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A lle R e ch te  V orbehalten . — F ü r  n ic h t v e rla n g te  B e iträ g e  k e in e  G ew ähr.

Freiburger Bürgerhäuser aus vier Jahrhunderten*).
e i n e  E n t s t e h u n g  v e r d a n k t  d i e s e s  
s c h ö n e  B u c h  e i n e r  A n r e g u n g  d e s  
f ü n f t e n  T a g e s  f ü r  D e n k m a l p f l e g e  
z u  M a i n z  i .  J .  1 9 0 4 .  a u f  d e m  e i n  
A u s s c h u ß  f ü r  d i e  S a m m l u n g  u n d  
E r h a l t u g  a l t e r  B ü r g e r h ä u s e r  g e 
b i l d e t  w u r d e  m i t  d e r  A u f g a b e ,  
„ d a s  d e u t s c h e  B ü r g e r h a u s  i n  g e 
t r e u e n  A u f n a h m e n  d e r  N a c h w e l t  
z u  e r h a l t e n “ . Z u r  L ö s u n g  d i e s e r  

u m f a n g r e i c h e n  A u f g a b e  w u r d e n  d i e  S t a d t v e r w a l t u n g e n  
a n g e g a n g e n ,  e n t s p r e c h e n d e  M i t t e l  i n  i h r e n  H a u s h a l t s 
p l a n  e i n z u s t e l l e n  u n d  g e e i g n e t e  V o l l z u g s k r ä f t e  f ü r  d i e  
H e r a u s g a b e  d e s  W e r k e s  z u  g e w i n n e n .

A o n  d e m  g r o ß e n  g a n z  D e u t s c h l a n d  u m f a s s e n d e n  
B ü r g e r h a u s - W e r k e ,  d a s  s e i t  j e n e r  A n r e g u n g  v o n  d e m  
^  e r b a n d  D e u t s c h e r  A r c h i t e k t e n -  u n d  I n g e n i e u r - V e r e i n e  
—  a l s  F o r t s e t z u n g  d e s  W e r k e s  ü b e r  d a s  
d e u t s c h e  B a u e r n h a u s  —  i n  A n g r i f f  g e n o m m e n  
w u r d e ,  i s t  d a s  e r s t e  H e f t  „ D a s  B ü r g e r h a u s  
i n  S c h l e s i e n “  b e r e i t s  s e i t  1 9 2 1  g e d r u c k t ,  e i n  
z w e i t e s  H e f t  E l s a ß  i n  V o r b e r e i t u n g  u n d  w e i 
t e r e  w e r d e n  h o f f e n t l i c h  b a l d  f o l g e n .

A l s  S o n d e r u n t e m e h m u n g  e r s c h e i n t  n u n 
m e h r  d a s  F r e i b u r g e r  W e r k  u n d  z e i g t ,  w e l c h e  
F ü l l e  v o n  S c h ä t z e n  a u f  d i e s e m  G e b i e t e  d e r  
H e b u n g  w a r t e n .  S e i t  d e m  J a h r e  1 9 0 7  h a t  
s i c h  i n  F r e i b u r g  d e r  „ O b e r r h e i n i s c h e  B e z i r k s 
v e r e i n  F r e i b u r g  i .  B r .  d e s  B a d i s c h e n  A r c h i 
t e k t e n -  u n d  I n g e n i e u r - V e r e i n s "  d e r  V o r 
a r b e i t e n  i n  d a n k e n s w e r t e r  W e i s e  a n g e n o m 
m e n  u n d  i n  j a h r e l a n g e n  M ü h e n  g e f ö r d e r t .

D a s  G a n z e  s o l l  z w e i  A b t e i l u n g e n  u m 
f a s s e n :  e i n e r  a l l g e m e i n e n  m i t  d e r  D a r s t e l l u n g  
d e r  b a u g e s c h i c h t l i c h e n  * E n t w i c k l u n g  d e r  
S t a d t  s o w o h l  n a c h  d e r  t e c h n i s c h e n  w i e  a u c h  
d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  S e i t e  u n d  e i n e  b e s o n d e r e  
m i t  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  e i n z e l n e n  H ä u s e r  
n e b s t  d e r e n  z e i c h n e r i s c h e r  A u f n a h m e  u n d  
B e s c h r e i b u n g  n a c h  i h r e r  b a u l i c h e n  B e 
s c h a f f e n h e i t  u n d  i h r e m  k ü n s t l e r i s c h e n  W e r t e .

D a  d i e  S c h i l d e r u n g  d e r  b a n g e s c h i c h t 
l i c h e n  E n t w i c k l u n g  d e r  a c h t h u n d e r t  . J a h r e  
a l t e n  S t a d t  s e h r  e i n g e h e n d e  S t u d i e n  e r f o r 
d e r t e  u n d  e r s t  n a c h  V o l l e n d u n g  d e r  E i n z e l 
a r b e i t e n  i n  A n g r i f f  g e n o m m e n  w e r d e n  

k o n n t e ,  s o  w u r d e  z u n ä c h s t  d e r  z w e i t e  T e i l  
i n  D r u c k  g e g e b e n ,  d e r  j e t z t  i n  d e m  h i e r  b e 
s p r o c h e n e n  s t a t t l i c h e n  B a n d e  v o r l i e g t .  D i e  

H a u p t a r b e i t  d i e s e s  T e i l e s  h a t  d e r  s t ä d t i s c h e  
K o n s e r v a t o r  D r .  M a x  W i n g e n r o t h  g e 
l e i s t e t ,  z u s a m m e n  m i t  d e m  B a u r a t  D i p l o m 
i n g e n i e u r  K a r l  W e m e r  v o m  s t ä d t i s c h e n  
H o c h b a u a m t .  w ä h r e n d  v o m  A r c h i v d i r e k t o r  
P r o f .  D r .  A l b e r t  d i e  r e i n  g e s c h i c h t l i c h e n  

A u s f ü h r u n g e n  h e r r ü h r e n .  D i e  L e i t u n g  d e s  

g a n z e n  U n t e r n e h m e n s  l a g  i n  d e n  H ä n d e n  
e i n e s  D r u c k a u s s c h u s s e s ,  b e s t e h e n d  a u s  d e n  

V o r s t ä n d e n  d e s  A r c h i v s ,  d e s  H o c h b a u a m t e s  
u n d  d e r  S a m m l u n g e n  s o w i e  d e n  H e r r e n

*) Im  A u fträ g e  d e r  S ta 4 tg e m e in d e  b e a r b e ite t  v o n  A rch iv -  
d ir e k to r  P r o f . D r . P e te r  P . A lb e r t  a n d  K o n ser v a to r  P r o t  D r .
M ax W in g e n r o th . D r. F i ls e r -V e r la g  A u g sb u rg -S tu ttg a rt. 19 i3 .
G r. 4 ° .  302  S . T e x t  m it 400  T e x ta b b . D a z u  V e r z e ic h n is  der  
Z e ic h n u n g e n  u n d  A b b ild u n g e n . -

K u n s t m a l e r  K a r l  S c h u s t e r ,  M ü n s t e r b a u m e i s t e r  
D r .  h .  c .  F r i e d r i c h  K e m p f  u n d  L a n d e s k o n s e r v a t o r  
U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r  D r .  J o s e p h  S a u e r .

A n  S t e l l e  d e s  i m  J a h r e  1 9 2 2  a u s  d e m  L e b e n  g e 
s c h i e d e n e n  H e r r n  W i n g e n r o t h  t r a t  d a n n  d e r  R e g . - B a u 
m e i s t e r  D r .  H a m m ,  d e r  s c h o n  l ä n g e r e  Z e i t  m i t  d e r  
B e a r b e i t u n g  d e s  a l l g e m e i n e n  T e i l s  a l s  S o n d e r a u f t r a g  
b e s c h ä f t i g t  w a r  u n d  f ü h r t e  d e s s e n  A r b e i t  z u  E n d e .

N i c h t  w e n i g e r  a l s  5 7  H ä u s e r  s i n d  s o r g s a m  u n t e r 
s u c h t  u n d  a u s f ü h r l i c h  i n  Z e i c h n u n g e n  u n d  p h o t o g r a 
p h i s c h e n  A u f n a h m e n  b i s  i n s  E i n z e l n e  d a r g e s t e l l t ,  n a c h  
S t r a ß e n  g e o r d n e t .  D i e  B a u t e n  s t a m m e n  a u s  d e m  1 4 .  b i s  
1 8 .  J a h r h u n d e r t  u n d  b e z e u g e n  w i e d e r u m  d e n  h o h e n  
S t a n d  d e s  B a u h a n d w e r k s  j e n e r  Z e i t e n ,  d e r  u n s  i m m e r  
v o n  n e u e m  i n  E r s t a u n e n  s e t z t .  D i e  i n  d e n  B e s c h r e i 
b u n g e n  g e g e b e n e n  M i t t e i l u n g e n  a u s  d e r  B a u g e s c h i c h t e  
d e r  e i n z e l n e n  H ä u s e r  ü b e r m i t t e l n  z u g l e i c h  m a n n i g f a l -
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tige lehrreiche E inb licke  in das K u ltu rleben  unsere r 
A ltvo rderen  au ch  ohne die noch in  A ussich t stehende 
system atische  W ertu n g  des M aterials.

Die Form , in der h ier die bü rgerlichen  B audenk 
m äler in v en ta ris ie r t sind, is t sch lech th in  vorb ild lich

und  k a n n  an  V o lls tä n d ig k e it k au m  übtu b o ten  ’
dazu  k o m m t eine A u ss ta ttu n g  in  b e z ^  a u f  r a p i g  
Satz, D ru ck  u n d  E in b an d , die das Betf f * hteg e]£ ß 
B uches schon dem  g eb ild e ten  L aien  zum  G en u a  
m ach t. D er A rc h ite k t a b e r f in d e t, w ie dm an b e i g e

Abb. 2. H a n s  „ Z u m  G r o ß e n  u n d  K l e i n e n  F r e i b u r g e r -  K '
F a s s a d e  n a c h  d e r  B e r to ^ d . t* r  8 e r s t r a ß e  No.  92 „ n d  94>

No. 31.
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g e b e n e n  Proben zeigen, ein Studienmaterial a n  
s c h ö n e n  zeichnerischen i m d  photographischen A u f 
n a h m e n ,  wie er es selten an anderer Stelle findet.

Stadtverwaltung, Autoren und Verleger können 
auf diese Leistung in einer Zeit tiefster Not mit Recht 
stolz sein und werden überall Anerkennung finden.

B l u n c k .
Zum  neuen „Städtebaugesetz“.

\  on Reg.-Baum eister a. D. Otto S c h m i d t ,  S tad tbaurat, Essen-Ruhr.
baues eine rechtliche G rundlage zu geben, die den grund
legend geänderten, neuzeitlichen E rfordernissen gerecht 
wird, sondern darum, ein Gesetz zu schaffen, „das — m it 
den W orten Dr. Schmidts — in volksw irtschaftlichem  
Interesse ein bisher allzu freies Spiel der K räfte  derartig  
regelt, daß es die W irtschaftsnot unserer Zeit, die unter 
dem D rucke der anderen V ölker noch Jahrzehnte  an- 
dauem  kann, w irksam  zu bekäm pfen in der Lage ist. 
Aufteilung und zw eckdienlichste N utzung des von Ja h r  zu 
Jah r stärker bevölkerten deutschen Bodens, also, bildlich

„An d ie  S te lle  e in e r  r e in  d e k o r a tiv e n , tra d it io n e llen  A u ffassu n g  
vo m  W e sen  d es  S tä d teb a u e s  tritt d er  v o n  w is sen sc h a ft lic h e n  K en n t
n is se n  a u sg e h e n d e , in  e r ster  L in ie  n a ch  v o lk sw ir tsc h a ftlic h e n  G e
sich tsp u n k ten  h a n d eln d e  G es ta ltu n g sw ille , dem  d ie  B a u tä tig k eit  nur  
E rsch e in u n g sfo rm  i s t .“ S ta d tb a u ra t F ig g e . in  „W as w ird ';“

n der neuesten  L itera tu r über städtebauliche 
F ragen  nim m t die F rage  der Schaffung eines 
neuen S tädtebaugesetzes m it R echt eine be
sondere S tellung ein*).

H andelt es sich hierbei doch nicht nur 
darum , dem gesam ten Gebiete des Städte-

A bb. 3. H a n s  K a i s e r s t r a ß e  79. S t u c k d e c k e  i m  I I .  O b e r g e s c h o ß .
A us- F reib urger B ürgerhäuser aus v ier  Jahrhunderten. V on A rc h iv d ire k to r  P ro f. D r. P e te r  P . A l b e r t  u nd  K o n se rv a to r  
P ro f . D r. Mal W i n g e n r o t h  f .  V e r la g  D r. F ilse r , A u g sb u rg -S tu ttg a rt. 1923. P h o t. K u n s tv e rla g  R ö b c k e ,  F re ib u rg  i. Br.

* ) V g l D r  S c h m id t, E s s e n  „ E in  n e u e s  S tä d te b a u g e se tz “ in  d er B a u w elt , J a h rg . 14, H eft  34 ; S tad tb au rat F ig g e  H a g e n  , .  W  „V  as w ir d ? “ im  T ech n .  
G em e in d e b l' J a h r g  26 H eft  12: D r  R a p p a p o rt. E s s e n  „S tä d teb a u  und S ie d lu n g sw e se n  d er G eg e n w a r t“ in  Z eitsch r . d e s  A e r e in s  d -u tsc h . In g .. B d . 66, K r 3;  
E r lT sse  d e s *V o lk sw o h lfa h r tsm in ls tc  r iu m s II 9 792 v o m  1. S ep t 1921, 1 1 .9  646 v o m  7. F e b r . 1 23; G eh . O b .-B a u ra t D r .-In g  e. h . S tub b en . M ü n ster  i. W . „Zu  
f e n  C r u n d z ü e en  e in e s  n e u e n  S ä d te b a u g e s e tz e s “ in  d er  D e u tsc h e n  B a u ztg ., 58 . J a h r g .  N r. 15/16 u n d  S ta d to b erb a u ra t M eiz g e r , B er lin , „ B etra ch tu n g en  
ü b er  e in  n e u e s  G ese tz  zu r A u fs te llu n g  und D u rch fü h ru n g  v o n  S ie d lu n g sp lä n e n “ u n d  S ta d tb a u ra t B e w ig , W itten -R u h r, „Zum  a llg e m e in e n  S tä d te b a u g e se tz “ 

d g l. N r. 19 /20 . —
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g e sa g t, zweckmäßigste Einrichtung u n d  B e tr ie b  im  e ig e n e n  
Hause w erd en  unseren Aufbau wesentlich u n te r s tu tz e n .

.Ein Gesetz von solcher Tragweite kann nur aus e in 
g eh en d en  V erh a n d lu n g e n  aller in d e r  Praxis s te h e n d e n  
S tä d te b a u e r  g ew o n n en  w erd en . Darum ist vor allem, o. 
iede  Ü bereilung , e ine  la n g fris tig e , eingehende K lärung d e r  
B e te ilig ten  e rfo rd e rlich , ehe d e r  Gegenstand zu Paragraphen
verdichtet werden k a n n . . ^  ^

Es sei mir angesichts d e r  N o tw e n d ig k e it  einer g iu n d -  
lichen Aussprache gestattet, e in ig e  F ra g e n , v o r  d ie  ich  
mich im Laufe meiner mehrjährigen B e a rb e itu n g  s te d te lia u -  
lieber Dinge gestellt sah, sowie die Form, m d e r  ich sie  
zu beantworten versuchte, zur Verhandlung zu stelle .

Abb. 4. Q u e r s c h n i t t  z u r  A b b . 5 H a u s  „ Z u m  s c h ö n e n  E c k

Die Grundfragen scheinen mir zu lauten:
1. Wie verschaffe ich mir feste Grundlagen für die 

Bearbeitung städtebaulicher Dinge?
t . ^ , W a? kann ich von diesen festen Grundlagen aus als 
feststehende Notwendigkeit ableiten, was dagegen nur als 
wünschenswerte Möglichkeiten?

3. In welcher Form sind diese N otw endigkeiten, fest
zulegen, diese Möglichkeiten offenzuhalten?

Die Beantwortung dieser Grundfragen erscheint heute 
schwerer denn je. Vor dem Kriege gab es zwar in rein 
industriellen Gegenden — wie z. B. im rheiniseh-westf 
Industriegebiet — Entwickelungen, die durch Snnmp-- 

Un<l  Schnelligkeit alle Vorausberechnungen über- 
annten, im übrigen Deutschland dagegen konnte man viel-
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, ß man nie
iacn z u k ü n ftig es  d ad u rch  v o ra u sah n e n , o ^g jp en  fort- 
K urven g rap h isch  a u fg e tra g e n e r  E n tw ick lu n g  
laufend w eite rfü h rte . t „tzu a ~ en :

A u c h  h ie r fü r  fe h le n  h e u te  d ie  ^ ®r a u s f  nun  j€H , eine 
elem entarste G ru n d la g e  d e r a r t ig e r  B e re c n  r W anken 
S tetigkeit d e r  B e v ö lk e ru n g s b e w e g u n g , is t . einigen 
geraden. Die Z ah l d e r  T o d e s fä lle
C roßstädten bereits die Zahl d e r  Gelbur > lu>üheinlichen
rung und A usw anderung sind in inreu
Ausmaßen ganz unübersehbar gew orden. v  .

Auch die G ru n d la g e n  u n s e re r  bisherigen V o lk sw irt
s c h a f t  s in d  e r s c h ü t te r t .  Die H auptgebiete des E isens, ein 
Teil d e r  ü b e r s c h l iß g A 'ie te  landw irtschaftlicher E rzeugung 

sind vom K örper des Reiches abgetrenn t, das 
K ohlengebiet ist unserer freien V erfügung entzogen. 
Den G rundsätzen einer zum äußersten  gesteigerten  
Individualw irtschaft stehen die G rundsätze einer 
P lanw irtschaft gegenüber. Die F rage, ob und  wie
weit eine einheitliche nationale P roduktionspolitik  
geschaffen w erden kann, is t offep.

Soll die L andw irtschaft d e ra r t g e s tä rk t werden, 
daß sie den Eigenbedarf deckt, soll die P roduktion  
an Rohstoffen und Q ualitätsw aren gegenüber den 
M assenwaren planm äßig geste igert w erden? W elche 
bisher unerschlossenen Flächen iMoore, Ö dländereien) 
sollen demgemäß neu erschlossen w erden? Welch* 
bisher unabgebauten B odenschätze sollen abgebaut 
werden, an welchen Stellen sollen die neuen Schächte 
niedergebracht w erden? W elche grundsätzlich  neuen 
Verkehrswege nach A rt des M ittellandkanals sollen 
angelegt w erden? W elche W asserläufe und  Seen 
sollen zur Energiegew innung ausgenu tz t w erden, an 
welchen Stellen sollen K raftw erke  erstehen  und  wie 
deren V erteilungsnetz ausgesta lte t w erden?

Diese F ragen von grundsätzlicher vo lksw irtschaft
licher B edeutung m üssen vorab g ek lä rt w erden, sol
len nicht alle gem eindlichen und zw ischengem eind
lichen Maßnahmen ein für allemal S tückw erk  bleiben. 
Jede städtebauliche Epoche w ar b isher A usdruck 
einer bestim m ten W irtschaftsform  und  W irtschafts
ordnung*). Und so w ird eine G esundung der chao ti
schen V erhältnisse in S tad t und Land, das D urch
einander von stadtw irtschaftlicher und landw irt
schaftlicher Siedlungsform, von  Arbeits-, W ohn- und 
Erholungsflächen nu r dann  e in treten  können, wenn 
man bew ußt den Schritt zu einer neuen nationalen 
Planw irtschaft tut.

D e r  R e i c h s s i e d l u n g s p l a n .  
S ichtbaren A usdruck dieses W illens soll der 

Reichssiedlungsplan bilden. E r h ä tte  das zu en t
halten. was für den siedlungstechnischen A usdruck 
der V olksw irtschaft von B edeutung ist, und das w äre

1. d i e  z u r  D e c k u n g  d e s  E i g e n b e d a r f s  
n o t w e n d i g e n  F l ä c h e n  l a n d  - u n d  f o r s t 
w i r t s c h a f t l i c h e r  P r o d u k t i o n .

2. d i e  z u m  A b  h a u  d e r  B o d e n s c h ä t z e  
n o t w e n d i g e n  F l ä c h e n ,

3. d i e  f ü r  d i e  g e s a m t e  V o l k s w i r t 
s c h a f t  w i c h t i g e n  V e r k e h r s f l ä c h e n .

4. d i e  f ü r  e i n e  p l a n m ä ß i g e  E n e r g i e 
w i r t s c h a f t  n o t w e n d i g e n  F l ä c h e n .

Der Plan w äre zu zerlegen in
a) e i n e n  B e s t a n d s p l a n ,  der die vorhan

denen Flächen enthält,
b) e i n e n  B e d a r f s p l a n ,  der die zur Deckung 

des nationalen Bedarfs notw endigen E rgänzungs
flächen denjenigen Flächen hinzufügt, die ihre der
zeitige — m eist zufällige — Zweckbestim m ung im 
Sinne der obigen D isposition endgültig  beibehalten 
sollen.

Dieser Reichssiedlungsplan w äre durch  Reichs
gesetz festzulegen, dergestalt, daß  eine Ä nderung nur 
durch Gesetz erm öglicht w äre.
D e r  g e m e i n d l i c h e  S i e d l u n g s p l a n .

f.. ^,er P e' cl>ssiedlungsplan g ib t das große, feste Gerippe 
tur alle gemeindliche und zw ischengem eindliche A rbeit, in
dem er innerhalb der gem eindlichen Grenzen ein für alle
mal bestimmte Flächen einer bestim m ten Zweckbestim m ung 
'  orbehält, auf die alle übrige G estaltung  des B ebauungs
planes R ücksicht zu nehm en hat.

Er beantw ortet dio beiden grundlegenden F ragen  ge
m eindlicher städtebaulicher A rbeit:

1 . W elche Flächen sind der landw irtschaftlichen S ied 
lungsform vorzubehalten,

*) V gl. D r. H e ilig e n th a l „ D eu tsch er  S tä d teb a u “.
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2. wie weit soll sich die stadtw irtschaftliche Siedlungs
form ausbreiten?  c„ iw .

Er beantwortet mit anderen W orten die Frane. ^
sich die Städte, wie bisher, beliebig w e i t  konzentrisch 
ausdehnen unter allmählicher V e r s c h l i n g u n g  der landwnt-
schaftlichen Flächen, oder sollen unter künstlicher Be
schränkung der Einwohnerzahl Satellitenstädte ausg- * - 
werden, die entweder an vorhandene oder neu zu sehn. 
Siedlungskerne anschließen?

Hiernach erhält zugleich die gesamte Frage der „M aat
erweiterung“ einen neuen Sinn. _ . T, , .

Abgesehen von Ausnahmefällen wie sie z. • 
Entfestigungen gegeben sind, wo natürliche Ent-.vickiunjv 
möglichkeiten bisher künstlich zurückgehalten wurden 
werden hiernach die sogenannten Stadterweiterungen odci 
Neusiedlungen auf die Fälle beschränkt bleiben die m den
„  ,  , t? 1 . T )  U-,™ T-iAo-riindunir

yj W ä ld e r’ (in fo rstw irtsch aftlich er Benutzung)-

Gegebenheiten des Reichssiedlungsplans ihre Begründung 
haben, d. h. in erster Linie auf Bergarbeiter- und Land
a rb e ite rs ie d lu n g e n . B e isp ie lsw e ise  s in d  d ie  G ru b en fe ld e r  
im  n ö rd lic h en  In d u s tr ie g e b ie t  ih re r  A u sd e h n u n g  u n d  E r-
giebigkeit nach bekannt. Wieviel Schachtanlagen und m 
welchen Abständen voneinander zu deren Erschließung not
wendig sind, ist ein einfaches Rechenexenipel. Es kann 
also hier bereits für die Zukunft, auf jetzt noch mehr oclei 
minder jungfräulichem Gelände, ein Plan entworfen werden, 
der allen Anforderungen entspricht, die sich durch die Er- 
Schließung dieser Kohlenfelder dereinst ergeben werden. 
Ein ähnlicher Fall liegt vor, wenn in einem Bergbaugebiet 
über kurz oder lang mit dem Erliegen des Bergbaues zu 
rechnen ist. Es ist" hier damit zu rechnen, daß sich der 
Bergbau größtenteils in eine verarbeitende Industrie um
stellen wird, um die vorhandenen öffentlichen Einrich
tungen, Arbeiterkolonien und dergleichen w eiterhin aus
zunutzen. Erfahrungsgemäß ist aber die für die verarbei
tende Industrie notwendige Fläche bei weitem größer als die 
Fläche der Zechenanlagen. Es wird also Sache einer vor
ausschauenden Stadtverwaltung sein, diese kommende 
Möglichkeit rechtzeitig zu erkennen und demgemäß ausge
dehnte, ihrer Verkehrslage nach günstig gelegene Flächen 
für diese einmal in Zukunft kommende Umstellung freizu
halten. Ein Beispiel für die Bedeutung der neuen V er
kehrswege mag Magdeburg bilden, das durch den Mittel
kanal wichtigstes Verkehrszentrum werden wird. In allen 
Fällen dagegen, die nicht in den Gegebenheiten des 
Reichssiedlungsplanes begründet sind, wird es sich um 
ganz etwas anderes handeln, als um eine „Erw eiterung“ 
im üblichen Sinne, nämlich um die Deckung eines tatsäch
lich bereits vorhandenen Bedarfs, eines Bedarfs der be
reits vorhandenen und in bestimmter Form ansässigen Be
völkerung.

Die Feststellung und planmäßige Sicherung dieses Be
darfs der vorhandenen Bevölkerung an Arbeitsflächen, 
Wohnflächen, Nutzflächen, Erholungsflächen und V erkehrs
flächen wird bei allen Gemeinden ein dringliches Gebot 
darstellen, während nur in besonderen Fällen der dem
gemäß aufzustellende „Bedarfsplan“ zu einem ..Erweite
rungsplan“ wird ergänzt werden müssen.

Es war notwendig, dies vorauszuschicken, um den Auf
bau der nachstehend beschriebenen Bearbeitungsmethode 
verständlich zu machen. Es sei im Folgenden grundsätz
lich zwischen „Bebauungsplänen“ und ..Fluchtlinienplänen“ 
unterschieden, wobei unter ersteren gewissermaßen die 
Entwurfspläne, unter letzteren die rechtsverbindlichen Pläne 
verstanden seien.

I. D e r  Ü b e r s i c h t s b e b a u u n g s p l a n .
1. D ie  F l ä c h e n t e i l u n g .

Will ich eine Materie bearbeiten, so muß ich mir zu
nächst über deren Aufbau Klarheit verschaffen. Jede 
städtebauliche Arbeit wird nur dann Aussicht auf Erfol«- 
haben wenn ich den gesamten Stadtorganismus, soweit er 
städtebauliche Erscheinungsform annimmt, klar überschaue 
und ihn in ein logisches System bringe. Die Aufstellung 
eines solchen Planes muß daher mit der Feststellung be" 
gmnen: Aus welchen Stücken setzt er sich zusammen, nach 
welchem grundlegenden Merkmal scheiden sich sämtliche

l i i L  i e’iW  Che mtd,cke gehören wiederum inner
halb dieser kardinalen Teilung als wesensähnlich zu-
itehe°trifft- ’ daß folgende TeilunS das Wesent-

1- S o n d e r b e d a r f s f l ä c h e n
,  o  n- , A/ . A r b e i t s f l ä c h e n .

S S r  (emschließhch Privatw ege und Bahn-

b' f e b t d e ? 8“ 6 Und Ge'Verbe ohne Wohn-
c. Handel (reine Geschäfts- und Bürogebäude)
d. Land- und Forstw irtschaft, svuauuej, 

a) Acker, W iesen und Plantagen,
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B.  W o h n f l ä c h e n .
Haus Hof  und Garten.

2. G e m e i n b e d a r f s f l ä c h e n .

A. N u t z f l ä c h e n .

Volkshäuser, B ü o h .r . i « ,  T h e . t e ,  

») K ranken-)6Armen-, Invnlide»- und Wal» o h iu .e r ,
y) V erw altungsgebäude,
,5) T urnhallen und B adeansta lten ;

E le k triz itä tsw erk e ,
0 ) Kläranlagen, M ü l l  Verwertungsanstalten;

c. W irtschaftsanlagen,
a )  M ärkte, M arkthallen und  K onsum ansta lten , 
ß ) Schlachthöfe, M olkereien und  G etre idespe icher;

d. Friedhöfe.
B. E r h o l u n g s f l ä c h e n .

a. G rünanlagen zu öffen tlicher B enutzung,
a ) P ark s („A nlagen“ ), parkm äßig  g en u tz te  W älder 

(„S tad tw äld er“ ) und Sp ielp lätze („K indersp ie l
p lätze“ ),

0 ) W asserflächen;
b. G rünanlagen zu besch rän k t ö ffen tlicher Benutzung, 

a )  V olksgärten  und  S portp lätze ,
ß )  P ach tgärten .

C. V e r k e h r s f l ä c h e n .
a. F lugplätze,
b. Voll- und  K leinbahnen,
c. Schiffbare Flüsse, K anäle  und H äfen,
d. V erkehrsstraßen,
e. W ohnstraßen.

2. D e r  B e s t a n d s p l a n .
Habe ich den Aufbau einer zu behandelnden Materie 

geklärt, also gew isserm aßen eine D isposition gem acht, so 
folgt als nächste Aufgabe die Aufnahme des vorhandenen 
Bestandes, d .h . in unserem  Falle die Feststellung , welche 
Mengen an den einzelnen genannten F lächen vorhanden 
sind, welche besonderen E igenschaften sie haben. Ich 
muß mir in Form von „B estandsplänen“ ein anschauliches 
und praktisch verw ertbares Bild vom  O rganism us der 
S tadt verschaffen. Das zu schaffende M aterial ha t neben 
der Inform ation des Bearbeiters die Aufgabe, als Beweis
m aterial zur E ntkräftung  von Einw änden gegen Projekte 
seitens der städtischen K örperschaften  oder der be
treffenden Grundeigentüm er zu dienen. G erade der Um
stand, daß durch die neuzeitlichen E rfordernisse der 
Privateigentüm er in außerordentlich hohem Maße be
troffen ist, verlangt sorgsam ste und genaueste  Bearbei
tung des Materials, dam it dies durchaus hieb- und  stoß
sicher ist. Umgekehrt w ird nur bei der notw endigen Ge
w issenhaftigkeit der P rivateigentüm er einen notw endigen 
Schutz gegen unnötige Inanspruchnähm e zu gew ärtigen 
haben. Vorschläge für derartige sta tistische P läne sind
u. a, von Reg.-Baiuneister a. D. Langen, dem L eiter des 
Archivs für Siedlungwesen, gem acht w orden. Es haben 
sich mir jedoch bei meinen A rbeiten gegenüber dem 
Langensehen V erfahren einige Ä nderungen als praktisch 
erwiesen, die im Folgenden beschrieben seien.

Es empfiehlt sich die A ufstellung folgender P läne:
a. Der p h y s i k a l i s c h e  G r u n d p l a n :  E r en t

hält im Maßstab 1 :10000  oder 1 :2 5 0 0 0  die Höhenlinien 
in plastisch w irksam er Form  dargestellt. Die Flüsse, 
Bäche, W asserflächen und W asserscheiden sind besonders 
in ihm darzustellen, ebenso die für eine E rschließung aus- 
seheidenden Flächen, wie z. B. Schluchten  und Über
schwemmungsgebiete.

b. Der A r b e  i t  s f 1ä c h e n p 1 a n  en thält die ver
schiedenen A rbeitsflächen en tsprechend der genannten 
Unterteilung. Als E rgänzung zu b) is t der sogenannte 
A r  b e i t s s t  ä  1 1 e n p 1 a n  aufzustellen. E r g ib t eine 
graphische D arstellung der B etriebe m it m ehr als zwanzig 
A ibeitern oder A ngestellten, unterschieden nach Branchen, 
aargestellt durch K reise verschiedenen D urchm essers und 
verschiedener Farbgebung. Hierbei sind jedoch auch die 
Geschäfts- und \  erw altungsbetriebe m it zu berücksichtigen. 
tt. c‘ fr !- ^  o h n f l ä c h e n p l a n  en thällt säm tliche mit

aus, Hot und G arten begrenzten F lächen, wobei jedoch 
ediglich die G ärten zur D arstellung zu bringen sind, 

welche tatsächlich als „H ausgärten“ anzusprechen sind. 
Line sehr w ichtige E rgänzung  zu c) b ildet 
7 i i j  e ^  a 11 u 11 g  s d i c h t  e p 1 a n. H ierbei is t die 

, «ei; Bewohner graphisch darzustellen  durch Punkte 
w Ü I , ,n .UT!m m iü bezogen auf die B lockfläche (netto 

olmlandflache, vgl. c.), n ich t — w ie L angen es vor- 
scniagt — auf die B rutfo-S tadtfläche. D ieser P lan ist 
« oppelt, für die G egenw art und einen entsprechend zurück- 
legenden Zeitpunkt, aufzustellen, um feststellen zu können,

N o. 31.

I
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A bb. 8. W o h n u n g s t ü r .  A us: F re ib u rg e r  B ü rg e rh ä u se r.

in welcher verschiedenartigen Form  
sich die einzelnen S tadtgebiete en t
w ickelt haben;

ß) der G e s c h o ß z a h l p l a n :
E r enthält, für jedes Haus einzeln 
eingetragen, die Anzahl der vo rhan 
denen Geschosse, wobei ein Geschoß 
gelb, zwei G eschosse orange, drei 
Geschosse zinnober, v ier Geschosse 
karmin, fünf Geschosse v io le tt d a r
gestellt werden, und Läden, ausge
baute Keller- und D achgeschosse 
durch Buchstaben kenntlich  zu 
machen sind.

d. Der N u t z f l ä c h e n p l a n  I 
enthaltend:

1. die K ulturanlagen, Schulen 
usw. mit Klassen- bzw. Sitzplatzzahl,
K rankenhäuser usw. m it B ettenzahl,
Verwaltungsgebäude g e tren n t nach 
staatlichen, städtischen, zw ischen
gemeindlichen usw. V erw altungen 
und Verwaltungszweigen,

2. die W irtschaftsanlagen,
3. die Friedhöfe, ge trenn t nach 

gemeindlichen und konfessionellen 
Anlagen.

e. Der N u t z f l ä c h e n p l a n  II 
enthält säm tliche V ersorgungsleitun
gen, in Strichen verschiedener Farbe 
dargestellt (hierbei die K analisation 
m it G efällsrichtung), die W asser-,
Gas- und E lek triz itä tsw erke, Um
formstationen. K läranlagen, E n t
w ässerungsgrenzen und Müllablade
plätze.

Als Ergänzung zu d) und e) 
empfiehlt sich die Aufstellung- von

o) einem P lan  der sogenannten 
l e b e n s n o t w e n d i g e n  L ä d e n  
u n d  B e t r i e b e ,  das sind Ärzte,
Apotheken. H ebammen, Heilgehilfen,
Friseure, Metzger, B äcker, Kolonial- 7 K p i | p , Mir
warenhändler. Schneider und  Schuster,
Feuer- und Unfallm eldestellen;

ß) einem P lan  der S c h u l -  u n d  P f a r r -  
g e m e i n d e n ,  G em eindebezirke, Polizeibezirke, 
Postbezirke usf.

f. Der E r h o l u n g s f l ä c h e n p l a n  enthält 
die öffentlichen und beschränk t öffentlichen G rün
anlagen gem äß der oben angeführten  Unterscheidung 
im einzelnen, sowie A lleen und im Sinne der N atur
denkmalpflege zu erhaltenden  Grünbestand.

g. V e r k e h r s p l a n :  E r en thält die vorhan
denen V erkehrsstraßen, d. h. solche S traßen, die be
nachbarte S iedlungskerne un ter sich und m it dem 
Gemeindemittelpunkt verbinden. (Provinzialstraßen 
und dergleichen.) D ie V ollbahnen sind getrenn t nach 
Personen-, G üter- und gem ischtem  V erkehr darzu
stellen; die K leinbahnen ge trenn t nach Bahnen inner
halb von S traßen  und auf eigenem B ahnkörper; die 
Personen- und G üterbahnhöfe sind besonders kenn t
lich zu m achen und endlich schiffbare Flüsse, K anäle.
Häfen und F lugplätze — alle sow eit sie bereits t a t 
sächlich vorhanden  sind — darzustellen. Als E r
gänzung zu g) em pfiehlt sich die A ufstellung

a) einer sogenannten „ G ü t e r v e r k e h r s 
s p i n n  e“. Sie g ib t eine graphische D arstellung der 
beförderten W aggonzabl au f den G üter- und ge
mischten S trecken  durch entsprechend dickere oder 
dünnere Linien. H ierm it ist zu verbinden eine g ra 
phische D arstellung des an den Privatanschlüssen 
und G üterbahnhöfen sta ttfindenden  G üterverkehrs, 
ge trenn t nach abgehendem  und ankom m endem  \  er- 
kehr-, W aggon- und S tückgut, alles in Tonnen:

ß) einer sogenannten  „ P e r s o n e n v e r k e h r s 
s p i n n  e“ . Sie en thä lt die graphische D arstellung 
der beförderten  Personenzahl auf den einzelnen 
S trecken zw ischen B ahnhöfen bzw. H altestellen.
A uch hier is t eine g raphische D arstellung des auf 
den einzelnen B ahnhöfen sta ttfindenden  Personen
verkehrs, g e tren n t nach abgehendem  und ankom m en
dem V erkehr, Einzel- und Z eitfahrkarten , m it zur 
D arstellung  zu bringen.

Um eine E ntw ick lung  des V erkehrs erkennen zu 
können, sind beide Spinnen zweimal, näm lich für die 
G egenw art und  eine en tsprechend zurückliegende 
V ergangenheit zu erm itteln . — (Fortsetzung fo lg t.). —



Vermischtes.
Zwei neue T h em se-B rü ck en  in London? Seit längere: 

Zeit veranlassen zwei wichtige B rü c k e n fra g e n  e in g e h e n d e  
Erörterungen in den sa c h v e rs tä n d ig e n  Kreisen u n d  in de 
Presse der englischen H a u p ts ta d t. Erstens 
der häßlichen Eisenbahnbriicke bei C h a rin g  Cross u n d  
Ersatz durch eine S tra ß e n b rü c k e : zweitens der Neubau 
einer Brücke, die in der Nähe der St.-Pauh-K a hedrale d a s  
nördliche Flußufer (die City) mit dem südlichen (Surrey) 
verbinden soll. Die Verteidiger des einen Planes be
kämpfen den anderen, wobei hauptsächlich die B esonn  
maßgebend zu sein scheint, daß die Ausführung des anderen 
Planes ihren eigenen auf unabsehbare Zeit zurücksteUen 
werde. Technisch stehen die beiden Bruckenbau-Absichten 
sich gegenseitig nicht im Wege.

In sehr ausführlicher und humorvoller Weise hat 
P a u l  W a t e r h o u s e ,  der bisherige Vorsitzende des 
Royal Institute of British Architects, den Gegenstand in 
einer der letzten Sitzungen des Vereins unter Vorführung 
zahlreicher Lichtbilder behandelt. W aterhouse verlangt 
unbedingt die Beseitigung der gegenwärtig bestehenden 
eisernen Charing-Cross-Eisenbahnbrücke, die er als ein 
„Greuel von Häßlichkeit“ (an abomination of ugliness) 
bezeichnet. Gerade an ihrer Stelle fordert die Schönheit 
des Stadtbildes ein andres Bauwerk. Hier verlangt der 
Verkehr zwischen den Stadtteilen auf beiden Flußufern 
dringend eine Brücke für den Straßenverkehr. Die Auf
hebung des Eisenbahnverkehrs an Charing Cross würde 
diesem Stadtteil den großen Vorteil bringen, daß weite 
Bodenflächen zur Anlage neuer Straßen und zur Errichtung 
neuer Gebäude im wertvollsten Teile der materiellen und 
schönheitlichen S tadt gewonnen werden. Die Führung 
des Eisenbahnverkehrs bis fast ins Innere der City ist hier 
ebensowenig eine Notwendigkeit, wie bei den anderen, 
weiter entfernt liegenden Hauptbahnhöfen Londons. Nach
dem die beiden Gesellschaften, die im Besitz der südlichen 
Eisenbahnlinien sind, sich vereinigt haben, ist das Bedürfnis, 
sowohl den Waterloo-Bahnhof auf der südlichen als den 
Charing-Cross-Bahnhof auf der nördlichen Seite des 
Flusses zu erhalten, hinfällig geworden. Über die zweck
mäßige Lage der neuen Straßenbrücke kann kaum ein 
Zweifel herrschen. (Man vergleiche in dieser Beziehung 
den Lageplan auf S. 30 der „Deutsch. Bztg.“, Jahrgang 1916, 
wo dieselbe Frage bereits kurz besprochen worden ist.) 
Wohl aber haben hinsichtlich der Höhenlage der F ahr
bahn sehr abweichende Ansichten sich geltend gemacht 
und zu sehr verschiedenen Lösungsvorschlägen geführt. 
Die einen empfehlen die unmittelbare Verbindung der 
beiden Uferstraßen (Embankments) nach geringer Hebung 
derselben. Die anderen wollen eine Hochbrücke, unter 
deren Fahrbahn die Uferstraßen unterführt werden. Für 
beide Lösungen sprechen gute Gründe. W aterhouse 
empfiehlt die Kombination der hohen und der niedrigen 
Anordnung derart, daß in  der Mitte eine etwa 15 m breite 
obere Brückenbahn liegt, die auf beiden Seiten von je 
einem niedrigen, nur in e i n e r  Richtung zu benutzenden 
Fahr- und Gehwege von etwa 12 m Breite eingefaßt wird. 
Für die Aufnahme der bisher im Kopfbahnhofe bei Charing 
Cross endigenden Züge ist die Waterloo-Station als großer 
Durchgangsbahnhof auszubauen. Die vorgeschlagene neue 
St.-Pauls-Brücke hält W aterhouse für entbehrlich.

Im letzteren Punkt fand der Vortragende, obwohl leb
haft unterstützt durch Sir B a n i s t e r  F l e t c h e r ,  ent
schiedenen Widerspruch durch einen V ertreter der ’ Cor
poration of the City of London“, Sir H. D. K i m b e r  
nach dessen Meinung beide Brücken nacheinander zu 
erbauen sind. Das Vereinsmitglied M a u r i c e  H a l b e r t  
sprach die Befürchtung aus. daß die Forderung, die eiserne 
Charmg-Cross-Brücke abzubrechen, praktisch keinen ErfoD 
haben werde, weil die Eisenbahngesellschaft ihren Platz 
dicht bei der City nicht aufgeben werde. Aber man könnte 
das häßliche Eisenbauwerk maskieren durch eine neue 
^tiaßenbrucke auf jeder Seite. Die Fußwege könne man
K  ^ 0*r>haa en lo erdecken in Verbindung mit K auf
laden, ähnlich dem Ponte vecchio in Florenz. Jedenfalls 
lasse sich ein solches W erk monumental und der Stadt 
London würdig gestalten, auch wenn die Eisenbahngesell- 
schaft unerbittlich sein sollte. °

Ein gewisses Bedenken wurde später vom beratenden 
Architekten der St.-Pauls-Kathedrale, Mervyn MacartneV 
geäußert. Den schwachen Gründungsmauern dieser Kirche 
viurde durch die m ihrer Nähe zu gründenden Teile der
S o h l e ^ Ä 611! , 1? 01̂  d n e  gr0ße Gefahr drohen. Die Sohle des Kirchenfundaments hegt nur 1 5  m unter '
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so hoch, d aß  es d u rc h  d ie  G rü n d u n g sarb e iten  < b s , ^ e ilt_
baues ab g ezap ft w e rd en  u n d  so ein  schlim m oi ¡j 

| stehen k ö n n te . ,
In g e n ie u r  B  a  s  i 1 M o 1 1 , d e r  b e i d e r  U n te r su c h u n g  o e r  

K irc h e n fu n d a m e n te  v o r  e in ig e n  J a h r e n  m i tg e v i  ^  \ a u h tp  
a u c h  m it  d e m  je tz ig e n ’ B r ü c k e n e n tw u r f  v e r t r a u t  is t , S 
in d es d ie  B e fü rc h tu n g e n  M a c a r tn e y s  z e r s t r e u e n  zu  k o u i  e  .

A u f d ie  w e i te r e  E n tw ic k lu n g  d ie s e r  R r ü [;kef d 'na f e n ’ 
d e re n  L ö su n g  fü r  d e n  V e rk e h r  u n d  d a s  S ta d tb i ld  L o n a o n s  
u n d  für d ie  A u s g e s ta l tu n g  der B e b a u u n g  auf oeiaen 
Themseufern von e in s c h n e id e n d e r  B e d e u tu n g  is t ,  w ird man 
gespannt sein d ü rfe n . — J . öt.

Personal-Nachrichten.
Zum D irektor der Münchener K unstakadem ie is t als 

Nachfolger des in den R uhestand tre tenden  Prof. C. v. Man
der A rchitekt Prof. German B e s t e l m e y e r  ernannt, 
worden. Der bekannte A rchitekt, ein geborener N ürn
berger, der je tz t im 51. Lebensjahre steht, h a t den Schau
platz seiner erfolgreichen T ä tigke it schon m ehrfach g e
wechselt. Nachdem er 1906— 1910 den E rw eiterungsbau 
der Münchener U niversität geleite t ha tte , w urde er als 
Nachfolger W allots an die D resdner K unstakadem ie be
rufen und ging von dort nach Berlin, wo er zugleich an  der 
Akademie der bildenden K ünste und der T echnischen H och
schule lehrte. Nach dem Tode F riedrich  v. T h iersch ’s nahm 
er dessen L ehrstuhl für A rch itek tur in M ünchen ein, eine 
T ätigkeit, die er wohl auch w eiter beibehalten  dürfte. — 

Ehrendoktoren technischer Hochschulen. A uf A ntrag  
der F aku ltä t für Bauwesen hat die Technische H ochschule 
zu H annover dem S tad td irek tor a. D. H einrich T r a m m  in 
H annover in A nerkennung seines m annhaften  W irkens für 
die städtebauliche G esam tentw icklung der S tad t H annover, 
der G roßstadt im Grünen, der tro tz  ihres schnellen Auf
stieges zur Verkehrs- und Industriestad t gesunde W ohn- 
und Erholungs-V erhältnisse g ere tte t w orden sind, die 
W ürde eines D o k t o r - I n g e n i e u r  e h r e n h a l b e r  
verliehen. —

W ettbewerbe.
Wettbewerb um Vorschläge zur Neugestaltung von Haus 

und Wohnung. Die „Bauw elt“ ha tte  einen W ettbew erb  aus
geschrieben, der zur vorstehenden F rage  in technischer, 
w irtschaftlicher und natürlich auch baukünstlerischer Be
ziehung Lösungen liefern sollte. E ingegangen w aren  158 
Entwürfe. Das Preisgericht setzte sich aus den Fachleuten: 

S tädtebaudirektor E 1 k  a  r t , A rch itek t M i e s  v a n  
d e r  R o h e ,  B r ä u n i n g ,  S a l v i s b e r g ,  P a u l s e n ,  
sämtlich in Berlin, zusammen. Die P reise w urden durch das 
Preisgericht wie folgt verteilt:

1. Preis von 800 M. A rch itek t B. D. A. G. L ü  d e c k e , 
Hellerau; ein 2. Preis von 400 M. A rch itek t W. M e y e r .  ■ 
Dresden-A.; ein 2. Preis von 400 M. A rch itek t Diph-Ing. 
Hermann G r a g e ,  Gelsenkirchen; 3. P re is von  300 M. 
A rchitekt B. D. A. E rnst E n g e l m a n n ,  zusam m en mit 
E. F a n g m e y e r ,  Berlin: 4. Preis von 150 M., A rchitekt 
Anton B r e n n e r ,  W ien. W eitere 6 E n tw ürfe w urden zum 
Ankauf empfohlen. —

Einen Ideenwettbewerb zur Behauung der Prinz- 
Albrecht-Gärten in Berlin, gegenüber dem A nhalter Bahn
hof, schreibt die „Großbauten-A.-G. für die E rrich tung  von 
Geschäfts- und Industriehäusern“ m it F ris t bis zum 15. Mai
d. Js. aus. Zur Beteiligung sind die in G roß-Berlin selb
ständig ansässigen, deutschen A rch itek ten , einschließlich 
der deutsch-österreichischen, eingeladen. Entscheidend ist 
die S taatsangehörigkeit vom 1 . Ja n u a r  1924. M itarbeiter 
müssen den gleichen Bedingungen entsprechen. An 
™ s®n ,®ind ,zur V erfügung geste llt 7000, 5000, 3500 und 

00 Goldmark, ferner 2 A nkäufe von je 1000 Goldmark. 
Preisrichter sind u. a. die H erren: G eheim rat Prof. 

t r? i ,erm an B e s t e l m e y e r ,  S täd tebaud irek to r Brt.
T - t ;  Geheimer Brt. Paul F i s c h e r  I; Geheimer 

Brt. Dr.-Ing. Ludwig H o f f  m a n n ;  Prof. Dr. Hermann 
J a n s e n .  E rsatzpreisrichter: O berbaurat Paul E n g e l  - 
m a n n  und Prof. Dr. Emil R ü s t e r .
r  U nterlagen sind gegen E insendung von  5 Goldmark, 
die bei Einreichung eines E ntw urfes zu rü ck e rs ta tte t werden, 
von der Großbauten-A.-G., B erlin W 8, V ik to riastraße  37, 
zu beziehen. —
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