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Anliegerbeitrage. Von verwaltungsrechtlichen 
Fragen sei vorab auf den Versuch einer einheit- 

• lichen Festsetzung der An l iege rbe i t r age  hin- 
gewiesen. Der Entwurf geht nicht so klar wie die 
bisherigen landesgesetzlichen Bestimmungen von 
dem Grundsatz aus, daB die Kosten der StraBe im 
allgemeinen nicht der Gemeinde, sondern den An- 
liegern zur Last fallen. Das wird auch bei der 
Entwicklung, die inzwischen die Bedeutung der 
StraBe ais groBer, oft zwischengemeindlicher Ver- 
kehrstrager gewonnen hat, nicht mehr in vollem 
Umfange moglich sein. Der Gesetzentwurf sieht 
daher m it Recht vor, daB neben der Tragung von 
StraBenkosten durch den einzelnen Anlieger auch 
eine M eh rh e i t  v on  StraBen u n d  P l a t z e n  ais 
w i r t s cha f t l i c he  E i n h e i t  zusammengefaBt wer
den kann und daB auch bestimmte Einheitsbeitrage 
ohne finanziellen Einzelnachweis ais Abgeltung fiir 
die StraBenkosten gefordert werden konnen. Neu 
und wesentlieh ist die Bestimmung des Gesetz- 

entwurfs, daB Teile eines Grundstiicks, die zum 
StraBenland benotigt werden, und zwar bis zu 
35 v. H. der Gesamtflache, ohne Entschadigung an 
die Gemeinde abgetreten werden miissen. Dam it 
ist auch ein Streitpunkt beseitigt, der bisher z. B. in 
PreuBen bei denjenigen Grundstiicken eine Rolle 
spielte, dereń Bebauung nach MaBgabe des An- 
siedlungsgesetzes schon vor dem Ausbau der StraBe 

erfolgt ist. —

Wesentlicher aber sind ais Grundlage der stadte- 
baulichen Entwicklung die gesetzlichen Yorschlage 
iiber Bod e n b e s ch a f f u n g  u n d  E n t s c h a d i g u n g .  
Fiir die Bodenbeschaffung sieht der Gesetzentwurf 

E n t e i g n u n g  und Y o rk a u f s r e c h t  vor.

Die Enteignung ist nach dem Entwurf eigent- 
lich fiir alle erdenklichen stadtebaulichen MaB
nahmen zulassig, nicht nur fiir die Errichtung von 

Wohnungen und Gartenland, fiir die Anlage 
offentlicher StraBen und Platze, die Gesundung 
ganzer Wohnviertel, sondern, was rweu ist, auch fiir 

die Sch l ieBung  von  B a u l i i c k e n  sowie ais 
A u s t a u s chge l a nde  fiir anderweitig enteignete 

Grundstiicke. Dariiber hinaus kann die oberste 
Landesbehorde die Gemeinden in begriindeten 
Fallen zur Enteignung ermachtigen, was allerdings 

z. B. in PreuBen auch bisher moglich war.

*) Vgl. den allgem. Aufsatz iiber das Reichsstadtebau- 
gesetz desselben Yerfassers im Hauptblatt Nr. 99/100.

Wesentlieh aber und vollig neu in dem Gesetz
entwurf ist der Yorschlag, daB auch solches Ge
lande enteignet werden kann, das an das f iir  die 
e igen t l iche  s t a d tebau l i c he  M aB nahm e  not- 
wendige Ge lande  u n m i t t e l b a r  ansch l ieB t  
u n d  dessen W er ts te ige rung  du rch  die neue  
MaBnahm e  zu erwar ten  ist . Hier geht der 
Entwurf so weit, daB er z. B. bei Verkehrsbandern 
die Enteignung des Gelandes beiderseits b is z u
1 km vorsieht. Beachtlich ist auch die Bestimmung, 
daB der Enteignungsberechtigte nicht die gesamte 
benótigte Flachę alsbald erwerben muB, selbst- 
verstandlich m it der Einschrankung, daB die ver- 
bleibende Restflache in ihrer bisherigen Nutzungsart 
verbleiben kann. Diese Regelung kann bei den 
vorgenannten Zonenenteignungen recht bedenklich 
wirken; durchaus zulassig erseheint sie aber z. B. 
bei modernen AusfallstraBen, die einstweilen etwa 
in einer Breite von 9—12 m angelegt, spater aber 
bis 36 m und mehr erhalten sollen. Bisher muBten
i. allg. die Gemeinden viel zu friihzeitig das ge
samte Land erwerben, das dann in Praxi doch 
wieder dem Vorbesitzer zur Nutzung belassen 
wurde. Erfreulich ist die klare Bestimmung, daB 
derartige Grundstiicke, die die Stadt erwirbt, aber 
nicht alsbald fiir ihre Zwecke verwendet, dem 
bisherigen Eigentiimer weiterhin zur landwirtschaft- 
lichen oder gartnerisch-gewerblichen Benutzung 
belassen werden m iissen und daB fiir die Raumung 
eine angemessene Frist zu gewahren ist.

Sehr eingehend ist eine an sich selbstverstandliche 
Bestimmung des Enteignungsverfahrens behandelt, 
nach der die Gemeinden das enteignete Grundstiick 
n u r  fiir  die im  E n te i g n u n g s v e r f a h r e n  nam- 
h a f t  gemach ten  Zwecke ve rwenden  diirfen, 
und daB dem Yorbesitzer andernfalls ein Ri ick- 
i i be re ignungs rech t  zusteht. DaB allerdings 

diese Yerpflichtung grundbuchlich gesichert werden 
soli, bedeutet, daB allmahlich alle von der Ge
meinde erworbenen Grundstiicke diese Vorbelastung 
tragen, dereń Loschung in absehbarer Zeit nicht zu 
iibersehen ist. Auch sonst enthalt der Entwurf eine 

Reihe von Bestimmungen iiber die fristgemiiBe und 

angemessene Benutzung der enteigneten Grund- 
stiicke zu den vorgesehenen Zwecken, die einen 

MiBbrauch verhiiten sollen. Insbesondere sind Be
stimmungen vorgesehen, um  WeiterverauBerung, 

Verpachtung oder Yermietung zu ungebiihrlich 
hohen Preisen zu verhindern.
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Storend in der Frage der Enteignung ist die 
U n k l a r h e i t  iiber ein a l lgeme ines  reichs- 
gesetz l icbes E n te ig n u ngsve r f a h r e n .  Bis zu 
einer derartigen Begelung soli es daher bei den 
landesgesetzhchen Bestimmungen verbleiben, so- 
weit nicht dieser Entwurf schon genauere Yor- 
schriften enthalt. Das ist aber in  sehr eingehendem 
MaBe der Fali. Fast 20 Paragraphen handeln iiber 
die Zustandigkeit und das Verfahren bei Ent- 
eignungen. Es mu fi ernstlich befurchtet werden, 
dafi bei diesem Durcheinander der gesetzlichen 
Bestimmungen die Klarheit fehlen wird.

Vorkaufsrecht. Ob neben diesen Enteignungs- 
moglichkeiten das Vorkau fs r  echt  noch notwendig 
ist, mufi bezweifelt werden. Es fiihrt lediglich zu 
einer Fiille von Anzeigeverpflichtungen, Schein- 
verkaufen u. dgl., die fiir den Grundstiickshandel 
und die Grundstiickspreise bedenjdich sind und 
letzten Endes der Gemeinde kaum einen nennens- 
werten Yorteil bieten, da ja auch bei der E n t
eignung, wie noch dargelegt werden soli, lediglich 
eine angemessene E n t s c h a d i g u n g  gezahlt 
werden soli, ganz gleichgiiltig, welche Verkaufs- 
preise im  ubrigen erzielt wurden. Der Entwurf 
sieht das Yorkaufsrecht fiir alle die Falle vor, in 
denen auch das Enteignungsrecht zugelassenist.Da- 
nach besteht m ithin ein Vorkaufsrecht so ziemlich 
fiir alle unbebauten Grundstiicke. Die wenigen 
Einschrankungen andern nichts daran, dafi eine 
wirklich praktische Notwendigkeit fiir e in  so 
we i tgehendes geme ind l i ches  Y o rk au f s r e ch t  
n i c h t  recht  a n e r k a n n t  werden  kann .  Hinzu 
kommt, dafi auch der weitere Gemeindeverband 
und andere offentlich-rechtliche Korperschaften ein 
Vorkaufsrecht haben und sich beide Vorkaufsrechte 
iiberschneiden.

Entsehadięjunt). Diese Frage bildet den Kern- 
punkt der wirtschaftlichen Yorschlage des Ent- 
wurfs. Der grundlegende Vorschlag lautet wortlich:

„Fiir dieEntziehung oder Beschrankung des Eigentnms 
oder sonstiger Itechte durch Nassnahmen im Simie dieses 
Gesetzes ist, soweit nacli diesem Gesetz eine Entschadigung 
nicht ausgeschlossen ist, eine a n g e m e s se n e  Entschadigung zu leisten.

B ei d e r F es tse tzu n g  d e r E n tsc h a d ig u n g  d a r f  d ie  M og lichkeit eines Sp eku - 
la tion sgew inn es oder e in e r W e rts te ig e ru n g , d ie  d u rch  d ie  A u ssich t a u f  d ie  
D urch fiih rung  vo n  M aB nahm en im  S inne dieses G esetzes b e g riin d e t w ird , 
n ic h t  b e riick s ic h tig t werden.**

In  Ubereinstimmung m it der Beichsverfassung 
ist zunachst an Stelle der ,,v o llen“ Entschadigung 
die „angemessene11 getreten. Es wird nun wieder 
der alte Streit entstehen, ob der Unterschied 
zwischen beiden wirklich so wesentlich ist. Man 
konnte sich auf den Standpunkt stellen, dafi m it 
einer angemessenen Entschadigung alle Unkosten 
und Nachteile des enteigneten Grundbesitzers ab- 
gegolten sind, dafi es sich also mehr um einen 
Wortstreit handelt; besonders dann, wenn man 
gegen den zweiten Absatz der grundlegenden Be
stimmungen keine Bedenken geltend macht, nach 
dem Spekulationsgewinne oder Wertsteigerungen 
aus der Mafinahme selbst nicht beriicksichtigt 
werden diirfen. Diese letzteren Grundsatze waren 
bisher schon in dem Enteignungsrecht fast aller 
Lander enthalten und bilden an sich also keine 
Neuerung. Man wird also annehmen diirfen, dafi 
dem enteigneten Grundstiicksbesitzer auch nach 
der heutigen Gesetzgebung nicht mehr ais eine 

angemessene Entschadigung, d. h. gewifi keine un- 
angemessen hohe Entschadigung gezahlt werden

sollte. Yielleicht ist die Befiirchtung, dafi die Be- 
horden hier im  einzelnen zum Nachteil des G ru n d -  

stiicksbesitzers verfahren konnten, grofier ais eine 
etwaige Ungerechtigkeit der gesetzl. V o r s c h la g e .

Fiir landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und 

erwerbsgartnerische Grundstiicke sieht der E n t
wurf ais Entschadigungssatz den „gem  e in  en 
W e r t  im  S inne  des Re ichsbew er tungs-  

gesetzes“ vor, fiir alle ubrigen Grundstiicke den 
W e r t  des Re ichsbew er tungsgese t zes  selbst. 
Auch diese Frage wird gewifi zu ernsten Auseinander- 

setzungen fiihren. Da es sich bei den stadtebau- 
lichen Enteignungen aber im  allgemeinen um  un- 
bebaute Grundstiicke handelt und bei diesen nur 
im  S inne  des Reichsbewertungsgesetzes verfahren 
werden soli, so wird auch hier vieles auf die tat- 
sachliche Ausfiihrung ankommen. Wesentlicher 
ware fiir uns allerdings ein einheitliches Gesetz, 
das Besteuerung, Yerkauf, Enteignung u. dgl. auf 
einen gemeinschaftlichen Nenner bringt.

E i n z e l b e s t im m u n g e n  iiber den Zeitpunkt der 

Bewertung, der Enteignung von Teilgrundstiicken 
und dgl. folgen. W ichtig ist, dafi bei der Enteignung 

auch eine E n t s c h a d i g u n g  i n  L a n d  gegeben 
werden kann und m u fi, wenn ein landwirtschaft- 
licher Betrieb sonst durch die Enteignung in  seiner 

Lebensfahigkeit bedroht wiirde. Ais Bedrohung ist 
grundsatzhch anzusehen die Enteignung eines land- 
wirtschaftlich oder gartnerisch genutzten Grund- 
stiicks von weniger ais 1 ha Grofie. Das benótigte 

A u s t a u s ch g e l a n d e  kann im  Bedarfsfalle ent- 
eignet werden, und zwar moglichst von Grund- 

stiicken, die nicht zu landwirtschaftlichen Betrieben 
gehoren. Keinesfalls darf die Enteignung von Aus
tauschgelande, die nur m it Genehmigung der ober- 
sten Landesbehórde zulassig ist, den Fortbestand 
eines landwirtschaftlichen Betriebes gefahrden. —

SchluBbetraehtung. Der Stadtebauer ist Del
fach geneigt, diese schwierigen Bestimmungen nicht 

in ihrer vollen Schwere und in  ihrem Einfłufi auf 
die stadtebauliche Entwicklung einzuschatzen. Es 
mufi daher betont werden, dafi gerade diese Vor- 
schriften der B a u l a n d b e s c h a f f u n g ,  der E n t 

e ignung ,  der E n t s c h a d i g u n g  die G r u n d l a g e n  
f iir  die s t a d te ba u l i c h- te ch n i s c h e  E n t w i c k 
l u n g  bilden. Der Entwurf hat hier zweifellos 
versucht, sich von einseitigen Ubertreibungen, so- 

wohl zugunsten der Gemeinden wie des Grund
besitzers, frei zu halten. Diese Bestimmungen 
kranken aber vielleicht insgesamt daran, dafi sie 

ohne Z u s a m m e n h a n g  m i t  der ge sam ten  

s teuer l i chen  Gese t zgebung  ergehen sollen. 
Man wird, ahnlich wie es bei den Bestimmungen 

der Notverordnung iiber die Entschadigung von 
Griinflachen im Sommer dieses Jahres der Fali war, 

auch bei der gesamten stadtebaulichen Gesetz
gebung doch vorab fragen miissen: W as is t  n o t 
wend ig  im  In te resse  einer gesunden  E n t 

w i c k l u ng  unseres ^olkes? Und wenn man hier 

gewisse Mindestforderungen gefunden hat, dann 
darf man nicht nur Bestimmungen fiir die Durch- 
fiihrung dieser Grundsatze in der Praxis, sondern 
mufi auch gesetzliche Bestimmungen bringen, w ie 
d azu  den G e m e in den  die n o t i g e n  M i t t e l  an 
H  and  gegeben werden  sol len. Eine stadtebau
liche Gesetzgebung kann daher erst dann ais ab- 
geschlossen gelten! —
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DIE SIEDLUNG RÓMERSTADT BEI FRANKFURT A. M
V O N  A R C H IT E K T  BDA RUDLOFF, FR A N K FU R T A . M .-G IN N H E IM  •  19 ABB ILD U NG EN

Foto Aero-ExpreB, Leipzig

O b s rs ic h ts p la n
A  =  148 W ohnungen. A rch . BDA B la t t n e r ;
B =  162 Wohnungen von A rch. S c h a u p p ;  HadrianstraBe =  96 Wohnungen 
von A rch. BDA Prof. Sc hu s te  r ; die iibrigen 776 Wohnungen an der HadrianstraBe,
am Forum, in der MithrasstraBe, in der RómerstraBe und im Burgfeld von dem A rch. . . . . .
BDA R u d l o f f ,  ais Mitarbeiter von Stadtrat M a y ;  Gartenpl&ne f i ir  die Ges. sind von Gartenarchitekt M i g g e ,  die Gartenanlagen 
auf dffentlichen Platzen und StraBen vom Stadtischen Gartenamt, Gartendirektor B r om  me.

Am Talliang der Nidda erstreckt sich in einer 
Lange von 1,6 km zwischen Praunheim und 
Heddernheim die Siedlung „Rómerstadt“ , dort, wo 
zur Zeit der Romer die Siedlung „Nida“ mit 
40 000 Bewohnern das Reservelager der gegen die 
Germanen im Taunus am Limes auf Yorposten 
liegenden Truppen bildete. Die Siedlung kann 
m it Recht den Namen einer Gartenstadt be- 
anspruchen, bedeckt sie doch m it ihren 1182 Woh
nungen eine Flachę von 270 000 qm Bruttogelande 
und 201 090 qm Baugelande. Terrassenformig 
staffeln sich die Hauszeilen entsprechend der Ge- 
landebewegung langs der Niddaebene aufwiirts bis 
zur StraBe „ In  der Romerstadt“, dereń Lage be
reits von den Romera festgelegt wurde. Nach der 

Niddaebene ist die Siedlung durch eine etwa 
2000 m lange Stiitzmauer abgegrenzt, aus der in 
rhythmischen Abstanden bastionsartige Erweite- 
rungen in den Talboden hervorragen, einen weiten 
Blick auf die Niddaebene und das dahinter 
liegende Frankfurt a. M. gewahrend.

Die Halfte der Wohnungen sind ais Einfamilien- 

hausbauten, in geringem Umfange auch ais Zwei-

familienhausbauten mit getrennten Eingangen und 
der Rest ais Etagenhausbauten errichtet. An den 
breiten StraBen mit Verkehr liegen die mehr- 
geschossigen Bauten. In  der Mitte der Siedlung 
liegt an der HadrianstraBe das Geschaftszentrum 
m it zwólf Laden. Der Kopf des Ladenblocks ist 
auf S. 653 wiedergegeben.

Die Bauten sind durchweg, wie alle Bauten der 
Aktienbaugesellschaft fiir kleine Wohnungen, in 
Ziegelbauweise errichtet. Das flachę Dach besteht 
aus Holz, ist gegen Temperaturschwankungen iso- 
liert und mit DoppelkiespreBdach abgedeckt. Bei 
der farbigen Behandlung der Siedlung wurde nach 
der Nidda weiB gewahlt, das Innere der Siedlung 
dagegen mehr farbig belebt. Es wurde durchweg 
Edelputz verwendet, und zwar in den Tónen weiB, 
hellgelb, braunrosa und terrakottabraun, alles 
Tone, fiir dereń Lichtechtheit die Werke un- 
bedenklich garantieren konnten. Alle Holzteile 
sind bayrischblau gestrichen, Rinnen gleichfalls, 
Abfallrohre im Putzton und alle iibrigen Metall- 
teile schwarz. Die Stiitzmauer gegen die Nidda ist 
weiB gehalten.
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S tra o e  „ Im  B u rg fe ld "  m it B licK  a u t e in  B astfon sh aus

DIE  S IE D LU N G  R Ó M E R S TA D T B EI FR A N K FU R T A . M .

Ecklosung eines Typs „ Im  Burgfeld Fotos H. Colllschonn, Frankfurt a. M.
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A R C H IT E K T  B D A R UD LO FF, FR A N K FU R T A . M .

S traB e „ A m  F o ru m 11 w e iB e r E d e lp u tz  l in k * ,  ro tb ra u n e r  E d e lp u tż  re c h ts
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O stte il d e r  S ied lung  von d e r N id d a e b e n e  ge seh en

Es sind gebaut worden (Baujahr 1927— 1929): 

20 Wohnungen zu 1 Zimmer, Kuchę und Bad

266
99 u

3 „

99

99 99

41 55 4 , , 9 • 99

5 ,9 5 , , 99 99

1 Arzt- „ „  6 „ 99 99

601 Stockwerkwohnungen

Einfamilienhauser:

208 Wohnungen zu 3 Zimmer, Kuchę u. Bad
363 ,, ,, 4 ,, ,, ,, , Kammer
10_____5______________ ,,_____ ,,_____ ,,___________

581 Einfamilienhauser

Samtliche Einfamilienhauser und die Zwei- 
familienhauser sind mit Einzelzentralheizungs-
anlagen versehen, ein Teil der Stockwerkswoh- 

nungen mit Gruppenzentralheizungsanlagen und 
der Rest, meistens billige Ein- und Zweizimmer- 
wohnungen in Stockwerkshausern, mit Ofen. Auf

die Móglichkeit, auch dort spater Zentralheizungen 
einbauen zu konnen, ist beim Bau Riicksicht ge- 
nommen worden.

Auf die Yerwendung von Gas wurde in dieser 
Siedlung vollkommen yerżichtet. Die Kuchen und 
auch die Bader aller Wohnungen sind fiir die Yer
wendung elektrischen Stromes eingerichtet. An- 
geregt wurde diese Neuerung durch den EntschluB 
des Stadtischen Elektrizitatswerkes, den Nacht- 
strom auf 5 Pf. je Kilowatt zu ermaBigen. Der 
Herd ist kombiniert fiir elektrischen Betrieb und 
Kohlenfeuerung. Die Einrichtung der elektrischen 
Kiiche hat anfangs nicht den ungeteilten Beifall 
der Siedler gefunden. Nachdem sich aber die 
Hausfrauen m it der richtigen Behandlung und 

Handhabung der elektrischen Einrichtungen und 
der Kochgerate vertraut gemacht hatten, ver- 
stummten die Einwendungen gegen die elektrische

S traB e „ A m  F o ru m " , E c k e  ,,ln  d e r  R o m e rs ta d t1*. A R C H ITE K T B DA  RUD LO FF, FR A N K FU R T A . M .
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GrundriB 3 denselben Wohnbedarf fiir Siid- 
Bcsonnung. Im  GrundriB 4 sehen wir Anklange 
an Hollandertypen. Zwischen den beiden Ein- 
gangstiiren nach der ErdgeschoB- und Ober- 
geschoBwohnung liegt die Kellertreppe, die so
wohl von auBen ais auch von den Wohnungen 
direkt erreicht werden kann. Diese Zweifamilien- 
hauser haben, wie bereits oben bemerkt, getrennte 
Zentralheizungen. Im  EinfamilienbausgrundriB 5 

sind die Wohnraume moglichst nach Siiden orien- 
tiert, in der Konstruktionsidee an den Zwei- 
zimmergrundriB 1 anklingend. Der Einfamilien- 
hausgrundriB 6 zeigt den bereits friiher von der 
Aktienbaugesellschaft fiir kleine Wohnungen er- 
folgreich verwendeten Yierzimmertyp. Alle in 
der Siedlung gebauten GrundriBtypen wurden von 
dem Architekten BDA R u d 1 o f f ais Mitarbeiter 
von Stadtrat M a y  entworfen. —

Kuchę. Die Interessengemeinschaft der Siedler be- 
jahte die Eignung der geschaffenen Einrichtungen.

Die Baukosten m it allen Nebenanlagen betragen 
etwa 20 Mili. RM. Da das Stadtische Siedlungs- 
amt, Abteilung Stadtplanung, Leitung Mag.-Baurat 
B o h m ,  die StraBen an das Gelande angepaBt 
festlegte, galt es, zum Teil besondere Wohnungs- 
typen zu projektieren, bei denen die Sonnenseite 
restlos fiir Wohnzwecke ausgenutzt werden konnte. 
So wurde fiir die Zwei-Zimmer-Etagenhauswoh- 
nungen an der StraBe „In  der Romerstadt“ ein 
Typ entworfen, dessen Siidseite nur Zimmer ent- 
halt, dagegen die Nordseite mit geringer Raum- 
tiefe Kuchen, Bader, Aborte »ind das Treppenhaus 
zeigt (siehe GrundriB 1). Die Badewanne ist bei 
der Ausfiihrung langs der Kiichenwand aufgestellt 
worden. GrundriB 2 zeigt einen Drei-Zimmer- 
EtagenhausgrundriB fiir Ost-West-Besonnung, und
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S traB e ,, ln  d e r  R S m e rs ta d t"

DIE SIEDLUNG 
ROMER STADT 

A R C H IT E K T  B D A  
C . H . RUDLOFF  
FR A N K FU R T A . M .

Z w e ifa m ilie n -H a u s ty p  (4 ) 
W o h n fia c h e  63,66 qm  

E rd - und O b erg esc h o B

ZIMMER 13,98 qm̂

/  FLU* /
. 4e49 <1

16,50
(2 ) N o rd la g e n ty p , W o h n fia c h e  65 ,58 qm

t e ł

T y p  m it e in g e b a u te r  K iic h e  (3 ) 
W o h n fia c h e  65 ,19 qm

V
«UCM£
l.2Sq»

3,60 qm

Z w e i E in fa m ilie n -H a u s ty p e n  
E rd - und O b erg esc h o B

■
1" KUCHĘ „6.46 qm WOHNRAUMió,55 qm

i
3=

v  -

=tJ ZIMMER 11,10 qm

----».»»-

(5 ) W o h n fia c h e  75,45 qm  ,

T ypen-G rund risse  1 :250
W o h n fia c h e  83 ,02  qm  (6 )
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KINDERHEIM IN BERLIN-PANKOW
A R C H IT E K T E N : PROF. D R .-IN G . P A U L M E B E S  U . R E G .-B A U M S T R . PA UL E M M E R iC H -B E R LIN  © 5 A B B ILD U N G E N

Fotos A rthu r Koster, Berlin-Lichterfelde

Inm itten der Griinanlagen einer Wohnhaus- 
gruppe m it 700 Wohnungen hat die „Stadt und 
Land“ Wohnbautengesellschaft m. b. H. ihr drittes 
Kinderheim errichtet, das nach Inbetriebnahme 
vom Berliner Frobel-Yerein betreut wird. Es um- 
fafit ais Organe eine Krabbelstube fiir eineinhalb- 
bis zweieinhalbjahrige, einen Kindergarten fiir 
drei- bis sechsjahrige und einen Kinderhort fiir 
schulpflichtige Kinder bis zu vierzehn Jahren. 
Unter Leitung einer Fróbel-Lehrerin, der drei 
Frobel-Praktikanten und -Schiilerinnen sowie eine 
Kinderschwester zur Seite stehen, werden 56 Klein- 

kinder dieses Wohnviertels fiir den halben oder 
ganzen Tag, von 8  Uhr morgens bis 6 Uhr abends, 
nicht nur behiitet, sondern auch gegen geringes 
Entgelt durch zweites Friihstiick, Mittagessen und 
Yesper verpflegt. Schulpflichtige Kinder konnen 
in einem besonderen Raum unter Aufsicht ihre 
Schularbeiten machen. Gegenwartig sind 75 K in

der dort untergebracht.
Kleinkinder miissen nach dem Mittagessen 

schlafen. Hierzu ist eine Liegehalle vorgesehen, 
die durch Vorhange verdunkelt werden kann. 
Betten, Bettzeug und -Wasche befinden sich in

eisernen Schranken mit perforierten Tiiren an der 
Riickwand. Fiir jede Altersklasse ist ein be
sonderer Raum mit speziell auf das Alter ab- 
gestimmter Einrichtung vorhanden. Waschraum 
mit Wasch- und Speibecken, Standem fiir Hand- 
tuch, Zahnbiirste und Becher in Puppenformat 
dienen der Kórperpflege. Da die Leiterin im 
Heim wohnt, konnen zur Not ein bis zwei Kinder 
iiber Nacht dort bleiben. Durch die unter dem 
Heim eingebaute gerausch- und geruchlose Zentral- 
waschanlage ist der angewarmte Fufiboden gerade 

fiir Kleinkinder besonders giinstig.
Fiir Veranstaltungen oder Auffiihrungen konnen 

die innere Langsglaswand in Tafeln auseinander- 
genommen an die Riickwand gestellt, die Quer- 
glaswande um die Halfte zusammengeklappt gegen 
die Aufienwande gelegt und je drei Mittelschranke 
der Liegehalle an je drei aufiere feststehende auf 
Rollen herumgedreht werden. So entsteht ein 
einziger grofier Raum mit biihnenartiger Erweite- 
rung. Ein Teil der Raume wird ab 8  Uhr abends 
von den Mietern zum geselligen Beisammensein 
oder Yortragen benutzt. —

Dr.-ing. A. W  e d e m e y e r.
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