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Alle R echte yorbehalten. — Fiir nicht yerlangte Beitr&ge keine Gewahr.

Zur Breslauer Baumesse.
Von Dr. A lbert H o  f m a n n .

ied e r r i is te t sich  B r  e s 1 a  u  , d ie schlesi- 
sche  H a u p ts ta d t, d ie  V o rb u rg  d er Ge- 
b ie te  des S iidostens des R eiches, zu r A b- 
h a ltu n g  e iner B a u m e s s e  u n d  se tz t d a 
m it n ic h t n u r die O berlie fe rungen  fo rt, 
d ie  se it dem  friihen  M itte la lte r d iese S ta d t 
im  W aren -A u stau sch  zw ischen  dem  
W esten  u n d  dem  O sten  E u ro p as  au fge- 
nom m en  h a tte ,  sondern  es b e k ra f tig t auch  
d en  n eu en  A b sch n itt, d e r nach  lan g e r 

P a u se  im  J a h r  1918 b eg o n n en  w urde , um  d ie  g eg en w artig e  po litische  
S tru k tu r  E u ro p a s  dem  y e ra n d e r te n  A u s tau sch  w irtsch a ftlich e r G iiter 
d ie n s tb a r  zu m ach en . W ir h ab en  iiber d ie  B estreb u n g en  des Ja h re s  
1918 a u f  den  S e iten  314 ff. des J a h rg a n g e s  1918 d e r „D eu tsch en  
B a u z e itu n g “ b e ric h te t. W as dam als  v o n  u n s  g e sa g t w u rd e  u n d  die 
H o ffn u n g en , d ie  w ir au ssp rach en , das a lles g riin d e te  sich  noch  auf 
d ie  E rw a r tu n g e n  e ines g u te n  A u sg an g es  des K rieges . D ie W elt- 
g e sch ich te  v e rlie f  an d e rs  u n d  schuf n ach  d e r po litisch en  K a ta s tro p h e , 
d ie  iib e r D eu tsch lan d  h e re in b rach , w irtsch a ftlich e  Z ustande , d ie  im 
V erk eh rsw esen  a n  die E rsch w ern isse  e rin n e rn , die H andel un d  
W a n d e l im  M itte la lte r  u n d  in  den  F o lg eze iten  e rleb ten . D as R eisen  
w u rd e  w ied e r sch w erfa llig e r u n d  w esen tlich  y e r te u e r t , sodafi der 
V e rm itt le r  zw ischen  E rz e u g e r  u n d  V e rb rau ch e r es n ic h t m ehr u n te r-  
n eh m en  k a n n , v on  E rz e u g u n g ss ta tte  zu E rz e u g u n g ss ta tte , v on  F ab rik  
zu F a b r ik , von  K om m issionar zu K om m issionar zu w an d ern , sondern  
e r m ufi W e r t  d a ra u f  leg en , dafi ihm  die W a re n  in ih re r tau sen d - 
fa ltig e n  Y e rsch ied en h e it a n  e i n e m  O r t  zu r A usw ah l u n d  zum  K auf 
v o rg e le g t w erd en . D iese V e rta u sc h u n g  d er R oli en, dafi n u n  n ich t 
m eh r d e r  K a u fe r  u n d  V e rb rau ch e r, so n d ern  die W are  au f R eisen  
g e h t, h a t  n eb en  dem  a lte s te n  M esseplatz in D eu tsch lan d , neben  
L e ip z ig , z ah lre ich e  a n d e re  M essep la tze  im  W esten  u nd  O sten  des 
R eiohes u n d  im  b e freu n d e ten  A u slan d  e rs teh en  lassen . F ra n k fu r t
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łmtnfna a  B y o mllPUji

M i t t e l a l t e r l i c h e  B a u w e r k e  
a n  d e r  S t e l l e  d e r  h e u t i g e n  U n i v e r s i t a t s b a u t e n  v o n  B r e s l a u .

am  M ain u n d  K oln  am  R hein  e rin n e rten  sich ih re r a lte n  
B estim m ung  ais M itte lp u n k te  reg en  W aren-A us- 
tau sch es ; neben  sie tr a te n  eine R eihe a n d e re r  S ta d te  
in  D eu tsch land , die a is  M itte lp u n k te  b es tim m te r In- 
d u strieb ez irk e  an  d er N eu g e s ta ltu n g  des H andels-V er- 
k eh res  te ilnehm en  w o llten , u n te r  ih n en  B reslau , das 
an  die 'S telle  der a lte n  M essestad t F ra n k fu r t  an  d er 
O der t r a t .  Im  b e n ach b a rten  A u slan d  w aren  es R eichen- 
b e rg  u n d  P rag , im  S iidosten  des d eu tsch en  S prach- 
g eb ie te s  W ien, w elche ihre H an d elsb ez ieh u n g en  neu  
zu o rd n en  b e s tre b t w aren . So erb liih te  a llen th a lb en  
n eues L eben  u nd  schuf an  S telle  d e r a lte n  M ark te , der 
J a h rm a rk te  u nd  d er M essen des M itte la lte rs  U nter- 
n eh m u n g en  von  neuem  C h a ra k te r  a is  S am m elpunk te  
v o n  A n g eb o t u n d  N ach frage , a is Y ersam m lu n g so rte  
groB er M enschenm assen  u n d  d er H an d e ls leu te  au s  a lle r 
H erren  L an d er. A us den  friiheren  k le in en  A n h an g se ln  
an  k irch liche  F es te  u n d  ge is tliche  V e ra n s ta ltu n g e n , 
d ie  m it M essen b eze ich n e t w urden , e n ts ta n d e n  so 
H an d e lszen tren  von  groB ter w irtsch a ftlich e r B ed eu tu n g .

U n te r ihnen  is t B reslau  eines d er a lte s te n  u n d  b e
s ta n d  lan g e  Z eit neben  F ra n k fu r t  an  d e r O der, b is es 
d ieses in d er G eg en w art iiberho lte . D ie M arg are ten - 
M esse, die M esse an  R em in iscere  un d  die M artin i- 
M esse, die F ra n k fu r t an  d e r O der abh ie lt, v e rm itte lte n  
den  V erkeh r nach  dem  O sten , v o r A llem  nach  W est- 
u n d  O stpreuB en, n ach  P o len , n ach  P om m ern  u n d  nach  
dem  preuB ischen u nd  dem  o ste rre ich isch en  Schlesien . 
D ie V e rso rg u n g  d ieser G eb iete  m it W a re n  w urde  au ch  
von  B reslau  au fgenom m en , u n d  zw ar in  u n se ren  T ag en  
in  einem  so lchen  U m fang, daB es neben  L eipzig , 
F ra n k fu r t  am  Main, K o n ig sb erg  u n d  K ie l u n te r  die 
Zahl d er d eu tsch en  R e i c h s m e s s e n  au fgenom m en  
w urde . D as geschah , n ach d em  d e r „R e ich sv e rb an d  
D eu tsch e r M essen11 in e in e r E in g ab e  den  d eu tsch en  
R e ich tag  bestim m t h a tte , d e r R e ich sreg ie ru n g  zu em p
fehlen , den allgem ein  a n e rk a n n te n  groB en d eu tsch en  
M essen d ie  B ezeichnung  a is „ R e i c h s m e s s e n 11 zu 
verle ihen . D iese B enennung  e rg ab  sich n ich t n u r ais 
N o tw en d ig k e it au s  d e r  B ekam pfung  v ie lfach  einge- 
rissen e r M iBbrauche in  d er A n w en d u n g  des W ortes  
„M esse11, sondern  au ch  ais w illkom m enes M ittel, d as 
A nsehen  d er d eu tsch en  M essen im  A u s l a n d  zu 
s ta rk e n .

So w u rd e  die h eu tig e  d e u t s c h e  R e i c h s -  
M e s s e s t a d t  B r e s l a u  eine H an d e lszen tra le  m it 
neu en  Z ieleń  u n d  m it n euen  P rob lem em  K le in  w a ren  
auch  ihre A nfange. G leich  den  m e isten  a lte n  schlesi- 
schen  S ta d te n  w a r auch  sie u rsp riin g lich  eine K olo- 
n is te n s ta d t, d e reń  K ern  d e r stattlic-he M ark tp la tz , der 
R ing , b ild e te , in  d essen  M itte e in  K au fh au s  s ta n d , das 
sich  sp a te r  zum  R a th a u s  w e ite r en tw ick e lte . In  un- 
m itte lb a re r  N ahe w ird  die P fa rrk irc h e  e rb au t. D as 
S ta d tg e b ie t is t noch  k le in , es w ird  v o n  e in e r schiitzen- 
den  M auer um geben , in w elche d ie  T o re , d ie  den  B iirger 
n ach  den  A uB engeb ie ten  en tla ssen , e in g e b a u t sind. 
Ih re  Z ahl is t n och  g ering ; sie lieg en  led ig lich  im  Zug 
d e r H au p ts traB en  un d  au ch  d iese  sind  n ic h t zah lre ich : 
D ie U nsicherhe it is t noch  groB u n d  d e r B u rg e r w ill 
g e sch iitz t sein. E in  S ta d tp la n  v on  B reslau  au s  dem  
J a h r  1741 ze ig t noch  deu tlich  d iese u rsp riing liche , von

d e r Ohle um zogene  A n lag e  m it ih rem  regelm iiB igen 
S traB ennetz , in das eine A nzah l groB er fre ie r  P la tze  
e in g e b e tte t sind . Um d as  R a th a u s  g ru p p ie r te n  sich an 
den  S e iten  des R in g es B iirg e rh au se r, d ie  zum teil h eu te  
noch  b e s teh en  un d  au ch  je tz t  noch  den  Z w ecken  d ienen , 
zu d en en  sie ehem als e rb a u t w u rd en . D enn  n ic h t nu r 
W o h n h au se r fu r den  E in w o h n e r u n d  seine F am ilie  
w a ren  sie; in d en  E rd g esch o ssen  m it ih ren  G ew olben, 
an  d en en  sich d e r  zu nehm ende  R e ich tu m  in d er im m er 
re ich e rcn  G e s ta ltu n g  des N e tzw erk es  g e lte n d  m ach te , 
en th ie lten  sie die m an n ig fa ltig s te n  Y e rk a u fs s ta tte n  fiir 
d as  z iin ftige  H a n d w e rk  u n d  fiir den  H ande l m it aus- 
lan d isch en  G iitern . W as d as  H a n d w e rk  in  se iner B lute 
schuf u nd  w as au f den  M eeren au s  den  frem den 
L an d em  d er d am alig en  W e it n ach  E u ro p a  geb rach t 
w urde , es w u rd e  in  den  tie fen  GewOlben au fg es tap e lt, 
um  v on  h ie r au s in  die L an d e r, au f d ie  B reslau  seine 
H an d e lsb ez ieh u n g en  e rs tre c k te  —  u n d  d iese g ingen  
bis n ach  K o n s ta n tin o p e l h in u n te r  u n d  se lbst dariiber 
h in au s — , n ach  P o len , R uB land , O bersch lesien , U ngarn , 
nach  dem  B a łk a n  g e b ra c h t u n d  h ie r v e r te il t  zu w er
den . U nend liche  S ch a tze  b e rg e n  d ie  G ew olbe, w elche 
d ie  g an ze  T iefe  des H au ses d u rch zo g en  u n d  ra s tlo s  und  
um sich tig  w a ren  K au fh e rr  u n d  H an d e lsh e rr  ta t ig ,  neue 
Q uellen  fu r n eu e  W a re n  u n d  neu e  G eb ie te  fiir ihren  
A b sa tz  zu finden . So w a r ein  u n u n te rb ro ch en es  
K om m en u n d  G ehen  vo n  W a re n  d er m an n ig fa ltig s ten  
A rt, d as  b eso n d ers  le b h a f t w a r zu den  Z eiten  der 
M essen. Y om  L an d  u n d  vom  A u slan d  w a n d e rte  dafiir 
d as  G eld  in  die S ta d t u n d  sch u f h ie r d ie  W ohlhaben- 
he it, d ie w ir noch  h e u te  an  den  zah lre ich en  a lten  
B u rg e rh a u se rn  d e r S ta d te  S ch lesiens, b eso n d ers  aber 
B reslaus, e rk en n en  k o n n en . B esche iden , iib e rau s  be- 
sche iden  w a re n  a u c h  h ie r d ie  e rs te n  A nfange . A is zu 
A n fan g  des 12. J a h rh u n d e r ts  siichsische u n d  fran k isch e  
K o lo n is ten  in  d a s  d am a ls  po ln ische  W a ld g e b ie t ein- 
d ran g en , d en  W a ld  zu ro d en  u n d  d a s  G eb ie t m it n euen  
S ta d te n  zu besied e ln  b e g a n n e n , d ie  m it deu tschem  
R ech t a u s g e s ta t te t  w u rd en  —  es e n ts ta n d e n  so Gold- 
t e r g ,  N e u m a rk t, S te in au , L o w en b erg  un d  au ch  B reslau , 
das n ach  dem  E in fa ll d e r  M ongolen  1241 neben  der 
a lte n  po ln ischen  S iede lung , d ie  au f W ra tis la w  zuriick- 
g ing , n ach  e inhc itlichem  P la n  a is  d eu tsch e  S ta d t neu  
geschaffen  w u rd e  —  d a  w aren  es in  den  k le in e ren  
sch lesischen  S ta d te n  z u n a c h s t H o lzh au se r, w elche  den 
B u rg e r u n d  seine F am ilie , den  H e rm  u n d  sein  G esinde, 
au fn ah m en . E rs t n a c h  u nd  n ach  v e rw a n d e lte n  sich 
d iese in F a c h w e rk h a u se r , a u s  d en en  d a n n  m it zu- 
nehm endem  R e ich tu m  d ie  s to lzen  S te in h a u se r  in  den  
groB en S ta d te n  S ch les iens e n ts ta n d e n , d ie  noch  h eu te  
in d e r GroBe d e r A u ffassu n g , in  d e r T ech n ik , in  d er 
fo rm a len  A u sb ild u n g  u n d  in  dem  R e ich tu m  des 
S chm uckes u n se re  B ew u n d e ru n g  au slo sen . D enn  m it 
dem  v e rm eh rten  Z u stro m en  des R e ich tu m es bere ich er- 
te n  sich d ie  E in g a n g e  m it k u n s tle r isc h  g esch m u ck ten  
P o rta le n . b e leb ten  sich d ie  G ew olbe  m it kostlichem  
N e tzw erk  in  S te in , w u rd e n  d ie  Z im m er m it w oh ligen  
Y ertiife lu n g en  in H olz v e rseh en  u n d  w u rd en  au f die 
H a u se r  hohe, sto lze  G iebel a u fg e s e tz t zum  Z eichen  da- 
fiir, daB U m sich t u n d  T a tk ra f t  au s  e inem  leb en d ig en  
K au fm an n  und  g e sc h ic k te n  H a n d w e rk e r  e inen  w urde-



vollen Handelsherrn und einen angesehenen Burger 
mit rechtlich erworbenem Reiohtum gemacht hatten. 
Nun wird zur groBeren Ehre Gottes in Breslau auch

ter tragt und heute noch in den StraBenziigen der Alt- 
stadt zu erkennen ist. So etwa sah das Breslau des 
15. Jahrhunderts mit seinem bereits stolzen Ring aus.
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die Hauptkirche zu St. Elisabeth erbaut und es folgt 
ihr die Pfarrkirche St. Maria-Magdalena. Schon in 
jener ersten Zeit entsteht aus Breslau eine Schopfung 
des Stadtebaues, die einheitlichen, bewuBten Charak-
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Bartholomaus Stenus, Barthel Stein, hat uns die alteste 
Beschreibung von Breslau hinterlassen, die etwa 1512 
unter dem Titel „Descripcio tocius Silesie et civitatis 
regie Yratislaviensis“ verfaBt wurde. In dieser schildert
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er den Ring von Breslau mit den Worten: „Es weist 
aber dieser geraumige Ring sehr hohe Hauser auf, die 
in drei und vier Stockwerken und manchmal bis zu

und sogenannte Keller, die nach dem Platz zu Tui en 
haben. Hier sind Lager von Waren aller Art, Farb- 
stoffe, kostbares Pelzwerk, Gewiirze, Seide, Gold,

S a n d s t e i n - P o r t a l  e i n e s  H a u s e s  i n  B u n z l a u .

U nten lin k s : P o r t a l  d e r  G o l d e n e n  K r o n e  
i n  B r e s l a u .

Unten rec lits : S a n d s t e i n - P o r t a l  e i n e s  H a u s e s  
i n  B u n z l a u .

T e i l a n s i c h t  v o m  P o r t a  L d e r G o l d e  n e n K r o n e  
i n  B r e s l a u .

einem fiinften GeschoB aufsteigen, mit zahlreichen, Sensen, Waffen und Manufakturwaren jeder Art, doch
bis zur hochsten Spitze reichenden, offenen oder ver- nur von auswarts eingefiihrte." Es ist ein Bild leb-
glasten, im unteren GeschoB meist vergitterten Fenstern; haften und ausgebreiteten Handels, auf das diese Worte
darunter sind noch Kammern, Gewólbe, Lagerraume hinweisen. Wie erfolgreich dieser war, ist nicht nur
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daraus zu ersehen, daB es, wie Barthel Stein berichtet, wand hiillte. Das Fiillhorn der Renaissance mit seinem
am Ring nicht nur Hauser mit hohen Backsteingiebeln fiir Schlesien besonders reichen und schonen Inhalt ergoB

P o r t a l  e i n e s  P a t r i z i e r h a u s e s  i n  G O r l i t z .

gab, denen sich sogar mit bunter Malerei geschmuckte 
Fronten anschlossen, sondern daB mit der aufkommen- 
den Renaissance sich die ganze Stadt in ein neues Ge-

18. Mai 1922.

P o r t a l  d e s  S c h l o s s e s  z u P l a g w i t z  b e i  L O w e n b e r g .  
(E rbaut 1550—1570).

sich nun iiber Breslau und machte es zu einer der 
schonsten Stadte der damaligen W elt. Und Gorlitz, 
Lowenberg, Hirschberg, Liegnitz wie andere schlesi-
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sche S tS d te  n ahm en  an  d iesem  re ichen  W erd en  g lanz- 
vo lls ten  A nteil.

E s w a r ein  G liick  fiir B reslau , dafi es den  DreiBig- 
jah r ig e n  K rieg  fa s t u n g esch w ach t iib e rstan d , sodaB es

jed e r B au  v o r seinem  B eg inn  g em eld e t w e rd e n  m tisse, 
„ d am it n ic h t so lcher B au  u n fo rm lich  u n d  zu r V er-
s te llu n g  d e r  P la tz e  u n d  G assen  eesch eh en  m o g e“ ; N un 
en ts ta n d e n  d ie  s to lzen  B a ro c k b a u te n  d e r  sch lesischen

S c h ł o  fi i n  G r o B - P e t e r w i t z ,  G a r t e n f a s s a d e  (1700).

U n ten : T e i l a n s i c h t  d e r  G a r t e n f a s s a d e  d e s  S c h l o s s e s  
i n  G r  o f i - P  e t e r w i t z (1700).

U nten links: R a t h a u s  z u L o w e n b e r g  (Turm Mitte 1200).

B r u n n e n  a u f  d e m  N i e d e r r i n g  i n  G l a t z .

m it vo llen  K ra fte n  in  die B aro ck p erio d e  e in tre te n  
k o n n te . A uch  d iese w ar g le ich  d er R en a issan ce  fiir 
d a s  g an ze  S ch lesien  besonders  g lanzvo ll. M an w ar 
sto lz  u n d  se lbstbew uB t g ew o rd en  u n d  g eb lieben  u n d  
sch u f 1668 eine neue  B au o rd n u n g , d ie  bestim m te , daB
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H a u p ts ta d t, iin te r  ih n en  a is  d ie  g la n z e n d s te  G ruppe 
die U n iy e rs ita tsg eb au d e . W ie  groB , w ie unend lich  
fo °  t Ĉ 'e E n tw ic k l«Dg A u sg a n g  des 17. u n d  im  
18. J a h r liu n d e r t g ew esen  w ar, le h r t ein V erg le ich  d er 
h eu tig en  U n iv e rs ita tsb a u te n  m it dem , w as sie  e rs e tz t
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haben. H ierv o n  g eb en  wir in der Abbildung Seite 234 
eine A nd eu tu n g .

W echselvo ll w a ren  die Besitzverhaltnisse in Schle- 
sien. B ald  w a r es polnisch, bald bohmisch, bald oster- 
reichisch u nd  endlich preuBisch. Friedrich der GroBe 
besetzte  am  10. August 1741 Breslau, mit dem er einen 
N eu tra lita ts -Y e rtrag  geschlossen hatte und lieB sich

haben mogę, seine im Lande fabrizierten Waren, in- 
sonderheit die Leinwand, gegen andere, auswartige zu 
debitieren.“ Ein Breslauer Burger, Joh. G. S t e i n -  
b e r g  e r , schrieb von der Messe, der Friedrich der 
GroBe seine Fiirsorge zuwandte: „Weil aller Anfang 
schwer, so war sie zwar nicht der Leipziger Messe 
gleich, doch volkreich genug an Kaufem  und Ver-
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durch den Rat der Stadt huldigen. Er erhob sie zur 
koniglichen Haupt- und Residenzstadt und wendete 
ihr nunmehr seine Huld zu. Bereits im folgenden Jahr, 
am 8. April 1742, erlieB er aus ProBnitz in Mahren eine 
Kabinettsorder, in der er namentlich der Breslauer 
Messe seine Aufmerksamkeit zuwendete und aus- 
fiihrte: „Bei Einrichtung der Breslauer Messe geht 
meine Intention hauptsachlich dahin, daB das polnische 
und ungarische Commercium mehr und mehr nach 
Schlesien gezogen und es zugleich dahin gebracht 
werde, daB Niederschlesien umso mehr Gelegenheit

kiiufern, denn es kamen viele Fremde von Berlin, 
Amsterdam, Hamburg, Leipzig, Mirnberg, Frankfurt 
und anderen Orten . . . .  Es kamen viel Edelleute 
vom Lande in die neue Messe und kauften wacker 
ein . . . Die Herren Leipziger schienen jaloux wegen  
dieser Messen, denn man flattiert sich, daB die Un- 
garn und Siebenbiirgen kiinftig alles hier kaufen und 
nicht weiter nach Leipzig gehen wiirden.“ Das scheint 
sich jedoch nicht in dem erwarteten MaB erfiillt zu 
haben, denn wir erfahren, daB die Herbstmesse des 
Jahres 1749 einen MiBerfolg hatte und daB von 1750
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ab die alten Breslauer Jahrmarkte wieder in ihre 
Rechte traten. In den folgenden kriegerischen Wirren, 
die Breslau wiederholt in den Besitz Ósterreichs brach- 
ten, konnte der Messe-Gedanke nicht wieder aufleben, 
auch nicht, ais nach den Befreiungskriegen ruhigere 
Verhąltnisse eintraten und Breslau an Macht und An- 
sehen schon dadurch gewonnen hatte, daB 1811 nicht 
nur die Universitat von Frankfurt an der Oder nach 
Breslau verlegt worden war, sondern auch die Stadt,

wachsen liegen zum grofieren Teil in der schnellen 
Entwicklung der oberschlesischen Industrie, namentlich 
der Montan-Industrie, dereń Verwaltungszentren sich 
in Breslau, ais der Hauptstadt, das auch der Vereini- 
gungspunkt fiir den landlichen und industriellen Adel 
im Winter blieb, sammelten.

DaB Breslau nach dem Scheitern des Versuches 
des XVIII. Jahrhunderts im Jahr 1918 wieder auf den 
Messe-Gedanken zuriick griff, liegt in erster Linie in

Yerfasser: Senator und Stadtbaurat Paul W o l f  in Hannover. Mitarbeiter: Stadtbaumeister Otto M e f f e r t  in Hannoyer.

kurze Zeit Sitz des Konigs wurde. Die Entwicklung 
nahm nun wieder in ruhigerem GleichmaB zu und fand 
darin ihren Ausdruck, daB, wahrend die Einwohner- 
zahl im Siebenjahrigen Krieg (1763) nur wenig mehr 
ais 42 000 Seelen betrug, sie bereits 1811 auf etwa 
63 000, 1840 auf 93 000, 1850 auf 115 000 und 1860 auf 
143 000 Seelen gewachsen war. Nach dem deutsch- 
franzósischen Krieg von 1870— 71 nahm die Stadt dann 
einen groBen Aufschwung, sodaB die Einwohnerzahl 
von 208 000 des Jahres 1870 auf 273 000 des Jahres 
1880, auf 336 000 des Jahres 1890 und auf 423 000 des 
Jahres 1900 stieg. Die Grunde fiir dieses schnelle An-

den durch die Umwalzungen des W eltkrieges herbei 
gefiihrten tief greifenden Umgestaltungen im Osten, 
in zweiter Linie allerdings auch in den selten gunstigen  
ortlichen Yerhaltnissen. Durch das Entstehen neuer 
Grenzstaaten an der ehemaligen russischen Grenze hat 
Breslau nunmehr nach Osten ein wirtschaftliches Hinter- 
land erhalten, dessen Einwirkung auf die Handels- 
beziehungen und den Giiteraustausch die schlesische 
Hauptstadt wieder in die Rolle zuriickfuhrt, die sie in 
den vergangenen Jahrhunderten des Mittelalters und 
in den folgenden Zeiten ais kundige Mittlerin zwischen  
dem Osten und dem W esten, zwischen dem Orient und
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ciem O cciden t sp ie lte . U nd dazu  die S tad t! E ine  a lte , 
d eu tsch e  S ta d t, re ich  a n  K u n std en k m a le rn  vom  friihe- 
s ten  M itte la lte r h is in  die B liite d e r B arockze it, re ich  
au ch  a n  schonen  R eg u n g en  n eu e re r K u n st, ge- 
fo rd e rt d u rch  den  m ate rie llen  R eich tum , den  H andel 
u n d  L an d w irtsch a ft in  N iedersch lesien , In d u s trie  und  
B ergbau  in  O berschlesien  in  d er L a n d e sh a u p ts ta d t zu- 
sam m en fiih ren . E ine  S ta d t, e n tw ick e lt au s  dem  
m itte la lte r lich en  K ern  d u rch  eine ku rze  Z eit b liihender 
sch lesischer R en a issan ce  h indu rch  zu r g lan zv o lls ten  
d eu tsch en  B a ro ck s tad t, au s  d ieser d an n  in  u n se ren  
T ag en  zu r W e lts ta d t des O stens. D ie le ite n d e n  K reise  
d e r Y erw a ltu n g  d e r  schonen  S ta d t h aben  d iese B e
d e u tu n g  ih res G em einw esens, ih re  S tim m e im  K o n zert 
des eu ropa ischen  W irtsch a fts leb en s, vo ll e rk a n n t u nd  
sind  d ah e r b e s tre b t, die S ta d te n tw ic k lu n g  in je d e r 
W eise zu fo rd ern  u n d  sie d er zu k iin ftigen  B estim m ung 
d er S ta d t anzupassen . E in  W eg  zu d iesem  ho h en  Ziel 
is t  d er M e s s ę - G e d a n k e  ; e inen  an d e re n  W eg  h a t 
die S ta d t im  v e rg a n g e n e n  J a h r  b e sch ritten , a is  sie  
e inen  W ettb ew erb  zu r E rla n g u n g  eines B e b a u u n g s 
p l a n  e s  fiir d ie  S ta d t u n d  ih re  zah lre ich en  Y o ro rte  aus- 
sch rieb , d e r  in  d iesen  T ag en  zu r E n tsch e id u n g  g c la n g t 
is t u n d  iiber den  w ir im F o lg en d en  b e rich ten . M esse un d  
B eb au u n g sn lan  sind  n ic h t ohne B eziehungen  zu e in an d e r 
un d  besitzen  eine g eg en se itig e  E in w irk u n g . E in  d r i tte r  
W eg  is t die B eg riindung  des O s t e u r o p a - I n s t i -  
t  u  t  e s an  d er U n iv e rs ita t. M an h a t n ich t m it Un-

re c h t g e sag t, das A u s lan d ss tu d iu m  m iisse u n te r  den  
h eu tig en  d eu tsch en  H ande ls- u n d  W irtsch a ftsb ez ieh u n - 
g en  u n te r  den V o lkern  des E rd b a lle s  se in en  o rgan ischen  
P la tz  h ab en  im leb en d ig en  F luB  des ak ad em isch en  
L ebens D eu tsch lan d s. D as g ilt in  g le ichem  MaB fu r 
d ie  V o lk sw irtsch a ft, w ie fiir d ie  in  u n d  n a c h  dem  K rieg  
in  u n g e a h n te r  W eise en tw ic k e lte  T ech n ik . D aher 
m ussen  sich  au ch  die d eu tsch en  tech n isch en  H och- 
schu len  d iesem  Z ug u n te rw e rfen . W enn  es n ach  der 
K a ta s tro p h e  d e r J a h re  1806 u n d  1807 g a lt, d u rch  P flege 
des B ildungsw esens die g iin s tig en  Y o rb ed in g u n g en  fiir 
ein ein iges D eu tsch lan d  zu schaffen , so g ilt es nach  
der K a ta s tro p h e  des J a h re s  1918, des g ee in ig ten  
D eu tsch lan d  W e lts te llu n g  n eu  zu schaffen  u n d  zu 
fes tig en . D enn  D eu tsch lan d  muB W e ltp o litik  tre iben , 
um  sich  den  se in e r K u ltu rh o h e  e n tsp re c h e n d e n  A nte il 
am  G iite rau s tau sch  d er g a n z e n  W e it zu sichern . E in 
M itte l dazu  sind  die M e s s e n .  S i e  s i n d  F e s t e  
d e r  A r b e i t .  WTenn  G u s ta v  F re y ta g  u n te r  dem  
B ann  d e r W e lta n sc h a u u n g  se in e r Z eit seinem  B reslauer 
H o chgesang  v on  d e r  d eu tsch en  T iic h tig k e it das W o rt 
v on  Ju l ia n  S chm id t v o ra n  se tz te , d e r R om an  m iisse das 
d eu tsch e  V olk bei se in e r A rb e it au fsu ch en , so g ilt es 
h eu te , d en  B lick  au ch  in  d ie  W eite  zu len k en  u n d  die 
V o lk er des E rd b a lle s  be i ih re r A rb e it und  ih ren  Be- 
d iirfn issen  au fzusuchen . D ie M ittle r d ieser B estrebun- 
g en  sind  die M essen. Sie h ab en  die Z uk u n ft im  d e u t
schen  W irtsch a fts leb en ! —

Der Wettbewerb zur Erlangung eines Bebauungsplanes der Stadt Breslau 
und ihrer Yororte.

re s lau , die schlesische H aup t- 
s ta d t, d ie V orb u rg  des H andels 
nach  S iidosten , d er Y erw a ltu n g s- 
M itte lp u n k t fiir die u n te r  der 
H errsch a ft des D eu tschen  R eiches 
u n g e a h n t en tw ick e lte  oberschle- 
sische In d u s trie , h a t  d as  Be- 
d iirfn is, sich zu reck en  u n d  zu 
w eiten . D ie schone S ta d t w a r 
schon  b isher e in  grofi an g e leg tes  

S tad teb ild , d as  b ere its  im  M itte la lte r seine eigen tliche  
A u sg es ta ltu n g  im  K ern  e rh a lte n  u n d  das schon  friih 
seine w esen tlichen  Ziige sich a u sg eb ild e t h a t. D eutlich  
scheiden  sich noch  h eu te  d ie  v ie r P e rio d en  in d er E n t
w ick lung  d er S ta d t: d ie  Z eit des M itte la lte rs  m it ih re r 
m ach tig en  N ach w irk u n g  in  den  sa k ra le n  B au ten ; die 
Z eit d er R ena issance , d ie  in  B reslau  w ie in  ganz  
Schlesien  eine  se lten  iipp ige B liite  g e tr ieb en  h a t, w ie 
die zah lre ichen  A bb ildungen  d ieser N um m er zeigen ; die 
Z eit des B arock  m it ih ren  s ta rk e n  E in fliissen  aus dem  
S iiden, au s  ó s te rre ic h  u n d  Ita lien , u nd  end lich , nach  
e iner m eh r a is h a lb h u n d e rtjah rig en  P e rio d e  des Still- 
s tan d es die P eriode  des neuen  R eiches, m it ih ren  te ils  
g u ten , te ils w en ig er g u te n  Schopfungen . D er K e rn  
d ieses sch ille rnden  G em einw esens is t die innere  S tad t, 
die G riindung  d e r d eu tsch en  K au fleu te  au s dem  J a h r  
1241 n ach  d er B eend igung  d e r P o len -H errsch a ft. In  
ih r s teh en  die zah lre ichen  hoch  gew o lb ten  K irchen , die 
jed o ch  b e re its  iiber den  in n e ren  K ern  h in au s w achsen . 
Z ah lt doch  B reslau  a lle in  au s dem  M itte la lte r siebzehn  
groBe G o tte sh au se r, die en tw ed er noch  im  a lte n  S til 
au f uns gekom m en sind  oder in  U m bau ten  au s  d er 
B aro ck ze it steck en . Sie sind  m e is t v o n  h ó eh ste r m ale- 
r isch e r W irkung . D en  M ark t u n d  die an lieg en d en  
S traB en  u m saum en  die s ta ttlic h e n , hoch  g eg ieb e lten  
P a tr iz ie rh a u se r und  die H au se r d e r B u rg er u nd  H and- 
w erker, a lle  d en  b lu h en d en  R e ich tum  des 16. u n d  des
17. Ja h rh u n d e r ts  in  re ichen  P o rta le n , k u n stv o llen  G e
w olben  u n d  hohen , v ie lg e s ta ltig en  G iebeln  zum  A us- 
d ru c k  b ringend . Im  M itte lp u n k t d ieser S traB en  und  
H au se r s te h t d e r W u n d erb au  des R a th au ses , d as  in  
se iner sp a tg o tisch en  F a ssu n g  e in  D enkm al d e r  GroBe 
je n e r  Z e it is t  u n d  dem  an  R e ich tum  d e r  E rf in d u n g  u n d  
d es figu rlichen  un d  o rn am en ta len  S chm uckes k au m  ein 
zw eites d eu tsch es R a th a u s  —  u nd  das w ill v iel sag en  —  
a n  d ie  S e ite  sich ste llen  k an n . D iesem  b iirgerlichen

S ta d tk e rn  g e h t v o ra u s  d ie  k irch liche  S iedelung  der 
a lte re n  Sand- u n d  D om -Insel m it dem  unverg le ich lichen  
B lick  au f die im  O der-S trom  sich  sp iegelnden  K irchen  
u n d  d ie  au s  dem  G riin  h e rv o r  sch au en d en  K urien- 
w oh n u n g en  d e r D om herren , a lles B auw erke  von  
h o ch ste r M o n um en ta lita t, d en n  d ie  E rzd iozese  B reslau  
re ich te  s te ts  w e it b is in  d ie  o ste rre ich isch en  L ande  und  
w a r  m it u n g eh eu ere r k irch lich e r M achtfiille au sg e s ta tte t. 
V on  d er S and - u n d  D om -Insel sch w eift d e r B lick  der 
O der e n tla n g  au f d ie  G ruppe je n e r  p rach tig en  B arock- 
b au te n , die a n  d e r O der d e r Je su ite n o rd e n  im 17. und
18. J a h rh u n d e r t  g esch a ffen  h a t u n d  die h eu te  die 
U n iv e rs ita t m it ih ren  zah lre ich en  In s titu te n  beherbergen . 
Sie schlieB en d en  S ta d tk e rn  n ach  N ord en  ab, w ah rend  
e r n ach  S iiden  im  T a u e n tz ie n -P la tz  seine G renze fand. 
Je n s e its  d ieser G renzen  m a c h t sich  die N euzeit gę ltend , 
die in  d en  m a le risch en  S traB enziigen  an  d er a lte n  Ohle 
noch  k le in e  R este  a lte r  S ta d tte ile  un s e rh a lten  ha t, die 
in  G u stav  F re y ta g s  R o m an  „S o li u n d  H ab en “, d er das 
V o lk  bei se in e r A rb e it a u fsu ch t, v e re w ig t w o rd en  sind. 
E s sin d  d ie  T eile  des a lte n  B res lau , d ie  a n  d er WeiB- 
gerber-O hle  lieg en  u n d  in  d ie  d eu tsch e  L ite ra tu r  iiber- 
g eg an g en  sind. So s ind  es d ie  Ja h rh u n d e r te , die den 
R uhm  d e r sch lesischen  H a u p ts ta d t a is  e in e r m ale
risch en  S ta d t w e ith in  b e g riin d e t haben . E s w aren  
g liick lichere  Z e iten  u n d  eine  w o h lh ab en d e  B evo lkerung , 
w elche d as  B reslau  d er V e rg a n g e n h e it geschaffen  
haben .

N u ch te rn e re  Z e iten  u n d  ein v e ra rm te s  V o lk  lo s t sie 
ab. U nd dennoch  d a rf  d ie  E n tw ic k lu n g  n ic h t still 
s tehen , sie muB im  G eg en te il dem  D ru ck  d e r Z eiten
en tg eg e n  zu w irk en  v e rsu ch en . D as h a t  die S tad t-
v e rw a ltu n g  v o n  B res lau  m it w eitem  B lick  k la r  e rk an n t, 
a is sie e inm al im  J a h r  1918 d en  ih re r gesch ich tlichen  
E n tw ick lu n g  n ic h t frem d en  M esse-G edanken  w ieder 
au fn ah m  u n d  se ith e r a lljah rlich  d u rch fiih r te , u nd  ais 
sie a n d e re rse its  im  v e rg a n g e n e n  J a h r  beschloB , durch  
Sohaffung  e ines e in h e itlichen  B eb au u n g sp lan e s  d ie  bau- 
liche E n tw ic k lu n g  d er S ta d t fiir d ie  n a c h s te n  J a h r -  
zeh n te  in  g e re g e lte  B ah n en  zu  le n k e n . A is B eginn
d ieser A rb e iten  erlieB sie am  1. M arz 1921 e inen
„ I d e e n - W e t t b e w e r b  z u r  E r l a n g u n g  
e i n e s  B e b a u u n g s p l a n e s  d e r  S t a d t  B r e s 
l a u  u n d  i h r e r  Y o r o r t  e “ . S ie s ich e rte  sich dazu  
die  M itw irk u n g  d e r  V o ro rtg e m e in d e n  u n d  b e sc h ra n k te  
d en  W e ttb e w e rb  n ic h t n u r  au f A n g e h o rig e  des h eu tig en
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D eutschen  R eiches, so n d e rn  e rs tre c k te  ih n  sow oh l au f 
T eilnehm er au s  d en  v o r  dem  K rie g  zum  R eich  g eh o rig en  
G ebieten, w ie au ch  a u f  D eu tsch -Ó ste rre ich e r u n d  B e
w erber d e u ts c h e r  N a tio n a l i ta t  au s d e r  T schecho-S lo - 
w akei. D ie S ta d t  B re s lau  zog  d a m it d ie  F o lg e ru n g en , 
die sich  au s  ih re r  L ag e  e rg a b e n . A is Z ieł d e s  W e tt-  
bew erbes b eze ich n e te  s ie  e inen  B e b au u n g sp lan , d er 
V orschlage e n th a lte n  so llte  fiir d ie  A u sg e s ta ltu n g  u n d  
Ergranzung d es  v o rh a n d e n e n  S traB en- u n d  E isen b ah n - 
N etzes, fiir d ie  R eg e lu n g  d e r n o ch  n ic h t b e b a u te n  T eile  
d er S ta d t B re s lau  u n d  d e r  Y o ro rte , so w ie  fiir V er- 
besserungen , d ie  in  d en  sch o n  b eb a u te n  T e ilen  d er 
S tad t und  d e reń  V o ro rte  n och  vo rg en o m m en  w erd en  
konnten . M it H ilfe e ines k la re n  P la n e s  fiir d ie A n lage  
des V erkeh rs-N etzes (G titer- u n d  P e rso n en -V erk eh r) 
und u n te r B each tu n g  d e r  G ru n d sa tz e  des n eu ze itlich en  
S tad teb au es fiir d ie  A n fo rd e ru n g e n  d e r  o ffen tlichen  
G esundheit, d e r  W ir ts c h a f tl ic h k e it u n d  d e r  S chonheit 
soli eine zielbew uB te A u sg e s ta ltu n g  d e r  V erk eh rs-E in - 
rich tungen  u n d  e in e  g e o rd n e te  B eb au u n g  des W e tt-  
bew erbs-G ebietes a n g e s tre b t w erd en . D ieses G ebiet, 
fiir das dem n ach  eine  e in h e itlic h e  G e s ta ltu n g  d es  V er- 
kehrs- u nd  B eb au u n g sp lan  e s  g ew tin sch t w u rd e , um faB t 
etw a 20 920 ha, w o v o n  4917 au f d ie  S ta d t, 16 000 ha au f 
die V o ro rte  en tfa llen . D as G eb ie t e rs tre c k t s ic h  also 
auf die S ta d t B reslau  se lb st, sow ie im  N o rd en  au f die 
Y ororte O sw itz, R o sen th a l, C arlow itz , S ch o ttw itz , 
Pohlanow itz, L ilien th a l, P ro tsc h , L eipe  u n d  P e te rsd o rf ; 
im O sten au f d ie  O rte  F rie d e w a ld e , C aw allen , 
Schw oitsch, Z im pel, B a rth e ln , G riine iche , B ischofs- 
w alde, Z ed litz , P irsch am , O ttw itz , KI. T sch an sch , 
Gr. T schansch  u n d  A lthofnaB ; im  S iiden  s in d  es die 
vo rg e lag erten  O rte  K rie te rn , K le tte n d o rf , H artlieb , 
O ltaschin, W oischw itz  u n d  B ro ck au , im  W esten  
O pperau, Gr. u n d  KI. M ochbern , M aria  H ofohen, 
Schm iedefeld, KI. G an d au , N eu k irch , C osel un d  Pils- 
nitz, au f w elche  d ie  E n tw u rfsa rb e ite n  a u sg ed eh n t 
w erden sollen . D ie B ed iirfn isse  des W ohnens, d er ge- 
w erblichen T a tig k e it  u n d  des o rtlich en  V e rk eh rs  w erd en  
die S ta d t B reslau  m it d en  h ie r g e n a n n te n  G em einden  in 
Zukunft zu e iner w irtsch a ftlich en  E in h e it verb in d en . 
A uBerhalb d er h ie r g eg eb en en  G renzen  w a re n  bei den  
B earbeitungen  n u r  d ie  h a u p tsa c h lic h s te n  V erkeh rs-V er- 
b indungen m it d en  e n tfe rn te r  lieg en d en  O rtsch a ften  
oder an d e ren  H a u p tr ic h tlin ie n  e in e r sp a te re n  E n tw ic k 
lung an zudeu ten . A is w ich tig e re  O rtsch a ften  auB erhalb  
des e igen tlichen  W e ttb ew erb s-G eb ie te s  sind  zu bezeicli- 
nen die in  W a ld g e b ie ten  g e leg en en , a is  A usflugszie le  
und fiir die A n sied e lu n g  b e v o rz u g te n  O rtsch a ften  
D eutsch-L issa, H e rrn p ro tsch , D y h e rn fu rth , O bem igk , 
T rebnitz, S ib y llen o rt, O hlau , K o ttw itz  m it Ju n g fe rn se e , 
sowie das im  W e is tr i tz ta l ge leg en e  C an th  u n d  Schm olz. 
B esonders a b e r so llten  in  B e tra c h t kom m en  d as  siid lich  
in e tw a 40 km E n tfe rn u n g  v o n  B reslau  g e legene  Z ob ten - 
G ebiet ais E rh o lu n g s- o d e r a u c h  a is  W o h n g eb ie t. F iir  
dieses G ebiet, d as  d u rc h  re ich e  N a tu rsc h ó n h e ite n  aus- 
gezeichnet is t, so llten  g tin s tig e  V e rb in d u n g en  m it d e r 
S tad t geschaffen  w erd en .

Im  E in ze ln en  w a r g ew tin sch t, d ie  v o rh a n d e n e n  
H aup tstraB enzuge, die S traB enbahn - u n d  E isen b ah n - 
linien zu r E rz ie lu n g  d e r d en  v o rau ss ich tlich en  B edtirf- 
nissen der Z u k u n ft g e n u g e n d e n  V erb in d u n g  d e r  S ta d t 
B reslau m it d en  V o ro rte n  u n d  d e r  Y o ro rte  u n te r  sich 
auszugesta lten . D abei w a re n  bei d er B e a rb e itu n g  d e r 
H aup tau fgabe  d ie  b e s teh en d en  E isen b ah n -A n lag en  vor- 
liiufig a is u n v e ra n d e r lic h  an zu seh en . E s k o n n te n  jed o ch  
bei der S o n d e rb e a rb e itu n g  v o n  V o rsch lag en  fiir  die 
V erbesserung  u n d  d ie  A u sg e s ta ltu n g  v o n  V erk eh rs- 
E in rich tungen  d ie  A n d e ru n g  o d e r B ese itig u n g  be- 
stehender E isen b ah n -A n lag en  ins A u g e  gefaB t w erd en , 
sow eit d as  im  R ah m en  des w ir tsc h a ftlic h  M oglichen  lag . 
Bei dem  E n tw u rf  d e r  H a u p tv e rk e h rs -  u n d  A usfa ll- 
straB en w a r dem  K ra ftw a g e n -V e rk e h r R ech n u n g  zu 
tragen . F iir  d en  A nsch luB  des W e ttb ew erb s-G eb ie te s  
an die S c h if fa h rt k o m m en  a is  v o rh a n d e n e  sch iffbare  
W asserstraB en  d ie  O d er u n d  d ie  m it  ih r v e rb u n d e n e n  
S ch iffah rtsk an a le  in  B e tra c h t; fiir d ie  A n lag e  von  
H afen m it U m sch lag p la tzen  u n d  Y erb in d u n g en  zu

G tite rb ah n h o fen  u n d  In d iis trieg le isen  w u rd en  V or- 
sch lag e  e rw a rte t.

B ei d e r  A u fte ilu n g  des n o ch  n ic h t b e b au te n  G e
lan d es  so llte  zu r Y erm eid u n g  e in e r zu d ich ten  B e
b a u u n g  eine A u flo ck eru n g  d u rch  F re iflach en  vor- 
g eseh en  w erd en . D ie vor,handenen  W a ld e r w a ren  zu 
schonen , au f d er an d e re n  Seite  m o g lich s t zusam m en- 
h a n g en d e  P a rk -  u n d  W iesen an lag en , F riedho fe , A us- 
ste llungs-, Spiel-, S p o rt- un d  SchieB platze in  an- 
g em essen er Y e rte ilu n g  vo rzusehen . B ach- u n d  FluB- 
u fe r w a ren  fre i zu h a lte n  u n d  fiir die o ffen tliche Be- 
n u tz u n g  zu  s ich e rn ; im  In te re sse  d e r k tin stle risch en  
W irk u n g  d es  S ta d t-  u n d  L an d sch a ftsb ild e s  k o n n te n  j e 
doch  A u sn ah m en  zu g e la ssen  w erd en . W  o d ie  B evolke- 
ru n g  zum  groB ten  T e il in  B ez irk en  m it m eh rgeschoss iger 
B eb au u n g  w ohn t, w a re n  in  n ich t zu gro& er E n tfe rn u n g  
F re ifla c h en  fiir P a c h tg a r te n  au szu sp aren . D ie n eu en  
G eb iete  fiir W o h n v ie rte l w a ren  v on  d en  In d u s trie -  
b ez irk en  zu tre n n e n  u n d  in  Z onen fiir gesch lossene  u n d  
fiir o ffene B eb au u n g  au fzu te ilen . D as u n b eb au te  
G eb ie t w a r in  so lchem  U m fang  zu W o h n v ie rte ln  au fzu 
te ilen , daB in  Y erb in d u n g  m it d e r v o rh a n d e n e n  B e
b a u u n g  d e r v o rau ss ich tlich e  B evo lkerungszuw achs bis 
1950 P la tz  fin d e t. D abe i w a r au f eine w e itgehende  
E n tla s tu n g  d e r v ie lfach  s ta rk  tib e rv o lk e rten  G ebiete 
B ed ach t zu nehm en. F iir d ie  g leiche B evo lkerungs- 
zunahm e w aren  o ffen tliche  G ebaude, K ra n k e n a n s ta lte n , 
M ark thallen , F lu B b ad ean sta lten , V o lk sb ad e r usw . anzu- 
nehm en . A uf d u rch sch n ittlich  25 000 E in w o h n er k o n n te  
ein  V erw a ltu n g sg eb au d e  in  V erb in d u n g  m it W ohl- 
fah rts -E in rich tu n g en , V o lksb tichere ien  usw . g e rech n e t 
w erd en ; au f ru n d  11 000 E in w o h n er k o n n te  ein  V olks- 
sch u lh au s m it 22 L ehrz im m ern , T u rn h a lle  u n d  Spiel- 
p la tz , au f ru n d  22 000 E in w o h n er e in  S ehu lhaus fiir eine 
ho h ere  L e h ra n s ta lt  angenom m en  w erden . D ie h eu tig en  
K a se rn e n  u n d  so n s tig en  m ilita riseh en  G ebaude a u f  dem  
B iirgerw erder k o n n te n  b ese itig t oder in  K le inw ohnun- 
g en  u m g eb au t w erden . A uf die E rh a ltu n g  d e r E xerz ie r- 
p la tze  w a r k e in  W e rt zu legen . B ei V o rsch lag en  fiir 
V erb esse ru n g en  in  den  b e b a u te n  T e ilen  d es  W e tt
bew erbs-G eb ie tes w a ren  d ie  b e s teh en d en  Y erh a ltn isse  
tu n lieh s t zu b e ru ck s ich tig en . V o rsch lag e  fiir V er- 
m eh ru n g  d e r  F re iflach en  in  schon  b e b au te n  T eilen  d er 
S ta d t u n d  d e r V o ro rte  w a re n  zu r A u flockerung  des be- 
bau tem  G eb ie tes erw iinsch t.

A us den  dem  W ettb ew erb  beigregebenen s ta tis ti-  
schen  U n te rlag en  e rg eb en  sich fiir das W ach stu m  d er 
B ev ó lk e ru n g  B re s lau s  e in ige  b em erk en sw erte  Z ahlen . 
Bis zum  J a h r  1870 v o llzog  sich  d ieses W ach stu m  
la n g sa m  u n d  s te tig . D ie S ta d t , d ie  im  J a h r  1842 ru n d  
100 000 E in w o h n er h a tte , zah lte  1870 200 000 Seelen ; 
d a n n  s tieg  die Z iffer schnell, sodaB im  J a h r  1886 b e re its  
300 000 B ew ohner, 1898 400 000, 1909 500 000 u nd  
1910 515 000 B ew ohner g ezah lt w urden . D as be- 
sch leu n ig te  W achsen  d e r E in w o h n erzah l n ach  1870 
h a n g t m it d e r u m  d iese  Z eit e in se tzen d en  a llgem einen  
w irtsch a ftlich en  u n d  beso n d ers  in d u s trie llen  E n tw ic k 
lu n g  D eu tsch lan d s  zusam m en, a n  d er B reslau  ais H au p t- 
s ta d t e in e r groB en u n d  m it N a tu rsc h a tz e n  re ich  ge- 
seg n e ten  P ro v in z  u n d  verm o g e  se iner g iin s tig en  geo- 
g rao h isch en  L ag e  leb h a f te n  A n te il nahm . W ah ren d  der 
K rie g s ja h re  is t  d ie  E in w o h n erzah l zu riick  g eg an g en ;
1920 is t iedoch  d ie  B ev o lk e ru n g szah l des J a h re s  1914 
m it 540 000 Seelen  w ied e r e rre ic h t w orden . N ich t zu- 
le tz t in fo lge  des Z ustrom es au s  d en  b e se tz te n  u n d  den  
a b g e tre te n e n  G eb ie ten  des O stens. F iir  die k tin ftig e  
E n tw ick lu n g  d e r B ev o lk e ru n g  B reslaus k o n n e n  jedoch  
d a ra u s  Sohliisse n ic h t ohne W eite res  gezo g en  w erd en , 
um so  m eh r n ich t, a is  in  d er obersch lesischen  F ra g e  in 
zw ischen  e ine  u n g tin s tig e  E n tsch e id u n g  e rfo lg t is t  u nd  
sich die a llg em ein en  po litisch en  V erh iiltn isse , d ie  n a tu r-  
gem aB  au f d ie  E n tw ic k lu n g  d er d eu tsch en  G roB stad te  
u n d  im  B esonderen  au f B reslau  zu riick w irk en  m iissen , 
n och  in  k e in e r  W eise  absch lieB end  tib erseh en  lassen . 
Im m erh in  g ib t die S te tig k e it d e r  A u fw arts-B ew eg u n g  
ein ige  A n h a lte  fiir die den  P la n u n g e n  zu g eb en d en  
U n te rlag en . —

(F o rtse tz u n g  fo lg t.)
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Zum Wettbewerb um den Bebauungsplan fiir GrolJ-Breslau.
bestehender E isenbahn-A nlagen zulassig.ie A usstellung der 40 eingegangenen Ent- 

wiirfe begegnet einer regen A nteilnahme, die 
sich in zahlreichen Besuchen aus allen Teilen 
Deutschlands und auch aus dem A usland 
zeigt und zu einer V erlangerung der Aus- 
stellungsfrist gefiihrt hat. Dieses Interesse 

is te rk la r l ic h , da es sich um den dritten  G rofistadt-W ett- 
bewerb D eutschlands nach Grofi-Berlin und Grofi-Diissel- 
dorf handelt und um den ersten  un ter den yeranderten  
w irtschaftlichen Y erhaltnissen der Gegenwart. Die A us
stellung b ietet demnach ein reiches Studienm aterial, das 
von besonderem W ert ist, weil es an einem praktischen 
Beispiel vorgefiihrt w ird.

Bei dem fiihlbaren Mangel gerade an solchem Studien
m aterial, bei der W ichtigkeit der vielen E inzelfragen und 
bei dem w eitgehenden Interesse, welches dem Stadtebau 
entgegen gebracht w ird, wiirde sich die S tad t Breslau den 
D ank w eiter K reise erwerben, wenn sie diese A usstellung 
noch in Berlin und vielleicht auch in anderen M ittelpunkten 
D eutschlands fortsetzen wiirde; ganz besonderen D ank 
aber, Wenn sie eine eingehende Y e r o f f e n t l i c h u n g  
herausgeben wiirde. Bisher steh t nur der W ettbew erb 
GroB-Berlin in einer ausgezeichneten und zusammenhiin- 
genden Veróffentlichung zur Verfiigung; das is t aber ein 
besonderer Fali. Der W ettbew erb Grofi-Diisseldorf dagegen, 
der fiir den P lan  von Breslau in vielfacher Beziehung An- 
regung  und Forderung  hatte  b ieten kSnnen, is t leider nie 
der O ffentlichkeit zuganglich gem acht worden. Zum Nach- 
te il der S tad t D usseldorf w are die B ekanntgabe sicher 
n ich t ausgefallen, wohl aber w are die je tz t vorhandene 
Liicke in den sparlichen G rundlagen fiir unseren deutschen 
GroBstadtbau verm ieden w orden und das Ansehen des 
deutschen S tadtebaues hatte  sicher auch dem Ausland 
gegeniiber gewonnen.

Mit der Erledigung des W ettbew erbes steh t die S tadt 
B reslau nun am Beginn ihrer eigenen A rbeiten; die zu 
ihrer Yerfiigung bleibenden Entwiirfe bieten aber so ver- 
schiedene A nregungen, daB sie wohl ais G rundlagen fiir 
die w eiteren Schritte benutzt, keineswegs aber ais letztes 
W ort angesehen werden konnen. W iirde hier eine offent- 
liche A ussprache einsetzen, so wiirde dam it manche 
K larung erreicht w erden und die S tad t B reslau den grófiten 
N utzen haben.

Es sei ais Beispiel die w ichtige F rage der Eisenbahn- 
A nlagen herausgegriffen. Im W ettbew erbsprogram m  befand 
sich in diesem P unk t eine eigenartige, vielleicht aber durch 
die V erhaltnisse bedinote U nklarheit. Es w ar vorgeschrie- 
ben, dafi bei der Losung der H auptaufgabe die bestehen- 
den Eisenbahn-Anlagen ais unveranderlich anzusehen seien. 
Bei den Sonderlosungen w ar aber eine A nderung und Be-

Wettbewerbe.
Ein Ideen-Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen 

fur die Bebauung des Gelandes beim Glaspalast in Miinchen
is t nunm ehr m it F rist zum 10. Ju li 1922 fiir deutsche S taats- 
angehorige, die in Bayern geboren oder ansassig sind, er- 
łassen worden. F iir Preise stehen 50 000 M. zur Yerfiigung, 
darunter ein I. Preis von 18 000 und ein II. Preis von
12 000 M. Es handelt sich um Piane fiir die Bebauung des 
A lten B otanischen G artens um den G laspalast, die im 
G rundgedanken die F rage zu k laren  yersuchen sollen, ob 
das Gelande m it EinschluB des G laspalastes bei teilw eiser 
Bebauung eine stadtebaulich befriedigende A ufteilung er- 
moglicht, die zugleich m it der Umgebung in harmonische 
Beziehung gesetzt werden kann.

Das Gelande soli in erster Linie fiir Zwecke der 
K iinstlerschaft, die hier historischen Boden hat, yerw endet 
werden in der A rt, daB ein oder mehrere Ausstellungs- 
geb&ude fiir Malerei, P lastik, zeichnerische K iinste und 
K unsthandw erk oder fiir einzelne K iinstler-Vereinigungen 
yorgesehen werden. Die Moglichkeit unm ittelbarer Yer- 
bindung w enigstens eines der Ausstellungsgebaude mit dem 
G laspalast ware erwiinscht.

Der G laspalast soli yorlaufig erhalten bleiben. Da je
doch in spSterer Zeit einmal m it seinem Abbruch zu rechnen 
ist, so mussen N eubauten, die an seiner Stelle entstehen 
werden, sich harm onisch dcm Gesamtplan einfiigen. Die 
G esam tanlage soli also sowohl bei E rhaltung des Glas
palastes, ais auch nach E rsatz desseben durch eine andere 
B auanlage kiinstlerisch befriedigen.

Der ehemalige G arten soli moglichst ausgedehnt der 
O ffentlichkeit ais E rholungsplatz erhalten bleiben, wert- 
volle Baumbestftnde sind zu schonen. Das Justizgebaude 
d a rf  in seiner W irkung nicht beeintr& chtigt werden.

Es soli ferner untersucht werden, ob unbeschadet der 
kiinstlerischen Losung der Aufgabe und unter tunlichster 
E rhaltung  ausreichender Griinfiachen die Moglichkeit be-
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seitigung **ier
bestand also ein gew isser G egensatz.

Die Mehrzahl der B earbeiter h ie lt sich eng  an  die 
Bestimm ung, die bestehenden E isenbahn-A nlagen ais un- 
veranderlich  anzusehen und das vorhandene Eisenbahn- 
netz nur durch einige neue E isenbahnstrecken , haupt- 
sachlich fur den G iiterverkehr, und  durch neue Bahnhofe 
zu erganzen. Diese L osungen bleiben aber den Beweis- 
schuldig, daB die yorgćschlagenen E rganzungen  sich in die 
in fernerer Z ukunft doch unverm eidliche U m gestaltung der 
bestehenden B ahnanlagen organisch einfiigen. N ur in. 
wenigen A rbeiten kam  die F o rderung  zum A usdruck, dafi. 
man sich heute schon iiber die L osung d er Bahnhofs-An- 
lagen fiir die Z ukunft k la r  w erden mufi, um  dam it das 
Gerippe des B ebauungsplanes festzulegen. D ieses hangt 
aber davon ab, wo die F lachen fiir k iinftige Eisenbahn- 
zwecke frei zu halten  sind, wo die V erkehrskno tenpunk te  
der Z ukunft liegen w erden, wie die yersch iedenen  yor- 
geschlagenen oberirdischen und un tcrird ischen  ̂  Schnell- 
straBenbahnen zu fiihren sind, die neben den Eisenbahn- 
V orortlinien den grofistadtischen Schnellverkehr zu ver- 
m itteln haben. H iervon hang t w ieder die F uhrung  der 
HauptstraBenziige der neuen aufieren S tad tte ile , vielleicht 
aber auch die U m gestaltung der A lts tad t ab. Ebenso be- 
diirfen die anderen grundlegenden F ragen, vo r Allem die 
V erteilung des Industrie- und W ohngelandes, die Anlage 
der Hafen und K anale, die G estaltung der Griinfiachen 
usw. einer gem einsam en W eite ra rbe it zw ischen der Stadt- 
yerw altung und den in die A ufgabe eingedrungenen Ver- 
fassern der vom  P reisgerich t ausgezeichneten  Entwiirfe, 
um der S tad t B reslau einen w irklichen und  w eit reichen- 
den Erfolg des W ettbew erbes zu sichern.

Ais vorbildlich fiir das w eitere Y orgehen sei hier noch 
auf die in D eutschland fas t unbekann te Y eroffentlichung 
des W ettbew erbes um den B ebauungsplan fiir Ziirich hin- 
gewiesen, die in ausgezeichneter W eise vom  dortigen  Stadt- 
bauam t herausgegeben w orden ist. Auch h ier lag  die 
F rage der E isenbahnen so, dafi e rs t du rch  die offentliche 
B ehandlung eine andere L osung herbeigefiihrt w urde, die 
den Zukunfts-Interessen der S tad t besser entsprach, ais die 
anfangs ais unabanderlich  bezeichnete.

Sollte der vorstehenden  A nregung Folgę geleistet 
werden, so w are noch der W unsch auszusprechen, daB sich 
A usstellung und Y eroffentlichung auch auf die im Anhang 
zum P reisgerichts-U rteil von einem  Teil der Preisrichter 
besprochenen Entw iirfe der S tad tbau ra te  B e r g  und 
v. S c h  o 1 t z  ausdehnen m ochten, d a  es fiir die Allgemein- 
he it von W ichtigkeit ist, auch die G edanken dieser beiden. 
Fachleute kennen zu lernen, die m it den ortlichen Y erhalt
nissen am besten  y e rtra u t sind. — H enry G r o B.

stunde, aufier den notw endigsten Ausstellungsgebauden 
noch Gebaude fiir andere Zwecke (Saalbau, Post, Hotelr 
Burogebaude und dergleichen) einzughedern Dieser Ge- 
danke ist zunachst dadurch nahe gelegt, dafi auch friihere 
Bebauungsplane neben den m eist niederen Ausstellungs
gebauden mehrgeschossige B auten auf dem Gelande in 
A ussicht nehmen.

Durch Erorterungen in der Tagespresse und die Be- 
antw ortung’ einer kurzeń F rage im bayerischen Landtag 
ist aufierdem das A ngebot einer B ank bekannt, die auf dem 
ostlichen Teil der G rundstiicke die A btretung  einer Bau- 
flache yon 1100 bis 1500 9111 im E rbbaurech t fur die Errich- 
tung eines B ankgebaudes anstreb t, das aus Erd- und drei 
Obergeschossen bestehen soli. Ais G egenleistung wiirde 
die B ank die E rrichtung eines A usstellungsgebaudes iiber- 
nehmen. An einem solchen A ngebot kann  der bayerisclie 
S taa t ohne eingehende Priifung n ich t voriiber gehen. Daher 
wird den Teilnehmern des W ettbew erbes die Sonderauf- 
gabe gestellt, zu untersuchen, ob ohne erhebliche Scha- 
d igung der G esam tidee und in kiinstlerisch  noch vertret- 
barer W eise ein B ankgebaude eingefiigt w erden konnte.

Durch diesen W ettbew erb ist die A ngelegenheit in das 
richtige Fahrw asser gelenkt und wird durch die Ausstellung 
der W ettbew erbs-Entw iirfe der Offentlichen Beurteilung 
vorgelegt. Die Frage is t eine aufierordentlich schwierige, 
da sie zugleich eine F rage k tinstlerischer und wirtschaft- 
licher N atur ist. Es ist daher zu begriifien, dafi den Teil
nehmern am W ettbew erb fiir ihre YorschUige tunlichste 
F reiheit gelassen ist. —

Inhalt: Zur B reslauer Baumesse. — D er W ettbew erb zur- 
ii/rlangung eines Bebauungsplanes der S tad t Breslau und ihrer 
Vororte. Zum W ettbew erb  um den B ebauungsplan fiir GroB- 
Breslau. — W ettbew erbe. —
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