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E I N ß A U  T  E N  I N  D E N S T  R A S S E N R A U  M

Mit vorliegenden A rbeiten der Reichspostvenvallung M ünchen setzen w ir eine frühere  V eröffen tlichung  über schwei
zer und deutsche A rbeiten dieser Art im  gleichen Geiste fo rt. U len ist wohl gemeinsam ein V erm eiden von „B au
masse , die den „E inbau“ störend betonen w ürde, und dam it eine schlichte und zweckmäßige Form gebung.

K- r  a f  t p o s t w a r t e  h a l l e  
d. Ü berpostdirektion M ünchen
E ntw urf O berpostd irektion  
München
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K RA FTPO STW A R TEH A LLE OBERAMMERGAU, W a r t e r a u m

li ie r  fä llt die werkgcreclile S to ffverarbe ilung  und -bem essung au f: D ünne E isenstützen, e in 
fache H olzverkleidung in ho rizon ta llau fenden  B re tte rn , sichtbare S parrenlage m it S chutzbrett, 
das gleichzeitig als S ch riftträg e r d ien t, und, seitlich h e ru m gefüh rt, das schwache D achgefällc 
nach rückw ärts dem  Bilde entzieht.

Di e  S e i t e n a n s i c h t
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G r o ß f u n k s t e l l e  Arch. Erik I’riberg-G öteborg (aus „A rchitekten)

Die f rü h e r  fü r  derartige E inbauten  so gerne verwendete stereotype Form  des „K leinen H au
ses“ , das sich neben den „g roßen“ Häusern der S traßenw and wie das K ind neben den E ltern  
ausnalnn, h a t vollständig einer flachen geschmeidigen und leichten, allen Gegebenheiten sich 
anpassenden Form gebung P latz gemacht.

S t r a ß e n b a h n  w a r t e  h a l l e ,  B r ü n n Arch. 0 .  Poriska. (Siehe T afel 39)
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B c n z i n s. t a t  i o n  von L. A. S k jö l Petersen 
(aus „A rchitek ten“ , siche T afel 40)

Z w  e i C r o  ß  t a n k  s t e i l  c n  i n M ii n c h  c n , Arcli. K ader, gem einsam  m it der Baubcraturigss teile des 
städtischen llochbauam tes ( l a f .  43). Baukosten einschl. P flanzung  und P ila s te ru n "  ca. 18 000  M.

' V  • " /  ' / -•
z . ,
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BLUM ENHAUS f j  m ö b d tra n ip o it  
H E IN R IC H  L E C H L E R FRISEU R

N e u e s  M o d e l l  f ü r  F e r n s p r e c h z e l l e n

Entw . O berpostdircktion M ünchen, Ilochbaureferat 

Einblick von allen Seiten in  das Zcllem nnere

T c 1 e p h o n z e 11 c n  g r  u p p e der O berpostdirektion 
M ünchen, am H arras

G r o ß t a n k s t e l l e n  der Rhenania-Ossag, B a d  S a a r o w, H a l l e  (m itte  rechts) u. M ïi n c h e n (Unten rechts). 
H ierzu T afel 41 /42   ̂ Arcli. D ipl.-Ing . H einz Buff



SCHWAB,

BAHNHOFESPORT-PARKANLAGEN

"  m m m —

Hechts oben L e u c h t s ä u l e  m it U hr am 
B ahnhofsplatz in  M ünchen. Entw . Städt. 
llochbauam t, Abt. S tad terw cilerung  (siehe 
auch T afel 44). D ie L ichtreklam e sollte 
u rsp rüng lich  in  G raustu fen  (n ich t in Farbe) 
gehalten  w erden, was aber leider n ich t zu 
erreichen war.

Links 0  r i c n t i c r  u n  g s t a f  c 1 d e s  F r c  in d e n v e r k c h r s v c  r  e i n s  a m  B a h n h o f s p l a t  z i n  M ü n c h c  n

E n tw u rf S tädt. llo chbauam t, Abt. S tad lerw eiterung , m it K unstm aler L. Schwinck (B eschriftung, P läne usw.). 
Siehe T afel 43

M a t e r  i a 1: Sockel R ohbeton, E isenrahm en 
vernickelt, Spiegelglas 6 m m  stark. Die 
S ch riften  usw. sind in scharfen  F arben  
(R ot, B lau) bzw. Schwarz gehalten.
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M u s i k p a v i l l o n .  A rch. Szalatnai, Prag. Decke D urchm . 11,10 m , Höhe der Säulen 4,98 m .  Höhe des Ge
länders zwischen den Säulen 0,50 m , des Sockels 0,60 m , Höhe des Daches über dem  Erdboden 6 ,20 m , seine 
A usladung vor dem  Sockel 1,50 m . Stärke der Säulen 30 cm.
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D a s  W o h n z i m m c r  eines W ohnhauses in U trecht. I .S .  van Ravestevn

G r u n d r i ß  zu einer R aum folge. Die S traße liegt links

D IE  ENTW ICKLUNG DES GUTEN N EU ZEITLIC H EN  INNENRAUMES

T O lN

Eine Folge von kleinen und größeren  Innen räu inen  beginnen w ir m it einer in der G esinnung sowohl, wie in der 
F orm  und  F arbe  neuen und program m atischen  A rbeit Ravesteyns, die auch heute noch so ganz; und gar allem  
..O ffiziellen" der westlichen L änder —  und erscheine es auch  in m odernstem  .Mäntelchen — w iderspricht. —  Als 
W esentliches e rkenn t m an bei diesem  H olländer die Z u r ü c k h a 1 t u n g in F arbe , T onw ert (helle W ände, n eu 
trale Ilo lz- und S lo fflöne) und  .Maßstab (H öhe der M öbel, Stärke der K onstruktionsteile, G röße und F orm  des 
Beleuchtungskörpers) und die h ierdurch  m ögliche U n tero rdnung  aller E i n z e 1 t e i 1 e u n te r den gesam ten R a u m  
und  seine B e w o h n e r .  In w eitere Künstlerische G ebiete leitet der im  G ru n d riß  erkenntliche „R hythm us der 
R aum folgc“ .
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Oben E  i n  W  o li n r  a u in  a u 5 d e 111 J a h r c 1 9  3 0. Arcli. Dr. Erwin G ulkind, B erlin, ü n le n  E i n  o l i n -
z i m m e r a u s  d e m  J  a l l  r e  1 9 2 7 von P rof. H einrich 1 essenow.

Abgesehen von den verschiedenen Tem peram enten, welche aus diesen Beispielen sprechen, erscheint das au f  S 188
angcdoutetc G em einsam e der G esinnung sehr deutlich und — im Sinne der 1 ercinfachung  - bei G ulkind
weiter entw ickelt. Es wäre wohl falsch, bei dieser „V ereinfachung einen geringeren A nteil des,.H andw erks 
an nehm en zu wollen.

i



S c li 1 a f  z i m  m  c r , Arch. D r. E rw in G utkind, B.D.A., B erlin

u n  d W  o li ii z i m  in  e r  , P ro f . \V. G ropius, B erlin
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DAS T R EPPEN H A U S IM HAUSE L., FRANKFURT A. M., U m bau von A rch. B. P fau , D üsseldorf

I Ql



P faus U m bau erscheint als w ertvoller 
B eitrag  zum  zeitgem äßen T hem a und 
S tre ilan laß  ..M oderne B au k u ltu r und 
T rad itio n “ . Diese A rbeit g ibt sowohl 
den extrem en Form alisten  und absolut 
sich gebärdenden N euerern wie den leider 
scheinbar n ich t ausro tlbarcn  „N ur-T ra- 
d itiö n le rn “ die A ntw ort, daß  T rad ition  
und  m oderne B au g e s i n n u n g  sich 
sehr wohl in E ink lang  bringen lassen. 
F ü r  das ..K unstgew erbe“ g ib t die n icht 
ohne qualifiz ierte  „H andarbeit“ m ögliche 
G estaltung von E inzelform en und  Ge
genständen (L euchten , T opfuntersatz , 
Bodenbelag und auch die G lastürc) w ert
volle A nregung.



B l i c k  v o m  W i n d f a n g  z u r  T r e p p e  im Ilaus L., F ra n k fu rt a. M. (Siehe T afel 50>
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UMBAU DES PALM ENGARTENS IN  FR A N K FU R T  A. M. N i s c h e  i m  g r o ß e n  R e s t a u r a n t  

E n tw u rf P ro f. M. Elsässer, S tad lbaud irek lo r, S tad lbau ra t E. May m it R eg.-B m str. W . Ilebebrand
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SCHNITT DURCH DIE GEW ÄCHSHAUSFENSTER/.NLAGE VOR DEM R E S T A U R A N T

pyttCHLAUfiNV* r UJrrvx,* Ruoi v.VoM 
ZU tuniHip

pfVANZCWKOML A V t  
WtKMtlLOSfMKAHMEN M»T AS*WflATTIN 
nJu-uMo

M it dieser bereits einige Jah re  zurückliegenden A rbeit haben die Architekten wohl zum  ersten Male neuem  Ge- 
seljschaftsgcfühl räum lichen  A usdruck gegeben, indem  sic die herrliche Südlage wählten und auch als künstlerisches 
Motiv verw endeten. A uf die ganze Breite dos großen durchgehenden Raumes hat die Sonne voll Z u tritt. D urch 
die zwischen die G laswände m it V or- und Rücksprüngen eingeschaltete P flanzenw elt erhält auch das lagcslichl 
jene B rechung und freund lich  w arm e Tönung, welche fü r  eine angeregte, einheitliche S tim m ung so un en t
behrlich ist.

L a g e p l a n  (Süden liegt unten)
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Y o r h o f  des „W oba“-IIotcls m it E ingang

IIO TEL UND PENSION AT A UF D ER ,,W OBA‘ -AUSSTELLUNG IN BASEL 1930 (h ierzu  T afel 45- -49) 

A rchilekten F r. B räuning, II. Leu, M itarbeiter A. D üring, Basel

l l o t e l c i n g a n g  m it Blick gegen die Fensterw and des Tanzraum es

197



W o b  a - H o t e l .  Architekten F r. B räun ing , II. Leu, M itarbeiter A. D üring , Basel

G e s a  m t a n  s i c h t  d e r l l a l l  e. W ände silbergrau , silberg rauer Scidcnrips, Boden F liesen-Inlaid , schwarz, beige, 
g rau , M öbelüberzügc ro t und  g rau , W andbild von A. 11. Pellcgrin i.

ln  dieser .Modellarbeit haben die A rchitekten versucht, dem  m odernen W ohn- und R aum gefüh l 
und zugleich m oderner Geselligkeit^- und G esellschaftsform , die sich w eniger in  der P rivat- 
w olm ung als in ha lböffen tlichen  R äum en g ro ß e r G aststätten und  Hotels en tfa lte t, zu entsprechen. 
L ehrreich  ist ein  V ergleich von „Skizze“ und „A usfüh rung“ . S. 198 -202 u. T fl. 45— 49.)
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Boden F liescn-Ihlaid  sclnvarz, sandfarben und grau , W ände silbergrau, S tützen schwarz.
Möbel Haus Buserk, Brugg.

S k i z z e n e n t w u r f  f ür  die H o t e l h a l l e
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i

„W  oB ;a“ - I l o t c l .  A rchitekten  F r. BrUuning, 11. L eu, M itarb. A. D üring , Basel; M öbel H aus B userk, B rugg 

W o h n  t e i l e  der H alle m it Z citschrif tcnablage. D ie runden  M etallsäulen haben 9 cm D urchm esser.

■fr

D  □  O O O  O V
Ü D  a

□ D  Q Q Q  0 0

c c o c o g s f ö

a  n<■'—'\

m e r  g o g
□ O d

□ GoG

i d r i ß der Hotelhalle
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„W  o b a“ - 1 i o  1 1: 1. A r cli. F r. B rüuning, 11. Leu. M itarbeiter A. D üring , Basel
1 a n z r a u m .  Im  H in te rg rund  die B ar m it K akteen-Fenster als A btrennung. W unde silbergrau , Boden w eiß
schwarzer Spannteppich. L euchtkörper und M elallteile Anlicörodal. Möbel lacbsrot m it gelbgeblüm ten Bezügen.

S k i z z e  d e s  T a n  z r a u m  e s. (D etail der P  f  l a n z e n v  i t r i  n  e siebe au f T afel 47 19)
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„ W o b  a“ - H o t  c l .  A rchitekten F r. B r iiu n in g .i l .  Leu, M itarbeiter A. D üring , Basel 
II o l e i  - B a r .  W ände rotes Glas m it A nticorodal-Schicncn. Boden In la id , m ausgrau, B ü fe tt, Möbel A nticorodal

m it schwarzem In la id .
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I, c s c - u n (1 S c l i r e i b z l  in m e r 
W ände P a tcn llä fc lu n g  in kaulcäs. N ußbaum . Boden grauer K orkinlaid, N ußbaum m öbel m it gelbem S to ffiib cm ig

U nten S p e i s e s a a l ,  vom T anzraum  aus gesellen. W ände gelb und silber, Boden dunkclgrau, Möbel lacbsrol
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Z i m  m e r 3. K l a s s e

G r u n d r i ß  zum  L ichtbild  
un ten  i. M aßslab 1: 100

Die Möbel sind in  B irkenp la tten  und B uchenholz ausgeführt, Boden L inoleum , W ände 
Salubratapete (abw aschbar). Bei diesem  Beispiel erscheint das Bestreben der A rchitek
ten, selbst fü r  bescheidenere A nsprüche eine gu te  W o h n l i c h k e i t  des H otelzim 
m ers zu erreichen, das ja  o f t n ich t n u r  Schlafstätte, sondern auch A rbeitsraum  (fü r  
G eschäftsreisende z. B.) und  W ohnraum  ersetzen m u ß .
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N E U  E K L E I N E R E  K A T H O L I S C H E  K I H C I I E  N V 0  N C L E M E N S  I I O L Z  M E I S T  E 11 

„MARIA GRÜN“ IN  HAM BURG-BLA N KEN ESE
Dem S onderheft über evangelischen K irchenbau ( l ie f t  1, 31) lassen w ir (in Fortsetzung des Sonderheftes vorn 
O ktober 1928) h ie r neue A rbeiten Professor Holzmeisters und seiner Mcisterscliulc folgen. Die Scbriftle itung

K a t b. K i r c l i e  „ M a r  i a G r  ii n “ 
i n  II a in b u r  g - B  1 a n k e n c s c

E r d g e s c h o ß  
i. M aßstab 1 :5 0 0

Links
I n n e r e s

E i n g a n g s e i t e  
i. Maßstab 1 :500
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K A TH O LISCH E K IR C H E  „M ARIA GRÜN“ B EI HAM BURG-BLANKENESE 
T u r  m  u n d  II a u p  t  c i n  g a n  g P ro f. D r.-Ing .

D er A rchitekt h a t sich durch  die F o rm  der allseitig gerundeten  Z en tra lk irche 
in  glücklicher W eise an den o ffenen  P arkcharak te r der U m gebung angepaßl.

H ofm eister
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A n s i c h l 
und
S c h n i t t  
i. M. 1:500



Iv a t h  o 1. K i r c h e  
„ M a r i a  G r  ii n “ 
i n  II a m  b ü r g -  
151 a n k c n e s e

E m p o r e  u.  E i n g a n g  
v o n  i n n e n

W a n d b e l e u c h tu n g .  Entw . P ro f . D r.-Ing . CI. llo lz- 
m eister (hiezu T afe l 52)

Von g roßer B edeutung  fü r  das qualifiz ierte  H andw erk 
ist H olzm eistcrs D urcharbeitung  a lle r E i n z e l  form en 
und -gegenstände. Sie d ü rf te  wesentlich zu einer e rn eu 
ten S tärkung  des K unsthandw erks m it beitragen.
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R a u c h f a ß ,  P fa rrk irch e  in M erchingen (Saar)

K l e i n e  S i c d 1 u n g s k i r  c h e 
i n  W  i e n

Arch. Prof. Dr.-Ing. Clemens Holzmeister



1* i' a r  r  k i r  c h e i 11 M o r c li i 11 g c n . vom C arlen  aus gesehen

P F A 1111 K 111 C 11 E 1 \  M E R C I I I  N G E N (S A A II G E B 1 E T) Arch. P ro f. D r.-Ing. Cl. Ilo lzm eislcr

G ru n d riß  Erdgeschoß 1 :5 0 0

In  seinem Salzburgifer Yoi trag  faß te  P ro 
fessor Ilo lzm eistcr wesentliche Ausgangs
punkte m odernen katholischen K irchen- 
baucs etwa wie folgt zusam m en (Auszug 
aus dem  R efera t D r. Th. Michels, 0 .S .1!.. 
S a lzburg ):
1. Das ehristozentrischc P rinz ip , also li
turgische und  seelsorgerische Rücksich
ten, leite t w ieder in  erhöhtem  M aße die 
m oderne K irchenbaukunst in  d e rG ru n d - 
rißan o rd n u n g  und R aum gestaltung.
2. A\ ic in  altchristlicher K irche (S. Cle- 
m ente, Rom) ist d e r A 1 1 a r  m it seiner 
heiligen O pferhandlung  n ich t n u r  m ehr 
der ideelle, sondern auch w ieder räu m 
licher M ittelpunkt der K irche.
3. Die Ta.üfkapelle w ird  Sym bol fü r  den 
C harakter der T aufe  als des „Einganges 
in  die K irche" an den E ingang gelegt.
4. Die B eichtstühle sind peripher, also 
in  eigenen Nischen anzuordnen.
5. Akustische und auch räum liche Ab
sonderung der K irchen vom V erkehr 
durch  einen „H eiligen B ezirk" oder auch 
n u r eine geeignete E in fried igung  ist e r
wünscht.



P f  a r  r k i r e li o in  Me r e I i in g c n  (Saar) 
Arcli. P rof; D r.-Ing . CI. 1 lolzrneister

Oben links G esam tansicht von .Merchin
gen m it dom inierender Lage der K irche.
U nten Innenraum

Durch den ,,S akram en tstu rm “ wird so
wohl der O rt der heiligen H andlung 
nach außen h in  beton t (S. 21.0— 12), 
wie auch die L ieh tführung  von ohenher 
erm öglicht.

D i e K i r  c h e  a l s  S t a d  t k  r  o n e (¡Merchingen, Saar)

A u i  r  i ß  (Bergseite)
1 :5 0 0

211



K a t h o l i s c h e  P f a r r k i r c h e  i n  M e r c h i n g e n  (Saar). l l a u p t s c i l c  m it E ingang

Arch. P ro f . D r.-Ing . CI. llo lzn ieister
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_

e i l e  m it G itter Arch. P ro f. D r.-Ing . CI, H olzm eister



E n tw u rf lla n s  S tonig

G rundrisse 1 : 500

Von oben’rechts 
- 1 E n tw u rf ITans S ton ig

2 E n tw u rf H erbert N eubauer 
3, 4 u. 5 E n tw u rf 11. Ju n g

K I, E I N E  K A T II 0  L  I S C II  E  S I E D  L U N G S K I 11 C II E N 
A rbeiten aus der M eisterschule von P ro f. D r.-Ing . C l e m e n s  I l o l z m e i s t c r

W ie bereits im  S o n d erh eft fü r  evangelische K irchen b e to n t w urde, sollte der Bau k l e i n e r  und d e z e n 
t r a l i s i e r t  innerha lb  der Siedlungen angeordneter K irchen in  Z u k u n ft besonders gepflegt w erden. P ro f. 
Ilo lzm eister hatte  n u n  die L iebensw ürdigkeit, au f  unsere A nregung h in  in seiner M eisterschule die nachfo lgen
den E n tw ürfe  bearbeiten zu lassen. H a r b e r s

E n tw u rf H erbert N eubauer

E n tw u rf H erm ann  Ju n g



S i e d l u n g s k i r c l x e
Entw . Eugen S chuß le r u. Zoltan M üller



Von 1IERMAN SÖRGEL-M iinchen

I )  A  S  P A N R O P A  -  P  R  0  J  E  R  T
als s tä d te b a u l ic h e  D a rs te llu n g s s tu d ie

V o r w o r t  d e r  S c h r i f t l c i t u n g :  W enn auch eine Aus
füh ru n g  der Sörgelschen P läne vielleicht n ich t im  Bereich der Mög
lichkeit liegen m ag, so halten  w ir doch eine t h e o r e t i s c h e  Be
trach tung  seiner w eitschauenden Ideen fü r  außero rden tlich  fru ch t
bar, vor allem  wegen der dam it gebotenen G elegenheit, g r o ß e  Z u 
s a m m e n h ä n g e  s l i i d l c b a u l  i c h  z u  e r f a s s e n  u n d  b i 1 d - 
m ä ß i g  d a r z u s t c l l e  n.

E in  Buchenbochw ald von einem  H ek tar G röße ver
dunstet täglich durchschnittlich  30 000  L ite r W asser. 
W enn ein W ald in unserem  verhältn ism äßig  kühlen 
K lim a so viel F euch tigkeit an die L u ft abgibt, was m u ß  
dann  erst die über zwei und einhalb M illionen Q uadra t
kilom eter g roße M ittelm eerfläche verdunsten! W ie wird 
dieses W asser, das ja  n u r  zum  Teil w ieder au f  die 
M eeresfläche als Regen h erab fä llt, ersetzt, so daß  die 
K üsten länder n ich t austrocknen? E in Blick au f die 
geographische K arte  zeigt zu unserer Ü berraschung, daß  
im  sch ro ffen  Gegensatz zu anderen  M eeren —  z. B. 
dem  Schw arzen Meer —  ins M ittelm eer n u r  ganz wenig 
größere  Flüsse m ünden . A ußer N il, Po, R hone und 
vielleicht noch E bro  sind kaum  nennensw erte Zuflüsse 
vorhanden, die den enorm en W asserverbrauch u n te r 
der heißen Sonne der M itte lm cerländer ersetzen könn 
ten. W ie e rk lä rt sich das? Die Lösung gib t uns theore
tisch die E ntstehungsgeschichte des M itlclm ecres (der 
w ir h ie r n ich t näher nachgehen können), und rein 
prak tisch  eine Messung der S tröm ungen  in  der S traße  
von G ib ra lta r bzw. in  den D ardanellen.

Es fließen  in  jed e r Sekunde 88 000 cbm W asser 
vom A tlantik  d u rch  die S traß e  von G ib ra lta r ins M ittel
m eer. Mein P ro jek t w ill diese K ra ft ausnützen, um  
m it den daraus zu erzielenden 160 M illionen P fe rd e 
k räften  —  dem  T ausendfachen des W alchenseewerkes — 
Teile von N ordafrika zu kultiv ieren  und zugleich N eu
land im  M ittelm eerbecken d u rch  die e in tre tende Sen
kung des W asserspiegels zu gew innen. D ie K u ltiv ierung  
der Sahara ist ja  ein a lter M enschheitstraum . W ar doch 
schon einm al der N ordrand  A frikas die Q uelle des 
R eichtum s und  L uxus fü r  das röm ische W eltreich . — 
Seit 60 Jah ren  w urden  P ro jek te  über P ro jek te  gem acht, 
die S ahara m it m odernen  M itteln der K u ltu r zu e r 
schließen: sie alle m üssen scheitern, solange die K r a f t ,  
die m an dazu b rauch t, feh lt. Diese enorm e K ra ft 
w ürde das S t a u w e r k  b e i  G i b r a l t a r  lie fe rn , und  
m it seinen E lek triz itä tsk räften  könnten große Teile 
N ordafrikas in b lühende P lantagen verw andelt, die R oh
p roduk tquellen  eines großen  W eltteils erschlossen und 
das au ftauchendc N euland im  M ittelm eer bew irtschaf
tet w erden.

Aber noch ein anderes, höheres Ziel schwebt dem  
,,P an ropap ro jek t"  vor. A lle M enschheitssorgen lassen 
sich im  G runde au f  ein paar E lem ente zurück führen . 
D er viel m ißbrauch te  und  noch m ehr m ißverstandene 
A usdruck „ K a m p f  u m s  D a s e i n “ m e in t eigentlich 
zunächst K am pf um  R a u m ,  sagt F ried r. Ratzel. Am 
Raum  m iß t sich das M aß d e r anderen  Lebensbedin
gungen, vor allem  der N ahrung. W eite r R aum  w irk t 
leb enerha ltcnd ; au f engem  R aum  aber w ird der K am pf 
verzw eifelt. N ehm en w ir zum  R aum  noch die K r a f t ,

jene  K ra ft, wie sie in der N atur in  unerschöpflicher 
F ü lle  vorhanden ist und vom M enschen m itte ls der 
T echnik nu tzbar gem acht w erden kann, so haben wir 
die beiden F ak to ren , in  denen das P an ro p ap ro jck t ver
ankert liegt. F ast eine halbe M illion K ubikkilom eter geht 
jäh rlich  durch  die Maschine des irdischen W asserkreis
laufes; aber n irgends in  der W elt —  m an sucht ver
geblich au f der W eltkarte —  bietet die N atu r dem  
M enschen gew isserm aßen au f  dem  P räsen tie rte lle r eine 
solche G elegenheit, Energie und Land zu gew innen. 
„D ie Geschichte leh rt, daß  E uropa ein ungeheures V er
mögen vor seinen T oren liegen hat und es gleichsam 
n u r  aufzuheben braucht. M an sagt w ahrlich  nichts 
Ü bertriebenes, wenn m an behaup te t: die W iederbegrü-

Oben D a s  M i 11 e 1 m  e e r  , wie es wohl vor 50 000 
Jah ren  ausgesehen haben m ag

M itte D a s  h e u t i g e  M i t t e l m e e r

U nten  D a s  M i 11 e 1 m  e e r nach A u s f ü h r u n g  des 
S ö r  g e 1 sehen P r o j e k t e s
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K r a f t w e r k  m i t  1' a 11 e i t u n g c n  , L e  u e h  t t u  r m  , S c h l  e u s e n s  t u f e n  be i  G a l l i p o l i  
G esam tleistung (>,48 M illionen PS. bei 32 M aschineneinheiten, je  20 000 PS , G efälle ca. 200 m ; 

IG R ohrslränge, je  8 ,4  m  D urchm esser, jeder S trang sj>eist zwei M aschinenaggregate

D A S N E U E  
M A R S E I L L E

E ntw urf 
R nudirektor W elzenbacher 

Mitte O b e r s i e h  t s p l a n  
1 :2 0 0 0 0 0  

U nten V o g e l s c h a u  von 
Südosten 

D urch die M ittelm eersen
kung ergibt sich die B ucht, 
welche in der P lanung  den 
A usgangspunkt fü rd en n eu en  
Ila fen  und die n eu eS lad t b il
det. Die M iltelm cerscnkung 
beträg t u n g efäh r 1 5 0 -20 0m. 
d aher die V erbindung vom 
n eu en lla fcn  zum  a lten lla fcn  
M arseille du rch  SchilThebe- 
W crke (4) und S chleusen
treppe (3), ebenso durch  
B ahnverbindung (2) von der 
neuen zur alten Stadl.



nung  der Sahara sei die aussichtsreichste K u ltu raufgabe, 
welche au f  das E u ropa  des 20. Jah rh u n d erts  w artet“ 
(R aoul 11. F rance). Das P an ro p ap ro jek t will du rch  eine 
große gem einsam e A ufbau- und  F riedensarbeit, an der 
sich alle V ölker E uropas beteiligen sollen, das in  Z er
setzung befindliche A bendland w irtschaftlich  heben und 
einigen. Zum  U nterschied von dem  Coüdcnhoveschen 
„P ancu ropa“ will m ein  P ro jek t du rch  A usführung  
t e c h n i s c h e r  W erke, du rch  S chaffung  p r o d u k t i 
v e r  W erte und E i n n a h m e q u e l l e n  eine w eltum 
spannende W i r t s c h a f t s  union schaffen , um  dem 
industrie ll gesättigten E uropa die R ohprodukte des noch 
jung fräu lichen  A frikas in  ökonom ischer W eise nu tzbar 
zu m achen. Es hande lt sich also n ich t um  paneuro- 
päischc Schw ärm ereien, die n u r  an die V ern u n ft und 
den guten  W illen  appellieren , sondern  um  w irtschafts
technische R e c h n u n g e n ,  um  die technische R atio
nalisierung seines ganzen Betriebes.

W ir leben politisch noch im m er in  einem  E uropa, 
wie cs sich grundsätzlich  im  Zeitalter des P ferdetrans- 
porles konstitu ie rt hat. D arin  besteht ein innerer W ider
spruch zu unseren A utom obilen, Flugzeugen und T u r
binen, zu unseren G eschützen, G iftgasen und e lek tri
schen K raftühertragungsm ilte ln . W ird  der W iderspruch

nich t gelöst, so m u ß  das A bendland untergeben. 
Schließlich kann doch n u r  die Technik jenen  W ider
spruch  lösen. Es gibt zweierlei M achttriebe, Beschleu- 
n igungsm ittel, „V ehikel“ im  E ntw ick lungsverlauf der 
Technik. Die einen sind solche, die S p a n n u n g e n  
erzeugen, die zu neuen Fragestellungen und Lebens
m öglichkeiten drängen. Das sind z. B. die großen  
E ntdeckungsfahrten , E rfindungen  und  auch R ekord
leistungen (wie z. B. die W eltum segelung des Z eppelin), 
Das andere sind solche, die S p a n n u n g e n  l ö s e n ,  
die die E rfindungen  und technischen Leistungen aus- 
baucn, anw enden, praktisch ausw erten und dam it neue 
w irtschaftliche und schließlich politische Zustände 
schaffen , die den Forderungen  der Zeit gerecht w erden 
können. Um diese zweite M achtentfaltung der Technik 
handelt es sich heute und in  Z u k u n ft —  nich t um 
M ondraketen und W eltraum sch iffe! Um diese zweite 
M achten tfaltung  der Technik handelt es sich auch beim  
Panropapro jek t. Schließlich —  so m u ß  der nüchterne 
und zugleich zukunftsgläubige W irklichkeitsm ensch kal
ku lieren  —  w ird doch n u r  jene  Technik M acht in  sich 
haben, die am  m eisten zur V ollendung einer fr ied 
lichen, ökonom ischen und beglückenden neuen W elt 
verm ag und  tut.
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D i e  W e r k e  v o n  G i b r a l t a r ,  gesehen vom M iltelm eer. (Z eichnung von Kley.)

D a s  l e t z t e  Z i e l  d e s  P a n r o p a p r o j e k t s  i s t  d i e  V e r 
e i n i g u n g  E u r o p a s  m i t  A f r i k a  z u  e i n e m  m ä c h t i g e n  
W e l t t e i l  z w i s c h e n  P a n a m e r i k a  u n d  P a n a s i e n  , zwi
schen dem  zw eifellos sich einigenden N ord-, M ittel- und  Südam erika 
einerseits und der gelben G efahr eines rassefeindliclien Indiens, Chinas 
und Japans andererseits. (Ind ien  verselbständigt sich; ein verselbstän
digtes Ind ien  w ird den xYnschluß an  C hina und Japan  finden .) E ine 
V erschw eißung und L änderbrücke zwischen E uropa und A frika durch 
teilweise Trockenlegung des M ittelm eeres und  teilweise Bewässerung 
der Sahara schaffen , he iß t nichts anderes, als das bestehende K ra f t

lin ien fe ld  am  M itlelm eer du rchkreuzen  und cs durch  ein höheres, 
um fassenderes, an dem  alle K u ltu rvö lker Europas beteilig t sein kön
nen , ersetzen. Es he iß t nichts anderes, als E uropa an K ra ft und 
A usdehnung vervielfachen, so daß  es aus dem  S tadium  k lein licher 
P arte ipo litik  herausgezw ungen zu einem  einheitlichen M achtfaktor 
zwischen A m erika und Asien w ird. Es he iß t nichts anderes, als 
E uropa, das heute wie eine offene W unde ist, vor der fo rtschreitenden 
Zersetzung im  In n ern  und deshalb vor der drohenden äußeren  V er
n ich tung  zwischen und durch  A m erika-A sien retten.



DER BAUMEISTER
2 9 .JAHRGANG, HEFT 5

TAFEL 39

DAMEN H S  ! R E N

V A R T E R A U M

AUSSICHT

P1S0AR j

Schnitt

v o n  v o r n

E I N E  S T R A S S E N  B A II N W  A R T E H A L E E  I N B R Ü N N  (Siehe Seite 183)

Arch. Ing. Oskar Poriska-B ninn

VERLAG G E O RG  D .W . C A L L W E Y - MC.NCHE.N



DER BAUMEISTER
29 .JAHRGANG, HEFT 5

T Y P E | FÜ R  GROSSTANKSTELLEN LN DÄNEMARK 
Im  M aßstab 1: 400 

von Arch. L. A. Skjöl-Petersen 
(Zu Seite 184)

(aus „A rch itek ten“)

TAFEL 40

VERLAG G E O R G  D .W . CALI.W EY - M ÖNCHEN



DER BAUMEISTER TAFEL 41
29.JAHRGANG, HEFT 5
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GUOSSTANKSTELLEN DER RHENA.MA-OSSAG
Nach M itteilung der „Rhenania-O ssag“ sollen bei den neuen  Tankstellen statt den etwas h a rt w irkenden eckige 
S tü tzen nu n  auch wie beim  ..N orm al-Tankhaus" au f T afe l 43 runde S tützen gew ählt w erden. (Zu Seite 185)

M aßstab 1 :100 .



DER BAUMEISTER
29. JAHRGANG, HEFT 5

TAFEL 42
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«  F T J S S M A T T E  
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G P O S S T A N I L  S T E L L E

T Y P  . A '
GROSSTANKSTELLENTYFEN D ER RHENANIA-OSSAG (Zu Seite 185)

Maßstab 1 :1 0 0



DER BAUMEISTER
29.JAHRGANG, HEFT 6

TAFEL 43

EIN „NORM ALTÄNKHAUS". E n tw u rf des Stüdt. Hochbauam tes, Abt. S tatperw ejterung  (ßaubera lung)

(Zu Seite 184)

F ü r  die B ehandlung von A nträgen fü r  den Bau 
neuer G roßtankstellen  sowohl wie fü r  die Baube
ratung  w urden vom S tädt. H ochbauam t München 
folgende R ich tlin ien  aufgestellt:

1. Vom A ntragsteller ist eine städtebaulich 
einw andfreie A usgestaltung der Seiten- oder Riick- 
fassadcn benachbarter Gebäude zu sichern, ins
besondere in Gebieten geschlossener Bauweise.

2. Die Tankstelle d a rf  weder an einem  S tra 
ßeneck noch in der S traßenzeile die W irkung  
einer B aulücke hervorru fen . H ie rau f ist hei der 
S itu ierung  des Tankhauses Rücksicht zu- nehm en, 
das heiß t, es m u ß  un ter U m ständen (zum  Bei
spiel hei geschlossener Bauweise) soweit h in ter 
die Baulinie zurückgelegt werden, daß noch ein 
V ordergebäude e rrich te t und so die S traßenw and 
geschlossen w erden kann.

D ie Form gebung ist so von Fall zu Fall zu 
•wählen, daß  n ich t der E indruck des ,.kleinen 
Hauses“ , welches, insbesondere bei derartigen Son
derzwecken, leicht als K arikatu r w irkt, entsteht 
und ilaß eine gu te  E inpassung in die Umgebung 
gew ährleistet ist.

4. E ine H äufung  von G roßtankstellen ist aus 
städtebaulichen, verkehrstechnischen und w irt
schaftlichen G ründen unbedingt zu verm eiden.

Die T ankstellen an der Leopoldstraße, am H arras 
und an d e r W olfralshauser-S teiner-S traße en t
sprechen bereits diesen R ichtlinien,

O RILNI 1EUUNGSTAFEL des Frem denverkehrsvereins am
B a h n h o f s p l a t z  in M ü n c h e n 

E ntw urf H ochbauam t M ünchen, Abt. S tadlerw eiterung

ö  W  E N T  [ E R  b ' N Q  b' T A  F t L  A M  ß 'A U N H O +  Z P L 4 T Z

•)(— sS"

TOCKCL- QOH-BCroH  
BAHMEH-EtSWVetiHKXtlX 
TfUNSPAttCNT- JP/EQ m  ,  
S lA t

ENTW . -H A P & E R S ,

VERLAG G E O R G  D .W . CALLW EY MÖNCHEN



DER BAUMEISTER TAPEI 44
29. JAHRGANG, HEFT 5

O ^

LEUCHTSÄULE MIT UHR am B a h n h o f s p i a t z  in M ü n c h e n  

Einzelheiten des Z ifferblattes und der K onstruk tion , M aßstab 1 :5  

(E n tw u rf Städt. H ochbauanit, Abt. S tadterw eiterung.)

(Zu Seite 186 oben rechts.)
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VERLAG G E O R G  D .W . C A LLW EY - M CNCHES.
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DER BAUMEISTER
29 .JAHRGANG, HEFT 5

HOTEL UND PENSIONAT „W O B A '-IIO T E L , BASEL 

G r u n d r i ß  1: 500 (siehe Seite 197)

Arch. F r. B räuning, H. Leu m it A. D üring 

(Arch. der H allenausstellung A. R. S träßlc)

TAFEL 45

VERLA G G E O R G  D .W . CALI.W EY - M ÖNCHES



SCHNITT A A

DER BAUMEISTER
29.JAHRGANG, HEFT 5

TAFEL 46

GRUNDRISS
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CAFE -MNCINu

• T VOB A " . I I O T E L  (Zu Seite 197) 
A rchitekten:
I r .  B räuning, H. Leu 
m it A. D üring , Basel
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RAUCH SALON
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i. M. 1: 100. (H ierzu auch T afel 45.)

VERLAG G E O R G  D .W . CA LLW EY - M ÖNCHEN



DER BAUMEISTER
29. JAHRGANG, HEFT 5

TAFEL 47

SCHNITT

,.W OBA“-HOTEL. P  f  l a  n z  e n  v i  t r i n ' c  bei d e r Bar (zu Seite 201 und  Tafel 48 /49) 

A rchitekten  F r. B räuning, 11. Leu m it A. D öring . Basel

VERLAG G E O R G  D .W . C A LLW EY ■ M O SC H ES



„AVOBA“-H OTEL, BASEL A rchitekten F r. B räuning , H . L eu  m it A. D öring , Basel

P f l a n z  e n  v i t r i n e  bei d e r Bar. (Zu Seite 201 und T afel 47.) E inzelheiten in  na tü rlich e r G röße.

Ventilationsschieber
V ///////7 7 7 L

r7 7 7 ? T j y ? / / S 7 > / s h } / j '7 7 / 7 7 7 7 7 7 / / 7 / 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 - 7 7 7 7 / 7 / / 7 / 7 / 7 / .

DER BAUMEISTER
29.JAHRGANG, HEFT B

TAFEL 48 49



DER BAUMEISTER
29.JAHRGANG, HEFT 5

TAFEL 51

PFA RR K IR CH E M ERCHINGEN, H a u p t e i n g a n g ,  G i t t e r  m it E inzelheiten (zu Seite 210)

A rch. Prol'. D r.-Ing . CI. H oizincister



DER BAUMEISTER
29. JAHRGANG, HEFT 5

TAFEL 52

f ö n

W ANDBELEUCHTUNG und AM PEL fü r  ST. GEORG, KÖLN

PFA R R K IR C H E  M ERCHINGEN (S

T a u f s t e i n

Arch. P ro f . D r.-Ing .
Clem ens H olzm eister

VERLAG G E O R G  D .W .C A L L W E Y  - MÜNCHEN


