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DAS SOFORTPROGRAMM DER REICHSREGIERUNG
Die Bauwirtschaft, die von der Krise starker mitgenommen 
ist ais jeder andere Wirtschaftssektor, hat die Fortsetzung 
der Arbeitsbeschaffung, die jetzt in einem Sofortprogramm 
vorliegt, mit Ungeduld erwartet. Fiir die allgemeine Be- 
urteilung der volkswirtschaftlichen Wirkung dieses Pro- 
gramms mufi die Frage vorab beantwortet werden, in 
welchem Ausmafi die Arbeitslosigkeit aufgesaugt, d. h. in 
welchem Ausmafi wirklich neue Beschaftigung geschaffen 
wird. Die jetzt bekanntgegebenen „Durchfiihrungs- 
bestimmungen zur Arbeitsbeschaffung" vermeiden es, das 
Erfordernis der „Zusatzlichkeit" ausdriicklich aufzustellen. 
Diesem dehnbaren und etwas ausgeleierten Begriff, mit 
dem bisher jede Umgehung gedeckt werden konnte, 
braucht man nicht nachzutrauern. In der Sache selbst aber 
ist es notwendig, dafi nicht durch neue Einschrankungen 
der Sachausgaben in den Etats, d. h. durch Verminderung 
der Beschaftigungsmóglichkeiten, die durch das Programm 
bezweckte Vermehrung ausgeglichen oder gar iiberdeckt 
wird. Letzten Endes ist dies nur durch den guten Willen 
a 11 e r ais Auftraggeber in Frage kommenden óffentlichen 
Stellen zu erreichen. Es gibt kein bedenklicheres W ort 
ais das oft gehórte: „D ie Arbeitsbeschaffung ist Sache 
des Reiches." Sie ist Sache des Reiches, aber sie ist eben- 
sosehr Sache der Lander, der Provinzen, Kreise und Ge- 
meinden, der Reichsbahn, der Reichspost usw. Ganz ab- 
gesehen davon, dafi das Reich zu schwach ware, diese 
Aufgabe allein auf seine Schultern zu nehmen, ist es 
gerade jetzt, wo w ir dem Ende der Depression naher 
sind, unbedingt notwendig, durch die Fórderungsmafi- 
nahmen den W iedereintritt der natiirlichen Funktionen der 
Wirtschaft vorzubereiten. D i e s  g i l t  e b e n s o  f u r  
d i e  p r i v a t e  w i e  f u r  d i e  ó f f e n t l i c h e  W i r t 
s c h a f t ,  d e n n  b e i d e  z u s a m m e n  e r g a n z e n  
s i c h  u n d  b i l d e n  d i e  G e s a m t w i r t s c h a f t ,  die 
friiher in der Lage war und kiinftig wieder in die Lage 
kommen soli, der gesamten Bevólkerung Arbeit und Brot 
zu geben. Es ist daher wenig verstandlich, wenn gerade 
gegen das Sofortprogramm der angebliche Gegensatz 
zwischen privater und óffentlicher Wirtschaft ins Feld ge- 
fiihrt wird. Dr. Gereke erwidert mit Recht, dafi fast die 
ganze Summę auf dem Wege iiber die Vergebung von 
Arbeiten und Lieferungen in die private Wirtschaft flie fit 
und diese befruchtet. Die private Wirtschaft ist bis jetzt 
nicht investitionsbereit, sie kann es nicht sein, solange die 
wirtschaftliche Zukunft so ungewifi ist und der Kapital
markt eine natiirliche Senkung der Zinsen fiir  langfristigen 
Kredit noch nicht gebracht hat. Wirtschaftlich und finan- 
ziell verniinftige óffentliche Auftrage sind daher heute 
das gegebene Hilfsmittel, um das Gleichgewicht zwischen 
lnvestition und Konsum wieder herzustellen und damit 
eine gleichmafi;gere Beschaftigung wenigstens schrittweise 
anzustreben. M it Sozialisierung hat das nicht das Ge- 
ringste zu tun.
Eine so geartete Arbeitsbeschaffung wird sich von allen

Methoden fernhalten, die man mit dem Beiwort „kiinstlich" 
diskreditieren konnte. Nur in dem Sinne diirfen die Mafi- 
nahmen einen kiinstlichen Eingriff darstellen, dafi den 
Tragern der Arbeiten eine gewisse finanzielle Hilfe ge- 
geben wird. Der Baubedarf mufi aus dem Aufgaben- 
kreis der Trager ais unabweisbar herausgewachsen sein. 
Er darf nur aus Mangel an Mitteln zuriickgestaut sein, 
mufi aber im iibrigen allen Anforderungen an einen ernst- 
haften, wirtschaftlich vernijnftigen, dringend notwendigen 
Bau entsprechen. In dieser Richtung sind einige Be- 
stimmungen vorgesehen, die zugleich eine mittelbare 
Kontrolle der Zusatzlichkeit enthalten. Die volle w irt
schaftliche und finanzielle Verantwortung, demnach auch 
die Planung und die Entscheidung iiber die Ausfiihrung, 
der B a u e n t s c h l u f i ,  verbleibt bei dem Auftraggeber. 
Der Grundsatz der Dezentralisation ist in den Bestim- 
mungen klar durchgefuhrt. Der Trager der Arbeit erhalt 
ein Darlehn, und zwar in der Regel zu erleichterten Be- 
dingungen. Die Vermutung, dafi sich die Trager der 
Arbeit nicht bereit finden wiirden, óffentliche Arbeiten zu 
vergeben, wenn sie die ihnen uberwiesenen Summen zu- 
ruckzahlen miissen, hat sich jetzt bereits ais falsch er- 
wiesen, denn mit den vorlaufigen Anmeldungen ist der 
Betrag von 500 Millionen RM bereits iiberzeichnet. Nur 
auf diese Weise, d. h. wenn die iiber 50 000 ais Trager 
in Betracht kommenden óffentlichen Stellen jede zu ihrem 
Teil und auf ihrem Gebiet, also in natiirlicher und selbst- 
verstandlicher Dezentralisation, aufierste Anstrengungen 
machen, kann die einst so bliihende óffentliche Bautatig- 
keit, die in normalen Jahren 3 Milliarden RM erreichte, 
wenigstens zu einem Bruchteile wieder aufleben.
Fiir die Gemeinden bietet das Sofortprogramm einen be- 
sonderen Vorteil, da in erster Linie, wie in weiteren Aus- 
fiihrungsbestimmungen noch gesagt werden wird, Wohl- 
fahrtserwerbslose und Krisenunterstiitzte zu den Arbeiten 
herangezogen werden sollen. Aus diesem Grunde ist 
anscheinend auch darauf verzichtet worden, Fórde- 
rungen aus der sogenannten „produktiven Erwerbs- 
losenfiirsorge" zur Finonzierung des Sofortprogramms mit 
heranzuziehen. Die Arbeiten des Sofortprogramms stellen 
also keine Notstandsarbeiten im iiblichen Sinne dar.
Die Finanzierung ist entsprechend den bisherigen Erfah- 
rungen aufgebaut und in der Hand zweier óffentlicher 
Finanzierungsinstitute, der Gesellschaft fur Óffentliche Ar
beiten und der Rentenbankkreditanstalt, vereinigt. Ais 
Unterlage fiir  die an die Trager der Arbeiten auszu- 
gebenden Kredite dienen Steuergutscheine im Betrage 
von 500 Millionen RM, die aus den Pramien fiir  Mehr- 
beschaftigung des Papenprogramms entnommen wurden. 
Der Umstand, dafi eine Kiirzung dieser Pramien ais Folgę 
des Sofortprogramms eintreten konnte, hat eine ansehn- 
liche Gegnerschaft auf den Plan gerufen. Die Frage wird 
erst entschieden werden, nachdem die erste Anforderung 
fiir Mehrbeschaftigungspramien fiir  das letzte Vierteljahr
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vollstandig vorliegt und damit ein Uberblick uber die vor- 
aussichtliche Hóhe der Pramien móglich ist. Da die Steuer- 
gutscheine erst im Laufe der Jahre fa llig  und verwertbar 
werden, ist eine Zwischenfinanzierung erforderlich, die, 
wie bisher, durch Wechsel und Rediskont der Reichsbank 
geschaffen werden soli. Diese Kreditausweitung halt sich 
im Rahmen, den der Reichsbankprasident in seiner 
Munchner Rede ais tragbar bezeichnet hat. Die Darlehen 
werden unter erleichterten Bedingungen gewahrt. Aber 
diese Bedingungen mussen strikt eingehalten werden. Die 
Institute treten durchaus ais Banken auf und nicht etwa ais 
Fursorgeinstitute. Sie kónnen, je nach Lage des Tragers, 
die Sicherstellung der Ruckzahlung verlangen.

Von besonderem Interesse fur die Bauwirtschaft ist die 
Auswahl der Bauvorhaben. Gewisse Summen sollen der 
Reichsbahn und dem Reichsverkehrsministerium uberwiesen 
werden. Im ubrigen wird nicht gesagt, wieviel auf Strafien, 
Brucken, Instandsetzung óffentlicher Gebaude, Kanali- 
sation, Wasserbauarbeiten usw. entfallen soli. Offenbar 
will man zunachst einmal feststellen, wieviel Arbeiten uber- 
haupt unter den Bedingungen des Sofortprogramms zur 
Ausfuhrung angemeldet werden. Es ist schon jetzt kaum 
zweifelhaft, da6 allein die Anmeldungen den Beweis 
liefern werden, dafi einwandfreie Arbeitsmóglichkeiten in 
genugender Zahl vorliegen, und dafi das Sofortprogramm 
bei weitem nicht ausreicht. Die Arbeiten mussen volks- 
wirtschaftlich wertvoll sein und die durch den Kapital- 
aufwand entstehenden Zukunftslasten rechtfertigen. Um 
ganz sicher zu gehen, daG keine unnutzen, wirtschaftlich 
anfechtbaren Arbeiten ausgefuhrt werden, ist bestimmt, 
da(3 die Arbeiten sich vorwiegend auf Instandsetzung, 
Verbesserung oder Vollendung vorhandener Anlagen 
oder auf die Fórderung der Bodenkultur erstrecken sollen. 
Neubauten sind nicht ausgeschlossen, aber an sie wird 
zweifellos ein strenger Maftstab gelegt werden. Wo 
etwa eine Gemeinde berechtigt ist, fiir die Nutzung einer 
Anlage Gebuhren zu erheben, wie bei der Wasserver- 
sorgung, bei Schlachthófen, Kanalisationen, Markthallen 
usw., ist die Voraussetzung, da6  die durch den Kapital- 
aufwand entstehenden Zukunftslasten sich rechtfertigen, 
in aller Regel gegeben. Aber auch dort, wo der Nutzen, 
den das Bauwerk jahrlich abwirft, sich nicht in eine Geld- 
rente verwandelt, wie bei StraOen, Brucken usw., wird 
die dauernde Ersparnis von notwendigen Unterhaltungs- 
kosten den grundlichen Umbau mit Darlehen aus dem 
Sofortprogramm rechtfertigen. Wohnungsbauten und In- 
standsetzungen an bestehenden Wohnhausern fallen nicht 
unter das Sofortprogramm. Hierfur sind Einzelma6 nahmen 
bereits getroffen, die aber, wie betont werden mufl, bei 
der eigentiimlichen Lage des Wohnungsbaues unbedingt 
noch weiter ausgebaut werden mussen. Es wird sich also 
im wesentlichen um Tiefbauten aller Art, Bauten des Ver- 
kehrs, StrafJen, Brucken usw., Wasserversorgung, Ent- 
wasserung einschliefilich Klaranlagen, Hochwasserschutz 
und Regelung der naturlichen Wasserschatze, Melio- 
rationen und Erdarbeiten aller Art handeln.

Im ubrigen wird, was die Bauwirtschaft mit besonderer 
Genugtuung begrufit, die Regiearbeit móglichst aus- 
geschaltet und fur die Ausschreibung und Vergebung in 
der Regel die „Verdingungsordnung fiir Bauleistungen" 
(VOB) ais mafigebend vorgeschrieben. Die VOB ist heute 
bei den meisten deutschen Behórden eingefuhrt. In der 
Hauptsache stehen noch einige Stadte aus. Aber gerade 
in den letzten Krisenjahren ist in der Praxis in vielen 
Fallen vom Wortlaut, noch haufiger von dem Sinn der 
Vorschriften der VOB zum Schaden des Gewerbes ab- 
gewichen worden. Noch vor wenigen Wochen hat das 
Reichsfinanzministerium nach Besprechung mit den Be- 
schaffungsressorts des Reiches erneut die praktische Durch
fuhrung wichtiger Bestimmungen der VOB zugesagt, nach-

dem die samtlichen Spitzenverbande der Wirtsc■... ■ 
dieser Richtung Klagen vorgetragen hatten. Es en^pric 
auch dem Sinne der VOB, daf5 die A u s w a h l  des 
nehmers nach seiner Leistungsfahigkeit g e s c h ie h t ,  und da 
dabei auch auf eine gerechte Verteilung zwischen den 
grófJeren und kleineren Firmen geachtet wird. Hierauf 
weisen die Ausfuhrungsbestimmungen besonders hin. Ein 
Uberbleibsel aus der unmittelbaren N a c h k r ie g s z e i t  ist es, 
wenn wiederholt angeordnet wird, da6  der Gewinn des 
Unternehmers auf ein móglichst geringes M afł zu be- 
schranken sei. Das ist seit Jahren bei der ubergrofien 
Konkurrenz und der geringen Auftragsdecke ohnehin 
automatisch der Fali. Wenn ferner verlangt wird, da6 der 
Unternehmer die Steuergutscheine, die er selbst bekommt, 
bei der Preisgestaltung berikksichtigt, so stellt dieser 
Punkt, wenn Einzelnachweise fiir  das gesamte Unter- 
nehmen verlangt werden, schwierige Anforderungen so- 
wohl an die Kalkulation wie an die spatere Kontrolle, um 
so mehr, wenn móglicherweise bereits im Marz das System 
der Steuergutscheine fiir  Mehrbeschaftigung eine Ande- 
rung oder Aufhebung erfahrt.

Samtliche Arbeiten mussen volkswirtschaftlich wertvoll sein 
und die durch den Kapitalaufwand entstehenden Zukunfts
lasten rechtfertigen. Ais besondere Gruppe werden An
lagen erwahnt, die Nutzungen in wirtschaftlich ange- 
messener Hóhe ermóglichen, worunter eine entsprechende 
geldliche Rente zu verstehen sein durfte. Bei solchen An
lagen hat der Darlehnsnehmer die vollen Zins- und Til- 
gungslasten zu tragen. Dies soli insbesondere gelten fiir 
gemischtwirtschaftliche Unternehmungen. Nach Erkla- 
rungen des Reichswirtschaftsministers und des Reichsfinanz- 
ministers w ird man annehmen kónnen, dafl derarfige 
rentable Anlagen bei der Auswahl der Objekte eine ge
wisse Vorzugsstellung erhalten. Bei diesen Anlagen wird 
allerdings vielfach auch die Frage zweifelhaft sein, ob es 
sich urn zusatzliche Anlagen handelt, denn ein an sich 
rentabler Betrieb wird meist auch in der Lage sein, 
Instandsetzungen, Verbesserungen und Vollendungen vor- 
handener Anlagen aus eigener Kraft durchzufuhren.

Die Bauwirtschaft kann das Sofortprogramm und die 
Durchfuhrungsbestimmungen mit Genugtuung begrufien. 
Das teilweise W iederaufleben der óffentlichen Bau- 
auftrage kann aber, wie betont werden muf}, der Bau
wirtschaft keine Heilung bringen. Sie bleibt verkniipft 
mit dem Schicksal der Gesamtwirtschaft. Eine aus- 
reichende Bautatigkeit aus den Kraften der Gesamtwirt
schaft heraus ist erst zu erhoffen, wenn die Sanierung 
der óffentlichen Finanzen, namentlich bei den Gemeinden, 
unter Befreiung von dem Druck der schwebenden Schuld 
durchgefiihrt ist und wenn ein ausreichend versorgter 
Kapitalmarkt mit niedrigerem Zinsniveau vorhanden ist. 
Auch das kommt nur sehr langsam und unter Schwierig- 
keiten, wenn man sich lediglich auf die Entwicklung ver- 
lafit. Gewisse Maftnahmen zur Verbesserung des Kredit- 
apparates sind durchaus móglich und angezeigt. Fur 
die leider noch lange Zeit des Uberganges ist die Arbeits
beschaffung unentbehrlich, und wir hoffen, daf3 dem So
fortprogramm eine weitere Erganzung baldigst folgen 
wird. Diese Erganzung wird auch den Hochbau umfassen 
mussen. Angesichts des gewaltigen Zieles, fur die grofien 
Massen der Erwerbslosen Arbeit und Brot zu schaffen, 
ist der Betrag von 500 Millionen RM bei weitem zu ge- 
ring. Auch wenn man sich auf den Standpunkt stellt, 
da6  die Arbeitsbeschaffung nur eine AushilfsmaGnahme 
ist, bis die natiirliche Belebung der Wirtschaft den 
Arbeitslosen die Hilfe bringt, erscheint das Sofort
programm bei den Grófienverhaltnissen, um die es sich 
handelt, zu klein. Es wird ohne nachhaltige Wirkung 
bleiben, wenn es nicht entschlossen durch einen zweiten 
Abschnitt baldigst erweitert wird. L. Stroux, Berlin
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BAUEN IM  AUSLAND:

HOLLAND Dipl.-lng. Richard Rothschild, Berlin

Um das Bauen in einem fremden Lande beurteilen zu 
kónnen, ist es nótig, zunachst die speziellen Gegeben- 
heiten dieses Landes zu untersuchen. Es seien darum fur 
Holland einige ganz allgemeine geographische und wirt- 
schaftliche Daten vorausgeschickt:
Holland — oder richtiger die Niederlande, denn 
„H o lland" ist ja nur die Bezeichnung fur die beiden west- 
lichen Kernprovinzen Noord- und Zuid-Holland, die aller- 
dings das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum des 
ganzen Landes bilden — umfafit ein Gebiet von nur 
etwas uber 34 000qkm, d. h. etwa ein gutes Vierzehntel 
des Deutschen Reiches oder noch nicht die Halfte von 
Bayern. Bei einer Einwohnerzahl von uber 7 Millionen 
ergibt das eine Bevólkerungsdichte von etwa 200 Ein- 
wohnern je 1 qkm gegenuber einer Bevólkerungsdichte in 
Deutschland von nur 133,5 Einwohnern ie 1 qkm. Holland 
besitzt ein Eisenbahnnetz von 3683 km Lange, dessen 
Dichte im Verhaltnis zur Grófie des Gebietes nur um 
weniges hinter der des deutschen Netzes zuruckbleibt. 
Dagegen ist das Netz der Wasserstrafien mit 4800 km in 
Holland gegen nur 10 879 km in dem um 14mal grófieren 
Deutschland aufierordentlich dicht. Ist es doch in Holland 
ohne weiteres móglich, jeden Ort auch auf dem Wasser- 
wege zu erreichen! Es durfte weiter interessant sein, dafi 
fast ein Funftel der gesamten hollandischen Industrie- 
arbeiterschaft auf das Baugewerbe entfallt, das ais 
zweiter wesentlicher Industriezweig des Landes dicht 
hinter der nur um weniges grófieren Metallindustrie 
kommt.
Etwa ein Viertel der Gesamtbevólkerung Hollands lebt 
in den vier Grofistadten Amsterdam, Haag, Rotterdam 
und Utrecht, und im Gebiet dieses Stadtevierecks, d. h. 
also im eigentlichen Westholland, lebt etwa 45 v. H. der 
gesamten Landesbevólkerung. Die nebenstehende Kartę 
veranschaulicht die aufierordentlich kurzeń Entfernungen 
zwischen den einzelnen Zentren. Vom Haag nach 
Amsterdam ist es also nicht weiter ais vom Bayerischen 
Platz nach Weifiensee, und der Weg von Zehlendorf 
nach Panków ist — an der Fahrzeit gemessen — wesent- 
lich langer ais der von Rotterdam nach Amsterdam oder 
Utrecht. Es ist also fur einen Hollander bedeutend be- 
quemer, in Amsterdam zu arbeiten und in Hilversum zu 
wohnen, ais etwa fur einen Berliner die gleiche Teilung 
seines Lebens zwischen Zehlendorf und dem Alexander- 
platz. Wenn man die Verbindung der Stadte unter 
diesem Gesichtspunkt betrachtet, wird auch die auf- 
fallende Verkehrsdichte auf den Landstrafien und die 
Notwendigkeit ihrer Breite verstandlich (die neue grofie 
Autostrafie Amsterdam—Haag—Rotterdam hat aufier 
zwei breiten Gehsteigen zwei Radfahrwege und vier 
Autofahrbahnen!). Bei dieser engen Verbundenheit der 
wichtigsten Stadte des Landes ist es um so erstaunlicher, 
dafi bis heute keinerlei Ansatz zu einer rationellen 
Landesplanung vorhanden ist. Die einzige Erklarung da
fur bildet wohl der starkę lndividualismus der Stadte. 
Trotz des engen Gebietes und des nahen Beisammen- 
wohnens haben sich in Holland Stadtindividualitaten von 
ganz besonderer Pragung entwickelt, und der Rivalitat 
der einzelnen Stadte ist es wohl in der Hauptsache zu- 
zuschreiben, dafi bisher noch keine vernunftige Landes
planung zustande kommen konnte.

Der alte Gegensatz Amsterdam-Rotterdam ist bekannt, 
doch seine Art wird bei uns in Deutschland vielfach noch 
falsch gedeutet. W ir haben uns daran gewóhnt, Amster
dam ais die Stadt der hollandischen Romantiker vom 
Schlage de Klerks. kurz nur ais die architektonische 
„Schreckenskammer" anzusehen, wahrend Rotterdam, die 
Stadt, in der Oud ais Stadbaumeister wirkte, ais die Stadt 
der guten modernen Bauten gilt. Fast das Gegenteil von 
dieser Vorstellung ist aber richtig. Gewifi haben die 
Amsterdamer Romantiker dem Stadtbild eine wesentliche 
Pragung gegeben, gewifi hat Oud einige wichtige Wohn-

Plan von Holland. Entfernungen der wichtigsten Stadte unterein- 
ander in Schnellbahnminuten

Den Haag—Amsterdam 50 j  Rotterdam—Utrecht 60
Den Haag—Leiden 11 Amsterdam—Hilyersum 20
Den Haag—Rotterdam 20 Amsterdam—Jjmuiden 25
Den Haag— Utrecht 60

bauten in Rotterdam geschaffen, aber der wahre archi
tektonische Charakter der beiden Stadte hat mit diesen 
Einzelheiten nur wenig zu tun. Es erscheint in diesem 
Zusammenhang doch notwendig, etwas fur die Ehren- 
rettung Amsterdams zu tun und ihm endlich den unver- 
dienten Makel der „Schreckenskammer" zu nehmen.

Das entscheidend Wichtige in A m s t e r d a m  ist nam- 
lich nicht so sehr die dekorative Form seiner Bauten, ais 
der Plan seines Aufbaues. Amsterdam hat.. wie nur ganz 
wenige moderne Grofistadte, das seltene Gluck gehabt, 
dafi sich sein mittelalterliches Zentrum auch heute noch 
ais Verkehrs- und Geschaftszentrum erhalten hat. Das 
verdankt es vor allem der uberaus gliicklichen Lage seines 
Zentralbahnhofes, der auf einer Insel genau vor dem 
Ende der alten Hauptstrafie der mittelalterlichen Stadt 
liegt; um diese Hauptstrafie herum hatte sich die alte 
Stadt in konzentrischen Ringen entwickelt; nur im Norden, 
da wo heute der Bahnhof liegt, war dieser Entwicklung 
durch das Wasser des IJ eine naturliche Grenze gesetzt.
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Durch planmófiige Arbeit des Stadterweiterungsamtes ist 
die neueste Bautatigkeit — seit etwa 20 Jahren — nach 
einheitlichen Gesetzen geregelt. Gewifi, der Stadtplan 
des neuen Amsterdam entspricht keineswegs unseren 
modernen Anforderungen. Er ist in allem stark roman- 
tisch, die Strafienfuhrung ist durchaus nicht immer gluck- 
lich. Dazu kommt, daG die Fassaden der Neubauten oft 
viel zu dekorativ sind, und dafi der Aufwand, der fur 
diese Dekoration der Fassaden getrieben wurde, in 
keinem Verhaltnis zu den dahinterliegenden schlechten 
Wohnungen steht.
Die Bodenpolitik der grofien hollandischen Stadte, die 
schon sehr zeitig einsetzte, hat es erreicht, dafi heute 
z. B. in Amsterdam nahezu das ganze Stadterweiterungs- 
land, im Haag etwa 60 v. H. und in Rotterdam fast 90 v. H. 
des Stadtgebietes in Handen der Stadt sind. Hierdurch 
war es naturlich móglich, der Stadtentwicklung die Wege 
vorzuschreiben. Das geschieht in Amsterdam beispiels- 
weise so, dafi ein bestimmtes Gebiet zur Bebauung fur 
Bauunternehmer, die das Bauland in Erbpacht fur 75 Jahre 
ubernehmen wollen, ausgeschrieben wird. Von der Stadt 
wird dem Bauunternehmer dann vorgeschrieben, unter 
welchen Architekten er seine Wahl zu treffen hat, denn 
jeder kleine Stadtbezirk ist einer Gruppe von Architekten 
zur Gestaltung vorbehalten. Dadurch wird zunachst 
etwas sehr Gesundes erreicht: das Stadtbild wird ein- 
heitlich, der Bauunternehmer kann nicht ohne Architekten 
bauen, und dem Architekten wird von vornherein ein be
stimmtes Arbeitsgebiet zugewiesen. Der grofie Nachteil 
des Systems besteht aber darin, dafi in der weitaus 
grófiten Zahl der Falle der Architekt nur die Fassade ent- 
wirft, wahrend der Bauunternehmer den Grundrifi macht, 
ohne dafi der eine sich um den anderen kummert. Die 
Folgę davon ist eben die so oft gebrandmarkte Fassaden- 
architektur, die ja verstandlicher wird, wenn man erfahrt, 
dafi dem Architekten oft gar nichts anderes ubrigbleibt, 
ais sich auf diesem Gebiete auszutoben. Ist doch selbst 
ein so radikaler Mann wie der Prasident der Inter- 
nationalen Kongresse fur Neues Bauen, van Eesteren, ge- 
zwungen gewesen, im Haag derartige „sachliche" 
Fassaden vor schlechte Unternehmergrundrisse zu setzen. 
(Im Haag liegen die Verhaltnisse noch etwas anders, 
da dort dem Bauunternehmer gar nicht einmal eine Wahl 
unter einem engen Kreis von Architekten bleibt, sondern 
die Bebauung jedes Grundstucks gleich an einen be- 
stimmten Architekten gebunden ist.) Die stadtische Bau- 
aufsicht erstreckt sich in der Hauptsache auch wieder nur 
auf die Fassade, was dahinter geschieht, kummert 
niemanden.
Die grofie Bedeutung der neuen Amsterdamer Bautatig
keit liegt darin, dafi hier zum ersten Małe in ganz grofiem 
Umfange eine moderne Stadt nach einheitlichen Gesichts- 
punkten gestaltet ist, gleichgultig, ob wir nun gerade 
diese Gesichtspunkte fur richtig halten oder nicht. Unsere 
modernen deutschen Siedlungen sind gewifi in vieler Be- 
ziehung besser ais der Amsterdamer Stadtebau, aber was 
in Amsterdam geleistet worden ist, ist nicht mehr und 
nicht weniger ais die bewufite Gestaltung einer ganzen 
modernen Stadt im Sinne des 20. Jahrhunderts, wahrend 
unsere Siedlungen doch nur Fragmente zu solcher Ge
staltung bilden. Und diese Gestaltung erstreckt sich bis 
zur Stadtgrenze, bis dahin, wo bei uns alle Macht der 
Planung und der Baupolizei an Schrebergarten und

schwarzen Brandgiebeln zerschellt. Dieser hafiliche Stadt- 
rand existiert in Amsterdam nicht: eine klare und scharfe 
Grenze scheidet hier die Stadt von der Landschaft. 
Gegenuber solchen Tatsachen ist es unwichtig, dafi die 
einzelnen Bauten in Amsterdam keine grofie Bedeutung 
haben oder dafi uns ihre Gestaltung nicht voll befriedigt. 

Den absoluten Gegensatz zu Amsterdam bildet R o t t e r 
d a m.  Hier sind einige sehr bedeutende Bauten ent- 
standen. Alles andere jedoch ist schlimmstes Chaos, 
finsterstes 19. Jahrhundert im Vergleich zu Amsterdam. 
Hier spiirt man deutlich das Fehlen der ordnenden Hand. 
Hier hat man z. B. die Oudsche Siedlung „K iefhoek" mit 
ihren zweigeschossigen Hausern mitten hineingesetzt in 
eine Zone viergeschossiger Bebauung. So etwas ware 
in Amsterdam unmóglich. Wahrend man in Amsterdam 
uberall sehr streng auf die Auswahl der Baumaterialien 
fur den Aufienbau achtet, um den Gesamtcharakter des 
Strafienbildes zu wahren, sind in Rotterdam durchaus 
schroffe Ubergange móglich. (Wie weit die Rucksicht- 
nahme auf den Strafiencharakter in Amsterdam geht, 
zeigt das Beispiel der Freiluftschule von Bijvoet und 
Duiker: man hat dort zwar den weifien Putzbau, der in 
keiner Weise in das Amsterdamer Stadtbild pafit, ge- 
nehmigt, aber nur auf einem Hintergelande, das heute 
schon vollkommen von Ziegelrohbauten des ublichen 
Amsterdamer Charakters umschlossen ist.)
Von den bedeutenden Rotterdamer Bauten wurden die 
Oudschen Wohnblocks schon genannt. Seine fruheren 
Arbeiten in Tusschendijken und Mathenesse sind zur 
Genuge bekannt. Da w ir ihnen heute wohl mit etwas 
mehr zeitlichem Abstand gegenuberstehen, kónnen wir 
vielleicht doch sagen, dafi sie gerade fur Wohnbauten 
zu stark den tristen Charakter der sturen Arbeitsstadt 
Rotterdam tragen, der Stadt, die keine Mufie kennt und 
keine Zeit fur Kultur zu haben scheint. Vom Standpunkt 
der Wohnlichkeit ist die Gartenstadt Vreewijk des un- 
rotterdamischen Romantikers Granpre-Moliere wesentlich 
besser. Die zur Zeit bedeutendsten Bauten Rotterdams 
sind jedoch wohl die Arbeiten von Brinkman und van 
der Vlugt und der „B ijenkorf" von Dudok.
Das Bild Hollands ware aber hóchst mangelhaft, wollte 
man es nur aus der Gegensatzlichkeit seiner beiden 
grófiten Stadte gewinnen. Ein wesentlicher Faktor fehlte: 
die Mittelstadt und die Landschaft. Beides ist in dem 
einzigartigen H i I v e r s u m vereinigt. Hilversum, 25 Mi- 
nuten von Amsterdam, ist zugleich Gartenstadt der 
reichen Amsterdamer und Arbeitersiedlung; beides tragt 
denselben heiteren Charakter, die ganze Stadt lóst sich 
in der Landschaft auf, Stadtbild und Landschaftsbild sind 
eins geworden. Untrennbar vom Bilde Hilversums ist die 
Persónlichkeit seines Stadtbaumeisters D u d o k ,  der in 
den 15 Jahren seiner Tatigkeit der Stadt gerade in der 
Periode ihrer starksten Entwicklung ihr Geprage gegeben 
hat. Seine Arbeiterwohnungen und seine óffentlichen 
Bauten in Hilversum haben alle etwas von der Synthese 
stadtischen und landlichen Lebens, die das Charakteristi- 
kum Hilversums bildet, aber daruber hinaus liegen sie 
wohl auch auf dem Wege zur architektonischen Syn
these, die sich in Holland aus den dekorativen Tendenzen 
und dem feinen Materialgefuhl der romantischen „Amster
damer Schule" und der „Sachlichkeit" der sogenannten 
Rotterdamer, wie Brinkman und van der Vlugt, Rietveld, 
van Eesteren usw., zu entwickeln scheint.
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1930
1920

A m sterdam er W ohnbauten des letzten Jahrzehnts

1924

C ltro8n-G ebtiude
in A m sterdam
Arch. Jan W ils, Voorburg

Aussłellungshalle  
im C itroiin-G ebtiude  
in Am sterdam  
Arch. Jan W ils , Y oorburg
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V ie r Einfam ilienhduser In Utrecht 
A rchitekt G. R ietveld , Utrecht

In nen raum  aus den E lnfam llien- 
hausern von Rietveld in Utrecht
Durch Faltwande sind M óglichkeiten 
zu verschiedenartiger Raumgliederung 
gegeben

P olize iam t in Utrecht. A rchitekt J. I. P lan jer, Utrecht
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„F iat van Hogenhoucklaan" im H aag, ein hollandisches Apartm ent-Haus. Arch. Frans Lourysen, Den Haag

G eichaftshauj „D e  V o lh a rd in g "  im Haag  
Architekten Jan W . E. Buijs und B. Lursen,
Den Haag. Der Bau ist ganz auf die Wirkung der 
lichtreklame ges*e ił
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W arenhaus „B ljen ko rf"  in Rotterdam . A rth . W . M. Dudok, HlWersum

Kirche der Siedlung „K le fh o e k "  in Rotterdam  
Arch. J. J. P. Oud, Rotterdam

Bankhaus Mees en Zoonen In Rotterdam  
Architekten J. A. Brlnkm an und L. C. van d e r V lug t, Rotterdam

links: Siedlung „ K ie fh o e k "  In Rotterdam  
Arch. J. J. P. Oud, Rotterdam
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Fabrik  „V an  N e lle "  In R otterdam . Arch. J. A. Brinkm an und L. C. van der V lugt, Rotterdam

Ruckseite der Fabrik „V an  N e lle "  in Rotterdam . Arch. J. A. Brinkm an und L. C. van der Vlugt

Schule am  Schuttersweg In Hilyersum . Arch. W . M . Dudok, HiWersum
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Rathaus in Hilversum . Architekt W. M. Dudok, Hilversum

Eingang zum Friedhof in Hilversum. Arch. W . M. Dudok B iirgersaal des Rathauses in H ilversum . Arch. W . M. Dudok



EINE NEUZEITLICHE FARBEREIANLAGE
Ingenieur H. Deppe. Neugersdorf L Sc. 10 Abbiidurger

A llgem eines

Fartoereien sind industneiie Anlcger, dereń befre- 
dgende Oc. iche Gestcrru-ig c:e 3eccrr.jra verscti ece- 
ner M<r3noł*.~en becingt, c e hnen eioeriim ich sind 
und bei Bauwerke^ fur crdere Z~eais nichr o cer in 
weniger bedeu*endem E r -_ 6  in Ersdieinung treten 
W er den, wie das vieifach ubłich, Farbereie" in wor- 
hcndenen, nicht e>gens fur diese* Zwecit errichte^e  ̂
Bauten untergebracht, so sind Verstó6e geger fu rdc- 
mer“cie Grundsćfze eines aesu-de^ Fobrkbcues kcu~ 
zu wermeiden. Aber auch N e .c r caer ger jge1- o~ 
rrcht cer notwendigen Arforderungen. MitteiLr-ge- uoer 
eine Anlage, fur die der Bcuherr die Mif-e- fur eine 
zweckenfsprechende und aHen Amorderunge'- ge- 
r.gerde  Gestaltung aufgewendet hc+. dijrf-er dc^e' 
von Interesse sein*% — Es hcndelt sich um einen Betrea, 
in dem vorz-gswe-se Bcurnwoi e, dcrecer caer cucń 
Leine'- und WoJie verarbeitet werden.
D:ese Ausfuhnj-ge'’ soi len sich nicht auf des Ar dr tek- 
torsche des Bcuwerkes, des eber cuch durch cfie be;ge- 
fug*er Abbi djnger eHćuter4- ist, beziehe'-,. dc hierfjr 
der persć" :cne Geschmcck so*r'e de<- ęe!d;'c~e A jf -c -d  
mit ents<he dend sind. Ebenso soi! d'e cdigemeire Arr- 
'ege, d- h. die Anordriung der Rajrne und der 
Maschinen nur ganz kurz erwahnt werden; dem die 
zur Ensicht hierzu nótigen Kenntnisse der Fcfarkation 
sind vorn Leser nicht zu erwarten. Dazu ist der Arbeits- 
gang fur die modem en Farbverfahren zu kompfiziert; 
cussch bggeoerd ist zuden in erster Lir e d e persor- 
Sche Ajffcssurrg des Bełriebsłeders. In gro6en Zuge- 
ist aber Fo^gerdes zu segen: Des zu yerarbei-lerde Gem 
komn- ncch der A r ieferung in die „Frtzsture'' und wird 
nach err^sprechercer Vorbereifung hi d'e B eicherei 
bzw. in die Fćrberei gegeben, wird hier gekocht, ge- 
bieicht und z. T. in verschiede<-en Arbeitsgangen ge- 
farbt. Dcrrcch wird es im Trockencppara* gefrockref 
urd ist damit fur die weitere Yerarbeiturg Spu e'* bzw. 
W ebe- fertig. Der Betrea ist fur a!!e heutigen Farbe- 
verfahren: Gam-, Kreuzspu - und Ke“er>Dcurmćrcerei so- 
wie fur Stuckfarberei in einen ^flieaerde'-' Arbe^sgarg 
eingerichtet. Die Gesamtfiache ist aufgełei* in Biei- 
cherei, Farberei und Trockenrćurne. Femer sind eine 
Reihe vor Betriebsraurrter: Bedienjngsraum fur d‘e Be- 
triebswcsser-Pu~pencr ege d’eses Wcsser wird erem  
Teich enfrorrt~e''. da Te:chwcsser weęe~ se:rer ger ngen 
Hartę beserders gee gref ist sow-e fur die K ć-ar ege 
Meisterstube und ah~*iches abgefe- \
Engeńende' beharde * werden die fur eine Fćrbere* 
spezifschen Anlagen:
1. die bauliche Ausstattung y c r  allem des Ir -enraumes ,
2. die Enrjftung,
3. die Kianjna der Bet* eosabwdsser.
Die b a u l i c h e  A u s g e s t a l ł u n g  ist zwar fur die 
Fedriketion von erhec che-  BnfitfS; er.^sche-e _d h er- 
fur werden jecoch in der Rege n.cht d e aL* die Febr - 
kation notweodigen Rucksichten sein, ois vie!mehr die 
Rudcsich‘er auf die Koster; denn diese kór~e^ zw-scre 
wcilcn Grenzen Eegen. —  Die E n t l u f t u n g  ist e«ł- 
scheidend fur die Frage der S<hwadenb:’durg urd ce'- 
Abzug der Schwoden und damit von gro5em Bn^uS 
auf die arbe-tshygienischer VerhćltT' sse mar m-r; be-

•) A n n e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t » b g =s wer=e- ^aurg :<-s Artfci- 
rektenkreisen fV=g e a an uns gericktet, betr. die A.sgesic.^-~g « "  
Farnereien jnd die bescraeren 8i<*3.o-er. 3 e -  - re  z - rec ~  
sind. Ft:gen dieser Art werden in diesem caagefceadea * j f s =-2 enf- 
sarediend M a ” »s<“ e '

rer«er dcń cSe aus der Fabrikcran herruhrercer 
Dcmp*e u. U. ser- -e*~ s re  ccrr s»e -ę^-e^ e ~ccr cer 
Art der Fcroe, cu+ d‘e Gesurdheif vor  E rfu €  sir; 
Aoer cuch die Fabrikahon w>d durch die Sc-wccer 
bcckfluft; derr be-' Lrge^ugerrer ErrC“ .rg  tritt 
Tropfenfafldung ein und die henrterfaflendełr Trcce1" 
gefahrder c:e n Arceit be^rc^icre Ware. — Der A s -  
w a s s e r k l a r u n g  <o<— r e'"e aifce^ere^s Sece.- 
h. - 9 zu. Es -st cc c l~ c e Verunreinig_rc cer Fł_6 icure 
die Verpes^Jng der Luft saw:e auf c’e Er-ai^jra ces 
P^crzer- urd TierOesrcrdes an - .r i  r. der 
n-rz.^-e-se^. D;s A rforderurger - -  ; e  lOarurg ze r  
sich zur Bcuptsccre rc<h dem fur die A ^eir-rę  zur 
Verfugerę stehercer Yor^jter rchte- . D crere- ican- 
-e -  coer cuch MonnigWigL Umstćrde errerer Art 
wie se z. B. stjcrer erwahnt werder eine cusschicg- 
gecerae RoWe ąjieie^

Bauliche Ausgesta!tvng
Dre A-.cge ist wie se- rs-ve'srć'd!‘cr luf-'g unc heB. 
As Bcu^crer^ fur cSe DotHmnslratfon isr — fur die 
Dochpłrfłe n Verb rdung mit Hc^ s*e--e^ — Esercercr 
■■erwerdet Ese^ceror her sch i i  Fćrsereer »orscs- 
gesetzr dc6  er gerjgerd dlch- ist.. ais ces gee:grers^e 
AAałerai er«:eser var e re r prciciso uncescrrćr«rer 
Dcuemc~gkeit. Dccecer rrace'- wecer Heiz -ccr Eser 
gece^jbe^ der feu d ig fa łsg e« fligtei Luff cfie z.dem 
argreffenóe Bestcndtei e e— ć - c’e rćr'ęe Korr^sicrs- 
aestcndrgkeft. D̂ e Y«ćr>ce sind bis zu eirer Hóhe war
1,30 m - ~ęr F-iScode- mit mastsicrerer Wcrco.c^e-- 
vertdeidet. Oberhaib cieser YeHceidurg sind d'e 
Wandę eae^so w e d'e Decru—ersicht ure c e  Sc «er- 
aŁ^rddungen mft Ze^-er~órtei vercutzt — Kaik :sr richt 
zu e~c'e~ en — urd einer sćurecesrćrc’ge~ wci5 cn 
Farbę gestrichen. Der Fjoooder het eirer; in ert- 
sprecherce- Mórtei wereere'- 3ecg ô -s wciBeg sć-re- 
festen KKrrkem. D’’e irrerer Trenrwć.rde se^e" cu' 
erem  etwa 1 ^  m hoher rxssiver Socke*. cer eber- 
fcdls die vorher crgegecere WardweHcedurg het 
Um freie Durchsicht zu hc^er sind d'ese W ór de ccer- 
hc!b des Scckeis ais Gkswande cusęebfder. Fur de  
Verg(csurg ist heJles G-cs '.erwercer. Schwiengfceien ae- 
sterer fur cfie Gaswćnce bezijgiich des Mc*e-~c.s fur 
<fe rcgfe; e. Ho z und F.-2eser scre-cer au-s ce'- cce~ 
erwarr'e" Grunde^ aus. bescr-cers des etzrere ist gerz 
urgee gr-et. GcSeiser des in c ese— FaHe sowohi fur 
d:e ”renrwćr>ce ais fur c:e Ferster ir cer A_-5erwarder 
verwencet wurde bewćnr* sicr im cl,ge^e *e'' -es—- 
g;e-<r auch angesichts ce' eggressSer Dćmc"e r,’erce; 
zuweiie* Rosrer euftritt. Hc=e- d e W arde graće Ab- 
rressurger, so ist es coer schwieńg. in GuiSeiser aus- 
reicnerce Versteifunger herzuste e - Derr *ratz se:rer 
Spródigkeit ist Guoeiser ekrstisch ge^.g u— sich nar 
Verkrji— .~ge^ aus cer Fabrikatiar ceim Erkcłer cus- 
ge*~erd, knmer weiter zu de^or- e^er [>'ese -̂ Ve"~c.*e^ 
ist audi nicht durch PtoHwggróflcning er*gege«2»wirfcer 
es durf-e sogar so sein dafi be: gra6erer Prahie" 
gróSere Erkaftungssparrungen und dcmit grd€e'e Farm
er derwrger ouftrełen. — Am geeigrtetsten werde-- sic 
Verste’~ .- ge- aus nid— crste-^ce— Stc- mit gu-Je^se^-e- 
Sprosserwerk erweiser.

Die Entiufhjng
So die EntKif-jng 3're- Zweck erfu ter so Trocf-
sicherheit erre ch' werde1- es — - 3 feme' eine Hóre »cr 
etwa 2.50 m uber Fir5bodej- schwcder-;re: g e ^ c *^
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1 Ubersicht uber d ie  Ftirberei-A n lage (Rechts Pfórłnerhaus und Garagen)

2 GrundriB der Ffirberel 1 :5 0 0

werden, und die Beleuchtung darf in ihrer Wirksamkeit 
nur wenig eingeschrankt werden. Die Schwaden ent- 
stehen durch die reichliche Verwendung von kochendem 
bzw. heifiem Wasser. Die Menge der Schwaden hangt 
von der Zahl der wassergefullten Apparate, dereń Ver- 
dampfungsflache, der Temperatur des Wassers, der 
Inanspruchnahme der Apparate sowie von der Art der 
Abfuhrung der Abwasser (offene oder geschlossene 
Kanale) ab. Die Methoden zur Ableitung der Schwaden 
sind die „naturliche" Entnebelung, die vor allem durch 
bauliche Mafinahmen bewirkt wird und die „kunstliche" 
Entnebelung, die zur Hauptsache mit der Zufuhrung er- 
warmter Luft und der Absaugung des Gemisches von er- 
warmter Luft und Schwaden arbeitet. Eine Verbindung 
beider Methoden erweist sich zuweilen ais zweckmafiig,
u. U. ais unumganglich.

Die kunstliche Entnebelung arbeitet mit in Verhaltnis 
grofien Luftmengen, die, wie bereits erwahnt, erwarmt 
werden mussen, um dadurch aufnahmefahiger fur den 
Wasserdampf gemacht zu werden. Soli die kunstliche

Entnebelung ihren Zweck einwandfrei erreichen, so sind 
grofie Luftmengen nótig, dereń An- und Absaugung und 
dereń Erwarmung teuer w ird — ein Umstand, der der 
Anwendung dieser Entnebelungsart vielfach hinderlich ist. 
Man mufi versuchen, in weitgehendem Mafie ohne die 
kunstliche Entnebelung auszukommen und den Zusatz an 
maschinellen Hilfsmitteln herabzusetzen.
Fur die naturliche Entnebelung werden zuweilen Trichter 
verwendet, die bis auf die Apparate heruntergezogen 
werden und in einem Rohr uber dem Dache enden. 
Tropfsicherheit wird auf diese Weise nicht erzielt. Zudern 
besteht ein grofier Nachteil: der Raum ist verbaut, da
durch wird die Sicht behindert bzw. ganzlich auf- 
gehoben, ebenso das Hantieren mit der zu farbenden 
W are erschwert. — Diesem System ist eine Anordnung 
uberlegen, die durch ihre bauliche Gestaltung eine Ent
nebelung móglich macht.
Die Grundlagen fur eine gute naturliche Entnebelung 
sind: a) gute Warmehaltung, b) grofier Luftraum,
c) stórungsfreier Abzug der Schwaden. Die Mafinahme
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fur eine g u t e  W c i r m e h a l t u n g  mussen bei einer 
Fdrberei in erster Linie der Verhinderung von Warme- 
verlusten dienen; denn eine besondere Raumheizung 
wird im allgemeinen nicht angewendet, da aus dem Be- 
trieb grofte Wdrmemengen anfallen, so grofl, dafi im 
Sommer die Zufuhrung gekuhlter Luft zweckmdfrig ist. Es

mussen also Mauern von entsprechender Starkę, dicht 
schlieflende Fenster und Turen (nach Móglichkeit Doppel- 
fenster) sowie vor allem eine gute Isolierung der Dach- 
flachen vorgesehen werden. Es sind neben der isolieren- 
den Hohlsteindecke eine Lage Korkplatten von 60 mm so
wie eine Lage Celotex von rd. 20 mm Starkę verwendet
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worden — daruber ist eine Lage Teerpappe und eine 
Lage teerfreie Pappe angeordnet, die beide aufgeklebt 
wurden.
Der g r o f ie  L u f t r a u m  ist naturlich ein relativer Be- 
griff. Je starker die Inanspruchnahme, je lebhafter der 
Betrieb, um so grofier mufi der Luftraum sein, die Luft- 
menge, die zur Ansattigung zur Verfugung steht. Theo- 
retisch bestande die Móglichkeit, eine Beziehung zwischen 
Dampfanfall, Raumtemperatur, Warmeverlust und Luft- 
raumgrófie herauszustellen und daraus die notwendige 
Raumhóhe zu bestimmen. Praktisch scheitert ein solches 
mathematisches Verfahren jedooh an dem Einflufi einer 
Reihe unbestimmbarer und unkontrollierbarer Faktoren, 
wie z. B. der Raumform. dem Abzugswiderstand (Rei- 
bung), Windrichtung und ahnlichem. Die im vorliegenden 
Falle angewendeten Hóhenverhaltnisse, die auch in ver- 
schiedenen anderen Fallen zu befriedigenden Ergeb- 
nissen fuhrten, kónnen wohl ais Richtmafi angesehen 
werden.
Eine sehr wichtige, in ihrer Wirkung gar nicht genug ein- 
zuschatzende Rolle spielt der s t ó r u n g s f r e i e  A b -  
z u g der Schwaden. Um ihn sicherzustellen, mussen die 
aus der Dachplatte vorspringenden Konstruktionsteile cuf 
ein Mindestmafi eingeschrankt werden. Lassen sie sich 
nicht umgehen, so durfen sie nur gleichlaufend mit der 
Dachplatte nach dem Abzugsschlot steigend gerichtet 
sein. Balkenkreuzungen sind unter allen Umstanden zu 
vermeiden, da in den Gefachen die Schwaden stagnieren, 
abkuhlen und weiter die unteren Teile der Schwaden un- 
gunstig beeinflussen; die Voraussetzungen fur die 
Tropfenbildung sowie fur die Stórung des gleichmafiigen 
Schwadenabzugs sind damit gegeben. Die glatte Ab- 
leitung der Schwaden kann nur gelingen. wenn der 
Durchgang ins Freie grofi genug ist und dem Auftrieb 
keinen Widerstand bielet. Ais Schwadenabzuge sind 
hier in Entlufteroberlichtern Jalousien angeordnet, die fast 
uber die ganze Lange des Gebaudes durchlaufen. Die 
Jalousien sind aus Pitchpine verstellbar und verschliefibar 
hergestellt; auf ihre gute Bedienungsmóglichkeit ist 
grofier Wert gelegt, da die Wirkung vom festen Ver- 
schliefien und weiten Offnen abhangt. Es ist zu bedenken, 
dafi schlecht schliefiende Konstruktionen an dieser dafur 
ungeeignetsten Stelle kalte Luft eintreten lassen, dafi un- 
genugend sich óffnende Konstruktionen nicht die not- 
wendigen Abzugsquerschnitte bieten wurden. Welche 
Jalousienreihe geóffnet werden, wird durch die W ind
richtung bestimmt; ist diese parallel zu den Jalousien, 
kónnen beide Reihen geóffnet werden. im anderen Falle 
wird die luvseitige Reihe geschlossen bleiben mussen.
Die hier angefiihrten Grundlagen mussen zusammen- 
wirken, um eine s c h l o t a r t i g e  W i r k u n g  herbeizu- 
fuhren; diese zu erzielen.. mufi das Leitmotiv sein. Es ist 
auf Grund physikalischer Gesetze klar, dafi diese W ir
kung um so besser erzielt wird, je grofier die Raumhóhe, 
je hóher die Temperatur der Schwaden und je grofier die 
Abzugsflache ist. Fur eine zuverlassige Entliiftung ist da
her die grofiraumige Schwadenaustrittsflache. wie s.e 
durchlaufende Oberlichter bieten, den Einzelentluftern 
vorzuziehen.
Um unter allen Umstanden gesichert zu sein, ist in diesem 
Falle eine zusatzliche kunstliche Entliiftung eingebout. 
Hierzu wird an jedem Stirnende eines Entlufters uber 
einen Kalorifer erwarmte Luft eingeblasen, die am ent- 
gegengesetzten Ende des Entlufters durch einen Exhaustor 
abgesaugt w ird; Heizrohre an ieder unteren Langskante 
der Entlufter wurden u. U. den gleichen Zweck erfullen. 
Die erórterten Mafinahmen haben sich bewahrt. Bei 
vollem Betrieb und bei Aufientemperaturen bis zu 
—20° C hat sich der naturliche Schwadenabzug ais aus- 
reichend erwiesen. Es fand keine Tropfenbildung statt,

und der Raum blieb (bei der genannten Temperatur) bis 
zu einer Hóhe von 2,5 bis 3 m uber dem Erdboden standig 
schwadenfrei.

K larung  d e r B etriebsabw asser
Die Anlagen hierfiir sind abhangig von der Art der zu 
klarenden Abwasser und von Anforderungen an den 
Reinheitsgrad der geklarten Abwasser, die um so scharfer 
sein mussen, je geringer die Wassermenge der ais Vor- 
fluter dienenden Wasserlaufe sind. Die mussen ferner 
Rucksicht auf die unterhalb gelegenen Benutzer nehmen. 
Die Art der Abwasser waren in diesem Falle chlor- bzw. 
salzsaurehaltige Wasser aus der Bleicherei, aus der 
Farberei zur Hauptsache Naphthol- und Indanthrenfarben, 
daneben Schwefel- und Kupenfarben. Hinzu kommen 
grofie Mengen Spulwasser. Der Klarungsgrad ergab sich 
nach den behórdlichen Anforderungen, von dereń Er- 
fullung die Genehmigung abhangig gemacht wurde: die 
geklarten, abfliefienden Abwasser sollten „praktisch neu- 
tral, geruch- und farblos" sein. Diese Fórderung ist sehr 
weitgehend, uber das Ubliche hinaus, besonders an- 
gesichts des Umstandes, dafi die neuerdings viel ver- 
wendeten Indanthren- und Naphtholfarben bezuglich der 
gefarbten W are zwar den Vorteil der Wasch- und Licht- 
echtheit, bezuglich der Abwasser jedoch den Nachteii 
haben, dafi sie aus diesen schwer entfernbar sind. Trotz- 
dem mufite man die Anforderungen der Behórde, dereń 
Erfiillung mit erheblichem Kostenaufwand verbunden war, 
ais berechtigt anerkennen, da sie lediglich die Rechte der 
Unterlieger wahrte. Der direkte Vorfluter ist ein kleiner 
Bach, der im Mittel nur 7 l/sek Wasser fiihrt. Dieses 
Wasser wird ais Betriebswasser verwendet (hierzu wird 
es in einem Teich aufgefangen), mufi aber in ganzer 
Menge wieder einem kurz unterhalb gelegenen Sage- 
werk zugefiihrt werden. Vorher durchfliefit es einen 
Fischteich, dessen Nutzung nicht beeintrachtigt werden 
darf, hinter dem Sagewerk mundet es in den Dorfbach, 
an welchem die Bevólkerung das .,Schweif"recht hat und 
daher Einspruch gegen jede Verfarbung des Wassers er- 
hob. Im weiteren Verlaufe werden dann eine Reihe 
óffentlicher Gewasser sowie eine Reihe grofier und be- 
deutender Fischteiche durchflossen. Diese Teiche durfen 
durch ungeniigend geklartes Wasser nicht in Mitleiden- 
schaft gezogen werden, weder durch Tótung von Fischen 
noch durch Qualitatsverminderung des Fischbestandes.
Ein sehr verbreitetes Klarverfahren besteht darin, die 
Schmutzabwasser in grofie Teiche zu leiten und dort ab- 
sitzen zu lassen. Diese Methode liefert, abgesehen da- 
von, dafi die Teiche die Umgebung durch schlechte 
Geruche verpesten, keine Ergebnisse, die die in diesem 
Falle gestellten behórdlichen Anforderungen erfullen, auch 
dann nicht, wenn die Abfuhrung der Teichabwasser nach 
beliebter Weise bei einem Hochwasser des Vorfluters vor- 
genommen wird. Angesichts der Art der Verunreini- 
gungen erschien die c h e m i s c h e  K l a r u n g  ais das 
geeignete Verfahren.
Das angewendete Klarverfahren zerfallt in zwei Ab- 
schnitte, der Vorklarung und der Nachklarung. Bei beiden 
ist der primare Vorgang chemischer Natur, der durch 
Vorgange mechanischer Art in sekundarer Hinsicht er- 
ganzt wird. Zur Vorklarung kommen nur die eigentlichen, 
konzentrierten Farbabwasser und die stark verunreinigten 
Spulabwasser; sie werden, je nach der Farbart, d. h. der 
chemischen Natur der Verunreinigung, in besonderen, ge- 
schlossenen Róhren (Tonrohre) in S a m m e l b e c k e n  ge- 
leitet. Die weniger stark verunreinigten Spulwasser wer
den in offenen Kanalen, die mit durchbrochenen Gufi- 
eisenplatten abgedeckt sind, abgeleitet. Im allgemeinen 
ist, zur Verminderung der Schwadenbildung, die Ver- 
wendung geschlossener Abflusss zu empfehlen; da je-
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doch wegen des stóndigen und reichlichen Anfalls von 
Spritzwasser otfene Ableitungen in reichlichem Mafie vor- 
handen sein miissen, sind diese in diesem Falle auch zur 
Abfuhrung der nicht mehr sehr heifien Spulwasser heran- 
gezogen worden.
Beim Ausflufi aus dem Sammelbecken werden die Ab
wasser mit gelósten bzw. verdunnten dosierten Chemi- 
kalien, je nach der Art der verwendeten Farben, z. B. Salz- 
saure, Chlorkalk, Kalk usw., die in Zusammenarbeit mit 
einem Chemiker von Fali zu Fali zu bestimmen sind, ver- 
setzt. In geeigneten Rinnen mischen sich Abwasser und 
Chemikalien. Das Gemisch flie fit dann in die V o r k I a r - 
b e c k e n ,  in denen die Verunreinigungen (Farbstoffe) 
unter der Einwirkung der Chemikalien ausgefallt werden. 
Der Einlauf in die Vorklarbecken ist so beschaffen, dafi 
Beunruhigungen des Inhalts vermieden werden. Ins- 
gesamt sind drei derartige Vorklarbecken vorhanden. Es 
kónnen somit gleichzeitig drei verschiedenartige Abwasser 
(nach den Zusatzen verschieden) gesammelt und geklart 
werden; das ist ausreichend. Aus der Bleicherei fallen die 
stark verunreinigten Abwasser — basisch und sauer — 
etwa in einem Verhaltnis an, dafi sie sich neutralisieren; 
durch entsprechende Bemessung der Ausflufióffnungen 
der Sammelbecken fur die Bleichereiabwasser ist zudem 
fur das gegenseitige richtige Mischungsverhaltnis Sorge 
getragen, ein besonderes Vorklarbecken eriibrigt sich 
daher fur diese Abwasser.
Die auf die beschriebene Weise vorgeklarten Abwasser 
treten in das „H  a u p t s a m m e I b e c k e n" iiber, in dem 
etwa noch mitgeschleppte Verunreinigungen absinken 
und ein grofier Teil der noch mitgefiihrten stinkenden 
Gase entweicht. Von diesem Hauptsammelbecken werden 
die Abwasser auf die Nachklaranlage ubergepumpt.

Die N a c h k l a r u n g  besteht aus zwei Filtergruppen mit 
je drei Stufen. Die Nachklarung ist, wie schon erwahnt, 
ebenfalls ein chemischer (kein biologischer) Prozefi, der 
zur Hauptsache darin besteht, da fi der im Filterfullgut auf- 
gespeicherte Luftsauerstoff auf die noch vorhandenen 
Verunreinigungen reduzierend w irkt; verbessert wird 
dieser Vorgang hier durch das Fiillgut, eine stark eisen- 
haltige, koksartig lockere Braunkohlenschlacke. Die 
Filter arbeiten gemafi ihrer Aufgabe ais Fiillkórper; sie 
kónnen ihre Aufgabe nur dann einwandfrei erfiillen, 
wenn sie gut beliiftet werden. Hierzu ist der Fiillkórper 
mit einer grofien Zahl gelochter Tonróhren (etwa 1 Stiick 
von 150 mm Dm. auf 1 qm) durchsetzt. Der Betrieb fur 
die Filter ist intermittierend. Die Filterdauer betragt etwa 
4 Stunden fiir jede Stufe (insgesamt also 12 Stunden); der 
gleiche Mindestzeitraum ist fiir die Beliiftung nótig.

Zur chemischen kommt noch die mechanische Einwirkung 
des Filters, durch die aus dem Hauptsammelbecken mitge
schleppte Schwimm-u. Kolloidstoffe zuriickgehalten werden. 
Die Belastung der Anlage betragt 500 cbm taglich bei 
vollem Betrieb, kann aber noch auf das Doppelte etwa 
ohne Beeintrachtigung der Klarwirkung gesteigert wer
den. Die laufend vorgenommenen behórdlichen Proben 
haben in dreiiahrigem Betrieb keinen Anlafi zu Be- 
anstandungen gegeben. Der geforderte Klarungsgrad: 
„praktisch neutral, geruch- und farblos" ist erreicht.

Der Klarprozefi erfolgt zur Hauptsache in den Vorklar- 
becken, also nach Zusatz der Chemikalien; die richtige 
Beimengung dieser ist wichtig, da sonst die Chemikalien 
verunreinigend wirken, desgl. eine gute Yermischung mit

dem Abwasser. Die hier ais Filtergut verwendete Braun
kohlenschlacke stehf nur ausnahmsweise zur Verfiigung. 
Bei gewissenhafter Vorklarung durften aber Koks oder 
Steinkohlenschlacken, die geniigend porós und vor allem 
schwefelfrei sind, den gleichen Zweck erfiillen.
Eine geregelte Bedienung der Anlage ist die Grund- 
bedingung fiir die Erzielung einer ausreichenden Klar
wirkung. Um sie zu erzielen, ist eine weitgehende Mecha- 
nisierung durch Anordnungen von optisch und akustisch 
meldenden Wasserstandsanzeigern erfolgt. Die Dosierung 
und Zufiihrung der Niederfallchemikalien erfolgt auto- 
matisch mit der Offnung der Sammelbeckenverschlusse. 
Fiir die regelmafiige und bequeme Entfernung des 
Schlammes — die fiir ein gutes Arbeiten wichtig ist — 
aus dem Hauptsammelbecken und den Vorklarbecken sind 
besondere Schlammpumpen mit einem Róhrensystem an- 
geordnet. Samtliche Pumpen, auch die fiir  das Uber- 
pumpen der vorgeklarten Abwasser auf die Filteranlage, 
sind Kreiselpumpen, die fiir  die Schlammpumpen mit be
sonders geformten Fliigelradern ausgeriistet sind.
Der Schlamm wird auf Schlammbeete iibergepumpt. Das 
mitgerissene Wasser wird durch ein Drainagesystem ab- 
gefangen und in das Hauptsammelbecken zuriickgeleitet. 
Schlammbeet und Filter kónnen durch eine Elektrobahn 
ausgeraumt werden.
Ais Baustoff ist durchweg Eisenbeton verwendet, der mit 
wasserdichtem Zementputz versehen wurde. Alle vom 
Abwasser oder dessen Dampfen bestrichenen Flachen 
sind zweimal mit Inertol gestrichen. Irgendwelche Zer- 
stórungserscheinungen am Putz oder Eisenbeton sind bis
her — trotz der aggressiven und zum Teil bis 100 0 heifien 
Abwasser — nicht beobachtet worden. Fiir die Gefalls- 
leitungen von den Farbę- und Bleichapparaten zur Klar- 
anlage sind Tonrohre mit gufieisernen Verschliissen, fiir 
samtliche Saug- und Druckrohre zur Pumpenanlage gufi- 
eiserne Muffenrohre verwendet worden. Eine gelegent- 
liche Auswechselung dieser Eisenrohre infolge Zerstórung 
wird wohl unvermeidlich sein.
Die Anordnung der Vorklarung unter der Bleicherei ist 
kein Idealzustand. Sie wurde durch die órtlichen Verhalt- 
nisse und die dadurch bedingten besonderen Wiinsche 
des Bauherrn verursacht. Die Ausfiihrung gestaltete sich 
schwierig und kostspielig, da die tiefen Teile der Anlage 
etwa 5m im Grundwasser und zum Teil in felsigem Boden 
stecken. Steht das geeignete Gelande zur Verfiigung und 
fallen alle Einschrankungen in der Anordnung der ein- 
zelnen Teile fort, so la fit sich eine der Leistungsfahigkeit 
der hier beschriebenen entsprechende Anlage mit einem 
kleinen Bruchteil der in diesem Falle aufgewendeten 
Kosten errichten. Die Aufwendungen und der erzielte 
Effekt stehen dann in einem sehr giinstigen Verhaltnis.

An der Ausfiihrung und Lieferung waren die folgenden 
Firmen beteiligt: Erd-, Maurer- und Eisenbetonarbeiten 
fiir die gesamten Bauarbeiten: J. W . R o t h  Akt. - Ges., 
Bauunternehmung, Neugersdorf i. Sa.; zusatzliche Ent- 
nebelungseinrichtungen, Heizanlage sowie verschiedene 
Installationen: Gebr. W e i f i b a c h ,  Chemnitz; Lieferung 
der Klinker fiir die aufiere Verblendung: B u c a - We r k e ;  
Lieferung der saurefesten W andplatten: K a u f m a n n ,  
Meifien; Lieferung der saurefesten Fufibodenklinker und 
ihre Verlegung: K e r a m c h e m i e G. m. b. H., Giefien; 
Lieferung der Schlacke fiir die Filter: A. G. Sac hs .  
W  e r k e, Braunkohlen- u. Grofikraftwerk, Hirschfelde i. Sa.
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ZUM  NORMUNGSENTW URF DIN 276/277
fur die Berechnung des Kubikmeters umbauten Raumes und der Baukosten
O berbaurat a. D. Solbach, Berlin

Y o r b e m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .  Zu dem Din-Entwurf fur die Berechnung des umbauten Raumes vom 
Marz 1930 (abgedruckt in DBZ Nr. 22 vom 15. Marz 1930) hatten w ir aus der Feder des Stadtbaurats a. D. Professor 
Winterstein einen langeren Aufsatz gebracht (DBZ Nr. 13 vom 9. April 1930). Seine Vorschlage und Anregungen 
hatten die „Deutsche Gesellschaft fur das Bauwesen" veranlaftt, den Verfasser ais ihren Vertreter in den Normenaus- 
schuft zu entsenden. Herr W. hat dann seine Gedanken.. die im Ausschuft zunachst Zustimmung fanden, durch um- 
fangreiche Berechnungen weiter ausgebaut. Schlieftlich kam er aber doch zu der Oberzeugung, dał} die Meinungen 
uber die Vorfrage, welche Aufgabe mit der Berechnung des umbauten Raumes zu erfullen ist, noch zu wenig geklart 
sind und deshalb immer wieder von neuem auseinandergingen. Er sah sich deshaib schlieftlich genótigt, sich von der 
M itarbeit zuruckzuziehen. Dadurch durfte sich die Zwiespaltigkeit erklaren, die sich in dem neuen Din-Entwurf bemerk- 
bar macht. insofern ais einzelne, den Anregungen W. entstammende Grundsatze, wenn auch in abgeschwachter 
Form, beibehalten sind, aber durch ein allzu starkes Bestreben. die Regeln kurz und einfach zu gestalten, die Zuverlassig- 
keit der Rechnungsergebnisse allzusehr beeintrachtigt haben.
Um nun zunachst in der Fachwelt ein grófteres Interesse fiir die Klarung des an und fur sich schwierigen Problems zu 
erwecken, will Herr W. seine Voruntersuchungen und die sich daraus ergebenden Vorschlage in einer umfangreichen 
Veróffentlichung der Allgemeinheit unterbreiten. Hoffentlich lóst diese dann in den Fachkreisen ein starkeres Echo aus 
und bereitet den Boden grundlicher ais bisher vor, damit auf ihm eine neue Regelung entstehen kann, die den viel- 
seitigen Erwartungen entspricht und dann auch wirklich Aussicht hat. allgemein in Gebrauch zu kommen. Letzteres 
scheint uns aber wichtiger zu sein, ais ein weiterer -Zeitverlust.
Bei dieser Sachlage scheint es uns aber zwecklos, unsere Leser mit allzu weitlaufigen Betrachtungen und begrundeten 
Abanderungsvorschlagen zu Einzelheiten des Din-Ent^urfs zu behelligen. Es durfte diesmal genugen, wenn wir durch 
die stichwortartigen Bemerkungen des nachfolgenden kurzeń Aufsatzes das Urteil unserer Leser lediglich etwas zu er- 
leichtern versuchen, ob der veróffentlichte Din-Entwurf bereits ais zur Inkraftsetzung genugend reif anzusehen ist oder 
nicht. Uns selbst scheint eine Yertagung der Angelegenheit das Richtigste.

Der Entwurf sieht eine Reihe Neuerungen vor, die gegen- 
uber den bisher ublichen Berechnungsweisen, besonders 
aber gegenuber der vollstandig unzulanglichen preuft. 
Verordnung begruftt werden mussen. Man hat versucht, 
den umbauten Raum von Hallen, Veranden, Kellern, Licht- 
schachten, Balkonplatten, Altanen, Brustungen, Vor- 
dachern, Unterfahrten und schlieftlich auch Grundmauern 
und Dachern mit besonderen Faktoren in die Berechnung 
einzufugen. Dies geht offenbar von dem Bestreben aus, 
den geringeren Einheitswert dieser billigeren Bauteile mit 
dem der vollwertigen und deshalb teureren Teile in 
besseren Einklang zu bringen und so dereń stórenden Ein- 
fluft auf die sonst allzu veranderliche Hóhe des Einheits- 
preises móglichst auszuschalten.
Trotzdem erscheint es aber doch noch sehr fraglich, ob 
die in der Vorbemerkung behauptete, vollauf genugende 
Genauigkeit wirklich erreicht ist, so daft man die Regeln 
des Din-Normentwurfs mit voller Beruhigung wird be- 
nutzen kónnen. Der Versuch an einigen praktischen Bei- 
spielen hat mich leider davon nicht genugend uberzeugt. 
Die nachfolgenden Mangel sind mir dabei ganz be
sonders aufgefallen:
4. a) H a l l e n ,  V e r a n d e n  usw.  Der hier vorge- 
schlagene Faktor 0,5 reicht schwerlich fiir  alle vorkommen- 
den Falle aus. So ist nicht erklarlich, weshalb eine offene 
Seite, die meist die langere sein wird, keinen Abzug er- 
fordern soli, wahrend ein Abzug um die Halfte erfolgen 
soli, sowie eine zweite, meist kurze Seite auch noch offen 
bleibt.
4. d) A l t a n ę ,  b e g e h b a r e  D a c h e r  usw.  Im Ver- 
gleich mit steileren Dachern stimmt der Faktor 0,5 nicht. 
Rechnet man ein 10°-Dach nach der Steildachformel, so 
ergibt sich nur eine zu rechnende Hóhe von 5 • 0,176 
■0,9 =  rd. 0,4, wahrend nach der Flachdachregel 0,5 m 
gerechnet werden soli.
5. D a c h e r .  Der Hinweis in einer Fuftnote auf II 3 b wird 
zu leicht ubersehen. Das laftt sich sehr wohl vermeiden, 
wenn die Bemerkung mit dem Text verbunden wird.
Es fehlt eine Angabe, wie geknickte (Mansard-) Dacher 
und gekrummte Dacher, z. B. Zollbaudacher, zu berechnen

sind. Die Regel II 3 b durfte dafiir schwerlich ohne 
weiteres verwendbar sein.
6. G r u n d m a u e r n ,  F u n d a m e n t e  usw.  Beide 
Absatze kónnen vereinigt werden und wurden dadurch 
an Klarheit des Ausdrucks gewinnen, z. B.:
„Ais normale Grundungstiefe gilt hierbei eine, 0,5 m 
unter der Oberflache des untersten Fuftbodens, min- 
destens aber eine 1 m unter der aufteren Gelandeflache 
gedachte Ebene."
K e l l e r  u n d  D a c h g e s c h o s s e .  Rein aufterlich ist 
die Vorreihung der Dacher vor den Kellern und Funda- 
menten nicht glucklich gewahlt, denn beim Veranschlagen 
fangt man von unten an. Diese Reihenfolge wiirde dann 
auch besser zu II 2, 3 passen. Der Aufbau der beiden 
Gruppen I 5, 6 und II 2, 3 besticht ja aufterlich, ist aber 
unpraktisch. Es ware besser, die Kellerraumermittlung 
geschlossen fur sich und ebenso die Dachberechnungs- 
ermittlung je in einem Absatz zusammenzuziehen. Da
bei ist die Untergliederung von II in 2 a, b, 3 a, b ja an 
sich gut, gibt aber kein klares Bild und verursacht Irr- 
tumer. Mit der vorgeschlagenen Fassung wird dem Tech- 
niker die Arbeit unnótig schwer gemacht.

II. 3. a) Die Vorschrift: „0,25 bis 0,50 je nach dem Grade 
des Ausbaus" ist zu wenig klar und zu wenig zwingend, 
so daft der W illkur und Ungenauigkeit Tur und Tor ge- 
óffnet wird. Jeder, der seinen Einheitspreis in ein móg
lichst gunstiges Licht setzen móchte, wird hier die gunstige 
Gelegenheit dazu genugend auszunutzen wissen. Da
durch durfte dann, ebenso wie bei den jetzigen Verhalt- 
nissen, das Vertrauen auf die Zuverlassigkei der Din- 
Norm sehr bald untergraben sein. Aber auch ganz ab- 
gesehen von diesem sehr fraglichen „G rade des Aus
baus" sind schon die Rohbaukosten von Keller- und 
Drempelraum so aufterordentlich verschieden und hangen 
von so verschiedenartigen Verhaltnissen ab, daft auch 
hier die Genauigkeit der Rechnung schwerlich gewahr- 
leistet sein wird, wenn man beide mit dem gleichen Ab- 
wertungsfaktor regeln will. W ie sollen Verdachungen von 
Hófen gerechnet werden? Auch fehlen u. a. Glasdacher 
von Hófen.
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Soweit wenigstens einige der wichtigeren Mangel. Die 
Hauptsache fur die Normung sollte weniger Kurze ais 
Klarheit des Wortlauts und Zuverlassigkeir der sich er- 
gebenden Zahlenwerte sein. Beides scheint im vorliegen- 
den Entwurf trotz gegenfeiliger Behauptung in der Vor- 
bemerkung noch wenig erreicht zu sein. Deshalb wird die 
Berichtigung einzelner Faktoren und eine grundliche redak- 
tionelle Anderung des jetzigen Wortlauts gar nicht zu um- 
gehen sein. Mit einigen praktischen Beispielen und Be- 
rechnungen wiirde man dann den Text genugend er- 
lautern und vielleicht auch die Richtigkeit der Faktoren 
beweisen kónnen. In dem Entwurf fehlt auch eine Er- 
lauterung uber Programm und Ziel dieser Normung.
In der Vorbemerkung ist die weitgehende Einfachheit der 
Din-Norm ais die Folgę eines Kompromisses hingestellt,

RECHTSAUSKUNFTE
H aftung  des A rch itekten  bei Uberschreitung d e r  
Bausum m e (Arch. G. H. in N.)

T a t b e s t a n d  u n d  F r a g e .  Bei dem Umbau einer 
Autogarage nebst Aufstockung zu einem Wohnbau war 
dem Auftraggeber die Offertsumme mit 15 000 RM zu 
hoch, und er nahm Abstriche um etwa 1500 RM vor. Dar- 
aufhin hat er aber Mehr- und Nebenarbeiten selbst be- 
stellt, so dafi wieder 1370 RM Mehrkosten entstanden 
sind, von denen etwa rund 1300 RM auf die Bestellungen 
des Auftraggebers entfallen. Die Massen der Abrech- 
nung haben sich allerdings, namentlich bei den Maurer- 
arbeiten und Unterfangungstragern, die erst bei Aus- 
fiihrung des Baues genauer bestimmt werden konnten, 
zum Teil etwas gegenuber dem Anschlag verschoben. 
Der Auftraggeber weigert sich nun, die Honorarrechnung 
des Architekten zu bezahlen. W ie ist die Rechtslage?

A n t  w o r t .  Der Bauherr ist nicht berechtigt, von Ihrer 
Honorarforderung Abzuge zu machen. Sie haften ais 
Architekt fur eine Uberschreitung der veranschlagten Bau- 
kostensumme uberhaupt nur dann, wenn Sie fur dereń 
Einhaltung die Garantie ubernommen haben, oder wenn 
Sie sonst Ihre Pflichten schuldhaft verletzt haben und da
durch die Erhóhung der Baukostensumme eingetreten ist. 
Eine Garantie fur die Hóhe der Bausumme haben Sie 
offenbar nicht ubernommen. Auch in Ihrer gelegentlichen 
Aufierung, dafi in den Offerten etwa 4 bis 5 v. H. Massen 
zuviel eingesetzt seien, ist eine verbindliche Erklarung 
nach der Richtung, dafi sich bei der gesamten Bauaus- 
fuhrung eine entsprechende Ersparnis ergeben werde, 
nicht zu erblicken. Wenn der Bauherr auf diese Aufierung 
hin Mehrbestellungen gemacht hat, so tat er es auf seine 
eigene Verantwortung, und Sie haben keinesfalls dafur 
einzustehen, dafi durch die Mehrbestellungen die tat- 
sachlich erzielten Ersparnisse wieder aufgebraucht wor- 
den sind.
Die Uberschreitung einer Bausumme von 13 500 RM um 
rd. 70 RM ist derartig geringfugig, dafi selbst einem 
Unternehmer, der auf Grund eines Kostenanschlages mit 
dieser die Bauausfuhrung ubernommen hat, dieser Mehr- 
preis ohne weiteres bezahlt werden mufite (wenn nicht 
eine Einigung auf einen festen Pauschalpreis erfolgt ist), 
da Uberschreitungen von Kostenanschlagssummen bis zu 
10 v. H. ais iiblicherweise zulassig angesehen werden. 
Sie ais Architekt konnten fur die Abweichung der Massen 
bei der Bauausfuhrung gegenuber den Massenberech- 
nungen der Offerten und eine sich hieraus ergebende 
Verteuerung nur herangezogen werden, wenn die von 
Ihnen entworfenen Ansatze in den Offerten schuldhaft

dabei aber trotzdem nachher die Einschrankung gemacht, 
dafi selbst diese, also einfachen Regeln nur fur fachlich 
Gebildete bestimmt sind. Gegen diese letztere Ein
schrankung ist an sich durchaus nichts einzuwenden. Im 
Gegenteil, sie ist selbstverstandlich. Da nun aber die 
ganze Din-Norm nur fur fachlich Gebildete in Frage 
kommt, so fragt es sich doch, ob diese es nicht vorziehen, 
sich lieber anfanglich mit etwas mehr Miihe in kompli- 
ziertere Formeln einzuarbeiten, wenn sie nur die Gewifi- 
heit haben, bei der mit ihnen aufzustellenden Berechnung 
ein zuverlassiges Ergebnis zu erreichen. Selbst fiir die 
kompliziertesten Formeln lassen sich aber sehr wohl Mittel 
und Wege finden, sie f iir  den praktischen Gebrauch zu 
vereinfachen. Nach diesen verschiedenen Richtungen hin 
ware der Normenentwurf noch nachzuprufen.

unrichtig angenommen waren, was nach Ihrer Darstellung 
nicht der Fali ist. (Vgl. den Aufsatz in Heft 50/1932.)

Rechtsanwalt Dr. Paul Glass, Berlin

H a ftb a rk e it  d e r G e m e in d e  f i ir  G ebdudeschdden  
bei S traB en verd n d eru n g  (Gemeindevorstand in S.) 
T a t b e s t a n d  u n d  F r a g e .  Bei einer im Jahre 1907 
ausgefuhrten Strafienverbreiterung und -vertiefung ist die 
Grenzmauer bis auf 0,75 m an die Fundamente eines Ge
baudes herangeschoben worden, wahrend das Strafien- 
planum um 1,20 vertieft worden ist. Da Strafienplanum 
und Grundstucksoberflache fruher zusammenfielen, ist an- 
zunehmen, dafi die Fundamente des Baues nicht bis zum 
jetzigen Strafienplanum herabreichen. In den letzten 
zwei Jahren sind im Gebaude Risse entstanden, die sich 
infolge der Verkehrserschutterungen immer wieder óffnen. 
Die Eigentumer des Grundstucks machen daher die Ge
meinde schadensersatzpflichtig, trotzdem sie im Jahre 
1907 bei Abtretung der Grundstucksf lachę keinerlei Vor- 
behalte gemacht haben. W ie ist die Rechtslage?
A n t w o r t. Wenn — wie anzunehmen ist — ein ursach- 
licher Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Risse, 
an dem — bei fruherer Strafie sachgemafi gegrundeten — 
Haus und der Tieferlegung der Strafie oder der durch die 
Verbreiterung der Strafie erforderlich gewordenen Her- 
anrijckung der Grenzmauer an das Fundament des 
Hauses besteht, so ist die Gemeinde zur Beseitigung der 
Schaden verpflichtet.
Der Eigentumer eines Grundstucks, der die im óffentlichen 
Interesse erfolgte, an sich nach § 906 BGB. unzulassige 
behórdliche Einwirkung auf sein Eigentum nicht durch 
Unterlassungsklage aus § 1004 BGB. abzuwehren in der 
Lage ist, kann Anspruch auf Erstattung des durch die 
Stórung verursachten Schadens auch dann erheben, wenn 
ein Verschulden des Einwirkenden nicht vorliegt. Es ent- 
spricht dem allgemeinen Rechtsgedanken, dafi Derjenige, 
der den unabwendbaren Folgen eines Eingriffs schutzlos 
preisgegeben ist, von Demjenigen, in dessen Interesse die 
Rechtsentziehung erfolgt, entschadigt werden mufi (RG.- 
Entscheidung vom 7. Mai 1930 — V. 151/29).
Durch die von den Erblassern des Grundstuckseigen- 
tiimers im Jahre 1907 erteilte Bescheinigung, laut welcher 
sie sich mit einer bestimmten Vergutung fiir einen Ouadrat- 
meter abzutretenden Landes einverstanden erklart haben, 
werden die Ersatzanspriiche wegen der Beschadigungen 
des Hauses nicht ausgeschlossen, denn die Vergiitung be- 
zieht sich nur auf die Abtretung des Gelandestreifens, 
und ein Verzicht auf Beseitigung oder Ersatz sonstiger 
Schaden ist nicht ausgesprochen worden.

Rechtsanwalt Dr. Paul Glass, Berlin
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