt 
Neiße
Neuhammer, Kr. Bunzlau 
leh rerw .: Bh Gemeinde 
Steineich, Kr. Tost-Gleiwitz 
Volksschule; Bh Pr. Staatshbt Beufhen 
OS.
Tarnau, Kr. Oppeln OS. 
Arbeitsdienstlager f. d. weibl. Jugend: 
Bh Reichsarbeitsdienst Breslau, Straße 
der SA. 131

Provinz Hannover
B e a n t r a g  t e B a u v o r h a b e n  
Hannover
W ; A Knackstedt, Edenstr. 9 
Lagerh.: Bh Hagemann,. Schmiede- 
straöe 31
W : Bh Baugen. Heimkehr, Baringstr. 4 
W : A Viehmeyer, limmerstr. 24

Rheinprovinz
G e n e h m i g t e  B a u v o r h a b e n  
Wuppertal-Ba.
K ; B Lenzen, Köln, Siebengebirgs- 
allee 137
K | Bh Waibersdorf, Wüsterfeldstr. 15 
Wuppertal-Cro.
W : B Praetorius, Stephanstr. 11

Wuppertal-E.
Tankanlage: Bh Allg. Brennstr. Han- 
delsges. Düsseldorf, Höherweg 77 
K*. Bh Oehler, Straße der SA. 244 
K : Bh Sander, Asternstr. 50 

Wuppertal-Vohw.
W-. B Otto, Dorotheenstr. 12

B e a n t r a g t e  B a u v o r h a b e n  
Düsseldorf
W : A Palme, Stadtwald 15 
W*. A Holtgreve, Hindenburgwal! 40 
Lagerhalle: A Houben, Stolberger 
Straße 2
W*. Bh Scholz, Gartenstr. 118a 
W : Bh Esser, Börchenstr. 20a 
Werkbauten: B Westf. Hallenbau, 
Kreuztal, Kr. Siegen 
W : A  Naegele, Kaiserswerther Str. 44 
W r: A  Seibel, Benzenbergstr. 8 
W : A  Müller, Kühlwettersfr. 34 
W : A Ziemer, Drakestr. 4

Provinz Westfalen
B e a n t r a g t e  B a u v o r h a b e n  
Dortmund
W : Bh Richter, Iserlohn, i.d .B redde44  
W r: Bh Heimann, Münster Str. 155 
W : Bh Tiemann, Lindenhorster Str. 96 
2 W r: Bh Hbt StA 42/4, Hansastr. 11 
W*. Bh Pitt, Johannestr. 6 
W r: Bh Groth & Schmitt, Friedhof 8 
W r: Bh W eber, Märkische Str. 227 
W : Bh Garre , Holzwickede, Sedan
straße 16
W : Bh Quermann, Heisterstraße 
W : Bh Aschoff, Im Spähenfelde 21 
W : Bh Mechtold, Gutenbergstr. 67

Bayern
B e a n t r a g t e  B a u v o r h a b e n  

München
Z : Bh Nußbaumer, Reichenbachstr. 12
Kn: B Bach, Tengstr. 9
E : Bh Bischof, Riemerschmidstr. 31
Kn: Bh Klug, Stadtlohner Str. 2
E : Bh Huber, Alfenastr. 11
E : B Lindner, Höllentalstr. 9
W r: B Bauverein München-Haidhausen
eGmbH, Mühlbaurstr. 6
Z*. Bh Sachs, St.-Veit-Str. 72
D: B Huber & Monn, Hechendorfer
Straße 2
G : B Kling, Lommelstr. 7 
Z : Bh Weisenbach, Böcklerweg 
Z : B Schmidt, Blumenstr. 38

E : Bh Hörl, Dompfaffweg 5
Z : Bh Tiffinger, Steinstr. 24
Z : Bh Ernst, Belgradstr. 24
Kn: B Asam, Hohenschwangaustr. 24
E: Bh Hempfling, Frauenstr. 11
Nürnberg
K : B Höllein & Fischer, Blumenstr. 2 
W : B Meyer, Ostendstr. 41 
W : B Böhmer, Bulmannstr. 33 
W : B Huthöfer, Hefnersplötz 9 
W : B W örrlein , Adoif-Hitler-Platz 29 
8 W r : B Reichel, Vestnertorgraben 29 
Kn: B Hbt Abt. I 
W : B Petermüller, Haydnstr. 7 
W : B Loesch, Johannismühlgasse 10 
W : B Hübler, Maxfeldstr. 10a 
Werkstattgeb.: B Hbt, Bauleitung 
Kongreßhalle
K : B Fleischmann, Waiz'cnstr. 7 
W : B Schärtl, Äußere Sulzbacher 
Straße 31
W : Bh Beck, Horst-Wessel-Str. 55

Württemberg
B e a n t r a g t e  B a u v o r h a b e n  
Bad Cannstatt
K : Bh Stegloch, Augsburger Str.
K : Bh Dann, Kappelbergstr. 3 
K*. Bh Ruoff, Kissinger Str. 66 

Bad Liebenzell
Elektrizitätswerk, W : Bh Gemeinde
verband Elektrizitätswerk Teinach 
Brackenheim
Kleinkinderschule: A  Stadtbauamt 

Crailsheim
12 W r: Bh Qem. Baugen. eGmbH 
3 Kinderschulhäuser: Bh Robert-Ley- 
Siedlung 
Degerloch
W : Bh Thumm, Wacholderweg 
W r: Bh Ahrens, Ramsbachstr. 20 
Dornstadt, Kr. Ulm
15 W r : Bh Württ. Heimst. GmbH, Stutt
gart, Schellingstr. 15 
Gemeindehaus, HJ.-Heim: Bh Ge
meinde 
Feuerbach
W : Bh Heimstättenkolonie eGmbH, 
Im Kappelfeld 13
W : Bh Heimstättenkolonie eGmbH,
Spessartstraße
Heumaden
K : Bh Sander, Sonnenweg 28 
K : Bh G räter, Sonnenweg 40 
W : Bh Späth, Sonnenweg

50 JA H R E D A C H P A P P E N F A B R IK
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Leonberg
3 W r: Bh Baugen. Gartenstadt 
„Schweizermühle"
Ludwigsburg
HJ.-Heim, E s .  d. städt. Schwimm
halle.* A  Stadtbauamt 
Meckenbeuren
Fesfhalle, HJ.-Heim: Bh Gemeinde 
Obertürkheim
W: Bh Böhler, Lettow-Vorbeck-Str. 
Schwäb.-Hall
12 Zr, E: Bh Flugplatzverw. Hall-
Hessental
Stuttgart
K: Bh Rentschler, Finkenstr. 11 
K: Bh Jennewein, Rötestr. 54 
Kn: Bh Württ. Feuervers., Am Kräher- 
wald 233
K: Bh Adorno, Ed. Pfeifferstr. 53 
K: Bh Theurer, Gaisburgstr. 8 
W: Bh Kraft/ Alte Weinsteige 18 
W: Bh Maurer, Hohentwielstr. 102 
Ulm a . d. D.
4 W r: A Morgenröther, Reichenauer 
Weg 7
W r: A Lutzeier, Sonnenstr. 9 
W : A Poss, Bismarckring 44 
Vaihingen, Filder
75 W r: Bh Württ. Heimst. GmbH, Stutt
gart, Schellingstr. 15 
70 W r: Bh Bauvereinigung 
Wangen
W: Bh W eigel, Munderkingerstr. 27 
Weil im Dorf
W: Bh W acker, Fehrbelliner Str. 58

Baden
G e n e h m i g t e  B a u v o r h a b e n  

Freiburg i, Br.
W : B Straub, Reutebachgassp 
W : B Imm, Schubertstr. 17 
Wr: B Mersch, Weiherhofstr.
W : Bh Müller, Rosastr. 13 
W : A Geis, Ludwigstr. 25 
HJ.-Heim: A Senck, Seminarstr. 21 
Kn: A Nerbel, Hildastr.
W : Bh Junz, Immentalsfr. 2 
W : Bh Müller, Hugstetter Str. 48 
W : Bh Storz i. Malterdingen 
W : Bh Bührer i. Nasser, Haus Nr. 77 
Z: A Zeh, Schwimmbadstr.
W : A  Wildmann, Gartenstr. 30 
K: A Müller, Giersbergweg 
W r: A Fror, Sautierstr. 64

B e a n t r a g t e  B a u v o r h a b e n  

Forst, Bez. Bruchsal
90 W r: Bh Bad. Heimst.-GmbH, Karls
ruhe, Schloßplatz 12 
Heidelberg
Z: Bh Bender, Akademiestr. 2 
Karlsruhe
W : A  Odenwald, Bruchsal, Amalien- 
sfraße 5
W-. A  W illet, Adlerstr. 22 
W r; A Stöbener, Göhrenstr. 40 
W : Bh Schmider, Hirschstr. 73 
Mannheim
W : A Schmucker, Bäckerweg 6 
W : A Geiger, Paul-Biüet-Str. 14 
W : A Sator, Viktoriastr. 10 
W : A Hecker, Schulzenstr. 2 
W : A Schork, Dürheimsr Str. 6 
W : Bh Nestlen, Lorscher Sfr. 10 
W : Bh Boxheimer, Erlenstr. 20 
W : Bh Roth, Rebenstr. H a  
4 Z r : Bh Brown Boveri, Scheibenstr. 
W : Bh Heckmann, Ludwigbadstr. 2 
W : Bh W ehl, Obergasse 9 a 
W : Bh Maurer, Obergasse 9 a 
W : Bh Schuster, Mollstr. 15 
W: Bh Hörner, Mosbacher Str. 37 
W : Bh Geiger, Schwalbenstr. 5 
W*. Bh Hildenbrand, Yorkstr. 6 
W : Bh Thoma, Germaniastr. 23 
W r: Bh Au, Meerwiesenstr. 22 
W : Bh Engert, Altrheinstr, 20 
W ; Bh Konstantin, Uhlandstr. 18 
W : Bh Adler, Rheindammstr. 11 
W : Bh W arner, Meerwiesenstr. 12 
W : Bh Bender, Schulstr. 49 
W : Bh Ihrig, Obere Clignitstr. 5 
Möhringen (Baar)
Gemeinschaftshaus, HJ.-Heim: Bh G e
meinde

Singen, Hohentwiel
W : A Hummel & Marquardt
Teningen a . K.
F. A  Wildmann, Freiburg i. Br., Garten- 
Straße 30

Hessen
B e a n t r a g t e  B a u v o r h a b e n  
Abenheim, Kr. Worms 
W : A Rud. Neff 
Dietzenbach, Kr. Offenbach 
W : Bh Georg Christ. Spielmann 
Dornheim, Kr. Groß-Gerau 
25 E r: Bh Gauheimstättenamt, Frank
furt a. M., Bürgerstr. 9 
Egelsbach, Kr. Offenbach 
W : Bh Georg Kühn 3 
W : Bh Karl Niklas 
Heßloch, Kr. Worms 
W : Bh Eugen Fries 
Hetzbach, Kr. Erbach 
Rathaus: Bh Gemeinde 
Langen, Kr. Darmstadt 
W r: A Leyer
W : Bh Johann Josef Schneider 
Merkenfritz, Oberhessen 
W r: Bh Gauheimstättenamt, Frft. a. M., 
Bürgerstr. 9
Mörfelden, Kr. Groß-Gerau 
25 Er.* Bh Gauheimstättenamt, Frank
furt a . M ., Bürgerstr. 9 
Rüsselsheim
2 Werk-Sn: Bh Adam Opel AG 
Wies-Oppenheim, Kr. Worms 
Gemeindewasserwerk: Bh Gemeinde

Land Sachsen
B e a n t r a g t e  B a u v o r h a b e n  
Leipzig-Eutritzsch
M, Kn: A Jurisch, Lpz. N 22, Katzler-
straße 29
Leipzig-Gohlis
M: Bh Wenninger, Lpz. N 22, Herloß- 
sohnstr. 30
Gefolgschaftsheim: B Hansel, Lpz. C 1, 
Neumarkt 2
Mr: A Schnabel, Lpz. C 1, Markgrafen
straße 4 
L.-Schleußig
Er: A Vielhaus, Lpz. S 3, Kantstr. 29 
E : A Dietrich, Lpz. C I ,  Markgrafen
straße 8
E : A Bock & Pafzsch, Lpz. C 1, Quer
straße 2 B 
L.-Schonefeld
Zr: B Merkel, Lpz. W 31, Tischbein
straße 3 b 
Meißen
E: B Arnold, Brauhausstr. 3 
E: B Frenzei, v.-Schönerer-Str. 9 
E: B Schneider, Bernsdorf {OL.)

Thüringen
G e n e h m i g t e  B a u v o r h a b e n  

Gotha
39 Er: Bh Thür. Gemeinn. Heimst.-AG,
G.-Sied!eben, Am Peter
G : Bh Ehrlich, Ostpreußische Str. 26 
Weimar
G : Bh Gagfah, Elisabethstr. 16 
W : Bh Kumpat, Hermann-Löns-Str. 10 
W : Bh Evang. Gemeinde, Tief. Allee 2b 
Kn: Bh Elsner, Schröterstr.
K : Bh Siedel, Mackensenstr. 18

Mecklenburg
G e n e h m i g t e  B a u v o r h a b e n  

Rostock
Tankanl.: Bh Wittenburg. Paulstr. 47 
Tankanl.: Bh Niemann, Petridamm 22 a 
8 Kn: Bh Ullerich, Königsb. Str. 29 
K : Bh Jahnke, Horst-Wessel-Str. 128 
E: Bh Wulff, Horst-Wessel-Str. 110

B e a n t r a g t e  B a u v o r h a b e n  

Beckerwitz b. Hohenkirchen 
Sn: Bh Meckl. Landges. mbH, Schwerin 
Kambs b. Röbel
Er.* Bh Meckl. Heimst., Schwerin 
Krakow am See 
Badeanstalt: Bh Stg 
Neustrelitz
W : Bh Krüger, Elisabethstr. 25

Röbel, Müritz 
W : Bh Max Hetzer 
Rostock
Gewerbeschulen^.: Bh Stg 
W*. Bh Jönsson, Jahnstr. 11 
Schwerin i . M.
W : Bh Kurz, Parkweg 2
W aren, Müritz
W : Bh Maas, Bahnhofstr. 20
W : Bh Brümmer, Bismarckstr. 10
Warnemünde
W : Bh Maske, Poststr. 39
Woldegk
Schule: Bh Stg

Oldenburg
B e a n t r a g t e  B a u v o r h a b e n  

Atens b. Nordenham 
W ; Bh Heye, Wehrdeich 23

Lüchtenborg b. Leer 
Arbeitsmaidenlagergeb.: Bh Gemeinde 
Mühlen
M olkereigeb.: Bh Molkereigenossen
schaft
Oldenburg I. O .
W : Bh Rabeling, Ofener Str. 5 a 
W-. Bh Möhlenbrock, Gotenstr. 11 
W : Bh Klelnschmidt, Amalienstr. 8 
W : Bh Meyer, Gartentorstr. 5 
Steinfeld, Amt Vechta 
HJ.-Heim: Bh Gemeinde

Ostmark
B e a n t r a g t e  B a u v o r h a b e n  

Linz, Donau 
£00 W g: Bh Stg 
W els, O.-D.
Lehrhof: Bh Reichsnährstand

B e i l a g e n - H i n w e i s
Ober den „Hernax"-Leuchtschalter liegt der heutigen A usgabe  

ein Prospekt der Firma F a i k  &  C o .,  K o r n . - G e s . ,  B e r l i n  
W  6 2 , K u r f ü r s t e n s t r. 105, bei, den w ir der besonderen B e 
achtung empfehlen.

Verkäufe — Kaufgesuche

B a u  g e s c h ä l t *

in  M itte ls ta d t S a c h sen s, g u t  e in -  
ge fü h rt, 30  J .  b e s t .,  a lto rsh a lb . zu  
verp ach ten  oder b e i g erin ger  A n 
za h lu n g  gü n stig  zu  v erk a u fen . B e 
w erb er  m it  w e n ig s t . 800 0  RM  
K a p ita l b it t e  u m  A n sch r ift  u n ter  
F . 707!) an  d ie  D e u ts c h e  B a u z e itu n g ,  
B er lin , B o u th str . 6— 8 z u  r ich ten .

S e i t  3 5  J a h r e n
Lieferant In

R O L L Ä D E N
ln Holz u. Eisen, fürW ohn-u. Schau
fenster, Autogaragen, Klappläden, 
Rollschutzwände, Möbelrolläden.
J .  F r e b e r ,  M a i n z  7

Kataloge gratis.

B a u g e s c k ä f t
b e i W e im a r  zu  v e rk a u fe n .

S ch e ib e , G ü ter ,—  H y p o th e k e n  
W cIB cnfels (S aa le)

A n - u . V e r k ä u f e
v o n  g r ö ß e r e n  

U n t e r n e h m u n g e n

B e t e i l i g u n g e n

verm itte lt

.5

H y d r a u l i s c h e

P r e s s e
zu r  F a b r ik a tio n  v o n  B ü rger-  
ste ig p Ia ttc n B e r iin c rG r ö ß e n  
zu  k a u fen  g e su ch t. 
Z u sch riften  u n te r  117743  a n  

)j d ie  D e u tsch o  B a u z e itu n g , 
B er lin  S W 08 , B o u th str . 0 -8  ‘

B e t z e n
K. G. torm,

1 I s r .  S c h m i d t - S ö h n e |
L eipzigerStr.29  immob. Ruf 164171

- ^ G E S U C H T E  S T E L L E N
................................. . .................................. ....................................................................................

Projektierung von 
Heizungsanlagen

A u ssch re ib u n g  u n d  B eg u ta c h tu n g .  

A n fr a g en  e r b e te n  a n  K . Sen(jer, 

M ünster i. W ., H ü fferstr . 22 , X.

Architekt
(IIT L ), 30  J a h r e , le d ig , P g .,  m it  
u m fa ssen d en  K e n n tn is se n  im  
S ie d lu n g sw esen  u n d  S tä d te b a u ;  
2 J a h r e  B a u p r a x is , 8 J a h re  im  
ö ffen tl. B ie n s t ,  z .  Z t. in  u n g e- 
k iin d ig to r  S te llu n g , s u c h t  e n t 
w ic k lu n g sfä h ig e , m ö g lich st  selb - 
s tä n d ig e  T ä t ig k e it . A n g e b o te  a n  

Lanipertlus, Illn.-Tempellior, 
Uoelekestr. 1 Olt

V e r a n s c h l a g u n g ,  A b r e c h 

n u n g  v o n  H o  c h  b  a u  t e  n

O T T O  R ö L I j IG

Tel. 834097
B er lin -F r ied en a u  
G u tsm u th sstr . 15

Architekt
k ü n st l .  b e f . ,  auf selbst. Posten j|es. 
B o w erb . n ic h t  u n te r  30  J . ,  s ich er  

p n  E n tw . u . A n s c h i., g u te r  D a r 

s te lle r , d er  s ich  D a ü e r s itz  sch a ffe n  

w ill, w erd en  g e b . Z cu g .-A b sch r . m . 

G eh .-A n sp r . u . L ic h tb ild , S k izzen  

e in z u sen d e n  a n :

A reli. Gauert, l le r a t . In g . V .B .I . 

S ch w e id n itz  (S eh l.) , 

FriedrichstraBe 2.
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W ir suchen zum  baldigen A ntritt:

EinenT ief bau- u. V ermessungstechniker
im  A lte r  v o n  30  b is  4 0  J a h r e n , m it  en tsp rech en d en  Er- 
fah ru n g o n  in  d er  P la n u n g  v o n  E n tw ä sse r u n g , S tra ß en 
b au , W a sserv er so rg u n g  u n d  sch w ier ig eren  G ründungs-  
a r b e iten , g e w a n d t  in  d er  D a r s te llu n g  u n d  Z eich nung, 
b e fä h ig t  zu r  A u sfü h ru n g  s ta t is c h e r  U n te r su ch u n g en . 
E s  w'ird b eso n d erer  W ert a u f g e w a n d te s  A u ftre te n  und  
e n tsp re ch en d e  E rfa h ru n g e n  im  B a u - , In d u str ie - und  
V erm essu n g sw esen  g e le g t .  I n  d er  H a u p ts a c h e  m u ß  der  
B e tre ffen d e  im  T ie fb a u  fir m  se in , w ä h ren d  d ie  Ver
m e ssu n g sa r b e ite n  n u r  n e b e n h e r  v o n  ih m  z u  b e 
a r b e ite n  s in d .

Einen Bauführer
n ic h t  u n te r  33  J a h r e n  a lt ,  fü r  d ie  Ü b e rw a ch u n g , B a u 
a u fs ic h t u n d  A b rech n u n g  s o w ie  z e itw e ilig e  kleinere  
E n tw u r fsa r b e ite n . B ew erb er  m ü ss e n  im  V erh an d eln  
m it  B a u fir m e n  u n d  A r b e ite rn  g a n z  b eso n d ers  gow an d t  
s e in  so w ie  sch n e lle s  u n d  s ich er e s  A rbeiten , g ew ä h r le isten . 
D a s  A r b e its g e b ie t  u m fa ß t  u m fa n g r e ich e  In d u str ie -N e u -  
u n d  -E r w e ite r u n g sb a u te n  so w ie  d ie  A u sfü h ru n g  der  
d a m it  v e rb u n d en en  T ie fb a u a r b e iten .
B ew erb u n g en  m it  A n g a b e  d er  G eh a ltsa n sp rü o h e  un d  
d es  frü h esten  E in tr it-ts ta g es , u n te r  B e ifü g u n g  v o n  
h a n d sc h r if tlic h e m  L eb en sla u f, Z e u g n isa b sch r iften  un d  
L ic h tb ild , e rb e te n  a n  d ie

Personalabteilung der Deutschen Petroleuin-Aklicn-Gescllsclmft 
Mineralölwerke Rositz, Rositz (K r. A itcnburg/Tbür.)

D e n S t c l l c n b o g e n  c r h * l t e n  B e z i e h e r  d e r  B a n r e i t n n g  * a f W u n » c h 2 T i i g e y o r  E r s c h e i n e n n n .  

e n t g e l t l i c h ;  w e it e r e  I n t e r e s r c n t e n  g e g e n  t e i l w e is e n  U n k o s t e n e r s a t z  v o n  1 0  P f .  p r o  N u m m e r

B e w e r b u n g s m a t e r i a l  u m g e h e n d  z u r ü c k s e n d e n
B e w e x b u n g s m a t e r ia l  m u ß  im  I n t e r e s s e  d e r  S t e l lu n g s s u c h e n d e n  s o fo r t  g e p r ü f t  u n d  a n  d ie  
b e t r e f fe n d e n  E i n s e n  d e r  u m g e h e n d  u n t e r  A n g a b e  d e r  K e n n z e ic h e n n u m m e r  z u r ü c k g e s a n d t  

w e r d e n .  W e g e n  V e r lu a t g e f a h r  d e s  B e w e r b u n g s m a t e r ia l s  d a r f  m a n  c s  n i c h t  a n o n y m  s e n d e n

B a u t e c h n i k e r
(Bauführer) m it  a b g esch l. S ch u lb ild u n g  fü r  B ü ro  u n d  B a u ste llo  
zu m  1. J a n u a r  1939 ln Dauerstellung gesucht. B ew erb u n g en  m it 
Z eu g n isa b sch riften  u n d  G eh a ltsa n sp rü ch e n  e rb e ten  an  
Firm a August I le ln e , Oberhausen (R ltdl.), Duisburger Str. 89.

2  T i e f  b a u t e c h n i k e r
m it  a b g esch l. B a u g ew erk sc h u le  u n d  P r a x is  s o f o r t  g e su c h t.  
V erg ü tu n g  n a c h  G ru p p e V i a  d er  T arifo rd n u n g  A  fü r  G efolg- 
sch a ftsm itg licd er  im  ö ffen tl, D ie n s t . A n fa n g sg r u n d v erg ü tu n g  
— 2 5 0 ,—  R M , E n d g r u n d v e rg ü tu n g  =  388 ,—  R M  m o n a tlich .  
B e i B ew ä h ru n g  sp ä te r e  A n s te llu n g  a ls  B ea m te r  a u f L e b en sz e it .  
B ew e rb u n g en  m it  L eb en sla u f, L ich tb ild , A b s ta m m u n g s 
n a ch w eisen , b e i V erh e ir a te te n  a u ch  der E h e fra u , d en  N a c h w e is  
ü b er  d ie  b ish er ig e  p r a k tisc h e  T ä t ig k e it ,  S ch r ift- u n d  Z e ich en 
p ro b en  so w ie  A n g a b e  dos frü h m ö g lic h s te n  D ie n s ta n tr it ts  s in d  
zu  r ich te n  an  d e n  U n te r z e ic h n e te n .
Mülheim a . d. R uhr, d e n  29 . N o v e m b e r  1938.

Der Oberbürgermeister.

B a u t e c h n i k e r  oder B a u f ü h r e r

für größeres Baugescliäft Mitteldeutschlands gesucht 

Baumeister Franz Rost, Eisieben

1  Hoclibaiiteclmiker 
1  Innenarchitekt

Stadtbauinspektor
m it  A b sch lu ß p rü fu n g  e in e r  H ö h e r e n  B a u sc h u le  zum 
huldigen D ienstan tritt a ls  te c h n isc h e r  S a ch b ea rb e iter  
der  B a u p o lize i gesucht. B ew er b e r  m ü ss e n  ü b er  g r ü n d 
lich e  K e n n tn is  d er  b a u p o liz e ilic h e n  V o r sc h r iften  v e r 
fü g en , seh r  g u te  S ta tik e r  —  a u c h  fü r  d e n  E is e n 
b e to n b a u  —  s e in  u n d  d ie  V o r a u ss e tz u n g e n  fü r  d io  A n 
s te llu n g  a ls  B e a m te r  e r fü llen . A n s te llu n g  z u n ä c h s t  als  
B e a m te r  a u f  W id erru f n a c h  B eso ld u n g sg r u p p e  A  4  o 2 
R B O . u n ter  A n r e ch n u n g  v o n  V o r d ie n s tz e iten  im  
R a h m e n  d er  g e se tz lic h e n  B e s tim m u n g e n . N a c h  A b la u f  
e in e s  P r o b e ja h re s  b e i E ig n u n g  Ü b e r n a h m e  a ls  B ea m te r  
a u f L e b e n sz e it  in  A u s s ic h t . A u sfü h r lich e  B ew erb u n g en  
m it  L eb en s la u f, L ic h tb ild , N a c h w e is  d er  V o rb ild u n g  
u n d  p r a k tisc h e n  T ä t ig k e it ,  s o w ie  d er  d e u tsc h b liit ig e n  
A b sta m m u n g , g e g eb en en fa lls  a u c h  fü r  d ie  E h efrau , 
s in d  u m g eh en d  z u  r ich ten  a n  d e n

für größere Bauvorhaben zum  1. Ja n u a r ,1939 oder 

später gesucht.

A n g e b o te  m it  G e h a ltsa n sp rü ch en , L e b en s la u f und. 

D ie n s ta n tr it t  e r b e te n  an

A r c h i t e k t  E r i c h  W e h l e
Stettin, Gnbelsbergcr Str. 12

B o i d e m  K r e isb a u a m t d er  K r e isv o r w a ltu n g  G r e v en 
b ro ich -N eu ß  i s t  z u m  1. J a n u a r  1939  d ie  S te lle  e in e s

Iloclibauteclinikers
fü r B a u p o lize i z u  b e se tze n . G eford ert w ird  d er a b g e 
sch lo ssen e  B e s u c h  e in e r  h ö h er e n  S ta a ts le h r a n s ta lt  im  
H o c h b a u . B ew erb er , d ie  a u ß er  P r iv a tp r a x is  e in e  m e h r 
jä h rig e  p r a k tisc h e  T ä t ig k e it  b e i B a u b e h ö r d e n  m it  
K e n n tn is se n  u n d  E rfa h ru n g e n  a u f d e m  G e b ie te  der  
S ta t ik  u n d  d e s  B a u p o liz e iw e se n s  n a c h w e isen  k ö n n en , 
w erd en  b e v o r zu g t.

B es o ld u n g  n a c h  G ru p p e 5a  d er  T a r ifo rd n u n g  (G ru p p e  
V I I I  dos P r e u ß . A n g e ste llte n ta r ifs ) .

A u sfü h r lich e  B e w e r b u n g e n  m it  L ich tb ild , s e lb s t g e 
sch r ieb en em  L eb en sla u f, p o liz e ilic h e m  u n d  p o lit is ch em  
F ü h r u n g sz eu g n is , lü c k e n lo s e n / b e g la u b ig te n  Z eu g n is 
a b sc h r ifte n  u n d  a r isch em  N a c h w e is  (e v t l .  a u ch  fü r  d ie  
E h e fra u ) s in d  a n  d en  U n te r z e ic h n e te n  z u  r ich ten .

G reven broich , d e n  1. D e ze m b er  1938.

D e r  L a n d r a t  

d e s  L a n d k r e i s e s  G r e v e n b r o i c h - N e u ß
W allrai

O b e r b ü r g e r m e is te r ,  H a lb e r s t a d t

Jüngerer Architekt
j! sflj - - Hl

fü r  g rö ß ere  B a u a u fg a b e n  z u  b a ld ig e m  A n tr it t  g e su c h t .  

B ew e r b u n g en  m it  L eb en sla u f, S k izz e n , F o t o s ,  n u r  in  

B rieffo rm , u n d  G e h a ltsa n sp ru ch  a n

A r c h i t e k t  M a r t i n  E g g e r t
S e n a to r  a .  D .

Güstrow (Meckl.)
I  HL -
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B ei d em  S tad tb au n in t in  L a iid csliu t in  S c h les ien  ist die 

D au erste lle  e in es

Hochbauteehnikers
so fo r t zu  b esetzen . V o n  d en  B ew e rb ern  w ird  d io  er 

fo lg r e ich e  A b le g u n g  d er  A b sch lu ß p rü fu n g  a n  e in er  

h ö h ere n  te c h n isc h e n  S ta a ts le h r a n s ta it  v e r la n g t. B e - | 

w erb or, d io  sch o n  b e i e in er  B eh ö rd e  g e a r b e ite t  h a b en , 

w erd en  b e v o r zu g t. A n s te llu n g  e r fo lg t  a u f P r iv a t -  jj 

d ie n s tv e r tr a g , d io  B e s o ld u n g  n a c h  G ru p p e V  a  d er  T a r if

o r d n u n g  A  fü r  G e fo lg sc h a ftsm itg lie d e r  im  ö ffen tlic h e n  

D ie n s t .

B ew cr b u n g sg esu ch o  m it  d e n  ü b lic h e n  U n te r la g e n  

(L e b en s la u f, b e g la u b ig te  Z eu g n isa b sch rifte n , N a c h w e is  f 

d er  a r isc h e n  A b sta m m u n g , L ic h tb ild ) s in d  so fo r t e in 

zu r e ich en  a n  d en

B ü r g e r m e is te r  

d e r  S ta d t  L a n d e s h u t  i .  S c h l.

I lel der K rcIsk om m u n alvcn vn U u n jj is t s o f o r t  die 

S telle  des

K reisplaners
z u  b esetzen . G ee ig n e te  B ew erb er  w o lle n  s ich  b is  s p ä te 

s te n s  15. D e ze m b er  m e ld en .

B eso ld u n g  a ls  A n g e ste llte r  n a c h  T O . A  G ru p p e I I I  

od er  a ls  B ea m te r  G ru p p e A  3 b  R .B e s.O r d n u n g .

D e n  B ew e r b u n g en  s in d  e in  se lb stg esch r ieb en er  L e b e n s 

la u f, Z eu g n isa b sch riften , L ic h tb ild , N a c h w e is  d er  ar isch . 

A b sta m m u n g , e v t l .  a u c h  d er  E h e fr a u , b e izu fü g en .

H irsch berg 1. l ls g b . ,  d e n  24 . N o v e m b e r  1938

D e r  L a n d r a t

F ü r  u m f a n g r e i c h e r e  B a u v o r h a b e n  s u c h e n  w i r  f ü r  s o f o r t  o d e r  s p ä t e r :

1 Mehrere Hoclibautechniker
(A r c h ite k ten ), I IT L -A b s o lv e n te n , m it  g u te m  D a r ste llu n g s v er m ö g e n , v o r w ieg e n d  fü r  E n tw u r fs b e a r b e itu n g  un d  
A u ssc h r e ib u n g , g u te  K e n n tn is s e  im  E ise n b e to n b a u  s in d  e rw ü n sc h t , fe rn e r  V e ra n sc h la g u n g  u n d  A b rech n u n g .

2 Mehrere T ief bautechniker
H T L -A b s o lv c n te n , m it  g u te n  E rfa h ru n g en  im  S tra ß en b a u , K a n a lis a t io n , E ise n b a h n b a u  u. b e so n d ers  E ise n b e to n b a u .

3 Mehrere Bauführer
m it  a b g e s ch lo ss e n e r  H T L -B ild u n g  u n d  E r fa h ru n g  im  H o c h - u n d  T ie fb a u .

D ie  B ew erb er  m ü ss e n  en erg isch  u n d  m it  d e m  B e tr ie b  e in er  B a u s te lle  v e r tr a u t  se in , s o w ie  G e w a n d th e it  im  V e r 
k e h r  m it  B eh ö rd en  b e s itz en .

D ie  B ew e r b u n g su n te r la g en  z u  d e n  Z iffe rn  1— 3  m ü ssen  e n th a lte n :  E in e n  se lb stg e s c h r ie b e n e n  L e b e n s la u f  m it  
L ic h tb ild , b e g la u b ig te  Z eu g n isa b sch r if te n  ü b er  V o r b ild u n g  u n d  b ish e r ig e  T ä t ig k e it ,  a u ß erd e m  z u  Z iffer  1 u n d  2  

s e lb s ta n g o fe r t ig te  S k izz e n  o d e r  Z eich n u n g en .

A u sfü h r lich e  B ew e r b u n g su n te r la g en  m it  g e n a u e m  N a c h w e is  d e r  V o r b ild u n g  u n d  b ish er ig en  T ä t ig k e it  so w ie  

G e h a ltsa n sp r ü c h e  s in d  zu  r ich ten  an

D y n  a m i t - A c t i e n - G e s e l l s c h a f t ,
A b t. T . A . B au b ü ro , T r o i s d o r f  (B ez . K öln )

J u n g e r

H ochbautechniker
fü r B a u g e sc h ä f t  fü r  B ü ro  u n d  B a u s te lle  g esu ch t. 

D a u e r ste llu n g . B ew e r b u n g  m it  L eb en sla u f, Z eu g n is 

a b sc h r ifte n  u n d  G eh a ltsfo rd o ru n g  an

B a u m e i s t e r  C a r l  B u c h l i o l z
tii

B rem en , T ü b in ger  Straße 35
ili!

B ARACKEN BAU
S fo m m c o  -  S y s t e m ,  G e 
n o r m t«  R .A .D .- B a r a c k e n , 
T a g « i - U n t e r k u n f t «  n o c h  
V o r » c h r l f t « n  d e r  D A F .
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B « r a  'f-a d th a sa m t —  H o d xbm Btbteikm g —  Ist d ie  
» te ile  e ia e s

Hoclibautechnikers
so fo r t za  b e se tze n . D ie  Beschäftigung d es Bewerbers 
h eg t überwiegend io d e r  tuudfchea. U n terhaltang  de r 
ätoilieigeners G ebäude ttnd  in d e r  Erledigung sonstiger 
Büroarbeiten- Vergasung nach  G rupps T I  a  (a lt V I I I )  
d e r  TOA.

B ew erbungen . mir. d e n  ü b lich en  IT n terU een  s in d  so fo r t  
einanirefcheß.

i lo h lh a n s e o  i. T b S r -  d en  3 0 . I I .  193» .

D e r  O b e r b ü r g e r m e is t e r .

£__

Hoch bau t e c hniker
(m it A b sch lu ß p rü fu n g  e in e r  h o b . te e h n . L eh ra n sta lt)  
fü r  E iitw u r fb e a r b e iia n g , B a u le itu n g  u n d  B a tib e r a ta n g  
im  In n e n - u n d  A u ß e-n d ierat, in sb e so n d e re  fü r  la o d -  
» ir ts e h a ft l ic h e  B a u te n , fü r b a ld igen  D ien sta n tr itt  ge
s u c h t .  B ew e r b u n g en  s in d  m it  L eb en sla u f, ZetJgnia- 
t M r i f t e n ,  N a c h w e is  d er  a r isch en  A b s ta m m u n g  u n d  
G c h a ltsa n g a b e  e rb . a n  L a n d e sb a n e m seh a fl »aarp fa lz , 
B a u a b te ilu n ir , K a ise rs ia n tem  P fa lz

Beim flerfinungsprüfangsam t der Stadt W itten fOrt.sk!. B, 5% 
ö rtl. fio n d erzu sch la g ) Ist sofort die Stelle eines

t e c h n is c h e n  A n g e s te l l t e n
(Prüfers) zu besetzen.

V erla n g t w erd en  d a s  A b sch lu ß z e u g n is  e in e r  H ö h . T ec h n . L eh r
a n s ta lt  — F a c h r ie h tu n g  T ie fb a u — s o w ie  p r a k tisc h e  E rfa h ru n g  
im  B a u w e se n .
V e rg ü tu n g  n a c h  G r. V i a  d er  T a r ifo rd n u n g  A  fü r  G efo ig -  
seh a ftsm itg lied er  im  ö f ie n t l .  D ie n s t .  B e i B ew ä h ru n g  A u f
s tie g sm ö g lic h k e it  u n d  A u ss ic h t a n f Ü b er n a h m e  in  d a s  B e-  
a m ten veT fia ltn is  a ls  te c h n . I n sp e k to r .

B ew er b u n g en  m it  a n s fü h r l. L eb en sla u f, b e g l. Z eu g n isa b sch rift., 
L ic h tb ild  a n d  A b s t .-N a c h w e is  s in d  so fo r t  —  u n te r  A n g a b e  d es  
fr ü h es te n  E in tr it ts ter m in »  —  e in zu re ich en  b e im

Oberbürgermeister —  Personalam t — In W itten

Beim s tä d l. Tiefbanam t d er  S ta d t  M ü h lh au sen  i.  T hür. 
Ist die Stelle eines

Tiefhauteclmikers
sofort z u  besetzen. D er  B ew er b e r  m u ß  d a s  Z eu gn is  

e in e r  h ö h eren  te c h n is c h e n  S ta a ts le h r a n sta lt  u n d  
K e n n tn is se  im  S tra ß en - un d  K a n a lisa t io n sb a u  b es itzen . 

V e rg ü tu n g  n a c h  G ru p p e V i a  (a lt  V I I I )  d er  T O A .

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind sofort 
einzuroichen-

M ü h lh au sen  1. T h ü r-, d en  30 . N o v e m b e r  1938.

D e r  O b e r b ü r g e r m e is t e r .

Ich suche als M itarbeiter jungen

Diplom-Ingenieur S ta t ik e r

für Interessante Aufgaben Im Eisenbeton- u. Tiefbau

B ew e r b u n g e n  m it  s e lb stg esc h r ieb en em  L eb en s la u f,  
L ic h tb ild , ( ie h a ltsa n sp r u e h  u n d  A n g a b e  des  
fr ü h es te n  E in tr it t s ta g e s  a n

D r . - I n g .  W . F e c h n e r ,  I n g e n ie u r b ü r o ,  D u is b u r g  
Lothnrgtrnße 117

F ü r  u n sere  W asserw erk e  w ir d  g e su c h t:

1 Vermessungstechniker
m it  T ech n ik erp rü fu n g  u n d  m ö g lic h s t  P r a x is  a ls  V erm essu n g s
te c h n ik e r  a u f B a u s te lle n . — V o r a u sse tz u n g  Ist, d aß  keino  
p o lit is c h e n  E in w e n d u n g e n  e r fo lg e n  u n d  d a ß  d er  N ach w eis  
d e f  a r isc h en  A b s ta m m u n g  erb ra c h t w ird .
B ew e r b u n g en  w e rd en  sc h n e lls te n s  e r b e te n  m it  L eb en slau f, 
Z eu g n isa b sch r iften , L ic h tb i ld , fr ü h e s te m  E in tr it t s ta g  u n d  
A n g a b e  v o n  G eh a ltsa n sp rü ch en  a n  d ie  D resdner G as-,W asscr-  
u . Elektrizitätsw erke A G ., D resd en  A  1, A m  See 2, II, 
P erso n a l V erw altu n g .

Baufachmann
P ro je k t , V e ra n sch la g en , B a u le itu n g  fü r  H o c h -, T ie f-,  
E ise n b e to n b a u  so w ie  Z im m ere i. S eh r  a u sb a u fä h ig e  
D a u e r ste llu n g . W o h n u n g  v o r h a n d en . B ew erb u n g ,  
L eb en sla u f, Z eu g n isa b sch r iften , S k izzen , G ehalts- 
a n sp rü ch e  u n d  fr ü h ester  E in tr it ts te r m in  s in d  zu  
r ic h te n  a n

H a n s  S c h i e r z ,  B a u m e i s t e r ,  S p r e i n b e r g L .

1. fürG E S U C H T  sofort oder zum  1. 1., spätestens 
größere Bauvorhaben innerhalb Groß-Berlins

1. D i p l o m - I n g e n i e u r e

o d e r  k ü n st le r isc h  b e fä h ig te  A r c h ite k te n  (V G r. I I  u n d  I I I )

2 . m e h r e r e  H o c l i b a n t e c l m i k e r

m it  a b g esch lo ssen er  h öh erer  te c h n is c h e r  L eh r a n sta ltsb ild u n g  
fü r  E n tw u r f u n d  B a u le itu n g  (V G r. I V  u n d  V  m it  A u ss ic h t  
s p ä te r  a u f  V G r. I I I ) .  Ü b e r stu n d e n  w e rd en  v e r g ü te t .  S ow eit  
m ö g lich , w ird  B a u s te lle n z u la g e  g e w ä h r t, d e sg l. Z u r e ise k o s te n , 
T re n n u n g se o tsc h ä d ig u n g  u n d  U m z u g s k o s te n  im  R a h m e n  der  
g e lte n d e n  B e s t im m u n g , P o l it is c h e  Z u v e r lä ss ig k e it B ed in g u n g .  
S c h r ift lic h e  B e w e r b u n g en  m it  F o to , L e b e n s la u f, Z eu g n is 
a b sc h r ifte n  a n  d ie

Horhbauabteilunc) der Relelispostdirckllou 
B erlin-Charlottenburg 3.

Zum  sofortigen A n tritt w e rd en  b ei g u tem  G eh a lt 
gesucht:

K ü n s t l e r i s c h  b e f ä h ig te  A rchitekten
fü r  E n tw u r f u n d  so rg fä lt ig e  D e ta ilb e a r b e itu n g  u m 
fan gre ich er  P r o je k te , m it  n a c h w e is lic h  erfo lg re ich er  
T ä tig k e it  in  a n e r k a n n te n  B ü ro s.

A r c h i t e k t  K l o p h a u s
H am burg 1, M olilenhofstraßc 7

D i e  Fried. Krupp A.G.
sucht für das R e c h n u n g s b ü r o  
ihrer B a u b e t r i e b e  in D a u e r
stellung

Bautechniker
mit guten Erfah rungen .

A n g eb o te  mit handgesch riebenem  Lebenslau f, Z e u g 
nisabschriften, A n g a b e  des frühesten Eintrittstermins 
sow ie  d er G eha ltsansp rüche  und möglichst mit Lichtbild 
unter Kennziffer 39215 an  d ie  Persona lab te ilung  d er  
Fried. Krupp A . G ., Essen, erbeten.
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Z u m  so fo r tig en  oder sp ä teren  D ien stan tr itt g e s u c h t :

1. D i p l o m - I n g e n i e u r e  o d e r  

A r c h i t e k t e n

d e s  H o c h b a u fa c h e s  m it  k ü n stler isch er  B e fä h ig u n g  zur
E n tw u r fsb e a r b e itu n g  in ter e ssa n ter  B a u a u fg a b e n .

2 . M e h r e r e  H o c h b a u t e c h n i k e r
m it  a b g esch lo ssen er  H .  T . L ., B ü ro - u n d  B a n s te lle n 
p ra x is
a) fü r  P la n b e a r b e itu n g , B a u fü h r u n g  u n d  A b rech n u n g  

b e i g r o ß en  B a u v o r h a b e n ,
b) n u r  fü r  A b rech n u n g ,
B es o ld u n g : Z u 1: V erg .-G r . V a , IV  u n d  I I I  T O . A .

Z u  2 : V erg .-G r. V ia ,  V a u n d  IV  T O . A .

G ew ä h rt w erd en :
a ) B e iso k o s te n  fü r V e rh e ira te te  in  v o lle r  H ö h e ,
b ) R e is e k o s te n  fü r  L ed ig e  in  H ö h e  d es  ü b e r  10 RM  

h in a u sg eh en d e n  B e tra g es ,
c ) T ren n im g sen tsch ä d ig u n g  fü r  V erh eira te te  m it  e ig e 

n e m  H a u s h a lt ,
t l)  B e lscb c ih llfe  fü r  B esu c h  d er  F a m ilie n  n a c h  %  jä h rig er  

T ren n u n g ,
e ) Ü berversich erun g  in  d er R e ich sv ersic h e ru n g  fü r  A n 

g e s te ll te  n a c h  d e n  e in sch lä g ig e n  B es tim m u n g en ,
f) l'h crstu n d ciiv crg fitu iig  und Itau zu lage ,
g ) U m z u g sv er g ü tu n g  fü r  V e rh e ira te te  u n d  Z u reise

k o s te n  fü r  d ie  F a m ilien a n g eh ö r ig en  fü r d en  F a ll d e s  
U m z u g e s .

B ew e r b u n g su n te r la g en  w ie  L eb en sla u f, L ich tb ild ,
Z eu g n isa b sch r iften  us%v. s in d  z u  se n d e n  a n :

R e g i e r u n g s b a u r a t  S c h m id t
G raf entführ (Op f.)

S o fo r t g e su ch t:

1. e i n  j ü n g e r e r  A r c h i t e k t

m it  z e ich n er isch en  F e r t ig k e it e n  fü r E n tw u r fsa r b e ite n  

u n d  E r fa h r u n g  in  A u ssc h r e ib u n g  u n d  A b rech n u n g ,

2 . m e h r e r e  H o c h b a u t e c h n i k e r

un d

3 . m e h r e r e  T i e f b a u t e c h n i k e r

A b sch lu ß p rü fu n g  e in er  h ö h eren  te c h n isc h e n  L eh r 

a n s ta lt  d er  e n tsp r e c h e n d e n  F a c h r ic h tu n g  B ed in g u n g .  

D a s  A n g e ste llte n v e r h ä ltn is  u n d  d ie  V erg ü tu n g , g g f.  

a u c h  T Jm zu gsk osten b eih ilfo  u n d  T r e n n u n g s e n ts c h ä d i

g u n g  reg e ln  s ic h  n a ch  d er  T O . A .

B ew erb u n g en  m it  lü c k e n lo se m  L eb en sla u f, L ich tb ild , 

b e g la u b ig te n  Z eu g n isa b sch r iften , e ig e n e n  Z eich n u n g en  

u n d  E n tw ü r fe n  u n d  d e m  N a c h w e is  d er  deufcsch- 

b lü t ig c n  A b s ta m m u n g  (gg f. a u c h  fü r  d ie  E h efra u ) b a ld 

m ö g lic h s t  erb eten .

A n g a b e  d es  fr ü h es te n  D ie n s ta n tr it ts  erw ü n sch t. 

P o tsd a m , d e n  24 . N o v e m b e r  1938 .

D e r  O b e r b ü r g e r m e is t e r

W i r  s u c h e n  f ü r  s o f o r t  o d e r  s p ä t e r

Statiker
d es  E ise n b e te n b a u fa c h e s  m it  3 — 4jä h r . U n tern eh m e r-  

p ra x is

d e sg l. au ch

Anfänger m it  g u te n  K e n n tn is se n

erfahrene Bauführer
fü r E ise n b e to n - u n d  In d u str ieb a u

Bautechniker
fü r  d a s  s ta t is c h e  u n d  K o n str u k tio n sb ü r o .

A u sfu h r!. B ew erb u n g en  m it  L ic h tb ild , lü ck en lo sem  

T ä tig k e itsb er ic h t u n d  A n g a b e  d er  G eh a ltsa n sp rü eh e  a n

J o s e f  H o f f m a n n  &  S ö h n e  A .  G .
L u th vigsh aien  n. l l l ic i i i

E rfah ren er- E i s e n b e t o n -  

I n g e n i e u r

a ls  B a u le ite r  fü r  G r o ß b a u ste lle  in  

W e std e u tsch la n d  so fo r t g e su ch t  

A n g e b o te  a n

E rich  lMxberg, B a u u n te r n e h m u n g  

B a u b ü ro  P rfun (E ife l)  

B a c h str a ß e  2 . R u f  445

B A P F Ü H R E «
(befäh . H ochbau techn iker) flo tter Z eichner 
und  V eranschlage*- gesuch t. B ew erbungen 
m it kurzem  B ildungsgang , Z eichnungen, 
Z eugn isabschriften  und  G eha ltsansp r. an
Architekt A. Marquardt

C hem nitz, H einr.-B eck-Straße 64.

M e h r e r e  

B a u t e c h n i k e r

(B a u le iter  e v t l .  B a u m e is te r ) w erd en  

s o fo r t  fü r  a u ss ich tsr e ic h e  D a u e r 
s te llu n g  a u fg en o m m e n . A u s fü h r 
l ic h e  A n g e b o te  a n

S im o n  & R c isln g er , A r c h ite k te n ,  
S ta d tb a u - u n d  Z im m erm eis ter  
in  D ruck  a . <1. H u r .

E r f a h r e n e r

Diplom-Ingenieur
(B a u in g .) fü r s e lb s tä n d ig e n  W irk u n g sk re is  n a ch  W ien  

g e su ch t. G e il, s e lb s ig e sch r . B ew e r b u n g  m it  L ic h tb ild ,  

Z eu g n isa b sch r if ten  u n d  G eh a ltsartsp ru ch  e r b it te t :

D i p l . - I n g .  K a m i l l o  v o n  L i k o s e r

B a u u n te r n e h m u n g  

B reslau  I , O ld a u -U fer  33
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Ile im  K reisb au am t örtelsburcj werden

1 Hoclibautecliniker 
1 Tiefbautechniker

fü r  Straßenbau

e in g e s te llt .  G eh a lt jo  n a c h  L e istu n g  u n d  D ie n s ta lte r  n a ch  

d er  T O A . Z u ro isek osten  u n d  U m z u g sk o s te n  w erd en  g ew ä h r t.

B ew erb u n gen  m it  d e n  ü b lich en  U n ter la g en  s in d  u m g eh en d  

|  e in  zur e ich en .

D e r  V o r s i t z e n d e  d e s  K r e i s a u s s c h u s s e s

I'iir un ser B a u b ü r o  su ch en  w ir zu m  b u ld in oyllrh sten  B in  tritt

t ü c h t i g e n  H o c h b a u t e c h n i k e r

m it a b g esch lo ssen er  F a ch sch u la u sb ild u n g  u n d  m eh rjä h rig er  
p rak tisch er  T ä tig k e it .
B ew erb er  m ü ssen  fü r E n tw u r f u n d  B a u le itu n g  v o n  In d u str ie -  
u n d  W o h n b a u te n  d io  erford er lich e  E ig n u n g  b e s itz e n . 
A n g eb o te  m it  L eb en slau f, Z eu g n isa b sch riften , L ic h tb ild  u n d  
A n g a b e  der G eh a ltsa n sp rü ch e  a n

M A N SFE L D  A .-G . fü r B ergbau  u n d  ItU ttenb ctrieb
A b t. K u p fe r -  u n d  M ess in g w erk e  I lc lts tcd l/S ü d lin r z

L a n d e s p la n u n g s g e m e in s c h a f t  B e z i r k s s te l le  K a s s e l  
su ch t

1. A k a d e m i k e r  (V olk sw irt oder D ip l.-In g .)

2.  T e c h n i k e r  (H och b au  oder T ie fb au )

m it  B e fä h ig u n g  fü r la n d esp la n er ise h e  A r b e iten . G eh a lt  
n a c h  L e is tu n g  g em ä ß  T O A .

Hochbaütechmker
z u r S a c h b e a r b e itu n g fü r d ie B a u p o liz o i lü r s o fo r t  g esu ch t. 

B eso ld u n g  n a c h  G ru p p e V I I  m it  A u frü ck u n g sm ö g lich -  

k o it  n a c h  G ru p p e V i a  (2 3 7 6 ,—  b is  4 6 5 6 ,—  R M j d er  

T arifo rd n u n g  A  fü r G e fo lg sch a ftsm itg lio d er  im  ö f f e n t 

lic h en  D ie n s t .

R e ise k o s te n , U m z u g sk o s to n v e r g ü tu n g  u n d  T renn unga- 

en tsc h iid ig u n g  n a c h  s ta a t lic h e n  G ru n d sä tzen .

B ew er b u n g en  m it  d em  N a c h w e is  d er  d e u tsc h b lü tig e n  

A b sta m m u n g , m it  L eb en sla u f u n d  Z eu g n isa b sch r iften , 

so w ie  m it  d er  A n g a b e , zu  w e lch em  Z e itp u n k t d er  

D ie n s ta n tr it t  fr ü h es te n s  m ö g lich  is t ,  b is  z u m  16. D e 

zem b er  1938  erb eten .

W eiß w a sser  i s t  d er  H a u p ts itz  d er  D e u ts c h e n  G la s

in d u str ie  m it  r u n d  15 0 0 0  E in w o h n er n , O rtsk la sse  B .  

M itte lsc h u le  v o r h a n d en . D e u ts c h e  O b ersch u le  w ird  am  

1. 4 . 1939 e in g e r ich te t.

D e r  B ü r g e r m e is te r  

d e r  S ta d t  W e iß w a s s e r  ( O b e r la u s i t z )

B e k a n n t m a c h u n g

In  der G em eind e W ie b e lsk irch en  (1 0  0 00  E in w oh n er) | 

is t  d ie S telle  des

Gemeindebaumeisters
z u m  1. A pril 1939 n eu  z u  b esetzen .

B ew erb er  m ü ssen  d io  A b sch lu ß p rü fu n g  e in er  te ch n isch en  

h öh eren  L eh ra n sta lt  fü r H o c h - u n d  T ie fb a u  und  

m ö g lic h s t  e in e  m eh rjä h rig e  T ä t ig k e it  im  k o m m u n a len  

B a u w e se n  n a c h w e isen  k ö n n en , so w ie  a u f d e m  G eb ie te  

dos H o c h - , T ie f-, S tra ß en - u n d  K a n a lisa t io n sb a u e s , des  

S tä d te b a u e s , d er  B a u p o lize i, d er  P la n u n g  u n d  des ' 
S ied lu n g s- u n d  W o h n u n g sw ese n s  g u t  b ow n n d ort se in  |  

u n d  e in g eh e n d e  K e n n tn is se  d er  g e se tz lic h e n  B e - , 

S tim m u n g e n  b es itzen .

D io  B e s o ld u n g  er fo lg t  n a c h  G ru p p e A  4 b  2 d er  R e ic h s 

b eso ld u n g so rd n u n g , O rtsk la sse  B ,  D ie  P r o b e z e it  b e 

tr ä g t  sec h s  M o n a te .

B ew e r b u n g en  m it  h a n d sch r iftlich  g e fe r t ig te m  lü c k e n 

lo sem  L eb en sla u f, Z eu g n isa b sch r iften , B e le g e  ü b er  d ie  

b ish er ig e  T ä t ig k e it ,  d e n  N a c h w e is  d er  d e u tsc h b lü tig e n  

A b sta m m u n g  (fa lls  v e r h e ir a te t  a u c h  fü r  d io  E h efra u ), 

s o w ie  e in e m  L ic h tb ild  d es  B ew e r b e rs  s in d  b is  s p ä te s te n s  

1. J a n u a r  1939  d e m  U n te r z e ic h n e ten  e in zu re ich en .

P e r sö n lich e  V o r ste llu n g  o h n e  A u fford eru n g  n ic h t  er

w ü n s c h t.

W ieb e lsk irch en , d e n  28 . N o v e m b e r  1938 .

D e r  A m t s b ü r g e r m e i s t e r
B ro m en

Z u m  t .  1. 1939 ist b eim  S ta d tb a u a m t H alb erstad t die 

S te lle  e in es

Diplom-Ingenieurs
d es H o ch b a u es  (g g f . a u c h  B a u referen d a r) fü r  s tä d to -  j 
b a u lich e , p la n er isc h e  u n d  g e s ta lte r isc h e  A u fg a b en  zu  
b ese tzen , d er  m ö g lic h s t  a u c h  ü b e r  E rfa h r u n g e n  a u f  
d e m  G e b ie te  d er  B a u b e r a tu n g  v o r fü g t . V e r g ü tu n g  e r 
fo lg t  n a c h  G rupp e I I I  T O A . B ew e r b u n g en  m it  L eb en s- j 
la u f , L ic h tb ild , b e g la u b ig te n  Z eu g n isa b sch r iften , N a c h - ¡1 
w e is  d er  d e u tsc h b lü tig e n  A b sta m m u n g  -—  im  F a lle  der |  
V erh e ir a tu n g  a u c h  fü r  d e n  E h e g a t te n  —  s in d  u m - j 
g e h e n d  e in z u re ich en  a n  d en

O b e r b ü r g e r m e is t e r ,  H a l b e r s t a d t
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B E T O N B A U  
L E I C H T S T E I N - D A C H D E C K E N  

B e r l i n  W  30

Muri Herberts
Giern

Edellackfarben

Die Fried. Krupp A.G.
sucht für ihre B a u b e t r i e b e  
in D auerste llung a k a d e m i s c h  
g e b i l d e t e n

Architekten
d er schon in g rößeren  Bau 
b etrieben  e ine le itend e  S te lle  
inn eg eh ab t haben  muß.

A n g e b o te  mit Lebenslau f, Zeugnisabschriften , A n 
g a b e  des frühesten Eintrittstermins sow ie  d er G e 
haltsansprüche und möglichst mit Lichtbild unter 
Kennziffer 3914 an  d ie  Pe rso na lab te ilu n g  der Fried. 
Krupp A . G ., Essen, erbeten .

B el der S t a d t v e r w a l t u n g M .- GI  a d li a e  li w erd en

2 Tiefbautechniker

Architekt
(od er  b e fä h ig . H o ch b a u te ch n ik e r )  
g e su c h t .  B ew e r b u n g en  m it  k u rzem  
B ild u n g sg a n g , Z e ic h n g ., Z eu g n is 
a b s c h r ifte n  u .  G eh s ltsa n sp r . a n  

A rch itek t A . M arq uardt 
C h em n itz , H e ln r .-B e c k -S tr a ß e  GS.

Emporarbeiten
l̂ MIIBWIIIil11111̂ ^  M eister, Bau
techniker,Ar chitektendurdi Heimstudium 
an der Studienabteilung Bauschule, 
Abschlußprüfungen, Abschlußzeugnisse 

P r o g r a m m  5 7  k o s t e n l o s

durch „Fernschule GmhH“
Berlin W 15, Kurfürtfendam m  66

B a u t e c k n i k e r
und

B a u f ü h r e r

fü r  groß. B a u a u sfü h ru n g en
zu  so fo r t o d er  s p ä te r  in  
D a u er ste llu n g  g esu ch t,

B a u u n te rn eh m u n g  
H errn. K urth , D uisburg  
S tern b u sch w eg  4 3

F e r n sp r .:  32  6 4 4 /4 5

Statiker ( D i p l o m - I n g e i i i e u r  o d e r  I n g e n i e u r )

zur A u fs te llu n g  v o n  s ta t is c h e n  B er e c h n u n g en  (I n d u str ie b a u te n ) un d  V o rb ere itu n g  

zu r  K a lk u la tio n ,

Eisenbetontechniker
fü r  d ie  A n fe r tig u n g  v o n  S ch a lu n g s- u n d  A rm icru n g sp lä n en  n a ch  v o r lieg en d er  
s ta tis c h e r  B e r e c h n u n g  u n d  zu r  A u fs te llu n g  v o n  s ta t .  E rg ä n zu n g sb erech n u n g en ,

Hoch- und Tiefbautechniker
v o n  d en e n  seh r  g u te s  Z eich n en  v e r la n g t w ird  u n d  K e n n tn is se  im  E ise n b e to n  
e rw ü n sc h t s in d ,

Bauführer
m it  g r o ß en  E r fa h ru n g en  im  E ise n b e to n  u n d  L e itu n g  v o n  G r o ß -B a u ste llen

g e s u c h t .

E rs tk la ss ig e  K r ä fte  m it  en tsp r e ch e n d e r  V o rb ild u n g  u n d  m ö g lic h st  T ä t ig k e it  
b e i e in e r  B a u u n te m e h m u n g  w o lle n  A n g e b o t  m it  L eb en s la u f (T e le g ra m m stil) ,  
Z eu g n isa b sch r if te n , G e h a ltsa n sp rü ch en  u n d  A n g a b e  d e s  fr ü h e s te n  E in tr it ts te r m in s  

r ic h te n  a n

M ü l l e r - A l t v a t t e r  &  C o . ,  S t u t t g a r t
A z en b erg str a ß e  4 1 , I  

H a n n o v er  • K a r lsru h e

M e h r e r e  g e w a n d t e

B a u i n g e n i e u r e  u n d  A r c h i t e k t e n

m it  m eh rjä h rig er  p r a k tisch er  E rfa h ru n g  fü r  E n tw u r fs 

b e a r b e itu n g  u n d  B a u le itu n g  so fo r t g e su ch t.

B es o ld u n g  n a c h V e r g ü tu n g sg r u p p o  V a  od er  I V  d er  T O A . 

A u sfü h r lich e  B ew e r b u n g en  m it  L eb en sla u f, Z eu g n is 

a b sc h r ifte n , A b sta m m u n g sn a c h w e is , p o lize ilic h em  

F ü h r u n g sz eu g n is  u n d  L ic h tb ild  a n  dio

R e i c h s p o s t d i r e k t i o n  E r f u r t

m it  erfo lg re ich  a b g esch lo ssen er  B a u g o w erk ssch u lb il-  

d u n g  u n d  m eh rjä h rig er  T ä t ig k e it  im  T ie fb a u  g esu eh t.  

B ew erb er  m ü ss e n  m it  d e m  s tä d t isc h e n  S tra ß en - u n d  

K a n a lb a u  (E n tw u rf, B a u le itu n g , A b rech n u n g ) u n d  a llen  

v o rk o m m en d e n  v e r w a ltu n g s te c h n is c h e n  A u fg a b en  v o ll  i 
v o r tra u t u n d  g u te  Z eich n or  sein .

D io  E in s te llu n g  er fo lg t  a ls  B a u a n w ä rter  —  B ea m te n -  

an w ü rtor  — fü r  d e n  g e h o b e n e n  m itt le r en  te c h n . D ie n s t  

(In sp ek to r o n la u f b a h n ).

B ew e r b u n g en  s in d  u n ter  B e ifü g u n g  d es  L eb en sla u fe s ,  

L ic h tb ild  u n d  Z eu g n isa b sch r ifte n  a n  d o s  P e r so n a la m t  

d er  S ta d t  M .-G la d b a ch  u n te r  K e n n u m m er  5 2 1 /2  zu  

s en d en .

D e r  O b e r b ü r g e r m e is t e r
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Die Fried. Krupp A.G.
sucht für ihre R e v i s i o n s a b 
t e i l u n g  zum b a ld igen  Eintritt

Bautechniker
. als technischen Rechnungsrevisor. 

G u te  A llgem einb ildung, e r fo lg 
reicher Besuch e iner H öheren  S taa ts 
lehranstalt für Hoch- und T ie fbau  
und m ehrjährige Bauste llenpraxis  
sind Bed ingung.

Ausführliche A ng e b o te  mit Zeugnisabschriften , A n g a b e  
von Gehaltsansprüchen  und des frühesten Eintritts
term ins unter Kennziffer 3915 an  d ie  Persona lab te ilung  
d er Fried. Krupp A . G ., Essen, erbeten .

1 Diplom-Ingenieur 
3 Bauführer
fü r  E i s e n b e f c o n a r b e i t e n  (S ü d w e std e u tse h la n d )  

p er so fo r t  o d er  1 . 1 .  1939

g e s u c h t

A n g e b o te  m it  L ich tb ild , Z eu g n isa b sch riften  u n d  

G eb a ltsa n sp r ü ch en  a n :

K .  G .  F l o r e n t i u s  B r i c h t a

Eiseiitirtoiilmu Breslau, Thercsenstrnße 15

Hei der K reisstad t G reifen liaych  ia  P o m m ern , 9 8 0 0  E in 

w o h n er , is t a lsbald  die S telle  des

Stadtbaumeisters
m it  e in em  H o c h - od er  T ie fb a u tech n ik er  z u  b e se tzen . 

D ie  B eso ld u n g  er fo lg t n a ch  G rupp e A  4 c  2 . A u fs t ie g s 

m ö g lich k e it w ird  b e i B ew ä h r u n g  in  A u ss ic h t g e s te ll t .  

N a c h  a n g em e ssen er  P ro b eze it  e rfo lg t A n s te llu n g  a ls  

B ea m te r  a u f L eb en sz e it .

B ew er b u n g en  m it  L ic h tb ild , a u sfü h rlich em  L eb en sla u f, 

b e g la u b ig te n  Z eu g n isa b sch r iften  u n d  s o n st ig e n  U n te r 

la g en  für fa ch lich es  K ö n n e n  s in d  a n  d en  U n terze ich n eten  

B ü rg er m e is ter  zu  r ic h ten , d a b e i is t  a u ch  an zu g o b en , 

w a n n  der D ie n s ta n tr it t  fr ü h es te n s  erfo lg en  k an n . 

G reifen h agen  is t  O rtsk la sse  B .

C irelienlinjien, d e n  26 . N o v e m b e r  1938

D e r  B ü r g e r m e is te r  

d e r  K r e i s s t a d t  G re ife n l ia g e n

a)

I lle  Stadt M .-G lad b ach  su c h t  für das B d u p o lizc la m t, die 

B autierntu ng un d  das S ta d tp la n u iig sa in t:

E i n e n  j ü n g e r e n  A r c h i t e k t e n

ze ich n er isch  g e w a n d t u n d  m it  g u te n  K e n n tn is se n  im  

E n tw u r f.

E i n e n  V o l l t e c h n i k e r

m it  g u te n  K e n n tn is se n  in  S ta t ik , n e u e n  W e rk sto ffen , 

B a u b e r a tu n g  u n d  B a u k o n tr o lle .

B ew e r b u n g en  m it  se lb stg e sc h r ieb en em  L eb en sla u f, 

N a c h w e is  d er  a r isch en  A b sta m m u n g , Z eu g n isa b sch r ift ., 

E n tw u r fsz e ie lm u n g c n  u n d  S k izzen  s in d  an  d as  P erso n a l- 

a m t d er  S ta d t  M .-G la d b a ch  z u  sen d en .

Z u a j s in d  d ie  G o h a ltsa n sp rü ch e  a n zu g eb en .

Z u b ) e r fo lg t  d ie  E in s te llu n g  a ls  B a u -B e a m te n a n w ä r te r  

fü r  d e n  g eh o b e n e n  m itt le r e n  te c h n . D ie n s t  (I n s p e k 

to ren la u fb a h n ).

D e r  O b e r b ü r g e r m e is t e r

1 c  h s u c li e z  u in s o f o r t i g e n  1) i c n s t a n t r i ( t

1 2 Bauassessoreix o d e r  

Diplom-Ingenieure
(W asser- u n d  In g e n ieu rb a u )

2 mehrere 
Tiefbautechniker

" ■. \
V e rg ü tu n g  zu  1. G ru p p e  I I I  b zw . G ru p p e  I I  T O A .,

z u  2. je  n a c h  D ic n s ta lte r  u n d  K e n n tn is se n  G rupp o V I

b is  G ru p p e IV  T O A .

B e i  e n tsp r e ch en d e r  T ä t ig k e it  w ird  B a u ste lle n z u la g e  

u n d  Ü b e r stu n d e n z u la g e  je  n a c h  d e n  g e lte n d e n  B e 

s t im m u n g e n  g e za h lt . Z u re ise k o sten  w erd en  e r s ta t te t .  

V e rh e ir a te te  m it  e ig en er  W o h n u n g  e rh a lte n  T re n n u n g s 

e n tsc h ä d ig u n g  u n d  U m z u g s k o s te n b e ih ilfe  in  b e 

s t im m u n g sg em ä ß er  H ö h e .

B ew er b u n g en  s in d  z u  r ich ten  a n

O b e r b a u r a t  L u e t j o l i a n n
S u ln e m ü n ile , H crro iu lörfcrslrnßc i

Deutsche Bauzeitung. W ochensch rift für nationa le  Baugestaltung, Bautechnik, Stadt- und Landplanung, Bauw irtschaft und Baurecht 
H a u p t s c h r i f t l e i l e r t  Dr. Bernhard Gaber, Berlin W 3 0 —- A n z e i g e n l e i t e r :  Richard Albrecht, Berlin-Wilmersdorf — DA. IN/38 =  4692, z . Z . gültig 
Anzeigenpreisliste 5 — D r u c k  u n d  Y e r l a g :  Ernst Steiniger Druck- und Yerlagsanstalt, Berlin SW 68, Beuthstraße 6/8. Fernsprecher des Yerlages und der 
Schriftleitung: Sammel-Nr. 16 55 01. Postscheck: Ernst Steiniger Druck- und Yerlagsanstalt, Berlin 20 781, Wien 156 805. Banks Dresdner Bank, Dep.-Kasse 65, 
Berlin SW 68, Am Spittelmarkt 4—7 — Für nicht verlangte Einsendungen keine Gewähr. A lle  Rechte Vorbehalten. Erscheinungstag Mittwoch — Bezugspreis 
monatlich — einschließlich der 32seitigen Kunstdruckbeiiage — 3,40 RM, bei Bezug durch die Post einschließlich 9,92 Rpf. Zeitungsgebühr zuzüglich 6 Rpf. Bestell
geld. — Einzelheft 75 Rpf. (Die Kunstdruckbeilage wird nur bei Abnahme sämtlicher Hefte eines Monats abgegeben.) — Abbestellungen nur mit monatlicher 
Frist jeweils zum Ablauf des Kalendervlerteliahres. — Anzeigenpreise laut Tarif (46 mm breite Millimeterzeile oder deren Raum 18 Rpf. Stellengesuche 10 Rpf.) 
Anzeigenschluß für Stellenmarkt Freitag. Anzeigennachdruck verboten. „Eingeschriebene-  oder ungenügend frankierte Offerten werden nicht angenommen.
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IM  i  :•

D. E . P.

fir Dickt-, Mittel- «ad Sckverbetrickc, towic fsr Gefe!*- 
»chaflj- aod Aof«Blha!liriBBie, YerwaliBagijebiode osw. 
„ Fam a"- l i  ab e l-K  au  al-A I) «leck p la tte  u

FAMA&FAMIN G.m.b.H.,Hannover

n m t*w

Sie hilft dem Lohnbüro
in ganz hervorragender W eise . U m ständ

liche Rechenarbeit brauchen S ie  nicht 

mehr zu leisten. D as erledigt die

ASTRA 
B u c h u n g s m a s c h in e

ganz autom atisch. S ie  tippen nur die 

Zahlen ein, a lles andere m acht die A S T R A  

selbsttätig. S ie  beschleunigt die Lohn

abrechnung bedeutend und ist in vielen 

Modellen für jeden A n sp ru ch  lieferbar.

D ru cksch rift531 gibt Ihnen einen Überblick  

ihrer Vorzüge —  unverbindlich natürlich.

Rechen-und Buchungsmaschinen- 
Verrrieb©.m.b.H. • BerlinVt/35, 

, Potsdamer Str.47 Fernruf 21 ?246.

Zwei, die anerkannt sind
Am Junker & R uh-G asherd, wie 
am Junker & Ruh-Dauerbrandofen 
finden d ie  ausgereifte Konstruk
tion und d ie  stilgerechte M odeli- 
form allgem eine A nerkennung. 
Die bekannt so lid e  Verarbeitung 
und wertvolle Emaillierung ver
leihen ihnen e in e  lange L ebens
dauer und ein schönes A ussehen.

KARLSRUHE
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