
DEUTSCHE BAUZEITUNG
M IT DEN B E IL A 6E N  STADT UND SIEDLUNG

KONSTRUKTION UND AUSFUHRUNG 1 9 3 1
WETTBEWERBE UND ENTWURFE 65,JaHR 1 9 0 1  

BAUWIRTSCHAFT UND BAURECHT 27- MAI
NACHRICHTENDIENST 43*44

H E R A U S G E B ER  •  PR O FESSO R ER ICH  BLUNCK ■  ■  ■
S C HR IFTLEITE R  •  R E G .- B A U M S T R . F R IT Z  E ISELEN
ALLE R E C H T E  V O R B E H A L T E N  ę  FOR N IC H T  V E R L A N G T E  B E ITR & G E  K E IN E  G E W A H R  B E RL IN  S W  48

Anlaflllch des X III. Internatlonalen Wohnungs- und Stadtebaukongresses und anderer Tagungen, die 
Anfang Juni in Berlin stattfinden, geben wir die vorllegende Nummer heraus, die der Internatlonalen Aus
stellung fiir Stadtebau und Wohnungswesen gewidm et ist. —  Aus der Feder von Mag.-Oberbaurat Walter 
Koeppen, Berlin, dem Geschaftsfiihrer der Internatlonalen Ausstellung, stammt der umfassende und infor- 
mierende Aufsatz: „Die Internationale Ausstellung fiir Stadtebau und Wohnungswesen auf der Deutschen 
Bauausstellung in Berlin 1931". —  Prof. Dr.-Ing. Dr. Heiiigenthal, Karlsruhe, behandelt den von ihm in der deut
schen Abteilung entworfenen und bearbeiteten Teil „Ursachen der Stadtbildung (Agglomeration)". —  Be- 
ginnend auf dieser Seite, ist von Architekt Hugo Haring, Berlin, dem Bearbeiter der „Kiinstlerischen Probleme 
des Stadtebaues" auf der Ausstellung, ein dahlngehender Beitrag abgedruckt. Anschliefiend hieran wurde 
von Oberbaurat Koeppen ein bebilderter Aufsatz „Das alte Stadtbild" beigesteuert.

A nordnung d e r  B a u k S rp e r u n ab h fin g ig  von d e r  L ln ien fU hrung des V e rk e h rs

KUNSTLERISCHE PROBLEME DES STADTEBAUES
VON A R C H IT E K T  H U G O  H A R IN G , BERLIN  •  6 A B B ILD U N G E N

Die Gebrauchsbeanspruchung steht von allen 

Anspriichen, die wir heute an die Form eines 

Bauwerkes stellen, an erster Stelle. Der 

Stadtebau macht keine Ausnahme, vielleicht kann 
man sogar beim Stadtebau sagen, daB heute ais 

das hóchste Prinzip der Organisation einer Stadt 

die vollkommene Erfiillung der Gebrauchsan- 

spriiche angesehen wird.

Gegeniiber friiher haben sich insbesondere 

durch den stiirkeren Verkehr, die neuen Yerkehrs- 
mittel und die groBeren Verkehrsschwierigkeiten 
Yerschiebungen ergeben. Die ais Verkehrsadern 

dienenden StraBenraume werden zu eng, ihre 
Kurvungen m it beschranktem Gesichtsfeld ent- 

sprechen nicht mehr den von der groBeren Ge- 
schwindigkeit geforderten AusmaBen. Dasselbe
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gilt fiir die Platze. Im  Stadtplan wird das Netz- 
werk der Verkehrsfiihrung entscheidend. Dieser 
neuen Beanspruchung der StraBen suchte man zu- 
nachst dadurch gerecht zu werden, daB man die 
StraBenfronten und Platzwande den Kurvungen 
des Verkehrs entsprechend abschliff. GrundriB 
und AufriB der StraBenfronten werden demnach 
von den Yerkehrskurven bestimmt, wahrend in 
friiheren Zeiten sich der Yerkehr zwischen den 
architektonisch bestimmten StraBen- und Platz- 
formen zurechtzufinden hatte. Beide Prinzipien 
miissen jedoch heute ais iiberholt betrachtet 
werden, da sich weder der Verkehr nach der 
Architektur, noch die Architektur nach dem Yer
kehr richten kann, denn beide finden ihre Wesen-

heit in ganz entgegengesetzten Elementen be- 
griindet. Das Prinzip, das in Zukunft fiir die Ge- 
staltung von Platz und StraBe Geltung haben 
wird, ist, beiden Elementen des Stadtebaues, dem 
Verkehr wie der Architektur, ihre moglichst un- 
gehinderte Entfaltung zu sichern. Daraus ergibt 
sich, daB bei der kiinftigen Stadtplanung der Yer
kehr in den seinen Gesetzen entsprechenden 
Bahnen sich vollzieht, wahrend die Bauten in den 
vom Verkehr nicht betroffenen Teilen sich ver- 
nunftgemaB und ohne Riicksicht auf die Verkehrs- 
kurven entwickeln konnen. Lediglich Bauten, die 
das Heranfiihren an den Verkehrsstrom verlangen, 
vor allen Dingen Ladenbauten, werden sich dem 
Yerkehrsstrom anschmiegen oder ihn auffangen.



Ferner hat die Forderung nach bestmóglichster 
Besonnung der Wohnungen und nach guter Durch- 
liiftung derselben eine einschneidende Wirkung 
insbesondere auf die Wohnstadt. Sie zerstórt die 
Baublócke m it den licht- und luftlosen Innenhófen 
und bringt ais Neues die Himmelsrichtung in den 

Stadtplan. Wahrend die friiheren Stadtplane 
keinerlei Notiz von Norden oder Suden nahmen, 
richtet sich die Lage der heutigen Wohnblocke 
ausschlieBlich nach der Sonne. Zugleich ver- 
schwinden die Hófe. Wahrend die Natur, die 
Landschaft friiher zwischen den Hausera und 
Baublócken nur in Bruchstiicken und Andeutun- 
gen sich kiimmerlich behauptete, wird die zu- 
kiinftige Stadt ais eine groBe Landschaft, ais ein

zusammenhangender Garten, in den die Hauser 
und vor allem die Wohnhauser hineingestellt sind, 
erscheinen. Das Steinmeer lóst sich auf.

Ein ahnlicher ProzeB vollzieht sich in der Ge- 
schaftsstadt. Zwischen den ebenfalls hoflos wer- 
denden Anlagen der weit auseinander liegenden 
Biirohauser liegen freie Flachen, Verkehrsflachen 
und Griinflachen und die ein- bis zweigeschossigen 
flachen Baukórper der besonderen Zwecken die- 
nenden Bauten. Auch hier verschwindet das ehe- 
malige von den StraBenkanalen durchzogene 
Hausermeer, und aus dem Gegensatz der uni- 
formen und einer Norm sich nahernden Hoch- 
hauser fiir Biiros und der Mannigfaltigkeit der 
individuellen Zwecken dienenden Bauten entsteht

StraBen w a n d u n g e n  
sind d u rc h  d ie  V e r -  
kehrsfO h ru ng  v o ll-  

stSndig b e s tim m t

255



Foto A rthu r Koster, Berlin
Rechts. der Bau wird durch die StraBenfiucht architektonisch bestim m t. Links A rch itekturentw icklung  unbeein-
fiuBt von der StraBenkurve

das Bild einer neuen Stadt. Das Biirohaus ver- 
raeidet Kurvungen aus technischen Griinden und 
aus Griinden seiner Gebrauchsbeanspruchung. Die 
Flachbauten hingegen schmiegen sich ais sozusagen 
selbst mobile Bauwerke den vielfaltigen Kur- 
vungen des Verkehrs an. Die Geschaftsstadt 
spaltet sich in zwei Gruppen von Bauten, in die 
GroBkonstruktionenderBiirohauser,die ein starres 
Geriist der Stadt bilden, und in die Leichtkon- 
struktionen der Flachbauten, der Laden usw., die 
ais mehr elastische Baukorper sich den haufig 
wechselnden Anspriichen und auch den Yerkehrs- 
veranderungen leichter anpassen.

Eine Yeranderung, die ais Folgę obiger Ver- 
suche fiir den Aufbau der Stadt starkste Bedeu-

DAS ALTE STADTBILD
VON M A G .-O B ER B A U R A T W A LTE R  KO EPPEN, BERLIN •

Die Darbietungen auf der Deutschen Bauaus- 
stellung sind in weiser Beschrankung und in folge- 
richtiger Durchfiihrung nur dem Riistzeug gewid- 
met, welches der Fachmann und der Interessent 
fiir das hęutige Schaffen bedarf. Historische 
Riickblicke wurden, wo sie fiir das Yerstandnis 
der Materie notwendig waren, auf die Zeit kurz 
vor dem Weltkriege eingeschrankt. Durchbrochen 
wird dieser Grundsatz in der franzosischen Abtei- 
lung der Internationalen Stadtebauausstellung, in 
welcher ein Abschnitt auch der historischen Ent- 
wicklung von Paris gewidmet ist, und durch die 
Ausstellung, welche der Antiąuar W illy Weise in 

der Koje 8 des Obergeschosses Halle 4 von dem 
a l t e n  S t a d t b i l d  durch Piane und Ansichten

tung bekommt, ist die Veranderung des MaBstabes 
im Stadtbilde. In  den Grundstiicks- und Block- 
gróBen lieferten die Stadte die MaBeinheiten fiir 
ihren Aufbau. Diese MaBeinheiten verschwinden, 
weil die Blocke verschwinden, an ihre Stelle treten 
neue MaBeinheiten, Wohnzeilen und Biirohauser, 
dereń Abmessungen sich aus Gebrauchsbean
spruchung und technischen Erwiigungen ergeben.

Diese Forderungen und Wirkuugen fiir den Auf
bau des modernęn Stadtkórpers bringen es mit 
sich, daB das alte Kunstprinzip des Barocks, das 
ein Beherrschen des Stadtraumes im plastischen 
Sinne forderte, verdrangt wird. An seine Stelle 
tritt ein Leistungsprinzip, das der kiinstlerischen 
Gestaltung die neue Aufgabe stellt.

8 A B B ILD U N G E N

aus dem 16. bis 18. Jahrhundert veranstaltet hat. 

Diese Ausstellung bildet eine wertvolle und an- 
schauliche Erganzung der Stadtebauausstellung, 

von welcher sie leider —  wegen Raummangel in 
Halle 1 —  ortlich getrennt ist. Die hier beige- 
gebenen Abbildungen bilden eine kleine Auswahl 
der Blatter, welche W illy Weise bei vierzehn- 

tagiger Auswechslung zur Schau stellt. Den Haupt- 
bestandteil der Ausstellung bilden die Tafeln aus 
dem 1657 in Amsterdam bei J. Janson erschie- 

nenen achtbandigen Werke: „Theatrum praeci- 
puarum urbium terrae“ , welclie rund 450 farbige 

Stadtplane und Ansichten aus allen Landem Euro- 
pas sowie auch einige Stadte aus Afrika, Asien und 
Ainerika enthalten. Es handelt sich also um eine
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O r a n ie n b u r g  bei B erlin , A nsicht des Kgl. Schlosses nach einem  Kupferstich aus dem W erk  von I. B. Broebes 
Prospekt der Pal&ste und Lustschlosser S einer Kóniglichen M ajes ta t in PreuBen. Anno 1733

2. Internationale Stadtebauabteilung auf der Deut- aus dem Werk von J. B. Broebes, Prospekt der 

schen Bauausstellung —  diesmal in historischein Palaste und Lustschlosser in PreuBen, Anno 1733, 
Sinne. Hierzu kommen Kupferstiche aus MeiBners Stiche von Petrus Schenk, Canaletto, Piranesi und 
Schatzkastlein, Anno 1627, aus der Matthaeus yieles andere.

Merian^chen Topographie, Band Brandenburg, AuBer der Freude, die der Kunstkenner an

M o i t s  B o n a  IN IT 1 UM  V ITA -

'Mors oc ńuM c& cdcrna, eijam ui-piia-:

ę^TC K ,nd^^a.r etfn) 
’2 ein c*ttn/afw zunt

0 $ S c £  i j l  Ł r/jo  Ś A rijlo  nur

D o r t r e c h t ,  K upferstich  aus M eiBners S chatzkastle in , anno 1627
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ffim speełus a t^eoeru i £ ) tŻvyt?fZ/n  jj & ez ic fr t ran. Je la n ^e  ruer <łe DcmierKp nerens
aifSudńUc,~^u<2L' StecfrraJL/ e t  JhUruJLtn/. [| h e t TCeurMrftetyk Jifff, en S b tt.rń  C c/In.

JW - iJm ć mc: f J .  tm jtJili ** >

B e r l i n ,  Lange BrUcke mit Blłck auf Dom, das KurfUrstliche SchloB und den M arsta ll, nach einem  Stich von 
Petrus Schenk aus seinem W erk Conspectus Berolini et C liviae

diesen liebevoll ausgefiihrten Werken hat, gewinnt geriihmte heutige Stadtebaukiinste —  lang- 
man bei der Betrachtung eine niitzliche Auf- gestreckte Wohnzeilen und Ahnliches —  damals 
frischung seiner Kenntnisse von den alten Stadt- schon in Anwendung waren, die dann im 19. Jahr- 
bildern. Man erkennt ihre Einheitlichkeit, ihre hundert verlorengingen.
Schónheit, die bei den heutigen Stadten fehlen, Es ist sicher, daB bei aufmerksamem Studium der 
sieht die ZweckmaBigkeit ihrer Anlage fiir die da- moderne Stadtebauer mancherlei Anregungen aus 
maligen Anforderungen und bemerkt, daB hoch- diesen Bildern fiir seine Kunst schopfen wird. —

K U s t r i n ,  nach einem  alten 
Kupferstich d er M atthaeus M e- 
rian 'schen  Topographie, Band 
Brandenburg aus dem Jahre 1630

{- M, O t t P Dnkurfm>Ĥ ,/Ur
KmSf .

$ u ft ritL
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S o e s t ,  G e s a m ta n s ic h t, h a n d k o lo r ie rte r  K u p fe rs tich  aus dem  W e rk e : T h ea tru m  p ra e c ip u a ru m  urb ium  te rra e  
anno 1657

N i l r n b e r g ,  G e 
s a m ta n s ic h t des  
D eu tsch  h e rre n h o fs  
aus d e r V o g e lp e r -  
s p e k tiv e  n a ch  e in e r  
a q u a re ll ie r te n  F e -  
d e rze ic h n u n g  von  
H ans B ien aus d em  
J a h re  1625. O r i- 
g inal im  G e rm a n i-  

s c h en  M u seu m

259



B e r n ,  S tad tp lan  nach  e in em  h a n d k o lo rie rte n  K u p fe rs tich  aus d e m W e r k e :  T h e a tru m  p ra e c ip u a ru m  
urbium  te rra e  anno 1657

P a l m a ,  au f M a llo rk a , h a n d k o lo rie rte r  K u p fe rs tic h , S tad tp lan  aus o b ig e m  W e rk  an no  1657

260 n"m Li f . r :n? EUTSCHE BAUZEITUNG G. M. B. H., BERLIN
n p u r l r  VERANTW-: I V. JOHANNES BARTSCHAT, BERLIN
DRUCK: W. BUXENSTEIN, BERLIN SW 48


