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Die Hochbauten auf dem Südfriedhof in Wiesbaden.
Von A. 0 . P a u l y ,  A rch itek t B. D. A. in Lyck, 0.-P.

ü i  die d u rch  d as  rasch e  W ach s
tu m  W iesb ad en s  n o tw en d ig  g e
w o rd en e  A n lag e  eines n eu en  
F riedho fes  w u rd e  b e re its  1906 im 
S üden  d er S ta d t e in  nach  dem  
R hein  ab fa llen d es  G elände g e
w äh lt.

D ef d am alig e  W iesb ad en er 
G a rte n d ire k to r  Z e i n  i n  g  e r 
p la n te  eine dem  G elände a n 

g e p a ß te  A n lag e , d e ren  R ü c k g ra t die m it D oppel-A lleen , 
S ch m u ck p lä tzen  u nd  re ichen  g ä rtn e risch en  A n lag en  
v e rseh en e  H au p ta c h se  is t, d e re n  A bsch luß  je tz t d er von  
G a r te n d ire k to r  B e r t h o l d  g ep lan te  E h ren fr ied h o f für 
K rieg sg e fa llen e  b ildet.

S äm tliche  H o ch b au ten  s ind  zu e iner zusam m en
h ä n g e n d e n  G ruppe am  H au p te in g a n g  v e re in ig t und  
b ilden  g ew isserm aß en  e inen  A bsch luß  g eg en  die A u ß en 
w elt. (V gl. d en  Ü b ers ich tsp lan  A bb. 2, S. 90.)

A n  die H alle  fü r die T rau e rv e rsam m lu n g en  m it 
d e r g le ich ze itig en  E in ric h tu n g  fü r F e u e rb e s ta ttu n g  
g ru p p ie re n  sich , d u rch  B o g en h allen  g e tre n n t, die e in e r
se its  a ls  Z u g än g e , a n d e rse its  a ls  S ch u tzh a llen  d ienen , 
re c h ts se itig  d ie  G ebäude fü r V e rw a ltu n g  u n d  G ärtnere i, 
l in k sse itig  die G ebäude  fü r  L e ich en au fb ah ru n g , L e ich en 
sc h a u  u n d  S ek tio n , sow ie die W o h n u n g  fü r den 
L e ich en w ärte r. M auerum sch lo ssene  H öfe m it k le in en , 
p a v illo n a r tig e n  V o rb a u te n  an  d e r S traß en se ite , in  denen  
V e rk a u fs lä d e n  fü r F ried h o fssch m u ck  u n te rg e b ra c h t 
sind , b ilden  d en  b e id e rse itig en  A bsch luß  d e r zu e iner 
g ro ß e n  G ruppe zu sam m en g efaß ten  B au lich k e iten .

F ü r  die äu ß e re  G e s ta ltu n g  d er B au ten  (vgl. A bb. 1 
u n d  A bb. 4, S. 91) w a r  v o n  d en  s tä d tisc h e n  K ö rp e r
sch a f te n  e in  n ic h t au sg esp ro ch en  k irch liches, sondern  
m eh r b ü rg e rlic h e s  G epräge  vo rg esch rieb en . E s  w urde  
d a h e r  au f d ie  B au fo rm en  au s  d e r Z eit um  1800 zu rü ck 
g eg riffen , e ine B au trad itio n , n och  h e u te  ü b e ra ll im 
R h e in g au  leb e n d ig  u n d  b o d e n s tä n d ig  u n d  ohne V e r

g e w a ltig u n g en  fü r vo rlieg en d e  A u fg ab en  p assend . V on 
d e r m eh r fe ierlichen  S tim m ung  des M itte lbaues e rg ab  
sich ein Ü bergang  au f die m eh r den  W ir tsc h a fts 
c h a ra k te r  b e to n en d e n  S e iten b au ten . D ieser Ü bergang  
is t w e ite r in  d en  H öfen  u nd  au f d e r F ried h o fsse ite  d u rch  
m alerische  W inkel m it m ancherle i A n k län g en  a n  die 
a lte  R h e in g au e r B auw eise  besonders  b e to n t.

W ä h re n d  bei dem  In n e n a u sb a u  d e r L eichen- 
au fb ah ru n g s- u n d  S ek tio n sräu m e  die m e isten  h y g ien i
schen  u nd  p ra k tisc h e n  E rru n g e n sc h a fte n  d e r  le tz te n  
Ja h rz e h n te  au f d iesem  G eb ie t ih re  V e rw en d u n g  fan d en , 
b e sch rän k te  m an  sich bei dem  A u sb au  d er R äu m e fü r  
die V erw a ltu n g  u nd  G ä rtn e re i au f das no rm al Ü bliche.

D er M itte lbau  d ie n t den  T rau e rh a n d lu n g e n  a lle r  
B ekenn tn isse , sow ohl fü r die E rd b eg räb n isse , a ls auch  
fü r die F e u e rb e s ta ttu n g e n  u n d  e n th ä l t  deshalb  au ch  d ie  
V erb ren n u n g sao lag e . D ies d ü rf te  ein  b em erk en sw erte r 
F o r ts c h r i t t  sein , fü r d ie  end liche  G le ich ste llu n g  d e r 
b e id en  B e s ta ttu n g s a rte n , w ie au ch  fü r d ie  V ere in fach u n g  
d e r A n lag en  u n d  die d a d u rc h  v e ru rsa c h te , w ü n sch en s
w e rte  V e rrin g e ru n g  d e r B au k o sten .

D ie H alle  fü r d ie  T rau e rv e rsam m lu n g en  is t e in  m it 
K uppel u n d  se itlich  an sch ließ en d en  T onn en g ew ö lb en  
ü b e rd e c k te r R aum , e insch ließ lich  d e r Seitensch iffe , 
S än g er- u n d  O rgelem pore 400— 500 B esucher fassend . 
E ine  offene S äu len h a lle  b ild e t v on  dem  V o rp la tz  au s 
den  Z ugang , re c h ts  d u rch  e inen  A u fe n th a lts ra u m  fü r  d ie  
n ä c h s te n  A n gehö rigen , links d u rch  e inen  R aum  fü r  die 
G eistlichen  flan k ie rt. D ie ü b rig en  B esucher f in d en  Zu
g a n g  be i B eerd igungen  v o n  d er L e ich en h a lle  au s  d u rch  
die linke  B ogenhalle , b e i B ee rd ig u n g en  v o n  d e r S ta d t 
au s, v o n  d e r  A u ffa h rt in  d e r re c h ts se itig e n  B o g en h a lle  
aus. D as A u fb ah ru n g sg es te ll fü r d en  S a rg  v e rs in k t bei 
F e u e rb e s ta ttu n g e n  m it d iesem  in  die T iefe . D ie V e r
se n k u n g sv o rric h tu n g  is t so e in g e rich te t, d aß  d er h in a b 
s in k en d e  S a rg  e tw a  1 m u n te r  dem  F u ß b o d e n  H a lt 
m ach t, d am it die H in te rb lieb en en , gan z  w ie b e i E rd 
beg räb n issen , dem  in  die E rd e  h in ab g e la sse n en  S a rg

Abb. 1. H a u p t a n s i c h t  d e r  F r i e d h o f s b a u t e n  v o m  V o r p l a t z  a n  d e r  S t r a ß e  h e r .
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au ch  h ie r n o ch  e inen  le tz te n  S ch e id eg ru ß  durch  B lum en 
u n d  K rän ze  au f den W eg  m itgeben  kön n en .

Z w ei U n te r- __
g esch o sse  e n t
h a lte n  d ie  V er
b ren n u n g sö fen  m it 
d e r  m ech a n isch en  

S a rg e in fü h ru n g  
u n d L e ich en au fzu g  
n a c h  d e r  ob e ren  
A u fb ah ru n g sh a lle , 
n e b s t d en  e rfo r
d e rlich en  N eb en 
rä u m e n  fü r d as  
P e rso n a l, sow ie 
A u fb e w a h ru n g d e r  
A sch en u rn en  usw .

Im  G e g e n sa tz  
zu dem  vom  M agi
s t r a t  g ew ü n sch ten  
C h a ra k te r  des 
Ä ußeren  w a r  es 
dem  A rc h ite k te n  
m ög lich , fü r  d as  
In n e re  d e r  T ra u e r 
h a lle  d ie  G eneh 
m ig u n g  fü r  e inen  
m eh r s a k i a lenC ha- 
r a k te r  zu e rh a lte n .
D ie B e s ic h tig u n g  
d e r  M ünchener 
F rie d h ö fe  (P ro f.
G rässe l) fü h r te  zu 
e inem  ö rtlich en  
S tu d iu m  d e r  a l t 
c h ris tlic h e n  o b e r
i ta lie n is c h e n  K ir
chen , b e so n d e rs  in 
R a v e n n a .  A ls 
F ru c h t e n ts ta n d  
d e r  zu rA u sfü h ru n g  
g e la n g te  E n tw u rf , 
dem  w e d e r P ro 
te s ta n te n , röm i
sche  u n d  g rie c h i
sche  K a th o lik e n ,
Ju d e n , sow ie  au ch

A bb ,3 . H a l l e  f ü r  T r a u e r v e r s a m m l u n g e n ,  B l i c k  g e g e n  d i e  O r g e l e m p o r e .

Fachkollegen machten dem Architekten zwar den 
Vorwurf, daß er für das Innere nicht den gleichen

C h a ra k te r  w ie fü r 
d as  Ä ußere  g e 
w ä h lt h ab e . U r
sach e  dazu  w a r  
d e r  o b en e rw äh n te  
U m stan d , d aß  die 
H alle  v o n  a l l e n  

K o n f e s s i o n e n  
au ch  fü r m e h ro d e r  
w e n ig e r a u sg e 
p rä g t  s a k ra le  F e i
e rn  b e n ü tz t w ird .

E s  d ü rf te  au ch  
vo n  e rn s te n  F a c h 
gen o ssen  k au m  b e
so n d e rs  ü b e l v e r 
m e rk t sein , w enn  
sich  in I ta lie n  h in 
te r  e in e r R e n a is 
sance-, o d e r  B a
ro c k fa ssa d e  ein 
sch ö n e r im  a l t 
ch ris tlich en  C h a
ra k te r  e rh a l te n e r  
o d e r  w ied erh erg e
s te ll te r  In n en rau m  
v o rfa n d , o d e r in 
Süd- u n d  W e s t
d e u ts c h la n d  h in te r  

e inem  ro m an i
schen  o d e r  g o ti
schen  Ä u ßeren  ein 
b a ro c k e r  In n e n 
raum .

N eben  dem  g e 
w ä h lte n  a ltc h r is t
lich en  C h a ra k te r  
g ab  b eso n d ers  d e r 
fü r d ie  4 m hohe 
W a n d v e rk le id u n g  
g ew ä h lte  fa rb e n 
p rä c h tig e  n a ssa u i-  
sche  L ah n m arm o r, 
d u rch G o ld m o sa ik - 
s tre ifen  a b g e te ilt ,

Abb. 4. A n s i c h t  d e s  H a u p t g e b ä u d e s  v o m  F r i e d h o f  he r .

F re id e n k e r  e in e  b e s tim m te  G e g n e rsc h a ft e n tg e g e n - d en  G ru n d a k k o rd  fü r d ie  F a rb e n  w äh l. E in  s a t te s
s te lle n  k o n n te n . (V gl. d ie  A bb. 3 u n d  6, S. 92.) D u n k e lb la u  fü r  d ie  H o lza rb e iten , d ie  G o ld b ro n ze  d e r
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B eleu ch tu n g sk ö rp er, H e izg itte r  usw . b ilden  d en  Ü ber- d er oberen , au ch  p la s tisch  a u fg e te il te n  W a n d f l ä c h e n
g an g  zu e iner d e k o ra tiv e n  u n d  figü rlichen  B em alung  u n d  G ew ölbe v on  b e d e u te n d  k ü n s tle risch em  Y> ert.

Abb. 5. P l a s t i s c h e r  F , r i e s  in  d e r  V o r h a l l e  d e s  H a u p t g e b ä u d e s .  B ild h au e r: W i l l y  B i e r b r a u e r .
D ie H ochbauten des Südfriedhofes in W iesbaden.

Abb. 6. B l i c k  i n  d i e  H a l l e  f ü r  T r a u e r  V e r s a m m l u n g e n  g e g e n  d e n  A u f b a h r u n g s - K a t a f a l k .



Kunstmaler Hans V ö l k e r ,  W iesbaden, hat hier 
nach dem Studium der Ravennatischen Kunst versucht, 
im m o d e r n e n  Sinne Ähnliches zu en-eichen, was ihm 
wohl auch zum Teil gelungen sein dürfte. Einen be
sonders starken Anteil daran haben die nach seinen 
Entwürfen und unter seiner Leitung von Gebr. G e c k ,  
Offenbach-Wiesbaden, ausgeführten umfangreichen far
bigen Verglasungen sämtlicher Fenster.

Entwurf und Ausführung der Anlagen stammen von 
dem seinerzeit in W iesbaden als Stadtbaumeister tätigen  
Architekten A. 0 . P a u 1 y  unter anfänglicher Ober
leitung des Stadtbaurates F r o b e n i u s ,  und nach

dessen  A b g an g  des B e ig eo rd n e ten  B a u ra t P e t r i .  A ls 
M ita rb e ite r s ta n d e n  dem  A rc h ite k te n  fe rn e r  zu r S e ite : 
fü r d ie  D u rc h a rb e itu n g  des Ä ußeren  d ie  A rc h ite k te n  
B runo  E n g e l s  u. H e in rich  D ö r i n g ,  des In n e rn  d e r 
H alle  fü r T ra u e rv e rsa m m lu n g e n  A rc h ite k t H. D i e h 1.

N eben  d e r  b e re its  o ben  e rw ä h n te n  k ü n s tle risch en  
M ita rbe it des K u n stm a le rs  H an s  V  ö 1 k  e r  is t h ie r auch  
d ie  M ita rb e it des W iesb ad en e r B ild h au ers  W illy  B i e r 
b r a u e r  zu  e rw äh n en , d e r d ie  M odelle fü r  e inen  in 
L eb en sg rö ß e  g e h a lte n e n  fig ü rlich en  F rie s  in  d er 
S ä id en -E in g an g sh a lle  des M itte lbaues b e is teu e rte . (E inen  
T e il d av o n  s te llt A bb. 5, S. 92 d a r.) —

er „V erband 
K ölner Frauen- 
vere ine“(S tadt- 
verband) be
schäftigte sich 
seitiiem  K riege 

vor allem m it den Fragen, die 
aus der W ohnungsnot für 
die F rauen  erw uchsen. Zu
nächst p lante m an ein Heim 
für erw erbstätige Frauen, die 
dam als in besonderer Be
drängnis schienen. Als je 
doch die steigende G eldent
w ertung  D iejenigen unseres 
Volkes, die nach einem Leben 
voller Mühe und A rbeit sich 
zur w ohlverdienten Ruhe 
zurückgesetzt hatten, in A r
m ut stürzte, w andte sich der 
S tadtverband zunächst der

ERDGESCHOSS.

Ein neues K leinrentnerheim  in K öln a. R h .* ).

Abb. 1. L a g e p l a n  d e s  K l e i n r e n t n e r  h e i m  s.

also 1,8 Mill. M. erforderlich. 
Dieses K apita l sollte nach 
Fühlungnahm e m it dem s täd ti
schen W ohnungsam t und der 
städtischen Sparkasse in fol
gender W eise aufgebracht 
werden (s. u.):

Leider konn te  sich die 
entscheidende Versam mlung 
auch dam als w egen der un 
übersichtlichen Verhältnisse 
auf dem B aum arkt n icht 
zum E ntschluß für einen 
N eubau durchringen und be
gnügte sich damit, zunächst 
eine um fangreiche Geldsamm
lung in die W ege zu leiten. 
Diese Sammlung ergab die 
seinerzeit hohe Summe von 
rd. 1 Million M.

A ngesichts der immer

1. OBEBGESCHOS

Abb 2 und  3. G r u n d r i s s e  d e r  u m g e b a u t e n  H ä u s e r  n e b s t  n e u e m  Z i v i s c h e n b a u .

U nterbringung dieser besonders bedürftigen K leinrentner 
als seiner vornehm sten Aufgabe zu.

In  einer V ersam m lung des S tadtverbandes im Februar 
1921 w urde einstim m ig gefordert, daß das zu gründende 
Heim interkonfessionell sein und daß die V erw altung in 
H änden des S tadtverbandes liegen müsse.

Die von der V ersam m lung eingesetzten Ausschüsse 
g ingen rasch an  die Arbeit. In  kurzer Zeit w urden eine 
Skizze für den N eubau eines K leinrentnerinnenheim s wie 
auch der V orschlag zum A nkauf von bestehenden Gebäuden 
(G erolsteiner S traße und Mülheimer Freiheit) vorgelegt. 
A ngesichts der unübersichtlichen V erhältn isse auf dem 
B aum ark t entschied m an sich zunächst für den zweiten, 
sicheren W eg des A nkaufes. Die einschlägigen V erhand
lungen zogen sich jedoch bis zum H erbst hin  und führten 
n ich t zum Ziel. D eshalb w urde nunm ehr der N eubau eines 
Heimes m it aller K ra ft betrieben.

Im  November 1921 legte die B aupartei einen fertigen 
Plan, sowie die A ngebote von  zwei bedeutenden K ölner 
Firm en auf schlüsselfertige A usführung zu dem festen 
P reise von  rd. 1,6 Millionen M. vor. F ü r Grunderw erb, 
S traßenbau  usw. w aren noch etw a 200 000 M., im ganzen

*) A n m e r k u n g  d e r  S  c h  r i f  t l  e i t u n g .  D ie  n a c h steh en d e n  A u s
fü h ru n gen  s«nd nu r zu m  k le in s te n  T e i le  re in  tec h n isc h e r  N a tu r . D ie  v e r 
h ä ltn ism ä ß ig e  E in fa c h h e it  d er  A u fg a b e  n a ch  d er  tec h n isc h e n  R ic h tu n g  g ib t  
au ch  n ic h t  v ie l  V e r a n la ssu n g  zu  te c h n isc h e n  E rö rteru n g en . D ie  F r a g e  der  
iM ittelbescbaffung, s o w ie  d er  O rg a n isa tio n  e in e s  so lc h e n  U n tern eh m en s und  
d er  E in r ic h tu n g  e in e s  b ill ig e n  B e t iie b e s ,  w e id e n  ab er  au ch  an  an d eren  
O rten  v o n  In te r e s s e  se in , w o  m an  w e g e n  d er a l lg e m e in e n  F in a n z n o t auf  
e in e n  N eu b au  für e in  s o lc h e s  H eim  v e r z ic h ten  m u ß . D a s  gab  V e r a n la ssu n g  
zu d ie se r  V erö ffen tlich u n g . -

größerw erdendenN ot un ter den K leinren tnern  und  der immer 
geringer w erdenden Hoffnung, auf dem B aum arkte ein geeig
netes H aus zu erstehen, h a tte  sich der S tad tverband  in v e r
schiedenen E ingaben und persönlichenB esuchen an d en H erm  
O berbürgerm eister m it derdringenden B itteum U nterstü tzung  
seiner B estrebungen gew andt. D er S tad tverband  führte 
dabei für die E rrich tung  von K leinrentnerheim en sowohl 
die trau rigen  V erhältnisse der K leinrentner w ie auch den 
N utzen an, den der W ohnungsm arkt aus dem Freiw erden 
der m eist zu großen W ohnungen unserer K leinrentner ziehen 
muß. Die S tad t erk lärte  sich denn auch im H erbst 1922 
bereit, 2 städtische Gebäude in der Jakobstraße , die bisher 
als K onvent dienten, für die Zwecke eines K leinrentne
rinnenheim s zur V erfügung zu stellen und auf ihre K osten 
herrich ten  zu lassen.

P l a n  f ü r  d i e  A u f b r i n g u n g  d e r  B a u k o s t e n :
1. U n v erz in s lich e r B a u k o sten zu sch u ß  d e r  S t a d t .  . 800000 M.
2. H y p o th e k  d e r  S p a rk a ss e  zu  4'/» v. H. ohne P ro 

v ision  und  A m o rtisa tio n  g eg en  B ü rg sc h a ft d e r 
S ta d tg e m e m d e ......................................................................  500 000 „

3. U n v erz in s lich es  D arleh en  u n d  S tiftu n g en  von
p r iv a te r  S e i t e .................................................................  500 000 „

zu sam m en  1 800 000 M.

Die ers ten  W ohnungen w urden im O ktober 1922 be
zogen, im O ktober 1923 w urde das ganze Heim, einschließ
lich des Zwischenhauses, m it 32 Damen voll belegt. Die 
A uswahl der B ew ohnerinnen erfolgte auf Grund eingehen
der persönlicher N achforschungen.

Zur B earbeitung der E inzelfragen des Heimes gründete  
der S tad tverband  den V erein „Frauenheim “. Die Verwal-
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tung des „Frauenlieim s“ lieg t in Händen des V ereinsvor
standes und erfolgt ehrenam tlich. Das V erhältnis zwischen 
V erein und S tad t is t durch einen V ertrag  geregelt. H ier
nach h a t sich die S tad t ein A ufsichtsrecht über das Heim 
durch Schaffung eines Pflegschaftsrates Vorbehalten, Der 
P flegschaftsrat setzt sich zur H älfte aus M itgliedern des 
städtischen W ohlfahrtsausschusses, zur Hälfte aus den V or
standsm itgliedern des Vereins zusammen.

D er Betrieb im Heim w urde vom V orstand in einer 
H ausordnung geregelt. Besondere W ünsche der Insassen 
des Heims w erden ihm von einer von diesen gew ählten 
Sprecherin vorgetragen, der eine W irtschafterin  zur Seite 
steht. Das H auspersonal besteht lediglich in dieser W irt
schafterin und 2 weiblichen H ilfskräften.

F ür die H errichtung der beiden alten  Gebäude, von 
denen die Abb. 1—3, S. 93, P lan  und G rundrisse darstellen, 
sowie für die A ufführung des Zwischenbaues, einschließl. 
G artenanlagen, w aren von der Stadtverordneten-V ersam m 
lung rund 27000 Fried.-M. bewilligt. Tatsächlich ausgegeben 
w urden rd. 15 000 Fried.-M. D urch die Belegung des 
Hauses w urden rd. 60 Räum e auf dem K ölner W ohnungs
m ark t frei. Im Heim w urden dafür rd. 40 Räum e in A n
spruch genommen, der Reingew inn aus der E inrichtung 
des Heims betrug demnach 20 Räume. Nimmt man als H er
stellungskosten des Einzelraumes 840 GM. an, so rechnet 
sich eine Gesam tersparnis von 16 000 GM. heraus, die also 
den Aufwand der S tad t von 15 000 GM. für das Heim 
sehr wohl gerech tfertig t erscheinen läßt.

Vermischtes.
Der Neue Bau in Ulm a. D. durch Brand zerstört.

Jeden  Fachgenossen, der Ulm besuchte, zogen von jehei 
die wuchtig-monum entalen Baumassen des sog. „ N e u e n  
B a u e s “ auf der Südseite des M ünsterplatzes in den be
w undernden Bannkreis. Um einen großen fünfeckigen Hof 
erhob sich dieser größte, alle P rofanbauten überragende, 
Gebäudekomplex von burgartiger Geschlossenheit. Die 
D urchgänge durch die Gebäudeteile w aren m it in teressan
ten R enaissanceportalen geschm ückt, w ährend die Back
steinm auerflächen in Sgraffitotechnik der R enaissance reich 
geschm ückt waren. Den Hof selbst schm ückten Säulen
laubengänge (Abb. 1) sowie der reizvolle H ildegardsbrunnen. 
Im Innern befanden sich neben den interessanten eichenen 
D achkonstruktionen reichgesclm itzte Holzsäulen, U nter
züge, Stuckdecken, Fenster m it reizenden E isengittern, 
wie vor allem das aufs R eichste in Ulmer R enaissance
arch itek tur geschm ückte Sitzungszimmer. Teilweise ge
rette t, is t doch kaum  ein Teil ohne Beschädigung ge
blieben und es stehen in der H auptsache nur noch die' 
Außenmauern. Unsere Fachw elt ha t dam it einen großen, 
auch durch noch so gute W iederherstellung kaum  zu er
setzenden V erlust eines allerersten Denkmals altstädtischer 
B aukunst der R enaissancezeit zu verzeichnen. Vom Brande 
selbst und dem äußeren Zustand des Gebäudes nach dem 
Brand geben die Abb. 2—4 ein Bild.

Auf der altehrw ürdigen S tä tte  der karolingischen Pfalz, 
zerstört 1134 durch K aiser L othar II, 1138 von Kaiser 
K onrad III. wieder aufgebaut, ging der Bau 1560 in den 
Besitz der R eichsstadt über. Von 1583—1589 erbaute diese 
den heutigen, von da ab sogenannten „Neuen Bau“ durch 
K laus Bauhofer und P eter Schmidt.

Leider sind dem Brand vom 19. F ebruar auch Menschen
leben zum Opfer gefallen, so vor allem das Leben unseres 
überall hochgeschätzten Fachgenossen Ob.-Baurat Heß beim 
w ürttemb. Finanzm inisterium , der in vorbildlicher treuer 
Pflichterfüllung sofort von S tu ttg a r t auf die B randstätte  
eilte und dort ein Opfer seiner Pflichttreue wurde. — K.

Die Dürftige Stube zu Ulm a. d. D., ein Werk von Moritz 
Ensinger. In dem im 12. Jah rhundert gegründeten Hospital 
zum Heiligen Geist befand sich ein bis vor Kurzem noch als 
Küchennebenraum  verw endetes Gewölbe. Zwei kapitellose 
Rundsäulenreihen zu je 5 S tück teilen den rd. 26 auf 13 m 
(2 :1) m essenden Raum in 3 Schiffe mit je 6 Gewölbejochen. 
Die Einwölbung w ar im Diagonalrippensystem  erfolgt. Der 
ganze Raum w ar vom Gipser übertüncht, m it Einbauten, 
K ästen, E isenröhren aller A rt so entstellt, daß die W irkung 
selbst n ich t rein nachem pfunden werden konnte*). Ober
bürgerm eister Dr. Schwammberger ließ nun den Raum durch 
Ob.-Baurat H o  I c h  zu W eihnachten 1923 von Grund aus 
erneuern, wodurch erst w ieder die ursprüngliche Schönheit 
und Harmonie dieser Gewölbehalle zur Geltung kam und 
allgemeine Bewunderung erw eckte. Die nächste F rage war 
nun: W er w ar der Schöpfer und Baum eister dieses w under
vollen H allenrhythm us?

D er H aupteingang zeigt auf der R ückseite zwischen 
Stadt- und Reichsw appen die Jahreszahl 1473. D araus w ird

Das V ereinsverm ögen ist w ertbeständig  angelegt. Die 
B etriebskosten des Heims w erden zum Teil von der S tadt, 
zum Teil vom V erein gedeckt. Die S tad t ste llt nach dem 
V ertrage die G ebäude und das G artengelände m ietfrei, sie 
leistet sowohl die U nterhaltung von H aus und G arten, wie 
auch die Heizung und B eleuchtung der gem einsam en 
Räume. Der V erein le iste t die ganze V erw altung und Be
köstigung der Heimbewohner. Die hierfür erforderlichen 
B eträge w erden als V erpflegungszuschuß in Höhe von 
33B) v. H. und als V erw altungszuschuß in H öhe von 1 bis ly .  
v. H. dem Einkom m en der B ew ohnerinnen entnommen. 
Bei außergew öhnlichen Beschaffungen tre ten  das Vermögen 
der V ereine oder E inzelstiftungen ein.

Das K ölner „Frauenheim “ blickt auf die E rfahrungen 
eines Jah res  zurück. Die V erw altung des Heimes durch 
den S tadtverband ha t sich als der richtige W eg erwiesen. 
Auf diese W eise fließen viel Mittel aus p riv a te r W ohltätig 
keit dem Heime zu, w ird viele persönliche Fürsorge den 
B esucherinnen zuteil. Im Heim herrsch t F riede und Ord
nung. Der V erein sieht m it Stolz auf sein W erk, er ge
denk t dabei dankbar der ta tk rä f tig en  U nterstü tzung von 
seiten der S tad t und einzelner Persönlichkeiten  und geht 
m it Zuversicht an die Beschaffung eines w eiteren  und 
größeren K leinrentnerinnenheim s. —

Die baulichen A rbeiten an dem K leinrentnerinnenheim , 
seine E inrichtung, sowie die V erhandlungen zwischen der 
S tad t und dem V erein „Frauenheim “ lagen in H änden des 
Baurates R i t t e r .  —

*) Vergl. Denkm alspflege, 23. Jahrg., No. 16, D ez. 1921.

bestätig t, was eben die geschichtliche Forschung gelehrt, 
daß als B auherr nur der R at der R eichsstad t Ulm in Be
trach t kommen kann. Diese „D ürftigen S tuben“ w aren für 
Ulm, wie in Memmingen, B iberach und anderen  Reichs
städten , der M ittelpunkt m ittelalterlicher sozialer Fürsorge, 
die verw altungstechnisch schon im 14. Jah rhundert 
städtisch  gew orden w ar, entsprechend der aufblühenden 
Selbstregierung der R eichsstädte. Der Spitalpfleger w urde 
vom R at bestellt. So ließ sich auch zweifellos der R a t für 
die H ospitalbauten den Baum eister von Niemand vo r
schreiben. W üßte m an nun, w er der in den Jah ren  1470 bis 
1473 der S tad t Ulm vom R a t bestellte  Baum eister w ar, so 
wüßten w ir auch, wem w ir diese sozusagen neu aufgedeckte 
Halle1 zu verdanken haben.

Hier kann nun die B augeschichte des Ulmer Münsters 
W egw eiser sein. Daß die E  n  s i n  g  e r - Baumeisterfamilie 
von Ulrich über M atthäus zu Moritz die leitenden M ünster
baum eister stellte, ist eine bekannte kunstgeschichtliche 
Tatsache. Der jüngste, Moritz, bekennt sich 2 Jah re  nach 
seines V aters M atthäus Tod 1465 als des R ates von Ulm 
auf 10 Jah re  bestellter S tadt- und K irchenbaum eister. 1470 
stellt ihn der R at auf Lebenszeit an. Sein H aupt- und 
Lebensw erk am M ünster is t die Einwölbung des M ittel
schiffes im D iagonalrippensystem . Um 1480 w ird Böblinger 
sein Nachfolger.

Der R a t Ensingers w urde überall sehr begehrt, wie am 
Münster zu S traßburg , Basel, Bern: der von Moritz ins
besondere für die L iebfrauenkirche in München, G eorgen
kirche in Nördlingen. W enn nun in den Jah ren  1470 bis 73 
der R a t Ulms ein Gewölbe erbaute w ie die „D ürftigen 
Stuben“, wer anders kann da als B aum eister in F rage kom 
men als Moritz E nsinger und seine B auhütte? E ine aus
w ärtige Berufung kam, gegenüber dem bew ährten, viel
begehrten M eister des Münstergewölbes, n ich t in Frage. 
Nehmen wir noch dazu die edlen V erhältnisse und die nie 
zufällige H armonie, so können nur einem M eister selbst die 
diesbezüglichen Baurisse zugesprochen werden.

Nirgends fand sich nun ein Steinm etzzeichen. Für 
jeden anderen Ulmer M eister w äre das Gewölbe ein Haupt
w erk gewesen, an dem er sein Zeichen angebrach t hätte. 
Für Moritz E nsinger dagegen w ar das eine Nebenaufgabe. 
Ihm genügte das am Trium phbogen des M ünsters m it der 
Jahreszahl 1471 angebrachte Zeichen, w ährend er es bei 
den „D ürftigen Stuben“ fortließ, da er sicher nur die Ober
leitung innehatte.
... ,?.8 'st daher mit absoluter W ahrscheinlichkeit, auch im 
Ilmblick auf die bekannte  kluge A usnützung ihres S tad t
baum eisters durch den R at, das Gewölbe selbst Moritz En
singer zuzusprechen, solange n ich t irgendein anderw eitiger 
r u nd  das Gegenteil beweist.

Daß auch die plastischen neuaufgedeckten W erke wie 
1 ympanon, Schlußsteine usw., zum M ünster (Syrlinperiode) 
in Beziehung zu setzen sind, liegt auf der H and, die Erörte- 
]un? darüber w ürde aber in diesem Zusam m enhänge zu weit 
fuhren. -  Dr.-Ing. K 1 a  i b e r , Ulm a!d . D.

Literatur.
Gesammelte Werke von Max Dvorschak. Die Heraus

geber Dr S v o b o d a  und Dr.  W i l d e  haben es un ter
nommen, die sehr zerstreuten  W erke des im besten  Mannes-
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alte r v o r ein iger Zeit 
gestorbenen K unst
h is to rikers der Uni
vers itä t W ien. M ai 
D v o r s e h a k ,  der 
noch auf dem T ag  
für D enkm alspflege 
in E isenach die Zu
hörer durch  leben
dige. dram atisch be
w egte V orträge en t
zückte. zu sammeln 
und im  V erlag  von 
R P iper in  München 

herauszugeben. 
D vorsehak w ar ein 
Schüler von F ranz 
Wickhoff an der 
U niversität W ien 
und ha t von diesem  
aus seine E ntw ick

lung genomm en. 
D ieser zufolge wies 
e r der w issenschaft
lichen K unstge

schichte zunächst 
nur die A ufgabe zu, 
Form  problem e zu
untersuchen. Das Abb. 1. L a u b e n g ä n g e  a m H o f  v o r  d e m  B r a n d e .

H auptw erk dieser 
P eriode is t -R ätsel 
der B rüder van  
E v ck “. E r sah die 
Form en sich un ter 
dem D ruck innerer 

N otw endigkeiten 
bilden und  setzte  
eine stufenw eise 
E ntw icklung von  
Form  zu Form  vo r
aus So kam  auch 
e r zu einer A rt von  
w issenschaftlicher 

Methode und zu dem 
E volutionism us des 
anal jl is c  hen Spezia
listentum s des 19. 
Jah rhunderts . Auf 
einer T agung  in 
B regenz 1920 aber 
zeigte er einen ge
w eiteten  B ück : nun 
wurde ihm die K unst 
zu einerunersehöpf- 
Iiehen und nie en
denden L eistung  
der schöpferischen 
K ra ft der Mensch-

S. März 192-1.
Der „Neue Bau“ in Ulm a. D. durch Brand zerstört.
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heit und ein unlösbarer Teil ihrer allgemeinen Geistig
k e it  „Die K unst“, schrieb er, „besteht nicht nur in der 
Lösung und Entw icklung form aler Aufgaben und Probleme, 
sie is t auch immer und in erster Linie A usdruck der die 
Menschheit beherrschenden Ideen, ihre Geschichte, nicht 
minder als die der Religion, Philosophie oder Dichtung, 
ein Teil der allgemeinen Geistesgeschichte.“

Den H erausgebern der Schriften und V orträge Dvor- 
schaks schweben die D ilthey’schen W erke vor; sie wollen 
das innerlich Zusammengehörige zusam menfassen und jeden 
Band zu einem in sich geschlossenen Ganzen machen. Die 
H erausgabe der W erke D vorschaks is t also auf mehrere 
Bände berechnet. D er erste Band liegt vor. E r enthält 
sieben A rbeiten D vorschaks, die einen Zeitraum um 
spannen von der Katakomben-M alerei bis Brueghel und 
Greco. U nter dem T itel „K unstgeschichte als G eistes
geschichte“ is t für diesen Band eine E inheit geschaffen, 
in deren M ittelpunkt ein H auptw erk des V erstorbenen: 
„Idealismus und Naturalism us in der gotischen Skulptur 
und Malerei“ steht. Im übrigen sind die B eiträge dieses 
Bandes unabhängig voneinander, bei verschiedenen Ge
legenheiten und zu verschiedenen Zeiten entstanden. Ein 
in A ussicht genomm ener zweiter Band der Schriften und 
V orträge w ird als M ittelpunkt das schon genannte H aupt
w erk der Frühperiode D vorschaks, „Das R ätsel der Brüder 
van E yck“ enthalten; in ihm untersucht er F ragen der 
bildenden K unst als F ragen eines abgeschlossenen Gebietes 
mit eigener Entw icklung und eigener G esetzlichkeit. D a
von is t er nach einer zehnjährigen Pause im Betrieb der 
K unstgeschichte zu G unsten der Denkmalpflege in Ö ster
reich zurückgekommen. Nun w ird die K unst zu einer all
gemeinen Menschheits-Angelegenheit. Diese Umstellung 
der kunstgeschichtlichen Methode, m it der jedoch Dvor- 
schak keineswegs allein stand, ging aus der tiefen 
G eistes-Evolution und der Umstellung des D enkens in 
unseren Tagen hervor. —  — A. H. —

W ettbewerbe.
Ein Preisausschreiben um Entwürfe für ein Erholungs

heim in Bad Dürrheim erläßt die B etriebskrankenkasse der 
Reichsbahn in K arlsruhe für in Baden geborene und dort 
ansässige A rchitekten m it F ris t zum 24. Apri'l d. J . An 
Preisen sind ausgesetzt: 800, 600 und 400 M. A nkauf von 
2 w eiteren Entw ürfen für je 200 M. auf A n trag  des Preis
gerichtes in A ussicht gestellt. Im  Preisgericht: Ob.-Reg.- 
Bmt. H e n  z , Ob.-Bmt. Prof. L ä  u g e r , Prof. C ä s a r ,  
säm tlich in K arlsruhe, Arch. Rud. S c h m i d t ,  Freiburg, 
Stadtbm str. S e i b e r t , Villingen. Unterlagen gegen porto 
freie E insendung von 2 M. von der E isenbahnbetriebs
krankenkasse zu K arlsruhe. —

Engerer Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen 
für einen Friedhof in Freital bei Dresden. Die städtischen 
Körperschaften der neugeschaffenen S tadt Freital bei 
Dresden hatten  die Anlage eines Zentralfriedhofes am 
W indberg bei Freital beschlossen. Zur E rlangung geeig
neter Entw ürfe w ar unter 10 A rchitekten aus Dresden 
und Freita l ein engerer W ettbew erb ausgeschrieben w or
den, den als Preisrichter die H erren Prof. Dr. Cornelius 
G u r 1 i 1 1 , O berregierungsbaurat K o c h  und R egierungs
baurat Dr. G o l d h a r d t  beurteilten. Als für die A us
führung geeignet wurden die Entw ürfe der A rchitekten 
Rudolf B i t z a n ,  B u h l i g  und B ä r b i g  bezeichnet. —

Personal-Nachrichten.
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. R ektor und 

Senat der Technischen Hochschule D arm stadt haben auf 
einstimmigen A ntrag der Abt. für Masch.-Bau Hrn. Prof. 
R ichard B a u m a n n  in S tu ttg a rt i n  A n e r k e n n u n g  
s e i n e r  h e r v o r r a g e n d e n  V e r d i e n s t e  u m  d i e  
E n t w i c k l u n g  d e s  M a t e r i a l p r ü f u n g s w e s e n s  
im Allgemeinen und um die Erforschung der D ampfkessel
baustoffe im Besonderen d i e  W ü r d e  e i n e s  D o k t o r -  
I n g e n i e u r s  e h r e n h a l b e r  verliehen.

Prof. Dr.-Ing. Max Möller 70 Jahr. Am 19. Februar 
des Jahres konnte der Geheime H ofrat Prof. Dr.-Ing. e. h. 
Max M ö l l e r  zu Braunschweig in voller Frische die 
Feier seines 70. G eburtstages begehen. Als anregender und 
erfolgreicher Lehrer des Bauingenieurwesens w ar er 
m ehrere Jahrzehnte an der dortigen Technischen Hochschule 
tätig , und zwar w ar es vorw iegend das Gebiet des G rund
baues und des W asserbaues im ganzen Umfange, das er 
dort lehrte. Auch auf dem Gebiete des Eisenbetonbaues 
hat er frühzeitig gearbeitet und die Entw icklung dieser 
wichtigen Bauweise durch theoretische und praktische 
Untersuchungen m it fördern helfen. Dabei is t Professor 
Möller auch als K onstrukteur, nam entlich auf dem Gebiete 
des Brückenbaues, m it eigenartigen, besondere örtliche 
Schwierigkeiten überw indenden Form en m ehrfach erfolg

reich hervorgetreten . Möller w ar, in  früheren Jah ren  nam ent
lich, auch ein reger M itarbeiter der „D eutschen B au
zeitung“. Sein A ufsatz im Jah rg . 1894, S. 600 ff. über 
„Empirische U ntersuchungen im B auingeneurfach, in s
besondere an B eton-E isenkonstruktionen ausgeführte B ruch
belastung“, in dem nam entlich auch die „G u r 11 r  ä g e r “ 
Möllers besprochen w urden, gab dam als der Leipziger 
Betonfirm a R u d o 1 f W  o 11 e V eranlassung, dieses System, 
das sich später w eiterer A nerkennung erfreute, erstm alig 
für die Überdeckung der Pleiße vor dem R eichsgericht in 
Leipzig vorzuschlagen und durchzuführen. In  Bezug auf 
rasche A usführung und geringe K osten  w ar dieses System  
in dem vorliegenden Falle für die dam alige Zeit eine 
ideale Lösung. —

Tote.
Der Glockengießer Ulrich, G eneraldir. der G locken

gießerei Gebr. Ulrich A.-G. in A polda is t nach kurzer 
schw erer K rankheit gestorben. Aus k leinen A nfängen hat 
er seine B ronzeglockengießerei zu einer der bedeutendsten 
in D eutschland und auch dem A uslande herauf gearbeitet. 
Sein größtes W erk is t die 500 Ztr. schw ere große Glocke 
für den Dom zu Köln, die nach dem G utachten der hinzu
gezogenen Sachverständigen in K lang- und G ußschönheit 
die höchsten A nsprüche erfüllt. Sie is t die g röß te  Glocke 
in W esteuropa und übertrifft die G loriosa in E rfurt, die 
im Jah re  1498 von M eister W ou gegossen w orden ist, noch 
an  Schönheit. Es w ar ihm n ich t m ehr vergönnt, sein 
größtes W erk noch vom Dom zu K öln erklingen zu hören.

Der Schöpfer der Heißdampfmaschine Baurat Dr.-Ing.
e. h. Schmidt is t am 16. F ebruar kurz vor Vollendung 
seines 66. Lebensjahres gestorben. Der Gedanke, über
hitzten Dampf, sog. Heißdampf, technisch zu verw erten, 
ist zwar schon alt und der E lsässer Ing. G. A. H i r n  kann 
das V erdienst für sich in A nspruch nehmen, durch seine 
therm odynam ischen U ntersuchungen die physikalischen 
G rundlagen dafür geschaffen zu haben. Schm idt is t es 
aber gelungen, die Heißdam pfm aschine, m it der erhebliche 
B etriebsersparnisse gem acht w erden können, in praktisch 
verw ertbarer Form  zu bringen. D am it is t eine vollständige 
Umwälzung in der D am pftechnik, nam entlich auch im V er
kehrsw esen durch Einführung der Heißdampflokom otiven 
herbeigeführt w orden. Auch hier is t Schm idt bahnbrechend 
gewesen und h a t dabei durch die preuß. E isenbahnverw al
tung ta tk rä ftige  U nterstü tzung gefunden. Auch auf dem 
Gebiete des H ochdruckdam pfes, dessen Anwendung einen 
w eiteren bedeutenden F o rtsch ritt bedeutet, h a t Schmidt 
H ervorragendes geleistet.

Schmidt, der als einfacher Schlosser anfing, is t ein 
„seif made m an“ in des W ortes bester Bedeutung, ein 
Neuschöpfer und B ahnbrecher auf dem G ebiete der Technik 
geworden. —

Chronik.
Eine neue Klosterkirche für die Benediktiner-Abtei in Sao 

Paolo in Brasilien ist nach den  P länen  des M ünchener A rchitekten 
Prof. R i c h a r d  B e r n d l  ausgefüh rt w orden. D er Münchener 
Bildhauer H einrich W a  d £ r  £ , der schon m it Berndl am Salz
burger M ozarteum  zusam m engearbeitet h a t, schm ückte den 
T rium phbogen der neuen  K irche m it einer m onum entalen Kreuzi
gungsgruppe aus L indenholz. —

Eine neue kathol. Pfarrkirche zu D ettingen am Main ist für 
die nur 1300 Seelen zählende Gem einde von  den Arch. B ö h m 
und  M artin W e b e r  in e igenartigen  m odernen Form en und in 
dem m odernen B aum aterial des E isenbetons, d er im Innern seine 
K onstruktionsförm en unverhü llt zeigt, v o llendet w orden. Sie ist 
m it W andm alereien von  R einhold E w a l d s  ausgesta tte t, die 
um den A ltar ihren d ram atischen  M ittelpunkt in der Darstellung 
der V erkündigung, G eburt und  K reuzopfer haben . —

Uber die Bebauung des Nollendorfplatzes zu Berlin hat die 
s täd t. K unstdepu ta tion  auf G rund der W ettbew erbsergebnisse ihre 
E ntscheidung je tz t dahin  gefällt, daß  sie lediglich die Bebauung 
m it K olonnaden, die n ich t höher als 1 XA  S tockw erke sein dürften, 
em pfehlen könne. Es solle außerdem  bei der B ebauung m it größter 
V orsicht vorgegangen  und die W irkung  der K olonnaden erst 
durch Modelle erp rob t w erden. Die S tad tv e ro rd n e ten v e rsam m 
lung w ird je tz t  bei A bschluß der V erträge  über die P ach tung  des 
P latzlandes durch die den Bau un ternehm ende Firm a das letzte 
W ort zu sprechen haben. —

Die Ruine der St. Sixti-Kirche zu Merseburg, die seit Jahr
hunderten  unbenu tz t das teh t, beabsich tig t m an zu einem S tad t
th ea te r  auszubauen. Auf B etreiben de« dortigen  T heatervereins 
h a t das S tad tb au am t dafür einen E ntw urf ausgearbeite t. Das 
T heater soll 1000 S itzplätze erhalten  und  der A usbau soll angeb
lich m it einem K ostenaufw and  von  200 000 G.-M. m öglich sein. —

Ein neues T hea te r in W ien, das „M oderne T h ea te r“ , is t kürz
lich vo llendet w orden. Es faß t 500 Z uschauer und s te llt eine 
vornehm  a u sg esta tte te  K am m erspielbühne in den  Stilform en des 
M aria-Theresia-B arock dar. —

Eine W andelhalle zur E hrung  der im W eltkriege Gefallenen 
usw . in Meerane i. Sa. w ill die O rtsgruppe M eerane des „V olks
bundes für K riegerg räberfü rso rge“ in diesem  Ja h re  aus zu 
sam m elnden Mitteln errich ten . Die K osten  sind auf 20—30 000 
G oldm ark v eransch lag t. —
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* B A U W I R T S C H A F T S -  U N D  * 
B A U R E C H T S F R A G E N

B etrachtungen über ein neues Gesetz zur A ufstellung und D urchführung von Siedlungsplänen  
(F luchtlin ienp läne).

Von S tad toberbaura t a. D. H. M e t z g e r ,  Berlin.
Derlei Anzeichen lassen die baldige W ieder- 

'ffgfj aufnahm e der W olm ungsbautätigkeit durch 
VG» Beseitigung der je tz t noch hindernden W ider- 

stände erhoffen. Die W ohnungsnot wird 
w. n ich t bezweifelt, nu r die Mittel zur Behebung 

|f » si nd um stritten . Darüber, daß etwas, und 
zw ar bald geschehen muß, sind Alle einig, da die Menschen 
bei den jetzigen Zuständen immer dichter zusam menge
pfercht w erden. In  einer Epoche beispiellosen Aufblühens 
w ohnten in P reußen  1875 auf 1 <Jkm 74 Menschen, 1905 
w aren es schon 106,95 und für 1919 gibt das statistische 
Jah rbuch  nach dem unglücklichen A usgang des W elt
krieges 124,6 an. Mit dieser noch n ich t abgeschlossenen 
V erdichtung, die in den Industriebezirken noch sehr viel 
größer ist, vergleiche m an den nunm ehr zehnjährigen fast 
völligen S tillstand im W ohnungsbau und m an w ird sich 
ungefähr ausm alen können, w as ein tritt, wenn die Bau
tä tig k e it ihrer jetzigen Fesseln ledig w ird und sich wie ein 
angestau ter Strom  über das Bauland ergießt, ohne daß die 
S tädte vorbereite t sind, die F lu t von  B auanträgen in sied
lungspolitisch und städtebaulich geregelte Bahnen zu leiten. 
K om m t der Tag, der dem B auhandw erk wieder freie Be
tätigungsm öglichkeiten schafft, dann gibt es kein  Auf
halten, kein  V erschanzen hin ter Paragraphen; die woh
nungshungrige B evölkerung w ürde es n ich t verstehen, 
w enn sich der Beseitigung eines nachgerade als unerträg 
lich empfundenen Zustandes neue und gar bürokratische 
H indernisse in den W eg stellen würden.

So ähnlich w ird auch der W ohlfahrtsm inister gedacht 
haben, als er „G rundzüge“ für ein Gesetz zur Aufstellung 
und D urchführung von Siedlungs- und Bebauungsplänen 
ausarbeiten  und zur E rörterung  stellen ließ. Diese „G rund
züge“ können nur den Sinn haben, das Feld für die künf
tigen  S tadtsiedlungen und Stadterw eiterungen zu ebnen, 
und die städtebauliche E ntw icklung der Gemeinden zu 
fördern. Sie sollten — und dam it komm en wir schon zu 
den W ünschen —  m anchen allzulangen behördlichen Zopf 
abschneiden, die Selbstverw altungen der Gemeinden k rä f
tigen, lästige Instanzenw ege kürzen und Behörden, die von 
diesen D ingen nichts verstehen, soweit als irgend möglich 
ausschalten. Diese W ünsche erfüllen die „G rundzüge“ 
nicht. Sie sind nur eine w enig übersichtliche Zusammen
stellung von Bestim m ungen des alten  Fluchtliniengesetzes 
vom  2. Ju n i 1875 in der Fassung des W ohnungsgesetzes 
vom  28. März 1918 und  des Zweckverbandsgesetzes vom 
19. Ju li 1911.

In  diesem, zum Teil schon rech t a lten  und w enig v er
daulichen K uchen sind zw ar einige Rosinen eingebacken, 
deren  W ert leider bei näherer B etrachtung auch nur ge
ring  ist. Es w iderstrebt uns, die 26 P aragraphen  einzeln zu 
kritisieren , w ir beschränken uns daher auf die Bemerkung, 
daß sie den B elangen der Gemeinden und des w ohnungs
losen V olkes nur unvollkomm en dienen, w enn auch die 
gu te  A bsicht n ich t v erk an n t w erden soll. Die Forderungen 
neuzeitlichen Städtebaues tauchen in den „G rundzügen“ 
zw ar schlagw ortartig  auf, um jedoch sehr bald in  den 
ertö tenden Arm en von Baupolizeibehörden, B ezirksaus
schüssen, R egierungen und durch m ißverstandenen Schutz 
von  Sonderbelangen in ihrer lebendigen A usw irkung e r
s tick t zu werden. Das V erfahren, paragraphierte  „G rund
züge“ aufzustellen und zu sehen, was bei der K ritik  her
auskom m t, erinnert an  den langsam en T ro tt des alten 
Amtsschimmels, w ährend uns die A utofahrt schnell durch
greifender E ntschlüsse no ttu t. Die K ritik  an einzelnen 
Bestim m ungen is t zwecklos, w enn es am G rundgedanken 
fehlt, über den man sich in m ündlichen E rörterungen  zu
nächst einmal aussprechen muß.

Dr. Schmidt, Essen, h a t bereits in Nummer 34 der 
„B auw elt“ m it einem kurzen Seitenblick auf die „G rund
züge“ die E ntw icklungszustände aufgeführt, die einem 
S tädtebaugesetz zugrunde geleg t w erden müssen. Dieser 
sehr beachtensw erte A rtikel kann  für den W ohlfahrts
m inister eine R ich tschnur sein, wie zunächst einm al fest
zustellen ist, w as die Gem einden zu ihrer freien s täd te 
baulichen E ntw icklung nötig  haben, um un ter A usschaltung 
aller überflüssigen A ufsichts- und  G enehm igungsinstanzen

8. März 1924.

schnell zum Ziele zu kommen. Ü berläßt m an die Bearbei
tung der Siedlungspläne den Gemeinden und ihren be
rufenen Organen, dann w ird über die E rfordernisse solcher 
Pläne wenig, dagegen sehr viel über die Bestimm ungen zu 
verhandeln sein, die den Gemeinden die D urchführung 
ihrer P läne erleichtern sollen. Man w ird z. B. Bestim m un
gen, die dem E igentüm er gestatten , auf seinem Zukunfts- 
Bau- und S traßenland w erterhöhende K ulturänderungen 
vorzunehm en und die Gemeinden zu verpflichten, diese 
W erterhöhungen zu entschädigen, anders fassen, als es die 
„G rundzüge“ tun, die für diesen Fall w eder den Nachweis 
eines tatsächlichen M ehrertrages, noch als G egenw ert eine 
erhöhte Steuerbelastung voraussetzen. D iese m ittelbare 
Aufforderung, noch schnell bis zur E nteignung Spargel
beete, R osenkulturen, O bstplantagen oder Ähnliches anzu
legen und für Anlagen und aufgew andte Zeit eine runde 
E ntschädigung zu fordern, leistet unberechtigter Bereiche
rung und unlauteren B odenspekulationen Vorschub, gegen 
die die A llgem einheit geschützt w erden muß, wenn nicht 
jeder Siedlungsplan zum Schacherobjekt w erden soll.

Auch das V erhältnis der Gemeinden zur Eisenbahn- 
und der W asserstraßenverw altung bedarf einer Regelung. 
Die H oheitsrechte dieser S taatsverw altungen m üssen an 
den genehm igten Siedlungsplänen ihre Grenze finden. Die 
durch M indestkrümmung und H öchststeigungen gebundene 
L inienführung der Eisenbahn is t mehr oder weniger 
zwangsläufig; m it unverm eidlicher B ru ta litä t durchkreuzt 
sie die schönsten Siedlungspläne, wenn sich Eisenbahner 
und S tädtebauer n ich t rechtzeitig  zusam m entun und ihre 
Pläne gegenseitig  festlegen; daran  fehlt es bis heute. Der 
größte V erschandler der S täd te  is t die Eisenbahn. Über 
alle Einsprüche hinweg vern ich tet sie durch Dämme und 
E inschnitte jede Entw icklungsm öglichkeit schön gedachter 
und begonnener Städteerw eiterungen. Auch die Eisenbahn 
muß ihre E rw eiterungsm öglichkeit sichern und voraus
schauende P läne aufstellen. Sie darf n ich t w arten, bis der 
B ahnbau eine zwingende N otw endigkeit gew orden ist, die 
sich unter V ernachlässigung aller städtebaulichen Belange 
irgendwie durchsetzt. Der W asserbau bleibt m it seinen Zu
kunftsanlagen naturgem äß in der N ähe der W asserstraßen; 
die nachträgliche A npassung an den Siedlungsplan is t da
her m eist weniger schwierig, trotzdem  muß grundsätzlich 
für ihn das Gleiche wie für die Eisenbahn gelten. Es ge
nüg t aber nicht, daß Eisenbahn und W asserbau von  der 
Auslegung des Siedlungsplanes K enntnis erhalten, ihre 
R echte auf N euanlagen auf genehm igtem  Siedlungsgelände 
m üssen beschränkt und an die ordnungsm äßig au f
gestellten Pläne gebunden sein. Industrieland muß auch 
tatsächlich  die notw endigen Anschlußgleise erhalten  und 
anderseitig  darf eine für die Industrie aufgestellte Fläche 
n icht durch E inziehung der B ahnanlagen h in terher ihrem 
Zweck w ieder entzogen werden.

Die „G rundzüge“ zw ingen die Gemeinden, innerhalb 
10 Jah ren  vom P lan  zur T a t überzugehen. D ieser Zwang 
gefährdet die D urchführung des Planes. Zehn Jah re  sind 
im Leben einer S tad t sehr wenig; w eder liegt der F o rt
sch ritt in  der Bebauung des Siedlungsgeländes im Belieben 
der Gemeinde, noch verfüg t sie jederzeit über ausreichende 
Geldmittel, um durch A nkauf p riva te r Siedlungsflächen 
die D urchführung des P lanes sicherstellen zu können. Da 
auch der E igentüm er n ich t auf unbegrenzte Zeit in der 
N utzung seines E igentum es beschränkt bleiben kann  und 
das Beispiel von  Ulm auch n ich t überall anw endbar ist, 
b leibt ein schon häufig gem achter V orschlag ernstlich zu 
erw ägen, der den Gemeinden ein erleichtertes E nteignungs
rech t auf Siedlungsland zu m äßigen P reisen  einräum en 
will. Ähnlich dem Umlegungsgesetz muß dabei das für 
S traßen, Flächen und freie F lächen beanspruchte Gelände 
nach einer bestim m ten V erhältn iszahl in  Abzug gebracht 
werden. N ur w enn die Gemeinde so die M öglichkeit hat, 
sich zukünftiges B auland ohne zu große Opfer zu sichern, 
kann  die endgültige A ufteilung im Einzelnen dem später 
hervortre tenden  Bedürfnis überlassen werden.

D en neuen Begriff der „V erkehrsbänder“ haben die 
„G rundzüge“ aufgenom men, w ir w ünschen jedoch, daß m an 
sich n ich t zu ängstlich an das W ort klam m ere und sie so
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gestalte, daß n icht nur alle m it dem Bahnbetrieb zu
sam menhängenden Nebenanlagen untergebracht werden 
können, sondern daß dem Städtebauer auch die Möglich
keit gegeben werde, die häßliche E infahrt in die bebaute 
Stadt, die bei uns leider fast zur Regel geworden ist, zu 
verm eiden, dam it die Bahnlinie n icht an Höfen und H inter
häusern vorbeigeführt werden muß und minderwertige 
ruhe-, luft- und lichtlose W ohnviertel entstehen.

Das neue Gesetz muß m it den alten Bauordnungen, 
deren es allein in Preußen etw a 300 gibt, aufräumen. Auch 
hier fehlt es nicht an V orschlägen in der L iteratur. Dr.- 
Ing. H ecker fordert in „Die Zukunftsaufgaben deutscher 
S täd te“ (Kommunalverlag 1922) eine reinliche Scheidung 
zwischen Stadtbau und Hausbau. Er will, daß die dem 
Hausbau dienende B auordnung nur M indestforderungen für 
Mauern, Decken, Treppen, T räger, Ofenanlagen u. dgl. 
enthalte, während alles, was das sichtbare individuelle Bild 
einer S tad t beeinflußt, dem Städtebauer überlassen bleiben 
muß. Die Baupolizei ha t in K unst- und städtebaulichen 
Fragen nie etwas geleistet, sehr oft aber nachteilig ge
wirkt. Die „Grundzüge“ gehen von der leider immer noch 
geltenden Auffassung aus, daß der Bebauungs- und F lucht
linienplan in der H auptsache über eine Fläche und deren 
Besitzverhältnisse bestimme; die E rkenntnis, daß er auch 
für die Raum gestaltung, d. h. die Entw icklung nach der 
Höhe maßgebend sein solle, kom m t nich t genügend zur 
Geltung. Nur wenn der Städtebauer ungehinderten E in
fluß auf die drei-dimensionale G estaltung seines Planes 
hat, kann er das R echt der Allgemeinheit auf ein schönes 
Stadtbild verw irklichen und es muß die vornehm ste Auf
gabe des Gesetzgebers sein, die Erreichung dieses Zieles 
zu ermöglichen. W enn den alten Bauordnungen die schäd
lichen Giftzähne ausgezogen werden, dann mögen sie vo r
läufig ruhig w eiter bestehen bleiben, bis auch sie eines 
Tages durch eine E inheitsbauordnung abgelöst werden. 
Bei Fortlassung aller solcher Bestimmungen, zu deren 
Handhabung die Baupolizei nicht geeignet erscheint, 
können die Bauordnungen nur an E infachheit und K lar
heit gewinnen; es w ird dam it auch dem je tz t so dringend 
betonten Abbaubedürfnis insofern Rechnung tragen, als 
dann viele nur kritisch tä tige K räfte der Baupolizei über
flüssig werden.

Der S tad t Berlin w ird in den „G rundzügen“ in einem 
besonderen Paragraphen eine Sonderstellung eingeräum t, 
danach sollen Berlins P läne der Genehmigung des S taa ts
ministeriums unterliegen, gegen dessen Entscheid es jedoch 
keine Berufung gibt. F rüher bedurften die Residenzen 
Berlin, Potsdam  und C harlottenburg zur Festsetzung ihrer 
Bebauungspläne der königlichen Genehmigung. Es ist ja  
erklärlich, wenn ein Monarch seine M achtbefugnis nutzt, 
um sich gegen die V erschandelung seines W ohnsitzes und

der Umgebung seiner Schlösser zu sichern; ob das S taats- 
m inisterium  die geeignete Stelle ist, an seine Stelle zu 
treten, muß bezw eifelt werden. W ir w erden von  einem 
Ministerium kaum  jem als ähnliche Schöpfungen erw arten 
dürfen, wie w ir sie aus ä lteren  Zeiten der ungehem m ten 
A uswirkung fürstlicher Laune verdanken. Das S taa ts
m inisterium soll sogar befugt sein, seine B evorm undung 
auch auf andere G roßstädte und Industriegebiete auszu
dehnen: diese w erden dadurch, wie w ir fürchten, noch un
freier als es die kleinen und m ittleren  S täd te  ohnehin sind. 
Auch die Bestim m ungen zur Bildung von Zw eckverbänden 
passen für die G roßstadtverhältn isse ganz und gar nicht, 
besonders wenn eine kleine Gemeinde sich m it der benacn 
barten  großen S tad t zum gem einsam en V orgehen verbinden 
soll und die V erfolgung der öffentlich-rechtlichen Belange 
der Zw eckvörbandsglieder auf Seiten der K leinen V erge
w altigung befürchten und bei den Großen keine ihrer Be 
deutung entsprechende B erücksichtigung aufkom m en läßt.

Es scheint, daß die „G rundzüge“ auch nach der rein 
juristischen Seite n icht befriedigen. Soweit w ir unter
rich te t sind, liegen dem W ohlfahrtsm inisterium  bereits Gut
achten vor, die ebenfalls ein grundlegendes neues Gesetz 
fordern, das den Gemeinden E rleichterungen sowie E nt
lastungen von A ufwendungen und eine V ereinfachung des 
V erfahrens erm öglicht und die in m anchen Bestimmungen 
der „G rundzüge“ theoretische E rw ägungen sehen, mit 
denen sich diese Forderungen  nich t verw irklichen lassen.

Es bleiben also noch viele W ünsche zu erfüllen, die 
unter Zuziehung fachkundiger S täd tebauer und S tädte
politiker zu einem einheitlichen, alle Teile befriedigenden 
Baugesetz zusam m engefaßt w erden sollten. Mit dem zag
haften Herumgehen um eine endgültige Lösung und mit 
der Beseitigung einiger allzu schrotf hervorgetretener 
Mängel w ird die schon herrschende U nsicherheit nur noch 
größer und das Ziel einer großzügigen V orbereitung auf 
die kom m ende W ohnungsbautätigkeit nicht erreicht. Wenn 
wir auch in das K önnen uad  die gu ten  A bsichten des 
W ohlfahrtsm inisterium s volles V ertrauen  setzen, so müssen 
w ir doch immer w ieder betonen, daß der A rbeitsstoff viel 
zu umfang) eich und die in F rage kom m enden Belange viel 
zu m annigfaltig sind, u u  vom  grünen Tisch aus allein er
ledigt w erden zu können. D urch „A nhörung“ Fach
kundiger läß t sich der Stoff n ich t bew ältigen; es müssen 
die großen Verbände, in deren  R eihen genügend Fach
kundige sitzen, zur M itarbeit herangezogen werden, um 
W ege zu finden, den Gemeinden gerech t zu werden, und 
die staatlichen Behörden dadurch , zu entlasten, daß ihnen 
eine A rbeit abgenomm en wird, für die ihnen die rechten 
Sachkundigen fehlen und die. wie kaum  eine andere, in 
erster Linie Aufgabe der Selbstverw altungskörper sein 
sollte, weil sie do rt am besten aufgehoben ist. —

Zum  allgem einen  Städtebaugesetz.
Von S tad tb au ra t B e w i g ,  W itten-Ruhr.

n Nr. 67 des Jahrg . 1917 der „Deutschen 
Bauzeitung“ und in Nr. 10/11 des Jah rg . 1917 
des „S tädtebau“ habe ich die G rundgedanken 
eines a l l g e m e i n e n  S t ä d t e b a u - G e 
s e t z  es bereits vertreten; es sei mir daher 
gestatte t, zu diesem Them a mich zu äußern.

Ein wirksames Städtebaugesetz erfordert für alle ihm 
unterworfenen Gegenstände dreierlei: Die A nwendbarkeit 
des kommunalen Bauverbots gemäß § 12 des F luchtlinien
gesetzes, die gesetzliche Enteignungsbefugnis gemäß § 11 
des Fluchliniengesetzes und vor allen Dingen die A usdeh
nung des öffentlich-rechtlichen P lanfeststellungsverfahrens 
auf die das Straßennetz ausfüllende Bebauung. N atürlich 
kann das Letztere im allgemeinen nur grundsätzlich gemeint 
sein; es kann nur die A rt der Bebauung modellmäßig vo r
geschrieben und auf eine diese sicherstellende Parzellierung 
hingew irkt werden, w ährend allerdings für diejenigen 
Planteile, in denen sich die G estaltungskraft des Planes 
sammelt, die öffentlichen Gebäude, die Erzw ingung auch 
des speziellen Entwurfes in der V erwirklichung möglich 
sein muß.

Das bew ährte Mittel zur D urchsetzung städtebaulicher 
Pläne ist das Bauverbot aus § 12 des Fluchtl.-Gesetzes, das 
gegenw ärtig auf die Errichtung von W ohngebäuden an 
unfertigen Straßen beschränkt und in allen den Fällen 
unw irksam  gem acht ist, in dem es sich um die E rrichtung 
von Gebäuden handelt, die anderen als W ohnzwecken 
dienen, ferner dann, wenn das präsum ptive Baugelände 
durch Anlage von Ziegeleien, Steinbrüchen oder Berg
werken zerstört wird. Es muß daher das Bauverbot dahin 
erw eitert werden, daß jede w irtschaftliche V eränderung 
der von der P lanfeststellung betroffenen G rundstücke

verboten ist, sow eit sie dem P lan inhalte  widerspricht, 
w orüber in S treitfall die zuständigen Beschlußbehörden zu 
entscheiden haben w ürden. Daß das B auverbot ein brauch
bares Mittel ist, um die spekulative A usbeutung des Boden
w ertes zu verhindern, sei nur nebenher erw ähnt.

Das E nteignungsrecht der K om m unen muß als weitere 
Sicherung der P landurchführung  auf alle G egenstände der 
P lanfestsetzung erw eitert w erden; bezüglich des privaten 
Baugeländes muß dasselbe naturgem äß von Gesetzes wegen 
eingeschränkt w erden auf die Fälle, in denen die Bauinter
essenten sich weigern, dem w esentlichen Inhalte  des öffent
lich-rechtlichen P lanes zu entsprechen, d. h. also, ihr Bau
vorhaben im Rahmen der vorgeschriebenen Bauweise und 
billiger A nforderungen an die Form gebung, sowie unter 
Bildung anbauw ürdiger Parzellen zu verw irklichen. Wenn 
das E nteignungsrech t im H intergründe steht, w ird diese 
Parzellenbildung regelm äßig ohne ta tsächlichen Zwang und 
ohne ein schw erfälliges U m legungsverfahren nach Maßgabe 
der „lex A dickes“ vor sich gehen, ebenso w ird sich der 
G runderw erb für die geplanten  öffentlichen Gebäude und 
sonstigen A nlagen hem m ungslos vollziehen und dam it 
überhaupt erst die G ewähr geschaffen w erden, daß die 
auf die P lanung des Ortsbildes verw endete Mühe nicht 
um sonst gewesen ist.

Es v ers teh t sich, daß den d ergesta lt erw eiterten  Be
fugnissen der Gemeinden und G em eindeverbände —- denn 
solche sind für die g rößeren  A ufgaben des Siedlungs
wesens nach Maßgabe des Zw eckverbandsgesetzes von 1911 
und des Gesetzes betr. den Siedlungsverband R uhrkohlen
bezirk von 1920 durchaus notw endig — auch erw eiterte 
Befugnisse der A ufsichtsbehörden gegenüber stehen 
m üssen; bezüglich des B auverbotes is t das schon ange
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d eu te t. A ber der verm ehrten  Befugnis der Beschlufi- 
behörden muß endlich auch eine dem besonderen Zwecke 
entsprechende O rganisation R echnung tragen, die auch 
mit der E ntw icklung der Lehre vom  S täd tebau  und Sied- 
lungswesen im E inklänge steht. Die Stellen, die regel
mäßig über die Aufgaben dieses Gebietes in einschneidender 
W eise entscheiden sollen, müssen dazu auch die erforder
liche Sachkenntnis besitzen. D eshalb ist von einer neuen 
gesetzlichen R egelung zu fordern, daß sie den K reisaus
schüssen. B ezirksausschüssen und Prov inzialräten  v o r
schreibt, ihre Befugnisse in Siedlungssachen auf besondere 
Ausschüsse, die Kreis-, Bezirks- und Provinzialsiedlungs
rä te  zu übertragen, deren  Zusam m ensetzung für eine sach
verständige B ehandlung der A ufgaben dadurch B ürgschaft 
gew ährt, daß bei einer M itgliederzahl von  5. mindestens 
3 S iedlungsfachleute vorhanden sein müssen, denn d ie  pro
duk tiven  Elem ente der S tädtebau- und  Siedlungsdisziplin 
sind so besonders gearte t, daß sie durch keine noch so 
scharfsinnige juristische A nalytik  erfaßt und auch nicht 
du rch  allgem eine prak tische  L ebenserfahrung ersetzt w er
den  können.

W enn einmal, um ganze A rbeit zu leisten, die K linke 
der G esetzgebung in die Hand genommen wird, .lann ist es 
geboten, bei dieser Gelegenheit auch solche Mängel aus
zumerzen. die seit langer Zeit in  der S tädtebaupraxis er
kann t sind, darüber hinaus aber auch A ufgaben zu lösen, 
die zu U nrecht bisher n icht un ter dem G esichtspunkte des 
Siedlungsw esens angesehen sind.

Solche Mängel beziehen sieh u. a. auf das geltende 
E nteignungsrecht. Es muß ein ob jek tiver Maßstab für die 
Bem essung der E ntschädigung gefunden w erden, wofür 
w ertvolle V orarbeiten an  verschiedenen Stellen geleistet 
sind; ferner sind noch folgende v ier P unk te  hervorzuheben: 
Die erhöhte E ntschädigung für V orderland darf dann nicht 
zuerkannt- w erden, w enn E rsatz des V orderlandes durch 
H interland m öglich ist: der von der E nteignung betroffene 
G rundeigentüm er muß sich N aturalentschädigung durch 
G rundstücksflächen gefallen lassen, die nach L age und 
B eschaffenheit für das entzogene G rundeigentum  als E rsatz 
ein tre ten  können: er muß ferner W egebösehungen auf
seinem G rundeigentum  gegen Entschädigung dulden: end
lich muß grundsätzlich  festgelegt werden, daß  das in einen 
B ebauungsplan einbezogene Gelände m it R ücksich t auf das 
V erbot w irtschaftlicher V eränderungen nu r noch im 
Rahm en der im Z eitpunkt der P lanfeststellung bestehen
den N utzung an einer W erterhöhung teilnehm en kann.

E in anderer in  d er V erw altungspraxis hervorgetre
tener M angel betrifft d ie A ufbringung der S traßenbau
kosten. Die dafür bestehenden gesetzlichen G rundlagen 
sind bekanntlich der § 15 des FluehtL-Gesetzes. der die 
Befugnis schafft. B eiträge in voller K ostenhöhe von den 
Anliegern zu erheben, die an  neuen oder unbebauten vo r
handenen S traßenstrecken  N eubauten errich tet haben, 
ferner die §§ 9 und 2t) des K om m unalabgaben-G esetzes: 
§ 9 K . A. G. erm öglicht den Gemeinden. B eiträge (d. h. in 
diesem Falle  Zuschüsse, die n ich t die volle Höhe der 
K osten  erreichen dürfen) zu im öffentlichen In teresse er
fo rderten  V eranstaltungen  von denjenigen G rundeigen
tüm ern und G ew erbetreibenden zu erheben, denen h ier
durch  besondere w irtschaftliche V orteile erw achsen: unter 
etw a den gleichen V oraussetzungen können nach § 20 
K. A. G. Mehr- oder M inderbelastungen auferlegt werden, 
die als S teuern  gelten.

D a das Flnchtlinien-G esetz durch § 10 K. A. G. aus
drücklich aufrecht erhalten  ist. schließen beide Gesetze 
sich gegenseitig  derart aus. daß. wo die B eitragspflicht 
nach dem FluchtL-Gesetz positiv  oder negativ  geordnet ist. 
eine solche nach dem K. A. G. nicht in F rage  kommt, 
und um gekehrt. Die A nw endbarkeit der Mehr- oder 
M inderbelastung w ird dadurch sehr erschw ert, daß  nach 
§ 9 K. A. G. B eiträge in  der Regel erhoben w erden müssen, 
w enn andernfalls die K osten  durch  S teuern aufzubringen 
sein w ürden; als S teuern  gelten  die Mehr- oder Minder- 
belastungen infolge ih rer S tellung u n te r T ite l I ü .  Ge
m eindesteuern. des G esetzestextes, obschon das gleiche 
Gesetz in dem selben § 20 einleitend sagt, daß d irek te  Ge
m eindesteuern auf alle P flichtigen nach festen und gleich
förm igen G rundsätzen zu verte ilen  sind, und das auf die 
Mehr- oder M inderbelastung als Sonderbelastung einer be
stim m ten K lasse doch n ich t zutrifft. Das V erhältnis 
zwischen B eiträgen nach § 15 Fluchtl.-Gesetz und  § 9 
K. A. G.. das die doppelte H eranziehung verhüten  solL hat

Verm ischtes.
Ausführung landwirtschaftlicher Bauten in Pommern 

1924. D as B auam t der L andw irtschaftskam m er in  S te ttin  
äußert sich im „G eneralanzeiger für S te ttin" dahin, daß

zur Folge, daß in der Praxis eine der B ü ligker en t
sprechende Verkeilung der S traßenbaukosten n ich t mög
lich ist. E ine solche w ürde folgenderm aßen zu erreichen 
sein: Der Anlieger einer Straße hat im allgemeinen nur 
das In teresse an  einer W ohnstraße, etw a v on  6 m Breite, 
ohne P flaster und Bordsteine; die darüber hinaus gehende 
A usstattung dient dem allgem einen V erkehrsinteresse: 
nach diesem V erhältnis m üßte norm alerweise die K osten
aufbringung zwischen A nlieger und  Allgem einheit geteilt 
und der A nteil des Anliegers nach § 15 FluehtL-Geseti 
eingezogen w erden. F.in über das W oh ninteresse hin aus
gehendes In teresse haben G ewerbetreibende an der Lage 
ihrer H äuser an  V erkehrsstraßen. Landhausbesitzer an 
P rach tstraßen  u. dgL Dieses In teresse muß durch Bei
träg e  nach § 9 K. A. G. erfaßbar gem acht, es muß also 
durch Gesetz festgestellt werden, daß B eiträge nach § 15 
FluchtL-Gesetz und § 9 K. A. G. zwar nicht für das gleiche 
Interesse an ein und demselben Gegenstände, w ohl aber 
für verschieden gearte te  Interessen an demselben erhoben 
w erden können, w ährend für unbebaute S trecken bau
reifer S traßen eine Mehr- oder M inderbelastung zuzulassen 
sein wird. Die Mehr- oder M inderbelastung muß also aus 
dem T itel HI betr. S teuern herausgenom m en und  in den 
T itel II  betr. G ebühren und B eiträge versetzt werden.

A\ enn d i- _ s
Iungswesens zur D urchführung kommt, dann w ird man 
auf die D auer nicht an  der Einbeziehung des W egewesens 
vorübergehen können, das -einem W esen nach hierher ge
hört. in seiner gegenw ärtigen rechtlichen V erfassung aber 
seit Jah rzehnten  als reform bedürftig erkannt ist. In  dieser 
Beziehung seien nu r einige G rundlinien gezeichnet. Nach 
geltendem  R echt fehlt es an objektiven K ennzeichen für 
die Ö ffentlichkeit eines Westes, und es ist n icht möglich, 
dieselbe durch eine Entscheidung mit dauernder R echts
k ra ft festzustellen. D ieser an  sich unhaltbare  Zustand 
läß t sich beseitigen, w enn die Öffentlichkeit eines W eges 
von seiner Festste llung  in einem öffentlich-rechtlichen 
P lanfeststellungsverfahren abhängig gem acht wird. Das 
beding t eine sorgfältige P rüfung der Bedürfnisfrasre. d. h. 
der siedlungstechnischen B edeutung eines W eges und trag* 
dem G rundsätze Rechnung, daß ein anerkannt öffentlicher 
W eg als tatsächliches und rechtliches Gebilde auch D em 
jenigen verfechtbare R echte gew ährt, der sie an  ihm ge
setzm äßig erw orben hat. z. B. durch A usführung eines 
ordnungsm äßig genehm igten Bauvorhabens.

T räger der öffentlichen W ege sollten je  nach ilirer 
siedlungstechnischen B edeutung die Gemeinden oder Ver
bände höherer Ordnung, immer aber von k o m m una ler Or
ganisation sein: das würde besagen, daß  die W ege aller 
sonstigen T räger, der Eisenbahn-, d er W asserstraßenver- 
w altung. des F orstöskus. der G utsherrschaften, solang- 
P rivatw ege dieser Stellen zu bleiben haben, bis ihre E in
beziehung in das Netz der öffentlichen W ege durch ihre 
siedlungstechnische B edeutung erfordert wird. Maßgebend 
ist hierbei der G esichtspunkt." .laß allein die Selbstverw al
tung der Gemeinden und Gem eindeverbände sich fähig 
gezeigt hat. siedlungstechnisch leistungsfähige O rgane au f
zubauen. was auch für die den Gemeinden gleichgestellte 
G utsbezirke nicht zutrifft.

Endlich muß zur K larstellung der verw ickelten R echts
verhältnisse. wie sie h ;  - g. und
U nterhaltungspflicht eines öffentlichen W eges in der H and 
seines T rägers von Gesetzes wegen vereinigt sein: das 
w ird  durch das publizistische P lanfeststeilungsverfahren 
und die dam it gegebene Enteignungsbefugnis erleichtert.

Besonders tief g reift in das Siedlungsw esen das E isen
bahnw esen hinein. Die Anlagen der E isenbahn mit ihrer 
großen A usdehnung w irken auf d ie  G estaltung der Orts- 
baupiäne und W egenetzpiäne maßgebend ein und gewinnen 
verm öge ihrer S tarrheit ein relatives Übergewicht über 
jene: um so notw en.liger ist bei der A ufstellung von 
Eisenbahnentw ürfen die engste  Fühlungnahm e mit dem 
Siedlungstechniker, der —  ausgerüstet mit der Befugnis. 
A erkehrsbänder festzusetzen —  andei*seirs der E isenbahn 
auch w ertvolle D ienste w ürde leisten können. E ine gesetz
liche K lärung dieser V erhältnisse, die insbesondere aneh 
die P rio ritä tsfrage  und die E ntschädigungspflicht um 
fassen m üßte, w ird im merhin m ehr Zeit in  .Anspruch 
nehmen, als für die A erw irkliehung des Städtebaugesetz.  ̂
ohne B erücksichtigung dieser M aterie erforderlich w erden 
wird: es w ird Sache Preußens sein, sie dem Reiche gegen
über anzuschneiden und auf ihre D urchführung zu drängen.

nach erfo lg ter Stabilisierung der Mark und nachdem  die 
Preise für B austoffe sich in s ta rk  rückläufiger B e w e g u n g  
befinden und dem Friedenspreis z. T. w ieder angenähert 
haben, w ährend auch die L öhne nach einer kurzen Zeit des
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E m p o rs c h n e lle n s  w ie d e r  a u f  d e n  F r ie d e n s s ta n d  z u rü c k 
g e g a n g e n  s in d , so d a ß  j e tz t  w ie d e r  m it  f e s te n  B a u k o s te n 
su m m e n  g e r e c h n e t  w e rd e n  k a n n , d ie  A u s fü h ru n g  n o t 
w e n d ig e r  W ir ts c h a f ts b a u te n  n ic h t  m e h r  lä n g e r  h in a u s 
g e s c h o b e n  w e rd e n  so llte . D ie  s t i l le re  W in te r s z e i t  so llte  d a 
h e r  z u r  H e ra n s c h a f fu n g  d e r  B a u s to f fe  b e n u tz t ,  e s  so llte n  
d ie  n ö tig e n  H ö lze r  in  d e n  F o rs te n  g e s c h la g e n  u n d  v o r  a llem  
d ie  n ö tig e n  E n tw ü rfe  j e tz t  a u f g e s te l l t_ w e rd e n . Z u m  B a u  
v o n  L a n d a rb e ite rw o h n u n g e n  w e rd e n  z in s lo se  B a u d a r le h e n  
a u s  M itte ln  d e r  p ro d u k t iv e n  E rw e rb s lo s e n fü rs o rg e  d u rc h  
d a s  B a u a m t d e r  L a n d w ir ts c h a f ts k a m m e r  v e rm itte l t .  E in e  
re g e  B a u tä tig k e i t  w ird  a ls  d a s  b e s te  p r o d u k t iv e  M itte l 
g e g e n  d ie  h e r rs c h e n d e  A rb e its lo s ig k e it  b e z e ic h n e t. —

Deutsche Eisenbahnwagen für das Ausland. Die 
L i n k e - H o f m a n n - A . - G .  ha tte  vo r Jah resfrist von 
der Chilenischen Regierung den A uftrag auf Lieferung von 
47 Pullman-W agen I. Kl. für die chilenischen Staatsbahnen 
erhalten, bei der Monopolstellung, die bisher auf diesem 
Gebiet für den am erikanischen K ontinent die am erikani
schen K onkurrenzunternehm ungen besaßen, ein erfreulicher 
Erfolg deutscher Technik. Die W agen, m it deren Abliefe
rung vor einiger Zeit begonnen worden ist, haben be
sonderen Anforderungen einmal in H insicht auf die klim a
tischen, andererseits bezüglich der Betriebsverhältnisse, in 
ihrer K onstruktion zu genügen, die W ärm eschutz bieten 
und sehr w iderstandsfähig sein muß. Die W agen haben
22,6 m Länge bei 3 m Breite, sind m it verstärk ten  V orbauten
an den Kopfenden, mit M ittelpufferkupplung, System Hen- 
ricot, mit praktischer Beleuchtung, Belüftung und W asser
leitung (mit Druck von der Bremsleitung), aber n ich t mit 
Heizung ausgestattet. Die W agen fassen 80 Personen und 
sind nach A rt der süddeutschen A ussichtsw agen m it ein
heitlichem Innenraum  m it Mittelgang ausgebildet. —

Neue Richtpreise für Dachpappe. Der V erband D eut
scher D achpappenfabrikanten h a t am 24. Jan u ar d. J . die 
folgenden neuen R ichtpreise für D achpappe festgese tz t: 
a) für Dachpappe

m it 80er 100er 150er 200er Rohpappeneinlage
0,64 0,53 0,37 0,30 Goldmark je  qm,

a) für Isolierpappe mit 80er  100er 125er R ohpappeneinlage
1,07 0,87 0 ,6 t Goldmark je qm.

c) Klebemasse und D achlack 14,20 Goldmark b r.f .n .
G oudron und Holzzem ent 15,30 „ „
K arboüneum  17,30 „ „

Zur Lage der amerikanischen Bauindustrie teilte die 
„Industrie- und Handelszeitung“ kürzlich Folgendes mit: Die 
amerikanische Bauindustrie, die seit dem beträchtlichen 
Aufschwung im März 1923 w ährend der letzten  Monate v. J . 
einen Rückgang zeigte, weist für Oktober w ieder eine
Steigerung auf, deren endgültige Ziffern .zwar noch nicht 
vorliegen, die aber wohl wieder den Umfang der B autätig
keit im Sommer erreichen dürfte. F ür Oktober 1923 
erreichte der G esam tbaukostenbetrag der von 134 Städten 
gew ährten Bauerlaubnisse die Ziffer von 187 822 241 Dollar 
gegen 157 526 857 Dollar für die gleichen S tädte im Sep
tem ber und 142 669 633 Dollar im Oktober 1922. D a die 
Ziffern für 30 S tädte noch ausstehen, darf m it einem 
G esamtbetrag von beträchtlich über 200 Millionen Dollar 
gerechnet werden. Im Laufe vorigen Jah res sind auch 
einige Mengen Baumaterial, namentlich Ziegel, aus D eutsch
land nach den V ereinigten S taaten eingeführt worden. — 

Die Brennstoffversorgung von Groß-Berlin 1923. An 
S t e i n k o h l e n ,  K o k s  u n d  P r e ß k o h l e n  hat 
Groß-Berlin i. J. 1923 empfangen 3 097 265 4 (— 1 618 405 4 
gegenüber 1922). Davon kam en auf dem W asserwege 
669 268 4. Den größten Anteil hatte  daran  Oberschlesien 
mit 2 072 737. Es kamen ferner - aus Niederschlesien 
414 829 4, W estfalen 372 572 4, England 221 104 4, Sachsen 
160234. An B r a u n k o h l e  u n d  P r e ß k o h l e  gingen 
ein 2 330 806 4, davon 69 600 4 auf dem W asserwege. F ast 
der Gesamtbedarf kam  aus Preußen und Sachsen und 
zwar entfielen auf Braunkohlen-Preßkohlen allein 
1 911339 4. Die G esam tlieferung nach Berlin betrug  für 
beide K ohlensorten ■ 5 428 071 4. d. h. 2 071 475 4 weniger 
als 1922. Vom Gesam tverbrauch entfallen auf Steinkohlen 
usw. 53,33 v. H., auf Braunkohlen 46,67 v. H.. der B raun
kohlenverbrauch is t also gegenüber 1922 vom Gesamt
verbrauch 7,27 v. H. mehr. (Aus „G lückauf“ Nr. 8, 1924). — 

Den Einfluß der deutschen Valutaverhältnisse auf den 
Wettbewerb der Deutschen Industrie mit dem Auslande 
kennzeichnet die Mitteilung eines holländischen A rbeit
geberblattes, die wir der „DAZ“ entnehm en. W ährend zur 
Zeit der Inflation die deutschen Preise w eit unter den 
Auslandspreisen standen, ha t sich seit E inführung der 
Goldrechnung nach Stabilisierung der Mark das Bild völlig 
geändert. Nach dieser Notiz kam en „bei einer V erdingung 
für Brückenbau in R otterdam  die zwei n iedrigsten An-
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geböte von holländischen Firm en auf bzw. 121897 und 
144 200 Gulden, w ährend sich der n ied rigste  P re is  von 
deutscher Seite, näm lich von der D ortm under Union, au f 
181895 Gulden stellte. Von den 13 A ngeboten w aren 
überdies die zwei teuersten  auch w ieder deutsche, näm lich 
K rupp  m it 239 940 und A ugust K lönne in D ortm und m it 
243 000 Gulden, d. h. also das D oppelte des n iedrigsten  
holländischen A ngbotes. Das beregte B la tt bezw eifelt, ob 
die n iedrigste  Offerte alle K osten  und R isiken wohl decken 
w ird, geschweige noch einen Gewinn lassen  kann. A uch 
wenn dieser Preis ta tsäch lich  zu n iedrig  gegriffen ist, bleibt 
aber der U nterschied zwischen den beiden n iedrigsten  
holländischen P reisen  und sogar dem dritten , der sich au f 
175 000 Gulden belief, auf der einen, und den A ngeboten 
von K rupp  und K lönne auf der anderen  Seite doch noch 
bem erkensw ert, im H inblick auf die großen Differenzen, 
welche sich noch vor ku rzer Zeit im m er zugunsten deu t
scher U nternehm ungen ergaben.“ —

Betriebstechnische Ausstellung im Mai 1924 in Breslau. 
Vom 8. Mai bis 10. Ju n i d. J . findet in B reslau im A n
schluß an die Technische Messe und den M aschinenm arkt 
eine B etriebstechnische A usstellung s ta tt, deren  G rund
stock die in einer Reihe deutscher S täd te  gezeigte 
W anderausstellung des „V ereins D eutscher Ingenieure“ 
bildet, die aber durch B eteiligung der R eichseisenbahn die 
Ergänzung einzelner A bteilungen von seiten  der gesam ten 
schlesischen Industrie  und durch A nfügung einer b a u -  
t e c h n i s c h e n  A b t e i l u n g  und einer A bteilung fü r 
Photographie und K inem atographie ganz w esentlich aus
gebaut ist.

F ür diese A usstellung w ird  das etw a 4000 <lm große 
Ausstellungsgelände und das südlich von diesem Gelände 
liegende freie Gelände bis zum G rüneicher W eg in An
spruch genommen. Ihre E röffnung erfo lg t gleichzeitig  
m it der in der Jah rhundertha lle  sta ttfindenden  Tech
nischen Messe und dem M aschinenm arkt, der diesmal 
nach dem um fangreichen G elände jenseits  des Grün
eicher W eges verleg t ist.

Der G rundgedanke dieser A usstellung ist, den Fort
sch ritt auf allen einschlägigen G ebieten zu zeigen. Sowohl 
das Taylor- als auch das F o rd ’scke System  sollen die 
A usstellung beherrschen. Ganz besonderes In teresse  ver
sprich t die b a u t e c h n i  c h e  A b t e i l u n g  dieser Aus
stellung zu erregen, die sich über Hoch- und Tiefbau er
s treck t und sich in folgende U ntergruppen  gliedern soll: 
Baustoffe — ihre Rohstoffe, Gewinnung, V erw ertung: 
B earbeitungsverfahren  und W erkzeuge; W ärm eschutz und 
W ärm edurchgang im W ohnungsbau; N orm en und Typen 
von Bauteilen (Türen, Fenster, Fußböden, Beschläge usw.); 
K onstruk tionen  und G ründungen und T ransportgeräte; 
M usterbauten in Modellen und A usführungen. Daran 
w erden sich außer K eram ik noch anschließen die Sonder
gruppen für Photographie, K inem atographie und Optik.

Die federführende Stelle der A usstellung is t  die 
„Breslauer Messe-A. G.“, die alle A uskünfte erteilt.

Eine Industrieausstellung für das Baufach in Nürnberg 
is t vom 26. A pril bis 11. Ju n i d. J . vorgesehen. Sie solí 
12 G ruppen umfassen, und zw ar: 1. alle Baum aterialien 
und P roduk te  der Holz- und E isen industrie . 2. Kunst
gewerbliches und K unsterzeugnisse, 3. G artenarchitektur,
4. B aubedarfsartikel, Gas-, W asser-, Heißwasser-Anlagen 
und elektrische E inrichtungen, A pparate  usw., 5. Werk
zeuge und  G eräte, Mörtel und A ufzugsm aschinen, Metall
bearbeitungsm aschinen, Motore usw., 6. N euheiten und 
V erbesserungen auf allen G ebieten des Bauwesens, 7. Ar
chitekturen , P läne, Modelle, 8. A usstellung dekorierter 
W ohnräum e, G lasm alereien und D ekorationen. 9. Innen
ausstattungen , W andverk leidungen  aller A rt, Möbel-, 
Spiegel-, Po lsterw aren, Koch- und H eizanlagen, 10. Laden- 
und B üroeinrichtungen, 11. Fachschulw esen, Lehrlings
arbeiten, 12. R adio-T elephon-A pparate-Industrie. —

F ür die I. Internationale Messe in Köln 1924 ist nun
mehr die Zeit vom 11. bis 17. Mai d. J .  vorgesehen. Neun 
Zehntel der in B etrach t kom m enden A ussteller ha tten  sich 
für eine Messe in diesem  F ach  je tz t auf G rund einer 
Umfrage des Messeamtes ausgesprochen. —

Inhalt: D ie H ochbauten auf dem Sildfriedhof in W iesbaden.
— Ein neues Kleinrentnerheim in Köln a. Rh. — Vermischtes.

L iteratur — W ettbew erbe. — Personal-N achrichten. — Tote.
— Chronik. —

Bauw irtschafts- und Baurechtsfragen: Betrachtungen über 
ein neues G esetz zur A ufstellung und Durchführung von Sied
lungsplänen (F luchtlin ienpläne) — Zum allgem einen Städtebau
gesetz . — V erm ischtes. —

V erlag  der D eutschen B auzeitung , G. m. b. H. in Berlin.
F ü r die R edaktion  v eran tw ortlich : F r i t z  E i s e l e n  in Berlin.
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