
DEUTSCHE BAUZEITUNG
H e ra u s g e b e r: R egierungsbaum eister D r.-ln g . E. h. Fritz Eiselen B e r l i n  S W 4 8

R eg ieru ng sb au ra t Rudolf S tegem ann  D e z * 1933

O r g a n  d e s  D e u t s c h e n  A u s s c h u s s e s  f i i r  w i  r t sch  a f 11 i c h e s B a u e n  H eft

NEUE REGUNGEN IM BODENRECHT
Ih r EinfluB a u f S ta d te b a u  und Landesplanung
Fritz Schumacher, Hamburg

I.

Ober die Rolle, die der Boden innerhalb der menschlichen 
Daseingestaltung spielt, stehen sich zwei Vorstellungen 
schroff gegenuber: auf der einen Seite geht man von der 
Auffassung aus, ais ob jedes Stiick Boden die innere Be- 
rufung in sich triige, Bauland zu werden, und jede Be- 
hinderung dieses Prozesses durch Mafinahmen der óffent
lichen Hand eine B e e i n t r a c h t i g u n g  von Rechten 
bedeutet, die irgendwie abgegolten werden mufi. Auf 
der anderen Seite geht man von der Auffassung aus, dafi 
jedes Stuck Boden zunachst keine andere Bedeutung hat 
ais die, das zu sein, was es ist: W ald, Acker, Bauland — 
und dafi jede Veranderung dieses Zustandes nach der 
Seite hóherer Wirtschaftlichkeit, die durch Mafinahmen der 
óffentlichen Hand hervorgerufen wird, eine B e g i i n s t i -  
g u n g bedeutet, dereń Aufmafi im óffentlichen Interesse 
abgewogen werden kann und mufi.
Dieser Gegensatz ist in W ahrheit weit mehr ais eine be- 
griffliche Streitfrage, er ist der Gegensatz zweier Welt- 
anschauungen. Das Schicksal des Sfadtebaues hangt da- 
von ab, welche von beiden siegt.
Wahrend die Gesetzgebung in den letzten zehn Jahren 
versuchte, diesen Gegensatz auszugleichen, und zu 
diesem Zweck in Preufien und im Reich Entwiirfe fur 
Stadtebaugesetze aufstellte, die zwischen den privaten 
und óffentlichen Interessen, die hinter diesen beiden Auf- 
fassungen um ihre Anspriiche kampfen, zu vermitteln 
suchten, verfestigte sich in der Rechtsprechung immer ein- 
seitiger der erste Standpunkt, den w ir nach heutigem 
Sprachgebrauch den „kapitalistischen" nennen wurden. 
Das „Burgerliche Gesetzbuch", in dem der Eigentums- 
begriff nach § 903 so definiert ist, dafi „de r Eigentiimer 
einer Sache, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter 
entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren 
und andere von jeder Einwirkung ausschliefien" kann, 
la fit in seinem „Einfuhrungsgesetz" in Artikel 111 fiir 
„Eigentumsbeschrankungen" einen weiten Spielraum offen: 
„Unberiihrt bleiben die l a n d e s g e s e t z l i c h e n  Vor- 
schriften, welche im  ó f f e n t l i c h e n  I n t e r e s s e  
Eigentum in Ansehung tatsachlicher Verfugungen be- 
schranken." Von dieser Móglichkeit hat die Praxis des 
Stadtebaues gelebt, im Preufiischen Fluchtliniengesetz, in 
Legenden von Bebauungsplanen, in Bauordnungen und 
Verfugungen war das zum Ausdruck gekommen, und 
plótzlich entdeckte man an einem Einzelfall (Urteil Betcke), 
dafi die Verfassung von 1919, welche die Unantastbarkeit 
des privaten Eigentums garantiert, solchem Tun wider- 
sprechen soli. Das erschien dem Stadtebauer um so un- 
begreiflicher, ais doch auch in eben dieser Verfassung 
von 1919 der Satz steht: „ D e r  G e b r a u c h  d e s  
E i g e n t u m s  s o l i  z u g l e i c h  D i e n s t  s e i n  f u r

d a s  a l l g e m e i n e  B e s t  e." Aber die „Begriffsjuris- 
prudenz", die neuerdings stark kritisiert wird, feierte einen 
Sieg. Der Unterschied der Begriffe „ E n t e i g n u n g "  und 
„ B e s c h r a n k u n  g", der fur stadtebauliche Arbeit von 
entscheidender Bedeutung ist, wurde auf „logischem" 
Wege mehr und mehr verwischt. Das bedeutete praktisch 
ein Lahmlegen stadtebaulicher Arbeit, weil Niemand mehr 
uberblicken kónnte, zu welchen Entschadigungen sie die 
óffentliche Hand verpflichtete. Dieser Zustand wurde so 
schlimm, dafi die „Notverordnung vom 6. Juni 1931" ihn 
wenigstens zu mildern suchte. Diese Verordnung schlofi 
die Entschadigung aus „fu r Gartenanlagen, Schmuck- und 
Kinderspielplatze, soweit sie nach Lage und Grófie ge- 
mafi anerkannten stadtebaulichen Grundsatzen unter Be
rucksichtigung der órtlichen Verhaltnisse ais Bestandteile 
óffentlicher Strafien und Platze anzusehen sind" und auch 
Mafinahmen, welche die bisherige Benutzung eines 
Grundstuckes oder die „nach Lage der Verhaltnisse móg- 
liche Benutzungsart" nicht unterbinden, nahm sie von der 
Entschadigung aus. Das war dankbar zu begriifien, aber 
den grundsatzlichen Lebensnotwendigkeiten stadtebau
licher Arbeit wurde die Verordnung trotzdem keineswegs 
gerecht. Sie verlangte nicht, dafi die Entschadigung fur 
die Beschrankung einer „ m ó g l i c h e n  B e n u t z u n g s 
a r t "  nur dann zu leisten sei, wenn der Eigentumer eines 
Grundstiicks den N a c h w e i s erbringen kann, dafi er 
auch wirklich in der Lage war, seine Flachę ohne Be
schrankung anders zu benutzen, und liefi dadurch dem 
fiktiven „Erwartungswert" eine Tur offen, vor allem aber 
setzte sie ais Zeitpunkt fiir das Anrecht auf Entschadigung 
das óffentliche Bekanntwerden eines Planes fest und ver- 
langte die Abwicklung der Angelegenheit in einer Zeit 
von fiin f Jahren.

Das machte es unmóglich, Siedlungsplane auf langere 
Sicht aus dem Schubladendasein zu befreien. Welch 
ungeniigende Sicherheiten fur eine offene Arbeit diese 
Notverordnung aber iiberhaupt bot, zeigte sich bald in 
drastischer Weise in dem Fali Bormann, Hannover, bei 
dem eine entschadigungspflichtige „Amtsverletzung" des 
Stadtebauers festgestellt wurde, weil er durch unverbind- 
liche Bekanntgabe seiner Zukunftsabsichten einem Grund- 
stiickseigentiimer die Móglichkeit nahm, sein Eigentum 
unter der f a l s c h e n  Voraussetzung, dafi es Bauland 
werden w iirde, an einen Dritten zu veraufiern. Zu solch 
seltsamen Konsequenzen der Geschaftsmoral kann „Lo
gik" fiihren.
Aber selbst wenn diese gutgemeinte Notverordnung aus- 
giebiger gewesen ware, hatte sie doch die eigentliche 
Not, in der sich die aktuelle Tagesarbeit des Stadte- 
baus aus Mangel an geeigneten gesetzlichen Unterlagen 
befindet, nicht beruhrt. Es sind nicht Fragen auf weite
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Sicht, sondern Fragen des Augenblicks, vor die uns die 
zweite Binnenwanderung stellt, in der w ir uns gegen- 
wartig befinden. Fiir die andrangenden Erscheinungen 
dieser Bewegung sind der behórdlich ordnenden Hand 
nur ganz ungeniigende Regulierungsmittel gegeben. Die 
Bestimmungen uber Ansiedlungsgenehmigung und die 
„Bekanntmachung uber den Verkehr mit landwirt
schaftlichen Grundstucken vom 15. Marz 1918", die land- 
und forstwirtschaftlich geniitzte Grundstiicke iiber 5 ha 
vor Zerschlagung schiitzt, wenn ein Schaden der Volks- 
ernahrung, Unwirtschaftlichkeit oder Ausnutzung einer 
Notlage vorliegt, gaben die hauptsachlichen Mittel, um 
in den Landkreisen ordnend einzugreifen. Es gehórte ein 
grofies Geschick dazu, mit diesen ungeniigenden gesetz- 
lichen Instrumenten, dereń Wesen zum grófiten Teil gar 
nicht gemiinzt ist auf die Erscheinungen, die gegenwartig 
in den Ausstrahlungsgebieten der Grofistadt hervor- 
treten, auch nur einigermafien Ordnung zu halten ange- 
sichts des Wechselspiels zwischen der Verkaufspanik not- 
leidender Bauern und dem Spekulationseifer geschafts- 
tiichtiger Siedlungsmakler. Das war aber bitter nótig, denn 
wenn eine Umschichtung, wie diese zweite Binnenwande
rung sie mit sich bringt, nicht durch organische innere 
Krafte, sondern durch unorganisch von aufien einsetzende 
Krafte regierf wird, kommt die Ordnung nicht von selbst. 
Ist sie vollends begleitet von zwei alle Lebenslinien ver- 
zerrenden Machten, wie Not und Geschaft, so entsteht 
die Gefahr, dafi man wegen der Not dem Geschaft freie 
Bahn gibt. Man iiberschatzt leicht die Aktivitat an sich, 
bis im Hintergrund das Gespenst des „Bauern ohne Land" 
und der „Siedlung ohne Sinn" auftaucht.

Es war sehr unpopular, diese Sorgen, die wie unzeit- 
gemafie Siedlungsfeindschaft wirkten, laut werden zu 
lassen. Aber es ging um das wertvollste Gut unseres 
Volkes: seinen Boden; und deshalb haben die Stadte- 
bauer nicht nachgelassen, ihre Stimme in Druckschriften 
und Gesetzesvorschlagen zu erheben1).

II.
Das „ R e i c h s g e s e t z  i i b e r  A u f s c h l i e f i u n g  v o n  
W o h n s i e d l u n g s g e b i e t e n 2) v o m  22. Se pt. 1933" 
zeigt, dafi sie von der neuen Regierung gehórt werden. 
Man weifi sofort, wes Geistes es ist, wenn man in seiner 
Begrundung von „Ungeregeltem Ausverkauf des verfiig- 
baren Siedlungsgelandes", oder von „willkiirlicher 
Splittersiedlung" liest und beides „volkswirtschaftliche 
Verschwendung" genannt wird. Dann stófit man auf den 
Satz: „Der Staat kann es nicht jedem Grundstiickseigen- 
tiimer gestatten, nach Belieben seine Grundstiicke ais 
Bauparzellen aufzuteilen und dadurch d e r  A 11 g e - 
m e i n h e i t unertragliche Lasten aufzubiirden." Man 
sieht, der Blick ist nicht nur auf die vermeintlichen Inter
essen der Siedler, sondern auch auf die unumganglichen 
Interessen der Gemeinden gerichtet, in die sie einfallen. 
Die Einseitigkeit des egozentrischen Grofistadt-Gesichts- 
punktes beginnt zu weichen.
Es kann hier nicht die Absicht sein, den Inhalt dieses Ge
setzes im einzelnen zu verfolgen, nur seine Methode sei 
kurz gestreift. Es schafft dadurch eine neue Rechtsgrund- 
lage fiir Gebiete mit starker Umsiedlungsbewegung, dafi 
diese durch die oberste Landesbehórde ais „W  o h n - 
s i e d l u n g s g e b i e t e "  erklart werden kónnen. Die 
technische Bedingung fiir diese Erklarung ist ein „ W i r t -  
s c h a f t s p l a  n".
Die Folgę der Erklarung ist vor allem dreierlei. Erstens 
ein mafigebender Einflufi auf alle G r u n d s t i i c k s -  
t e i I u n g e n nicht nur bei Verkauf, sondern auch „jede

')  V g l. Schumacher „S ied lu ng sso rge n ", DBZ., 11. M a i 1932.
! ) Anm erkung der S chriftle itung. V g l. DBZ. 1933, H eft 41, S. 791.

Yereinbarung, durch die einem Anderen ein Recht zur 
Nutzung eines Grundstiicks eingeraumt wird (also auch 
Pachtung), bedarf der Genehmigung der zustandigen Be
hórde". Damit wird die Gefahr bei der Wurzel gepackt, 
d e n n  d a s  S c h i c k s a l  e i n e s  S t i i c k e s  W e i t  
e n t s c h e i d e t  s i c h  n i c h t  e r s t  d u r c h  d e n  
B a u ,  s o n d e r n  s c h o n  d u r c h  d i e  B o d e n -  
g e s t a l t u n g .

Zweitens kann die Genehmigung versagt werden, und 
zwar n u r  versagt werden, „wenn anzunehmen ist, dafi 
auf dem Grundstiick bauliche Anlagen errichtet werden 
sollen und wenn die Bebauung dem Wirtschaftsplan 
widersprechen wurde" oder wenn sie unwirtschaftliche 
Aufwendungen der Allgemeinheit mit sich bringt.

Drittens aber ergibt sich die wichtige Móglichkeit, an die 
Genehmigung Auflagen zu kniipfen: man kann Preisfest- 
setzungen des Bodens vornehmen, man kann „umlegen" 
und man kann angesichts des durch die Erschliefiung ent- 
standenen Wertzuwachses 25 v. H. des Bodens bei 
offener, 35 v. H. bei geschlossener Bebauung fiir „óffent
lichen Bedarf" (also nicht nur fiir  Freiflachen, sondern 
beispielsweise auch fiir einen Schulplatz) in Anspruch 
nehmen. Und alles das kann geschehen o h n e  E n t 
s c h a d i g u n g .
Was bedeuten alle diese Neuerungen fiir den „Stadte- 
bau"? Was geben sie ihm und was verlangen sie von 
ihm? Wenn man die Frage nach dem Geben kurz zu- 
sammenfassen will, kann man sagen: die Festlegung einer 
neuen Rolle, die der Boden beim Siedeln spielen mufi: 
er ist nicht mehr Beute, er w ird Gesetzgeber des Siedelns. 
Das wirkt sich fiir die hervorgehobenen Gebiete aus 
zu einem neuen Bodenrecht. Dies Recht griindet sich auf 
dem Begriff des „Zweckeigentums", eine Forderung, die 
in jiingster Zeit oftmals — insbesondere von Friedrich 
P a u I s e n — gestellt ist2).
Dieser Begriff ist der Praxis durchaus nicht vóllig neu. W ir 
kennen in stadtischen Bebauungsplanen Bodenflachen, 
die nur dem Zweck des Gewerbes, solche die nur dem 
Zweck des Wohnens zugewiesen sind. Diese Zweck- 
bestimmungen zeigen eine reiche Unterteilung in „ge- 
mischten Gebieten" und in Bestimmungen der „Zonen- 
plane" des Bauens. M it unwichtigen Ausnahmen ruht 
keine Entschadigungspflicht auf diesen Zweckbestim- 
mungen. Was berechtigt uns dann, unter diesen Um- 
standen von einem neuen Bodenrecht zu sprechen? Ein 
sehr wichtiger Umstand: bisher gab es diesen Begriff des 
Zweckeigentums nur fiir B a u I a n d , jetzt gibt es ihn auch 
fiir F r e i I a n d. Die alte Sehnsucht wird erfiillt, auch 
Griinflachen, Verkehrsflachen, vor allem aber l a n d -  
w i r t s c h a f 11 i c h u n d  f o r s t w i r t s c h a f t l i c h  
g e n i i t z t e  F l a c h e n  auf ihre Zweckbestimmung fest- 
zulegen. Das aber bedeutet einen grundstiirzenden 
Wandel: die stillschweigende Vorstellung „a lle r Boden 
ist pradestiniertes Bauland" w ird zerbrochen. Der Be
griff des „Zweckeigentums" wird folgerichtig bejaht, und 
damit in gewisser Weise ein Obereigentum des Staates 
iiber allen Boden festgestellt; er gibt ihn den Privaten 
nur fiir bestimmte Zwecke zu freiem Lehn. Der Verwalter 
dieses Lehnsrechtes wird der Stadtebauer.

Diese Gabe erhalt der Stadtebauer nicht etwa miihelos. 
Es wird von ihm ein r e c h t s v e r b i n d l i c h e r  „ W  i r t - 
s c h a f t s p l a n "  verlangt, der ihm eine grofie neue 
Aufgabe und ungewóhnliche Verantwortung auferlegt.

Auch dieser „Wirtschaftsplan" (er ist vielfach „Flachen- 
aufteilungsplan" genannt worden) ist nichts vóllig Neues. 
Im Entwurf fiir  das Reichsstadtebaugesetz spielte er eine 
entscheidende Rolle; eine heifi umstrittene, denn wenn

!) V g l. „S ie d lu n g  und W irtsch a ft" , 13. Jahrg ., H eft 7.
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er auch nicht rechtsverbindlich sein sollte, so sollte er doch 
offenkundig sein und der Stadtebauer furchtete die Móg
lichkeiten, die das Gesetz dem Bodeneigentumer gab, 
um den unverbindlichen Plan in den rechtskraftigen Zu
stand hineinzumanóverieren und so vorzeitig uferlose 
Entschadigungen hervorzurufen. Gedankengange dieser 
Art sind jetzt nicht mehr nótig, denn die Zweckbestim- 
mungen sind ja entschadigungsfrei.
Vergegenwartigt man sich den praktischen Gebrauch des 
Gesetzes, so stóftt man auf einige andere Fragen:
1. W ie steht es mit den a l t e n  r e c h t s k r a f t i g e n  
B e b a u u n g s p l a n e n ,  durch die viele Gemeinden be
reits uber ihr ganzes Gebiet verfugt haben? Dafi nicht 
vóllig „tabula rasa" fiir  den Wirtschaftsplan gemacht wer
den soli, zeigt § 5 (2) des Gesetzes, der bestimmt, daft 
Genehmigung nicht erforderlich ist, „wenn fiir  das Grund- 
stiick oder den Grundstucksteil bereits fruher eine Tei- 
lungsgenehmigung nach § 4 erteilt war".
Im iibrigen aber muft man grundsatzlich darauf hoffen, 
daft der Wirtschaftsplan alle friiheren Piane aufhebt, 
denn sonst w iirde man manchmal iiber recht unbegreif- 
liche Dinge stolpern. Da der Reichsarbeitsminister zur 
Ausfiihrung des Gesetzes nach § 14 „Rechtsverordnungen 
oder allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen kann", 
ist anzunehmen, daft entspr. Bestimmungen erfolgen.
2. W ie steht es mit dem Begriff „ b a u l i c h e  A n 
l a g e n " ?  Nach § 6 „soli die Genehmigung nur versagt 
werden, wenn anzunehmen ist, daft auf dem Grundstiicks- 
teil bauliche Anlagen errichtet werden sollen". Es ist 
erforderlich, daft auch „W ohnlauben" (wie es in ein
zelnen Bezirken schon der Fali ist) g a n z  a l l g e m e i n  
unter den Begriff „bauliche Anlagen" fallen, denn sie 
sind, so bescheiden sie auch zu Anfang auftreten mógen, 
zu mehr ais 50 v. H. das Ei zu einem bewohnten Bau. 
Es ist das Kuckucksei der gegenwartigen Entwicklung. Man 
kann den schlimmsten Folgen der Gefahr, ais die sich 
die Wohnlaube erwiesen hat, nur dadurch wirksam be- 
gegnen, daft man auch die Grundstiicke, auf denen nur 
Wohnlauben beabsichtigt sind, nach Grofte und Lage 
so zuschneidet, daft sie nach hygienischen und nach ge- 
staltungsmaftigen Gesichtspunkten auch dann einwand- 
frei sind, wenn sich aus der „W ohn I a u b e" das Wohn- 
h a u s entwickeln sollte. Deshalb ist die Parzellierungs- 
genehmigung auch fiir  Wohnlaubenparzellen von aller- 
gróftter Wichtigkeit.
3. W ie steht es mit der B e w e g l i c h k e i t  d e r  
W i r t s c h a f t s p l a n e ?  Solange der Plan noch nicht 
aufgestellt ist, gibt das Gesetz der ordnenden Stelle 
grofte Freiheit, sie kann die Genehmigung versagen, 
„wenn anzunehmen ist, daft ein Grundstiick oder Grund- 
stiicksteile, die fiir  die Besiedlung ungeeignet sind, be- 
baut werden sollen". Wenn aber der Plan aufgestellt 
ist, dann ist er nur veranderbar durch die oberste Landes
behórde oder die obere Verwaltungsbehórde, „wenn das 
Gemeinwohl es fordert".
Es bedarf also immer begriindeter Antrage der Stelle, 
die mit dem Plan arbeitet, und das bedeutet eine starkę 
Unbeweglichkeit. Es muft zur Folgę haben, daft der 
Plan nur so schematisch wie móglich festgelegt w ird und 
weiter, daft Veranderungsantrage nicht ais Zeichen 
mangelhafter Arbeit, sondern ais Zeichen gewissenhafter 
A rbeit betrachtet werden miissen. Denn je mehr Macht 
der Stadtebauer bekommt, um so mehr muft er sich ais 
Verwalter von A u s n a h m e n  fiihlen, um die allgemeine 
Absicht des Planes den Verhaltnissen der wahren Ent
wicklung anzupassen. Selbst der beste Wirtschaftsplan 
kann in vielen Dingen nur Stiickwerk sein, zumal die 
Weiterentwicklung der noch wenig geformten Verhalt- 
nisse auf dem Lande sich weit schwerer iibersehen laftt,

ais das Schachspiel stadtischer Planungen. Es wird gut 
sein, e i n e  R e v i s i o n  d e r  P i a n e  i n b e s t i m m t e n  
Z w i s c h e n r a u m e n  z u r  P f l i c h t  z u  m a c h e n .
In dem neuen englischen Stadt- und Landesplanungs- 
gesetz, das ebenfalls einen Wirtschaftsplan vorsieht, ist 
der lnitiative der Eigentiimer ein weiter Spielraum fiir 
Gegenvorschlage gegeben und man kann deutlich er
kennen, daft es der Wunsch ist, behórdliche Starre zu 
vermeiden, der dazu fuhrte. Das mag bei der Art, wie 
der grofte englische Grundbesitz der Landesplanung von 
jeher gegeniibersteht, verstandig sein, bei uns wiirde es 
wahrscheinlich dazu fuhren, in der entscheidenden Zeit 
der Entwicklung vor lauter Vorschlagen zu keiner klaren 
Marschroute kommen zu kónnen. Dieser Blick auf Eng
land ist nur eine Mahnung, alles zu tun, um die Elastizitat 
dieser Wirtschaftsplane in der Praxis so groft wie móg
lich zu machen.

III.
W ir haben diese Fragen, die auf Schwierigkeiten, die 
aus dem Wege zu raumen sind, hingewiesen, voran- 
gestellt, um zu zeigen, daft es falsch sein w iirde zu 
glauben, daft die neue Macht, die dem Stadtebauer 
durch das Gesetz gegeben wird, ihm nunmehr ein 
leichtes Leben gewahrleistet. Das ist aber vor allem 
deshalb nicht der Fali, weil diese Macht dazu berechtigt, 
ganz andere Anforderungen an seine G e s t a l t u n g s -  
p o l i t i k  zu stellen ais bisher.

Wenn man die alten Formen dórflicher Siedlung be
trachtet, den Rundling, das Haufendorf, das Angerdorf, 
muft man sich schamen iiber die Form, in der sich heute 
meistens das Wachsen neuer Siedlungen vollzieht. Die 
S t r e u s i e d l u n g  ist das Charakteristikum unserer 
Landschaft geworden, — wo die neuen Stellen zu- 
sammengefaftt werden, reihen sie sich meist ohne innere 
Bindung am Straftenrand: man hat mit Recht von „Par- 
zellen-Reihengrabern" gesprochen.

Der Streusiedlung kann man bis zum gewissen Grade 
mit Tempoplanen entgegentreten, die die Siedlungs- 
zonen erst in bestimmter Reihenfolge freigeben. Es ist 
dabei sehr wohl zu untersuchen, ob man stets an den 
Ortskern anschlieften w ill, denn dadurch kann die Ge
fahr entstehen, daft gerade das landwirtschaftlich gut- 
gelegene Land fiir kleine Siedlungen aufgebraucht wird. 
Man wird deshalb eine Anregung von Wilh. H e i I i g , 
der in diesen Fragen in letzter Zeit vielfach hervor- 
getreten ist3) wohl im Auge behalten, die Siedlungs- 
gebiete getrennt vom Ortskern etwa an der Beriihrungs- 
stelle verschiedener Gemeinden zu suchen, sobald man 
die volle Sicherheit einer geniigenden Seelenzahl hat, 
um ein neues Gebilde wagen zu kónnen. Das wird 
immerhin die Ausnahme bleiben, und so wird das Pro
blem doch in der Regel die Weitergestaltung des Orts- 
kernes sein.

Ais ersten und wichtigsten Bundesgenossen hat der Ge
stalter hier den V e r k e h r s t e c h n i k e r  zu gewinnen, 
der ihm durch die gleiche Feindschaft gegen die Streu
siedlung verbunden ist. Angesichts der immer grófteren 
Motorisierung des Verkehrs wird die a n b a u f r e i e  
Strafte eine weit gróftere Rolle spielen ais bisher. Das 
macht die Umgehungsstrafte zu einem Hauptelement der 
neuen Gestaltung. Ein sparsamer Gebrauch von Stich- 
straften, die einzig dem allgemeinen Motorverkehr offen- 
gelassen werden, kann neue Mittelpunkte schaffen, die 
im Sinne eines groften Wohnhofsystems die neuen Par- 
zellen wieder um einen Zentralgedanken sammeln. Eine

3) V g l. H e ilig . Um siedlungsproblem e („D ie  W o h n u n g ", A ug . 1933) 
und „D ie  Verkehrsstra(3e", M erkur-Buchhandlung, Berlin.
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gewisse Trennung von Bauplatz und Gartenland wird 
dabei vielfach nicht zu umgehen sein.
Bei diesen neuen Parzellierungen wird das L a n d e s -  
k u l t u r a m t  ein zweiter wichtiger Bundesgenosse des 
Gestalters werden mussen, denn die Vorbedingung und 
Basis alles Gestaltens wird die U m I e g u n g sein. Aber 
sie wird nicht allein der Rationalisierung der Bewirt- 
schaftung, sondern auch der Durchfuhrung der Grup- 
pierungsabsichten dienen. Deshalb wird es sehr zu er- 
wagen sein, ob nicht das Landeskulturamt dem Stadtebau 
enger einzugliedern sein wird, ais gegenwartig der Fali.

Der dritte Bundesgenossen wird der W i r t s c h a f t s -  
p o l i t i k e r  sein. Er wird die Wechselwirkung zwischen 
Umsiedlung und dem zweiten groften Gebiet der Wohn- 
bewegung, der Altstadtsanierung, zu lenken haben, und 
er wird zugleich versuchen mussen, aufter den Menschen 
auch einen Teil der Groftstadtindustrie umzusiedeln. Das 
móglichste Freihalten landlicher Gebiete von Industrie 
hat nur da einen Sinn, wo man keinen Einfluft auf ihren 
Charakter haben kann; sobald solcher Einfluft móglich ist, 
mufl man wohl unterscheiden zwischen der Industrie ais 
Feind und ais Freund der Zukunftsgestaltungen.

Die Wirtschaftspolitik darf aber keineswegs bloft aus dem 
Gesichtspunkt der Groftstadt erfolgen, es ist ein wichtiges 
Ziel, den Schwerpunkt der Gartensiedlung in die Klein- 
stadt zu verlegen, wo der „Stadt-Land-Mensch", wie 
Roosevelt ihn genannt hat, viel leichter einen naturlichen 
Anschluft findet.
Und endlich neben der Gestaltungspolitik, die F i n a n -  
z i e r u n g s p o I i t i k. Fur sie gibt das neue Gesetz noch 
keine Richtlinien. Da aber der Wirtschaftsplan auch auf 
Land ubergreifen wird, das nicht von selbst auf den Markt 
kommt, wird trotz alles Zuruckdrangens der Entschadi- 
gungspflicht die Frage von Entschadigung und Enteignung 
von grofter Bedeutung sein.
Wilhelm A r n t z  hat vor kurzem (Stadtebau, 26. Jahrg.
S. 471) uberzeugend auseinandergesetzt, daft die Be- 
steuerung des Bodens reguliert werden muft nach seinem 
wirklichen Ertragswert und dem wirklichen Wertzuwachs. 
Das ergibt dann die naturliche Grundlage fur die Ent- 
schadigungspflicht bei Enteignung und erfullt die von 
vielen Seiten gestellte grundsatzliche Forderung, auf 
jeden Fali B e s t e u e r u n g  u n d  E n t s c h a d i g u n g  
i n e i n e n  f e s t e n  Z u s a m m e n h a n g  zu bringen. 
Ganz ahnlich baut auch das englische Gesetz den Ent- 
schadigungsgedanken, unter Ausschaltung des Erwartungs- 
wertes, auf einer Verbindung von Ertragswert und Wert- 
zuwachsbesteuerung auf, dereń hier nicht erórterbaren 
Einzelheiten des Studiums wert sind.

Es sieht so aus, ais ob auf diesem wichtigen Gebiet des 
Bodenrechts eine gemeinsame Grundlage nicht allzu 
schwer zu finden sein wird, wahrend die Einzelheiten nur 
im Zusammenhang mit vielen anderen Fragen Gestalt ge- 
•winnen kónnen.

IV.
Aber neben allen diesen Problemen, die vorwiegend mit 
der Boden v e r a n d e r u n g  zusammenhangen, steht nun 
schlieftlich noch eine weitere entscheidende Tat auf dem 
Gebiet der Boden e r h a 11 u n g.

Im neuen Gesetz „Uber Aufschlieftung von Wohnsied- 
lungsgebieten" war fur den Stadtebauer bereits eine 
der wichtigsten Neuerungen, daft Grund und Boden 
zwangsweise der L a n d w i r t s c h a f t  erhalten bleiben 
konnte. Der Gestaltende selbst konnte aus den jeweiligen 
Zustanden heraus bestimmen, wo dieses vor der ver- 
andernden Wirkung des Bauens geschutzte Gebiet liegen 
sollte. Das R e i c h s e r b h o f g e s e t z  v o m  29. Se p t .

1933 verstarkt diese Tendenz der Verfestigung landwirt- 
schaftlichen Bodens um ein Bedeutendes. Es erklart: 
„Land- und forstwirtschaftlicher Besitz in der Grófte von 
mindestens einer Ackernahrung und von hóchstens 125 ha, 
ist Erbhof, wenn es einer bauernfahigen Person gehórt". 
Das bedeutet, daft dieser Besitz unveraufterlich und un- 
belastbar w ird und sich in bestimmter vom Staat ge- 
regelter Weise vererbt. Ein altgermanischer Rechts- 
gedanke, der aber in der Gedankenwelt der Wirtschafts- 
politiker nie alt geworden war, erhalt dadurch praktische 
Lebendigkeit. Auch hier begegnen wir dem Begriff des 
„Z  w e c k e i g e n t u m s", aber er erweitert sich durch 
eine zweite Bindung, die man „ S t a m m e s e i g e n t u m "  
nennen konnte.
Was bedeutet das fur den Stadtebauer? Es bedeutet 
zunachst, daft seinen Umsiedlungsaufgaben Grenzen ge- 
zogen werden. Das Land wird in ganz bestimmter Weise 
vor dieser Bewegung geschutzt. Bewuftt werden zwei 
Interessenbereiche einander gegenubergestellt.

Es bedeutet ferner, daft fur alle Zukunftsdispositionen 
eines Wirtschaftsplanes unverruckbare Punkte geschaffen 
werden, ohne daft der Plangestalter sie aus den ganzen 
vielverzweigten Zusammenhangen seiner Pflichten selber 
bestimmen kann.
Das darf den stadtebaulichen Gestalter an und fur sich 
nicht schrecken. Feste Punkte sind in vieler Hinsicht seine 
Sehnsucht. Es ist fur ihn leichter, seine Absichten nach 
festen Punkten zu modeln, auch wenn sie Schwierigkeiten 
bereiten, ais einer allgemeinen unheimlichen Unbestimmt- 
heit gegenuberzustehen.
Und doch wird es Falle geben, wo die verschieden ge- 
richtete Tendenz der beiden Septembergesetze — Gesetz 
der Umsiedlungsbewegung und Gesetz der Unbeweglich- 
keit des Bodens — ihn vor Aufgaben stellt, die er nicht 
so lósen kann, wie es ihm im Interesse der Allgemeinheit 
wunschenswert erschreint. Schon ein fluchtiger Blick auf 
neue Karten, die den Erbhofbestand im unmittelbaren 
Weichbild der Groftstadt zeigen, laftt erkennen, daft der 
historische Landbesitz solcher Erbhófe oftmals órtlich zer- 
splittert ist, so daft sich nunmehr unantastbare Feld- 
gestaltungen mitten in Entwicklungslinien schieben, die 
nicht mehr verdndert, sondern die nur noch vernunftig 
zu Ende gefuhrt werden kónnen.

Mit einem Worte, man muftte in einer gewissen Zone um 
die bereits entwickelte Groftstadt herum der jetzt auf 
weitere Gebiete ausgedehnten Grundbesitzform des 
Erbhofes gegenuber die Móglichkeit der Umlegung 
haben, damit die obengeschilderten Schwierigkeiten aus- 
geraumt werden kónnen. Ja, man muftte iiberlegen, ob 
innerhalb einer solchen Zone, wenn die Wunsche des 
Hofbesitzers und die Interessen der Stadtentwicklung nach 
gleicher Seite gehen, nicht auch Ausnahmen gemacht wer
den kónnen, oder eine volle Verlegung des Erbhofes 
an andere Stelle vorgesehen werden kann.

Im Hinblick auf erhóhte Schwierigkeiten der Land- 
beschaffung, die aus den unbestrittenen Segnungen des 
Erbhofgesetzes fur die Aufgaben der Umsiedlung ent- 
stehen durften, wird auch noch zu klaren sein, ob die 
Bestimmungen des Reichssiedlungsgesetzes vom 11. Au
gust 1919 uber Bildung von „ L a n d l i e f e r u n g s -  
v e r b a n d e n" fur Erbhófe in Geltung bleiben.

Das letztere Gesetz sieht bekanntlich vor, daft in An- 
siedlungsbezirken, dereń landwirtschaftliche Nutzflache 
zu mehr ais 10 v. H. auf Guter von 100 ha und mehr 
entfallt, die Eigentumer dieser Guter zu Landlieferungs- 
verbanden zusammenzuschlieften sind, und daft ein 
solcher Verband auf Ver!angen bis zu einem Drittel der 
Nutzflache fur Siedlungszwecke geeignetes Land zum
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Kaufpreis, den es im Grofibetrieb hat, fiir gemeinniitzige 
Siedlungsunternehmungen zu liefern verpflichtet ist. Man 
sieht, dafi auch Erbhófe in der Grofie zwischen 100 und 
125 ha hiervon beruhrt werden kónnten.
Es ist kein Zweifel, dafi sich aus der stadtebaulichen 
Bearbeitung der Folgerungen aus den beiden September- 
gesetzen ein Weg des Ausgleiches finden lafit, der un- 
gewollte Schwierigkeiten vermeidet, und die Segnungen 
beider Gesetze ohne unerwunschte Reibungen zur W ir- 
kung bringt. Dafur durfte schon § 61 des Gesetzes 
biirgen, der dem Reichsminister der Justiz und dem Reichs- 
minister fur Landwirtschaft und Ernahrung die Móglichkeit 
gibt, auch „Vorschriften erganzenden oder abweichenden 
Inhalts zu treffen".
Es liegt auf der Hand, dafi das Erbhofgesetz nicht nur 
die Politik der Umsiedlung der „Stadt-Land-Menschen", 
sondern vor allem auch die Politik der landwirtschaftlichen 
Vollerwerbssiedlung wesentlich beeinflufit. Auch hierbei 
wird der Erbhof starkę Wirkung ausuben ais fester Punkt, 
an den sich Neugebilde schon aus Grunden gemeinsamen 
Produktionsabsatzes wahrscheinlich anzuschliefien be- 
strebt sein werden.

V.
Hier óffnet sich ein Gebiet der Bodenpolitik, dafi nicht 
mehr aus lokaler Landeplanungsperspektive, sondern nur 
aus dem weiteren Gesichtskreis einer Reichsstelle be- 
herrscht werden kann. Die Nachricht von der Betrauung 
Lórchers mit der Organisation einer solchen Stelle durfte 
allgemeine Befriedigung ausgelóst haben.
Von einer solchen R e i c h s s i e d l u n g s s t e l l e  schweift 
der Blick aber zwangsweise weiter. Sie durfte wohl nur 
der Auftakt sein zu einer a l l g e m e i n e n  Stelle fiir

Reichslandesplanung, denn es gibt keine neutralen Ge
biete mehr, die man gleichsam aus der Landesplanung 
herauslassen kónnte. Schon die grofien sich iiber ganz 
Deutschland erstreckenden Verkehrsplanungen machen 
das unmóglich. Die Strafien fiir den motorisierten Ver- 
kehr sind in ihrer stadtebaulichen Wirkung nicht viel 
anderes ais ein zweites Reichsschienennetz.
Nicht ais ob die in abgeschlossenen Lebensraumen 
wirkende lokale Landesplanung dabei iiberfliissig wiirde. 
Nur sie kann wirklich haltbare stadtebauliche Gewebe 
liefern, aber diese einzelnen Teile mussen dann zu- 
sammengewebt werden zu einem einzigen grofien 
Teppich. Hier óffnet sich eine weite Perspektive auf einen 
Weg, der erst durch ein neues einheitliches Bodenrecht 
begehbar wird.
So fuhren die neuen Regungen im Bodenrecht zu vielerlei 
Fragen stadtebaulicher Art: Rahmenfragen, die mit der 
Gesetzgebung zusammenhangen und Methodenfragen, 
die mit der H a n d h a b u n g  der Gesetze in Zusammen
hang stehen. Es handelt sich um die praktische Durch- 
fiihrung des Prinzips „Gemeinnutz geht vor Eigennutz", 
ja, eines Prinzips, das in mancher Hinsicht noch anspruchs- 
voller gegeniiber dem einzelnen ist, des Prinzips: „ G e -  
m e i n s i n n  g e h t  v o r  E i g e n s i n  n". Denn schwerer 
noch ais in Fragen von Geld und Wert ist es manchmal, 
sich der Allgemeinheit unterzuordnen in Fragen von 
Willen und Wollen. Auf diesem Gebiet der Unwagbar- 
keiten aber liegen die grofien stadtebaulichen Ge- 
staltungsprobleme.
Die neuesten gesetzlichen Regungen zeigen, dafi dem 
Stadtebauer auch in Fragen, die sich nicht in Zahlen 
umsetzen lassen, leise die Tur geóffnet wird. W ir wollen 
dankbar dafiir sein.

DIE DEUTSCHE ARBEITERWOHNUNG
In Heft 33 der DBZ brachten w ir  einen Aufsatz des Arch. W a lte r K r a t z  unter dem Thema: „D ie  Deutsche A rbeite rw ohnung". Da der
Yerfasser im Schluftabsatz selbst zur K ritik  au ffo rde rte , hatten w ir davon abgesehen, unsererseits dem Aufsatz eine besondere kritische Be- 
merkung beizufugen, obgle ich d ie  Vorschlage des Verfassers nicht a llen tha lben  unserer Auffassung entsprachen. W ir  hie lten es aber fu r niitz- 
lich, zunachst e inm al d ie  m aflgeblichen Architektenkreise zum W ort kommen zu lassen.

Etwas uberraschend w a r a lle rd in g s  f i ir  uns d ie  Feststellung, daG Herr Arch. BDA Hans T h o m a s ,  Breslau, es fi ir  richtig h ie lt, seine Ent- 
gegnung, d ie  er uns vo rher ubersandt hatte , w órtlich in der N r. 36 der ,,Ostdeutschen Bauzeitung" vom 7. September 1933 zu bringen, 
w obei es ihm nicht da ra u f ankam, das Urheberrecht dadurch gróblich zu verle tzen, da6  er ohne Genehmigung unseres Verlages und vor 
a llem  des Verfassers neun der in der DBZ veróffentlichten Entwurfszeichnungen nachdruckte. W ir  haben es aus diesem Grunde ablehnen 
miissen, Herrn Thomas in unserer Zeitschrift zum W o rt kommen zu lassen, um so mehr, ais seine Ausfiihrungen zum Teil unsachlich gehalten 
sind und auf das persónliche G eb ie t iib e rg re ife n . W ir  móchten aber in der nachfolgenden Veróffentlichung Herrn Arch. KDAI Eberhard 
N a u m a n n G e legenhe it geben, seinen Standpunkt zu dem gleichen Thema darzutun. Auch h ie r sehen w ir von e iner besonderen K ritik  
unsererseits zunachst ab .
Im ubrigen geben w ir  zu, da6  d ie  Oberschrift des ersten Aufsatzes nicht gliicklich gew ah lt w ar und zur K ritik  herausfordert, da auch w ir 
in den Vorschlagen von Herrn Kratz selbstverstandlich nicht d ie  idea le  Lósung erblicken, d ie  w ir f i ir  ,,Die deutsche A rbeite rw ohnung" 
wiinschen. Aus den Ausfiihrungen des Verfassers g ing  ja aber auch k la r hervor, daft e r mit seinen Vorschlagen auch keineswegs „ d ie "  
Lósung, sondern eine w irtschaftlich tra g b a re  und gegen iiber der prim itivsten Laubenwohnung verbesserte darste llen w o llte .

Die Schriftleitung der „Deutschen Bauzeitung"

In Heft 33 erschien ein Beitrag mit verschiedenen Vor- 
schlagen fiir  die Schaffung einer wirtschaftlich tragbaren 
deutschen Arbeiterwohnung. So notwendig eine Be
schaftigung mit diesem Thema ist und so lobenswert der 
dort gemachte Vorstofi, so wichtig* ist es aber auch, dafi 
man frei und offen an den Vorschlagen Kritik iibt, da
mit dieses Thema wirklich einmal grundlich erschópft wird. 
Der Verfasser des besagten Beitrages fordert dazu auf. 
Es ware zu begriifien, wenn recht Viele dieser Aufforde- 
rung folgen wiirden, damit w ir auch durch die Tat be
weisen kónnen, dafi w ir bestrebt sind, im Sinne des neuen 
Reiches zu schaffen, und damit schliefilich auch das, was 
jetzt entsteht, vor der W eit und der Geschichte einmal 
bestehen kann.
Bei allen Planen iiber eine gesunde, hinreichend grofie 
und dem deutschen Arbeiter w iirdige Wohnung, die ihm

nicht nur Schlafstelle sondern Heimat sein kann, mussen 
wir wohl bestrebt sein, die grófitmógliche Wirtschaftlich- 
keit in Gestaltung und Ausfuhrung zu beachten, w ir 
durfen aber dariiber hinaus nicht vergessen, dafi die 
Kosten einer solchen Wohnung zwar keine obere, wohl 
aber eine untere Grenze haben, d. h. dafi der Begriff 
einer brauchbaren, gesunden und angenehmen Wohnung 
mit einem gewissen Preis seine untere Grenze erreicht. 
Das ist nicht nur im Bauwesen so. Ford hat das schon 
vor Jahren erkannt, ais er die Massenproduktion von 
Autos aufnahm. Er sagte etwa: Ein brauchbares Volks- 
auto la fit sich trotz aller Rationalisierungsmafinahmen 
nicht unter einem gewissen Preis herstellen, ist dieser fiir 
den einfachen Mann zu hoch, dann miissen wir ihm mehr 
Lohn geben, und er wird sich ein Auto anschaffen kónnen. 
Ford sprach’s und gab seinen Arbeitern Lóhne, die weit
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G rundstucks-Aufteilung. 1 : 2 0 0 0
Grundstucksflache je W ohnung einschl. W ohnstra fte : 
Kleinstwohnungs-Hauser 91,8; V ier-Fam ilien-W ohnhaus 129,5; Ein- 
fam ilien-W ohnhaus 173,5 qm

iiber dem Tarif lagen. Wohl miissen w ir bedenken, dafi 
viele Volksgenossen noch mit den bescheidensten Wohn- 
verhaltnissen zufrieden sein miissen, aber unser Ziel mufi 
ja doch letzten Endes sein, eine pianmafiig und kon- 
struktiv einwandfreie und eines Arbeiters (im wahrsten 
Sinne des Wortes) w iirdige Wohnung so zu finanzieren, 
dafi sie fiir den Mieter auch tragbar ist. Also in dem 
Falle, wo es sich um den unteren Grenzfall handelt, 
brauchen w ir erst den Plan und dann die Finanzierung! 
W ir mussen also nicht um jeden Preis b i 11 i g e W oh
nungen schaffen, sondern billige g u t e. Der Arbeiter 
w ill fiir  sein Geld eine Wohnung haben, die ihm mehr 
bietet ais neue Mauern und frischen Putz.
Der Verfasser des ersten Beitrages mag in seiner Ein- 
leitung wohl dieselben Gesichtspunkte im Auge gehabt 
haben, in seinen Wohnungsplanen bringt er jedoch Vor- 
schlage, die diesen Gesichtspunkten nicht entsprechen. 
B e i s p i e l  A ist ais Sommerhćuschen ein ganz ge- 
diegener Vorschlag. W ir leben aber leider nicht in der 
subtropischen Zone, sondern in Breitengraden, in denen 
es oft recht empfindlich kalt sein kann, und wo solche 
„Gartenlauben" dann einfach nicht zu heizen sind. Die 
Schlafbutzen, die der Verfasser ais Vorbilder zeigt, sind 
wohl das unhygienischste, was man sich denken kann. 
Die daraus entwickelten unbelichteten und nicht ent- 
liifteten Schlafkojen sind fiir  den voriibergehenden Auf- 
enthalt zwar raumsparend, man denke aber nur einmal 
an Krankheitsfalle (Wochenbett), um ihre Ablehnung zu 
verstehen. Warum propagiert der Verfasser nicht die 
viel naturlichere Verbindung von Wohnzimmer mit 
Kuchę? Schliefilich sitzt man doch tagsiiber auch lieber 
in der Kiiche ais im Schlafzimmer. Dazu kommt, dafi man 
dann im W inter nur einen Ofen zu heizen braucht und 
so an Heizungskosten ganz erheblich sparen kann. Auch 
ist die Frau einen grofien Teil des Tages mit Arbeiten 
beschaftigt, die sie an die Kiiche binden. Die durchaus 
in eine gemiitliche Form bringbare Wohnkiiche ist meiner 
Meinung nach doch die beste Lósung fiir den allgemeinen 
Tagesraum einer bescheidenen Wohnung. Die Koch- 
nische kann dann gegebenenfalls durch einen Vorhang 
zeitweilig vom Wohnteil so abgetrennt werden, dafi 
dieser durch die Kiicheneinrichtung in keiner Weise mehr 
beeintrachtigt wird.
B e i s p i e l  B ist fiir meine Begriffe Theorie und fiir  eine 
deutsche Arbeiterwohnung ein ebenso unwiirdiges Bei
spiel wie die billigen Flachdachsiedlungen jiingst- 
vergangener Zeit. Man betrachte nur einmal das Bild 
auf Seite 652. Ein Konzentrationslager denke ich mir 
heimischer. Die Grundrisse sind unmóglich (Weg Kiiche—

Blick in eine W ohnstraBe
Breite d e r W o h n s tra fie n ........................5 m
Tiefe der V o rg a r te n ............................... 5 „
Abstand der H a u s e r fro n te n ................15 ,,

Haustiir!). Sofern der Verfasser hier nicht an Jung- 
gesellenwohnungen gedacht hat (aus der Aufstellung 
von zwei Betten kann man allerdings nicht darauf 
schliefien), kónnen die Wohnungen nur kinderlosen Ehe- 
paaren geniigen, die kein Interesse an Heim und Herd 
haben, wo die Manner und Frauen in ihrer Freizeit auf 
der „Innenstrafie" herumbummeln und dort Zank und 
Streit, Hafi und Neid nahren. Die Innenstrafie wird bei 
triibem Wetter dumpf und finster sein. Die Ofenheizungs- 
anlagen werden die gepflasterte Strafie verschmutzen, 
und auf Kosten einer billigen Kanalisation werden wir 
unser Volk wieder zur Masse erniedrigen und gegen jeg- 
liches Heimatgefiihl und Familienleben abstumpfen. In 
diesem Vorschlag erfahrt die Mietskaserne seine unheil- 
volle Wiedergeburt. Und ob die Ersparnisse wirklich so 
grofi sein werden? Ist das Ofenheizen wirklich so 
schlimm, dafi es von der Strafie aus geschehen mufi? 
W ie lang sollen solche Wohnzeilen sein? Sollen der 
Milchwagen, der Gemiisehandler und die Radfahrer in 
die Innenstrafie einfahren, wo die Kinder spielen wer
den? W o stehen die Fahrrader der Hausbewohner? 
Keller und Bodenraum fehlen. Ich glaube, das Bad wiirde 
bald zur Rumpelkammer werden und die Wannę unter 
Kisten und Kasten verschwinden.
W ie steht es nun mit dem B e i s p i e l  C? Gegeniiber 
dem Beispiel B ist der Grundrifi wohl der bessere. Allein, 
auch ihm fehlt die hausliche Gemutlichkeit, die vom Ver- 
fasser selbst geforderte „gro fie  Wohnstube". W ir wollen 
ja doch keine Wohnzeilen mehr bauen, keine Strafien, 
in denen die Hausnummern das einzig variable sind wie 
hier (siehe das Bild auf Seite 651). Kein Fleckchen Erde 
begleitet die Strafie, nur nach der Stirnseite hat man 
einen fernen Blick ins Griine.
Das B e i s p i e l  D kommt dem Geforderten noch am 
nachsten. Der Grundrifi zeigt eine grofie Stube nach 
dem Garten, zwei Schlafraume im Obergeschofi, Keller 
und Fahrradschuppen. Bedenklich sind dagegen die 
kleinen Gemeinschaftshófe mit den daran liegenden 
kleinen Kiichenraumen. Man denke nur an die Móg
lichkeit, dafi sich die vier Wohnungsinhaber bzw. dereń 
Frauen nicht leiden kónnen. Auch hier w ird dann Un- 
frieden statt Zufriedenheit grofigezogen, und das kostet 
den Mieter dann oft mehr ais die Amortisation von ein 
paar Metern Kanalleitung oder Kubikmeter umbautem 
Raum. Die Hófe werden klein, kalt und finster, die Durch- 
liiftung der einzelnen Wohnung ist erschwert, die Essen- 
geriiche setzen sich im Hofe fest, und die Kinder werden 
in ihnen spielen, da sie nur hier von den Miittern be- 
aufsichtigt werden kónnen.
So bestatigt sich also schliefilich doch die Annahme, dafi 
das normale Reihenhaus das wirtschaftlichste, schónste
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Vierfam ilien-K leinstw ohnungs-Reihenhaus V ierfam ilien-R eihenhaus. 1 :2 0 0
T y p e A : W ohn flad ie  einschl. Kuchę 31,9 qm; Nutzflache 39 q m ; bebaute W ohnflad ie  einschl. Kuchę . . . .  45,5 qm
Flachę 25,6 qm N u tz fla ch e ....................................... 56,0 „
Type B: W ohn flad ie  (ausschl. K iid ie) 22,5 qm , im ubrigen w ie Type A  Bebaute F lachę .............................. 35,0 ,,

lOoiKĄOVvWv

(00,0 <pt/.

und gesiindeste Wohnen vermittelt. Man brauchł nur den 
ebenfalls vom Verfasser des Beitrages beigegebenen 
Grundrifi einer Reihenhauswohnung etwas abzuandern, 
um dies zu erkennen. In einer solchen Wohnung kann eine 
vier- bis fiinfkópfige Familie ein gemutliches Heim finden. 
Der am Schlufi der kritisierten Abhandlung gebrachte 
Vergleich zwischen einer normalen Reihenhausbebauung 
und dem vom Verfasser der Abhandlung vorgeschlagenen 
Typ D hinkt betrachtlich. Kein Architekt wiirde die Zeilen 
der Reihenhauser so weit auseinander riicken, sondern 
den von der Strafie benutzten Zwischenraum auf hóchstens 
18 m, vielleicht sogar auf 13 m beschranken. Es wurden 
also durch die Verkuppelung der Hauszeilen nach Vor- 
schlag D nicht 40 v. H., sondern nur 6 bis 17 v. H. mehr 
Wohnungen auf gleich grofien Grundstiicken errichtet 
werden kónnen. Bei der bedeutend besseren Grundrifi- 
gestaltung der einfachen Reihenhausbebauung spielt 
dieser Grundstucksverlust durchaus keine Rolle, zumal 
der Grund und Boden bei derartigen Bauten meist das 
Billigste ist.
Die hier beigegebenen Grundrisse von Reihenhaus- 
wohnungen zeigen das Minimum, was meiner Ansicht 
nach man einem deutschen Arbeiter ais Wohnraum zur 
Verfugung stellen mufi.

Dipl.-lng. Eberhard Naumann, Riesa

FLAMMENSCHUTZ VON HOLZ
Prof. Dr. Carl G. Schwalbe, Holzforschungsinstitut Eberswalde

Gegenwartig beansprucht die Frage der Verhiitung von 
Dachstuhlbranden besonderes Interesse, da man mit der 
Móglichkeit rechnen mufi, dafi solche durch Brandbomben 
bei Luftangriffen verursacht werden konnten. Bei der 
Entstehung eines Dachstuhlbrandes gerat zunachst I o s e s 
brennbares Materiał: Holzwolle, Sagemehl, Papier,
Lumpen, in Brand. Die Flammen greifen uber auf leichtes 
Holzwerk, wie Kisten und Verschlage. Es sammeln sich 
in dem von der Luft normalerweise ziemlich ab- 
geschlossenen Dachraum allmahlich eine erhebliche 
Warmemenge und brennbare Gase an. Das Feuer 
„schwelt" oftmals stundenlang, ohne entdeckt zu werden. 
Die tragenden Teile der Dachkonstruktion verbrennen an 
und fiir  sich durchaus nicht leicht, wie zahlreiche Brande 
beweisen, bei denen die hólzernen Dachstiihle stehen

geblieben sind, wahrend ungeschiitzte eiserne ein kaum 
entwirrbares Durcheinander von verbogenen Profiltragern 
darstellten. Ein solches schwelendes Feuer wird zum 
grofien Schadenfeuer, wenn durch irgendeine Ursache 
plótzlich genugend Frischluft hinzutreten kann. Oftmals 
mufi ein solcher Zutritt von Luft von der Feuerwehr kiinst- 
lich geschaffen werden, damit von irgendeiner Stelle aus 
ein Angriff auf das Feuer móglich wird. Die Ursache der 
plótzlichen Entflammung eines ganzen Dachstuhles liegt 
einmal darin, dafi das Holz auf seine iiber 300° C liegende 
Entzundungstemperatur erhitzt wird, vor allem aber ist 
von Bedeutung, dafi vóllig entwassertes Holz — normales 
Holz hat etwa 8 v. H. Feuchtigkeit — beinahe wie Zunder 
brennt. Man konnte daran denken, durch eine stete 
Liiftung eines Dachstockes Ansammlung von heifien und
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brennbaren (aus der Verkohlung des Holzes stammenden) 
Gasen zu verhuten. Vom feuerwehrtechnischen und 
anderem Standpunkt aus stehen aber solchen Mafinahmen 
erhebliche Bedenken entgegen. Man versucht deshalb, 
das Holz s c h w e r  e n t f l a m m b a r  oder, wie der Laie 
gem im Wunschtraum sich ausdruckt, Holz u n v e r -  
b r e n n l i c h  zu machen. Das U n verbrennlichmachen 
ist, da Holz eine organische Substanz ist, unmóglich. Wohl 
aber kann man durch verschiedene Mafinahmen die Aus- 
trocknung und die hohe Erhitzung des Holzwerkes ver- 
huten oder doch hinauszógern und es s c h w e r  ver- 
brennlich machen.
Eines der altesten Feuerschutzmittel ist wohl A I a u n , das 
seine merkliche Wirkung dem Umstande verdankt, dafi 
es nach der Ausdrucksweise der Chemiker Kristallwasser 
enthalt, Wasser, das erst bei hóherer Temperatur (weit 
uber 100°) entweicht. Da nun beim Verdampfen von 
Wasser Warme gebunden wird, andererseits Wasser- 
dampf, der sich an einer Stelle entwickelt, den Zustrom 
von Verbrennungsluft (Sauerstoff) verhindert, ist die W ir
kung des Alauns erklarlich. Ahnlich wie Alaun wirken 
auch andere Mineralsalze, wie z. B. G I a u b e r s a I z. 
Gegenwartig verwendet man aber derartige Salze kaum, 
da sie die unangenehme Eigenschaft haben, „auszu- 
bluhen". Sie ziehen sich allmahlich an die Oberflache des 
Holzes und fallen ais ein feiner Staub ab, so dafi nach 
einer gewissen Zeit der Flammenschutz nicht mehr vor- 
handen ist, weil erhebliche Anteile des Salzes ver- 
schwunden sind.
Da Holz nur dann verbrennen kann, wenn genugend 
Luftsauerstoff hinzutritt, ist es zweckmafiig, wenn aus dem 
Holzkórper selbst unbrennbare oder doch schwer brenn- 
bare Gase entwickelt werden, die den Luftsauerstoff von 
der Brandstelle fernhalten. Ais solche sind seit langer Zeit 
die A m m o n s a l z e  und die s c h w e f l i g s a u r e n  
S a l z e  im Gebrauch. Viele Flammenschutzmitte! ent- 
halten z. B. Ammonsulfat, Ammonchlorid, Ammonsulfit.

Zum Schwerverbrennlichmachen des Holzes tragt es auch 
bei, wenn das Flammenschutzmittel bei der Verbrennung 
eine Asche zurucklafit, die leicht zu einem Glase schmilzt 
und d a s  A s c h e -  o d e r  K o h l e s k e l e t t  d e s  
H o l z e s  d u r c h t r a n k t ,  wodurch begreiflicherweise 
die Schwerverbrennlichkeit bedeutend erhóht wird. Diese 
Durchtrankung mit geschmolzenen unverbrennlichen 
Mineralstoffen bewirkt auch weiteren, sehr wichtigen 
Schutz vor dem Nachglimmen. Die bei jedem Brand ent- 
stehende Holzkohle neigt zum Glimmen und im Luftzug 
zum Funkenspruhen, so dafi sich der Brand von einer zur 
anderen Stelle ubertragen lafit, und die Kohle unter der 
Ascheschicht weiter fortgluht. Die neuzeitlichen Flammen
schutzmittel bestehen meist aus Gemischen verschiedener 
Stoffe, indem man solche, die flammenwidrige Gase ab- 
geben, mit anderen, die schmelzende Asche entstehen 
lassen, vermischt zur Anwendung bringt.

Der W e r t  e i n e s  F l a m m e n s c h u t z m i t t e l s  kann 
etwa an der Zeit gemessen werden, die vergeht, bis ein 
Brett oder eine Tur bestimmter Dicke durchbrennt und das 
Feuer in den Nachbarraum ubertritt. Fur kleine Vorver- 
suche uber den W ert von Flammenschutzmitteln war die 
Spanprobe sehr beliebt, bei der Holzspane von wenigen 
Millimetern Dicke mit dem Flammenschutzmittel in der 
Flamme eines heifien (1600°) Gasbrenners erhitzt werden. 
Man beurteilt dann die Ausdauer des Holzspans bzw. 
seine Gewichtsverminderung wahrend einer gewissen 
Zeit. Die Probe entspricht aufierordentlich wenig den 
praktischen Verhaltnissen; so dafi sie im Holzforschungs- 
institut Eberswalde durch eine Heifiluftprobe ersetzt wor
den ist, bei der man ein Brett bestimmter Grófie und 
Dicke heifien Flammengasen bestimmter Temperatur wah

rend genugend langer Zeit aussetzt. Aus der Tiefe der 
Brandstellen und aus der Gewichtsverminderung des 
Holzbrettes lassen sich dann Schlusse auf die Brauchbar- 
keit des Flammenschutzmittels ziehen. Neben der eigent
lichen Wirksamkeit des Flammenschutzmittels spielt ins
besondere bei der behórdlichen Beurteilung mit Recht 
eine grofie Rolle die H a l t b a r k e i t  d e s  F l a m m e n 
s c h u t z  e s. Bei manchen der Salzgemische lafit die 
Wirkung nach Monaten oder Jahren nach, weil Bestand- 
teile der Salze wegdunsten oder durch Ausbluhen all
mahlich verschwinden. Es werden deshalb fur viele 
Flammenschutzmittel nach bestimmten Zeitraumen Neu- 
anstriche des Holzwerkes mit demselben erforderlich.
Von grofier Bedeutung ist endlich auch die E i n d r i n 
g u n g s t i e f e  des Flammenschutzmittels. Es ist klar, dafi 
der Schutz ein wirksamerer sein wird, wenn das Salz- 
gemisch recht tief in den Holzkórper eindringt und so 
eine móglichst dicke geschutzte Zone geschaffen wird. 
Bezuglich der Eindringungstiefe sind die Salze aufier
ordentlich verschieden. Allerdings hangt auch die Ein
dringungstiefe von dem V e r f a h r e n  ab, nach dem das 
Flammenschutzmittel auf und in das Holz gebracht wird. 
Es kann dies durch einfachen A n s t r i c h ,  durch Z e r -  
s t a u b u n g ,  durch E in  le g  en  (Tauchen) und endlich 
durch D r u c k i m p r a g n i e r u n g  geschehen. Die 
letztere Methode scheidet der Kosten halber bei Dach- 
stuhlen wohl in den meisten Fallen aus.
Endlich darf nicht unerwahnt bleiben, dafi die Brauch- 
barkeit eines Flammenschutzmittels selbstverstandlich auch 
wesentlich durch den P r e i s  bedingt wird. Ist das Mittel 
zu kostspielig, so bedeutet der Anstrich grófierer Dach- 
stuhle und dergleichen eine ganz wesentliche Belastung 
fur den Hausbesitzer und kann die Anwendung eines 
Flammenschutzmittels geradezu in Frage stellen.
Im Holzforschungsinstitut Eberswalde ist nun seit ein bis 
zwei Jahren das e s s i g s a u r e  N a t r i u m ,  i n V e r -  
b i n d u n g  m i t  e i n e m  P h o s p h o r s a l z ,  dem 
Dinatriumphosphat, gepruft worden. Es bestand ein be- 
sonderes Interesse fur dieses Salz insofern, ais es ein 
Nebenerzeugnis der trocknen Destillation des Holzes ist. 
Da gegenwartig in Eberswalde ein Verfahren entwickelt 
wird, um die alte Kóhlerei im W alde wieder aufleben zu 
lassen und dieses Verfahren ais Nebenerzeugnis das 
essigsaure Natrium liefert, war eine grofizugige Ver- 
wendung des Salzes von erheblicher Bedeutung fur die 
Wirtschaftlichkeitsrechnung der angestrebten „Schnellver- 
kohlung im W alde". Ober die gunstigen Ergebnisse, die 
mit dem essigsauren Natrium ais Flammenschutzmittel er- 
zielt worden waren, ist erstmals im Juli 1932 in einem 
internen Institutsbericht der vorgesetzten Behórde be- 
richtet worden. Im August desselben Jahres verfugte 
diese die sofortige Veróffentlichung im Ministerialblatt. 
Aus dem Abdruck des Institutsberichtes im Ministerialblatt 
ubernahmen die Tageszeitungen Teile des Berichts. Es 
wurde infolgedessen notwendig, eine ausfiihrlichere Ver- 
óffentlichung zu geben, die im Monat November erfolgt 
ist*). Inzwischen hat das sehr billige Flammenschutzmittel 
aufierordentliches Interesse erregt und etwa 800 bis 
900Anfragen an das Holzforschungsinstitut hervorgerufen. 
Gegenwartig ist die staatJiche Zulassungsprufung des 
essigsauren Natriums ais Flammenschutzmittel im Gange, 
nachdem der Polizeiprasident von Breslau auf Grund 
gunstiger Ergebnisse diese Zulassung bei der vorgesetzten 
Behórde beantragt hatte.
Das essigsaure Natrium ist ein krist. wasserhaltiges Salz, 
das sich leicht in Wasser lóst und in einer etwa fiinfzehn- 
prozentigen Lósung zur Verwendung kommt. Die

ł ) S c h w a lb e  und B e r l in g :  Neue billige Flammenschutzmittel fur 
Holz. Chemiker-Zeitung 56, 909  bis 911, 1932.
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gunstigste Arbeitsvorschrift ist die tolgende: 228 g krist. 
Salz, wie man es von groften chemischen Fabriken und 
Chemikalienhandlungen uberall beziehen kann, werden 
in 600 ccm Wasser gelóst. Ferner werden 33 g Dinatrium- 
phosphat des Handels in 200 ccm h e i f t e m  Wasser ge
lóst. Die beiden Lósungen werden zusammengegossen 
und die Flussigkeitsmenge zu einem Liter aufgefullt. Man 
setzt noch zwei Tropfen Turkischrotól zwecks rascherer 
und besserer Benetzung der inneren Holzmembrane zu. 
Damit ist die Lósung streichfertig. Ebensogut wie durch 
Anstrich kann sie auch mit den ublichen bpritzapparaten 
auf die Holzoberflache aufgebracht werden, was sich bei 
Dachstuhlen in schwer zuganglichen Ecken empfehlen wird. 
Wahrend fur schon verbautes Holzwerk nur diese beiden 
Verfahren in Frage kommen, kann man das noch nicht 
verbaute Holz nach dem Einlegeverfahren impragnieren. 
Man erzielt durch ein solches Tauchverfahren gróftere 
Eindringungstiefen. Wahrend man sich bei dreimaligem 
Anstrich am besten mit zwei je 24stundigen Zwischen- 
pausen mit einer Eindringungstiefe von 8 bis 10 mm zu- 
frieden geben muft. kann man beim Einlegen innerhalb 
eines Zeitraumes von 3 bis 8 Tagen Eindringungstiefen bis 
zu 50 mm erreichen. Von Einfluft auf die Eindringungstiefe 
ist der jeweilige Trockengehalt des Holzes. Ein sehr stark

ausgedórrtes Holz durchtrankt sich schwieriger ais Holz 
normaler Feuchtigkeit. Um diese Eindringungstiefe, die 
bei Bohlen, Pfosten und Balken wunschenswert erscheint, 
erreichen zu kónnen, muft man die Lósung des essig- 
sauren Natriums noch etwas verstarken und deshalb den 
Zusatz des Dinatriumphosphats unterlassen. Man legt 
ganz einfach in eine gesattigte Lósung des essigsauren 
Natriums ein, zu dereń Herstellung man 330 g krist. Salz 
in einem Liter weichem Wasser zu lósen hat.

Infolge der verhaltnismaftig niedrigen Preise der anzu- 
wendenden Salze stellt sich der dreimalige Anstrich eines 
Quadratmeters Holz, wozu etwa ]/2 Liter Flussigkeit ver- 
braucht wird, sehr billig. Er kostet namlich nur 0,07 RM. 
Beim Einlegeverfahren sind, entsprechend den grófteren 
Salzmengen, die sich im Holz befinden, die Auf- 
wendungen etwas hóher. Bei diesen Preisverhaltnissen ist 
es wohl fur jeden Hausbesitzer móglich, dieses Flammen- 
schutzmittel zur Anwendung zu bringen. Die Kosten wer
den insofern noch geringer, ais Neuanstriche nach einer 
gewissen Zeit nicht erforderlich sind, weil das Salz- 
gemisch vóllig bestandig ist, auch nicht ausblijht, so daft 
also die einmal eingebrachte Menge Salz auf Jahr- 
zehnte hinaus, ja unbeschrankt ihren Dienst tun kann.

W IRTSCHAFTSUMSCHAU
B a u m a rk t
B a u s t o f f - u n d  B a u k o s t e n i n d e x 
i m O k t o  b e r  (1913= 100)

S te ine  und  Erden B a u h ó lze r Baueisen Zusam m en Baukosten

119,5 90,0 110,1 104,9 126,6

Z i e g e l p r e i s e  f u r  F r e i s t a a t  S a c h s e n .  Aus- 
zug aus den Preisfestsetzungen fur Hohl-, groftformatige 
und poróse Ziegel:
Der Mindestpreis fur 1000 Stiick der nachbenannten 
Ziegel betragt
1. im  L a n d a b s a t z  b z w .  b e i  A b h o l u n g  b z w .  
L i e f e r u n g  d u r c h  G e s c h i r r ,  L a s t w a g e n
o. d g I.

a b  W e rk  f re i Bau
1 0 -L o c h -Z ie g e l......................................................................... 93 M  103 M
A r i s t o s ......................................................................................  128 ,, 140 ,,
V ie llo c h z ie g e l N F ................................................................  29 ,, 32 „

„  1 0 ,4 x 1 2 x 2 5  c m ......................................  46 „  51 „
EHZ 14,2 x  1 2 x2 5  c m ............................................................ 64 „  7 0 , ,
J u rk o -H a lb s te in  4 6 x 2 5 x 8 c m ....................................... 137 ,, 151 „

Soweit Ziegel fur tragendes Mauerwerk in anderen Ab- 
messungen hergestellt und geliefert werden, sind die 
Preise fur diese Spezialsteine grófteren Formats den 
Mindestpreisen fur Normalziegel entsprechend, u. zw. 
nach der Verdrangung des Volumens, zugrunde zu legen.

a b  W e rk  f re i Bau
V o llp o ró s e  Z ie g e l N F ........................................................  29 M  32 M
L a n g lo c h z ie g e l N F .......................................................  29 ,, 32 ,,
K le insche D e ckens te ine  1 0 x 1 2 x 2 5  c m ....................... 43 ,, 48 ,,

„  „  10 < 1 5 x 2 5  c m ......................  50 ,, 58 „
1 2 x 1 5 x 2 5  c m ...................... 58 ,, 68 ,,

A c k e rm a n n -Z ie g e l 10 x  25 x  30 cm ..............................  80 ,, 95 ,,
„  „  1 3 x 2 5 x 3 0  c m ................................ 100 „  117 „

1 6 -2 5 x 3 0  c m ............................... 1 2 0 ,,  1 4 0 ,,
1 9 x 2 5 x 3 0  c m ..............................  1 4 0 ,,  1 6 3 ,,
22 x  25 x  30 c m ..............................  160 ,, 185 „

Ahnliche Fullkórper fur Eisenbetondecken sowie andere 
Deckenziegelsorten und -groften, z. B. Wenko u. a.: Preise 
wie vorstehend, gegebenenfalls nach der Grundflache 
oder sonstigen Grófte umgerechnet.

Vorstehende Preise gelten fur Baumeister, u. zw. rein 
netto.
2. b e i  L i e f e r u n g  a u f  d e m  B a h n w e g e  :
Fur Bahnversand gelten folgende Mindest-Netto-Preise 
a b  W e r k  fur den Handel je 1000 Stuck:
V o llp o rd s e  Z ie g e l N F ..............................29 M  L a d em e nge  6000 Stek./15 t
L a n g lo ch z ie g e l N F ............................... 23 ,,
K le insche D e ckenste ine  1 0 x 1 2 x 2 5  cm 39 ,,

,, ,, 10x 15x 25 cm 45 ,,
,, ,, 12x 15x 25 cm 52 ,,

A c k e rm a n n -Z ie g e l 10 x 25 x 30 c m . . . 72 ,,
„  „  13 - 25 x 30 cm . . . 90 ,,

16 * 25 x 30 cm . . . 108 ,,
,, ,, 1 9 x 2 5 x 3 0  c m . . . 126 ,,
„  „  22 x 25 x 30 cm . . . 144 ,,

Ahnliche Fullkórper fur Eisenbetondecken sowie andere 
Deckenziegelsorten und -groften, z. B. Wenko u. a.: Preise 
wie vorstehend, gegebenenfalls nach der Grundflache 
oder sonstigen Grófte umgerechnet.
Alle Bahnlieferungen erfolgen auf Frachtbasis Leipzig— 
Dresdner Bahnhof, d. h. es wird die ab Leipzig—Dresdner 
Bahnhof auflaufende Fracht zuziiglich 3 RM Vorspesen 
je Waggon in Rechnung gestellt und die wirkliche Fracht 
bis Empfangsstation an der Rechnung gekurzt. Bei Er- 
rechnung der ab L e i p z i g  auflaufenden Fracht einschl. 
Versandspesen sind die eingangs angegebenen Lade- 
mengen zugrunde zu legen.
Der Mindest-Freibau-Preis darf auch bei Bahnlieferungen 
nach nahe gelegenen Empfangsorten nicht unterschritten 
werden, so daft der Abnehmer die Ziegel auch bei Bahn- 
bezug nicht billiger erhalt ais bei Anwendung anderer 
Transportmittel. Auch auf groftformatige Ziegel hat 
diese Vereinbarung sinngemaft Anwendung zu finden. 
Die Preise fur Bahnlieferungen sind, wie schon erwahnt, 
reine Nettogrofthandelspreise. Bei unmittelbarer Liefe
rung an Baugeschafte und Private werden hóhere Preise 
berechnet.
Z a h I u n g s b e d i n g u n g e n f u r  s a m t l i c h e  
L i e f e r u n g e n  : Ziel hóchstens 4 Wochen rein netto 
Kasse oder 14 Tage mit 2 v. H. Skonto. (Siehe auch
S. 1044.)

9000
6000
4500
4200
3300
3000
2700
2100

1800
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K a l k l i e f e r u n g  i n P a p i e r s a c k e  n. Der Reichs- 
fachverband Kalk teilt folgendes mit:
Alle Papiersacke, in denen Kalk an Handler verkauft 
wird, mussen einen Aufdruck mit folgenden Angaben 
tragen: 1. Erzeugerfirma, 2. Warenbezeichnung, 3. An- 
gabe des Gewichtes. Bezuglich der Warenbezeichnung 
fur Baukalk gelten die im Normenentwurf von Oktober 
1932 festgelegten Begriffe. Fiir die Nachstempelung der 
vorhandenen Sackbestande wird eine Frist bis zum 
31. Dezember 1933 eingeraumt, so dafi vom 2. Jan. 1934 
ab Papiersacke ohne Aufdruck nicht mehr zulassig sind. 
Neu zu bestellende Sacke sollen sofort den entsprechen- 
den Aufdruck erhalten. Diese Anordnung bezieht sich 
auf Lieferungen an Handler, nicht aber auf Lieferung 
in ganzen Eisenbahnwagenladungen an Verbraucher. 
Jutesacke sind von der Anordnung ausgenommen. Diese 
Anordnung des Reichsfachverbandes Kalk wird in allen 
Kreisen der Erzeuger und Verbraucher mit Genugtuung 
begrufit, da neben den ublichen Packungen von 50 kg 
auch kleinere Packungen von 40 kg und noch geringerem 
Gewicht iiblich geworden waren.

Z u r  B e w e g u n g  d e r  H o l z p r e i s e .  In einem Er- 
lafi der preufi. Staatsforstverwaltung war eine Steige
rung der Holzpreise im W alde gegenuber 1932 um
15 bis 20 v. H. ais vertretbar und auch ais den Grund- 
satzen der Reichsregierung nicht widersprechend be- 
zeichnet worden. Inzwischen haben nun mehrere 
grófiere Verkaufstermine in den Staatsforsten statt- 
gefunden. Hierbei sind aber die Preise nicht in den 
Grenzen des Erlasses geblieben, sondern teilweise bis 
zu 40 v. H. iiber die vorjahrigen hinaus gestiegen. Eine 
Nachricht daruber, dafi die Preisiiberbietungen von der 
Staatsforstverwaltung nicht angenommen waren, liegt 
nicht vor. Ausgehend von diesem Erlafi ist eine weit- 
gehende Beunruhigung auf dem Bauholzmarkt ein- 
getreten. Inzwischen hat auch das bayer. Wirtschafts- 
ministerium zu dieser Frage dahingehend Stellung ge
nommen, dafi mit Rucksicht auf den aufiergewóhnlich 
tiefen Stand der Rundholzpreise Preiserhóhungen be- 
rechtigt seien. Es durfen mithin auch die Schnittwaren- 
preise den Rundholzpreisen angepafit werden. Indes sei 
nicht zu billigen, dafi auch eine Erhóhung der Verdienst- 
spanne stattfindet. Von seiten des Baugewerbes wird 
darauf hingewiesen, dafi nach dieser grundsatzlichen 
Erklarung die Holzpreisfrage so weit geklart gelten kann, 
ais die allmahliche Angleichung des Holzpreisstandes 
an das allgemeine Preisniveau den Grundsatzen nicht 
zuwiderlauft. Die aus den Arbeitsbeschaffungsmafi- 
nahmen zu erwartende Erhóhung des Bedarfes darf je
doch nicht zu einer ungesunden Preisbildung fiihren.
Aus der bisherigen Entwicklung des neuen Holzverkaufs- 
geschaftes lassen sich allgemein gultige brauchbare Ver- 
gleichszahlen hinsichtlich der gegen das Vorjahr ein- 
getretenen Verbesserungen der Preise zunachst noch 
nicht gewinnen. Bei einem Vergleich mit dem Vorjahr 
ist zunachst festzustellen, dafi die verschiedenen Gebiets- 
teile an der vorliegenden Preisverbesserung sehr ungleich 
teilgenommen haben. Wahrend z. B. in Ostpreufien die 
durchschnittliche Bewertung des Kiefernstammholzes 
niedriger war ais im Oktober 1932, zeigen die ubrigen 
preufiischen Gebiete ausnahmslos Preisverbesserungen, 
und zwar betragen diese je nach Gebiet zwischen 10,9 
bis 24,7 v. H., im Mittel 22 v. H. Auch fiir  Fichtenstamm- 
holz ergeben sich Erhóhungen der Vorjahrspreise zw i
schen 16,8 bis 21,6 v. H. Die abweichende Entwicklung 
Ostpreufiens durfte ihre hauptsachlichste Erklarung in der 
Oualitat des Holzes finden. Offensichtlich ist bisher hier 
weniger hochwertiges Materiał verkauft worden ais zur 
entsprechenden Vorjahrszeit. Auf dem Schnittholzmarkt

blieb das Geschaft weiterhin belebt. In der letzten Zeit 
bestand iibrigens teilweise auch mehr Neigung zu 
Meinungskaufen, woraus der Umfang der Geschafts- 
tatigkeit noch etwas gewinnen konnte. Begrundet ist 
diese Erscheinung zweifellos darin, dafi nunmehr auch 
in Abnehmerkreisen mit der Wahrscheinlichkeit weiterer 
Preisbefestigung gerechnet wird. Teilweise mufiten zu- 
letzt bereits kleinere Zuschlage auf die bisher geltenden 
Preise bewilligt werden, was namentlich bei Bestellungen 
mit kurzer Lieferfrist der Fali war. Die Unterbringung 
eiliger Auftrage verursacht iibrigens bei verschiedenen 
Sortimenten gewisse Schwierigkeiten. Die allgemeine 
schwache Vorratsposition des Marktes findet hierbei zu- 
nehmend deutlichere Auspragung, was naturgemafi den 
befestigenden Einflufi auf die Preise nicht verfehlt.

In d u strieberich te
R h e i n . - W e s t f a l i s c h e  B a u i n d u s t r i e .  Die im 
Wirtschaftsgebiet der Treuhanderbezirke Rheinland und 
Westfalen ansassigen Mitglieder des Reichsverbandes 
des Ingenieurbaues E. V., der alle zum Reichsstand der 
deutschen Industrie gehórenden Bauunternehmungen um- 
fafit, haben sich unter der Fuhrung des Herrn Dr. Eugen 
Vógler, Essen, in der Bezirksgruppe Rheinland und West
falen zusammengeschlossen. Aufierdem sind innerhalb
16 Ortsgruppen. Sitz der Hauptgeschaftsstelle ist in Dussel
dorf, Nebengeschaftsstellen sind in Koln und Essen.
W e c h s e I k r e d i t e  f u r  s a c h s i s c h e  S t e i n -  
b r u c h b e t r i e b e .  Der Treuhander der Arbeit fur das 
Land Sachsen hat von der Deutschen Arbeitsfront die 
Nachricht erhalten, dafi der oberste Leiter der wirtschaft
lichen Unternehmungen der Deutschen Arbeitsfront seine 
Unterstiitzung zur Vorausfinanzierung von Arbeiten in 
den Steinbruchbetrieben grundsatzlich zugesagt hat. 
Nach den bis jetzt vorliegenden Mitteilungen werden die 
Bank fiir  Industrieobligationen und die Deutsche Arbeiter- 
bank gemeinsam fur die sachsische Steinbruchindustrie 
einen Wechselkredit von 4 bis 6 Mili. RM bereitstellen. 
Diese Vorfinanzierung haben die Banken in Aussicht ge
stellt fiir den Fali, dafi vom sachsischen Staat und von 
den sachsischen Gemeinden und Gemeindeverbanden 
entsprechende Bestellungen von Steinmaterial schon jetzt 
aufgegeben werden, und zwar ais Vorschufi auf 1934. 
R e i c h s f a c h v e r b a n d  K a l k .  Die Neuorganisation 
der Kalkindustrie im Reichsfachverband Kalk ist zu einem 
vorlaufigen Abschlufi gekommen. Die Bedeutung der 
Neugrundung des Fachverbandes liegt vor allem in der 
Umwandlung der bisher zentralen Gliederung in eine 
regionale (Gebietsfachschaften). Die Neuorganisation 
umfafit rund 90 v. H. der Kalkindustrie, gemessen an 
der Produktion. Nach der Zahl der erfafiten Werke 
durfte der Zuwachs noch weit iiber 50 v. H. liegen.
Z w a n g s k a r t e 11 am  B e r l i n e r  M ó r t e l m a r k t .  
Durch Verfugung des Reichswirtschaftsministeriums ist 
durch Beischliefiung der Vereinigten Berliner Mórtel- 
werke ein Zwangskartell zustande gekommen. Es ist in 
Form eines reinen Preiskartells aufgebaut, da es sich 
lediglich auf Festsetzung von Mindestpreisen beschrankt, 
die durch das Reichswirtschaftsministerium genehmigt 
worden sind. Eine Kontingentierung der Produktion oder 
ein zentraler Verkauf sind nicht vorgesehen. 
Z i n k w a l z w e r k s v e r b a n d .  Der Zinkwalzwerk- 
verband ist um 3 Jahre verlangert worden. Er umfafit 
die Zinkblechproduktion Deutschlands und Oberschlesiens 
sowie der mafigebenden tschechischen und ungarischen 
Werke. In bezug auf das Verhaltnis der polnischen Zink- 
industrie treten keine Veranderungen fiir den Fali ein, 
dafi die augenblicklich schwebenden deutsch-polnischen 
Wirtschaftsverhandlungen eine Ermdfiigung des Zoll-
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obertarifs bringen sollten. Die Besprechungen haben 
ergeben, daG selbst nach einer Aufhebung des Ober
tarifs die polnischen Zinkerzeuger auch weiterhin den 
deutschen Walzwerken ihre Auftrage erteilen wollen. 
N e u o r d n u n g  d e r  F l a c h g l a s w i r t s c h a f t .  Auf 
Veranlassung des Sonderbeauftragten des Reichswirt- 
schaftsministers ist das „Karteli der deutschen Flachglas- 
veredelung E. V." zustande gekommen. Das Karteli hat 
die Aufgabe, den ZusammenschlufJ der gesamten deut
schen Flachglasveredelung durchzufuhren und die Markt- 
verhaltnisse innerhalb der deutschen Flachglaswirtschaft 
wirtschaftlich zu gestalten. Das Karteli stellt die Zu-

sammenfassung des Gewerbes von der Groflindustrie bis 
zum Handwerk dar. Da die Funktion der Markt- und 
Preisregulierung bisher dem erst vor wenigen Monaten 
gegrundeten Wirtschaftsverband zufiel, der gleichzeitig 
auch die berufsstandischen Interessen wahrzunehmen 
hatte, so hat sich der Sonderbeauftragte dazu ent- 
schlossen, diese beiden Aufgaben organisatorisch von- 
einander zu trennen. Aus diesem Grunde ist einmal das 
obengenannte Karteli gegriindet, gleichzeitig aber der 
Wirtschaftsverband durch Satzungsanderungen in den 
Reichsverband der deutschen „Flachglasveredelungs-ln- 
dustrie umgestaltet worden. Dr.-Ing. Riedel

BESTIM M UNGEN FUR DIE AUSFUHRUNG  
VON BAUWERKEN AUS HOLZ IM  HOCHBAU

DIN1 052 (im Auszug mitgeteilt). Bearbeitet von Ob.-lng. Kersten, Studienrat a. d. hóheren Techn. Lehranstalt Berlin

I. Geltungsbereich. D ie B estim m ungen  gelten  fiir s a m t l i c h e  
B a u t e i l e  a u s  H o lz  im  H o c h b a u ,  auch  fiir B au ten  zu voriibergehenden  
Z w ecken, fiir fliegende B au ten , B augertiste , A bsteifungen , L ehrgeriis te  
u n d  fiir S chalungsstiitzen .

F iir  hó lzerne B riicken  u n d  S tege u n te r  S trafien , F ufiw egen, S trafien- 
u n d  K le in b ah n en , In d u s trie -  u n d  F e ld b ah n en  u n d  fiir ih re  L ehrgeriis te  
s ind  d ie  ,,B erechnungs- u n d  E n tw u rfsg ru n d lag en  fiir hó lzerne B riicken" 
—  D IN  1074 —  zu g ru n d e  zu  legen.

F iir  B rticken u n te r  E isenbahng le isen  u n d  fu r  ih re  L ehrgeriis te  und  
S chalungsstiitzen  gelten  d ie  B estim m ungen  d e r D eu tschen  R eichsbahn - 
G esellschaft. (Vgl. , ,B H “ u n te r  d ).

II. Allgemeine Vorschriften fiir Festigkeitsberechnungen
und Zeichnungen.

§ 2. A llgem eine Bezeichnungen n ach  D IN  1350.
§ 3. Inhalt der Berechnung: L asten  nach  D IN  1055; vorgesehene 

B austo ffe ; E igengew ich te a ller w esentlichen Teile; S tofizahlen  nach  D IN  
1055; Q uerschn itts fo rm en  u nd  Q uersch n ittsw erte  aller w esentlichen 
B aug liede r; g ró fite  S p annungen  der B aug lieder und  V erbindungen, 
Stófie u nd  K n o te n p u n k te ; in  w ich tigen  F a llen  Grofie der D u rch b ieg u n g ; 
in  besonderen  F a llen  S tan d s icherheitsnachw eis  gegen A bheben u nd  Um- 
k ippen .

F iir  B au te ile , dereń  Mafie au s  d e r E rfa h ru n g  m it S iche rhe it b eu rte il t 
w erden kónnen , i s t  ke in  F estigke itsnachw eis  erforderlich .

§ 4. Einzelheiten der Berechnung.
S t i i t z w e i t e n .  E n tfe rn u n g  der A u fla g e rm itte n ; w enn B alken  u n 

m itte lb a r  au f M auerw erk , d ie  um  m indestens  1/20 verg ró fierte  L ich tw eite .
N a c h w e i s  d e r  S p a n n u n g e n .  B esonders zu  beriick sich tigen  

erheb lich  au fie rm ittig e  A nschliisse u n d  u n m itte lb a re  B e las tung  von 
S taben .

A u f i e r g e w ó h n l i c h e  F o r m e l n .  Quelle angeben , so n st F o rm eln  
en tw ickeln .

III. Zulassige Spannungen und Bemessungsregeln.

§ 5. Zulassige Spannungen fiir Bauholz.
1. K r a f t a n g r i f f  r e c h t w i n k l i g  u n d  g l e i c h g e r i c h t e t  z u r  F a s e r .  

In  H olzbauw erken  aus  feh lerfreiem , baure ifem  und  lu fttrockenem  
B auholz m it geringer A stb ild u n g , bei denen d ie  K ra fte  d u rch  einw andfre ie  
V erb indungen  u nd  Y erb in d u n g sm itte l s icher u b e rtrag en  w erden, s ind  
folgende S p annungen  zulassig  (w egen S pannungserm afiigung  siehe 3, 
w egen S p an n u n g serh ó h u n g  4):

Tafel 1
Z ulassige S pannungen  az u \ in  kg/cm*

A bb. 1. 

Schw ellen - U b e rs tan d  
b e i D ruck  

rech tw in k lig  z u r  F ase r.

H o lza rt

A r t  d e r B ean sp ru ch u n g N ade l
holz

E iche
u nd

B uche

B em erkungen

a) D ru ck  in  der F aser-
80 100 _

100 110 fiir ubliches B auholz  im

c) Zug in  der F a s e r
r ic h tu n g  ........................ 90 105

W ohnungsbau  90 kg/cm*

d) 1. D ru ck  rech tw in k lig  
zu r  F ase rr ic h tu n g  . 20 40 D er Cb er s ta n d  der Schw el

2. D ru ck  rech tw ink lig  
zu r F ase rr ic h tu n g  
bei B au te ilen , bei 
denen  geringfiigige 
B in d ru c k u n g en  un- 
bedeak lich  s in d ,o d er 
ais  L ochleibungs- 
d ru c k  y on  V erbin- 
d u n g sm itte ln , d ie 
n u r  einen  B ru ch te il 
d e sH o lząu e rsc h n itts  
n ac h  H Bhe u . B re ite  
b ea n sp ru ch e n  . . . 30 50

len iiber d ie  D ruck- 
flache in  der F ase r
ric h tu n g  mufi be ider- 
se its  m indestens  gleich 
dem  i  V;.fachen der 
Schw ellenhohe sein  (B ild 
1). A ndernfails  s in d  d ie 
u n te r  d ) 1. u n d  2. ange- 
gebenen S p annungen  um  
V5 zu  erm aBigen.

e) A b s c h e re n in d e rF a s e r -
12 20 —

^7 tth ^

\
2. E l a s t i z i t a t s m o d u l ,

E l a s t i z i t a t s m a f i  f u r  Z u g  
u n d  D r u c k .  Bei B eanspruch- 
ungen in  F ase rrich tu n g  fiir 
N adelholz 100 000 kg /cm 2, fiir 
E iche u nd  B uche 125 000 kg /cm 2.

3. S p a n n u n g s e r m a f i ig u n g  hóchstens */, d er in  Tafel 1 auf- 
gefiih rten  W erte : bei B au teilen , d ie  der F eu ch tig k e it u nd  N asse aus- 
gese tz t u nd  n ic h t du rch  T rankung , S ch u tzan s trich  oder an d e re  Mafi- 
nahm en  gegen F au ln is  g eschu tz t s in d ; bei G eriisten m it frisch  gefalltem  
H olz.

W ird  gebrauch tes H olz w ieder verw endet, so i s t  d ie  zu lassige S p an 
nung  seinem  Z ustan d e  anzupassen .

4. S p a n n u n g s e r h ó h u n g  um  1/ # gegeniiber T afel 1: bei B au ten  
un te rg eo rd n e te r B edeu tu n g ; bei D ach- u nd  H allen b au te n , w enn sorg- 
faltige A usw ahl des H olzes u n d  eine den s tren g s te n  A nfo rderungen  ge- 
niigende B erechnung, D urchb ildung  und  A usfuh rung . N achw eis, dafi der 
en tw erfende F ach m an n  u n d  der ausfiih rende U n te rn eh m er w iederho lt 
e inw andfreie B auw erke g leicher A rt en tw orfen  u n d  au sg e fu h rt hab en .

5. S c h r a g e r  K r a f t a n g r i f f .  D rucksp an n u n g en  sch rag  zu r F aser 
n ach  T afel 2.

§ 6. Zulassige Spannungen fiir Stahlteile.
Zug- u n d  B iegungsspannung  hóchstens 1200 k g /cm 2, stah le rn e  

Z ugstangen, A nker u nd  Bolzen n u r  1000 kg /cm 2. Im  u b rigen  D IN  1051

§ 7. Querschnittsermlttlung.
1. M i n d e s t ą u e r s c h n i t t e .  F iir  trag en d e , e in teilige F ach w erk s tab e  

m ind . 60 cm 2 u nd  6 cm  K leinstm afi. Bei m eh rte iligen  S tab en  jeder 
E in ze lstab  m ind . 36 cm 2.

Tafel 2
Zulassige D ruckspannungen  in  kg /cm 2 bei schragem  K raftan g riff

W inkel 
zw ischen 

Faser- und  
K raft-  

rich tu n g

U n ter den  V oraus- 
se tzungen  der Tafel 1, 

A bs. d) 1.

U n te r den  V oraus- 
setzungen  der T afel 1, 

A bs. d) 2.

N adelholz E iche u nd  
B uche

N adelholz E iche u nd  
B uche

0° 80 100 80 100
10° 73 93 74 94
20° 67 87 69 89
30° 60 80 63 83
40° 53 73 58 78
50° 47 67 52 72
60° 40 60 47 67
70° 33 53 41 61
80° 27 47 36 56
90° 20 40 30 50

2 . Q u e r s c h n i t t s v e r s c h w a c h u n g e n .  Bei E rm ittlu n g  der S p an 
nungen  in  Z ugstaben  im  gefahrlichen  Q u ersch n itt u n d  in  dessen N ahe alle 
Y erschw achungen beriicksich tigen . Q u e rschn ittsverschw achungen  bei 
D ru ck stab en  n u r  d an n  beriicksich tigen , w enn der ausfiillende B austo ff 
sich  le ich te r zusam m endriicken  la fit a is  d as  H olz des S tab e s  (w enn 
F ase rn  v on  H olzein lagen  rech tw in k lig  zu  denen des D ru ck stab es).

3. B e m e s s u n g  v o n  D r u c k s t a b e n .
F r e i e  K n i c k l a n g e  gleich L ange der N etz lin ie . Bei S t u t z e n  s in d  

d ie  E n d e n  s te ts  ais gelenkig g e fiih rt anzunehm en .

M i t t i g e r  K r a f t a n g r i f f .
E i n t e i l i g e  S t a b e  ( Y o l lh o l z ) .  Bei m ittig em  K ra fta n g rif f  i s t  d ie 

errechnete S ta b k ra f t S  m it der K n ickzah l o j  zu  verv ielfachen . D ruck- 
stab e  m it einem  grófieren S ch lankheitsg rad  ais  150 im  a llgem einen  n ic h t 
verw enden . W enn das H olz fiir fliegende G eriiste u n d  B a u ten  gerad - 
faserig  u n d  as tfre i is t ,  durfen  D ruckstabe  b is  zu  X =  200 v e rw en d e t 
w erden, doch  s in d  fiir S tab e  m it A >  150 S p an nungserhóhungen  u nzu - 
l&ssig.
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Tafel i
K n ickspannungen  o ^  u nd  K nickzah len  o j

1 3 4

S ch lan k 
K n ick sp an n u n g

N adelholz E iche u n d  B uche K nickzahl
he itsg rad

X = -  A 
i

X < 1 0 0 ;  
aK  =  300 —  2 X 

X > 1 0 0 ;
1 000 000(J JS —  ------------------

K  X2

X < 1 0 0 ;  
aK  =  375 —  2,5 l  

l >  100;
1 250 000 

° K ~  X2

^zul
OJ =  ------------

ad  zul

J  OJ

~Jx

0
10

300
280

375
350

1,00
1,09 0,009

0,011
0,013
0,014
0,018
0,022
0,027
0,035
0.046
0,065
0,083
0,093
0,103
0,114
0,125
0,136
0,148
0,160
0,173
0,185

20 260 325 1,20
30 240 300 1,33
40 220 275 1,47
50 200 250 1,65
60 180 225 1,87
70 160 200 2,14
80 140 175 2,49
90 120 .  150 2,95

100 100 125 3,60
110 83 103 4,43
120 69 87 5,36
130 59 74 6,39
140 51 64 7,53
150 44 56 8,78
160 39 49 10,14
170 35 43 11,62
180 31 39 13,22
190 28 35 14,95
200 25 31 16,80

Die K n ickspannungs w erte  u n d  K nickzah len  fiir N a d e l h o l z  s in d  die 
gleichen, w ie in  Tabelle V b (B auka lender Teil I I ,  S. 50).

E s  muB also ^  °zu l. se in -

M e h r t e i l i g e  S ta b e .  F iir  das A usknicken um  die Stoffachse 
kónnen  m ehrte ilige  S tabe  wie V ollstabe berechne t w erden, B re ite  des 

G esam tstabes I d .  F u r  das A usknicken um  d ie  sto ff- 
freie A chse (y — y  Achse) (Abb. 2) k an n  im  allgem einen 
n ic h t m it einem  vollkom m enen Zusam m enw irken  der 
E in ze ląu ersch n itte  gerechnet w erden.

B ezeichnet J x d as T rag h e itsm o m en t des m ehr- 
te iligen  D ruckstabes, J 0 d as  des V ollstabes, der du rch  
Z usam m ensch ieben  der E in ze ląu e rsch n itte  en tstehen  
w iirde, so i s t  zu r E rm ittlu n g  der K nickzah l o j ais 
w irksam es T rag h e itsm o m en t J w  des m ehrteiligen  
D ruckstabes

-\ctV- 
ly

A bb. 2.
J  i J  o

anzunehm en . *Bei m eh rte iligen  S taben  m it hochw ertigen  B indungen 
k an n  e in  hóheres w irksam es T ragheitsm om en t bis zu

. . .  (J i - Jo )
Jw ~ Jo 1 2

d u rch  V ersuche e rm itte lt  w erden.
Ais freie K n ick lange der E in zelstabe  A b stan d  der inne ren  V erbin- 

dungssch rauben . F iir  d ie  E in zelstabe  m ehrg liedriger Q uerschn itte  Span- 
nungsnachw eis en tbeh rlich , w enn S ch lan k h e itsg rad  des E inzelstabes 
X <  40 oder d ie  K nick lange S %  ^  \2 d  is t.

D ie B indehólzer m ussen  bei G u rtb re iten  ^  14 cm ein reih ig , bei G urt-
b re iten  >  14 cm  zw eire ih ig  m it m indestens je  2 Bolzen h in te re in an d e r
angeschlossen  w erden.

M ehrteilige S tabe  m it v erle im ten  B indungen  diirfen ohne V erm inde- 
ru n g  des T ragheitsm om en tes  berech n e t w erden , w enn sie vollstiindig  
gegen F eu ch tig k e it gesch iitz t u n d  d ie  B indungen  hóchstens 12 d  von- 
e in an d er e n tfe rn t s ind .

A u B e r m i t t i g e r  K r a f t a n g r i f f  
D ie au s  Gle chung

o =  0) -  S  +  A  ‘ dr~  bei N adelho lzi* 10 I L

und
u • S  10 

F  + 11
M

bei E ichen- und  B uchenho lz

F iir  D iibe lverb indungen , bei denen das V erhaltn is  a  zu f k leiner 
ais  5 is t, d e r zulassige L eibungsdruck  bei gleichm aBiger V erteiiung 
d ie  H alfte  der vorgen . W erte, w enn n ic h t d ie Spannungcn senk rech t 
u nd  g le ichgerich te t zu r F aser u n te r B eriicksichtigung des au ftre ten d en  
K ippm om en tes  genau nachgew iesen 
w erden (vgl. A bb. 4); in  diesem  
F alle  diirfen d ie  W erte  der T afel 1 
A bs. a ) und  d) 2. n ic h t iiber- 
sc h rit te n  w erden.

W and der R und- u n d  R ech t- 
eckdiibel au s  GuBeisen oder S tah l 
m ind . 5 m m  dick .

R ingd iibel d iirfen  au f S tirn - 
flachen gegen V orholz und  H olzkern  
bei A nnahm e gleichm aBiger V ertei- 
lung  m it 50 kg /cm 2 gle ichgerich te t 
zu r F aser be las te t w erden. Die 
S cherspannungen  im  K ern  wie im  
V orholz m ussen inn e rh a lb  der zu 
lassigen G renzen liegen.

A bb . 4. D iibe lverb indung .

Bei D iibeln, d ie ohne B enu tzung  von B ohr-, N u t-  u nd  F rasw erk- 
zeugen in  das H olz e ingetrieben  w erden (E inpreB diibel), is t  der durch 
d ie  Zahne bean sp ru ch te  Teil des Q uerschn ittes  bei der B erechnung der 
Q uerschn ittsverschw achung  zu  beriicksichtigen . D iinnw andige EinpreB
diibel au s S tah l (un te r 5 m m  Dicke) au sre ichend  gegen R ostgefahr sichern. 
In  B auw erken, d ie  besonders schad igenden  Einfliissen von D am pfen, 
Gasen usw. au sgesetz t s ind , d ie s ta tisch e  W irkung d iinnw andiger Ein- 
preBdiibel nu r bei B au ten  zu yoriibergehenden Zw ecken beriicksichtigen.

3. B o lz e n v e r b i n d u n g e n  (senkrech t zu r Scherflacbe durchgehende, 
iiberw iegend au f B iegung bean sp ru ch te  V erb indungsm itte l, wie Schrau- 
benbolzen, R ohrbo lzen  usw .). B olzenlócher fu r m eh rschn ittige  V erbin- 
dungen m aschinell herste llen . S chraubenbo lzen  ohne Diibel u. dgl. 
m ind . 3/8" ,  bei H olzd icken  von  8 cm  an  au fw arts  m ind. y2"  D urchm esser.

Tafel 4
Zulassiger Loch leibungsdruck  g le ichgerich te t zu r F aser 

in  kg /cm 2 bei B o lzenverb indungen

S ch lankheitsve rha ltn is
H olzdicke

Bolzendurchm esser

zw eischn ittig
einschn ittig

M ittelholz Seitenholz

4 80 50 40
5 75 43 40
6 60 36 35
8 45 25 25

10 36 19 19
12 30 16 16
14 26 14 14

errec h n e te  (gedach te) R an d sp an n u n g  d a rf  hóchstens  den  en tsp rech en - 
den  in  T a fe l 1 A bs. a) g en a n n ten  W ert az n \ e rre ich en . O hne R iick- 
s ic h t au f d ie  R ic h tu n g  d e r  A usb iegung  s te ts  den  gróB ten  W e rt von 
to e in se tzen .

4. A b s t i i t z u n g  v o n  D r u c k s t i i b e n  g e g e n  s e i t l i c h e s  A u s -  
w e i c h e n .  Ais t)be rsch lagsrechnung  fiir d ie  ab stiitz cn d en  Teile is t  eine 
S e iten k ra ft von  x/ioo der gróB ten S ta b k ra f t  der beiden  b en a ch b a rte n  
G u rts tab e  (ohne K nickzah l) rech tw in k lig  z u r  T ragerebene nach  auBen 
oder innen  anzunehm en .

5. A u f  B ie g u n g  b e a n s p r u c h t e  B a u g l i e d e r .  V erschw achungen 
der auBeren F ase rn  im  gefahrlichen  Q u e rsch n itt s ind  bei der B em essung 
zu beriicksich tigen .

§ 8. Verbindungsmittel.
1. A 11 g e m  e in  es. D ie versch ied . V erb indungsm itte l (R und - und  

R ingd iibel, S chraubenbo lzen , Niigel u. dgl.) d iirfen  au f G rund  von Ver- 
suchen an e rk a n n te r  P riifu n g san s ta lten  b erechnet w erden. D ie zulassige 
L a st (G eb rauchsla st) is t  au s  der m ittle ren  V ersu ch sb ru ch las t m it drei- 
facher S icherheit zu  e rrechnen ; d ie  verbundenen  Teile d iirfen  sich u n te r  
der zu lassigen  L a st gegeneinander hóchstens  um  1,5 m m  yersch ieben .

2. D i i b e l v e r b i n d u n g e n ,  R ech teck ige D iibel u nd  K eile, S cheiben-, 
Teller-, R ing-, K rallend iibel, K ra lle n p la tte n  usw ., d u rch  n ach sp an n b a re  
S chraubenbo lzen  zu sichern .

F iir  D iibel, bei denen der A b
s ta n d  a d er S tirn flachen  m indestens 
das  5 fache  der E in sch n ittie fe  t be
t r a g t  (vgl. A bb. 3), is t  d er zulassige 
L e ibungsd ruck  g le ichgerich te t zu r 
F aser, w enn g leichm aB igeV erteilung 
angenom m en w ird , m it 80 kg /cm 2 
anzunehm en . A bb. 3. D iibe lverb indung .

4. N a g e l v e r b i n d u n g e n .  D icke der D ra h ts tif te  (D IN  1151, 1152, 
1154) zw ischen 1 : 6 u nd  1 : 8 der H olzdicke. Bei H olzdicken u n te r  
40 m m  darf der L e ibungsdruck  im  M ittelholz u n te r  A nnahm e gleich
maBiger V erteilung  inn e rh a lb  dieses B ereiches 80 kg /cm 2, so n st hóch
stens 50 kg /cm 2 betragen . F iir  Seitenhólzer g il t d ie  H a lfte  d ieser W erte .

5. L e i m v e r b i n d u n g e n  (K altle im , K asein -B indem itte l u. dg l.) n u r  
bei B au teilen , d ie  gegen F euch tigkeitsein fliisse gesch iitz t sind . L u fttro ck . 
H olz. F es tig k e it der V erbundfugen  n ic h t geringer ais d ie  des H olzes.

6. A n o r d n u n g  d e r  V e r b i n d u n g s m i t t e l .  F iir den  A b stan d  der 
V erb in d u n g sm itte l u n te re in an d e r u n d  vom  S tabende is t  d ie  zulassige 
S cherspannung  m aBgebend.

7. K r a f t i i b e r t r a g u n g  s e n k r e c h t  u n d  s c h r a g  z u r  F a s e r .  Bei 
K raftw irk u n g en  sen k rech t zu r F ase r b e trag en  d ie  zulassigen Leibungs- 
driicke d ie  H a lfte  der W erte g le ichgerich te t zu r F aser. Bei schragem  
K ra ftan g riff  s ind  Zw ischenw erte gerad lin ig  einzuschalten .

8. S p a n n u n g s e r m a B ig u n g  u n d  - e r h ó h u n g .  In  den  F allen  des 
§ 5 A b sc h n itt 3 is t  der L och le ibungsd ruck  der V erb indungsm itte l um  y4 
zu  erm aBigen. E rhóhung  des L och leibungsdruckes der V erb indungsm itte l 
um  */„ i s t  n u r  im  F alle  des § 5 A b sc h n itt 4 a) zuliissig.

§ 9. Zulassige Spannungen von Auflagersteinen und massiven Pfeilern.
Siehe D IN  1053.

I V .  Einzelheiten der Herstellung und Aufstellung.
§ 10. StoBdeckung.

Bei Zugstiiben  S toB deckung sym m etrisch  zu r S tabachse. Bei Biegung 
muB W id ers tan d sm o m en t der den  StoB deckenden H olzteile  m indestens 
gleich dem  WTid e rstan d sm o m e n t d e r gestoB enen T eile ; e inw andfreie 
tJb e r trag u n g  der Q uerk rafte . D ruckstóB e du rch  Laschen zu  sichern.

§ 11. Anschliisse.
F ach w erk stab e  m óglichst m ittig  anschlieBen. B olzenverb indungen  

m it m indestens 2 S chraubenbolzen , auch  bei den Z w ischenstucken m ehr- 
te iliger S tabe . Y ersatzungen  ohne R eibung  zu rechnen . D iibel und  
Bolzen m óglichst sym m etrisch  zu r S tabachse  u n d  gegeneinander ver- 
s e tz t ano rdnen .

§ 12. Stahlteile.
H eftsch rau b en  m ind . 3/8" .  U nterlegscheibe aus S tah l, bei H eft- 

sch rauben  m ind . 4 m m  u n d  bei tra g en d en  S ch rauben  m ind . 5 m m  dick. 
Seitenlśinge oder D urchm esser der Scheiben gleich dem  3 ,5 fachen  Bolzen- 
durchm esser (siehe D IN  440), w enn n ic h t gróBere MaBe nach  der Be
rech n u n g  n ó tig  w erden.

L aschen  u n d  K no tenb leche  m ind . 5 m m  dick .

§ 13. Vorbereitung, Zusammensetzung und Aufstellung.
Flachen  von  U b e rb la ttu n g en , V ersa tzungen , S toB verb indungen  und  

G clenkpunkten  genau passend h erzu rich ten . U n s ta tth a f t ,  H ólzer kiinst- 
lich  h o ch k a n tig  zu  verb iegen  (O berhóhungen  ausgenom m en) oder ge- 
k riim m te  S tabe  aus geraden  S tiicken gróBeren Q uerschn itts  heraus- 
zuschneiden , w enn n ic h t d ie  Zuliissigkeit des V erfahrens besonders nach 
gewiesen w ird. L ócher fiir d ie  B olzenverb indungen  e rs t nach  vo llstand iger 
Z usam m enste llung  der T ragw erke bohren .

§ 14. Lager.
Lager u n d  S tiitzenfiiBe fre itrag en d e r B inder m iissen d au e rn d  zu- 

ganglich  se in , ausre ichender L u f tz u tr i t t .

V .  Durchbiegung und t)berhóhung der Tragwerke.
§ 15. Durchbiegung.

D urchb iegung  der F ach w erk tra g er hóchstens ł / , 0o d e r S tiitzw eite .
R echnerische D urchb iegung  von D eckenbalken u n te r  d e r stiind igen  

L a s t und  N u tz la s t hóchstens 1/ soo, bei K leinw ohnhiiusern  1/ 2So (D IN  104).

§ 16. Oberhohung.
D ach tragw erke  iiberhóhen ; dabei N achg ieb igkeit in  den V erbindungs- 

stellen beriicksichtigen .
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Ehrenraum  d e r  Ausstellung „Die K a m e ra "
Raumgestaltung: W infried Wendland, Arch. BDA, Berlin 
B ildgestaltung: W ilhelm Niemann, Berlin

Von allen Ausstellungen des letzten Jahres w ar die „Kam era" in Berlin eine der erfreulichsten. Ihre Gesamtgestaltung 
w ar von einer inneren Kraft getragen, die jene Ruhe und Vornehmheit erzeugt, die keinerlei Sensation zu la fit und 
jenen heiteren Eindruck hinterlafit, den noch die klassizistischen Bauten haben, der uns aber verloren war. W ir 
wollen dam it nicht einen Vergleich anstellen, sondern nur den grofien Zusammenklang dieser Raume andeuten.
Die Architektur der ersten Hallen, dereń Gestaltung bei W ind fried  W e n d l a n d ,  Architekt BDA und Kustos an den 
Vereinigten Staatsschulen, Berlin, lag, ordnete sich der Aufgabe unter, die darin bestand, die meisterhaften Riesen- 
photos von 5 m Hóhe und 6 m Breite, die W ilhelm  N i e m a n n  geschaffen hatte, bestens zur W irkung zu bringen. 
Die Gestaltung der Ehrenhalle w a r deshalb mafigebend durch die Frage der richtigen Beleuchtung der Photos be
stimmt. Die richtige Tiefe im Bild kónnte nur erzielt werden durch eine Beleuchtung von unten. So zieht sich 
rings um die Halle ein starkes, vorgekragtes Band, hinter dem die Beleuchtung liegt. Von hier aus werfen die 
Strahler ihr Licht au f Bilder und Decke. Die Bilder sind so angeordnet, da fi fie durch ihre Gestaltung den Raum 
in seiner W irkung aufnehmen und steigern. Besonders die in der Achse liegenden Bilder tun dies.
An die Ehrenhalle schlofi sich ein Gedenkraum fur die Toten der SA an, der von starkster W irkung war. Ein von 
roten Pfeilern um ringter Hof fuhrte den Beschauer zum Blick auf ein meisterliches G ro fipho to , eine SA-Kolonne, die 
aus dem Dunkel herausmarschiert, ins Dunkel hinein —  ein G eisterzug! Der schwarze Fufiboden erhóht die W irkung 
ebenso wie die grunen Blattpflanzen zwischen den Pfeilern, kurzum ein Raum von gró fife r W irkung im Thema, 
den Verhaltnissen und der Farbę. Die in diesen Raumen sparsam verwendeten Farben sind we ifi, silbergrau und 
rot. W enn die Gestaltung unserer Ausstellungen so fortschreitet, werden w ir bald zu dem Stil kommen, dessen der 
neue Staat bedarf. Hier ist bewiesen worden, w ie stark die Architektur durch das Bild gesteigert w ird, wenn der 
Architekt mit dem Bildner gemeinsam schafft. Heifi

Der Gedenkraum fur die 
Gefallenen der Bewegung 
(AufnaHmen Niemann)
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Schrift am  B aukorper Gebrauchsgrafiker Hermann Seewald, Berlin

Die nachfolgenden Beispiele zeigen, daft die Einbeziehung der Schrift in den Baukorper fur den Baugestalter, auch 
fur den guten, nicht immer leicht ist. Auf der Suche nach guten Schriftanwendungen merkt man sehr bald, da li es 
dereń nur wenige gibt. Schrift hat ihre eigenen Gesetze. Die Bestimmung von G rófte und Starkę der Buchstaben, 
der Abstande zwischen ihnen, des freien Raumes, der die Zeilen umgibt, die Anordnung zum Schriftbild untergeordnet 
dem Prinzip der Lesbarkeit, ist Aufgabe des Grafikers. Die Einordnung des Schriftbildes in den Baukorper sollte in 
enger Zusammenarbeit von Baugestalter und G rafiker geschehen

Durch richtig gewahlte 
Grofie der Buchstaben und 
richtigen Abstand wird der 
Rhythmus des Baukórpers 
nicht durch den der Schrift- 
zeile zerstórt. Die luftige 
und doch nicht zu leichte 
Schrift wird zum schón 
empfundenen Akzent des 
Bauwerks

Hier gilt das Gegenteil. Der Rhythmus der Fenster wird durch die zu 
grofien und starken Buchstaben beeintrachtigt

Eine schóne Schriftonwendung. Das Schriftband ordnet sich ais Ornament ganz 
in die Gebaudewand ein, allerdings auf Kosten ihr&r Lesbarkeit. Der re- 
prnsentatiye Charakter des Bauwerks erlaubt jedoch diese „Vergew altigung"

957



958



Balkenstarke und Dichte der Buchsłaben (nur die Abstande zwischen 
zwei Wórtern sind zu gering) erlauben das Freisłehen vor der W and. 
Das spater folgende Beispiel am Haus des Rundfunks zeigt, daft diese 
Anordnung sich mit der Lesbarkeit nicht immer vertragt

Diese einfache, gut aufgeteilte Beschriftung 
eines aus den achtziger Jahren stammenden 
Gebaudes wirkt fast sympathischer ais der gut 
geordnete Aufmarsch sehr ehrgeiziger Buch* 
staben auf dem Pfeiler der Wechselecke

Bauwerk und Schrift ais Einheit. Der Bau, fast 
nur noch Schrifttrćiger, erlaubt der Schrift 
weitgehende Selbstandigkeit
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Leider suchen unsere heutigen Baugestalter oft nach origi- 
nellen Losungen, und dann kommen solche Schattenspiele 
heraus. Die Buchstaben stehen zu dicht aneinander und zu 
weit von der W and. Durch das Ineinanderlaufen von Buch- 
stabe und Schatten wird das Schriftbild zerstórt

Ganz selbstverstandlich und ungekunstelt kennzeichnet diese 
alte schóne Schrift den Zweck eines unscheinbaren Gebaudes

Einfache, weithin lesbare Schrift auf dem Baukórper, der sich ais 
Schrifttrager unterordnet, sichern die beabsichtigte Werbewirkung
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Gelockerte Schrift und sogar Malerei vertragen 
s*ch gut mit den herben Linien eines neueren 
Baues, wenn der Rahmen der Bauteile (in 
diesem Fali die strafFen Fensterreihen) aus- 
reichend begrenzt

BERLINERFOTOsCHinF
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Die klare Trennung zwischen den schrifttragenden Streifen und den 
ubrigen Bauteilen lafit grofie Freiheit fur die Wahl von Schrift- 
grofie und Type zu. Eine gunstige Lósung, wenn man den Zweck 
dieses Hauses ais Reklametafel ols gegeben hinnimmt

Auf diesem abschreckenden Beispiel laufen Schrift uud Bauteile 
durcheinander, weil die Grofie der Buchstaben und ihre Verteilung 
sich in keinem Falle der Gliederung der Hauswand anpassen. Die 
Schrift auf dem Dach ist zu klein und sollte besser in einer Zeile 
stehen. „Leuna-Benzin-' ist viel zu grofi. Die nachste Zeile ist auch 
noch zu grofi, und die Buchstaben sind zu dick. Richtig scheint die 
Grofie des Wortes „V im " zu sein. Aber auch diese Schrift wirkt 
auf dem weifien Untergrund durch ihre Dicke zu schwer
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V e rtika l geo rd nełe  Schrift sollte man nach M óglichkeit verm eiden. 
W ir  haben zu ihrer Entzifferung zu w enig Zeit. W ird  sie ab e r  
aus dekorativen G runden verw endet, mufi sie mehr noch ais d ie  
h orizontale  Schrift der Bauform angepafót w erden

W ie  man mit Schrift ein Bauwerk (auch ein besseres) verunstalten kann, ze ig t  
am besten das nebenstehende A m erikahaus in Berlin
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