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Das Reich hat im  Februar 1930 erstmalig ais 
unve:rbindlichen Referentenentwurf ein „Gesetz 

iiber die ErschlieBung und Beschaffung von Bau- 

gelande sogen. „B a u la n d g e s e tz “ bekanntge- 
geben. Wenig spater haben dann sowohl die sozial- 
dem. Fraktion des Reichstags wie die christlich- 
soziale Fraktion je einen Entwurf zu einem W ohn- 

h e im s ta tte n g e se tz  eingebracht. Nachdem dereń 
Beratung im  zustandigen AusschuB des Reichs- 
tages beschlossen ist, leitet nunmehr die Reichs- 

regierung den „ E n tw u r f  f iir  e in  Re ichss tad te-  
baugese tz“ *), wiederum ais Referentenentwurf, 
den Reichsstellen und Landerregierungen zu.

Der EntwTirf ist seinen verschiedenen Yor- 

gangem, auch den preuB. Gesetzentwiirfen, sowohl 
an Vollstandigkeit ais auch an Anpassung an die 
heutige stadtebauliche Auffassung uberlegen. Er 
umfaBt in klarem, logischemAufbau alle dieFragen, 
die bei der heutigen siedlungstechnischen E n t
wicklung ais gesetzliches Riistzeug benótigt werden.

Abgesehen von SchluBbestimmungen gliedert 

sich der Gesetzentwurf in fiinf Abschnitte, und zwar 
GelandeerschlieBung, Anliegerbcitrage, bau- 
reehtliche Vorscbriften, Bodenbesehafliung und 
Entschadigung.

Der Gesetzentwurf sieht vor, daB die geordnete 
Nutzung des Bodens nach den Erfordernissen des 

Gemeinwohls und der Wirtschaftlichkeit durch die 
Aufstellung von „ W ir ts c h a f ts p la n e n “ und 
,.B e b a u u n g s p la n e n “ vorbereitet werden kann.

W irtsehaflsplan. In  diesen konnen Flachen fiir 

Yerkeh r ,  fiir B a u zw eck e , G ru n f la c h e n , 
F lach en  f iir  B e rgb au zw ecke  und fiir land- 

und  fo r s tw ir ts c h a f t l ic h e  N u t z u n g  vor- 

gesehen werden. Dam it ist die beim preuB. Gesetz
entwurf umstrittene Frage geklart, daB zu den vom 
stadtebaulichen Standpunkt aus notwendigen Griin- 

flachen nicht samtliche land- und forstwirtschaft- 

lichen Flachen gehoren. S t a d t e b a u l i c h e  Griin- 

f lachen  sind lediglich diejenigen, die fiir den 

óffentl. Gebrauch aus Griinden der Volksgesundheit 

oder Erholung ais Freiflachen auszusparen sind.

Zu den Y e rkeh rs  f l a ch en  gehoren neben 

StraBen usw. die V e rkeh r sbande r .  Ais letztere 

sind Gelandestreifen bezeichnet,

„in denen Verkehrswege fiir Verkehrsmittel mechanischer 
Art verlaufen sollen (Eisenbahnen, Kleinbałinen, Scliiiłulirts - 
straBen, A utom ob ils tra fien ) u n d  an denen nicht dem Ver-

*) Vgl. Reichsarbeitsblatt 1931 Nr. 32,

kehrszweck dienende Gebaude, die einen Ausgang nach dem 
Verkehrsband haben, nicht erriehtet werden diirfen.“ 

Dam it vermeidet der Entwurf das MiBverstandnis 
des preuB. Gesetzentwurfs, der erst durch beson
dere Baupolizeiverordnungen ein solches Bauverbot 

herbeifiihren wollte.
Der Entwurf cjibt dem Wirtsehaftsplan 

keincrlei Rechtsltolgerungen. Er ist vielmehr zu 
dem geworden, was er nach Ansicht der Stadte- 
bauer sein soli, namlich die R ic h t l in ie  fiir alle 
stadtebaulichen MaBnahmen. DaB der Plan von 
jedermann eingesehen werden kann, wird vielleicht 
von kommunaler Seite angefochten werden.

Bcbauungsplan. Neben dem Wirtschaftsplan 
kennt der Entwurf nur den Bebauungsplan, der 
also auch fiir einzelne StraBen, Platze und Teile 
solcher ais Fluchtlinienplan auftritt.

Teilung des Plangebietes. Neu im  Gesetz
entwurf und durchaus entsprechend unserer heu
tigen Auffassung der siedlungstechnischen Gestal- 
tung ist die klare Zwei- oder Dreiteilung des ge- 
samten Plangebiets in b ebau tes  G eb ie t und 
in AuG engeb ie t ,  wobei unter letzterem die 
Teile eines Gemeindebezirks verstanden werden, 
„die nicht Stadterweiterungsgebiet sind und fiir die daher 
eine Bebauung nicht zu erwarten ist“ .

Davon kann die Gemeinde bestimmte Flachen ais 
Stadterweiterungsgebiet abtrennen, innerhalb 

dereń die Festsetzung von Bebauungsplanen zu er- 
folgen hat. Fiir das B a ugeb ie t  wird die zulassige 
Art der Bebauung durch Bauvorschriften geregelt. 
Fiir das S t a d t e rw e i te ru ngsgeb ie t  besteht, so- 
weit Bebauungsplane noch nicht rechtsverbindlich 
festgesetzt sind, die Bausperre ,  von der jedoch 
Ausnahmen nach landesrechtlichen Vorschriften 

zugelassen werden konnen. Fur das AuBengeb ie t  
ist durch Landesrecht festzusetzen, wann Bebau
ung stattfinden darf. Fiir PreuBen wiirde hier das 

Ansiedlungsgesetz vom 10. 8 . 1904 maBgebend sein. 

Diese klare D r e i t e i l u n g :  bebau tes ,  S tadt-
e rw e i t e r ung s-, AuBengeb ie t ,  ist nicht starr 
aufzufassen und die Yorschriften sehen auch eine 

durchaus zweckmaBige Beweglichkeit vor.
E n ts c h a d ig u n g . Wesentlieh fiir die stadtebau

liche Entwicklung sind die Bestimmungen iiber die 

Entschadigung, die sich aus einer Eigentums- 

beschrankung infolge Festsetzung von Bebauungs

planen ergeben. Der Entwurf sieht hier in An- 

lehnung an die Notverordnung vom 5. Juni 1931 

vor, daB Entschadigung nur verlangt werden kann,
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„soweit eine bei Eintritt der Beschrankung des Eigenturas 
tatsaehlich ausgeiibte oder nach Lage der Verhaltnisse móg- 
liche und zulassige Benutzungsart eines Grundstucks oder 
Grundstiicksteils eingeschrankt oder unmoglich gemacht 
wird“ ,

und daB bei einer Wertminderung des Eigenturas 
um mehr ais die Halfte der Eigentiimer in be- 
stimmter Frist die Ubernahme des Grundeigen- 
tums verlangen kann. Entgegen der Notverord- 
nung soli aber m it Recht der Entschadigungs- 

anspruch erst entstehen, sobald der Bebauungs- 
plan r e c h t s ve r b in d l i c h  wird.

In  Ubereinstimmung m it den Bestimmungen der 
meisten Landesgesetze, die bekanntlich durch die 
Notverordnung vom 5. Jun i auch sanktioniert, 
wird bestimmt, daB bei Bebauungsplanen fiir

„StraBen, Wege und offentliche Platze sowie Gartenanlagen, 
Schmuck- und Kinderspielplatze, soweit sie nach Lage und 
GroBe gemaB anerkannten stadtebaulichen Grundsatzen 
unter Beriicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse ais Be- 
standteile óffentlicher StraBen und Platze anzusehen sind“ ,

eine a lsba ld ige  E n t s c h a d i g u n g  von  der Ge- 
meinde  n u r  u n te r  wen igen  z. B. auch  im  

preuB. F lu c h t l i n i e n g e s e t z  von  1875/1918 
vorgesehenen Sonde r fa l len  v e r l a n g t  w e r 
den k a n n ,  daB aber im  allgemeinen eine E n t
schadigung erst bei t a t s a ch l i c h e r  Inan-  
sp ru ch n ahm e  der Flachen zu erfolgen hat. H in 
sichtlich der Verkeh rsbande r  geht der Entwurf 
schroffer vor ais die Notverordnung, denn nach 
dem Entwurf gelten fiir Yerkehrsbander auch die 
vorgen. Bestimmungen, wonach eine alsbaldige 
Entschadigung zu zahlen ist, wenn eine móg l iche  
u n d  zulass ige  Benutzungsart eingeschrankt oder 
unmoglich gemacht wird. Eine derartig bewegliche 
Bestimmung ist fiir die Trager des Yerkehrsband- 

yerfahrens kaum tragbar; das notwendige stadte- 
bauliche Mittel des , ,Yerkehrsbandes“ wird 
durch derartige Bestimmungen ernstlich gefahrdet.

Die wesentliche Frage, ob die vorgesehene Art 
der Entschadigung fiir die Anweisung groBerer, von 
der Bebauung freizuhaltender Flachen fiir Zwecke 

der Volksgesundheit tragbar ist, muB nach den 
bisherigen Erfahrungen wohl verneint werden. 
Nach dem Entwurf ist eine notwendige — selbst- 

verstandlich nicht iibertriebene — Freiflachen- 
politik der Stadte kaum moglich, da die Belastung 
fiir die kommunalen Finanzverhaltnisse untragbar 
sein wird. So selbstverstandlich es ist, daB nicht 
der einzelne Grundbesitzer ernsten wirtschaftlichen 
Schaden zugunsten der Allgemeinheit zu tragen 

hat, taucht doch sofort die Frage auf, ob ein 
Stadtebaugesetz denkbar ist, ohne gleichzeitig, 
im  Gesetz bzw. durch parallel laufende Gesetze, 
die Frage zu regeln, wie die Gemeinden die 
Mittel fiir ihre Stadtbaupolitik aufbringen sollen.

Fiir zwischemjemeindliehe Mal.tnalimen der 
Landesplanumj, also fiir die einheitliche Begelung 
siedlungstechnischer Fragen iiber mehrere Stadt- 
gebiete hinweg usw., bringt der Entwurf die not- 
wendigen Rahmenvorschriften. Erwiinscht ware 
hier wohl, daB die Frage e i n h e i t l i c he r  W i r t 

scha f t  sgeb ie te ,  fiir die solche MaBnahmen 
zweckmaBig und notwendig sind, scharfer betont 
wiirde. Zu begriiBen ist, daB der Entwurf die 

U b e r e i n s t im m u n g  zwischen  s t a d t e b a u 
l ichen  M a B n a h m e n  der Gem e in den ,  der

L aude r  u n d  des Re ichs ,  auch  der Reichs- 

bah nge se l l s cha f t ,  klar herausstellt.
Umletjunjj. Die Moglichkeit der Umlegung sieht 

der Gesetzentwurf in weitem MaBe vor, sowohl im 

allg. óffentl. Interesse ais auch auf Antrag der Be- 
teiligten; aufgenommen ist die bekannte Bestim

mung, daB 35v.H. des Zusainmenlegungsgebiets fiir 
Verkehrs- und Freiflachen bereitzustellen sind. Alle 
Einzelvorschriften sind der Landesgesetzgebung 
iiberlassen. Erfreulich ist,. daB der Entwurf auch 
eine einfachere G ren zb e r i c h t i g u n g  fiir benach- 
barte Grundstiicke vorsieht.

In  baurechtlicher Ilin s ic lit  gibt der Gesetz
entwurf nur Bahmenvorschriften. Bei der sehr 

sparlichen Gesetzgebung der Lander auf diesem 
Gebiet, die sich z. B. in PreuBen, abgesehen von 
den reinen Polizeigesetzen, im  wesentlichen nur auf 

die Bestimmungen im  Art. 4 des Wohnungsgesetzes 
stiitzt, ist die klare Zusammenfassung aller bau- 
polizeilichen Obliegenheiten sehr begriiBenswert; 
einbegriffen sind auch Bestimmungen fiir Land- 
schafts- und Baumschutz. Auch manche der 
kleinen Streitpunkte, wie die Anbringung von 
elektr. StraBenbahnleitungen, Feuermeldeanlagen, 
Briefkasten u. dgl., sind im  Gesetzentwurf ge- 
regelt, desgl., und das ist besonders begriiBenswert, 
die E i n f i i g u n g  der S t a r k s t r o m le i t u n g e n ,  
G a s fe rn le i t u ngen  und dgl. unter allgemeine 

stadtebauliche Gesichtspunkte.
Soweit die technischen Vorschriften des Gesetz- 

entwurfs, die in erfreulicher Klarheit alle Grund- 
ziige neuzeitlicher stadtebaulicher Moglichkeiten 
zusammenfassen ohne allzu starre und enge Bin- 
dung. Eine besondere Schwierigkeit des Reichs- 
gesetzes liegt in den Grenzen, die es gegeniiber 
den Landesgesetzen einhalten muB. Ist das Reichs- 
gesetz nur ein schemenhafter Rahmen ohne wesent

lichen sachlichen Inhalt und liberlaBt es den Landes
gesetzen alles, so ist m it all den Ausfiihrungs- 
gesetzen die Buntscheckigkeit der deutschen stadte
baulichen Gesetzgebung eher vermehrt ais ver- 

mindert. Insofern ist es besonders zu begriiBen, 
daB der Entwurf nun auch tatsachlich praktische, 
materielle Vorschriften enthalt.

Die Enteię)nungsm»«|liehkeiten und die Ent- 
schadigungsmaftstabe*) bilden den I I .  Teil des 

Gesetzentwurfs. Diese muBten ausfiihrlicher be- 
handelt werden, weil bekanntlich die Landes- 

gesetzentwiirfe, insbesondere der preuBische, gerade 
an diesen Fragen mangels einer reichsgesetzlichen 
Regelung scheiterten. Uber diese Bestimmungen 

wird der lebhafteste Streit entbrennen. Ohne eine 
klare Regelung ist aber keine gesunde stadtebau
liche Entwicklung denkbar. In  stadtebaulich- 
teclinischer Hinsicht aber bringt der Entwurf 

zweifellos einen k l a ren  e r f reu l i chen  Fort- 

s ch r i t t  und eine b r a u ch b a r e  Grund lage  
weiterer Gestaltung, der gerade m it Riicksicht auf 

unsere heutigen uniibersehbaren wirtschafthchen 
\ erhaltnisse den notigen Spielraum offen laBt. Im  
iibrigen wird ein so schwieriger Entwurf gewiB 

nicht allzu bald vom Reichstag verabschiedet wer

den, so daB hinreichend Gelegenheit ist, zu allen 
Einzelheiten . Stellung zu nehmen. —

*) W ir kommen auf die Frage der Bodenbeschaffung und 
-entschadigung noch besonders zuruck. —
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STADTISCHE SPARKASSE IN BRESLAU
A R C H ITE K T: H . R U M P , B D A , B R ESLAU  •  12 A B B ILD U N O E N

E c k e
Fotos Klettephoto, Breslau

Das Zentrum der Breslauer Altstadt bildet der 
„Ring“ m it dem beriihmten gotischen Rathaus. 

Diese groBziigige mittelalterliche Platzanlage ge- 

niigt auch heute noch m it den damaligen Ab- 
messungen von 175 : 208 m dem zeitgemaBen Ver- 

kehr. An den Ring schlieBt sich ais weitere Aus- 
sparung der alten deutschen Kolonistenstadtanlage 

der Salzmarkt, jetzt Bliicherplatz. An dem Zu- 

sammenschluB dieser beiden Platze wollte die 

Stadtische Sparkasse ihr neues Haus errichten und 
wiinschte, um den wertvollen Bauplatz auszu- 

nutzen, ein Hochhaus.
Da sich der alte Breslauer Stadtkern m it einer 

Fiille noch erhaltener historischer Bauten zu- 

gleich m it der neuzeitlichen Geschaftsstadt deckt,

waren bei der Lósung der neuen Bauaufgabe vor 
allem auch stadtebauliche Riicksichten zu nehmen. 

Zunachst galt es, sich in die Platzwande har- 
monisch einzufiigen und besonders nach dem 
Ring zu auf das Rathaus Riicksicht zu nehmen, 

andererseits kam der neue Bau auch in die Blick- 
richtung eines spater geplanten StraBendurch- 

bruches in der Diagonale des Blucherplatzes zu 
liegen. Weiter spielte die Regelung der Ver- 
kehrsverhaltnisse an der belebten Ecke eine groBe 

Rolle.
Fiir die Losung dieser bedeutsamen Bauaufgabe 

hatte die Stadtische Sparkasse ais Bauherrin im 
Friihjahr 1929 einen engeren Wettbewerb unter 

zehn Breslauer und zwei Berliner Architekten aus-
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geschrieben. (Vgl. Wettbewerbsbeilage der DBZ 
Nr. 9 im September 1929.) Architekt BDA Rump 
erhielt den I. Preis und die weitere Bearbeitung. 
Das Preisgericht hob besonders die iiberzeugende 
und klare GrundriBgestaltung hervor.

Bei der weiteren Durcharbeitung wurde am 
GrundriB nichts Wesentliches geandert. Fiir die 
Gestaltung des AuBeren, insbesondere die Hohen- 
entwicklung, waren behórdliche Dispense notig. 

Wie bei dem Bau des Europahauses in Berlin 
muBten 54 (vierundfiinfzig!) Instanzen in An- 
spruch genommen werden. Die Genehmigung des 
obersten Geschosses hat zeitlich fast zweieinhalb 
Jahre gedauert. Statt der vorgesehenen Hohe von 
40 m trat eine Reduktion auf 36 m ein, wobei das 

oberste GeschoB eine architektonische Auflocke- 
rung erfahren hat.

Erst in den letzten Entwiirfen wurde die hori- 
zontale Gesimsgliederung an Stelle der friiheren 
Yertikalgliederung bevorzugt. Auch die ein- 
springende Ecke kam neu hinzu. Durch K o m -  
p r o m i s s e  glaubte man die befiirchtete Beein- 
trachtigung des Rathauses zu vermeiden. Prof. 
Kreis war bereits im September 1929 in einem 
Gutachten zu einem anderen SchluB gekommen. 
Der fertige Bau gibt diesem Gutachten recht: 
Wenn schon ein Hochhaus, dann in der Achse 
der Ohlauer StraBe und in einer entsprechenden 
Hohe oder die iibliche Bauhohe der Ringhauser 
durchgefiihrt. Das heiBt, der Hochhausteil hatte 
entweder drei Stockwerke hoher oder drei Stock- 
werke niedriger sein miissen.

Den Kernpunkt der Anlage bildet die geschickt 
angeordnete und gut beleuchtete Kassenhalle.

lin k s :
G rundriB

vo m
E rd gescho B

1 :5 00

r e c h ts : 
G rundriB  

vom  
1. O b e r- 

gesch oB

s tAd t is c h e  s p a r k a s s e  in  b r e s l a u
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Der Sparkassen- und Bankbetrieb ist von dem 
iibrigen Gebaude vollstandig getrennt. Er be- 
ansprucht Keller- und UntergeschoB sowie Erd
geschoB und ersten Sttffck. Im  KellergeschoB liegt 
der Banktresor im  Grundwasserspiegel und ge- 
sichert durch Tresortiiren m it Sprengkorpern. Die 
armierten IWande leiten Klopfgerausche tele- 
phonisch in  die Beamtenwohnungen, die in dem 
schmalen Bauteil an der riickwartigen Herren- 
straBe liegen. Weiter sind Kontrollgang, Geld- 
zahlraum, Aktenkeller, Heizung, Liiftungsanlage 
usw. hier untergebracht. Das UntergeschoB, 

80 cm aus dem Gelande hervorragend, entbalt den 
Kundentresor m it Kundenvorraum. Die Kassen- 

halle und der Eingang sind m it Wandbekleidung 
in romischem Travertin versehen. Die einzelnen 

Arbeitsstellen sind m it einer Elektropostanlage 
fiir Aktenbefórderung, Rohrpost, laufende Ban

der versehen, die schnell und lautlos arbeiten. 
Im  dritten bis neunten ObergesehoB sind stadtische 

Dienststellen untergebracht. AuBer den Treppen 

vermitteln drei Aufziige und eine Paternoster- 
anlage m it 20 Kabinen den Yerkehr zwischen den 

Stockwerken.
Die Konstruktion des Hauses ist Eisenbeton- 

fachwerk, nur das oberste GeschoB ist Stahlrahm- 
bau. Die AuBenfronten sind m it Muschelkalk ver- 

kleidet, das oberste GeschoB m it Nickelblech- 

platten. Die Hoffronten haben weiBglasierte Ver- 
blendung erhalten. Das Fundament liegt 6,30 m 

unter dem Biirgersteig und besteht aus einer 
90 cm starken Eisenbetonplatte. Durch eine trog-

artige Isolierung sind die Keller gegen Grund- 
wasserandrang geschiitzt. Die tiefen Fundamente 
bedingten Unterfangungen der Nachbarhauser und 
der StraBendecke.

Durch die einfache Aneinanderreihung der 
Fenster im AuBeren ist versucht, auch den Cha
rakter des Biirohauses, wo sich im Inneren Biiro 
an Biiro reiht, zum klaren Ausdruck zu bringen. 
Die nebeneinanderliegenden Eingange am Ring 
haben in den Pfeilerleibungen reliefartigen 
Schmuck von Bildhauer Adolf S c h m i d t  ) er
halten, der zunachst agyptisch anmutet, in den 
Motiven aber der heutigen Zeit und dem heutigen 
Leben entnommen ist und Bezug nimmt auf die 
im Hause untergebrachten Verwaltungen: Spar- 
kasse, Bank und Yerwaltung der stadtischen Be- 
triebswerke. DaB man unmittelbar vor die beiden 
Haupteingange eine Tankstelle setzte, noch dazu, 
ais der Rohbau der Sparkasse bereits fertig war. 
zeigt, wie wenig Verstandnis bei den maB- 
gebenden Stellen fiir die organische Einordnung 

der Kleinbauten vorhanden ist.
M it dem neuen Sparkassengebaude ist Breslaus 

groBe Zahl beachtenswerter neuzeitlicher Ge- 
schaftshausbauten um ein weiteres zeitgemaBes 
Bauwerk bereichert worden, so daB man ohne 

lokalpatriotische Uberhebung sagen kann: Fiir 
den Architekten lohnt sich ein Besuch Breslaus 

nicht nur wegen seiner vielen und wundervollen 
historischen Bauten, sondern auch wegen jener 

neuzeitlichen, die der modernen GroBstadt das 

Geprage geben. —  K u r t  L a n g e r .

RnncKifp
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A n s lc h t vo m  B lU ch erp la tz

S TA D TIS C H E  S P A R K A SS E  IN  BRESLAU

A n s lc h t vo m  B lU ch erp la tz . N ab an  S p a m a s s e  d ie  n e u e  M o h re n -A p o th e k e  vo n  A rc h . R ad ing
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A RCH ITEKT H. RUMP, BOA, BRESLAU
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OBERBAYRISCHE BAUTEN
A R C H ITE K T H A N N S  O S TLER , G A R M IS C H  •  10 A B B ILD U N G E N

V o rd e ra n « ic h t
Foto Rud. Rudolphi, Garmisch

S P O R T H A U S  M IT  S C H IE S S - 
STA TTE  A M  W IN T E R S P O R T - 

P LA TZ  G A R M IS C H

Oberbayem, das Landalter Sittenund Gebrauche, 
fordert auch fiir seine Bauten in  der Gebirgs- 

landschaft einen heimatgebundenen robusten Bau- 
charakter. Deshalb greift Architekt Hanns Os t ie r  
bei seinen drei abgebildeten Gebauden in Garmisch 
auf die dort altheimische Bauweise zuriick, verleiht 

ihnen aber allen eine eigene starkę Note voll 
modemer ZweckmaBigkeit im  Innern und kraft- 
voller AuBenarchitektur.

In  der gedrungen schlichten Silhouette m it dem 
kraftigen Rund  des Turmes fiigt sich das Winter- 

sporthaus in  Garmisch harmonisch in die Um- 

rahmung der Berge ein. AuBer einer grofieren 
Gaststatte enthalt das Gebaude auch Raumlich- 

keiten fiir eine SchieBhalle. —

Das Landhaus Wollenburg in  Garmisch, in einer 

Talsenkung gelegen, zeigt mehr die behabige 

Bauart, die besonders in  der Gartenfront m it den 

Hauptwohnraumen zum Ausdruck kommt. Die 
ganze Bauanlage m it Warmwasserheizung, Parkett- 

fuBboden usw. hat nur 25 000 RM  Baukosten 
erfordert. (Abb. S. 628). —

Eine groBziigige Architektur im  Einklang zur 
naturgewaltig aufsteigenden Umgebung bietet das 

Landhaus Piłlnay in Garmisch, dessen Grundrisse 
fiir einen stark geselligen Yerkehr m it besonderem 
Empfangszimmer und einer Trinkstube zuge- 

schnitten sind. Zwei geraumige Gastzimmer m it 
anschlieBender Kofferkammer liegen im  Dach- 

geschoB. Die groBe Terrasse dient zur Bewirtung 

der Gaste. P a u l  Schaefer .
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ERWEITERUNGSBAUTEN DES CENTRAL- 
DIAKONISSENHAUSES BETHANIEN IN BERLIN

A R C H IT E K T E N : M O HR  u. W E ID N E R  B D A , C H A R LO TTE NB U R G  •  5 A B B ILD U N G E N

Fotos E. Leitner, Charlottenburg S e m in a r  fOr s o z ia lp a d a g o g is c h e  Z w e c k e

, ^ ^ _ _ ^ ° berŝ e 3474»;/A/fa/e/-rtwL. —  
si*zuimt. ^ b s i t e n  ip r l^  x 

n <±> r A n

Das nach den Planen von Persius im Jahre 1847 
ausgefiihrte Krankenhaus wurde durch Anbauten 
mit neuzeitlichen sanitaren Einrichtungen und 
Liegeterrassen fiir Freiluftbehandlung, ferner 

durch Aufstockung eines Fliigels erweitert. Gleich- 
zeitig wurden die Neubauten einer Fortbildungs- 

schule fiir den Gesundheitsdienst und eines 
Seminars fiir sozialpadagogische Zwecke errichtet, 

die auf dieser und der folgenden Seite zur Dar- 
stellung gelangen.

'  °̂ T<n T l K A > ".

CRriJndct l8S9ph3n 2907tS9pban Z9°7
ri„ "r. 2 / o .  
CRrundct 1889

Der sechsgesehossifc 
nimmt ais Obungsstatte, •  _
einen Kindergarten und

50 Kindern und eine SauglingsKi.. P ....wn([, n

dern auf. J8,°'

Die Unterrichts- und WerkstattraumWagen 
bildung von Jugendleiterinnen, Kindergzknen 
rinnen und Hortnerinnen nehmen ein ganzes ”G t 
schoB in Anspruch; bei ungiinstiger Witterung 

stehen zur Erholung wahrend der Freistunden
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Fortbildungsschule fUr Gesundheitsdfenst ARCHITEKTEN BDA. MOHR U. WEIDNER, CHARLOTTENBURG

geraumige Wandelhallen zur Yer- 
fiigung. AuBer den Wohnungen fiir 
die Lehrerinnen sind ein Internat fiir 
44 Schulerinnen m it Gemeinschafts- 
raumen sowie eine Haushaltungs- 
schule untergebracht.

Ferner hat in dem Neubau das 

Evangelische Frauenseminar, eine 
staatlich genehmigte Wohlfahrtsschule 

mit eigenem Yerwaltungs-, Schul- und 
Wirtschaftsbetrieb und einem Inter
nat, Aufnahme gefunden.

Fiir alle Abteilungen gemeinsam ist 

an zentraler Stelle ein geraumiger 
Saal fiir Versammlungen und Gym- 

nastik geschaffen mit Einrichtung fiir 
Lichtbildvorfiihrungen.

Die Baukosten des Seminars be- 

tragen einschl. Inneneinrichtung und 
Nebenanlagen rd. 1 M ili. RM, Kubik- 

meterpreis umbauten Raumes 37 RM.

Die Fortbildungsschule fiir Gesund- 

heitsdienst ist in PreuBen die erste 

Anstalt, die es sich zur Aufgabe 
macht, daB m it den Fortschritten der 

Medizin und sozialen Fiirsorge auch 

die Weiterbildung des Pflegepersonals 

Hand in Hand geht. Das Haus nimmt 

neben der Wohnung der Leiterin 

40 Schulerinnen meist in Einzel- 

zimmern auf. Die Baukosten ein- 
schlieBlich Inneneinrichtung stellen 

sich auf rund 170 000 RM, der Kubik- 

meterpreisl umbauten Raumes auf

35 RM.
Beide Neubauten sind m it rot- 

bunten Hohenfinower Ziegeln ver- 

blendet. —

E rd gescho B grun driB  
1 :300

!cOd 9 aC4  
a  _  , _  a  ,

1 Schwesternzimmer
2 Unterrlchtszimmer
6 Speisezimmer
7 Anrichte
8 Leiterin

s a u g lin g s k rip p e  im  S e m in a r
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VERWALTUNGSGEBAUDE DES DEUTSCHEN 
WERKMEISTER-VERBANDES, DUSSELDORF

P ilzko n s tru k tio n  in H o lz  au f dem  T u rm  d a s  A ltb a u e s

Das 1908 zwischen zwei spitzwinklig zusammenlaufen- 
den StraBen errichtete Verwaltungsgebaude von biigel- 
eisenfórmigem GrundriB mit Rundturm an der Ecke wurde 
durch Uberbauung des Nachbargrundstiickes 1929/30 auf 
1200 qm Grundflache bei 6 Geschossen iiber dem Keller- 
geschoB erweitert, wobei auch der Altbau eine wesentliche 
Umgestaltung erfuhr. Architekt des Baues ist Arch. BDA 
G. A. M u n z e r , Dusseldorf, fiir die Berechnung und 
Konstruktion verantwortlich war der Beratende Ingeuieur 
VBI Karl S t a d ó r , Dusseldorf.

Der Neubau ist ein Eisenbeton-Riegelbau mit Eisen- 
betondecken, verkleidet mit Tuffstein, der Altbau eben- 
falls ein Eisenbetonbau. Seine Decken muBten zum Teil 
beseitigt werden und sind durch „S t a t i e - Decken“, eine 
Erfindung des genannten Ingenieurs (vgl. DBZ 1931, 
Konstr. S. 34) mit ebener Untersicht ersetzt. Das in 
ganzer Ausdehnung jetzt durchgefiihrte Flaclulach bedurfte 
daher keiner besonderen Isolierung der Dachhaut.

Der Rundturm wird, wie unsere Abbildung zeigt, von 
einem Pilzaufbau mit rundunilaufendem Lichtband be- 
kront, dessen Schaft zugleich ais Zugang zur Plattform 
mittels Wendeltreppe dient. Das Lichtband ist nur mit 
nachtraglich eingesetzten Eisenfenstern geschlossen, der 
Pilzschaft muB daher alle waagerechten und lotrechten 
Lasten allein aufnehmen. Zur Gewicht*?rsparnis wurde

er in Holz ausgebildet. Seine Konstruktion geht aus den 
beigegebenen Abbildungen hervor, zur dereń Erlauterung 
noch Folgendes bemerkt sei:

Der Schaft von 2 m lichtem Durchmesser ruht auf 
einem eichenen Schwellenkranz, der direkt mit der Eisen- 
betondecke yerschraubt und zur besseren Lastenverteilung 
noch mit 3 FuBstreben versehen ist, die ais Verstarkungs- 
rippen hochgefiihrt sind. Auch der Eingang zum Schacht 
hat zwei solche Rippen. Der Schaft selbst besteht aus 
kiefernen Bohlcnstiicken, ist am Kopf ausgekragt und 
tragt ein doppeltes Bohlenkreuz. Darauf ruhen die radial 
angeordneteu 36 Sparren, die eine freie Kraglange von 
4,07 m besitzen und dem Momentenverlauf entsprechend 
dimensioniert sind. t)ber den Sparren liegt ein doppelter 
kreuzweise yerlegter Bohlenbelag, der durch Bolzen ge
halten ist und die Sparren yerankert. Im Mittelpunkt am 
Zusammenschnitt der Sparren liegt oben und unten eine 
Eisenscheibe, die auch den FuB der Fahnenstange tragt. 
Die Sparren sind in ihrem Zusammenschnitt und auch mit 
den Bohlenlagen vernagelt, am auBeren Rande des Schaftes 
auBerdem gegen Abheben durch Schliisselschrauben ge
sichert. Die Unterseite des Daches ist verschalt, die Ober- 
seite mit doppelter Dachpappe abgedeckt. Das gesamte 
Holzgewicht betragt nur 161, wahrend eine Eisenbeton- 
konstruktion 47 t gewogen hatte. —

632
VERLAG: DEUTSCHE BAUZEITUNG G .M .B .H .,  BERLIN
FOR DIE REDAKTION VERANTWORTLICH: FRITZ EISELEN, BERLIN
ORUCK: W. BUXENSTEIN, BERLIN SW 48


