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V o r b e m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g :  D ie  b e k a n n te  E n tsc h e id u n g  des R eich sg erich ts  in  d e r  F re if lä c h e n f ra g e  
is t  v o n  e in sc h n e id e n d e r  B e d e u tu n g  f ü r  d ie  S ta d tp la n u n g  u n d  h a t  d a z u  g e fü h r t ,  d a ß  n am en tlich  in  k le in e n  G e m e in d e n  d ie  
b e z ü g lic h e n  A rb e i te n  zu n ä ch st e in g e s te l l t  w o rd e n  s in d . Z w eife llo s  b e s te h t h ie r  e in e  L ücke in  d e r  G e s e tz g e b u n g , d ie  a u s 
g e fü l l t  w e rd e n  m u ß . W ir  s te l le n  d a h e r  d ie  h ie r  ab g e d ru c k te  S te l lu n g n a h m e , d ie  d ie  p e rsö n lic h e  A u ffa s su n g  d es  S ta d tb a u ra te s  
v on  B e r l in  w ie d e rg ib t ,  g e rn  z u r  E rö r te ru n g . —

Schon in  m e in er  Schrift: „D as R eichsgerich t a ls  
S ch erb en gerich t g e g en  d en  d eu tsch en  S tä d teb a u “*) hab e  
ich a u f d en  p la n m ä ß ig en  und g ro ß a n g e leg ten  K am pf 
h in g e w ie se n , d en  d ie  V ertre ter  des p r iv a ten  E ig en tu m s
b e g r if fe s  g e g e n  das H oh e itsrech t des S ta a tes und der  
G em e in d e  ü b er  d en  G ru n d b esitz  zu  fü h ren  b eg o n n en  
h a b en . In sb eso n d e r e  h a b e  id i  m ich g e g en  den  vom  
R eich sgerich t a u fg e s te l lte n  R ech tsgru n d satz  a u sg e 
sp rochen: „d ie  E n tw ick lu n g , d ie  d as G elä n d e  w ä h ren d  
d er  B e s itz z e it  d es K lä g ers g en o m m en  hat, kom m t i h m  
z u g u te “, u n d  d ie se m  R ech tsgru n d satz  des R eich sgerich ts  
d e n  A r t ik e l  155 der R e ich sv erfa ssu n g  g e g en ü b e r g es te llt ,  
d er  b e sa g t:  „d ie W e rts te ig er u n g  d e s  B o d en s, d ie  o h n e  
e in e  A r b e its-  oder K a p ita la u fw e n d u n g  a u f d as G ru n d 
stü ck  e n ts te h t , i s t  f ü r  d i e  G e s a m t h e i t  n u t z 
b a r  z u  m a c h e  n “. Z w ischen  d ie sem  R ech tsgrun dsatz  
d er  R e ich sv erfa ssu n g  u n d  dem  o b ig en  R ech tsgrun dsatz  
d e s  R eich sg erich tes k la f f t  e in  G eg en sa tz  der A u f
fa ssu n g en , d er  m it re in  ju r istisch en  K on stru k tio n en  
un d  D e d u k tio n e n  nicht m ehr üb erbrückt w erd en  k a n n  
u n d  d er  darum  a u f d ie  je w e il ig e n  T a tb estä n d e , d ie  der  
e in e n  o d er  d er  a n d eren  R ech tsa u ffa ssu n g  zu g ru n d e  
l ie g e n , n eu  u n tersu ch t w e rd en  m uß.

W ir  b e g in n en  d ie se  U n tersu ch u n g  am  b e ste n  m it 
d er  F ra g e : W elch e  U rsach en  lie g e n  e in er  W e r ts te ig e 
ru n g  des G rund u n d  B o d en s zu g ru n d e, und in  w elch em  
M aße ist d er  E ig en tü m e r  und B e sitze r  ü b erh a u p t in  
d e r  L a g e , au s e i g e n e r  K raft e in e  so lche W e rt
s te ig e r u n g  se in e s  G e lä n d es  h e rb e izu fü h ren ?

W e r tste ig e r u n g e n  des G rund un d  B o d en s im  S tä d te 
b a u  e n ts te h e n :

1. durch e in e  S ta d tg em e in sd ia ft  v o n  B ü rgern , d ie  
sich stä n d ig  v e r m e h r t  u n d  stä n d ig  e in e  erh ö h te  N ach 
fr a g e  nach A r b e its- , W ohn - und V erk eh rsra u m  s te l lt ,

2. durch d ie  E r ze u g u n g  zu sä tz lich er  A r b e itsg e le g e n 
h e it  v o n  se ite n  p r iv a ter  und  ö ffen tlich er  O rg a n e;

5. durch  e in e  V erg rö ß eru n g  der K a u fk ra ft der  
B ü rg er , d ie  a n  d en  B o d en  v o n  Jalir zu  Jahr h ö h ere  E r
tr ä g e  a b fü h rt;

4 durch d en  B au ö ffen tlic h e r  V e rk eh rsm itte l, d ie  
d a s la n d w irtsch a ftlich e  V or la n d  zu  stä d tisd iem  S ied 
lu n g s la n d  m achen  u n d  durch e in e  stä n d ig e  V erm ehrun g  
und V e rb esse ru n g  d er  V e r k e h r sg e le g e n h e it  d ie  in n er-  
s tä d tisch en  V e rk eh rsk n o ten p u n k te  zu  S a m m el- un d  A b 
g a b e p lä tz e n  v o n  K a u fk ra ft  z w e ite r  und erster  O rd nu ng
a u sb a u e n  * t

5 durch d e n  B a u  v o n  ö ffen tlic h e n  S traßen , W eg en  
und B rü ck en , durch d en  B au v o n  V erso rg u n g s le itu n g e n  
fü r  G as W a sser , L icht, K ra ftstro m , T e le p h o n  und R ohr
post d ie  a u s  la n d w irtsch a ftlich em  o d er  gärtn erisch em  
B o d en  ü b er h a u p t e r s t  stä d tisch es B a u la n d  m achen;

6 d u rd i d en  B au  v o n  S d iu len , K ra n k en h ä u sern  und  
a n d er e n  A n sta lte n  d es G em e in sc h a ftsd ien ste s  so w ie  
durch d ie  A n la g e  v o n  P a rk a n la g en  un d  S p ie lp lä tzen , 
o h n e  d ie  e in e  stä d tisch e  S ie d lu n g  nicht d en k b a r  ist.

M an k ö n n te  d ie se n  p r i m ä r e n  E rreg ern  von  
B o d e n w e r ts te ig e r u n g e n  noch e in e  R e i h e a n d l e r e  
s e k u n d ä r e r  E rreg er  h in z u fu g e n  und d a ra u f ln n -

*) E rs c h ie n e n  im  S e lb s tv e r la g  d es  V e r fa s s e r s  u n d  zu  b e z ie h e n  
d u rc h  d ie  „ D e u tsc h e  B a u z e i tu n g " .  P r e is  4 RM .

w e ise n , daß d ie  vom  Staat zu ü b erw ach en d e un d  M iß
brauch v erh ü ten d e  „V erte ilu n g  u n d  N u tzu n g  des ' 
B o d en s“ (s ieh e  R e id isv e rfa ssu n g ), w ie  s ie  z .B . durch  
d en  B a u k la ssen p la n  e in er  B a u o r d n  u_n g g e re g e lt  
w ird , dem  e in en  G ru n d b esitzer  e in e  15- b is 20m al 
größere  A u sn u tzu n g  se in es B esitze s g e w ä h r le is te t  a ls  
dem  and eren .

A b er  w o  ist der F a ll g eg eb en , b e i dem  e in  p r iv a ter  
G ru n d b esitzer, g a n z  a u f  s i c h  s e l b s t  g e s t e l l t ,  
in  der L age  w ä re , m it e ig e n e r  A rb e its- un d  K a p ita l
a u fw en d u n g  aus dem  B od en  e in en  a n d e r e n  a ls rein  
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  oder g ä r t n e r i s c h e n  
E rtrags m e  h r w ert h era u szu w irtsch aften ?  D ie se n  F a ll  
g i b t  es nicht! U nd dennoch so ll der Satz g e lten , daß  
d ie  E ntw ick lu ng, d ie  e in  G elä n d e  w ä h ren d  der B e s itz 
z e it  g en om m en  hat, d em  je w e il ig e n  E ig en tü m er, nicht 
a b er  der G em ein schaft der B ürger, d ie  s ie  e r z e u g t  
hat, gu tg esch r ieb en  w erd en  soll?

Id i w il l  n id it  leu g n en , daß d ie  d eutsch e R ed it-  
sp red iu n g  an sich sehr k o n seq u en t ist. S o la n g e  der § 905 
d es B ü rgerlich en  G esetzbu ch es a u d i den  B o d e n  als  
e in e  S a c h e  b eh a n d e lt, m it der der E ig en tü m er  „nad i 
B e lie b e n  v e r fa h re n  und A n d ere  von  je d e r  E in w irk u n g  
a u ssch ließ en “ kan n , m uß d ie se  ju r istisch  seh r  e in fach e  
und b eq u em e U m g ren zu n g  des E ig en tu m sb eg r iffes  audr  
d en  en tsteh en d en  M eh rw ert am  B od en  dem  je w e il ig e n  
E ig en tü m er  zusprechen . D ie se  rein  ju r istisch e  L ogik  
ist" oh n e  L ücke. S ie  steh t aber zu  a lle n  w irtsch aftlich en  
T atsachen  in  sd vreien dem  W iderspruch , w e i l  s ie  den  
B oden  zu e in er  „Sache“ m a c h t ,  ob g le ich  er k e in e  
Sache i s t .  Jeder Jurist stä n d e  sd io n  vo r  e in er  v ö llig  
u n er fü llb a r en  A u fg a b e , w e n n  m an ihm  a u ftr a g en  
w ü rd e, d en  B oden  zu v e r m e h r e n , f o r t z u t r a g e n  
o der zu  v e r n i c h t e n .  W eil d ie se  A u fg a b e  u n 
e r f ü l l b a r  ist, k a n n  a u d i der B od en  k e in e  S a d ie  
se in , m it der Jeder „nach B e lie b e n  v e r fa h re n  und  
A n d ere  v o n  jed er  E in w irk u n g  a u s sd ilie ß e n “ k an n . 
W ie w e n ig  das m öglich  ist, das -wollen w ir  nachsteh en d  
an e in ig e n  B e isp ie le n  erörtern .

D e r  in  A bb. 1 f. S. w ie d e r g e g e b e n e  P la n  v o n  der  
U m g e b u n g  d e r  Z e n t r a l m a r k t h a l l e  a m  
A l e x a n d e r p l a t z  i n  B e r l i n  g ib t d en  w ir tsch a ft
lichen  E in flu ß  w ied er , den  e in e  A n la g e  des G em e in 
sch a ftsd ien stes  der S tadt a u f d ie  W ertste ig eru n g  der  
u m lieg e n d en  G ru nd stücke hat. N e b e n  d en  30 000 <1™ 
großen  städ t. M a rk th a llen  w e rd en  h ier  e tw a  110 000 
S tra ß en la n d  und L äden  in  p r iv a ten  M ieth ä u sern  für  
M ark tzw eck e in  A nspruch g en om m en . D e r  w e ita u s  
grö ß ere  T e il der R en te  d es p r iv a ten  B o d en b es itze s  
ste h t und fä llt  h ier  m it dem  G em ein sch a ftsd ien st des  
M a rk th a llen b etr ieb es . A uch der e ifr ig s te  V ertre ter  
d er  T h eo r ie : B o d en  =  S a d ie  w ird  nicht sa g en  k ö n n en , 
daß d ie  h ier  e rz eu g ten  R en ten w er te  a u s  dem  A r b e its 
ertra g  der z u fä llig e n  G ru n d b esitzer  f lie ß e n  k ö n n en . 
S ie  f l ie ß e n  au ssch ließ lich  a u s d er  M o n o p o l l a g e  
d er  G ru nd stücke und w ü rd en  für je d e n  S ä u g lin g  e b e n 
so w ie  fü r  je d e n  a r b e itsu n fä h ig e n  G re isen  f lie ß e n .  
W en n  d ie se  F e s ts te llu n g  noch e in es  w e ite r e n  B e w e ise s  
b ed a r f, dan n  w ä re  er sch lü ssig  durch e in e  V e r 
l e g u n g  der M a rk th a llen  — w ie  s ie  g e p la n t is t  — zu
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erb rin gen . D ie  h e u tig e  R en te  der p r iva ten  Grund
stücke in der U m geb u n g  der M ark th a llen  w äre dann 
bis a u f e in en  k le in en  R est v e r s c h  w  u n d e  n. Den  
B esitzern  w ü rd e  d an n  a u f e in m a l fü h lb ar  w erden , dali 
sie  e in en  D ritten , in  d iesem  F a lle  d ie  S t a d t ,  denn 
doch nicht „von je d e r  E in w ir k u n g  ausschließen“ 
kön nen . S ie  seh en  dan n  a u f e in m a l, daß sie  nur T e i  1 - 
h a b e r ,  aber nicht u n u m sch rän k te  I n h a b e r  ihrer 
B esitzw erte  sind . D e n  größeren  l e i l  d er  Bodenrente  
besitzt in  W irk lich k eit näm lich  d ie  G e m e i n s c h a f t  
der B ürger, d ie  Stadt, d ie  ihn  an  a n d erer  S te lle  des 
S ta d tg eb ie tes  w ie d e r  n e u  e rste h e n  la ssen  kann. Man 
sieh t schon aus d iesem  B e isp ie l, daß d ie  rein  juristische  
K onstruk tion  des „ B esitz“-B e g r iffe s  m it den  w irtschaft
lichen T atsachen  in k ra ssem  W iderspruch steht.

Zur K lärun g  des B e s itzb eg r iffe s  m öchte id i hier  
ein  an d eres B e isp ie l e in fü g en . N eh m en  w ir  e in m al an, 
daß sich e in  reicher B a n k ier  d ie  k o stb a rste  G eige der 
W elt g ek a u ft hat. Juristisch  g ese h e n , w ürde der 
ß e s itz t ite l  au f d ie se  G eig e  gan z  u n b estr itten  dem 
B ank ier  geh ören . A b er  b esitz t er, der d as G eigensp iel 
nie  er lern t hat, d ie  G eig e  w i r k l i c h  ? O der ist 
H ub erm ann  oder K re isler  der e i g e n t l i c h e  Besitzer 
der G eig e , der a lle  in ihr v erb o rg en en  G eheim nisse  
der K unst h era u sh o len  kan n? Auch h ier  ist der 
ju r istisch e  B esitzer  nur T e i l h a b e r ,  a b er  nidrt 1 n - 
haber der B esitzw er te . A b er k eh ren  w ir  w ieder zu 
den  städ teb au lich en  B e isp ie le n  zurück.

A u f der A bb. 1 ist rechts n eb en  der Zentralm arkt
h a lle  auch der A l e x a n d e r  p l a t z  sichtbar. Stadt
bahn, S traß en b ah n , O m nibu s und U ntergrundbahn  
fü h ren  hier täglich  d ie  K a u fk ra ft von  e in ig e n  hundert
tausen d  B ürgern  und K äu fern  an d ie se n  P latz  heran 
(siehe  auch Abb. 5). Zahl und K a u fk ra ft der Bürger, 
die  d ie sen  P la tz  ü b ersch reiten , s te ig t  von  Jahr zu Jahr. 
D ie  V erk eh rsm itte l fü h ren  aus dem  stä n d ig  wachsenden 
b eb au ten  H in ter la n d  dem  P la tz  im m er n eu e  Käufer
schichten zu. W er ist nun  h ier  d e r  E r r e g e r  der 
B odenrente , d ie  e in ze ln e n  G r u n d b e s i t z e r  oder 
der G e m e i n s c h a f t s d i e n s t  d e r  S t a d t  in der 
Form  der städ t. V erk eh rsm itte l?  D ie se  F rage  würde 
von jed em  V orschü ler sehr e in d e u tig  b ean tw orte t wer
den  k ö n n en , und dennoch sa g t d er  Jurist m it an sich 
u n b estre itb a rer  L ogik: „ D ie  E n tw ick lu n g , d ie das Ge
länd e w äh ren d  der B esitzze it  des K lägers genommen 
hat, kom m t i h m  zu g u te .“ U nd so gesch ieh t es auch 
nach dem  h eu tig en  S ta n d e  der G esetzgeb u n g  zum 
Schaden der S teu erza h ler  und zum  u n v erd ien ten  Vor
te il der G ru n d b esitzer. H ierzu  z w e i B e isp ie le :  Um die 
V erk eh rs V erh ältn isse  a u f und u n ter  dem  A lexander
p latz im  In teresse  a l l e r  B ürger  n eu  zu regeln , mußte 
die Stadt e in e  R eih e  von  G ru nd stücken  erw erben. D ie  
E rfahrungen  der Stadt m it dem  In strum ent der gesetz
lichen „E n t e i g  n u n g “ w a ren  d ie  denkbar schlech
testen , w e il d ie  G erichte d a n k  der „juristischen L ogik“ 

G ru n d b esitzer  nicht „ a n g em essen e“ — w ie d iedem
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Reichsverfassung sagt —, sondern stets „ vo lle“ E nt
schädigung mit übervoller Reichlichkeit zusprachen. 
Man schritt darum zum „ f r e i h ä n d i g e n “ Ka uf .  
Und wie sieht dieser unter dem Drude der E nteignungs- 
Gesetzgebung vollzogene freihändige K auf nun aus?

D a s H aus A le x a n d e r p la tz  t und 2, d a s e in e  Grüße 
von 2280 <im hat, w u rd e  v o n  d em  B esitzer  b is zum  Tage 
des K aufes mit 2 775 000 RM v e rs te u e r t. D a s Grund
stück h atte  a lso  e in en  S te u e r w er t v o n  e tw a  1200 RM 
a u f 1 <i"> oder vom  rund 20fachen der F r ied en sm iete . Die 
Stadt aber hat für das G ru nd stück  nicht 2 775 000 RM, 
sondern  13 320 000 RM b eza h len  m üssen . D ie se r  Wert 
ist e tw a  5m al so hoch a ls der S te u e r w er t und umfaßt 
das 92fache der F r ied en sm ie te . D er  versteuerte  
Q u a d ratm eterp reis v o n  1200 RM w a n d e lte  sich in einen  
K aufpreis von  5842 RM je  1 um um . Um  den  Hohn auf 
den W illen  des G esetz g eb er s  v o ll  zu m achen, m ußte die  
Stadt auch noch d ie  W ertzu w a ch ssteu er , d ie  nadi dem  
G esetz  vom  V e r k ä u fer  zu tr a g en  ist, m it 2 203 139 RM 
se lb st ü b ern eh m en , d. h. d a ra u f verz ich ten . Bei d ieser  
L age der G esetzg eb u n g , d ie  d ie  G e m e i n s c h a f t  der  
S teu erza h ler  zu dem  s c h w  ä c h e r e n T eil macht, 
¡() es s id i für e in z e ln e  B ü rger  w o h l, „strateg isd ie  
q, ?n zu sa m m eln “, s ie  v o r zu k a u fe n  un d  dann der 
Stadt zu d em  5fachen S te u e r w er t w ie d e r  zu  verk aufen .

E in  zw eite s  — u n ter  D u tze n d en  von B e isp ie len  — 
ist der A n k au f des G ru nd stü ck es A lex a n d erstra ß e  7t. 
D ieses  I >54 gm große G ru nd stück  h a tte  e in en  Steuer
w ert von 2 400 000 RM. w a r  a lso  zu 1550 RM je  1 n“  
oder zur 22fachen F r ied en sm ie te  zur Steuer  ein- 
geschätzt. D ie  Stadt h a t aber für d as G rundstück  
7 371 000 RM oder 4745 RM je  1 9m za h len  m üssen. Der 
K aufpreis w u rd e  a lso  a u f d as 67fache der F ried en s
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m ie te  h e r a u fg e tr ie b e n . A uch liie r  m uß te  che W ert
z u w a c h sste u e r  m it 1 269 368 RM a n sta tt  vom  V erk ä u fer  
v o n  der S ta d t B e r lin  ü b ern o m m en  w erd en .

W er  h a t n u n  d ie se  M eh rw er te  v o m  671achen und  
v om  92fachen d er  F r ie d e n sm ie te  erzeu g t?  D ie  B esitzer  
d er  G ru n d stü ck e  w ä r e n  auch b eim  b e ste n  W ille n  nicht 
in  d er  L age  g e w e se n , d e r a rtig e  W erte  zu e in er  R en te  
zu  b r in g en . G ru n d stü ck sp re ise  v o n  4 .4 3  und von  
5842 RM je  1 qn> fü r  a lte  u n d  v ö llig  v e r a lte te  G eb äu d e, 
d ie  n icht e in m a l e in e n  A b b ru ch sw ert h a b en , k a n n  auch  
e in  U n te r n e h m e r g e n ie  n icht r en ta b e l m achen. D er  Zu
fa ll  wi l l  es, daß  d ie  S tad t b e id e  G ru n d stü ck e  e in em  
a m erik a n isch en  K on zern  in  E rbpacht zur B eb a u u n g  
ü b e r la sse n  hat. D ie  A m e r ik a n e r  h a b en  so g a r  fr e i

w illig  darauf verzichtet, h ier W olkenkratzer zu er
richten und w ollen  von den angebotenen neun Stock
w erken nur acht bauen. A ndere Unternehm er hätten  
sich nicht einm al zu acht Stockw erken verstanden, w eil 
sie ein  L e e r  stehen von Büroräum en befürchten  
m üssen. K ein G enie und k ein  K apital kann selbst an 
einer so bevorzugten  Lage w ie  beim  A lexanderp latz  
einen z u s ä t z l i c h e n  Raum bedarf und damit eine  
zusätzliche R ente schaffen, w enn die G e s a m t 
e n t w i c k l u n g  e i n e r  S t a d t  und eines Stadt
teiles, d ie sich der E influßnahm e des E inzelnen en t
zieht, n i c h t  e i n e n  s o l c h e n  B e d a r f  e r z e u g t .

D ie  A bb. 4 un d  5 z e ig en  z w e i E n tw ick lu n g ssta d ien  
des A le x a n d e r p la tz e s , zw isch en  d e n e n  rund 120 Jahre
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DER

DER

Ion T ?, B csltzcr  5lc i' oben  g en an n ten  G ru nd
stücke vor 120 Jahren d ie  E ntw ick lung des A le x a n d e r 
p latzes erzw in gen  können? Und dennoch der Satz des 
R eichsgerichtes. „D ie E ntw icklung, die das G eländ e  
fa h r e n d  der B esitzzeit des K lagers genom m en hat, 
kom m t ihm  zugute! E inen  solchen Satz kan n  nur ein  

■ n 1Si *’ aber, k e in  W irtsch aftspolitik er prägen. A ber  
vielleich t w erd en  auch d ie  Juristen in  Z ukunft etw as  
nachdenklicher, w enn  sie  sich die E ntw ick lung e in iger  
\ erk eh rsp la tze  und -straßen etw a s genauer  ansehen  
w ie  sie  in den  b e ig efü g ten  Abb. 6 und 7 für den S p itte l’ 
m af . £  i? lliul 9 für d ie L eip ziger Straße Abb 10 

W i d ie  Friedrichstraße w ie d e rg e g eb en ’sind ' 
W ahrend der Jurist im m er noch den R echtserund  

satz vertritt, daß der B oden e in e  „Sache“ se i mR der  
„der E igentüm er nach B e lieb en  v erfah ren  und A ndere  

imW n U,ng aussch ließ en  k a n n “, muß der 
Städ teb auer den R echtsgrundsatz a u fste llen , daß o 1, n e

1 2 0

c as H oheitsrech t des S ta a te s und der G em ein de übe 
den G ru n d b esitz  e in  u n u m sch rän k tes P riva teigen tu i 
am  B oden in den  S tä d ten  ü b erh a u p t nicht au fred it z 
erh a lten  ist. B etrachten w ir  nur e in m a l den  Enklaven  
besitz, w ie  er in A bb. 2 d a r g e ste llt  ist. In d iesei 
b a lle  ist es doch  gar nicht (len kbar, d a ß 'd ie  T eltow e  
B oden-A . G. m it ih rem  E ig en tu m  „nach B e lieb en “ vei 
fahren  und d en  B esitzer  des Sch loß parkes „von jede  
E inw irk ung a u ssch ließ en  k a n n “. D ie  G esell scha 
m ußte sich zunächst e in m a l e in  Z ugangsrecht zu ilirei 
P. u i  |s tü ck  erstre iten , e h e  s ie  e s a ls  s t ä d t i s c h e  
B a u l a n d  v e rw e n d en  k a n n . U nd w en n  sie  diese  

erstr itten  h a t ,  d an n  b e stä n d e  ebenso  di 
M öglichkeit e in er  E n t w e r t u n g  d es Grundstücke 
durch e in e  den  A b sich ten  d er  T e lto w er  B oden-A . C 
en tg e g en g ese tz ten  V erw ertu n g  des Sch loßparkes (etw  
als M ü llab lad ep la tz), w ie  d ie ser  G ese llsch a ft heut 
duich  d ie  e in g esch lo ssen e  U m g eb u n g  des Schloßparke

SPITTELM ARKT IN HEUTIGER GESTALT
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DIE LEIPZIGER S T R A S S E  AM D Ö N H O FF P L A T Z  UM 1800

e in e  W e r t s t e i g e r u n g  des G ru nd stückes  
W o h n b a u la n d  erw äch st. Jede  
in d iv id u e lle n  R ech te  und  K rä fte  a u f  
b e d in g t  e in e  A b tre tu n g  der R ech te  und  
e in e n  D r itte n , d ie  G e m e i n d e ,  che den  G ru n d 
b e s itz e r  v o r  e in er  u n g er e ch tfe r t ig te n  B eein trä ch tig u n g  
se in e s  B e s itz e s  durch se in e  N ach b arn  zu schü tzen  hat. 
D ie s e r  Schutz a b er  k a n n  nicht u  in  s o n s t g e le is te t  
w e rd en . W en n  d ie se r  Schutz a b er  gar ü b er  den  G rad  
d er  A b w e n d u n g  u n g er e ch tfe r tig te r  B e e in tr a d itig u n g  
h in a u sg e h t  un d , w ie  im  F a lle  der F elto w er  B od en -A . G., 
zu  e in e r  W e r t s t e i g e r u n g  ih res  B e sitze s  durch den  
d as g a n z e  G ru n d stü ck  u m fa sse n d e n  Sch loß park  w ird , 
d an n  k a n n  d ie se  u n v e r d ie n te  W e rts te ig er u n g  doch ganz  
u n m ö g lich  a l le in  d er  T e lto w e r  B o d en -A . G. z u fa lle n .  
In d em  in  A b b . 3 d a r g e ste lte n  F a lle  B etcke, der zu dem  
b e k a n n te n  R eich sg er ich tsu rte il vom  28. F eb ru a r  1930 
V era n la ssu n g  gab, tr itt der w e r ts te ig e r n d e  E in flu ß  des  
B o d en s d er  ö ffen tlic h e n  H and  noch k r a sser  zu ta g e . D er

a ls  F a b r ik b e sitze r  B etcke erw arb  das schw arz u m rä n d erte  
G rundstück  in  der In fla tio n sze it  für w e n ig e r  a ls  50 P f. 
für 1 <Jm und w il l  es sich h eu te  in  se in em  P rozeß  g eg en  
d ie  S tadt B er lin  m it m ehr a ls  20 RM je  1 <im b e w e r te n  
la ssen . H at B etck e aus e ig e n e r  K raft d en  La ge w ert  
se in e s  G ru nd stückes irg e n d w ie  b e e in flu sse n  k ön n en ?  
N ein ! D a s G ru nd stück  l ie g t  an  z w e i land sch aftlich  
schön g e le g e n e n  S een  u n d  is t  v o n  großen  D a u e r 
w a l d f l ä c h e n  e in g era h m t, d ie  b e id e  im  In teresse  
der in  en g en  M ie tsk a sern en  leb en d e n  W e lts ta d t
b e v ö lk e ru n g  von  der A llg e m e in h e it , der S ta d tg em ein d e ,  
m it großem  K o sten a u fw a n d  e rh a lte n  w e rd en  m ü ssen .  
D ie se r  L a g e w e r t  des G ru nd stü ck es ist nicht v o n  
dem  B esitzer  B etck e  g esch a ffen . Er w ä r e  tro tz  se in e r  
la n d sch aftlich en  R e ize  g le ich  n u ll, w e n n  er  v ö llig  a b 
se its  v o n  der W e lts ta d t B er lin  lä g e . E rst d ie  N ä h e  der  
W elts ta d t m it ih ren  V erk eh rsm itte ln  und ih rer  erh ö h ten  
K a u fk ra ft g eb en  dem  G ru nd stück  e in e n  W ert. U nd  
d ieser  W ert so ll aussch ließ lich  H errn  B etck e  zu g u te
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K o n zen tr ieru n g  der  
e n g e re m  R aum  

d er  K rä fte  an

DIE LEIPZIGER S T R A S S E  AM  D Ö N H O F F P L A T Z , JETZIGER Z U S T A N D



DIE FRIEDRICHSTRASSE, JETZIGER ZUSTAND
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DIE FR IE D R IC H ST R A SSE  UM 1862, G E G E N D  JÄ G E R S T R A S SE

Die dem Aufsatz beigegebenen Abb. 4—6 und 8—11 sind de
Berlin 1926, nachgebildet.
Dgl. Die Abb. 7 und 12 dem Werk „100 X  Berlin

Werk „Berlin einst und jetzt“ von Dr. Franz Gottwald, Verlag Gustav Großer,

in“ von L. Willln ger, Verlag der Reihe, Berlin. —



k o m m en ?  D ie se  A nsicht des R eich sgerich tes w id e r 
spricht doch je d e m  n a tü rlich en  R ech tsem p fin d en  und  
k a n n  led ig lich  d ie  K o n seq u en z  der ju r istisch en  D o k tr in  
se in , d ie  d en  B od en  w ie  je d e s  m o b ile  G ut a ls  e in e  
„Sache“ b eh a n d e lt.

W en n  d er  Jurist m it se in e r  D o k tr in , d ie  den  B oden  
a ls  Sache b e h a n d e lt, w e n ig s te n s  k o n s e q u e n t  und  
l o g i s c h  w ä r e  un d  d e n  B o d en  zu  e in em  m o b i l e n  
G u t m achen  w ü rd e, e tw a  in  der F orm , daß jed er  
G ru n d b e sitze r  v e rp flich te t w ä re , se in e n  B oden  g eg en  
e in e n  a n d er e n , und  zw ar zu  d em  W ert e in zu tauschen , 
d e n  er  se lb st  d afü r  a n g e le g t  hat, d an n  w ü rd e  der  
B o d en  w e n ig s te n s  b is  zu  e in em  g e w i s s e n  G r a d e  
m it e in em  m o b ilen  G ut v erg lich en  w erd en  k ö n n en . 
A b er  d ie se  M o b ilis ie ru n g  d es G ru n d b esitze s d ü rfte  w o h l 
v o n  a lle n  G ru n d b esitzern  e in m ü tig  a b g e leh n t w erd en . 
D e r  E ig en tü m e r  w il l  n u n  e in m a l m it se in em  B oden  
„nach B e lie b e n “ v e r fa h re n  un d  „a n d ere  v o n  je d e r  E in 
w ir k u n g  a u ssc h ließ en “. D a ß  er h ie rz u  gar nicht in  der  
L a g e  ist, das h a b en  w ir  schon o b en  k la r  au sgesproch en . 
Zur V erd eu tlich u n g  d er  m a te r ie lle n  O hnm acht des  
G ru n d b e sitze rs , je d e  E in w ir k u n g  A n d erer  auszu -  
seh liefien , m öchte ich zu m  Schluß noch e in  B e isp ie l  
a u s d em  S a n ie r u n g sg e b ie t  d es S tä d teb a u es a n fiiliren . 
D ie  in  d er  A bb. 12 d a r g e s te llte n  V erfa llh ä u se r  e in 
z e ln e r  G ru n d b e sitze r  w e h r e n  sich ganz v erg eb lich  g egen  
d ie  E in w ir k u n g  d er  Z eit, d er  fo rtsch rittlich en  W o h n 
k u ltu r , d er  V e r la g e ru n g  d er  W o h n v ier te l und der  
K a u fk ra ft. D ie  B e sitze r  m ü ssen  — ob s ie  w o lle n  oder  
nicht —  d ie  g a n z e  D y n a m ik  des S tä d teb a u es m it se in er  
U m w er tu n g  a lle r  W erte  ü b er  sich erg e h e n  la ssen . S ie  
w e r d e n  zu  e in em  O p fer  der ju r istisch en  D o k tr in  vom  
B o d en  a ls  Sache. A b er  w a s  noch v ie l  gefä h r lich er  ist, 
das ist d ie  T atsache , d aß  e in e  G em ein sch aft sich d iese  
D o k tr in  in ih rer  ju r istisch en  K o n seq u en z  im  fn te re sse  
d er  „ B o d e n lo sen “, der b e s itz lo sen  M ieter, nicht g e fa lle n  
la s se n  k a n n  u n d  o h n e  je d e  R ücksicht a u f d ie  „Sache“ 
B o d en  d ie  „ B u d en “ a ls  W o h n stä tte n  v o n  der B a u p o lize i 
v e r b i e t e n  und s c h l i e ß e n  m uß. D ie  v erp ö n te  
„ E in w ir k u n g “ e r fo lg t  h ier  zw ar aus e in er  an d eren  
R ech tssp h ä re  h era u s. „ D ie  fr e ie  G eb a ru n g  m it dem  
E ig en tu m “ u n te r lie g t  h ier  der p o lize ilich en  „E in
w ir k u n g “. D a s  „A m t der P o liz e i“ ist durch das  
P r iv a te ig e n tu m  nicht beschränk t. D a s  P riv a te ig en tu m  
f in d e t  u m g e k e h r t e in e  S chrank e in  d er  g ese tz lich  b e 
stim m ten  Z u stä n d ig k e it  d er  P o lize i.

Schon d ie se  w e n ig e n  B e isp ie le  m ö g en  fü r  den

VE R FA L L H Ä U SE R  IN BERLIN

B e w e is  gen ü g en , daß das Städ teb aurecht in  se in en  
G r u n d l a g e n  e in er  R eform  u n terzo g en  w erd en  m uß, 
d ie  an  der M odern isieru ng des B eg r iffes  vom  „ B od en 
b e s itz “ nicht V orbeigeh en  kan n . —

V E R M IS C H T E S
D a s N ie d e r lä n d isch e  W o h n u n g sw esen  von  1902 b is  

1929. D a s  „ N e d e r l a n d s c h  I n s t i t u u t  v o r  
V o l k s  h u i s v e s t i n g  e n S t e d e b o u  w “ hat aus  
A n la ß  d er  A m sterd a m er  W o h n u n g sa u sste llu n g  vom  18. 
b is 27. O k to b er  1930 un d  a ls  e in en  R ech en schaftsberich t 
ü b er  se in e  e ig e n e  12L> jä h r ig e  T ä tig k e it  e in e  u m fa n g 
reich e, m it za h lre ich en  S ie d lu n g sp lä n en , G ru n d rissen  
und B ild er n  v o n  W o h n b a u ten , sta tistisch en  A n g a b en  
v o r n e h m  a u sg e s ta tte te  D en k sch r ift  h er a u sg e g e b e n , d ie  
auch a u ß er h a lb  H o lla n d s  In ter esse  v erd ien t.

D a s  W erk  g ib t zunächst e in e n  gesch ich tlichen  Ü b er
b lick  ü b er  d ie  E n tw ick lu n g  der g a n zen  F ra g e  b is zum  
E rla ß  d es W o h n u n g sg e se tze s , d a s  am  1. A u g u st 1902 in  
K ra ft g e tr e te n  ist, und v e r b r e ite t  sich dann ü b er  d ie  
v e rsch ie d e n e n  E in z e lfr a g e n , d ie  in  dem  G esetz  b e 
h a n d e lt  s in d , u n d  d ie  e r z ie lte n  E r fo lg e , w ie : V or
sch r iften  b etr . d ie  a n  W o h n u n g en  zu s te lle n d e n  A n 
sp rü ch e, A n g a b e n  ü b er  d ie  A n za h l v o n  W o h n u n gen  
(S a m m lu n g  sta tis t isch en  M a ter ia ls); V erb esseru n g  von  
W o h n u n g en , Ü b er b e v ö lk e ru n g ; U n b e w o h n b a r k e its 
e r k lä r u n g , R ä u m u n g , A b bruch  v o n  W o h n u n g en ; E nt- 
e ig n u n g ; B o d en ersch ließ u n g  für W oh n u n g sb a u ; A u f- 
b r in g u n g  d er  G e ld m itte l durch d ie  G em ein d en , d esg l. 
durch d as R eich ; V o rsch r iften  fü r  B arack en , W o h n w a g en  
und W o h n sch iffe ;  d ie  a rch itek to n isch e  G esta ltu n g  der  
W o h n b a u ten . D a s  In stitu t w u rd e  a ls  z en tra le  K örp er
sch aft fü r  d ie  B e h a n d lu n g  d er  W o h n u n g sfr a g e  aus A n 
laß  d es W o h n u n g sk o n g re sse s  1918 in  A m sterd am  g e 
g r ü n d et (der E n d e 1929 a n g eh ö r ten  35 G em ein d en , 
153 K o rp o ra tio n en , im  g a n zen  525 M itg lied er , d aru n ter  
se lb stv e r stä n d lic h  auch d ie  fü h re n d en  V erb än d e des 
B a u fa ch es). V o r sitze n d er  ist z. Z. H. T. J. B 1 o e in e r s , 
D ir e k to r  d es S e k r e ta r ia ts  D . H  u d i g.

D a s  v o r lie g e n d e n  W erk  is t  durch Z u sam m en arb eit 
e in e r  groß en  Z ahl v o n  F a ch le u te n  e n tsta n d e n  und vom  
R eich  u n ter stü tz t w o rd en .

D a s  W o h m in g sg ese tz  le g te  den  G em ein d en  zunächst 
d ie  V erp flich tu n g  zur A u fs te llu n g  n e u e r  B a u o rd n u n g en

in n erh a lb  z w e i Jahren auf. N ach drei Jahren  h a tten  
a ber erst 296 G em ein d en  d em  entsprochen , ln  w e iter en  
241 G em ein d en  w u rd en  solche durch d ie  A u fsich ts
b eh örd en  se lb st  fe s tg e s te llt  gem äß A rt. 8 des W o h 
n u n g sg ese tzes . In d ie se  m a n n ig fa ltig en  B auordn un gen  
w u rd e dann 1927 durch R ich tlin ien  des G en era ld irek to rs  
für V o lk sg esu n d h e it und des H a u p tin sp ek to rs für  
V o lk sw o h n u n g en  e in e  g e w isse  E in h eitlich k eit h in e in 
gebracht. F ür v ersch ied en e  L a n d este ile  w u rd en  fern er  
M u sterb estim m u n gen  a u fg e ste llt . So sind  in  1078 G e
m ein d en  308 n eu e  B a u ord n u n gen  en tsta n d en , w äh ren d  
in 770 noch d ie  a lte n  vom  Jahre 1905 g e lte n . D urch  
G esetz  vom  19. F eb ru a r  1921 w u rd e  fe rn er  e in e  W oli- 
n u n g sa u fs id it  e in g efü h rt.

A u s den  sta tistisch en  A n g a b en  ist zu  en tn eh m en , 
daß im  gan zen  u n ter  dem  W o h n u n g sg ese tz  b is e in 
schließ lich  1929 neu  e r s te llt  w o rd en  sind  136 000 W o h 
n u n g en  m it R eich szuschü ssen , 150 000, w e n n  auch d ie  
G em ein d ezu sch ü sse  zu g e zä h lt  w erd en . D a v o n  sin d  v ier  
F ü n fte l durch W o h n u n g sb a u v ere in ig u n g en  e r s te llt , der  
R est durch G em ein d en . D ie  B a u ten  v e r te ile n  sich a u f  
600 G em ein d en . B ei e in em  h e u tig e n  Stand v o n  in s 
g esa m t 650 000 B ew o h n ern  w o h n en  rd. 8 v. H. der G e 
sa m tb ev ö lk eru n g  des L and es in  so lchen  W oh n u n g en .

D a s R eich hat b ish er  740 M ill. fl. für den  W o h n u n g s
bau  v orgesch ossen , d a von  1901 b is 1917 100, von 1918 bis  
1921 rd. 500 M ill. fl. D er  jä h r lich e  B ed a rf st ieg  rasch  
b is  1921 a u f 200 M ill. fl. an , san k  1929 w ie d e r  a u f 5 M ill. 
D a zu  kom m en  v ersch ied en e  Zuschüsse, P rä m ien  fü r  d ie  
E r ste ller  von  N e u b a u w o h n u n g e n  u sw . A u ß erd em  h a t d er  
Staat in fo lg e  des W o h n u n g sn o tg ese tze s  v o n  1918 e tw a  
90 v. H. der B a u k o sten  d er  N o tw o h n u n g en  g e tra g en , hat 
M itte ls ta n d sw o h n u n g en  bezuschußt, d esg l. E ig en h e im e  
a u f dem  p la tte n  L and und L a n d a rb e iterw o h n u n g en . Im  
ga n zen  kom m en  e tw a  270 M ill. fl. an  solche v e r lo r e n e  
A u fw en d u n g en  in  B etracht.

In teressa n t ist auch, w a s  ü b er  d ie  a rch itek ton isch e  
G esta ltu n g  d er  W oh n b a u ten , S ch ö n h e itsk o m m issio n en , 
B a n b er a tu n g ss te lle n , H eim atsch u tz  g esa g t ist. —
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Städtebau. Gesamtgestaltung.
286. E ssener Städ teb aufragen  von heute  und m orgen.

Von E rnst B o d e .  •
D er von D r.-Ing. R a p p a p o r t  a u fg e ste llte  G ene- 

ra lp lan  für E ssen und sein  Program m .
R hein. B lätter  für W ohn un gsw esen  und B au

b eratung 1930 Nr. 8.
287. Die Stadt von morgen. Ein F ilm  vom  

Städtebau.
E ine m it zah lreichen  A b bildun gen  verseh en e  B e 

sprechung des F ilm s von  M. v. G o l d b e c k  und 
Erich K ö t z e r .

B aum eister  1930 Nr. 8.
288. H am m  i. W., e in  S ied lu n gsu n tern eh m en  des

13. Jahrh. und se in  Stadtgrundrilä. Von H elm uth  
D  e I i u s.

S tad tbau kun st 1930/31 N r. 4 und 5.
289. S ta d terw eiteru n g  e in er  M ittelstadt (O ppeln). 

Von S c h m i d t.
B auam t und G em eindebau  1930 Nr. 16.
290. P lan für d ie  U m gesta ltun g  der Stadt A q uila  

in Ita lien  a ls F o lg e  des E rdbebens von  1915. Von 
Giulio T i a n.

DBZ 1930 Nr. 67/68, B e ila g e  „Stadt und S ied lu n g “ 
Nr. 11.

291. W ohn un gssied lun g und Städtebau in den  
heißen Zonen. Von C arl Chr. L ö r c h e r.

Ein Überblick über d ie  durch L ebensan sd iau u n g  
und L ebensform en bed in gten  B eson d erh eiten  des 
orientalischen  S tädtebaues.

D eutsches B au w esen  1930 Nr. 8.
292. D ie  N eu gesta ltu n g  der brasilian isch en  H aup t

stadt Rio de Janeiro . Von F red erik o  W. F r e i s e.
W asm uth’s M onatshefte 1930 Nr. 8. G esund heits-  

Ingen ieur 1929 Nr. 28.

Städtebau. E inzelgestaltung.
293. S tadtp lanung und Z eilenbau  unter b eso n 

derer B erücksichtigung des E ig en h eim ged an k en s. Von 
C h a r i s i u s .

V erfasser erörtert d ie V orzüge des Z eilenbau es  
und gibt verg le ich en d e K ostenberechnungen  aus se iner  
P rax is in D anzig .

B auam t und G em ein debau  1930 Nr. 15 und 16.
294. D ie  B esonnungs V erhältnisse am  E inzel-, 

D op pel- und R eihenhaus. Von Paul S c h ui i 11. (Vgl. 
Nr. 179.)

G es. Ing. 1930 Nr. 55.
295. Südbelichtung der Wohnräume im Einfamilien

reihenhaus. Von G eorg L ü d e c k e .  (Vgl. Nr. 43.)
B augilde 1930 Nr. 16.
296. Die Breite der Straßen und ihre Kosten. Von

Johannes G r o b 1 e r.
E ine für d ie  R eiehsforschungsgesellschaft a n g e 

fertig te  w ichtige U ntersuchung.
B augilde 1950 Nr. 15.
297. Der Wettbewerb für die Umgestaltung des 

Reichskanzlerplatzes in Berlin-Charlottenburg. Von H.
E h 1 g ö t z.

DBZ 1930 Nr. 65/66. B e ila g e  „W ettb ew erb e“ Nr. 12.
298. D er Reichskanzlerplatz. Von Franz L ö - 

w i t s c h .
W asm uths M onatshefte  1930 Nr. 9.
299. D ie  G esta ltu ng  der L ichtreklam e in  H annover.

Von D a m m .
Stadtbaukunst 1930/31 Nr. 4 und 5.
300. Städtebau  in Sü db rasilien . Von Fr. S c h 1 a n -

d e r .
E in ige  A n gaben  über d ie  städ teb au liche A u s

g esta ltu n g  von  Porto A legre.
W asm uths M onatshefte 1930 Nr. 9.
301. Aus Stuttgarter Siedlungen. Von F u c l i s -  

R ö 11.
N eu b au  1930 Nr. 16.
302. Kleinst - Einfamilienhaussiedlung am Föllen- 

garten in Saarbrücken.
R hein. B lätter  für W ohn u n gsw esen  u. B auberatung  

1930 Nr. 8. ö
303. Großsiedlung für 1000 Wohnungen in Bad 

Durrenberg bei Leipzig. Von Alexander K l e i n  (Vel 
Nr. 13, 65 und 108.) v e

Baugilde 1930 Nr. 16.

ZEITSCHRIFTENSCHAU

1 2 4

304. Siedlung E glisee.
Schw eizer. Bauztg. 1930 Bd. 96 Nr. 8.

Landesp lanung.
305. Umgeineindung und S ied lu n g sw esen . Von II.

B i c k e n b a c h .
„Im ersten Teil wird ausgeführt, wie die mannig

fachen Einflüsse der kommunalen Grenzen auf das 
Siedlungswesen zu einer Vereinheitlichung der Planung 
und zu einer Erweiterung der Planungsgebiete in Stadt 
und Land drängen, während der zweite Teil die Wege 
zu Ausschaltung der siedlungstechnischen Schäden in
folge unzweckmäßiger kommunaler Grenzverhältnisse 
zeigt und in großen Zügen die Leitgedanken der als 
allgemein erforderlich erkannten kommunalen Neu
gliederung als wirtschaftliche Gebietsabgrenzung gibt.“

Zeitschrift für Bauwesen 1930 Nr. 8.
306. D ie städtebaulichen A ufgaben an der Unter

weser. Von Ku n z .
Die Aufgaben, die der durch Staatsvertrag zwischen 

Preußen und Bremen angebahnten Landesplanung ge
stellt sind. (Vgl. 1929 Nr. 190.)

Baiiamt und Gemeindebau 1930 Nr. 16.
507. Englische und am erikanische Landesplanungen. 

Von J. S t ü b b e n.
DBZ 1930 Nr. 67/6S. Beilage „Stadt und Siedlung“ 

Nr. tl.
G ese tz l iche  G run d lagen .

308—515. D as R eichsgerichtsurteil vom 28. Februar 
1930 betr. § 13 des preufi. F luchtliniengesetzes. (Vgl.
Nr. 16 am Schluß.)

Strickstrock, Das Reichsgericht und die städt. Grün
flächen.

Kommunales Echo 1930 Nr. 21.
Urbanus, Reichsgericht und Stadtentwicklung.
Bauamt und Gemeindebau 1930 Nr. 10 u. 12.
Waclismuth, Die Entsdiädigungsansprüdie der 

Grundstückseigentümer gegen Städte und ländl. Ort
schaften wegen ihrer zu Freiflächen und Straßen
geländen herangezogenen Grundstücke.

Gartenkunst 1930 Nr. 6.
Wagner, Um die Zukunft des deutschen Städte

baues.
Wohnungswirtschaft 1930 Nr. 10.
Wagner, Recht und Unrecht im Städtebau.
Bauwelt 1930 Nr. 19.
Wagneriana.
Grundeigentum 1930 Nr. 17.
Wendt, Recht und Unrecht im Städtebau.
Baupolizeil. Mitteilungen 1950 Nr. 6.
W gf., Das Eigentumsrecht am Boden. Folgen eines 

Reichsgerichtsurteils.
Zentralblatt für das deutsche Baugewerbe 1930 

Nr. 11.
316. D ie Baustufen im Siedlungsverband Ruhr

kohlenbezirk.
Zur Neufassung der Baupolizeiverordnungen vom

4. April 1930. Besprochen von K a b e l .
Baupoliz. Mitteil. 1930 Nr. 8.
317. Eisenbahn und W egered it nach dem Reichs

bahngesetz vom 30. A ugust 1924. Von G r o ß j o h a n n .
Vorschläge zur Änderung der die Verteilung der 

Kosten bei Ausbau der Kreuzungen öffentlicher Wege 
mit Reichsbahnstrecken regelnden §§ 57 und 39.

Zeitschrift für Selbstverwaltung 1930 Nr. 16.
318. G eländeenteignung für W anderw ege an Ufern 

und Seen. Von Max L e h m a n n .  (Vgl. Nr. 142.)
Wasmuths Monatshefte 1950 Nr. 8.
319. D ie neue Bauordnung für W ien. Von M i

c h a e l i s .
Bauwelt 1930 Nr. 52.
320. N eue Bahnen für den Städtebau in der 

Tschechoslowakischen R epublik. Von Adolf F u n k -
R e s s e l .  (Vgl. Nr. 267.)

Der Entwurf zum tschechoslowakischen Städtebau-
gesetz.

W asmuths M onatshefte 1950 Nr. 8.
321. D ie architektonische R egelung der Stadt-

erw eiterung in Groß-Britannien.
Int. Mitteilungen über Wohnungswesen und Städte

bau Nr. 23 (Aug. 1930).
322. D ie architektonische R egelung der Stadt-

erw eiterung in N orw egen. Von Sverre P e d e r s e n.
Int. Mitteilungen über Wohnungswesen und Städte

bau Nr. 23 (Aug. 1950). —
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