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LANDESPLANUNG UND REICHSAUTOBAHN  
IM  RHEIN-MAIN-GEBIET

Stadtbaurat Niemeyer, Frankfurt a. M. / 3 Abbildungen

Nach langjahrigen Bemuhungen ist es im Laufe des 
Sommers endlich gelungen, das Wirtschaftsgebiet Rhein- 
Main durch einen landesplanungsverband zusammen- 
zufassen. Diese Uberwindung der Maingrenze ist in 
erster Linie der Tatkraft und Energie des Reichsstatthalters 
Sprenger sowie der besonderen Unterstutzung des Ober- 
prasidenten von Hessen-Nassau, Prinz Philipp von 
Hessen, zu danken. Der Landesplanungsverband umfafit 
zunachst den Volksstaat Hessen, den Reg.-Bez. Wies
baden sowie vom Reg.-Bez. Kassel die Landkreise Hanau, 
Gelnhausen und Schiuchtern. Angeschlossen sind die 
Stadt- und Landkreise, die verschiedenen Berufs- und 
Wirtschaftsstande, die grofien Verwaltungen von Preufien 
und Hessen, die Arbeitsfront usw. Prasident des Ver- 
bandes ist der Reichsstatthalter in Hessen, sein Stellver- 
treter der Oberprasident, Geschaftsfuhrer ist der Ver- 
fasser.
Wahrend bis zur grofien Wirtschaftskrise, die in ihrer vollen 
Starkę etwa 1930 einsetzte, die allgemeine Aufgabe der 
Landesplanung darin bestand, fur die weitere Entwick
lung der Industrie und des Verkehrs die entsprechenden 
Planunterlagen zu schaffen, zwischen den verschiedenen 
Interessen auszugleichen und so eine móglichst ge- 
ordnete weitere industrielle Gestaltung der einzelnen 
Wirtschaftsraume vorzubereiten, ist in all diesen Fragen 
mit dem Aufhóren der Scheinbliite ein grundsatzlicher 
Wandel eingetreten. Die ubertriebene Betonung eines 
Exportfetischismus, der letzten Endes zu einer immer 
starkeren Aushóhlung fuhren mufite, ist inzwischen durch 
eine wesentlich kuhlere Erkenntnis des wirklich Erreich- 
baren ersetzt. Immer mehr hat es sich gezeigt, dafi 
eine starkę Verschiebung des Weltmarktes und seiner 
Kraftquellen eingetreten ist. Bis zu einem gewissen 
Grade hat Europa seine technische Vormachtstellung ver- 
loren und w ird sie auch in absehbarer Zeit nicht wieder 
erreichen. Diese Erkenntnis mufi zu einer gesteigerten 
Bewertung des Binnenmarktes, der ja in seiner beson
deren Bedeutung vom Volkskanzler wiederholt hervor- 
gehoben wurde, fuhren.

Ist also auf der einen Seite das Ziel des national- 
sozialistischen Staates eine móglichst gesteigerte Binnen- 
marktsbelebung und eine móglichst gesteigerte Binnen- 
kaufkraft, so w ird sich auf der anderen Seite der deutsche 
Export immer mehr konzentrieren mussen auf besondere 
Qualitatserzeugnisse, die dem Wesen der deutschen 
Industrie und der Oualitat des deutschen Arbeiters be
sonders angepafit sind. Trotzdem wird es kaum ge- 
lingen, den Export wieder zu den Zahlen der Vorkriegs- 
zeit und der Nachkriegsscheinblijte zu bringen, oder an
ders ausgedruckt, man mufi sich damit abfinden, dafi fur 
die Yolksteile, die in der Industrie ihre Arbeitsstatte

hatten, in absehbarer Zeit nur ein bestimmtes Arbeits- 
maximum im ganzen erreichbar ist und diese Arbeits- 
menge in móglichst grofiem Umfange auf die Gesamt- 
zahl der Volksmassen aufgeteilt werden mufi. Das wird 
aber mit Naturnotwendigkeit zu einer Kurzung der 
Arbeitszeit fuhren und verlangt fur die davon betroffenen 
Volksgenossen einen Ausgleich durch Zuweisung von 
erheblichen, auf die Dauer nicht zu kleinen Garten- und 
Landflachen, um zusatzlich eine Lebenserleichterung zu 
beschaffen und ein weiteres Herabsinken der Binnenkauf- 
kraft und des Lebensstandards unter allen Umstanden zu 
verhindern. Oder auf die Landesplanung bezogen, die 
Aufgabe der Landesplanung ist in erster Linie die Vor- 
bereitung zusammenfassender grofizugiger, struktureller 
Arbeitsbeschaffung durch Um- und Aussiedlung. Gleich- 
zeitig mufi mindestens fur eine Ubergangszeit auch die 
konjunkturelle Arbeitsbeschaffung, d. h. die Arbeits
beschaffung an sich planmafiig vorbereitet werden, weil 
hierbei die Gefahr einer Fehlleitung besonders grofi und 
daher eine Zusammenfassung dringend erforderlich ist. 
M it unerhórter Energie hat der Reichsernahrungsminister 
Dr. Darre die Schaffung eines neuen Bauernstandes in 
Angriff genommen und die Fortfuhrung der landlichen 
Siedlung in neue Bahnen gelenkt. Wenn es gelingen 
sollte, in den nachsten zehn Jahren 200 000 Siedler neu 
anzusetzen und im Anschlufi an die landlichen Siedlungen 
etwa weitere 100 000 nebenberufliche Siedlerstellen mit 
den landwirtschaftlichen Bauerndórfern entstehen zu 
lassen, so werden hierfur doch in erster Linie nach- 
geborene Bauernsóhne und die Kinder von Industrie- 
arbeitern sowie einige Tausende Familien in Frage kom
men, die erst vor kurzem vom Lande in die Stadt wan- 
derten. Eine wirklich fuhlbare Entlastung der Krisenherde 
in den zusammengeballten Wirtschafts- und Industrie- 
bezirken wird durch die rein landliche Siedlung in den 
nachsten Jahren nicht erreicht werden. Hier kann eine 
wirksame Hilfe struktureller Art nur erreicht werden durch 
Um- und Aussiedlung in die weitere Umgebung der ein
zelnen Wirtschaftsgebiete. Garten- und nebenberufliche 
Siedlungen fur Kurzarbeiter innerhalb der Einstundenzone 
usw., sie allein kónnen zu einer grundsatzlichen Ent- 
Jastung fuhren.
Diese Aufgabe in den Wintermonaten weitestgehend 
vorzubereiten, ist die wesentliche Aufgabe der Landes
planung im nationalsozialistischen Staat. Hierbei tritt 
ais erste die Frage nach der Landbeschaffungsmóglichkeit 
auf. Systematisch mufi mit grófitem Nachdruck fest- 
gestellt werden, welches Land innerhalb der Einstunden
zone, gerechnet von den jetzt bestehenden Arbeits- 
platzen, zu Umsiedlungszwecken in Frage kommt. Die 
Untersuchungen hieruber sind im Landesplanungs-
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Industrie-Standorte im Rhein-Main-Gebiet und Zahl der Anteilnehmer

verband Rhein-Main aufgenommen und werden mit Nach- 
druck durchgefiihrt. Selbstverstandlich scheidet irgendein 
bauerlicher Besitz fur diese Aufgaben restlos aus. Kein 
Mensch konnte verantworten, in den organischen Aufbau 
des Bauernstandes neue Unruhe und Unsicherheit hinein- 
zubringen. Wohl aber ist fiir  diese Zwecke Land ge- 
eignet, das sich ais Domanenland im Staatsbesitz be- 
findet oder ais standesherrschaftlicher Grof3besitz keine 
unmittelbare Bindung mehr zwischen Besitzer und Boden 
aufweist. Kennzeichnend ist hierbei ais vorlaufiges Er
gebnis, dafi beispielsweise allein im Kreise Hanau, ver- 
kehrsgiinstig innerhalb der Einstundenzone gelegen, etwa 
6500 Morgen vorhanden sind, wenn nur Domanen- und 
standesherrschaftlicher Besitz in Betracht gezogen wird, 
und zwar nur Besitz mit einer Grofie von uber 200 M or
gen. Nach diesen Gesichtspunkten werden die Unter
suchungen im Rhein-Main-Gebiet im Laufe des Winters 
mit Nachdruck weiter zu fuhren sein, um fur den Fruh- 
jahrskampf, der endgultig gegen die Arbeitslosigkeit ein- 
zusetzen hat, die geeigneten Unterlagen zu bekommen. 
Bei der Durchfiihrung dieser Untersuchungen schieben sich 
aber nunmehr, Dank der lnitiative und der neuen durch- 
greifenden Mafinahmen des Volkskanzlers, die Grenzen 
der Einstundenzone ganz erheblich zugunsten der Um- 
siedlungsmóglichkeiten weiter hinaus in die Ausstrahlungs- 
gebiete der Wirtschaftsbezirke. D a s  n e u e  R e i c h s -  
a u t o b a h n n e t z  u n d  d i e  d a r a u s  s i c h  e r -  
g e b e n d e  U m g e s t a l t u n g  d e s  S t r a f i e n 
n e t z e s  u b e r h a u p t  w e r d e n  d i e  E n t f e r -  
n u n g e n  z e i t l i c h  e r h e b l i c h  v e r k ii r z e n , 
o d e r  a b e r  f i i r  d i e  E i n s t u n d e n z o n e  e i n  
e r h e b l i c h  v e r g r ó f i e r t e s  A u s d e h n u n g s -  
g e b i e t  s c h a f f e n .  Um dieses klar zu erkennen, zu- 
nachst ein kurzer Ruckblick auf die bisherige Entwicklung 
des deutschen Yerkehrswesens an sich.

Leider lafit sich bei riickschauender Betrachtung der Ent
wicklung des Verkehrswesens und der stadtebaulichen 
Gestaltung in den Industriestaaten seit 1870 der schwere 
Vorwurf nicht vermeiden, dafi die dezentralisierende 
Richtung des neuzeitlichen Verkehrsbandes beim Aufbau 
der grofien Wirtschaftsgebiete vóllig verkannt wurde. 
Statt dessen fiihrte die stadtebauliche und verkehrs- 
technische Entwicklung der Zeit nach 1870 zu einer immer 
starkeren Zusammenballung der Menschenmassen mit all 
den unerfreulichen Erscheinungen, die ja zur Geniige be
kannt sind. Das in seinem Wesen nicht richtig erkannte 
neuzeitliche Verkehrsband wirkte sich fiir  den Einzelnen 
zum Vorteil, f iir  das Volksganze zu Erscheinungen aus, 
die so bekannt sind, dafi sich ein Eingehen darauf er- 
iibrigt.
W ie im Einzelnen, so ging es auch vielfach im Grofien. 
Die Zerrissenheit des deutschen Staatensystems liefi eine 
grofie elnheitliche Gestaltung des Eisenbahnnetzes in dem 
erwiinschten Ausmafi nicht zu. Dynastische, zwischen- 
staatliche und sonstige Einfliisse fiihrten sowohl in der 
Linienfiihrung wie in der Gestaltung des Transportwesens 
zu Leerlaufen, die auch die inzwischen einheitlich ge- 
staltete Reichsbahn nicht vóllig beseitigen kann.
Nunmehr w ird Deutschland ein neues Netz von Auto- 
bahnen erhalten, das nach grofien einheitlichen Gesichts
punkten nach dem Wunsche des Fuhrers durchgefiihrt 
werden soli. Es liegen in Deutschland gewisse grofie 
Kraftzentren fest, die niemals verschoben werden kónnen. 
Der Ruhrbezirk bildet den Schwerpunkt von Westdeutsch- 
land, das Rhein-Main-Gebiet stellt zusammen mit dem 
Raum von Mannheim-Ludwigshafen das starkste Wirt- 
schaftsgebiet im Siidwesten Deutschlands dar. Wiirttem- 
berg mit seiner Industrie ist ein weiterer Schliisselpunkt. 
Hinzu kommen in Bayern Niirnberg und Miinchen ais 
Hauptpunkte, in Mitteldeutschland das grofie Braun-



kohlengebiet und der sóchsische Industriebezirk, in Nord- 
deutschland die Hauptzentrale Berlin und im Siidosten 
der oberschlesische Industriebezirk. Endlich die grofien 
Kornkammern in Pommern, Schlesien, Ostpreufien und 
die besonders gestaltete Landwirtschaft in Schleswig- 
Hobtein. Diese Hauptwirtschaftsgebiete 
werden auch fur die Trassenfiihrung der 
Reichsautobahnen die Grundlage des Ge- 
rippes bilden. Denn wenn auch mit aller 
Energie eine Dezentralisation der Industrie 
angestrebt werden mufi, so wird sie sich 
doch in erster Linie strahlenfórmig im 
weiteren Umkreis der Industriegebiete und 
der vorgenannten Kraftquellen entwickeln, 
schon mit Rucksicht auf die Abhangigkeit 
von der Rohproduktion.
Hinzu kommt noch etwas anderes. Man 
darf nicht ubersehen, dafi in Italien die 
Grundlagen fur die Gestaltung des Auto- 
bahnnetzes wesentlich andere sind ais in 
Deutschland. In Italien gab es vor Schaf
fung des Autobahnnetzes ein sehr schlecht 
entwickeltes Strafiennetz, vor allem aber 
ein Eisenbahnnetz, das sich mit unserem 
Eisenbahnnetz in keiner Weise vergleichen 
kann. Wenn auch unser bisheriges Wege- 
netz im allgemeinen auf vóllig mittelalter- 
licher Grundlage aufgebaut ist, d. h. bis 
auf die napoleonischen Durchgangs- 
strafien vielfach noch die mittelalterlichen 
Feldwege die Grundlage fur das Strafien
netz bilden, so ist auf der anderen Seite 
in Deutschland, wenn auch mit den ein- 
gangs geschilderten Nachteilen behaftet, 
doch ein tisenbahnnetz vorhanden, das 
zu dem hóchstentwickelten Europas ge- 
hórt. Die Eisenbahn wird daher nach wie 
vor in erster Linie fiir den Massen- und 
Grofiraumgiiterverkehr den eigentlichen 
Trager bilden. Die Autobahnen werden da
gegen den Personenverkehr in vóllig neue 
Bahnen leiten, auf einen wirklich neuzeit
lichen Stand bringen und gleichzeitig den 
Lastenverkehr mit schnellverderblichen Ar- 
tikeln und Verarbeitungsprodukten auf- 
nehmen. Der Autobahnverkehr wird also 
in erster Linie dazu dienen mussen, fiir  die 
vorbezeichneten Transporte eine móglichst 
schnelle Verbindung zwischen den grofien 
Wirtschaftszentren herbeizufiihren. Er kann 
dies aber in ausreichendem Umfange nur 
dann, wenn diese grofien, nach einheit- 
lichen Gesichtspunkten fesgelegten Auto
bahnen eine weitgehende Erganzung 
durch eine v ó l l i g e  U m g e s t a l t u n g  
d e r  Z u g a n g s  s t r a  f i e n  u n d  d e s  
i i b r i g e n  S t r a f i e n s y s t e m s  erfahren.
Ist erst einmal das Autobahnnetz nach 
diesen grofien Gesichtspunkten festgelegt, 
dann wird somit die zweite Aufgabe die 
Auswirkung auf das stark verbesserungs- 
bediirftige Strafiennetz im einzelnen sein.
Hierbei w ird das neue Zubringersystem 
mit bisherigen einzelpartikularistischen Linienfiihrungen 
z. T. griindlich aufraumen miissen. Autobahnen und 
umgestaltetes Strafiennetz bekommen dann eine grund- 
satzliche weittragende Bedeutung fiir die Umgestaltung 
unserer Bevólkerungsstruktur sowie fiir die techno- 
logische Umschichtung, in der sich zur Zeit die ganze 
W eit befindet. Hat der Bau der Autobahnen an sich

schon eine erhebliche Bedeutung fiir  die konjunkturelle 
Bekampfung der Arbeitslosigkeit, insbesondere auch mit 
Rucksicht auf die Umgestaltung des Strafiennetzes im 
ganzen, so ist die Auswirkung dieser Arbeiten immerhin 
zeitlich beschrankt. Anders ist es mit der Einwirkung auf

die strukturelle Umschichtung, die fiir  unser Volk immer 
mehr zur Notwendigkeit wird.

Zusam m enfassung
Das Autobahnnetz und seine Auswirkung auf das ge
samte Strafiensystem vergrófiern den Ausstrahlungsradius 
der Wirtschaftsgebiete mittelbar und unmittelbar erheb-
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lich sowohl in bezug auf die Aufgaben der Um- und 
Aussiedlung, der Garten- und nebenberuflichen Siedlung, 
wie auch in bezug auf die Standortsverlegungen und 
Neuanlage von Verarbeitungsindustriezweigen, soweit 
diese hierfur geeignet sind.
Das wesentliche und Hauptziel der Landesplanung mu<3 
fur die kommenden Wintermonate die Vorbereitung sein 
fur einen Generalangriff auf die Arbeitslosigkeit. Zur 
Erreichung dieses einen grófiten Zieles mufi alles, aber 
auch alles eingesetzt und hergegeben werden.
Deshal_i mufi die Landesplanung nach grofien einheit- 
lichen Gesichtspunkten zusammen mit den Autobahn- 
sektionen die A u s w i r k u n g  d e s  A u t o b a h n -  
n e t z e s  a u f  d a s  b i s h e r i g e  S t r a fi e n s y s t e m 
b e a r b e i t e n ,  eine Arbeit, die im Rhein-Main-Gebiet 
dadurch vereinfacht ist, da in der Sektion und Landes
planung die Bearbeiter die gleichen sind. Es mufi alles 
daran gesetzt werden, dafi zum Fruhjahr nicht einzelne 
mehr oder weniger willkurlich zusammengestellte Teil- 
aufgaben fur die konjunkturelle Arbeitsbeschaffung vor- 
gesehen werden, wie es bislang vielfach geschah, sondern 
auch die konjunkturelle Arbeitsbeschaffung mufi nach 
einem einheitlichen Angriffsplan erfolgen. Hierbei ist 
auch an die Auswirkungen zu denken, die das zukunftige

Autobahnnetz auf die Umgestaltung des Hugverkehrs 
haben wird. Auch im Flugwesen wird eine Zusammen- 
fassung und Vereinheitlichung kommen mussen. Die 
Autobahnen werden den Flugverkehr auf die ihm wesens- 
eigenen Grofientfernungen zuruckschrauben. Statt der 
vielen Einzelhafen in einem einheitlichen Wirtschafts
gebiet wird man zentrale Flughafen anlegen mussen.
Am wichtigsten ist die riicksichtslose strukturelle Be- 
kampfung der Arbeitslosigkeit durch Um- und Aussied
lung, wie sie bereits gestreift wurde. Auch hier ist es 
zwecklos, wenn einzelne órtliche Siedlungsgebiete auf 
Grund des neuen Parzellierungsgesetzes festlegen und 
hierbei das Gesamtgebiet nicht einheitlich behandelt und 
zusammengefafit wird.
Tritt zu diesen Vorbereitungen hinzu eine starkę lnitiative 
des Treuhanders der Arbeit, wie sie im Rhein-Main- 
Gebiet in vorbildlicher Weise von dem Prasidenten der 
Industrie- und Handelskammer, Herrn Dr. Luer, ergriffen 
wurde, um durch Zusammenfassung der Wirtschaftskreise 
die Kreditbeschaffung usw. in starkem Mafie zu fórdern, 
dann wird der Endkampf gegen die unselige Volksseuche 
der Arbeitslosigkeit so vorbereitet, dafi er, wenn auch 
nicht sofort, doch im Laufe der nachsten Jahre zum end- 
gultigen Erfolg fuhren wird.

DIE NEUGESTALTUNG DES DRESDENER KÓNIGSUFERS
Stadbaurat Dr.-lng. Paul W olf /  14 Abbildungen

Vorgeschichte
Bis zum Jahre 1849 bildete die historische Augustus- 
brucke, die seit dem Mittelalter und vermutlich schon vor 
der Grundung von Dresden-AItstadt, der Ansiedlung auf 
dem linken Elbufer, die beiden Elbufer im Zuge der alten 
nach dem Osten fuhrenden Handelsstrafie verband, den 
einzigen Ubergang zwischen den beiderseitigen Ufer- 
gebieten innerhalb Dresdens. Die ursprunglich Alten- 
Dresden genannte Niederlassung auf dem rechten (jetzt 
Neustadter) Elbufer ging ais altester Teil vom heutigen 
Dresden aus einer Fischersiedlung hervor und hat sich 
gegenuber der jetzigen Altstadt (urspr. Neuen-Dresden 
genannt), die im 13. Jahrh. offenbar in wenigen Jahr- 
zehnten planmafiig entstanden ist, nur sehr langsam 
entwickelt. Im 16. Jahrh. wurde die Verwaltung von 
Alten-Dresden mit der Verwaltung von Neuen-Dresden 
vereinigt. Die Stadt auf dem rechten Elbufer wurde 
auch erst spater, und zwar um die Mitte des 16. Jahrh., 
befestigt, und diese Befestigung ist auch fast 100 Jahre 
unvollendet geblieben. Aus den alten Stadtplanen sind 
bis zu dieser Zeit keine Ansatze fiir eine planmafiige 
Ufergestaltung auf dem rechten Elbufer zu erkennen.

Erst nachdem Alten-Dresden im Jahre 1685 durch eine 
Feuersbrunst bis auf wenige Gebaude vernichtet worden 
war, erhielt der Gesamtplan des Stadtteiles auf dem 
rechten Elbufer eine grofi angelegte stadtebauliche Ge
staltung. Der Schópfer des Bebauungsplanes vom 
heutigen Dresden-Neustadt, der Oberlandbaumeister 
W olf Caspar v o n  K l e n g e l ,  war Lehrer von August 
dem Starken, den er in Mathematik und Baukunst unter- 
richtet hat. Die Piane Klengels, mit dereń Durch
fuhrung zuerst unter Augusts des Starken Vater, Johann 
Georg III., begonnen wurde, und die dann kurze Zeit 
unter dem Bruder Augusts des Starken, Johann Georg IV., 
fortgesetzt worden sind, wurden dann im wesentlichen 
von August dem Starken verwirklicht, der auch nach dem 
1691 erfolgten Tode Klengels unentwegt an dessen 
Grundgedanken festgehalten hat. M a t h a u s  D a n i e l

P ó p p e l m a n n ,  der Architekt des Dresdener Zwingers, 
dem nach Klengels Tode die Bearbeitung des Bebauungs
planes ubertragen worden war, hat allerdings den 
Klengelschen Plan in einigen Teilen wesentlich verbessert, 
besonders durch Einfugung der auf das Japanische Palais 
zufuhrenden Kónigstrafie (Abb. 1). W eder in den 
Planen v o n  K l e n g e l s  noch in denen von P ó p p e l 
m a n n  und L o n g u e l u n e  sind indessen zusammen- 
hangende Vorschlage fiir die gesamte Neustadter Ufer
gestaltung enthalten. Wohl aber wurden bedeutsame 
Teilgestaltungen geplant und z. T. durchgefiihrt: das 
Japanische Palais mit seinem nach der Elbe zu ge- 
legenen Garten wurde nach den Planen von Póppel
mann erbaut und spater von Longuelune weitergefiihrt, 
und ferner wurden Gestaltungsversuche fiir den Neu
stadter Briickenkopf durch Longuelune unternommen.

Longuelune plante ais Abschlufi der Augustusbriicke auf 
Neustadter Seite zwei gleiche monumentale Baukórper 
(Abb. 2). Der westlich gelegene sollte den Abschlufi 
der Hauptstrafie an der Stelle des heutigen Blockhauses 
bilden, nach oben in eine Stufenpyramide iibergehen 
und durch ein Reiterstandbild Augusts des Starken be- 
krónt werden. Der Sohn Augusts des Starken liefi spater 
das Standbild seines Vaters an der Stelle errichten, wo 
es heute noch steht. Dafur sollte ein hoher Obelisk den 
oberen Abschlufi des Blockhauses bilden. Aber auch 
dieser wurde nicht ausgefiihrt, vielmehr das Gebaude 
durch Longuelune vorlaufig nur mit einem Geschofi er- 
richtet, auf das allerdings schon 1752 nach Knóffels 
Planen ein weiteres Geschofi mit abschliefiendem Kupfer- 
dach aufgesetzt worden ist. Die heutigen unbefriedigen- 
den Dachaufbauten auf allen vier Seiten, die von dem 
ehem. Kupferdach fast nichts mehr in Erscheinung treten 
lassen, stammen aus 1890. Nach einem weiteren Vor- 
schlag von Longuelune sollte im Zuge der Augustusbriicke 
in der Mitte des Stromes ein monumentaler, von Kolo- 
naden umsaumter Platz mit dem Reiterstandbild Augusts 
des Starken entstehen. Von allen diesen Plangedanken
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L o n g u e lu n e t E n tw u r f  f i i r  d e n  N e u s t t id te r  B r i ic k e n k o p f

Links Corps de Gardes mit Reilermonument August des Starken ais 
Abschluft der HauptstraOe

B e b a u u n g s p la n  v o n  D re s d e n -N e u s ta d t v o m  J a h re  1 732

B lic k  a u f  d ie  A l ts ta d t  u m  1 8 0 0

4  N e u s ta d te r  U fe r  zu  b e id e n  S e ite n  d e r  A u g u s tu s b r i ic k e  
u m  1 8 0 0

B lic k  v o m  P ie s c h e n e r W in k e l
Vom Neustadter Ufer auf die Augustusbriicke und 
auf Dresden-AItstadt (rechts) 
und Dresden-Neustadt (links)

Die N e u g e s ta ltu n g  des D resd ener  
K dnigsufers

ist jedoch nur das Blockhaus ausgefuhrt worden, im 
ubrigen blieb der Neustadter Briickenkopf ein Torso. 
Auch zwischen dem Japanischen Palais und dem Neu
stadter Briickenkopf und weiter stromaufwćrts zeigen die 
uberlieferten Piane keine Vorschlage fiir  eine durch- 
greifende einheitliche Gestaltung. Ober den Zustand des 
Neustadter Elbufers um die Mitte des 18. Jahrh. erhalten 
w ir ein anschauliches und klares Bild durch einen Stich 
von Canaletto. Das Bild zeigt zwischen Japanischem 
Palais und Briickenkopf sowie daruber hinaus stromauf- 
warts drei- bis viergeschossige Biirgerhauser mit nach 
der Elbe zu yorgelagerten Hausgarten (vgl. auch Abb. 3) 
und vereinzei?en kleinen intimen Gartenhauschen. Ein 
;;escheElsner Uferweg fuhrt langs der Garteneinfriedi- 

jngen sfromseitig an der Elbe entlang. Denselben Zu- 
; id  zeigen auch die im Stadtmuseum erhaltenen 

Bilder aus der Zeit nach 1800 (Abb. 4). Die Bauliicken

mit ihren kahlen, aus dem 18. Jahrh. stammenden Brand- 
giebelflachen sind heute noch erhalten.
Der nach dem siegreichen Kriege 1870/71 einsetzende 
starkę Bevólkerungszuwachs, der sich auch auf die Neu- 
stadt erstreckte, fuhrte in der Folgezeit zu ungeniigenden 
stadtebaulichen und bebauungsplantechnischen M afi
nahmen und weiterhin zu dem aus Verkehrsgriinden not
wendig gewordenen Bau weiterer innerstadtischer 
Brucken. Auch die alte Augustusbriicke war sowohl fiir  
die Schiffahrt ais auch fiir den Verkehr auf der Briicken- 
bahn unzulanglich geworden, und die Stadt mufite sich 
zu einem Neubau der Augustusbriicke entschliefien, die 
1910 dem Verkehr iibergeben worden ist. In der Zeit 
zwischen Reichsgriindung und Weltkrieg entstanden im 
ubrigen jene stórenden baulichen Zutaten meist behelfs- 
mafiiger Art, die wir heute noch vor Augen haben. Auch 
die Uferflachen zwischen der Uferbebauung und dem
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M odeli vom G esam tplan fiir  die N eugestaltung des N eustadter Elbufers

G esam tplan fiir die N eugestaltung des Elbufers In Dresden-N.
I. Marienbriicke, II. Augustusbrucke, III. Carolabriicke, IV. Albertbriicke

1. Japanisches Palais, 2. Neustadter M arkt, 3. Ehrenmal fiir die im Weltkrieg gefallenen Sachsen und Mai des Aufbruches der Nation, 4 . Forum 
fiir nationale Kundgebungen, 5. Platz vor dem Zirkus, 6. Carolaplatz, 7. Farbengarten und Kinderspielplatz, 8 .—11. Spiel- und Sportplatze,
12. Prieflnitz-Mundung

Strome wurden im Laufe der Jahrzehnte derartig beein- 
trćchtigt, dafi das Gesamtbild sich heute zum Teil in 
gróblicher Verunstaltung darstellt.
Von 1890 bis 1903 sind dann die beiden Ministerialgebaude 
am Neustadter Ufer entstanden. Weiter stromaufwarts 
wurden seit der Mitte des vor. Jahrhunderts aufier 
einigen Militar- und stadt. Schulbauten vor allem vor- 
nehme Villen errichtet, die heute noch vorhanden sind, 
darunter auch solche von Gottfried Semper bzw. Schule 
Nikolai.
Es ist das Verdienst des verstorbenen Stadtbaurats Hans 
E r l w e i n ,  dafi er zuerst die Neugestaltung des Neu
stadter Ufers, des sogen. Kónigsufers, ais stadtebauliches 
Gesamtproblem erkannt hat und fiir eine Anderung der 
vorhandenen Bebauungsplane und Baubestimmungen an 
dieser Stelle mit Nachdruck eingetreten ist. Die Erlwein- 
schen Anregungen fuhrten schliefilich i. J. 1910 zur Aus- 
schreibung eines Wettbewerbes unter Dresdener Kiinst- 
lern, bei dem die Prof. Ernst Kuhn, Oswin Hempel und 
die Arch. Rumpel & Krutzsch Preise erhalten haben. 
Von den aufier Wettbewerb eingeforderten Entwurfen 
von Theodor Fischer, Munchen, Wilhelm Kreis (da

mals in Dusseldorf) sowie des stadt. Hoch- und 
Tiefbauamtes wurde vom Preisgericht einstimmig der 
letztere, dessen kiinstlerischer Teil von E r l w e i n  
stammte, „ais die fiir die Durchfuhrung in jeder Be
ziehung am besten geeignete Lósung auch im Vergleich 
zu den ubrigen Projekten" bezeichnet. Auf Grund dieses 
Planes wurden von den stadt. Amtern die vorbereit. 
Arbeiten, u. a. bezugl. der Sicherung des Grundbesitzes, 
in die Wege geleitet. Die Weiterbehandlung der Planung 
gestaltete sich besonders schwierig und langwierig, 
weil nach den damal. Vorschlagen eine Hochuferstrafie 
mit neuen Baufluchten und grófitenteils neuen Strafien- 
wandungen durchgefuhrt werden sollte. Die Bebauung 
der Grundstucke langs des Kónigsufers sollte dabei der 
Zukunft und den Anliegern uberlassen bleiben. Der 
Krieg und die Verhaltnisse nach dem Kriege verhinderten 
dann die weitere Durchfuhrung der gesamten Piane.

Z u r Ausfuhrung b e s tim m te r Plan
Von 1930—1931 hat sich dann Verfasser erneut mit der 
kulturell und volksgesundheitlich gleich bedeutsamen 
Frage der kunftigen Gestaltung der Elbufer und im be-
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U fergesta ltu n g zwischen M arien- und Augusłusbriicke
Links Japanisches Palais mit Garten, rechts Blockgestaltung zwischen Kornerstrafie und Blockhaus

M odellansicht 
N eu stadter U fer zwischen 
Augustusbriicke und 
Finanzm inisterium

M itte: Brijckenkopf Augustus- 
brucke mit Ehrenhof fur die 
Gefallenen des W eltkrieges  
und dem Mai des Aufbruchs 
der Nation

Platz fiir n ation ale  Kund- 
geb u ngen

zwischen Augustus- u. Carola- 
brucke mit dem Finanzministe
rium

sonderen des Kónigsufers befafit, und an Stelle der vor 
dem Kriege geplanten Strafie mit breiten Verkehrs- 
flachen und architektonisch monumentaler Bebauung eine 
intimere Lósung angestrebt, die unter Erhaltung der 
alten Burgerhausgarten langs des Elbufers sowie unter 
Erhaltung der Burgerhauser selbst eine weitraumige Land- 
schaftsgestaltung im Rahmen des historischen Dresdner 
Stadtbildes schaffen soli. Zu einer Weiterbehandlung 
dieses neuen Vorschlages kam es damals nicht.
Es ist das grofie Verdienst des neuen Dresdner Ober- 
burgermeisters Z ó r n e r ,  dafi er die hohe Bedeutung

der Neugestaltung der Elbufer und vor allem des 
Kónigsufers fur den stadtebaulichen Organismus von 
Dresden mit klarem Blick sofort erkannte und unverzug- 
lich zur Inangriffnahme des grofien Werkes im Rahmen 
der Arbeitsbeschaffung geschritten ist.
Bei der hohen Bedeutung, die vom Standpunkt des 
Fremdenverkehrs wie auch der Dresdner Bevólkerung 
aus der Elblandschaft von der Sachs. Schweiz und ihren 
Auslaufern in der Richtung nach dem Bóhmischen Mittel- 
gebirge bis zur Lófinitz und dariiber hinaus bis unter
halb Meifien zukommt, mufi es Aufgabe sowohl des
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M odeli d er E lbufergestal- 
tung zwischen dem Ge- 
lande des G es. M inisteri- 
ums und PrieBniłz-MUn- 
dung

Bruckenkopf der Albertbrucke, 
in der Mitte Sondergarten und 
Kinderspielgarten

Sachs. Staates ais auch der im Mittelpunkte dieses Ge- 
bietes gelegenen Landeshauptstadt Dresden sein, mit 
allen Mitteln dahin zu streben, die Elblandschaft von 
stórenden Beeintrachtigungen freizuhalten. Vom Stand- 
punkt der gesamten Stadtgestaltung aus darf die Grun- 
flachengestaltung der Elbufer nicht auf ein bestimmtes, 
wenn auch noch so wichtiges Teilgebiet der Stadt be- 
schrankt bleiben, sondern es mu6 sich soweit irgend 
móglich auf die gesamten, innerhalb der Stadt gelegenen 
Uferflachen erstrecken und daruber hinaus den Ober- 
gang in die freie Landschaft an der Peripherie der 
Stadt vermitteln.
Soweit es sich um die anzustrebende Gestaltung der 
Elbufer im Gebiete der Stadt Dresden handelt, ist ais 
Ziel zu verfolgen:
1. Die Bereinigung der jetzigen Uferanlagen von allen 

verunstaltenden und durch die Entwicklung uber- 
flussig gewordenen Erscheinungen (Beseitigung der 
Pflasterflachen der alten Ausschiffungsplatze, der 
Lagerplatze, der Gleisanlagen sowie solcher privater 
Gebaudeanlagen, die das Uferbild schadigen) und 
damit Verbesserung der Elbbader, Sportplatze usw.,

2. die Neugestaltung von Grunflachen langs der Elbe 
derart, daf} trotz der neu zu schaffenden Form der 
durch die Zutaten der letzten sechs Jahrzehnte ab- 
gerissene historische Faden (Abb. 5) wieder auf- 
genommen wird.

Diese verlorengegangene Tradition wieder aufzunehmen 
und sie in einer der heutigen Grofistadt Dresden entspr. 
volksverbundenen Form weiter zu entwickeln, ist der 
Grundgedanke unseres neuen Gesamtplanes (Abb. 6
u. 7), der sich uber die engeren Grenzen des eigent- 
lichen Kónigsufers hinaus (d. h. der Grenze zwischen 
Kórnerstrafie und Finanzministerium) auf eine Gesamt- 
lange von rd. 2,5 km zwischen Marienbriicke und der 
Priefłnitz-Mundung erstreckt. Der vor dem Kriege von 
Erlwein aufgestellte Plan sah eine breite Verkehrsstraf5e 
auf hoher Ufermauer vor, die eine Beseitigung des uber- 
wiegenden Teiles der alten Garten mit ihrem schónen 
Baumbestand notwendigerweise zur Folgę gehabt und

Alle Aufnahmen 
von Bruno Wehr# Dresden

bei der (damals noch nicht vorauszusehenden) Zunahme 
des Autoverkehrs heute zu erheblichen Verkehrs- 
schwierigkeiten an den Kreuzungen mit den Brucken- 
kópfen gefuhrt hatte. Im bewuBten Gegensatz hierzu 
schont der neue Plan die vorhandenen Garten und 
Baumbestande und verzichtet auf jeden Fahrverkehr 
zwischen Strom und Uferbebauung, mit Ausnahme des 
Teiles vor den Ministerialgebauden.
Der auf dieser ges. Lange sich hinziehende Grunzug 
soli im wesentlichen frei von jedem Fahrverkehr gehalten 
werden und soli vorwiegend ais Erholungsparkflache 
sowie dem Fufiganger- und Promenadenverkehr dienen. 
Der Plan sieht auf die ganze Lange zwei nebeneinander 
verlaufende Promenadenwege vor: einen nórdlichen, 
im wesentlichen hochwasserfrei verlaufenden, langs der 
Neustadter Uferbebauung ais baumbestandene Allee 
zu gestaltenden Weg, und einen sudlich stromseitig an- 
zulegenden, unter den Brucken (also unberuhrt von den 
Niveaukreuzungen) hindurchfuhrenden, tiefer liegenden 
Weg, von dem aus die ais breite Grćinzuge anzulegen- 
den Uferflachen terrassenfórmig nach dem Strome zu 
abfallen. Aus strombautechnischen Grunden mufi dieser 
zweite, im Uberschwemmungsgebiet liegende Weg eben- 
so wie die stromseitig anschliefienden Ufergrunflachen 
von weitergehenden Bepflanzungen freigehalten werden. 
Breit gelagerte Freitreppen sollen an zahlreichen Stellen 
Verbindungen zwischen den beiden, parallel verlaufen- 
den Promenadenzugen bzw. mit den Bruckenbahnen 
und mit einzelnen Gebauden langs des Elbufers sowie 
den anschlieBenden Park- bzw. Grunflachen herstellen. 
Alle vorhandenen und erhaltenswerten Baume werden 
vermessungstechnisch aufgenommen. Sie sollen sorg- 
faltig geschont werden. M it derselben Sorgfalt sollen 
auch alle erhaltenswerten Gebaude geschutzt werden, 
vor allem die zahlreichen noch vorhandenen Bauten aus 
dem 18. und der ersten Halfte des 19. Jahrh. Die nach 
Entfernung der mehrfach erwahnten behelfsma6igen 
baulichen Zutaten noch verbleibenden Bauliicken sollen 
sobald ais móglich geschlossen werden.
Daraus ergeben sich vier Teilabschnitte des Plangebietes:
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1 2

Platz fiir nationale Kundgebungen zwischen Augustus- und Carolabriicke bei einer nachtlichen Feier. Ideenskizze

13 Das Mai des Aufbruchs 
der Nation beim 
Gefallenen-Ehrenmal

Ideenskizze

Ehrenmal fiir die im 
Welłkrieg gefallenen 
Sachsen

Zwischen Blockhaus
und Elbwiesen. Ideenskizze

Die N eu g e s ta ltu n g  des D re s d e n e r Konigsufers
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a zwischen Marienbrucke und Augustusbriicke, 
b zwischen Augustusbriicke und Carolabriicke, 
c zwischen Carolabriicke und Albertbriicke, 
d zwischen Albertbriicke und Priefinitzmiindung.

D er A bschnitt zwischen M a rie n b ru c k e  und A u- 
gustusbrucke
(Abb. 6, 7 u. 8) beginnt beim Garten des J a p a n i -  
s c h e n  P a l a i s .  Um sowohl den parkmafiig an- 
gelegten neuen Teil ais auch den aus dem 18. Jahrh. 
stammenden regelmafiig angelegten Teil des Gartens 
vom Japanischen Palais in unmittelbare Verbindung mit 
der neuen Elbuterpromenade zu bringen, sieht der Plan 
entspr. Mauerdurchbriiche vor, und zwar einmal im An- 
schlufi an die geplante Verbindungstreppe nach der 
Marienbrucke und zum anderen in der Achse des Japa
nischen Palais in Form breit gelagerter monumental ge- 
stalteter Stufen, iiber die hinweg sich ein reizvoller Ein- 
blick in den Palaisgarten und auf das Palais selbst er
gibt. Damit wird der historisch und kiinstlerisch bedeut- 
same Garten des Japanischen Palais, der heute eine 
Verbindung mit der Elbe vermissen lafit, zum Ausgangs- 
und Stiitzpunkt fur die gesamte Neustadter Ufergestal- 
tung. Die zwischen dem Palaisgarten und der Kórner- 
sfrafie liegenden staatl. Gewachshauser sind im Plan 
zum grófiten Teile erhalten geblieben. Zur Fortfiihrung 
der Promenade iiber die geschnittene Kastanienallee des 
Palaisgartens hinaus wird es erforderlich werden, die 
elbseitigen Teile der Gewachshauser zu entfernen und 
die Gewachshauser selbst durch eine Mauer mit vor- 
gelagerter Pergola der Sicht zu entziehen. An der Ecke 
der hóher liegenden Promenade und der Kórnerstrafie 
sieht der Plan einen bastionartig vorspringenden 
Terrassenbau vor, der zusammen mit der anschliefien- 
den Promenadenterrasse Raum zur Aufstellung eines 
Kaffeepavillons bietet. Von hier geniefit man einen reiz- 
vollen Ausblick auf das historische Bild der Altstadt.

Eine besonders sorgfaltige Behandlung ist fiir  den 
B ł o c k  z w i s c h e n  K ó r n e r s t r a f i e  u n d  B l o c k -  
h a u s g a f i c h e n  notwendig. Der neue Plan sieht eine 
Beseitigung der bereits erwahnten stórenden behelfs- 
mafiigen Bauten und weiterhin die Erwerbung eines etwa 
12 m breiten Teiles der Hausgarten zum Zwecke der 
Weiterfiihrung der Allee vom Palaisgarten ais hóher 
liegende Elbpromenade vor. Die dort vorhandenen, in 
ihrer Gesamterscheinung uneinheitlichen niedrigen Ein- 
friedigungen sollen durch eine flachę Rasenbóschung 
ersetzt werden. Grundsatzlich strebt der Plan an, dafi 
alle irgendwie erhaltenswerten Baume, auch soweit sie 
in die vorgesehene Promenade fallen, innerhalb dieses 
Baublockes bestehen bleiben und durch entspr. Neu- 
pflanzungen erganzt werden sollen. An der Ecke der 
Kórnerstrafie enthalt der neue Plan auf stadt. Lande 
einen grófieren, durch eine Pergola nach Norden zu 
abgeschlossenen schattigen Sitzplatz.
Zwei in den Garten nahe der geplanten Promenade 
liegende alte niedrige Gebaude sollen erhalten und 
durch entspr. Umbau neuzeitlichen Verwendungszwecken 
zugefiihrt werden. Im iibrigen sieht der Plan vor, dafi 
durch Einfiigung weniger erganzender Neubaugruppen 
auf dem Hinterlande der Grundstucke an der Grofien 
Meifiner Strafie die jetzt besonders stórend 'in Erschei- 
nung tretenden Brandgiebel verdeckt und das elbseitige 
Bild dieses Baublockes wesentlich verbessert wird (Abb. 8).

Der im 18. Jahrh. unvollendet gebliebene B r u c k e n -  
k o p f  d e r  A u g u s t u s b r i i c k e  mufi im Rahmen der 
Gesamtplanung eine endgiiltige Lósung erhalten. W ah
rend der neue Plan fur den dem Blockhaus vor- 
gelagerten Gelandeteil eine Hóherlegung auf das

Niveau der Augustusbriicke vorsieht, wird im Anschlufi 
an das Narrenhauschen (die sog. „Brille") und an Stelle 
des jetzigen, im Eigentum der Stadt befindlichen W irt- 
schaftsgartens des fruheren Hotels Kaiserhof mit Ein- 
schlufi des ebenfalls im Eigentum der Stadt befindlichen 
Nachbargrundstiick Klostergasse 2 eine tiefer liegende 
Fortsetzung der Elbuferpromenade auf ungefahre Hóhe 
des unmittelbar daran anschliefienden Wirtschafts- 
gartens vorgesehen. Die Briickenrampe zwischen diesen 
beiden Bruckenkopfteilen soli durch monumentale 
Flaggenmasten flankiert werden.
Der Bruckenkopf der Augustusbriicke leitet iiber zu

A bschnitt zwischen Augustus- und C aro lab riicke
Die Lage an der Hauptbriicke der Stadt (Abb. 9 u. 10), 
an dem alten Ubergang zwischen dem rechten und 
linken Elbufer, im Zuge der historischen Verbindung 
zwischen Altmarkt, Schlofi und der nach dem Neu
stadter Brande 1685 ais bedeutsamste stadtebauliche 
Achse der Neustadt geschaffenen Hauptstrafie lafit eine 
besonders bedeutsame Lósung erforderlich erscheinen. 
Diese Stelle, an der sich der alte, vom Westen Deutsch- 
lands nach dem Osten fiihrende Handelsweg mit dem 
alten Grenzstrom schneidet, erscheint besonders ge
eignet zur Errichtung des E h r e n m a l s  f i i r  d i e  i m 
W e l t k r i e g  g e f a l l e n e n  S ó h n e  d e s  L a n d e s  
S a c h s e n. Wahrend die im Plan hierfur vor- 
geschlagene Ehrenmalsanlage (mit tiefer liegendem Hof 
fiir die Gefallenen, in dessen Mittelachse sich die Plastik 
des schlafenden Kriegers unter dem christlichen Kreuz 
befindet und anschliefiender Gedachtnishalle unter der 
Terrasse) die gewaltigen Opfer des Weltkrieges symbo- 
lisch zum Ausdruck bringt (Abb. 14), soli das in Verbin- 
dung mit dieser Ehrenmalsanlage stehende, in stark 
senkrechter Masse richtungsweisende, mit dem Blick nach 
der Sonne sich erhebende M a i  d e s  n a t i o n a l e n  
A u f b r u c h s  die Wiederauferstehung der Nation 
durch die nationale Revolution versinnbildlichen 
(Abb. 13). Es soli richtungweisend fiir die ges. Elb- 
ufergestaltung werden, aufierdem auch den stromauf- 
warts zwischen Augustusbriicke und Carolabriicke vor- 
geschlagenen P l a t z  f i i r  n a t i o n a l e  K u n d -  
g e b u n g e n  beherrschen. Die Bóschung vor dem 
Finanzministerium soli zur Errichtung von offenen 
Tribiinenplatzen ausgebaut werden, wahrend die iibrige 
Flachę fiir den Aufmarsch der Festteilnehmer, insbeson
dere der Wehr- und Sportverbande Verwendung finden 
soli. Das beriihmte Stadtbild von Dresden vor Augen, 
sollen die Teilnehmer an den nationalen Kundgebungen 
des Gaues sich in dem Raum zwischen Augustusbriicke 
und Carolabriicke versammeln, der durch Hinzunahme 
des Altstadter Ufers mit der Briihlschen Terrasse unter 
Einbeziehung des Stromes und der Briicken zu einem 
einzigartigen gewaltigen, unter freiem Himmel liegenden 
Festraum fiir 300 000 Menschen sich erweitert. Der starkę 
Eindruck dieser inmitten der Stadt gelegenen, durch 
Natur und Kunst gegebenen Situation wird bei nacht- 
lichen Kundgebungen noch besonders gesteigert werden, 
wenn die grofien Linien der Fackelziige iiber den 
Brucken und den hóher liegenden Terrassenstrafien so
wie die beleuchteten Boote der Wassersportler auf der 
Elbe selbst sich zu einem grofiartigen Gesamtbild zu- 
sammenschliefien (Abb. 12). Die aufierordentlich giinstige 
Lage der Anmarschstrafien sowie der Zubringerlinien von 
Strafienbahn und Omnibus lafit auch die verkehrs- 
technischen Verhaltnisse an dieser zentralen Stelle 
giinstiger erscheinen ais in jeder anderen Stadtlage.
In Verbindung mit den von den Ministerialgebauden zur 
Elbe fuhrenden Freitreppenanlagen schlagt der Plan 
weiterhin eine Erganzung des vorhandenen Baum-
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bestandes sowie die Anlage von Pergolen vor, die eine 
giinstigere perspektivische Wirkung der grofien Bau- 
massen der Ministerien ergeben und das bereits an der 
Ecke der Kórnerstrafie begonnene Motiv weiterleiten.

Abschnitt zwischen C a ro la - und A lb ertb riicke
Dieser Abschnitt (Abb. 11) ist unter Erhaltung des 
jetzigen Baumbestandes, anklingend an das Motiv des 
Gartens vom Japanischen Palais, ais ein zwischen 
Platanenalleen eingebetteter S o n d e r g a r t e n  mit 
Staudenbepflanzung und Wasserbecken und mit Ruhe- 
platzen vorgesehen, an den sich ein grófierer K i n d e r -  
s p i e l g a r t e n  anschliefit. Eine mit Plastiken ge- 
schmiickte Freitreppe und im Anschlufi daran eine 
Terrasse mit einem Restaurantspavillon vermitteln die 
Verbindung mit den Rasenterrassen nach der Elbe zu.

A bschnitt A lb e rtb riic k e  bis P rieB n itz-M iindung
Dieser Abschnitt (Abb. 11 rechts oben) w ird eingeleitet 
durch den K u r f u r s t e n p l a t z  a i s  B r i i c k e n k o p f  
d e r  A l b e r t b r i i c k e .  Dieser z. Zt. besonders in 
seiner Flachenaufteilung nicht befriedigende Platz soli 
im Gegensatz zu den mehr architektonischen Platzen 
vor der Augustusbrucke und Carolabrucke und im Zu- 
sammenklang mit dem gegenuber auf dem jenseitigen 
Ufer liegenden Sachsenplatz ais Monumentalplatz mit 
grofikronigen Baumen ausgebildet werden.

Fiir die Gestaltung des óstlich vom Kurfurstenplatz an- 
schliefienden Uferteiles ist die Erhaltung der dort be- 
findlichen Sportplatze und sonstigen Wiesenflachen be- 
stimmend. Unter entsprechender Regulierung der Rasen- 
bóschungen soli durch Einfugung eines in halber Hóhe 
verlaufenden, mit Baumen zu besetzenden Terrassen- 
weges die Uferpromenade sich fortsetzen. D i e 
F l a c h e n  a n  d e r  P r i e f i n i t z - M i j n d u n g  werden 
unter Herausnahme des alten Steinpflasters in Grunflachen 
umgewandelt und durch Tieferlegung, Sandaufschiittung, 
Bepflanzung fiir  den Spielbetrieb nutzbar gemacht.

SchluBbem erkung
Unter der Voraussetzung, dafi noch verschiedene zu 
beseitigende Schwierigkeiten uberwunden werden, kann 
die Gesamtgestaltung der Neustadter Uferanlagen bis 
Ende 1935 vollendet sein. Es ist zu hoffen, dafi auch die 
erganzende private Bautatigkeit, insbesondere in bezug 
auf die Schliefiung der elbseitigen Bauliicken zwischen 
Kórnerstrafie und Blockhausgafichen, bald einsetzt. 
Hinsichtlich der E h r e n m a l s a n l a g e  am Brucken- 
kopf der Augustusbrucke handelt es sich vorlaufig nur 
um grundlegende Ideenskizzen des Verfassers, mit denen 
jedoch die zustandigen Stellen im wesentlichen einver- 
standen sind. Es ist in Aussicht genommen, fiir  diesen 
bedeutsamsten Teil der Gesamtplanung einen W ett
bewerb unter sachs. Kunstlern zu veranstalten.
Daruber hinaus bietet die Durchfuhrung der Planung 
noch weitergehende Móglichkeiten, die heimische Kunst 
aktiv zu fórdern und der Architektur und der Plastik 
mannigfache Einzelaufgaben in einem grofien stadte
baulichen und gartenkiinstlerischen Rahmen zuzuweisen. 
Die Gesamtentwurfsplanung liegt in den Handen des 
V e r f a s s e r s ,  dem ais Mitarbeiter fur die bebauungs- 
plantechn. Arbeiten Stadtbaudir. Dr.-lng. C o n e r t ,  fiir  
die baukiinstlerischen Arbeiten Architekt A n d r a e und 
fiir die gartenkiinstlerischen Gartenarchitekt B a I k e zur 
Seite stehen. Die Ausfuhrung der Erdregulierungs- und 
Pflanzungsarbeiten fa llt dezernatsmafiig in das Gebiet 
des Ingenieurbaues und der Betriebe und steht unter der 
Leitung von Stadtbaurat Dr.-lng. L e s k e  und seines Mit- 
arbeiters Stadtbaudir. G I e i b e.
Im vor. Jahr waren 200 Jahre verflossen, seitdem die 
neue Kónigstadt auf dem rechten Elbufer den Namen 
„Neustadt" erhielt. Und in diesem Jahre jahrte sich zum 
zweihundertsten Małe der Tag, an dem der Schópfer 
der Neustadt, August der Starkę, sein Leben beschlossen 
hat. Sachsens Hauptstadt konnte das Gedachtnis des 
Mannes, der ihrem stadtebaulichen Antlitz den Stempel 
aufgedriickt hat, nicht besser ehren, ais durch Inangriff- 
nahme der Neugestaltung des Kónigsufers.

DIE NOT DES STADTEBAUS
Der Stadtebau, der bis zum Krieg ein Arbeitsgebiet ein
zelner Disziplinen gewesen ist und je nachdem mehr ais 
eine technische oder mehr ais eine kunstlerische Aufgabe 
angesehen wurde, ist nach dem Krieg in ein neues Fahr- 
wasser gekommen. Einmal haben eine Reihe Forderungen 
des Stadtwesens selbst, wie Gliederungen des ganzen 
Stadtgebiets nach Gesichtspunkten der Nutzung, ferner 
Veranderungen in den Anschauungen iiber das Wohn- 
wesen usw., schliefilich die Anspruche des Verkehrs das 
Interessengebiet erweitert, dann haben politische Struk- 
turveranderungen ihre Wirkungen auf die Stadtstruktur 
angemeldet, und schliefilich haben auch ókonomische 
Prinzipien ihre Anspruche an die Stadtkonstruktion und 
ihre Einrichtungen geltend gemacht. Auch ist es móglich, 
dafi in der nachsten Zeit die Veranderungen in der 
Kriegstechnik erneut und wieder starker in die Gestaltung 
der Stadte eingreifen. Neben diesen Veranderungen 
dehnte sich die Stadtplanung auf immer grófiere Gebiete 
aus, und das nicht nur ais Folgę des Anwachsens der 
Stadte selbst. Die Planung der einzelnen Stadte beriihrte 
die Planung von Nachbarstadten und fuhrte zu einer 
Planung nicht nur von Stadtgebieten, sondern von ganzen 
Landgebieten. Charakteristisch fur diese Planung von 
ganzen Landgebieten bleibt es aber, dafi die Planung 
immer nur von den stadtischen Interessen getrieben

wurde (wozu w ir die der Industrie rechnen), indem sie 
nur die Gebiete ermittelte, die von der technischen und 
stadtischen Zivilisation, ihren Produktionsstatten, ihren 
Verkehrsanlagen, ihren Wohngebieten und sonstigen Ein
richtungen sofort oder auch erst spater einmal in An
spruch genommen werden wurden. Was bei dieser 
Planung iibrigblieb, war, was nicht fiir  die stadtischen 
Interessen in Anspruch genommen wurde, war dann 
L a n d .  Zugleich wurde aber auch ein anderer Begriff 
von Landesplanung lebendig, der auch das Land selbst 
ais einen Planungsgegenstand betrachtete und nicht nur 
die Stadt, und der in der Verbindung dieser beiden Da- 
seins- und Energieformen zu neuer Wirkung das eigent
liche Aufgabengebiet einer Landesplanung sah. Damit 
entwickelte sich der Stadtebau — der nun seinem Namen 
nicht mehr ganz entspricht — nach einer Richtung, die ihn 
aus seiner seitherigen mehr regulativen und asthetisieren- 
den Tatigkeit heraus zu wirtschaftspolitischen Oberlegun- 
gen fuhren mufite, die sich auf ganze Wirtschaftsgebiete 
und schliefilich auch auf das Gesamtgebiet Deutschland 
beziehen.
In diesem Sommer wurde nun von der neuen Regierung 
auch eine Landplanung gewissermafien ais Erganzung 
der Stadtplanung eingeleitet, die nun das Land, also das, 
was von den Stadten iibriggelassen worden war, einer
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Planbearbeitung unterziehen soli. Es ist derVorzug dieser 
Landplanung, dafi sie sich von allem Anfang an auf das 
ganze Gebiet des Reiches ausdehnt, aber sie besteht 
n e b e n  einer Stadtplanung oder vielmehr einer Planung 
vieler einzelner Stadte und befindet sich dadurch in der- 
selben Lage, in der sich der Stadtebau befand, ais sich 
die Planungsgebiete der einzelnen Stadte beriihrten und 
damit dereń Interessengebiete. Da die Gebiete der 
stadtischen Planung uberhaupt in das Gebiet der Gesamt- 
planung des Landes eingeschlossen sind, mufi die Land
planung notwendig die Planarbeit der Stadte beriihren, 
sobald sie sich tatsachlich mit der Aufgabe einer Ge- 
samtplanung befafit und nicht nur mit der Parzellierung 
von Gutem oder der Planung neuer Dórfer und Land- 
stadte. Es ist nur eine Frage der Zeit, dafi zwischen der 
Gesamtheit der stadtischen Planungen und der Land
planung dieselbe Verstandigung herbeigefuhrt werden 
mufl, die seinerzeit zwischen eng benachbarten Stadt- 
gebieten herbeigefuhrt wurde, um so zu einer wirklichen 
Landesplanung zu kommen, zu einer Planung, die nicht 
nur die stadtischen und die landlichen Interessen zu 
gleicherZeit umfafit, um sie gegeneinander auszugleichen, 
sondern die die grófiere Aufgabe hat, beide ihrem Ziele, 
das ist ihrer Leistung fiir die Gesellschaft, naherzufiihren. 
Inzwischen manifestiert die Tatsache, dafi eine L a n d 
planung n e b e n  einer S t a d t  planung besteht, noch die 
Auffassung, dafi Stadt und Land Gegensatze sind, und 
haben wir erst von der Zukunft die Verwirklichung der 
neuen Vorstellungen von der Stadt und von dem Lande 
zu erhoffen, die in beiden nur Organe eines und des- 
selben Kórpers sehen und also weder Gegensatze 
zwischen ihnen herstellen, noch sie ais Pole konfrontieren. 
Schon diese einfache Betrachtung des Weges, den die 
Wissenschaft oder die Kunst oder die Praxis des Stadte- 
baus in der kurzeń Zeit nach dem Kriege gegangen sind, 
zeigt uns die Richtung, die die Entwicklung weiter gehen 
wird. Stadtische Planung und Landplanung werden nicht 
nur einmiinden in eine totale Planung des ganzen Reichs- 
gebiets, werden sich nicht nur in dem Ausgleich der Inter
essen und Gegensatze und in der Organisation eines 
reibungslosen Nebeneinanders erschópfen, sondern wer
den ihre Aufgabe in der Durchfiihrung einer konstruk- 
tiven Siedlungsidee sehen, dereń letztes Ziel das ganze 
geistige und materielle Wohl des ganzen deutschen 
Volkes schlechthin ist.

Diese k o n s t r u k t i v e  S i e d l u n g s i d e e  i s t  d i e  
n o c h  n i c h t  e r f ii 111 e V o r a u s s e t z u n g d e s  
h e u t i g e n  S t a d t e b a u e r s  o d e r  L a n d e s p l a -  
ne r s .  Die ganze Landesplanung, wenn sie nicht im rein 
Technischen steckenbleiben soli, hangt so lange in der 
Luft, ais ihr nicht eine zentrale konstruktive Siedlungsidee 
zugrunde liegt. Niemand weifi dies besser ais der Stadte
bauer selbst. Der Stadtebauer erwartet seinen Auftrag 
aus der Hand eines Siedlungspolitikers ais einen Auftrag 
einer grofien konstruktiven Siedlungsidee.

Es kann natiirlich nicht ausbleiben, dafi der Stadtebauer 
selbst sich mit konstruktiven Siedlungsideen beschaftigte 
und beschaftigt — und der heutige Stadtebauer ist auch 
nicht mehr denkbar, der nicht einen Einblick in die kon- 
struktiven Hintergriinde einer Siedlungsidee besitzt —, 
doch móchten w ir den grofien Unterschied besser wahr- 
genommen wissen, der zwischen einem Stadtebauer und 
einem Siedlungspolitiker besteht, und den einen auf das 
Bauen im eigentlichen Wortsinne hinweisen, dem andern 
aber das staatspolitisch verbundene Werk des Siedelns 
mit allen seinen wirtschaftlichen und kulturellen Effekten 
uberlassen.

Es fehlt zwar den Stadtebauern durchaus nicht an kon- 
struktiven Ideen. Sie stammen teils aus Oberlegungen 
technischer Art, die eine Stadt ais eine Art Werkanlage 
mit einem festen Arbeitsplan betrachten, fiir dereń voll- 
kommenes Funktionieren in einem rein technischen Sinne 
zu sorgen ist; andere stammen aus Oberlegungen ókono- 
mischer Art, mit denen sich technische Spekulationen ver- 
binden; sie fordem die Rentabilitat eines Stadtbetriebes 
im Sinne einer technischen Anlage, andere stammen aus 
den konstitutivenPrinzipien staatspolitischer Konstruktionen, 
und wieder andere versuchen, von volkswirtschaftlichen 
Oberlegungen ausgehend, der Siedlungsaufgabe die 
Frage nach ihrer Leistung zu stellen, wobei sie Leistung 
sowohl im materiellen, ais auch im geistigen und kultu
rellen Sinne verstehen. Diese letztere Auffassung wirkt 
zwar grundsatzlich iiberzeugend, aber es ist doch noch 
ein weiter Weg, im einzelnen diese Leistungsaufgabe des 
Stadtebauens und Siedelns richtig zu erkennen und zu 
bestimmen und in ihren Zusammenhangen mit dem 
Ganzen richtig zu bewerten. Tausend offene Fragen der 
Zukunft unseres ganzen gesellschaftlichen und geistigen 
Zusammenlebens iiben hier noch ihren Einflufi des Un- 
gewissen aus, doch gibt vielleicht die Praxis des Siedelns 
selbst mit den in ihr wirkenden Kraften auf einige dieser 
Fragen friiher eine Antwort, ais w ir sie sonst erfahren 
wurden, denn nirgendwo schreibt der innere W ille der 
gesellschaftlichen Entwicklung seine Dokumente deutlicher 
nieder ais im Stadtebau.
Fiir die Notwendigkeit einer zentralen konstruktiven 
Siedlungsidee ais Ausgang und Grundlage jeder stadte
baulichen Planungsarbeit streitet vor allen Dingen Martin 
M a c h l e r  schon seit bald zwei Jahr?ehnten. Sein grofies 
Vorbild ist der Volkswirt Friedrich L i s t ,  der vor rund 
einem Jahrhundert die erste grofie Siedlungsidee, dereń 
staatenbildende schópferische Kraft sich ais ganz aufier
ordentlich erwies, fiir das ganze Gebiet Deutschlands 
aufstellte. Immer wieder macht Machler den Versuch, die 
Gesetze zu erforschen, unter denen alle Siedlungstatig- 
keit steht, um von ihnen aus zu den Prinzipien vorzu- 
dringen, nach denen eine grofie Siedlungsidee zu kon- 
zipieren ist. So auch in der vor kurzem erschienenen 
Schrift ,;D e m o d y n a m i k"ł ). Sie zeigt aber deutlich 
die Schwierigkeiten, die noch dem Wunsche einer wissen- 
schaftlichen Verfestigung der Erkenntnisse entgegenstehen, 
und so klar auch die Fórderung Machlers nach einer kon- 
truktiven Siedlungsidee selbst ist — und so klar auch in 
praktischer Planungsarbeit und am konkreten Fali sich die 
Gesichtspunkte einer solchen auswirken —, so vage er
scheint doch diese Idee selbst noch, wenn sie versucht, 
sich zu verfestigen. Aber gerade diese Unbestimmtheiten, 
in denen sie sich heute noch befindet, lassen auch den 
Umfang der Probleme ahnen, die schon die Fórderung 
nach ihr in Aufruhr bringt.
Vielleicht schwebt Machler die Absicht vor, die Elemente 
einer Siedlungspolitik herauszuarbeiten, die man ais un- 
erschiitterliche Elemente aller Siedlungspolitik hinstellen 
konnte, aber es erweist sich, dafi gerade diese Elemente 
das Veranderlichste an der ganzen Siedlungspolitik sind. 
Das Werden einer neuen Kultur, von dem heute viele 
Menschen in sehr verschiedener Weise Gewifiheit zu 
haben glauben, lafit auch die Idee einer konstruktiven 
Siedlungsaufgabe noch ais ein Werdendes erscheinen und 
lafit damit auch die Aufgaben des heutigsn Stadtebaus 
in seinen letzten Zieleń noch offen. Was nicht heifien 
soli, dafi dieser nicht trotzdem nach dieser Zukunft hin- 
hóren soli. Hugo Haring

*) Martin Machler, Demodynamik I. 1933. Verl. Reimar Hobbing. Pr. 2M .
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F r ie d h o fh a lle  in Lauben be i K em pten

Regierungsbaumeister D ip l.-lng . O tto  M au le r, Kempten

Das Leichenhaus an der 
Sudwestecke mit der 
neuen M auer des ver- 
grófjerten Friedhofteiles

Aufnahmen: V. Knoll- 
Muller, Kempten
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Lageplan 1 :6 0 0  nach Neuaufteilung des Altfriedhofes. 

Links die Glócknerkanzel an der Sudseite
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Lauben liegt auf einer Moranenterrasse am óstlichen Ufer der Jller in Bayrisch-Schwaben. Am Steilabfall dieser Terrasse 
ist die Friedhofhalle herausgeschoben. Weither im Jllertal sieht man von allen Seiten Kirche und Friedhofhalle 
und die Mauer, die den Gottesacker umlauft. Die Grundung bot keinerlei Schwierigkeiten. Gebaut wurde von No- 
vember 1932 bis Juni 1933, sowohl am Friedhofhaus, ais an der sudlichen Erweiterung des Friedhofes. Die Baukosten 
waren fur die Halle, einschIiefilich Bau- und Bildgestalter rund 12000 Mark, fur die neue Mauer und die Friedhof- 
erweiterung rund 6000 Mark. Es wurde nur mit landlichen Meistern gearbeitet. Mauler, Kempten
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friedhofansicht der Kopelle. Supraporlen 
in Kratzputz von Ludwig Eberle, Munchen

+ - 0

Fresko im Angehorigenraum  
von Ludwig Eberle, Munchen-
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Die Nordwestecke mit Abortonbau und 
Arbeitshof unterhalb des Friedhofteiles

Links der Linde Zugang zum neuen Friedhof- 
teii mit Blick zum Leichenhaus. Redits der 
Linde das alte Tor mit neuem Gitter

Malerei in Wochs im 
Sdiauraum von Ludwig 
Eberle, Munchen
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Um bau d e r  Garnisonkirche in Hameln
Stadtbaurat Schafer, Hameln

Blick vom Kastanienwall auf den Zusammenschnitt des Heil. Geiststiftes mit der Garnisonkirche. Der halbhohe Zwischenbau, der die Bau- 
gruppen gut yerbindet, ist neu. Das Portal mit den beiden Tafeln wurde hierher yersetzt, (Aufnahmen Blasius, Hameln)

Die Verwandlung der barocken Garnisonkirche in eine 
Sparkasse kann im Grunde nur ais Einbau gewertet 
werden. Es ist einleuchtend, daft der Baugestalter die 
ihm von der Sachlage gebotene Freiheir voll ausnutzte, 
und besonders anzuerkennen ist die Art, wie er den 
etwas zu langen Raum fur das Publikum in der Spar
kasse durch Ausbiegen geschmeidiger machte. Glucklich 
war die Art, wie das im rechten Winkel an die Kirche 
angeschlossene Heil. Geiststift mit dem Saalbau ver- 
bunden und zur Aufnahme der Kleiderablagen und Ab- 
orte, und daruber des Foyers, verwendet wurde. Der 
Haupteingang liegt in dem verbindenden Zwischenbau 
zwischen Kirche und Stift. M it der Ausnutzung des 
Stiftbaues wird dieser allerdings noch nicht ganz er- 
schópft, es bleibt noch ein Rest von etwa zwei Drittel; 
und dieser gehórt einem zweistóckigen Verkaufsraum 
fur Kunstgewerbe, in dem aufterordentlich geschickt die 
Treppe mit einbezogen ist. Das Auftere des Stifts, so
wohl nach dem Kastanienwall mit seinen machtigen 
Baumen zu wie an der Heil. Geiststrafte, ist zum Teil in 
der fruheren Gestaltung erhalten geblieben; nur der 
hintere Teil ist fur die Kunstgewerbehandlung und eine 
zugehórige Wohnung ausgebaut und mit einem Lauben- 
gang versehen worden. Besonders glucklich macht 
sich die Verwendung des alten Portales zur Kirche in 
dem Zwischenbau. Klopfer, Ludwigsburg.

Aus dem ruckwartigen Teil des Verkaufsraumes. Die Emporen 
sind in den alten Stockwerkshóhen eingebaut
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E rd g e s c h o fi: 1 Laubengang, 2 Ausstellungsraum, 
3 Kleiderablage, 4 Eingangshalle, 5 W indfang, 
6 Kasse, 7 Buro, 8 Kassenhalle, 9 Vorhalle, 10 Se
kretariat, 11 Sprechzimmer, 12 Direktor

S a a lg e s c h o O : 1 Waschkuche, 
2 Zimmer, 3 Bodenraum, 4 Akten- 
kammer, 5 Teekuche, 6 Foyer, 
7 Yorsaal, 8 Kleiner Saal, 9 Grofler 
Saal, 10 Bucher, 11 Kunstler, 
12 Gang

37,78

Der K a s s e n ra u m .  
Der Warteraum wird 
durch die Ausbiegung 
in der Ouerachse ge- 
fallig und weiter ge
macht
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Umbau des Hochzeitshauses in Hameln
Stadtbaurat Schafer, Hameln

Die Fenster sitzen aufien bundig mit der W and, in alten Zeiten safien 
sie hinter dem Rahmen. Sie wieder dorthin zu bringen, war unmóg
lich, weil inzwischen alle Bander und Profile angehauen waren. Die 
Dachgauben sind neu. (Aufnahmen Blesius, Hameln)

Die hier gezeigte Arbeit ist wert, neben den Umbau des 
Heidelberger Schlosses gesetzt zu werden. Grundsatz
lich ist sie vielleicht noch wichtiger, weil es sich hier 
darum handelte, einen alten Bau mit neuem Leben zu 
erfullen, wahrend das Heidelberger Schlofi doch eben 
nur ais Denkmal zu erhalten war. Dem, der von aufien 
her kommend die Osterstrafte in der Richtung auf die 
Weser heruntergeht, wird die Bedeutung des Bauwerks 
im Ortsbild von Hameln ohne weiteres klar, er sieht 
schon von weitem das giebelgekrónte Massiv, das um 
etwa 6 m vor die Straftenfront vorspringt, und mit dem 
Rathaus am Markt und der Nikolaikirche dahinter eine 
Summę von stadtischer Macht kundet, wie sie seiten eine 
Stadt von dem bescheidenen Ausmaft Hamelns bieten 
kann. Leider sind die Freitreppe auf der Ruckseite und 
ein Erker an der Emmernstrafie schon fruher abgerissen 
worden. So dringend es aber auch sein mochte, das 
schóne Werk der Weserrenoissance zu erhalten, so not
wendig war es anderseits, es nicht ais leeres Denkmal 
stehenzulassen, sondern im Zwange der Ausdehnung 
der stadtischen Verwaltung dieser dienstbar zu machen. 
Das war ohne grundlichen Umbau aber nicht móglich. 
Und nun erhob sich die Frage, wie weit mit dem Weg- 
reifien und Um- und Einbauen gegangen werden konnte, 
ohne die Fronten auch nur im geringsten zu beschadigen? 
Dafi der Stadtbaurat hier mit einem „Entweder-Oder" 
kam, bedeutet im Grunde die eigentliche Rettung dieses 
Bauwerkes, das sonst in sich nie zur Ruhe gekommen 
ware, weil bei der oft beliebten Taktik, dem Hund den 
Schwanz stuckweise abzuhauen, es mit dem einen Um
bau sicher nicht genug gewesen ware. Nun aber wurde 
reiner Tisch gemacht, namlich das Haus vóllig aus- 
geraumt, so dafi zuletzt nur noch die Umfassungs- 
mauern stehenblieben. Auf diese Weise konnte bei der 
Raumgestaltung ganz frei von historischen Komplexen 
verfahren werden. Klopfer, Ludwigsburg

Stadtkammerei im Erdgeschofi
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Unten links alter Zustand 1 : 500  

O b e r g e s c h o f i:  1 Wohlfohrts- 
amt, 2 Burgermeister, 3 Buro,
4 Buroyorsteher, 5 Sekretariat,
6 Vorzimmer, 7 O berburger
meister, 8 Archiy, 9 Reyisor, 
10 Halle, 11 Wohnungsamt

O b e r g e s c h o f l :  1 Trauzimmer,
2 Buroraume, 3 Burodirnktor, 
4 Sekretariat, 5 Vorzlmmer,
6 Oberburgermeister, 7 Senator^ 
8Sitzungssaal, 9 Vorsaal, 10 Halle

Eingangshalle. Die Nische, auf die die Halle zulauft, ist nicht aus einer tiefen Mauer herausgeschnitten, sondern ais Erker an 
die Ruckfront angesetzt. Damit ist der Stimmung der mittelalterlichen Sitznischen ein freundliches Zugestandnis gemacht worden, 
das dem Raume heimatliche Stimmung gibt. Dazu tragen auch die Fenster in ihren gedruckten Abmessungen bei. Der tragende 
Pfeiler in der Eingangshalle ist von Bildhauer Hans W alther, Erfurt, geschaffen. Die W and daneben, nach einem Entwurf Schafers, 
weist auf die Sage vom Rattenfanger hin und findet von ihr her Beziehungen zum Weltkrieg
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