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D er R eisende , der noch  
i. J . 1923 den F ra n k fu r te r  
H au p tb ah n h o f im  U m bau
zu stan d e  m it G erü sten  b e 
se tz t u n d  B auzäunen  u m 
g re n z t a n tra f , w ird  seit 
B eginn  vo rig en  Ja h re s  a n 
genehm  ü b e rra sc h t g ew e
sen sein, die n eu en  se it
lichen  K o p fb au ten  in v o l
lem  B etrieb  u n d  den Q uer
b ah n ste ig  ohne s tö rende  
E in b au ten  v o rg e fu n d en  zu 
haben . D ie F e rtig s te llu n g  
d ieser B au te ile  m ag  A nlaß  
zu  e inem  R ü ck b lick  ü b e r 
die E rw e ite ru n g s- u n d  U m 
b au ten  des F ra n k fu r te r
H au p tb ah n h o fes  geben*).

A us b e trieb lich en  G rü n d en  m u ß te  d e r i. J . 1888 
e rö ffn e te  F ra n k fu r te r  H au p tp e rso n en b ah n h o f, dessen 
L age zu r S ta d t au s  dem  G esam tp lan  A bb. 3, S. 230, 
h e rv o rg eh t, n a c h  n ic h t v ie l m eh r a ls  20 J a h re n  bere its
u m g eb au t u n d  e rw e ite r t w erden , im  w esen tlichen  aus
dem  G runde , w eil die v o rh an d en en  18 G leise dem  
B ed ü rfn is  n ic h t m eh r g en ü g ten . D ie F lü g e lb au ten  
w u rd en  n ied e rg e leg t, a n  ih re r S te lle  zu  den d re i v o r
h an d en en  B ah n ste ig h a llen  a u f  je d e r  Seite  e ine neue  
H alle  m it je  d re i G leisen  h in zu g e fü g t u n d  h ie rau f 
län g s d e r n eu en  H a llen  w iederum  F lü g e lb au ten  u n d  
im  A nsch luß  an  die A ltb au ten  die neuen  se itlichen  
K o p fb au ten  e rr ic h te t, de ren  G ru n d risse  u n d  A nsich ten

*) 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 :  V gl. d ie  A u s fü h ru n g e n
ü b e r  d ie  U m g e s ta l tu n g  d e r  V e r k e h r s a n la g e n  d e s  B a h n h o fs  in  „ S ta d t  u n d  
S ie d lu n g “ N o. 8, d ie  d ie s e r  N u m m e r  b e il ie g t .  —

im  n ach fo lg en d en  d a rg e s te llt w erden . D ie ingen ieu r- 
u n d  b e trieb s tech n isch en  E rw e ite ru n g e n  u n d  U m b au ten  
w erden  im  fo lgenden  n u r  g e s tre if t  w e rd en ; ih re  B e
sch re ib u n g  so ll b e ru fen e r H a n d  V orbehalten  b le iben .

A ls am  18. A u g u s t 1888 d er F ra n k fu r te r  H a u p t
bahnho f e rö ffn e t w urde**), k o n n te  e r  w ohl m it R ech t 
als d er schönste  u n d  g rö ß te  B ahnhof se in e rze it b e 
ze ichnet w erden . U m fassende V o rb e re itu n g en  h a tte n  
zu d iesem  E rfo lg  ge fü h rt. A us dem  1880 au sg e sc h rie 
benen  W ettb ew erb  w a r d er L a n d b au in sp . H erm an n  
E g g e r t ,  der dam als den K a ise rp a la s t in  S tra ß b u rg  
bau te , a ls S ieger h e rv o rg eg an g en . N ach  m ehr a ls  zw ei
jä h r ig e r  E n tw u rfsb e a rb e itu n g  w u rd e  1883 m it der 
A u sfü h ru n g  b egonnen  u n d  in n e rh a lb  fün f J a h re n  d er 
B au  v o llende t. In te re s s a n t s in d  die E rw äg u n g en , die 
h in s ich tlich  der A rc h ite k tu r  des G ebäudes u n d  d er in 
je n e r  Z e!t  fü r u n en tb eh rlich  g eh a lten en  m äch tig en  
B ah nste igha llen , sow ie h in s ic h t l ic h , des G ru n d risses  
a n g e s te llt w o rden  sind .

D en dam alig en  K ü n s tle rn  w aren  die S ch w ie rig 
k e iten  d u rch au s  bew uß t, die in  d er a rch itek to n isch en  
V ere in ig u n g  d er S te in fassad en  m it den e ise rn en  H allen  
liegen . D er zw eite  P re is trä g e r , F re n tz e n , h a tte  in  
seinem  E n tw u rf die e ise rnen  H allen  a ls  w ich tig ste  
A rc h ite k tu rg lie d e r  b e h a n d e lt u n d  sie n a c h  d e r S ta d t
se ite  h in  m it m äch tig en  K u p p e ln  b e k rö n t, w äh ren d  er 
die d av o r liegende  S te in a rc h ite k tu r  m ö g lich s t z u rü c k 
tre te n  ließ. Je d e n fa lls  in  A n leh n u n g  an  d iesen  E n t
w u rf h a t  au ch  E g g e r t  1882 e inen  äh n lich en  E n tw u rf  
m it K u p p e ln  ü b e r dem  Q u erb ah n ste ig  b e a rb e ite t, der 
in  A bb. 10, S. 235, d a rg e s te llt ist. A u sg e fü h rt s in d  
indessen  b ed eu te n d  n ied rig e re  H allen  ohne K u p p e ln  
u n te r  s tä rk e re r  H e rv o rh eb u n g  d er S tein  a rc h ite k tu r .

**) V gl. d e n  A u fs a tz  „ D e u tsc h e  B a u z e itu n g “ J a h r g .  1888, S . 406 ff. —

Abb. 1. B l i c k  a u f  den H a u p t b a h n h o f  v o m  B a h n h o f s p 1 a t z a u s .  (Vor dem Umbau.) 
Architekt des alten Bahnhofes: H e r m a n n  E g g e r t .
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In  g lü ck lich e r W eise  b e to n te  E g g e r t  die H a u p t
e in g an g sh a lle , u n d  g ab  so d er a u f  den  B ahnho f zu 
fü h ren d en  K a ise rs tra ß e  e inen  g ro ß a r tig e n  A bsch luß , 
d e r be i g e ra d e r  A u fs ich t d u rch  die d ah in te r a u f
ra g e n d e n  H a llen  n i'ch t g e s tö r t  w ird . (A bb. 1, S. 229, 
g ib t  ein  B ild  des a lte n  Z ustandes .)

In  d e r V o rd e ra n s ic h t d er n euen  K opfbahnhö fe  
—  m a n  d en k e  a n  L eipzig  u n d  S tu t tg a r t  —  sind d ie  
B ah n h o fsh a llen  vö llig  versch-w unden, dagegen  e n t
w ic k e lt s ich  die H a lle  ü b e r  dem  Q u erb ah n ste ig , die

n isch en  H a u p ts tü c k  zu  m achen . D er A b sch lu ß  der 
Q u erb ah n ste ig h a lle  g egen  die B ah n ste ig e  is t a u c h  aus 
dem  G runde  e rw ü n sch t, um  das E in d rin g e n  des 
L o k o m o tiv rau ch es  in  die H alle  u n d  die W a rte sä le  
m öglichst zu v e rh in d e rn .

S e it je h e r w a r  e in  vom  P u b lik u m  g e sc h ä tz te r  
V o rzug  des F ra n k fu r te r  H au p tb ah n h o fe s , d aß  m an  von 
d er S traß e  au s  a n  den  Zug g e lan g e n  k o n n te , ohne 
e ine  T re p p e  s te igen  zu  m üssen . (S iehe G ru n d riß  
A bb. 2, S. 230, Z u stan d  v o r  der E rw e ite ru n g .)  In
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E r k lä r u n g  z u m  G ru n d r iß  d e s  a l te n  Z u s ta n d e s  v o n  1888— 1911, A b b . 2, S. 230. F .Z . =  F ü r s te n z im m e r ,  G .Z . =  G e fo lg e z im m e r, A . =  A n r ic h te ,
W . =  W a sc lir a u m , D .Z . =  D a m e n z im m e r , V. =  V e rb in d u n g s s a a l.

E r k lä r u n g  zu m  G ru n d r iß  d e s  n e u e n  Z u s ta n d e s  1924, A b b . 4, h i e r ü b e r .  S .Z . =  S o n d e rz im m e r ,  E .F .Z . =  e h e m . F ü r s te n z im m e r ,  A . =  A n r ic h te ,
D .Z . =  D a m e n z im m e r ,  M. =  M e ss e a m t, R . =  R u n d r e is e s c h a l te r .

Abb. 4. G r u n d r i ß  d e s  n e u e n  Z u s t a n d e s  1924 (Erdgeschoß 1: 2000).

in  F ra n k f u r t  a ls  b e so n d e re r R au m te il in  d er H allen  - 
k o n s tru k tio n  n u r  eben  a n g e d e u te t is t, in fo lge  der 
sp ä te r  e in g e fü h rten  B a h n ste ig sp e rre  in L e ip z ig  schon 
se lb s tä n d ig e r , u n d  in  S tu t tg a r t  b ild e t sie so g a r einen 
ab g esch lo ssen en  R au m  g eg en ü b e r den B ah n ste ig h a llen . 
T a tsä c h lic h  fä l lt  h e u te  dem  Q u erb ah n ste ig  als dem  
V e rk e h rsv e rm itt le r  zw ischen  den  e inze lnen  B ah n 
s te ig e n  u n d  a ls  V o rra u m  fü r W a rte sä le  B ah n h o fs
d ien s träu m e  usw . e ine  d er w ich tig s ten  A ufgaben  u n te r  
den  B a h n h o fsräu m en  zu. D em nach  m ö ch te  es scheinen , 
a ls  ob d ie  E n tw ic k lu n g  dah in  g eh t, die Q u e rb ah n s te ig 
h a lle  ih re r  B e d e u tu n g  e n tsp re c h e n d  zum  a rc h ite k to -

L eipz ig  u n d  S tu t tg a r t  liegen  die G leise g eg en ü b e r der 
S traß e  e rh ö h t; d er R e isen d e  m uß  a lso  eine  S to c k 
w erkshöhe  em porste igen , um  zum  Z uge zu ge lan g en . 
D iese A n o rd n u n g  is t fü r  den  R e isen d en  zw ar w en ig e r 
bequem , a b e r  sie b ie te t fü r  den  B e trieb  e rh eb lich e  
V o rte ile , im  b eso n d e ren  fü r  die G e p äck ab fe rtig u n g en . 
E s h a t  sich  a ls  zw eckm äß ig  e rw iesen , m it d iesen  A n 
lag en  n ic h t die S ch a lte rh a lle  zu b e la s te n , so n d e rn  sie 
se itlich  d er S c h a lte rh a lle  zu  v e rle g e n , w o sie v o n  d er 
S traß e  a u s  u n m itte lb a r  zu g än g lich  s ind , u n d  w o d er 
G e p ä c k v e rk e h r  den  P e rs o n e n v e rk e h r  w en ig e r s tö r t, 
In  F ra n k f u r t  lassen  s ich  die G ep äck a b fe rtig u n g e n

11. April 1925. 231



n ic h t ohne w e ite res  v e rleg en , obw ohl m an  a u c h  h ie r 
au f den V e rk eh r der K o ffe rk a rre n  u n d  die B e lä s tig u n 
g en  h ie rd u rc h  v e rz ic h te t h ä tte .

D er P la n  is t  a lle rd in g s  e rw o g en  w orden , au ch  
den  v o rd e re n  T e il d er S ch a lte rh a lle  zu u n te rk e lle rn  
u n d  die g esam te  G e p ä c k a b fe rtig u n g  in  das U n te r
g esch o ß  zu v e rleg en . V om  V o rp la tz  se itlich  h e ra b 
g e fü h r te  R am p en  so llten  die Z u fa h rtss tra ß e n  zu den 
u n te r ird isc h e n  G ep äck räu m en  b ilden . In d essen  is t  von  
diesem  P la n  v o rlä u fig  n o ch  A b s tan d  genom m en  
w o rd en ; v ie lle ic h t b le ib t d iese L ösu n g  einem  sp ä te re n  
U m bau  V orbehalten . J e d e n fa lls  is t  dem  R eisen d en  die 
A n n eh m lich k e it d er eb en e rd ig en  A b fe rtig u n g  z u n ä c h s t 
e rh a lte n  geb lieben , w äh re n d  die L a g e rrä u m e  fü r G e
p äck  sich  b e re its  im  U n tergeschosse  befinden .

D ie W arte sä le  
(vgl. A bb. 2, S. 230) 
in  F ra n k fu r t  w a 
ren  d e ra r t  a n g e 
o rd n e t, d aß  sie g e 
ra d e z u  a ls  D u rch 
g a n g srä u m e  d ien 
ten . Sie w a ren  d a 
h e r  a n  d e r  S ta d t-  
w ie an  d e r B ah n 
s te ig se ite  re ich lich  
m it T ü ren  v e r 
sehen . A ußerdem  
w u rd e  b eso n d e re r 
W e rt d a ra u f  g e 
leg t, dem  R e isen 
den , v o rzu g sw eise  
dem  u n g ew an d ten  

R e isenden , die 
M ög lichke it zu  g e 
ben , d en  B ah n ste ig  
v o m W a rte sa a l aus 
zu b eo b ach ten , um  
im p assen d en  A u 
g en b lick  u n g e h in 
d e r t  zum  Z uge 

h in au se ilen  zu 
kön n en . M an h ä lt 
es h e u te  fü r  a u s 
re ich en d , w en n  d ie  
W a rte rä u m e  n u r 

e in se itig , vom  
Q u e rb a h n s te ig  

au s, zu g än g lich  
sind , u nd  su c h t die 
Z ah l d e r D u rch 
g än g e  zu  v e rr in 
g ern , um  den  W a r
te n d e n  e inen  n ic h t 
g a r  zu u n ru h ig en  
A u fe n th a lt, b e 
so n d ers  im  S p e ise 
saa l, zu s ichern .
(V gl. den  n eu en  
G run d riß , A bb. 4, Abb. 5. A u ß e n f a s s a d e .  S t i
au f S. 231.)

Z ur Z eit d e r E rö ffn u n g  des F ra n k fu r te r  H a u p t
bahnho fes i. J .  1888 h a tte  F ra n k f u r t  a. M. e tw a  
170 000 E in w o h n er, 1923 e tw a  450 000. D ie Zahl der 
ein- u n d  a u sfa h re n d e n  Züge b e tru g  1888 tä g lic h  232, 
im- le tz ten  F rie d e n s ja h re  1913/14 w ar ih re  Z ahl au f 
603 g estieg en . H ierbe i is t  zu b em erken , d aß  die Z üge 
gegen  1888 b e d e u te n d  lä n g e r  gew o rd en  sind . D ie 
Z ahl d er v e rk a u f te n  F a h rk a r te n  is t  fü r 1888 n ic h t 
m eh r fe s tzu s te llen , 1904 b e tru g  sie 5,05, 1913 5,94 Milli
onen, 1921 w a r  die Z ahl in fo lge  des H am ste rv e rk e h rs  
usw . au f 8,90 M illionen h in au fg esch n e llt, san k  dann  
in fo lge  d er R e isesch w ie rig k e iten  nach  dem  b ese tz ten  
G eb ie t u n d  des feh len d en  A u s lan d sv e rk eh rs  1923— 24 
w ieder e tw as  h e rab .

D iesen  V e rk e h rs s te ig e ru n g e n  g e g e n ü b e r w ird  
n a c h  v o llen d e tem  U m bau die Z ahl d e r F a h rk a r te n 
sc h a l te r  von  14 au f 28 v e rm e h rt sein , ih re  L e is tu n g s

fä h ig k e it is t  a u n e ra e m  a a a u rc n  e rn o n t, aats cne 
m eisten  S c h a lte r  m it d re ite ilig e n  D re h sc h rä n k e n  a u s 
g e s ta t te t  w erd en , d ie  u n u n te rb ro c h e n e n  B e trieb  zu 
lassen . D ie ü b rig en  n eu en  u n d  u m g e ä n d e rte n  A n lag en  
zu r B ew ä ltig u n g  des s tä rk e re n  V e rk eh rs , w ie V e r
b esse ru n g  d er G ep ä c k a n la g e n , n a m e n tlic h  d e r H a n d  
g e p ä c k s te lle n  usw . w erd en  b e so n d e rs  e rö r te r t  w erd en .

D ie B re ite  des G eb äu d es s e lb s t is t  d u rc h  d ie  E r 
w e ite ru n g  von  210 m au f f a s t  270 m g estieg en . (V gl. 
die G ru n d risse  A bb. 2 u. 4.) Im  V erg le ich  h ie rzu  sei 
e rw äh n t, d aß  die B re ite  des n eu en  B ah n h o fes  in S tu t t 
g a r t  ru n d  190 m u n d  des n eu en  L e ip z ig e r B ahnhofs 
ru n d  300 m b e trä g t. D en 24 G le isen  in  F ra n k fu r t  
s teh en  16 in S tu t tg a r t  u n d  26 in L e ip z ig  geg en ü b er.

D ie F l ü g e l  b a u te n  (vg l. G esa m tg ru n d riß  A bb. 4,
S. 231 u n d  die 
F lü g e lg ru n d ris se  

im g rö ß e ren  M aß
s ta b , A bb. 13 u. 
14, S. 238), die 
noch  im L aufe  des 
K rieges zu E nde 
g e fü h r t w erden  
ko n n ten , en th a lten  
im  E rd g esch o ß  auf 
d e r  N o rd se ite  die 
E x p re ß g u ta b fe r t i  - 
g u n g  u n d  d ie  zu 
g eh ö rig en  a u sg e 
d e h n te n  L a g e r
rä u m e  im  U n te r
g esch o ß , a n  d ie  
s ich  d e r  E x p re ß 
g u t-T u n n e l m it 
A u fzü g en  fü r  die 
B e fö rd e ru n g  des 
G u tes  zu d en  G e
p ä c k b a h n s te ig e n  

a n sc h lie ß t. F e rn e r  
sind  a u f  d e r  N o rd 
se ite  in  den  O ber
g esch o ssen  R äu m e  
fü r  d en  V e rk e h rs 

d ie n s t sow ie  
D ien s tw o h n u n g en  
u n te rg e b ra c h t .D e r  
Südflügel e n th ä l t  
d ie  R äu m e fü r  den  

B ah n h o fsd ien s t 
e in sch ließ lich  d e r  
W asch - u n d  B a d e 
räu m e  fü r  B ah n 
b e d ie n s te te , Z im 
m er fü r d ie  P o li
zei, d en  S a n itä ts 
d ie n s t u n d  d ie  
B ah n h o fsm iss io n , 

R äu m e  fü r A u s
w a n d e re r , fe rn e r 

r n s e i t e  Q u e r b a h n s t e i g .  d ie  T e le g ra p h e n 
rä u m e  u n d  eb en 

fa lls  e in ige W o h n u n g en  fü r E isen b ah n b e am te .
D ie K o p fb a u te n  (d e ren  E in z e lg ru n d risse  a u s  den 

A bb. 16 u. 17, S. 238 u. 18 b is 25, S. 239 h e rv o r
gehen , w ä h re n d  die A bb. 8 u. 9, S. 234, S c h n itte  d a r 
s te llen ) k o n n te n  e rs t 1922 in A n g riff genom m en
w erd en ; n ach  e tw a  e in e in h a lb jä h r ig e r  B a u z e it s in d  
sie dem  B etrieb  ü b e rg eb en  w o rd e n ; in  ih n en  sin d  zur 
E n tla s tu n g  d e r H a u p tsc h a lte rh a lle  je  fü n f F a h r
k a r te n s c h a l te r  u n d  eben so v ie le  H a n d g e p ä c k sc h a lte r  
au fgenom m en . D a  in fo lge  d er n o tw en d ig en  H a llen 
räu m e  im  E rd g esch o ß  n ic h t h in re ic h e n d  R au m  fü r die 
H a n d g e p ä c k s te lle  ü b rig  b lieb , so  m u ß te  in den  K e lle r
rau m en  u n d  in  e inem  e in g e b a u te n  Z w ischengeschoß
die L ag e rfläch e  fü r  H a n d g e p ä c k  v e rg rö ß e r t  w erden . 
(A bb. 21 u. 25, S. 239.) J e  zw ei e le k tr isc h e  D ru ck 
knop f-A ufzüge  d ienen  zu r B efö rd e ru n g  des H an d g ep äck s  
in  das Z w ischen- u n d  U n te rg esch o ß . Im  g an zen  stehen
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ru n d  1300 lfd . m H a n d g e p ä c k s te lle  zu r V erfü g u n g . 
B isher h a tte n  fün f g ro ß e  h ö lzerne  B uden , die au f dem  
Q u erb ah n ste ig  a u fg e s te l lt  w a re n  u n d  d iesen  s ta rk  b e 
en g ten , a ls  A u fb ew ah ru n g sräu m e  fü r H a n d g ep äck  
d ienen  m üssen . E r s t  die F e rtig s te llu n g  d er neuen  

, H a n d g e p ä c k s te lle n  in  den K o p fb au ten  b e fre ite  den 
Q u e rb ah n ste ig  von  den  s tö re n d e n  E in b au ten .

G le ich fa lls  a u s  P la tz m a n g e l in  E rd g esch o ß h ö h e  
s in d  ö ffen tliche  A b o rtan lag en , W asch räu m e , B äd e r u nd  
F ris ie r rä u m e  fü r 
H e rre n  u n d  D a 
m en  im  U n te rg e 
schoß  e in g e r ic h 
te t . (A bb. 21 u.
25, S. 239). D iese 
R äum e liegen  te i l
w eise  n ic h t m eh r 
im  G ebäude , so n 
d e rn  e rs tre c k e n  
sich  bis u n te r  d as  

S tra ß e n p fla s te r .
Im  e rs te n  S to c k 
w erk  des N o rd 
k o p fb au es  b efin 
d en  sich  eine  A n 
zah l v o n  D ien s t
räum en  fü r  denV er- 
k eh rs -  u. B e trieb s
d ien s t, sow ie ein 
k le in e r  S itz u n g s
saa l m it Schreib-

F ra n k fu r t a. M. (A bb. 18, S. 239) m it d en  D ien st
räu m en , d e r d iese A n lag en  ü b e rw ach en d en  B ah n 
m eiste re i u n d  den zu g ehö rigen  N eb en räu m en . D ie 
ü b rig en  R äu m e so llen  e n d g ü ltig  a ls  B üros d ienen . 
B eide K o p fb au ten  b esitzen  u n te r  dem  K elle rg esch o ß  
n och  ein  zw eites F u n d am en tg esch o ß  (A bb. 16 u . 17, 
S. 238), d a s  n ö tig  w u rd e , um  d ie  zah lre ich en  R o h r
le itu n g en  usw . au fzu n eh m en , die au s b e tr ieb lich en  
G ründen  d a u e rn d  zug än g lich  sein  m üssen .

W ie  a u s  d er 
v o rs te h e n d e n  

G ru n d riß b e sc h re i
b u n g  (und  den  
S c h n itte n  A bb. 8 
u . 9, S. 231) e r 
s ich tlich  is t, e n t
h a lte n  d ie  n eu en  
K o p fb au ten , um  
d ie  g e fo rd e rte n  
zah lre ich en  R ä u 
m e u n te rz u b r in 
gen , v ie r  V o llge
schosse  u n d  ein 
U n te rg esch o ß  im 
G eg en sa tz  zum  
A ltb au , d e r  a u ß e r  

dem  K e lle rg e 
schoß  im g ro ß en  
g an zen  n u r  ein 
G eschoß  v o n  10 m 
H öhe e n th ä lt. A usAbb. 6. B l i c k  i n  d e n  0  b e r 1 i c h t s a a 1. ( Nor dkopf .  II. Ob. G eschoß.)

Abb. 7. B l i c k  i n  d e n  k l e i n e n  S i t z u n g s s a a l .  ( N o r d k o p f .  I. Ob.  G e s c h o ß . )

z im m er u n d  so n s tig e n  N eb en räu m en  (A bb. 23, S. 239
u. A bb. 7, h ie rü b er), im  zw eiten  S to ck  ein g rö ß e re r O ber
lic h ts a a l v o n  ru n d  160 <im G ru n d fläch e  (A bb. 22, 
S. 239 u. A bb. 6, h ie rü b e r; fe rn e r sind  in  b e id en  K o p f
b a u te n  um  einen  in n e re n  L ich th o f je  v ie r  G astz im m er, 
so g e n a n n te  K om m issionszim m er, fü r d en  v o rü b e rg eh en 
d en  A u fe n th a lt v on  E isen b a h n b e d ie n s te te n  um  einen  
a b g esch lo ssen en  F lu r  g ru p p ie rt.

D er S ü d k o p f b au  e n th ä l t  in  e inem  O berlich tsaa l, 
d e r dem  au f dem  N o rd k o p fb au  e n tsp ric h t, die a u to 
m a tisch e  F e rn s p re c h z e n tra le  d e r  R e ich sb ah n d irek tio n

p ra k tisc h e n  G rü n d en  ließ sich  d ie  g le iche  F e n s te rfo rm  u n d  
A ch sen te ilu n g  w ie beim  A ltb a u  fü r d ie  v ie len  v e rsc h ie d e n 
a r t ig e n  R äu m e n ic h t d u rch fü h ren  u n d  die g ro ß en  R u n d 
b o g en fen s te r des A ltb au es  vo n  7 m H öhe u n d  5,5 m 
B re ite  be i e in e r A c h sen en tfe rn u n g  v on  ru n d  7,5 m 
n ic h t an w en d en . D ie A n p a ssu n g  an  den  A ltb a u  
k o n n te  d a h e r  n u r  in  g ro ß en  Z ügen  e rfo lg e n ; die 
H au p tg es im sh ö h e  is t  ü b e rn o m m en  w o rd en , ebenso  die 
D achfo rm , a lle rd in g s  n ic h t die D a c h d eck u n g  in  W e ll
b lech , so n d ern  in , ä s th e tisc h  m eh r b e fr ied ig en d en , g e 
w e llten  Z iegeln . Im  a llg em ein en  b e fle iß ig t s ich  die
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neue A rch itek tu r m ög lichs te r Z u rü ck h a ltu n g , ohne die 
gew iß  zu v e rtre te n d e  S e lb s tä n d ig k e it e ines in sp ä te re r  
Z eit au sg e fü h rten  A nbaues u n d  den n u n  e inm al n ic h t 
zu ve rh e im lich en d en  C h a ra k te r  eines so lchen  zu v e r 
bergen . (V gl. die B ildbeilagen  in  d ieser u n d  in  N r. 31, 
fe rn e r A bb. 5, S. 232 un d  d ie  F assad en ze ich n u n g en  
A bb. 11 u . 12, S. 235.) D er p la s tisch e  Schm uck , der 
sich  in b esche idenen  G renzen  h ä lt, is t  e rs t zum  T eil

S an d ste in  a u s  M au lb ronn  u n d  in g e rin g em  U m fange 
P fä lz e r S an d s te in  au s  L a u te re c k e n  g ew äh lt w o rd en . 
Am S ü d k o p fb au  h a t  w e iß g ra u e r  T u ffs te in  au s N ie d e r
m end ig  in d e r E ife l V erw en d u n g  ge fu n d en , da die 
e rfo rd e rlich en  g ro ß en  M engen S an d ste in  w äh ren d  d er 
schw ierigen  In f la tio n sz e it g le ich ze itig  n ic h t sc h n e ll 
g e n u g  zu b esch affen  w aren . D er S ockel b e s te h t au s  
G ra n it w ie beim  A ltb au . D ie D ecken  in den säm tlichen

Lichthof

Gästzimmer
t 109,23 109.S*

N örd l.-
Eingang

B a h n h o fsvo rp la tz

□  iF a h rk  -A u s g a b e
: ü|U|ü|U|Uiü|Uu|Lj|_flu

Pissoir WerkstattWasch-R. Aufbew. fü r  Handgep.

Rohrke ller Rohr- □ □  Kanal Rohrkeller

Abb.'9. Q u e r s c h n i t t  d u r c h  d e n  N o r d k o p f  (1: 350). Vgl. den Teilgrundriß Abb. 24, S. 239.

au sg e fü h rt, z. B. in den  se itlichen  D u rch g än g en  u n d  
ü b e r  d er E in fa h r t au f d er N o rd se ite . (V gl. die A bb. 
in  N r. 31.) D ie M odelle zu den S ch lu ß ste in en  ü b er 
den d re i H a u p te in g a n g s tü re n  der N ordse ite  s in d  a ls  
K o p f-V ig n e tten  in d ie se r u n d  in  N r. 31 ve rw en d e t.

In  m ög lich s te r Ü bere in s tim m ung  m it dem  M ate 
r ia l des A ltb au es , das au s gelbem  H eilb ro n n er u nd  
P fä lz e r S an d ste in  b es teh t, is t g e lb e r W ü rtte m b e rg e r

R äum en  sind  g rö ß te n te ils  a ls  E isen b e to n -R ip p en d eck en  
m it S ch w em m ste ine in lage  in den Z w isch en p la tten  a u s 
g e b ild e t; ü b e r d e r E in g a n g sh a lle  sin d  zu r E rh ö h u n g  d ieser 
R äum e u n d  um  an  K o n s tru k tio n sh ö h e  zu sp a ren , die 
e ise rn en  T rä g e rd e c k e n  an  schw eren , ü b e r dem  e rs ten  
S to ck w erk  g e la g e rte n  B lech träg e rn  an g e h ä n g t, die zu 
g le ich  d !e D ecken  ü b e r  dem  e rs ten  O bergeschoß  trag en . 
In  den A b o rten , B äd ern  u n d  F ris ie r rä u m e n  e rw eck en  die

Querbahnsteig

ifbew. fü r Handgep.

R p ljrkóna l Ł~J
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d o rt v e rw en d e ten  U lle rsd o rfe r K eram ik en  in weiß, 
he llgelb  u n d  h e llg rü n  m it sch w arzen  E c k s tä b e n  u nd  
G esim sen w ohl n ic h t n u r  den E in d ru c k  g e su n d h e its 
tech n isch  e in w an d fre ie r A u sfü h ru n g , so n d ern  erz ie len  
d a rü b e r h in au s  eine an sp rech en d e  W irk u n g .

D ie A b lu ft w ird  aus d iesen  R äu m en  m itte ls  e lek trisch  
b e tr ieb en e r S au g e r d u rch  e inen  ü b e r D ach  g e fü h rten  
S ch lo t e n tfe rn t; die F risc h lu f t w ird  von  den T rep p en  
h er an g esau g t, d am it sich  im  G ebäude k e in e  üb len  
G erüche v e rb re iten  können . Die W arm w asse rb e re itu n g  
fü r die B äd er g e sch ieh t w äh ren d  d er H eizperiode

d u rc h  H o ch d ru ck d am p f, d e r in  e inem  M an te lg e fäß  das 
1200 1 fa ssen d e  S p e ich e rg e fäß  u m s p ü lt u n d  d essen  
In h a l t  au f b e lieb ig  e in zu s te llen d e  T e m p e ra tu re n  e r 
w ärm t. Im  S om m er w ird  d as  w a rm e  W a sse r  m it 
einem  J u n k e r s ’schen  G ash e izk esse l b e re ite t. A ls H ei
zungen  fü r die W arte - un d  S itzu n g ssä le  sow ie so n s tig e  
A u fen th a lts -  u n d  B e trieb srä u m e  sin d  in  den  E rw e ite 
ru n g sb a u te n  W arm w asse rh e izu n g en  e in g e b a u t, de ren  
E rw ärm u n g  d u rc h  die v o rh an d en e  H o c h d ru c k d a m p f
heizung  u n te r  E in sc h a ltu n g  v on  R e d u z ie rv e n tile n  u n d  
G e g en s tro m ap p a ra ten  e rfo lg t. —  (S ch luß  fo lg t.)

Die Einheit des Straßenbildes*.)
Yon Rieh. B l u n c k ,  M ag.-Ob.-Baurat, Berlin.

er G rundgedanke der K a n o 1 d ’sehen Aus
führungen in Nr. 17 — „Die Berufung von
vertrauensw ürdigen und bew ährten K ünstlern 
für den E ntw urf und die Oberleitung ganzer 
Blöcke“ — ist nicht neu. Schon vor längerer 
Zeit haben Bestrebungen dieser A rt ein

gesetzt, und es sei hier nur an die verdienstvollen A us
arbeitungen eines bew ährten Altmeisters, des Arch. Prof. 
Heinrich K a y  s e r  „Die kubische Berechnung der Be
bauung von G rundstücken“, m it U nterstützung der _ A ka
demie des Bauwesens herausgegeben von der V ereinigung 
Berliner A rchitekten, Ortsgruppe Groß-Berlin des Bundes 
deutscher A rchitekten, erläutert und ergänzt von A. H art
mann, Arch. B. D. A., erinnert. Hierin is t u. a. folgendes
ausgeführt: „In früheren Zeiten war bei der _ geringen 
Größe der S tädte das Einzelhaus m it R echt die künst
lerische E inheit des Stadtbildes. Das einzelne Bauwerk 
konnte sich dem Ganzen gegenüber behaupten, was bei 
den großen S tädten der Gegenwart m it ihrer ungeheuren 
Häuserzahl nicht mehr möglich ist. Es muß daher je tz t 
an Stelle der Individualität des Hauses die des Baublocks 
treten, so daß für die Erscheinung der S traßenarchitektur 
nicht mehr die Gestaltung des einzelnen Hauses, sondern 
die des Baublocks maßgebend wird. So müßte jeder B au
block, der bisher eine Vielheit sich w iderstrebender B au
einheiten bildet, ein architektonisches Ganzes w erden und 
in der Gliederung seiner F ron t den bew ußten W illen zur 
künstlerischen Einheit erkennen lassen. Es m üßten also 
die einzelnen Häuser, welche den jeweiligen Baublock 
bilden, hinsichtlich ihrer architektonischen G estaltung in 
dem Ganzen des Baublocks aufgehen.“ Und w eiter a. a. 0. 
„Der Baublock muß als einheitliches Ganzes behandelt, 
also von der Hand e i n e s  A rchitekten  oder in Z u 
s a m m e n a r b e i t  m ehrerer A rchitekten entstehen.“

Auch über die A usführbarkeit dieser G edanken finden 
sich in der Schrift schon folgende Hinweise: „Bei ge
nossenschaftlichen Bauanlagen und auch in den Fällen, wo 
eine Bodengesellschaft ihr Gelände der Bebauung er
schließt, wäre diese Forderung — näm lich daß die B ear
beitung des Entw urfs e i n e s  Baublocks in die H and 
e i n e s  A rchitekten  gelegt w ird — ohne w eiteres durch
führbar. Es könnte aber auch bei der E rschließung neuen 
Baugeländes die Bauerlaubnis davon abhängig gem acht 
werden, daß der Plan des Einzelhauses sich in der oben 
geforderten W eise dem Ganzen des Baublocks einfügt. 
Es m üßten dann natürlich für solche Gelände1 nicht nur 
ein allgemeiner Bebauungsplan, sondern schon P läne auf
gestellt werden, die die G estaltung der G rundrisse und der 
A rchitektur im allgemeinen festlegen. Auf dies© W eise 
könnte durch die Behörde, der ein aus A rchitekten  zu
sam m engesetzter künstlerischer B auberatungsausschuß an 
zugliedern w äre, ein m aßgebender Einfluß auf das zügel
lose p rivate  Bauen ausgeübt werden, durch den m an sicher 
eine Gesundung unseres großstädtischen W ohnhausbaus 
eiw arten  könnte. Auch würde dann w ieder der A rchitekt, 
der zur Zeit am städtischen W ohnhausbau so g u t w ie gar 
nicht beteiligt ist, den ihm zukomm enden Einfluß auf die 
G estaltung unserer S täd tebaukunst gewinnen, Durch seine 
M itarbeit w ürde man die durch schrankenlose Gewerbe
freiheit entstandenen schweren Schäden im großstädtischen 
Bauwesen beseitigen können. Dann erst w ürde man w ieder 
von einer B aukunst unserer S täd te  sprechen können.“

K anold geh t über diese G edanken hinaus, indem er 
g e s e t z l i c h e  G r u n d l a g e n  dafür fordert. Leider 
verm ißt man aber bei ihm jeglichen praktischen V orschlag 
dahingehend, wie diese gesetzlichen G rundlagen ge
schaffen w erden sollen. Damit, daß der M agistrat m it 
Hilfe der S tandesvertretungen eine ihm besonders geeignet 
erscheinende Persönlichkeit — etw a als General-

*) A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t t i n g :  N a c h d e m  in  d ie s e n  A u s 
f ü h ru n g e n  a u c h  n o c h  d ie  p r a k t i s c h e  D u r c h f ü h r b a r k e i t  b e s p ro c h e n  is t ,  
s c h lie ß e n  w i r  d ie  A u s s p r a c h e  e n d g ü lt ig .  —

arch itek ten  — ausw ählt, ist es n ich t ge tan , sondern es 
kom m t darauf an, daß diesem A userw ählten auch die 
nötigen Befugnisse eingeräum t werden. H ierin liegt aber 
m. E. der K ern und die Schw ierigkeit des ganzen Problems, 
und ich glaube n i c h t ,  daß es möglich sein w ird, hier 
durch g e s e t z l i c h e  M aßnahmen Abhilfe zu schaffen. 
W enn auch in le tz ter Zeit eine größere B eachtung der 
ästhetischen A usbildung der Gebäude durch die Öffentlich
keit erkennbar zu sein scheint, und w enn auch durch 
das V erunstaltungsgesetz festgelegt w orden ist, daß  gewisse 
A nsprüche der Ö ffentlichkeit auf eine angem essene Ge
staltung  des Straßenbildes vorhanden sind, so bewegen 
sich derartige Bestim m ungen doch naturgem äß m ehr in 
negativer als in positiver R ichtung.

Man w ird sich m. E. auf folgende M aßregeln be
schränken müssen:

S o l a n g e  d a s  G e l ä n d e  n o c h  i n  e i n e r  H a n d  
s i c h  b e f i n d e t  u n d  e r s t  z u r  E r s c h l i e ß u n g  
g e b r a c h t  w e r d e n  s o l l ,  w ird es einer um sichtigen 
und ihrer V eran tw ortung  sich bew ußten B auverw altung 
wohl immer möglich sein, geeignete und hinreichende v er
tragliche — und dam it gew isserm aßen gesetzliche — 
Bindungen zu erreichen, durch die die E inheit des S traßen
bildes sichergestellt w ird. Es w ird Sache der S tandes
vertre tungen  der A rchitekten  sein, hierauf im Sinne der 
K anold’schen A usführungen m ehr als bisher hinzuarbeiten 
und dabei m itzuw irken. Daß es bei solchen V erhältnissen 
dann schon gelingen wird, den geeigneten Mann zu finden, 
darüber kann  m. E. kein  Zweifel sein. Sind im übrigen 
gerade in der jetzigen Zeit, wo die Behörden, denen die 
V erantw ortung für die V erw endung der von der All
gem einheit aufgebrachten H auszinssteuer obliegt, v e r
s tä rk ten  Einfluß ausüben können, wo ohne derartige be
hördliche M itw irkung das B auen überhaupt kaum  möglich 
ist, n icht doch schon an manchen Stellen bescheidene 
A nsätze zur Besserung vorhanden, daß nämlich an Stelle 
der vielen in Form , G ruppierung und Farbe verschiedenen 
E inzelhäuser der Blocks eine große, harm onisch und ein
heitlich gegliederte F ron t tr itt?  Sollte n ich t vielleicht 
in diesem Sinne die G estaltung der Baublöcke in den 
Ceciliengärten in Berlin-Schöneberg als ein solcher L ich t
blick gelten können? Allerdings darf hierbei die m uster
gültige V orarbeit des B ebauungsplanverfertigers (P. Wolf, 
je tz t S tad tbaura t in Dresden) n icht außer acht bleiben.

W ie steh t es aber, wenn d a s  G e l ä n d e  b e 
r e i t s  p a r z e l l i e r t  u n d  a n  E i n z e l e i g e n 
t ü m e r  a u f g e t e i l t  i s t ,  ohne daß derartige 
w eitergebende B indungen durch V erträge  oder ähnliches 
vorliegen? W ie sollen in  solchen Fällen, die doch für 
absehbare Zeit vielleicht vielfach die R egel sein w erden 
— g ib t es doch allein in Berlin m ehrere hundert K ilom eter 
fertiger Straßen — die Forderungen auf E inheitlichkeit 
des Straßenbildes erfüllt w erden, zumal das V erunstaltungs- 
gesetz seinem W esen nach natürlich  n icht auf jeden 
Straßenzug Anwendung finden kann? Solange das Ideal 
n ich t erreicht ist, daß —  wie es in der oben erw ähnten 
Schrift a. a, 0 . heißt — „alle Teile der g roßstädtischen 
B evölkerung von einer auf d a s  S a c h l i c h e ,  
S c h l i c h t e  u n d  W a h r e  g e r i c h t e t e n  B a u  - 
g e s i n  n u n g  durchdrungen w erden“ , w ird  es auch der 
g rößten  G eschicklichkeit und R edegabe des M agistrats 
(Stadt bau Verwaltung) nicht gelingen, die verschiedenen 
(w irtschaftlichen und ästhetischen) Belange der einzelnen 
B auherren — „die V ielheit sich w iderstrebender B au
einheiten“ — un ter einen H ut zu bringen und dem be
w ußten W ollen eines den E igentüm ern aufgezw ungenen 
A rchitek ten  zu unterstellen. Hier w ird m. E. nu r eine v e r
ständnisvolle B a u b e r  a t  u n g , die allerd ings un ter 
Inanspruchnahm e eines B eirats aus dem K reise  der sich 
selbstlos zur V erfügung stellenden schaffenden A rchitekten  
arbeiten  muß, helfen können, und sie w ird m. E. oft schon 
segensreich gew irk t haben, w enn es ihr gelingt, Unheil
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zu vernuien  una aie verscm eaenen, oft aufdringlichen 
W ünsche der B auherren und „A rchitekten“ un ter den Be
griff der E infachheit und der Zurückhaltung zu bringen.

Im Anschluß hieran sei es g esta tte t, auf eine Beein
träch tigung  der E inheit des Straßenbildes hinzuweisen, der 
gegenüber sowohl die K anold’schen Forderungen als auch 
die B auberatung zum eist versagen werden. Es kom m t leider 
in jetziger Zeit häufiger vor, daß ein E igentüm er, nachdem 
er —  an sich n ich t besonders leistungsfähig — in der 
E ntw ertungszeit ein G rundstück im H ochbauviertel ge
kau ft hat, später n ich t willens oder auch nich t in der 
L age ist, ein mehrgeschossiges Gebäude zu errichten, 
sondern sich auf ein kleines Einfam ilienhaus beschränken 
will. In  den A ußenbezirken Berlins kann  man viele der
artige  kleine H äuser sehen. W enn es ausnahm sw eise für 
einen ganzen Block einheitlich geschieht, bestehen n a tü r
lich keine Bedenken, aber in den allerm eisten Fällen 
handelt es sich um einzelne K leinhäuser, die unverm ittelt 
zwischen hohen H äusern  stehen und so natürlich  dauernd 
—  jedenfalls auf sehr lange Zeit —  die E inheit des Straßen
bildes auf das em pfindlichste stören. Auf G rund des gel
tenden B aurechtes kann  die E rrich tung  des Flachbaus im 
H ochbauviertel n ich t verboten werden, weil ja  der Grund
satz der B aufreiheit besteh t und einem freiwilligen V er
zicht auf die bauliche A usnutzungsm öglichkeit n ich t mit 
polizeilichen Mitteln entgegengetreten w erden kann.

In  verschiedenen Bezirken is t zwar versuch t worden.

sich gegen derartige Bauvorhaben auf G rund des V erun
staltungsgesetzes zu w ehren, aber, soviel ich weiß, zum eist 
ohne Erfolg, d a  das Gebäude an sich n ich t verunstaltend  
zu w irken braucht. Um so erfreulicher is t es, daß es in 
einem Bezirk (Tempelhof) gelungen ist, durch  vo raus
schauende M aßnahmen eine derartig  drohende B eeinträch
tigung des Straßenbildes zu verhüten. Es dürfte auch für 
andere B auverw altungen von Belang sein, zu erfahren, auf 
welche W eise das erreicht ist. In  Tempelhof is t der Be
zirk r e c h t z e i t i g  m it dem betreffenden Eigentüm er 
vorher in V erbindung getreten  und h a t ihn zu veranlassen 
gesucht, an  einer a n d e r e n  geeigneten Stelle des Be
zirks zu bauen. Der betreffende E igentüm er hat daraufhin 
den V orschlag gem acht, ihm im Tauschw ege ein passendes 
G rundstück zu übereignen. Dieses auszutauschende G rund
stück  m ußte zwar erst von der S tad t erw orben w erden —, 
wegen des W ertunterschieds m ußte sogar eine Zuzahlung 
geleistet w erden —, aber tro tz aller Schw ierigkeiten is t 
der Tausch zustande gekomm en und der erreichte Erfolg 
— die Sicherung der E inheit des Straßenbildes für die Zu
kunft — dürfte jedenfalls die aufgew andte Mühe und die 
gebrachten Opfer reichlich lohnen.

Das günstige Ergebnis ist offenbar der verständnis
vollen, vorausschauenden A rbeit der betreffenden S tad t
bauverw altung zu danken, und es dürfte nur zu begrüßen 
sein, w enn dies Beispiel gegebenenfalls zu gleichem V or
gehen m it gleichem Erfolge anregen würde. —

Literatur.
„Belichtung von G em äldegalerien“, Reisestudie von 

Arch. Dr.-Ing. A lbert E r b e  +, m it 29 L ichtdrucktafeln und 
70 Abbildungen im Text. Leipzig 1923, V erlag von K arl 
W. Hiersem ann. Preis 40 M. —

Dieses Buch h a t eine trau rige  Geschichte, Der V er
fasser, dam als B aubeam ter in Hamburg, bereiste 1908 und 
1909 gem einschaftlich mit dem unvergeßlichen Lichtw arck 
deutsche und ausländische S tädte, um in deren  Galerien 
für den N eubau der H am burger K unsthalle Beleuchtungs
studien  zu machen. Beide h a tten  die Absicht, diese Studien 
gem einsam  zu veröffentlichen. Aber L ichtw arck starb  und 
so m ußte Erbe das M anuskript 1916 allein vollenden. 
W eiter kam  auch er n icht; der K rieg verhinderte das E r
scheinen des Buches und i. J . 1922 raffte  ein vorzeitiger 
T od auch E rbe hinweg, ehe das Buch fertiggestellt war.

J e tz t h a t die V erlagsbuchhandlung Hiersemann das 
W erk endlich erscheinen lassen können. Sie erledigt dam it 
n ich t nur eine E hrenpflicht gegenüber den verstorbenen 
Urhebern, sondern sie erw irbt sich dam it auch ein V erdienst 
um die Sache. Nachdem auch die B aukunst immer mehr 
G egenstand der geschw ätzigen K unstlite ra tu r wird, sind die 
schaffenden A rchitekten  doppelt dankbar für jedes Buch, 
das eine B aufrage einfach und sachlich zum Nutzen der 
Lebenden beleuchtet und k lärt.

V ielfach u n te rstü tz t durch  G rundrisse und Schnitte 
bespricht das Buch die w ichtigsten Räum e von 13 deu t
schen, 17 englischen und 3 französischen Bildermuseen, 
zu denen sich noch zwei K openhagener, ein Brüsseler und 
ein A ntw erpener Museum gesellen. Den Beschluß bildet eine 
Zusam m enstellung der Ergebnisse, die für die Schaffung 
künftiger B ildergalerien nu tzbar gem acht w erden können. 
Ohne sich eng auf die B eleuchtungsfrage zu beschränken 
—  tatsächlich  kann  ja  die B eleuchtung von der Raum 
gesta ltung  n ich t ge trenn t w erden —, b ring t Erbe in kurzen 
Zügen ein S tück Baugeschichte, das sich wie eine sehr 
sachliche und verständige K ritik  der M useumsbaukunst 
überhaupt liest. W enn ein Museumsleiter und ein A rchitekt 
gem einsam  B ildergalerien daraufhin studieren, inwieweit 
diese G ebäude ihren Zweck g u t erfüllen, so m ag dabei 
allerdings etw as A nderes heraus kommen als das, w as wir 
gem einhin in den B auzeitschriften lesen, und manches 
Museum aus neuerer Zeit kom m t bei dieser K ritik  n icht 
g u t w eg —  obwohl natürlich  jede Schärfe im U rteil v e r
m ieden ist. Endlich einmal w ird  hier unzw eideutig aus
gesprochen, daß das flache O berlicht für B ildergalerien 
vom  Übel ist; das hochliegende Seiten- oder L aternenlicht 
b ie te t für B ilder d ie  beste B eleuchtung und im Zusammen
hang  m it dieser E rkenntn is kom m en u ra lte  Motive, das 
basilikale System , die im Zenith belichtete K uppel und 
die Laternenkuppel, die im Tam bour senkrecht stehende 
F enster hat, w ieder zu Ehren. Die bei den A rchitekten  
beliebte V erschiedenheit in der H öhenlage der einzelnen 
Säle, ein M ißstand, den schon die italienische R enaissance 
bekäm pfte, w ird  als sehr störend für die Benutzung eines 
Museums bezeichnet. B esonderes In teresse w erden einige 
k leinere englische G alerien erregen, die bei uns in D eutsch
land  w enig b ekann t sind, die aber offenbar ihrem Zweck 
in ausgezeichneter W eise gerech t werden.

W as das aus den deutschen Museen zu ziehende E r

gebnis anlangt, so kom m t Erbe zu dem nich t - sehr erhe
benden Schluß, daß w ir es seit 100 Jah ren  n ich t w eiter 
gebracht haben. Schinkels Altes Museum in Berlin und 
Klenzes G lyptothek in München bleiben bis auf w eiteres 
die besten deutschen Anlagen.

Bei der A uswahl der Museen w ar offenbar der 
W unsch maßgebend, nu r Räum e zu bringen, die auf der 
R eise besichtigt w orden w aren. Sonst w äre es n ich t v e r
ständlich, daß g ar kein Beispiel aus Italien m it dargestellt 
ist. Sollte sich einmal eine neue Auflage des Buches not
wendig machen, so w äre es zu begrüßen, w enn eine E r
gänzung des Stoffes durch italienische Beispiele und auch 
durch solche aus Spanien und R ußland erfolgen könnte. 
D enn gerade in Ita lien  w ird ja  der Zusamm enhang zwischen 
R aum gestaltung und g u te r Beleuchtung besonders deutlich, 
indem es dort eine Menge größerer Räum e gibt, die, ohne 
für B ilderausstellungen gebaut zu sein, für diesen Zweck 
doch vorzüglich geeignet sind.

Die A usstattung des Buches is t sehr ansehnlich, so 
ansehnlich sogar, daß der Preis im V erhältnis zu der w eiten 
V erbreitung, die m an der A rbeit Erbes w ünschen möchte, 
fast zu hoch gew orden ist. Es liegt die F rage nahe, ob m an 
nicht solchen rein sachlichen W erken, z. B. bei den Tafeln, 
eine etw as einfachere A ussta ttung  geben könnte, um den 
Preis n iedriger zu halten. Denn in solchen W erken sollen 
ja  Tafeln n ich t als Bilder an sich w irken und Genuß 
bereiten, sondern sie dienen doch nur als Beleg und E r
läuterung für den Text. W ie bei vielen neueren Büchern 
sind auch h ier die Tafeln am S c h l u ß  des Buches zu
sam mengeheftet, so daß der L eser ständig  zw ischen T ex t 
und Tafeln hin und her b lä ttern  muß. D iesen G ebrauch 
sollten die Buchhändler w ieder aufgeben und zum alten  
Svstem  der herausfaltbaren  oder der im T ext eingehefteten 
Tafeln zurückkehren. D enn jedes Buch w ird umso eifriger 
gelesen, je  bequem er es zu lesen ist. Und der E rbe’schen 
A rbeit is t dringend zu w ünschen, daß sie viel und ein
gehend stud iert wird; denn sie behandelt R aum beleuchtung 
und R aum gestaltung, also das w ichtigste Problem  der B au
kunst überhaupt. —  E. R üster.

Dr.-Ing. Heinrich Serini. W ohnungsbau und S tad t
erw eiterung. Beispiele — Ziele — G rundsätze. Schriften 
des B ayerischen Landes-V ereins zur F örderung  des W o h 
nungsw esens (E. V.) H eft 22. V erlag E rn st R einhard t, 
München, P r. brosch. 2 M.

Die höhere A llgem einbildung auf dem Gebiet des S täd te 
baues läß t viel zu w ünschen übrig; D ilettan tism us und 
O berflächlichkeit beeinflussen die p rak tische  A rbeit sowold 
durch unangebrachte Schlagw orte als auch durch V or
schriften, die auch heute noch immer n ich t den  neueren 
E rkenntn issen  angepaß t sind.

D as ha t seine G ründe; der neuzeitliche S täd tebau  be
gann  seine E rneuerungsarbeit von A ußen, von der k ü n st
lerischen Seite, a n s ta tt auf seine E lem ente, auf die k on 
struk tiven  Einzelheiten einzugehen und  die G esundung 
von hier aus vorzubereiten.

Es is t ja  zweifellos schw ierig und  erschein t w enig 
in teressan t und  dankbar, sich gründlich  m it den F ragen  
der W ohnungsform , der B lockbildung, der B ebaubarkeit 
und B auvorschriften, der B odenpreisbildung usw. zu be
fassen und  in  die gesetzm äßigen Zusam m enhänge all dieser
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d o rt verw en d e ten  U lle rsd o rfe r K eram ik en  in weiß, 
hellgelb  u n d  h e llg rün  m it schw arzen  E ck s täb e n  und  
G esim sen w ohl n ic h t n u r  den E in d ru ck  g esu n d h e its 
tech n isch  e in w an d fre ie r A u sfüh rung , so n d ern  erzielen  
d a rü b e r h in au s  eine an sp rech en d e  W irk u n g .

D ie A b lu ft w ird  aus d iesen R äu m en  m itte ls  e lek trisch  
b e tr ieb en e r S au g er d u rch  e inen  ü b e r D ach  g e fü h rten  
S ch lo t e n tfe rn t;  die F risc h lu f t w ird  von  den T rep p en  
h er an g esau g t, d am it sich  im G ebäude k e in e  üb len  
G erüche v e rb re iten  kön n en . D ie W arm w asse rb e re itu n g  
fü r die B äd er g esch ieh t w äh ren d  d er H eizperiode

d u rch  H o ch d ru ck d am p f, d e r in e inem  M an te lg e fäß  das 
1200 1 fa ssen d e  S p e ich e rg e fäß  u m s p ü lt u n d  dessen  
In h a l t  au f be lieb ig  e in zu s te llen d e  T e m p e ra tu re n  e r 
w ärm t. Im  S om m er w ird  d as  w arm e  W a sse r  m it 
e inem  J u n k e r s ’schen  G ashe izkesse l b e re ite t. A ls H e i
zungen  fü r die W arte - und  S itzu n g ssä le  sow ie so n s tig e  
A u fen th a lts- u n d  B e trieb srä u m e  sind  in  den  E rw e ite 
ru n g sb au ten  W arm w asse rh e izu n g en  e in g eb a u t, d e ren  
E rw ärm u n g  d u rch  die v o rh an d en e  H o ch d ru c k d a m p f
he izung  u n te r  E in sc h a ltu n g  v on  R e d u z ie rv e n tile n  u n d  
G eg en s tro m ap p a ra ten  e rfo lg t. —  (S ch luß  fo lg t.)

Die Einheit des Straßenbildes*.)
Yon Rieh. B l u n c k ,  Mag.-Ob.-Baurat, Berlin.

er Grundgedanke der K a n o l d ’schen Aus
führungen in Nr. 17 -— „Die Berufung von 
vertrauensw ürdigen und bew ährten K ünstlern 
für den E ntw urf und die Oberleitung ganzer 
Blöcke“ — ist nicht neu. Schon vor längerer 
Zeit haben Bestrebungen dieser A rt ein

gesetzt, und es sei hier nur an die verdienstvollen A us
arbeitungen eines bew ährten Altmeisters, des Arch. Prof- 
Heinrich K a y  s e r  „Die kubische Berechnung der Be
bauung von G rundstücken“, mit U nterstützung der A ka
demie des Bauwesens herausgegeben von der Vereinigung 
Berliner Architekten, Ortsgruppe Groß-Berlin des Bundes 
deutscher Architekten, erläutert und ergänzt von A. H art
mann, Arch. B. D. A., erinnert. Hierin ist u. a. folgendes 
ausgeführt: „In früheren Zeiten w ar bei der geringen 
Größe der S tädte das Einzelhaus mit R echt die künst
lerische E inheit des Stadtbildes. Das einzelne Bauwerk 
konnte sich dem Ganzen gegenüber behaupten, was bei 
den großen S tädten der Gegenwart mit ihrer ungeheuren 
Häuserzahl nicht mehr möglich ist. Es muß daher je tz t 
an Stelle der Individualität des Hauses die des Baublocks 
treten, so daß für die E rscheinung der S traßenarchitektur 
nicht mehr die Gestaltung des einzelnen Hauses, sondern 
die des Baublocks maßgebend wird. So müßte jeder Bau
block, der bisher eine Vielheit sich w iderstrebender Bau
einheiten bildet, ein architektonisches Ganzes w erden und 
in der Gliederung seiner F ront den bew ußten Willen zur 
künstlerischen Einheit erkennen lassen. Es müßten also 
die einzelnen Häuser, welche den jeweiligen Baublock 
bilden, hinsichtlich ihrer architektonischen G estaltung in 
dem Ganzen des Baublocks aufgehen.“ Und w eiter a. a. 0. 
„Der Baublock muß als einheitliches Ganzes behandelt, 
also von der Hand e i n e s  A rchitekten oder in Z u 
s a m m e n a r b e i t  m ehrerer A rchitekten entstehen.“ 

Auch über die A usführbarkeit dieser Gedanken finden 
sich in der Schrift schon folgende Hinweise: „Bei ge
nossenschaftlichen Bauanlagen und auch in den Fällen, wo 
eine Bodengesellschaft ihr Gelände der Bebauung er
schließt, wäre diese Forderung — nämlich daß die B ear
beitung des Entw urfs e i n e s  Baublocks in die Hand 
e i n e s  A rchitekten gelegt w ird — ohne w eiteres durch
fühlbar. Es könnte aber auch bei der Erschließung neuen 
Baugeländes die Bauerlaubnis davon abhängig gem acht 
werden, daß der P lan des Einzelhauses sich in der oben 
geforderten W eise dem Ganzen des Baublocks einfügt. 
Es müßten dann natürlich für solche Gelände nicht nur 
ein allgemeiner Bebauungsplan, sondern schon Pläne auf
gestellt werden, die die G estaltung der G rundrisse und der 
A rchitektur im allgemeinen festlegen. Auf diese W eise 
könnte durch die Behörde, der ein aus A rchitekten zu
sam m engesetzter künstlerischer B auberatungsausschuß an
zugliedern wäre, ein m aßgebender Einfluß auf das zügel
lose p rivate  Bauen ausgeübt werden, durch den man sicher 
eine Gesundung unseres großstädtischen W ohnhausbaus 
erw arten könnte. Auch würde dann wieder der A rchitekt, 
der zur Zeit am städtischen W ohnhausbau so gu t wie gar 
nicht beteiligt ist, den ihm zukommenden Einfluß auf die 
G estaltung unserer S tädtebaukunst gewinnen. Durch seine 
M itarbeit würde man die durch schrankenlose Gewerbe
freiheit entstandenen schweren Schäden im großstädtischen 
Bauwesen beseitigen können. Dann erst würde man wieder 
von einer B aukunst unserer Städte sprechen können.“ 

K anold geh t über diese Gedanken hinaus, indem er 
g e s e t z l i c h e  G r u n d l a g e n  dafür fordert. Leider 
verm ißt man aber bei ihm jeglichen praktischen Vorschlag 
dahingehend, wie diese gesetzlichen G rundlagen ge
schaffen werden sollen. Damit, daß der M agistrat mit 
Hilfe der S tandesvertretungen eine ihm besonders geeignet 
erscheinende Persönlichkeit — etw a als G eneral

*) 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 :  N a c h d e m  in  d ie s e n  A u s 
f ü h ru n g e n  a u c h  n o c h  d ie  p r a k t i s c h e  D u r c h f ü h r b a r k e i t  b e s p ro c h e n  is t , 
s c h lie ß e n  w i r  d ie  A u s s p r a c h e  e n d g ü lt ig .  —

arch itek ten  —  ausw ählt, ist es n ich t getan , sondern es 
kom m t darauf an, daß diesem A userw ählten auch die 
nötigen Befugnisse eingeräum t werden. H ierin liegt aber 
m. E. der K ern und die Schw ierigkeit des ganzen Problem s, 
und ich glaube n i c h t ,  daß es m öglich sein w ird, hier 
durch g e s e t z l i c h e  M aßnahmen Abhilfe zu schaffen. 
W enn auch in letzter Zeit eine größere B eachtung der 
ästhetischen A usbildung der Gebäude durch die Öffentlich
keit erkennbar zu sein scheint, und w enn auch durch 
das V erunstaltungsgesetz festgelegt w orden ist, daß gewisse 
A nsprüche der Ö ffentlichkeit auf eine angem essene Ge
staltung  des Straßenbildes vorhanden sind, so bewegen 
sich derartige Bestim m ungen doch naturgem äß m ehr in 
negativer als in positiver R ichtung.

Man wird sich m. E. auf folgende Maßregeln be
schränken müssen:

S o l a n g e  d a s  G e l ä n d e  n o c h  i n  e i n e r  H a n d  
s i c h  b e f i n d e t  u n d  e r s t  z u r  E r s c h l i e ß u n g  
g e b r a c h t  w e r d e n  s o l l ,  w ird es einer um sichtigen 
und ih rer V erantw ortung sich bew ußten B auverw altung 
wohl immer möglich sein, geeignete und hinreichende v e r
tragliche — und dam it gew isserm aßen gesetzliche — 
Bindungen zu erreichen, durch die die E inheit des S traßen
bildes sichergestellt wird. Es w ird Sache der S tandes
vertre tungen  der A rchitekten sein, hierauf im Sinne der 
K anold’schen A usführungen mehr als bisher hinzuarbeiten 
und dabei mitzuwirken. Daß es bei solchen V erhältnissen 
dann schon gelingen wird, den geeigneten Mann zu finden, 
darüber kann m. E. kein  Zweifel sein. S ind im übrigen 
gerade in der jetzigen Zeit, wo die Behörden, denen die. 
V erantw ortung für die V erwendung der von der All
gem einheit aufgebrachten H auszinssteuer obliegt, v e r
stärk ten  Einfluß ausüben können, wo ohne derartige be
hördliche M itwirkung das Bauen überhaupt kaum  möglich 
ist, nicht doch schon an manchen Stellen bescheidene 
Ansätze zur Besserung vorhanden, daß näm lich an  Stelle 
der vielen in Form, G ruppierung und Farbe verschiedenen 
Einzelhäuser der Blocks eine große, harm onisch und ein
heitlich gegliederte F ron t tr it t?  Sollte n ich t vielleicht 
in diesem Sinne die G estaltung der B aublöcke in den 
Ceciliengärten in Berlin-Schöneberg als ein solcher L ich t
blick gelten können? Allerdings darf hierbei die m uster
gültige V orarbeit des B ebauungsplanverfertigers (P. Wolf, 
je tz t S tad tbaura t in Dresden) n ich t außer acht bleiben.

W ie steht, es aber, w enn d a s  G e l ä n d e  b e  
r e i t s  p a r z e l l i e r t  u n d  a n  E i n z e l e i g e n -  
t ü  m e r  a u f g e t e i l t  i s t ,  ohne daß derartige 
w eitergehende B indungen durch V erträge  oder ähnliches 
vorliegen? W ie sollen in solchen Fällen, die doch fiir 
absehbare Zeit vielleicht vielfach die Regel sein w erden 
—- g ibt es doch allein in Berlin m ehrere hundert K ilom eter 
fertiger Straßen — die Forderungen auf E inheitlichkeit 
des Straßenbildes erfüllt werden, zumal das V erunsta ltungs
gesetz seinem W esen nach natürlich  n icht auf jeden 
Straßenzug A nwendung finden kann? Solange das Ideal 
nicht erreicht ist, daß —  wie es in der oben erw ähnten 
Schrift a. a. 0 . heiß t — „alle Teile der großstäd tischen  
B evölkerung von einer auf d a s  S a c h l i c h e ,  
S c h l i c h t e  u n d  W a h r e  g e r i c h t e t e n  B a u -  
g e s i n n u n g  durchdrungen w erden“, w ird  es auch der 
größten  G eschicklichkeit und R edegabe des M agistrats 
(Stadtbauverw altung) n icht gelingen, die verschiedenen 
(w irtschaftlichen und ästhetischen) Belange der einzelnen 
Bauherren — „die V ielheit sich w iderstrebender B au
einheiten“ — un ter einen Hut zu bringen und dem be
w ußten W ollen eines den E igentüm ern aufgezw ungenen 
A rchitekten zu unterstellen. Hier w ird m. E. nur eine v e r
ständnisvolle B a u b e r a t u n g ,  die allerd ings un ter 
Inanspruchnahm e eines B eirats aus dem K reise  der sich 
selbstlos zur V erfügung stellenden schaffenden A rchitekten  
arbeiten muß, helfen können, und sie w ird m. E. oft schon 
segensreich gew irk t haben, w enn es ih r gelingt-, Unheil
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aufdringlichen
W ünsche der B auherren und „A rchitekten“ unter den Be
griff der E infachheit und der Zurückhaltung zu bringen.

Im Anschluß hieran sei es gesta tte t, auf eine Beein
trächtigung der Einheit des Straßenbildes hinzuweisen, der 
gegenüber sowohl die K anold’schen Forderungen als auch 
die B auberatung zum eist versagen werden. Es kommt leider 
in jetziger Zeit häufiger vor, daß ein E igentüm er, nachdem 
er — an sich n ich t besonders leistungsfähig — in der 
E ntw ertungszeit ein G rundstück im H ochbauviertel ge
kauft hat, später nicht willens oder auch nicht in der 
Lage ist, ein m ehrgeschossiges Gebäude zu errichten, 
sondern sich auf ein kleines Einfam ilienhaus beschränken 
will. In  den A ußenbezirken Berlins kann  man viele der
artige kleine H äuser sehen. W enn es ausnahm sw eise für 
einen ganzen Block einheitlich geschieht, bestehen n a tü r
lich keine Bedenken, aber in den allerm eisten Fällen 
handelt es sich um einzelne K leinhäuser, die unverm ittelt 
zwischen hohen H äusern stehen und so natürlich dauernd 
— jedenfalls auf sehr lange Zeit — die E inheit des S traßen
bildes auf das empfindlichste stören. Auf G rund des gel
tenden Baurechtes kann die E rrichtung des Flachbaus im 
H ochbauviertel nicht verboten werden, weil ja  der Grund
satz der Baufreiheit besteht und einem freiwilligen V er
zicht auf die bauliche A usnutzungsm öglichkeit n ich t mit 
polizeilichen Mitteln entgegengetreten werden kann.

In  verschiedenen Bezirken is t zwar versucht worden,

Literatur.
„Belichtung von Gem äldegalerien“, Reisestudie von 

Arch. Dr.-Ing. A lbert E rb e  t ,  m it 29 L ichtdrucktafeln und 
70 Abbildungen im Text. Leipzig 1923, V erlag von K arl 
W. H iersemann, Preis 40 M. —

Dieses Buch h a t eine traurige Geschichte. Der V er
fasser, damals Baubeam ter in Hamburg, bereiste 1908 und 
1909 gem einschaftlich mit dem unvergeßlichen L ichtw arck 
deutsche und ausländische Städte, um in deren Galerien 
für 'den N eubau der Hamburger K unsthalle Beleuchtungs
studien  zu machen. Beide hatten  die Absicht, diese Studien 
gemeinsam zu veröffentlichen. Aber L ichtw arck starb  und 
so m ußte Erbe das M anuskript 1916 allein vollenden. 
W eiter kam auch er nicht; der K rieg verhinderte das E r
scheinen des Buches und i. J . 1922 raffte  ein vorzeitiger 
Tod auch E rbe hinweg, ehe das Buch fertiggestellt war.

Je tz t h a t d ie  V erlagsbuchhandlung Hiersemann das 
W erk endlich erscheinen lassen können. Sie erledigt dam it 
n ich t nur eine Ehrenpflicht gegenüber den verstorbenen 
Urhebern, sondern sie erw irbt sich dam it auch ein V erdienst 
um die Sache. Nachdem auch die B aukunst immer mehr 
G egenstand der geschw ätzigen K unstliteratur wird, sind die 
schaffenden A rchitekten doppelt dankbar für jedes Buch, 
das eine B aufrage einfach und sachlich zum Nutzen der 
Lebenden beleuchtet und klärt.

Vielfach u n te rstü tz t durch G rundrisse und Schnitte 
bespricht das Buch die w ichtigsten Räum e von 13 deut
schen, 17 englischen und 3 französischen Bildermuseen, 
zu denen sich noch zwei K openhagener, ein Brüsseler und 
ein A ntw erpener Museum gesellen. Den Beschluß bildet eine 
Zusam m enstellung der Ergebnisse, die für die Schaffung 
Idinftiger Bildergalerien nutzbar gem acht w erden können. 
Ohne sich eng auf die Beleuchtungsfrage zu beschränken 
— tatsächlich  kann  ja  die Beleuchtung von der Raum
gestaltung  n ich t ge trenn t w erden —, bringt E rbe in kurzen 
Zügen ein S tück Baugeschichte, das sich wie eine sehr 
sachliche und verständige K ritik  der M useumsbaukunst 
überhaupt liest. W enn ein M useumsleiter und ein A rchitekt 
gemeinsam Bildergalerien daraufhin studieren, inwieweit 
diese G ebäude ihren Zweck g u t erfüllen, so m ag dabei 
allerdings etwas Anderes heraus kommen als das, was wir 
gemeinhin in den Bauzeitschriften lesen, und manches 
Museum aus neuerer Zeit kom m t bei dieser K ritik  nicht 
g u t weg —  obwohl natürlich jede Schärfe im Urteil v er
m ieden ist. Endlich einmal w ird hier unzw eideutig aus
gesprochen, daß das flache Oberlicht für B ildergalerien 
vom übel ist; das hochliegende Seiten- oder Laternenlicht 
b ie te t für Bilder d ie  beste Beleuchtung und im Zusammen
hang m it dieser E rkenntnis komm en u ra lte  Motive, das 
basilikale System, die im Zenith belichtete K uppel und 
die L aternenkuppel, die im Tam bour senkrecht stehende 
Fenster hat, w ieder zu Ehren. Die bei den A rchitekten 
beliebte V erschiedenheit in der Höhenlage der einzelnen 
Säle, ein M ißstand, den schon die italienische R enaissance 
bekäm pfte, w ird als sehr störend für die B enutzung eines 
Museums gezeichnet. B esonderes In teresse  w erden einige 
kleinere englische Galerien erregen, die bei uns in D eutsch
land w enig bekann t sind, die aber offenbar ihrem Zweck 
in ausgezeichneter W eise gerech t werden.

W as das aus den deutschen Museen zu ziehende E r

sieh gegen derartige B auvorhaben auf G rund des V erun
staltungsgesetzes zu w ehren, aber, soviel ich weiß, zum eist 
ohne Erfolg, da das Gebäude an sich n ich t verunstaltend  
zu w irken braucht. Um so erfreulicher is t es, daß es in 
einem Bezirk (Tempelhof) gelungen ist, durch vo raus
schauende Maßnahmen eine derartig  drohende B eeinträch
tigung des Straßenbildes zu verhüten. Es dürfte  auch für 
andere B auverw altungen von Belang sein, zu erfahren, auf 
welche W eise das erreicht ist. In  Tempelhof is t der Be
zirk r e c h t z e i t i g  m it dem betreffenden E igentüm er 
vorher in V erbindung getreten  und h a t ihn zu veranlassen 
gesucht, an  einer a n d e r e n  geeigneten Stelle des Be
zirks zu bauen. Der betreffende Eigentüm er ha t daraufhin 
den V orschlag gem acht, ihm im Tauschw ege ein passendes 
G rundstück zu übereignen. Dieses auszutauschende G rund
stück  m ußte zwar erst von der S tadt erw orben w erden —, 
wegen des W ertunterschieds m ußte sogar eine Zuzahlung 
geleistet w erden —, aber tro tz aller Schw ierigkeiten ist 
der Tausch zustande gekomm en und der erreichte Erfolg 
— die Sicherung der E inheit des Straßenbildes für die Zu
kunft — dürfte jedenfalls die aufgew andte Mühe und die 
gebrachten Opfer reichlich lohnen.

Das günstige Ergebnis ist offenbar der verständnis
vollen, vorausschauenden A rbeit der betreffenden S tad t
bauverw altung zu danken, und es dürfte nu r zu begrüßen 
sein, wenn dies Beispiel gegebenenfalls zu gleichem V or
gehen mit gleichem Erfolge anregen würde. —

gebnis anlangt, so komm t Erbe zu dem nicht- sehr erhe
benden Schluß, daß w ir es seit 100 Jah ren  n ich t w eiter 
gebracht haben. Schinkels Altes Museum in Berlin und 
Klenzes G lyptothek in München bleiben bis auf w eiteres 
die besten deutschen Anlagen.

Bei der Auswahl der Museen w ar offenbar der 
W unsch maßgebend, nur Räume zu bringen, d ie  au f der 
Reise besichtigt w orden w aren. Sonst w äre es n ich t v e r
ständlich, daß gar kein Beispiel aus Italien  m it dargestellt 
ist. Sollte sich einmal eine neue A uflage des Buches n o t
wendig machen, so w äre es zu begrüßen, w enn eine E r
gänzung des Stoffes durch italienische Beispiele und auch 
durch solche aus Spanien und R ußland erfolgen könnte. 
Denn gerade in Italien  wird ja  der Zusam m enhang zwischen 
Raum gestaltung und gu ter Beleuchtung besonders deutlich, 
indem es dort eine Menge größerer Räum e gibt, die, ohne 
für B ilderausstellungen gebaut zu sein, für diesen Zweck 
doch vorzüglich geeignet sind.

Die A usstattung des Buches ist sehr ansehnlich, so 
ansehnlich sogar, daß der Preis im V erhältnis zu der w eiten 
V erbreitung, die m an der A rbeit Erbes w ünschen m öchte, 
fast zu hoch gew orden ist. Es liegt die F rage nahe, ob man 
nicht solchen rein sachlichen W erken, z. B. bei den Tafeln, 
eine etwas einfachere A usstattung  geben könnte, um den 
Preis niedriger zu halten. Denn in solchen W erken sollen 
ja  Tafeln n ich t als Bilder an sich w irken und Genuß 
bereiten, sondern sie dienen doch nur als Beleg und E r
läuterung für den  Text. W ie bei vielen neueren Büchern 
sind auch hier die Tafeln am S c h l u ß  des Buches zu
sam mengeheftet, so daß der L eser ständig  zw ischen T ex t 
und Tafeln hin und her b lä ttern  muß. D iesen G ebrauch 
sollten die B uchhändler w ieder aufgeben und zum alten 
System der herausfaltbaren  oder der im T ex t eingehefteten 
Tafeln zurückkehren. D enn jedes Buch w ird  umso eifriger 
gelesen, je bequem er es zu lesen ist. Und der E rbe’schen 
A rbeit is t dringend zu wünschen, daß sie viel und ein
gehend stud iert wird; denn  sie behandelt R aum beleuchtung 
und R aum gestaltung, also das w ichtigste Problem  der Bau
kunst überhaupt. — E. R üster.

Dr.-Ing. Heinrich Serini. W ohnungsbau und S tad t
erw eiterung. Beispiele — Ziele — G rundsätze. Schriften 
des B ayerischen Landes-V ereins zur Förderung  des W oh
nungsw esens (E. V.) H eft 22. V erlag E rnst R einhard t, 
München, Pr. brosch. 2 M.

Die höhere A llgem einbildung auf dem Gebiet des S täd te 
baues läß t viel zu w ünschen übrig; D ilettan tism us und 
O berflächlichkeit beeinflussen die p rak tische  A rbeit sowold 
durch unangebrachte Schlagw orte als auch durch V or
schriften, die auch heute noch im mer n ich t den  neueren 
E rkenntn issen  angepaß t sind.

D as h a t seine G ründe; der neuzeitliche S täd tebau  be
gann seine E rneuerungsarbeit von A ußen, von der k ü n s t
lerischen Seite, a n s ta tt  auf seine E lem ente, auf die k on 
struk tiven  Einzelheiten einzugehen und  die G esundung 
von hier aus vorzubereiten.

Es is t ja  zweifellos schw ierig und  erschein t w enig 
in teressan t und dankbar, sich gründlich  m it den F ragen  
der W ohnungsform , der B lockbildung, der B ebaubarkeit 
und B auvorschriften, der B odenpreisbildung usw. zu b e 
fassen und in  die gesetzm äßigen Zusam m enhänge all dieser
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Fragen un tereinander einzudringen. Man geht diesen 
F ragen gern aus dem Wege und beschäftigt sich lieber mit 
dem angenehm eren Spiel von Straßenführungen und P latz
gestaltungen.

W er aber tiefer in die Probleme eingedrungen ist, hat 
nicht immer Zeit und N eigung dazu, die Ergebnisse seiner 
A rbeit planm äßig so durchzuarbeiten, daß sie der Ö ffent
lichkeit vorgelegt werden können, und glaubt meist auch, 
nur B ekanntes zu geben; denn der P rak tiker neigt zu der 
Annahme, daß, was er entdeckt hat, gleich ihm auch jeder 
andere gründliche A rbeiter gefunden haben müsse.

Daher weist die städtebauliche Fachliteratu r noch 
immer viele Lücken auf, sehr zum Schaden sowohl der 
gesunden W eiterentw icklung als auch der gesetzlichen 
Regelungen (Baugesetz, Fluchliniengesetz, Bauordnungen 
und so weiter.)

Um so erfreulicher ist es, die obengenannte Schrift 
als eine A rbeit empfehlen zu können, die von einem 
P rak tiker, dem D irektor des städtischen W ohnungsam ts 
Nürnberg, verfaßt ist und die H auptgebiete des Städtebaus 
in gründlicher und neuartiger Weise erforscht. Sie enthält 
8 A bschnitte und befaßt sich zuerst m it der W ohnungs
form hinsichtlich ihrer größten Zweckm äßigkeit, W irt
schaftlichkeit und Einfachheit, geht dann zur Zusammen
setzung der W ohnungsform en zu B laublöcken und der Ver
einigung dieser zu Siedlu'ngsgruppen über und untersucht 
endlich die Bodenpreisbildung, Fragen der B auvorschriften 
und S tadterw eiterung.

Die w ichtigen und in teressanten  Ergebnisse dieser 
U ntersuchungen, fast zu kurz dargestellt, sind nicht mit 
wenigen W orten w iederzugeben. Sie beziehen sich nicht 
nur auf die einzelnen Gebiete in sich, sondern immer auf 
ihre Zusammenhänge; dabei w ird m it manchem Schlagw ort 
aufgeräum t und manche herrschende A nschauung erhält 
eine überraschende Berichtigung.

Ich halte die kleine Schrift von Serini für eine der 
besten Arbeiten auf dem Gebiet des praktisch-w issen
schaftlichen Städtebaus. Sie bereichert) unser W issen, gibt 
unseren A rbeiten in w ichtigen Teilen feste Grundlagen, 
wo häufig mehr oder weniger gefühlsm äßig geschaffen 
wurde, und vernachlässigt dabei auch niemals die künst
lerische Seite des Städtebaus. — H enry Groß.

Personal-Nachrichten.
Auslands-Ehrung. Die älteste A rchitekten-Gesellschaft 

in Leningrad (St. Petersburg) ha t den Geh. Ob.-Brt. 
Dr. phil. h. c. Dr.-Ing. e. h. S t  ü b  b e n in Münster i. W. 
in A nerkennung seines W irkens für die Entw icklung der 
heutigen S tadtbaukunst zum Ehrenm itgliede ernannt. 
Das W erk Stübben’s, „Der S tädtebau“, ist von Professor 
G. D. Dubelir auszugsweise ins Russische übersetzt 
worden. —

Berufung. Stad tbaurat W  e t  z e 1 in S tu ttgart, der 
bereits als Dozent an der Technischen Hochschule in S tu tt
g a rt tä tig  w ar, wurde zum ord. Professor für H ochbau
kunde und Städtebau an dieselbe berufen. —

Techniker als Bürgermeister. In Lauban i. S. is t die 
Stelle des II. B ürgerm eisters zu Anfang d. J . dem S tad t
baura t Reg.-Bmstr. a. D. G i r b i g  übertragen worden. —

Neuwahl leitender Stadtbaubeam ten. In Chemnitz 
i. S. is t S tadtbrt. M a n t d  auf w eitere 6 Jah re  w ieder
gewählt. —

In R e i c h e n b a c h  i. V. wurde Reg.-Bmstr. Wolfg, 
R u d o r f  aus Merseburg zum S tad tbaura t gewählt. -—

In S c h w a b .  G m ü n d  w urde zum S tadtbrt. Reg.- 
Bmstr. Max S c h n e i d e r  aus S tu ttg a rt gewählt. — 

Wettbewerbe.
"Zum W ettbewerb Bebauungsplan W etzlar, der bereits 

am 21. März entschieden ist, ohne daß den P reisträgern 
oder den Fachblättern, in denen s. Zt. die Ausschreibung 
erschien, bisher eine Mitteilung gem acht worden wäre, ist 
das Ergebnis im „W etzlarer Anzeiger“ vom 26. März ver
öffentlicht worden.

Danach wurden bei 41 eingegangenen Entw ürfen die 
Preise, wie folgt, verteilt:

I. Pr. Verf.: Prof. Dr.-Ing. G i e s e ;  Arch. Henry 
G r o ß ;  Ing. H a v e s t a d t  & C o n t a g  G. m. b. H., 
säm tlich Berlin; II. Pr. Verf.: Arch. R o e c k l e ,  F ra n k 
furt a. M.; R eichsbahnrat G e r t  e i s ,  Hersfeld; Arch. 
K arl B l a t t n e r ,  F rankfu rt a. M.; III. Pr. Verf.: Arch. 
Prof. Dr.-Ing. V e t t e r l e i n ;  Prof. Otto G e i ß l e r ;  
Dipl.-Ing. Heinr. M e y e r ,  Reg.- u. Brt. a. D., säm tlich in 
Hannover; IV. Pr. Verf.: Reg.-Brt. M e f f e r t ,  D ipl-Ing. 
S c h l e n s t a d t ,  H annover; V. Pr. Verf.: Dipl.-Ing. Bau- 
am tm ann. H u m m e l ,  Eßlingen; Reg.-Brt. a. D. Theod. 
G o l d  e r ,  U ntertürkheim ; Herrn. B i H i n g -  jr.., Arch. 
Reg.-Brt. a. D., K arlsruhe.

A ngekauft w urden die Entw ürfe der Verf.: Vermess.- 
Dir. K arl S t r i n z ,  Ing. Joh. N a d e r m a n n ,  Arch.

Paul T h ü r m e r ,  säm tlich in Magdeburg, und ü. v e u -  
Mag.-Ob.-Brt. Dr.-Ing. H e i l i g e n t h a l ,  Berlin.

Die ausw ärtigen  Mitglieder des Preisgerichts hauen 
nach derselben M itteilung nach B eendigung seiner Arbeit 
auch den P lan des S tadtbrts. K l e e m a n n  u. S tad tver
mess.-Rat G e s c h k e ,  W etzlar, begutachtet.

Es w ird dazu bem erkt, daß „der außer W ettbew erb 
eingereichte E ntw urf soviel beachtensw erte V o r s c h h l ä g e  
enthält, daß er nach dem Urteil der ausw ärtigen P re is
richter sicherlich in die engere W ahl gekomm en sein 
würde und daß die V erw endung des Entw urfs für die end
gültige A usgestaltung des B ebauungsplanes daher emp
fohlen w erden kann“.

Diese A rt der V eröffentlichung der P re isgerich tsen t
scheidung, die zwar n icht am tlich unterschrieben ist, aber 
doch wohl aus am tlichen K reisen stam m t, w ird nach Zu
schriften. die w ir erhalten haben, als für die Teilnehm er 
wenig freundlich und n ich t üblich empfunden! W ir können 
uns diesem Urteil nur anschließen. -—

In einem W ettbewerb für die Erneuerung  ̂alter 
Fassaden in K önigsberg i. Pr., ausgeschrieben vom K unst
gewerbe-Verein daselbst — Preisrich ter Prof. B r a c h e r t ,  
Prof. L a h r s ,  Dipl.-Ing. H o p p  und Mag.-Brt. S c h w a r z
— erhielten bei 25 eingegangenen Entw ürfen den I. und
IH. Pr. Cand. arch. R o d e m e i e r ,  den H . P r. Reg.- 
Bmstr. F i s c h e r .  —

Für das Preisausschreiben Kursaal M ergentheim ist, 
wie uns off. m itgeteilt w ird, die E inreichungsfrist auf den
15. Ju n i d. J . verschoben worden. —

Ein Preisausschreiben für e ine einheitliche m echanische  
W agenkupplung des „V ereins deutscher Straßenbahnen, 
Kleinbahnen und Privateisenbahnen e. V .“, an  dem sich alle 
Personen D eutschlands und Ö sterreichs beteiligen können, 
wird m it F rist zum 15. Ju n i d. J . erlassen. Drei P reise  von 
7500, 5000, 3000 M., zum A nkauf w eiterer E ntw ürfe 4500 M. 
Im Preisgericht die 11 H erren: Dir. A r n o l d ,  H erten, Prof. 
Dr.-Ing. H e l m ,  Berlin, Reg.-Bmstr. H o e r t e r ,  Gleiwitz, 
Dir. H o  l s c h m a c h e r ,  Essen, Ob.-Ing. K  i n  d 1 e r, Berlin, 
Dir. S c h i f f e r ,  Düsseldorf, Dir. S c h o e n g a r t h ,  Köln, 
Dir. S i e b e r ,  N ürnberg, Dir. Ing. S p ä n g l e r ,  W ien, Dir. 
U h 1 i g, Elberfeld, Dir. W  o 1 f f, Magdeburg.

Es handelt sich, um den Ü bergang der W agen verschie
dener Gesellschaften ohne w eiteres zu erm öglichen, was 
nam entlich für das rheinisch-w estfälische Industriegebiet 
von Bedeutung ist, darum , eine einheitliche K upplung zu 
schaffen, m it der die elektrischen Brems-, die L icht- und 
Luftdruckbrem sen-K upplungen unm ittelbar in V erbindung 
gebracht w erden können und die keine besondere Bedienung 
erfordern. V erlangt w erden E ntw urfszeichnungen in 
natürlicher Größe und Beschreibungen (Modelle nur auf 
besonderes V erlangen gegen E rsta ttung  der Selbstkosten). 
D er V erein erw irbt das Recht, nach den preisgekrönten  (im 
Ausschreiben steht „eingereichten“) E ntw ürfen auszuführen 
oder ausführen zu lassen, wobei jedoch die L ieferung dem 
Selbsthersteller bei gleicher G üte und gleichem Preis zu 
übertragen ist. In  den Bedingungen, d ie  in der „V er
kehrstechnik“ 1925. Nr. 10, abgedruckt sind, w ird auch die 
Frage der Patentgebühren geregelt, außerdem  w erden noch 
besondere technische Bedingungen für die A usführung der 
Kupplungen gegeben. —

Ein W ettbewerb für eine Kirche mit Pfarrhaus in Saar
brücken schreibt d ie  kathol. Pfarrgem einde St. Jakob , 
Saarbrücken 1, un ter den deutschen kathol. A rchitekten  
des Saargebietes, des bes. Gebietes, Badens und W ürttem 
bergs m it F rist zum 25. Ju li 1925 aus. D rei Preise zu 
9000, 6750, 4500 Fr. (um gerechnet außerhalb  des S aar
gebietes 2000, 1500, 1000 M.) und drei A nkäufe zu je 
2250 Fr. (je 500 M.). Am Preisgerich t die H erren Arch. 
M inist.-Rat H a u s m a n n ,  Reg. Saarbrücken; Geh. Ob.-Brt. 
Dombaumeister H e r t e l ,  K öln; Prof. Dr. K r e i s ,  D üssel
dorf: S tad tbaura t Reg.-Bmstr. K r u s p e ,  Saarbrücken. 
W ettbew erbsunterlagen gegen 27 Fr. oder 6 M., die 
zurückersta tte t werden, bis zum 1. Mai, beziehbar vom 
K irchenvorstand von St. Jakob . —

Plakatwettbew erb der „D eutschen B auzeitung“. Die 
urspr. auf den 1. Mai d. J. angesetzte E inlieferungsfrist w ird 
bis zum 15. Mai, m ittags 12 Uhr, verlängert. G leichzeitig 
werden die 3 ausgesetzten Preise auf je  400, 300 und 200 M , 
die Ankaufssum me auf 400 M. erhöht. —

Inhalt: Die Erweiterungsbauten des Hauptpersonenbahnhofs 
in Frankfurt a. M. — Die Einheit des Straßenbildes. — Literatur.
— Personal-Nachrichten. — W ettbewerbe. —

Bildbeilage: Die Erweiterungsbauten des Hauptpersonen
bahnhofs in Frankfurt a. M. Nordkopfbau. —

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G .m .b.H . in Berlin.
Für die Redaktion verantwortlich: F r i t z  E i s e l e n  in Berlin.

Druck: W. B ü x e n s t e i n ,  Berlin SW 48.
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