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W ICH TIG E NEUZEITLICHE G E SIC H TSPU N K TE  BEI DER ENTW URFSBEARBEITUNG 

UND DU RCH FU H RU NG V O N  BEBAU U N G SPLA N E N  UND STADTISCH EN  STRASSEN.

Yon Prof. Knipping, Darmstadt.

I. R u c k b l i c k  a u f  d i e  E n t w i c k l u n g  i n  d e n  l e t z t e n  
J a h r z e h n t e n .

D ie  s ta r k s te  E n tw ic k lu n g , den  g ro B ten  A u fsc h w u n g  h a b e n  
d ie  d e u tsch e n  S ta d te  in  d e r  Z e it  n ach  d em  d e u tsch -fra n zo sisch en  
K r ie g  1870/71 gen om m en . E s  is t  d a s d ie  Z e it, in  w e lch e r  d ie  
V o lk sv e rm e h r u n g  z u n a c h st v o n  J a h r  zu  J a h r  gróB er w u rd e , 
n ich t in fo lg e  e in e r E rh o h u n g  d er G e b u rte n z iffe r , w e lch e  im  
G e g e n te il m e h r u n d  m eh r h e ra b g in g , so n d ern  in fo lg e  e in es s ta r k e n  
R iie k g a n g e s  der S te rb lic h k e it , w e lc h e r  e in e  F o lg ę  d er F o r ts c h r itte  
d e r m e d iz in isch e n  W iss e n sc h a ft  u n d  d e r  V e rb esse ru n g  a lle r  
h y g ie n isch e n  E in r ic h tu n g e n  w a r. Z w a r  h a tte  zu  A n fa n g  d ieses 
J a h rh u n d e rts  d e r  G eb u rten iib ersch u B , d. h . d ie  D iffe re n z  z w i
sch en  G e b u rte n z a h l u n d  S te rb e z iffe r , e in e  r iic k la u fig e  B e w e g u n g  
a n g e tre te n , im m erh in  b e lie f  s ich  in den  J a h ren  v o r  A u sb ru c h  
des W e ltk r ie g e s  d e r  a llja h r lic h e  B e v ó lk e ru n g sz u w a c h s  d es D e u t
sch en  R e ic h e s  a u f e tw a  800 000 b is 900 000 M en sch en  u n d  w a r 
d a m it  gró B er a is  in irg en d  e in em  a n d eren  L a n d e  E u ro p a s  m it  
e in er e in z ig e n  A u sn a h m e , n a m lic h  v o n  R u B la n d .

D o c h  n ic h t  a lle in  d iese  n a tiir lic h e  V o lk sv e rm e h r u n g  b r a c h te  
den d e u tsch e n  S ta d te n  d en  Z u w a c h s  a n  E in w o h n e rn . Ih re  E n t 
w ic k lu n g  w u rd e  v ie lm e h r  d a ru b e r  h in a u s  s ta r k  b e e in flu B t d u rch  
d ie  B in n e n w a n d e ru n g , w e lc h e  n a h ezu  d en  g e sa m te n  Z u w a ch s  
d er L a n d b e v 61k e ru n g  in  d ie  S ta d te  u n d  in  d ie  In d u s tr ie b e z irk e  
fiih rte . I n  d en  J a h rz e h n te n  n a ch  d em  d e u tsc h -fra n zó sisch e n  
K r ie g e  s e tz te  s ich  d ie  b is  d a h in  n u r sc h u c h te rn  b ego n n en e  In - 
d u stria lis ie ru n g  d e s D e u tsch e n  R e ich e s  ra sc h  fo r t  u n d  fiih r te  
an  ih ren  B re n n p u n k te n  z u r  A n h a u fu n g  d e r  In d u strie  u n d  d a m it 
zu r Z u sa m m e n b a llu n g  gro B er M en sch en m assen . D ie se  B re n n - 
p u n k te  s in d  d ie  G ro B sta d te  u n d  e in ig e  m it  b eson d eren  N a tu r-  
sc h a tz e n  a u s g e s ta tte te  G egen d en , in d en en  a u f  d er G ru n d la g e  
d ieser N a tu r s c h a tz e  d e r  A u fb a u  d e r  e in sch la g ig e n  In d u s tr ie  
ein  n a tiir lic h e r  V o rg a n g  w a r.

D ie  d a d u rc h  b e d in g te  s ta r k ę  Y e rs c h ie b u n g  z w isch e n  S ta d t-  
u nd L a n d b e v ó lk e ru n g  k e n n ze ic lin e n  e in ig e  s ta t is t is c h e  Z a h le n  
s c h la g w o rta r tig . E n tfie le n  v o r  h u n d e rt J a h re n , a lso  e tw a  zu r 
Z e it  d er B e fre iu n g s k rie g e  v o n  d e r  g e sa m ten  B e v ó lk e ru n g  des 
D e u tsch e n  R e ich e s  in  d e n  G ren zen  d e r  V o rk r ie g s z e it  m it  25 M il
lionen  18 M illion en  a u f  d ie  L a n d w ir ts c h a ft  u n d  n u r e tw a  7 M il
lionen  a u f  d ie  s ta d tis c h e  B e w o h n e rs c h a ft, so  h a tte  s ich  d a s  B ild  
h u n d e rt J a h re  s p a te r  g ru n d le g e n d  g e a n d e rt. V o n  d e n  68 M il
lionen  k u rz  v o r  d em  W e ltk r ie g  g e h ó rte n  n u r ru n d  26 M illion en , 
d. h . n u r ein  M eh r v o n  8 M illio n en  zu r L a n d w ir ts c h a ft ,  d a ge ge n  
42 M illion en , d. h . e in  M eh r v o n  35 M illio n e n , z u r  s ta d tis ch e n  
B e v ó lk e ru n g .

W a h re n d  d a h e r  in n e rh a lb  v o n  h u n d e rt  J a h re n  a u f  dem  
L a n d e  n u r e tw a  8 M illio n en  M en sch en  a n g e s ie d e lt w e rd en  m u B ten , 
n ur fu r  8 M illio n en  M en sch en  n eu e  W o h n s ta tte n  n o tw e n d ig  
w u rden , e rg a b  sich  in  d en  S ta d te n  e in  B e d iir fn is  n ach  neuen 
W oh n - u n d  A r b e its s t iit te n  fiir  e tw a  35 M illio n e n  M en sch en . 
F iir  d iese  35 M illio n e n  M en sch en  m u B ten  n u n  a b e r  n ic h t n u r 
neu e W o h n - u n d  A r b e its s t iit te n  e rr ic h te t  w e rd en , son dern  w e ite r  
eine groB e R e ih e  v o n  B a u lic h k e ite n , d ie  m it te lb a r  eine F o lg ę  der 
V o lk sv e rm e h ru n g  sin d , so  S ch u le n , K ir c h e n , K ra n k e n h a u se r , 
V e rk e h rsa n la g e n  a lle r  A r t ,  G e rich ts-  u n d  Y e rw a ltu n g s g e b a u d e , 
T h e a te r , E r lio lu n g s- u n d  V e rg n iig u n g s s ta tte n  u sw .

D e r rasen d  sch n e lle n  E n tw ic k lu n g , in sb eson d ere  in  den  le tz 
ten  d rei J a h rz e h n te n  des v o rig e n  J a h rh u n d e rts , s ta n d  n un  kein es- 
w egs e in e  e n tsp re c h e n d e  Y o r a u s s ic h t  d e r Y e r w a ltu n g  u n d  d e r

G e s e tzg e b u n g  ge ge n iib e r. K a u m  sc h iich te rn e  V e rs u c h e  sin d  zu  
seh en , diese E n tw ic k lu n g  in  d ie  r ic h tig e n  B a h n e n  zu  len k en , d ic  
H e rs te llu n g  v o n  W o h n s ta tte n  n a c h  d er R ic h tu n g  e in w a n d fre ie r  
G e s ta ltu n g  e rn stlich  zu b ee in flu ssen . Z u n a c h s t w u rd e  v ie lm e h r 
a lles  d er p r iv a te n  I n it ia t iv e  u n d  d a m it d em  p r iv a te n , d . h . fiir  
den  P r iv a te n  d u rc h a u s  b e re c h tig te n  G ew in n stre b e n  iib e rlasse n . 
S o  fa n d  d a s G ro B k a p ita l in  F o rm  u n p e rsó n lich e r G e s e lls c h a fte n  
G efa lle n  an  s p e k u la t iv e r  B e ta t ig u n g  a u f  d iesem  G e b ie t , F a s t  
d ie  g a n ze  E n tw ic k lu n g  G ro B -B erlin s  u n d  a n d erer G ro B s ta d te  
b e ru h t a u f d er T a t ig k e it  groB er B o d e n g e se llsch a fte n , w e lc h e  d a s 
L a n d  v o n  den  U rb e s itze rn  o d e r a u ch  b e re its  a u s der d r itte n  
od e r v ie r te n  H a n d  n ach  d iesen  a u fk a u fte n , B e b a u u n g s p la n e  —  
se lb stv e rs ta n d lic h  u n te r  s ta r k s te r  A u s s c h la c h tu n g  d e s  B o d e n s  —  
a u fs te llte n , u n d  d a n n  a u c h  n och  f iir  d en  K iiu fe r  tm d B a u h e rrn  
be i d er D u rc h fu h ru n g  d er g le ic h fa lls  s p c k u la t iv e n  B a u ta t ig k e it  
h ilfre ic h e  H a n d  le is te te n . Im  W e s te n  u n d  S u d e n  d es R e ic h e s  
is t es e tw a s  g lim p flic h e r  a b g e la u fe n , in so fern  h ie r  e in  n ich t 
g le ic h  g iin stig e s  F e ld  s p e k u la t iv e r  T a t ig k e it  v o rh a n d e n  w a r, 
w eil in  d en  L e b e n sg e w o h n h e ite n  u n d  A n sc h a u u n g e n  d e r  B e v ó l-  
k e ru n g  d ie  G ru n d la g e  fiir  d ie  r iic k s ic h ts lo se  D u rc h fu h ru n g  d es 
M ie tsk a se rn e n sy stem s, d ie  Y o ra u s s e tz u n g  d e r s p e k u la t iv e n  A u s 
s c h la c h tu n g  d es G ru n d  u n d  B o d e n s, feh lte . A b e r  a u c h  h ie r  is t  
— - w e n ig e  A u sn a h m e n  b e s ta t ig e n  d ie  R e g e l —  d iese  E n tw ic k -  
lu n g se p o ch e  k a u m  a is  e in e  g liic k lic h e  zu  b e ze ich n en . A u c h  h ie r  
h a t  d ie  g e s c h ic k te  o rd n en d e  H a n d  d e s S ta d te b a ń e r s  fa s t  im m er 
g e fe h lt. M an  b e g n iig te  sich  je w e ils  m it  d er A u fsc h lie B u n g  des 
n a c h ste n  fre ien  G ela n d e s, o h n e  sich  v ie l S o rg e  w egen  d er sp a- 
te re n  w e ite re n  E n tw ic k lu n g  zu  m a ch e n . J a  m an  lieB  es d a r iib e r  
h in a u s  in  v ie le n  F a lle n  zu , daB  sch ó n e  v o n  a lte rs  h e r  iiber- 
k o m m e n e  S tra B e n , P la tz e , ja  g a n ze  S ta d tte ile ,  n ach  d e r  un- 
g iin s tig e n  S e ite  v e r a n d e rt , w ie  m an  es n a n n te , m o d e rn isie rt 
w u rd e n ,

S ofern  m an  a b e r  d a ra n  d a c h te , B e b a u u n g s p la n e  zu  e n tw e rfe n , 
so fern  m an  a llm a h lic h  zu  d e r E r k e n n tn is  g e la n g te , d en  ra sch en  
A u fs c h w u n g  u n d  d ie  ra sch e  A u s b r e itu n g  zu  b e e in flu sse n  u n d  
n a ch  feste n  P la n e n  zu rege ln , geb en  d ie  B e b a u u n g s p la n e  je n e r  
Z e it  b e re c h tig te n  A n la B  z u r  K r it ik .  S o w e it  n ic h t  d ie  G ela n d e - 
g e s ta ltu n g  o d e r so n stig e  H in d e rn isse  u n w e ig e rlich  ih re n  Z w a n g  
a u su b te n , ze igen  d iese  B e b a u u n g s p la n e  d ie  r iic k sic h ts lo se  D u r c h 
fu h ru n g  d es R e c h te c k s y s te m s , v ie lle ic h t  h in  u n d  w ie d e r d u rcli- 
b ro ch e n  d u rc h  e in e  D ia g o n a lv e rb in d u n g  im  In te re sse  d es V e r- 
k e h rs. E s  h a n d e lte  s ich  d a n n  a lso  u m  n ic h ts  a n d eres  w ie  die 
F o r ts e tz u n g  d e r  S ta d te g r iin d u n g  u n d  des S ta d te b a u s  d e r  R o m e r  
n a c h  d em  L a g e rs c h e m a  u n d  d e r  D e u tsch e n  b e i ih re r  B e s ie d e lu n g  
des O ste n s  (A b b . 1 B re s la u ). D a b e i lieB m an  a b e r  g a n z lich  
a u B er a c h t, daB  es s ich  b e i d e r B e s c h a ffu n g  v o n  W o h n s ta tte n  
fiir  den  B e v ó lk e ru n g s z u w a c h s  u m  g a n z  e tw a s  a n d eres h a n d e lte , 
a is  b e i je n e n  S ta d te g r iin d u n g e n . D ie  R o m e r u n d  s p a te r  d ie  
D e u ts ch e n  g ru n d e te n  ih re  S ta d te  a is  Z e n tr a lp u n k te  gróB erer 
L a n d g e b ie te , in  d e n en  d ie  M a r k te  a b g e h a lte n  w 'urden u n d  in 
den en  d ie  L a n d b e v ó lk e ru n g  ih ren  k u ltu re lle n  u n d  H a n d e ls m itte l-  
p u n k t  su ch e n  u n d  fin d en  so llte . In fo lg ed esse n  w a re n  in  den 
S ta d te n  v ie le  S tra B e n fro n te n  erfo rd er lich , in  d en en  d ie  H a n d le r , 
K a u f le u te  u n d  H a n d w e rk e r  ih rem  B e r u fe  n a c h g e h e n  u n d  ih re  
W a re n  a u sleg en  k o n n te n . G en a u  wrie h e u te  n o ch  d ie  G e sch a fts -  
s t a d t  v ie le r  F ro n te n  f iir  S c h a u fe n ste r  b e d a rf, d a h e r h ie r  d e r 
r e c h te c k ig e  B a u b lo c k  m it  k u rz e r  L a n g e , a lso  n a h e z u  ą u a d ra ti-  
sch er F o rm , d u rc h a u s  r ic h t ig  u n d  a n g e b ra c h t is t, e n ts p r ic h t diese
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A r t  d e r  B e b a u u n g  v o llk o m m e n  dem  B e d iir fn is  b e i d e r G riin d u n g  
d ie ser a lte n  S ta d te , b eso n d ers w e n n  m an  n o ch  d e n  F e stu n g s-  
c h a ra k te r  h in z u n im m t, d er zu  engen  S tra B e n  u n d  h o h e r B e 
b a u u n g  zw a n g .

G a n z  a n d ers  liegen  d ie  B e d iir fn is se  f iir  n eu e  W o h n sied -

D ie  e in z ige  d e u tsc h e  A u sn a h m e , d ie  e in z ig e  d e u tsc h e  S ta d t ,  in 
d er d a s E in fa m ilie n h a u s  s te ts  d ie  iib lich e  B a u fo rm  g e b lie b en  is t, 
is t  B re m e n  m it  e in e r B e h a u su n g sz iffe r  v o n  e tw a  8.

D ie  D u r c h fiih ru n g  d e s P r in z ip s  des E in fa m ilie n h a u se s  b e i 
d en  a n g elsa ch s isch e n  V o lk e rn  is t  je d o c h  k e in e sw eg s e in e  a n - 

sp rech en d e. D a r iib e r  d u rfen  n ic h t  e in ig e  
v ie lfa c h  v e r o ffe n t lic h te  u n d  gep rie se n e  G ar- 
te n s ta d te  E n g la n d s , w ie  L e tc h w o r th  u nd 
B o u rn v ille , h in w e g ta u sc lie n . S ie  b ild e n  n och  
m e h r e in e  A u s n a h m e , w ie  'd ies b e i den  
K r u p p s c h e n  A lte n lie im e n  a u c h  d e r  F a l i  ist, 
w e lc h e  z w a r  e tw a s  g e ra u m ig e r  u n d  n a ch  
d en  Y e r h a ltn is s e n  zu r  Z e it  d e r E r r ic h tu n g  
e tw a s  a u fw e n d ig e r  a u s g e fiih rt  sin d , a b e r  d o ch  
im  g a n ze n  k e in e sw eg s a u s  d em  R a h m e n  v o n  
A rb e ite rs ie d lu n g e n  m it  V o r-  u n d  H a u s g a rte n  
u n d  d u rc h w e g  z w e i S to c k w e rk e n  in  E in - 
u n d  Z w e ifa m ilie n lia u se rn  h e ra u sfa lle n .

A n  d e ra rtig e n  W e rk sw o h n u n g e n  lia b c n  
a lle in  d ie  K o h le n -  u n d  E ise n in d u strie  an  der 
R u h r  fiir  ih re  A n g e s te llte n  u n d  A r b e ite r  b is- 
h er ru n d  200 000 m it  e in e r  E in w o h n e rz a h l 
v o n  n ic h t  v ie l  u n te r  e in e r  M illion , a lso  
e tw a  2 5 %  d e r  g e sa m ten  B e w o h n e rs c h a ft  des 
In d u s tr ie b e z ir k s , e rr ic h te t . E s  is t  d ies eine 
T a t ,  w e lc h e  w e it  iib e r a h n lich e  L e is tu n g e n  
im  A u s la n d  h in a u s g e h t u n d  w e se n tlic h  d a zu  
b e ig e tra g e n  h a t, daB  g e ra d e  im  gróB ten  
d e u tsch e n  In d u s tr ie b e z ir k  d a s M assen m iets- 
h a u s  d es O ste n s u n d  B e r lin s  n ic h t d ie  i ib 
lic h e  H a u s fo rm  g e w o rd e n  is t.

A b g e se h e n  v o n  w e n ige n  G a rte n s ta d te n  is t 
d a s  e n g lisc h e  E in fa m ilie n h a u s  in  den  groB en 
In d u s tr ie s ta d te n  a n  e in er U n z a h l p a ra lle l

Abb. 1. Breslau.

lu n g en . H ie r  h a n d e lt  es sich  le d ig lich  um  
d ie  A u fsc h lie B u n g  d es B a u g e la n d e s, u n d  
z w a r  m it  d en  g e rin g ste n  M itte ln , u m  eine 
V e rte u e ru n g  d es G e la n d e s  u n d  d a m it 
d e r  W o h n u n g e n  n ach  M o g lic h k e it  zu v e r-  
h in d ern . D ie  A u fsc h lie B u n g  m uB  d a b e i so 
e rfo lg e n , daB  d ie  n a tu rg e m a B e  W o h n w e ise  
im  K le in h a u s , im  E in -  b z w . Z w e ifa m ilie n - 
hau s, m ó g lic h  is t, u n d  zw a r  u n te r  B e ig a b e  
ein es d e n  ó r tlic h e n  V e rh a ltn is se n  en tsp re- 
ch en d en  G a rte n s . D a B  d ie ser G e d a n k e  k ein e  
U to p ie  is t ,  b e w e ise n  n ic h t  n u r  za h lre ic lie  
S ie d lu n g e n  u rs p r u n g lic h  d e u tsc h e r  A r b e it 
ge b e r, s p a te r  a u c h  d e u tsc h e r  g e m e in n iitz ig e r  
B a u o rg a n is a t io n e n , d ie s  b ew eisen  v o r  a llem  
A u s fiih ru n g e n  d es A u s la n d e s , z . B .  H o lla n d s,
E n g la n d s  u n d  a u c h  N o rd a m e rik a s , in  w e l- 
ch em  L a n d e  t r o t z  e in ig e r  R ie s e n s ta d te  m it  
H o ch h a u se rn  n o ch  u n g e fa h r  d ie  H a lfte  d e r  
g e sa m ten  B e v ó lk e r u n g  in E in fa m ilie n h a u s e m  
u n te r g e b ra c h t is t . E in e  B e h a u su n g sz iffe r , 
d . h . d ie  a u f  e in  H a u s  e n tfa lle n d e  Z a h l v o n  
B e w o h n e rn , v o n  e tw a  5 in E n g la n d  b e s a g t 
d o ch  n ich ts  a n d eres , a is  daB  d ie  g e sa m te  
en g lisch e  B e v ó lk e r u n g  m it  y e rsch w in d e n - 
d en  A u s n a h m e n  in  E in fa m ilie n h a u se rn  lę b t.
W e n n  d e n ig e g e n u b e r  d ie  d e u tsc h e n  S ta d te  
des W e s te n s  e in e  B e h a u su n g sz iffe r  v o n  
16  b is  20 h a b e n , so  d e u te t  d ie s  a u f  3 b is  6 
W o h n u n g e n  an  e in e m  T re p p en h a u s, u n d  Abb. 2. Siedlung auf Lon g Island bei N ew  "i orle.
z w a r  in H a u s e rn  v o n  3 b is  4 S to c k w e rk e n  h in ,
n eb en  d en en  fre ilich  a u c h  E in - u n d  Z w e ifa m ilie n h a u se r  n ic h t la u fe n d e r S tra B e n  in  ta u se n d en  o d e r a u ch  ze h n ta u se n d en  v o n
g a n z  feh len . B e h a u su n g sz iffe rn  v o n  30 b is  40 in  K ó n ig sb e rg , E x e m p la re n  g le ich e n  T y p s  e rr ic h te t , m e is t oh n e  G a rte n , n ur
S te t t in  u n d  H a m b u rg , o d e r  v o n  e tw a  80 in B e r lin  s in d  d ie  F o lg ę  m it  ein em  k le in en  H o f  u n d  oh n e  U n te rk e lle ru n g . D ies
des Y o rh e rrsc h e n s  des M asse n m ie tsh a u ses in  d iesen  S ta d te n . e n g lisch e  S y s te m  h a b e n  d ie  a m e rik a n isch en  B a u u n te rn e h m e r
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u b ern o m m en . E in e  S ie d lu n g  in  L o n g  I s la n d  (A b b . 2), d ie  k a u m  
a is  sch o n  b e z e ic h n e t w e rd en  k a n n , u n d  e in e  R e ih e n h a u s g ru p p e  
in  P h ila d e lp h ia  (A b b . 3) in  ty p is c h  a m e rik a n ise h e r B a u w e ise  
m it  den  A u to e in fa h r te n  fiir  je d e s e in zeln e  H a u s , a b e r  im  u b rig en

Abb. 4. A ussch nitt aus dem B ebauungsplan von Berlin-Charlottenburg. 
A ufnahm e der H ansa L u ftb ild  G. m. b. H.

Abb. 5. I5ebauungsplan von Mannheim,

oh n e  E in fr ie d ig u n g  d es e in zeln en  G ru n d - 
s t iick e s  m o gen  d iese  T a ts a c h e  e rh arten .

B e i d iesen  S ied lu n g e n  h a n d e lt  es sich  
e ig e n tlich  u m  S tre u s ie d lu n g e n  im  h eu tigen . 
S in n e, u b e r  w e lch e  n och  zu  sp rech en  sein  
w ird . D e r  B e b a u u n g s p la n  d e r S ta d te  
s e lb st, a lso  d e r  C i t y  m it  d en  a n g re n ze n d e n  
W o h n g e b ie te n , e n ts p r ic h t d u re h a u s d er 
u n e n tw e g te n  D u r c h fiih ru n g  d e s R e c h te c k -  
sy s te m s , w e lc h e s  w ir  in  D e u ts c h ła n d  fiir 
so  v ie le  S ta d te  im  E r w e ite ru n g s g e b ie t  —  
n ic h t im  G e s c h a fts v ie r te l —  b e k la g e n . W en n  
m a n  A u s s c h n it te  a u s d em  B e b a u u n g s p la n  
v o n  B e r lin  (A b b . 4 C h a r lo tte n b u rg )  o d e r  v o n  
M an n h eim  (A b b . 5) m it  d e m je n ig e n  v o n  
N e w  Y o r k  (A b b . 6) v e rg le ich t, so  w ird  sich  
k a u m  ein  g r u n d s a tz lic h e r  U n te rsc h ie d  fin d en  
lassen . E s  s in d  eb en  u n e n d lic h  v ie le  R e c h t
eck e , te ilw e ise  n ah ezu  Q u a d ra te , n u r  se iten  
u n terb ro ch e n  d u rch  e in e  D ia g o n a lv e rb in d u n g , 
z. B . in  New' Y o r k  d u rch  den  b e k a n n te n  
B r o a d w a y .

E in  c h a ra k te r is t isc h e s  K e n n ze ic h e n  der- 
a r tig e r  B e b a u u n g s p la n e  is t  d ie  U n m o g lich - 
k e it , e in en  U n te rsc h ie d  in  d e r  B e d e u tu n g  
u n d  d a m it  d e r  A u s g e s ta ltu n g  d e r  e in zeln en

Abb. 3. Siedlung in Philadelphia.
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S tra B e n  a u s  ih rer L a g e  h e ra u s m a ch e n  zu  k ó n n e n , w e n n  m a n  v o n  
den  w e n ig e n  D ia g o n a le n  a b s ic h t. A lle  S tra B e n  h a b e n  e in e  R ic h 
tu n g  o d e r la u fe n  se n k re c h t zu d ieser. S ie  h a b e n  a lso  g le ich e  V e r- 
k e h rsb e d e u tu n g , sin d  a lso  a lle  V e rk e h rsstra B en . D ie  V e rw e isu n g  
des V e rk e h r s  a u f  b e s tim m te  S tra B e n  is t  v o llk o m m e n  u n m ó g lich , 
e in e  T re n n u n g  v o n  V e rk e h rsstra B en  u n d  W o h n stra B e n  au sge- 
sch lossen . A lle  m u ssen  a lso  g ru n d s a tz lic h  g le ic h e  B r c ite n  und 
g le ich e n  A u s b a u  h a b e n , d a  sie  in  g le ich e r W eise  v o n  d em  V e rk e h r  
in  A n sp ru c h  gen o m m en  w e rd en . O r tsg e s e tze  a u s  je n e r  Z e it  
sch re ib e n  den n  a u c h  d u rc h a u s  fo lg e r ic h tig  M in d e stb re ite n  f iir  
a lle  S tra B e n  v o r , w e lch e  in  B e r lin  u n d  sein en  V o ro rte n  m e is t
18 o d e r 20 M eter b e tru g e n . D e ra r tig e  A b m e ssu n g e n  sin d  fiir  
W o h n stra B e n  v ie l  zu  groB , f iir  w ir k lic h  b e d e u te n d e  A u s fa ll-  
stra fle n  a b e r  zu  k le in . D e r  A u s b a u  a lle r  S tra B e n  a is  V e rk e h rs- 
s tra B e n  m it  g u te r  u n d  sch w erer B e fe s t ig u n g  is t  v o lk s w ir ts c h a ft-  
lic h  e in e  g a r  n ic h t zu v e r a n tw o rte n d e  V e rsch w e n d u n g .

S o  is t  es d en n  k ein  W u ń d e r , daB  ge g e n  d ieses. V e rfa h re n  
u n d  ge g e n  d e ra rt ig e  B e b a u u n g s p la n e  sich  a llm a h lic h  m e h r u n d  
m e h r W id e rs p ru c h  re g te . S ein en  A u s g a n g  n ah m  d e rse lb e  in 
e rs te r  L in ie  a u s K r e is e n  d e r A rc h ite k te n s c h a ft ,  w e lch e  k iin st- 
le risch  w e n ig  v o n  d ie ser  S ta d te b a u k u n s t  b e fr ie d ig t  w a re n . S ie  
sch o b e n  a lle  S ch u ld  a u f  d en  feh len d en  o d e r m a n g e lh a fte n  B e 
b a u u n g sp la n , o h n e  zu  b ed en k en , daB  a u c h  d e r  H o ch b a u  je n e r  
J a h rz e h n te  k e in e sw eg s  a u f d e r  H o h e  s t a n d 'u n d  d ie  M a n g e l des 
B e b a u u n g s p la n s  n o ch  s ta r k  v e rm e h rte . A is  d ie  U b e lta te r  u n d  
S c h u ld ig e n  a lle r  u n e rfre u lich e n  E rsc h e in u n g e n  im  S ta d te b a u  
w u rd e n  d ie  In g en ie u re  u n d  d ie  L a n d m e sse r  h in g e s te llt , w e lch e  
m it  R e issch ie n e  u n d  D re ie c k  B e b a u u n g s p la n e  e n tw iirfe n , o h n e  
a u f  d ie  G e s ta ltu n g  d es G ela n d e s  u n d  d ie  B e d iirfn isse  d e rB e w o h n e r  
g e b iih re n d e  R iic k s ic h t  zu  n eh m en .

I I .  W i c h t i g e  n e u z e i t l i c h e  G e s i c h t s p u n k t e  b e i  d e r  
E n t w u r f s b e a r b e i t u n g  u n d  D u r c h f i i h r u n g  v o n  B e 

b a u u n g s p l a n e n .

A u s  d e r  v o rh e r  sk izz ie r te n  E n tw ic k lu n g  in d en  le tz te n  
J a h rze h n te n  liiB t s ich  sch o n  eine R e ih e  v o n  w ic h tig e n  G esich ts- 
p u n k te n  e rk en n en , w e lch e  h e u te  b e i d e r E n tw u r fs b e a r b e itu n g  
u n d  D u r c h fiih ru n g  v o n  B e b a u u n g s p la n e n  b e a c h te t  w erd en  
m iissen . H a n d e lt  es sich  d o ch  d a ru m , a u s  d en  u n g iin stig e n  E r 
fa h ru n g e n  d ie  L e h re  zu ziehen , um  k iin ft ig  d as zu  v erm e id e n , 
w a s  w ir  an  den  friih e re n  L e is tu n g e n  v e ru rte ile n .

M eh r a is  je  w ir d  v o n  Y o rn h erein  e in e  S e ite  in .d e n  V o rd e r- 
g ru n d  g esch o b en  w e rd en  m u ssen, w e lc h e  in  d e r  v erflo ssen e n  
P e rio d e  h a u fig  g e n u g  w e n ig  o d e r g a r  n ic h t B e a c h tu n g  g e fu n d e n  
h a t. E s  is t  d ies d ie  w ir ts c h a ftlic h e  S e ite . In  je d e m  A u g e n b lic k  
d e r  E n tw u r fs b e a r b e itu n g , b e i d e r  P la n u n g  im  groB en  w ie  im  
e in ze ln e n , m uB  d e r  Y e r fa s s e r  sich  s te ts  v o r  A u g c n  h a lte n , daB  
e r  e tw a s  p la n t  u n d  e n tw ir ft , w e lc h e s  iib e r  k u rz  o d e r la n g  in  die 
W ir k lic h k e it  iib e rs e tz t  w e rd en  so li. E r  m uB  s te ts  d a ra n  d en k en , 
daB  e r  d ie  D u rc h fiih ru n g  sein es P la n e s  u n m ó g lic h  m a c h t  o d er 
u n g eh eu e rlich  e rsch w ert, w e n n  e r  n ic h t a u f  d ie  N ie d r ig h a ltu n g  
d e r  K o ste n  a c h te t ,  w en n  er n ic h t  d a ra u f h a lt, daB  d ie  m it  sein em  
P la n  v e r fo lg te n  Z ie le  u n d  A b s ic h te n  m it  e in em  M in im u m  an  A u f-  
w en d u n g en  e rre ic h t w erd en  kón n en .

I I .  A .  E n t w u r f s b e a r b e i t u n g  d e s  B e b a u u n g s p l a n e s .  '

W a s  is t  e in  B e b a u u n g s p la n  ? M an  k a n n  y ie lle ic h t  sagen , 
e in  B e b a u u n g s p la n  is t d ie  gra p h isc h e  F e s tle g u n g  d er sta d te - 
b a u lich e n  A b s ic h te n  e in e r S ta d t . E in  B e b a u u n g s p la n  e n th a lt  
gew isserm aB en  d a s P ro g ra m m , w e lch e s sich  d ie  S ta d t , in s
b e so n d e re  d a s s ta d tis c h e  B a u a m t, f iir  d ie  n a c h s te  u n d  a u c h  d ie  
fern ere  E n tw ic k lu n g  d e r S ta d t  d e n k t. E r  is t  d ie  R ic h tsc h n u r , 
n ach  w e lc h e r  —  m o g lic h s t  u n s ic h tb a r  fiir  d ie  A llg e m e in h e it  u n d  
in sb eso n d e re  a lle  In te re s se n te n  —  z ie lb e w u B t v o rg e g a n g e n  w ird . 
E r  e n th a lt  d ie  k le in e re n  u n d  gróB eren  Z ie le , a u f  d ereń  E r re ic h u n g  
d ie  e in z e ln e n  stiid tisc h e n  M aB n ah m en  in  d en  v ersc h ie d e n e n  
s ta d tis c h e n  A b te ilu n g e n  u n d  R e ss o rts  a b g e s t im m t sin d  od er 
w e n ig ste n s  a b g e s t im m t sein  so llte n . O b  u n d  w ie  w e it  d as le tz te r e  
im  E in z e lfa lle  z u tr if ft ,  h a n g t  v o n  dem  V e rs ta n d n is  u n d  d e r  
T iic h t ig k e it  d e s  O b e r lia u p te s  d e r  S t a d t  w e se n tlich  ab .

F a B t m an  den  B e b a u u n g s p la n  so  a u f, d a n n  h a b e n  ih m  er- 
h e b lic h e  Y o ra rb e ite n  v o ra u s zu g e h e n , s in d  e rs t d ie  V o ra u s -  
se tzu n g e n  zu sch a ffe n , a u s  d en en  er s e lb st  h e rv o rg e h e n  k a n n .

E s  is t  e in le u ch te n d , daB  e in e r  k tin ftig e n  A u fsc h lie B u n g  d es 
G ela n d e s  a u f  G ru n d  ein es B e b a u u n g s p la n e s  d ie  A u fte i lu n g  des 
G ela n d e s  f iir  d ie  v e rsch ie d e n en  Z w e c k e  v o ra u s g e h e n  m uB . M an  
m uB z u e r st  w issen , w e lc h e  G e b ie te  e ig n en  sich  z u r  A n la g e  v o n  
F a b r ik e n  u n d  in d u str ie lle n  U n te rn e h m u n g e n , w o  sin d  d ie  F la c h e n  
f iir  d ie  E r w e ite r u n g  v o rh a n d e n e r  o d e r d ie  S c h a ffu n g  n eu e r V e r-  
k e h rsa n la g e n  n ó tig , an  w elch en  S te lle n  la ssen  sich  a m  g u n stig s te n  
u n d  zw e c k m a B ig ste n  d ie  W o h n v ie r te l  d e r  e in z e ln e n  B e v ó lk e -  
ru n g sk la sse n  u n terb rin g e n , w o  liegen  d ie  V o rb e d in g u n g e n  fiir  d ie  
S c h a ffu n g  d e r  F r ie d h ó fe , d er E rh o lu n g s - u n d  S p o rta n la g e n , der 
W asserYersorgung, d e r A b w a s se rk la ru n g , d e r M iilla b la g e ru n g  
u sw . v o r, a lles  A n la g e n , w e lch e  n ic h t n u r groB es, so n d ern  v o r  
a llem  a u c h  g e e ig n etes  G ela n d e  v e r la n g e n . E r s te s  E r fo rd e rn is  
is t  d a h e r der W irts c h a fts p la n , w e lc h e r  d ie  g e sa m te  zu r  V e r fiig u n g  
s te h e n d e  F la c h ę  d en  v e rsch ie d e n en  V e rw e n d u n g sz w e c k e n  zu - 
w eist, w a h re n d  d er B e b a u u n g s p la n  a lsd a n n  a n  d e r  H a n d  d ieser 
A u fte ilu n g  d ie  A u fsc h lie B u n g  vorbereitet. S ch o n  a u s  d iesen  
K la r le g u n g e n  la B t s ich  eine T a ts a c h e  m it  a lle r  D e u tlic h k e it  en t- 
n elim en , n a m lich  d ie, daB  fiir  W ir ts c h a fts -  w ie  B e b a u u n g s p la n e  
d ie  G ren zen  n ic h t  z u fa llig e  p o lit isc h e  G re n ze n  so n d ern  d ie  W ir t-  
sc h a ftsg re n ze n  sein  k ó n n e n . D e ra r t ig e  P ia n e  lassen  sich  n u r fu r  
ein  e in h e itlic h e s  W ir ts c h a fts g e b ie t  u n d  o h n e  R iic k s ic h t  a u f p o 
lit is c h e  G em ein d e g ren ze n  b e a rb e ite n .

D ie  F ra g e , w a s  is t  e in  e in h e itlic h e s  W ir ts c h a fts g e b ie t ,  w ie  
w e it  e rs tre c k t  s ich  d a sse lb e , is t  h a u fig  n ic h t  so  le ic h t  zu  b e a n t-  
w o rte n . W ir  m u ssen  h ier W irts c h a fts g e b ie te  h ó h crer, d a s  w ill  
heiB en  u m fa sse n d erer A r t  v o n  e n g eren  W irts c h a fts g e b ie te n  
u n tersch eid en . D aB  im  a llg e m e in ste n  u n d  h ó c h ste n  S in n e  d as 
g a n ze  R e ic h  d a s e in h e itlic h e  d e u tsc h e  W ir ts c h a fts g e b ie t  is t, v e r-  
s te h t  s ich  v o n  se lb st. I s t  es d o ch  d u rch  sc h a rfe  u n d  m it  Z o ll- 
sch ra n k e n  g e sc h iitz te  G ren zen  v o n  a n d eren  W ir ts c h a fts g e b ie te n  
g e tre n n t. O b  d ie  e in zeln en  e u ro p a isc h e n  S ta a te n  g e n iig e n d  
groB e W irts c h a fts g e b ie te  d a rs te lle n , u m  a u f  d ie  D a u e r  im  W e tt-  
b e w e rb  m it  an d eren , v ie l  gróB eren  u n d  m a ch tig e re n  W ir ts c h a fts 
g e b ie te n  a u B erh a lb  E u ro p a s  zu b e ste h e n , is t  e in e  e rn ste  F r a g e  
u n d  S o rg e, w e lch e  h e u te  v ie le  b e w e g t.

F o lg t  m a n  d er w e ite re n  G lied eru n g  d es R e ic h e s  n a c h  L a n 
dern , K re is e n  u nd S ta d te n , so  w ird  f iir  je d e n , d e r  iib e r diese 
F ra g e n  n a c h g e d a c h t h a t, oh n e  w e ite re s  k la r  sein , daB  d ie  G ren zen  
d ieser s ich  k e in e sw eg s m it  d e n je n ig e n  d e r en geren , w en n  a u ch  
Y ielleicht recht a u sg e d e h n te n , W irtsch aftsgebiete  d e ck en . D a s  
G e g e n te il ze igen  e in e  A n z a h l a llg e m e in  b e k a n n te r  B e is p ie le  m it 
gro B er D e u tlic h k e it . H a m b u rg  b ild e t  m it  den  b e n a c h b a rte n  
p reu B isch en  G e b ie ts te ile n  v o n  H a rb u rg , A lto n a  u n d  G eeste- 
m tin d e ein  e in h e itlic h e s  W ir ts c h a fts g e b ie t ,  dessen  o rg a n isch e  
E n tw ic k lu n g  sch w er d a ru n te r  le id e t, daB  d ie  d e u tsc h e n  L a n d e r  
H a m b u rg  u n d  P reu B en  so  s c h w e r  zu  e in e r  V e rs ta n d ig u n g  k o m 
m en  k ó n n e n . D a s  W ir ts c h a fts g e b ie t  v o n  G ro B -F ra n k fu rt  iiber- 
sc h re ite t  u n z w e ife lh a ft  d ie  b e n a c h b a r te  h e ssisch e  G re n ze  u n d  
b e g r e ift  O ffe n b a ch  u n d  e in e  R e ih e  k le in e re r  O r te  ein . V e rn iin ft ig e  
Z u sa m m e n a rb e it h a t  h ier groB ere  M iB sta n d e  b is h e r  v e rh in d e rt . 
D a g e g e n  z e ig t  d er rh e in isch -w e stfa lisch e  I n d u s tr ie b e z ir k , der 
in  zw ei p reu B isch en  P r o v in z e n  lie g t  u n d  in  z a h lre ic h e  E in zę l-  
g e m e in d e n  ze rfa llt , d a s B ild  v o lls ta n d ig e r  S y s te m lo s ig k e it  u n d  
is t  ein  ersch re ck e n d e s B e is p ie l la n g en  Y e rs a g e n s  d e r  zu sta n d ig e n  
S ta a ts v e rw a ltu n g . V ie l zu  sp a t, e rs t  n a ch  A b s c h lu B  d e r gróB ten  
u n d  s ta r k ste n  E n tw ic k lu n g , fiih rte  d ie se lb e  n a c h  d em  le tz te n  
K r ie g e  e in en  Z u sa m m en sch lu B  d u rch  G e s e tz  in  d em  R u h r- 
s ie d lu n g s -Y e rb a n d  h e rb e i u n d  schuf durch groB e E in ge m e in - 
d u n g e n  d ie  V o ra u s se tzu n g  e in er E n tw ic k lu n g  in  v e rn iin ftig e n  
B a h n e n .

W ir  b e ze ich n en  d ie  A u fs te llu n g  v o n  A u fte ilu n g s-  u n d  W irt-  
s c h a ftsp la n e n  fiir  groB e, w ir ts c h a ftlic h  z u sa m m e n h a n g en d e  G e 
b ie te  m it  L a n d e sp la n u n g , e in  W o rt , w e lc h e s  den  g e m e in te n  S in n  
d u rc h a u s  r ic h t ig  w ie d e rg ib t. L a n d e sp la n u n g  u n d  S ta d te p la n u n g  
so llen  sich  ge g e n se itig  erga n zen . A u fg a b e  d e r  L a n d e sp la n u n g  is t  
d ie  A u s w e isu n g  d er F la c h e n  f iir  d ie je n ig e n  B e d iirfn isse  d es G e- 
sa m tg e b ie te s , w e lch e  iib e r d ie  G ren zen  d e r  n o ch  en geren  W ir t-
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schaftsgebiete hinausgreifen. Im wesentlichen sind es Verkehr 
und Erholung, dereń Anforderungen durch diese umfassendere 
Landesplanung erfiillt werden miissen. Verkehrswege oder 
richtiger Verkehrsstreifen aller Art, fiir Haupteisen bahnen, 
Nebenbahnen und fiir VerkehrsstraBen, gehóren hierzu ebenso 
wie durchgehende Griinziige und zusammenhangende Erholungs
flachen und Walder. DaB auch vielfach die fiir die Gesunderhal- 
tung wichtigen Anlagen der Wasserversorgung und Entwasserung 
einbezogen werden miissen, versteht sich von selbst. So ist es 
denn verstandlich und berechtigt, wenn dem erwahnten Zusam- 
menschluB durch gesetzlichen Zwang im rheinisch-westfalischen 
Industriebezirk in Gestalt des Ruhrsiedlungs-Verbandes in ver- 
schiedenen anderen Gegenden freiwillige, festere oder losere Nach- 
ahmungen gefolgt sind. Erwahnt seien der Landesplanungs- 
Verband fiir den gróBten Teil des Regierungsbezirks Dusseldorf, 
fiir das Industriegebiet um Merseburg, neuerdings derjenige von 
Kóln u. a. Die Tatigkeit dieser tibergemeindłichen Organisationen 
wird eine segensreiche sein, wenn sie gut geleitet werden und sich 
auf das Notwendige beschranken. Es kann und darf nur ihre 
Aufgabe sein, an die Losung der Fragen und Aufgaben heranzu- 
treten, welche von den einzelnen Gliedern, den einzelnen Stad ten 
und Gemeinden, nicht geregelt werden konnen, welche der Natur 
der Sache nach die Gemeindegrenze iiberschreiten miissen. Alles 
iibrige aber muB der Zustandigkeit der einzelnen Stadte, der 
einzelnen Gemeinden verbleiben.

Freilich ist es nótig, daB nun bei dem letzten, untersten und 
kleinsten Glied, der Stadt oder Gemeinde, die politischen Grenzen 
mit denjenigen des engsten Wirtschaftsgebietes zusammenfallen, 
daB die Gemeindehoheit, welche weitgehend auf dem Gebiet der 
Siedlungspolitik zustandig ist, sich nun auch wirklich in ihrem 
Wirtschaftsgebiet auswirken kann. Soweit dies nicht der Fali 
ist, muB trotz Landesplanungsverband durch Eingemeindung 
nachgeholfen und einer neuzeitlichen und groBziigigen Entwick
lung die Móglichkeit geóffnet werden, eine Erkenntnis, die heute 
sich wohl iiberall durchgerungen hat.

Landesplanung und Landeswirtschaftsplan fiir das um
fassendere Wirtschaftsgebiet, Wirtschaftsplane und Bebauungs- 
plane fiir das engere Wirtschaftsgebiet erganzen sich also gegen- 
seitig, sind gegenseitig^Woraussetzung und Folgę. Der engere 
Wirtschaftsplan und der Bebauungsplan haben dabei naturlich 
die entsprechenden Teile der Landesplanung zu ubernehmen und 
im einzelnen weiter zu verfolgen. Genau aber, wie die Landes
planung eine weise Beschrankung einzuhalten hat, gilt dies auch 
fiir den órtlichen Wirtschafts- und Bebauungsplan. Hier liegt 
die Beschrankung genau in der gleichen Richtung, namlich in 
der Beschrankung der Aufgabe. Nur der Grund fiir diese Be
schrankung ist ein anderer, es ist nicht die Rucksicht auf den 
Aufgabenkreis einer anderen Stelle, sondern die Erkenntnis der 
Unzulanglichkeit einer jeden męnschlichen Tatigkeit, der Un- 
móglichkeit fiir den Menschen, kiinftige Verhaltnisse, kiinftige 
Notwendigkeiten und Anschauungen vorauszusehen und infolge- 
dessen bei der Planbearbeitung zu beriicksichtigen.

DaB man dies friiher nicht erkannt hat, daB man friiher, 
und zwar gerade um dic Jahrhundertwende, nicht danach ge- 
handelt hat, ais nun schlieBlich die meisten Stadte sich zur Auf- 
stellung von Bebauungsplanen, teils durch das eigene Bauamt, 
teils durch auswartige Sacliverstandige, entschlossen, hat zur 
Folgę gehabt, daB alle diese Piane inzwischen ganzlich oder fast 
ganzlich wertlos geworden sind. Man hat damals das gesamte 
Gebiet restlos aufgeteilt, dazu meist noch im unrichtigen Ver- 
haltnis von Wohn-, Industrie- und Erholungsflachen usw. Nach
dem seither sich die Anschauungen, insbesondere hinsichtlich 
der Aufteilung fiir Wohnzwecke, griindlich gewandelt haben, 
sind diese PIŁne veraltet und nicht mehr verwendbar.

Hieraus laBt sich fiir den neuzeitlichen Bebauungsplan 
die SchluBfolgerung zielien, daB die Durchfiihrung der Aufteilung 
im einzelnen nur sow'eit vorgenommen werden soli, wie ein Be- 
diirfnis hierfiir im Augenblick oder fiir die allernachste Zukunft 
besteht. Aus der Landesplanung, soweit sie in Frage kommt, 
sind die Verkchrsbander aller Art, sind die Grunziige und Griin- 
flachen zu iibemehmen. Dieselben sind zu erganzen durch An

lagen gleicher Art, jedoch mehr lokalerer Bedeutung. Die Auf
teilung des zwischen den Yerkehrswegen, Griinziigen und zu- 
sammenhangenden Erholungsanlagen belegenen Gelandes muB 
sich nach dem jeweilig auftretcnden und genau zu iiberselienden 
Bediirfnis richten. Wir konnen es heute nicht wissen, welche An
schauungen nach io oder 20 oder 30 oder gar 50 Jahren iiber die 
Wohnweise herrschen, ob man dann den Hochbau oder den 
Flachbau vorzieht, ob man groBe oder kleine Garten wiinscht, 
ob Bedarf nach gróBerem zusammenhangendem Industriegelande 
oder nach kleineren, aber mit BahnanschluB versehenen Indu- 
striegrundstiicken besteht usw. Wir wissen freilich auch nicht, 
welche Anforderungen der Verkehr mit seiner auBerordentlich 
raschen und haufig geradezu umstiirzenden Entwicklung stellen 
wird. Aber es steht fest, daB wir fiir ihn, sei er wie er sei, 
moglichst gerade Linienfiihrung brauchen, daB wir fiir seine 
glatte Durchfiihrung Verkehrsstreifen, Verkehrsbander offen 
halten miissen. Ob dann spater auf diesen Verkehrsbandern- 
Schienenwege irgendwelcher Art Platz finden oder Automobil- 
straBen, das mag und wird die Zukunft entscheiden.

Wenn auch nicht in der Eińzelaufteilung, so doch im Wirt
schaftsplan, d. h. in der allgemeinen Flachenaufteilung sind 
sodann in erster Linie die Flachen fiir die Arbeitsstatten, also 
fiir die gewerblichen Anlagen gróBerer oder kleinerer Art aus- 
zuweisen. Genau so wie fiir den Verkehr und seine Richtung, 
wie fiir die Griinziige und zusammenhangenden Walder oder 
Erholungsflachen mindestens starkę Hinweise von vornherein 
gegeben sind, wie hier eng an die bisherige Entwicklung, an das 
bisher Gewordene anzukniipfen ist, unterliegen die Industrie- 
flachen bestimmten Anforderungen, dereń Erfiillung nur an 
bestimmten Stellen eines jeden Gebietes moglich ist.

In erster Linie ist hier auf den AnschluB an die wichtigen 
Verkehrswege hinzuweisen. Das Industriegelande muB AnschluB 
an die Bahn und, sofern vorhanden, an den Hafen haben. Dort, 
wo diese Voraussetzungen gegeben sind, ist moglichst viel Ge- 
lande zur Erwciterung und Neubegriindung gewerblicher Unter- 
nehmungen zur Verfiigung zu halten und dies selbst dann, wenn 
es sich auch um eine vielleicht recht gute Wohnlage handelt. 
Wenn der Bearbeiter eines Bebauungsplanes mit einer Entwick
lung der Gegend oder des Ortes rechnet, in dessen Interesse der 
Bebauungsplan aufgestellt werden soli, so wird er sich stets vor 
Augen halten miissen, daB jede neue Wohnsiedlung, jede Ver- 
gróBerung der Einwohnerzahl auch eine entsprechende Verstar- 
kung der gewerblichen Tatigkeit, also im allgemeinen eine Ver- 
mehrung des fiir Industriezwecke benótigten Gelandes zur Vor- 
aussetzung oder auch zur Folgo hat. Dic Festlegung ausgedehnter 
Flachen zur Befriedigung des Wohnbediirfnisses neuer Menschen- 
massen ist ein Unding, wenn nicht gleichzeitig dafiir gesorgt 
wird, daB diese Menschen auch ihren Lebensunterhalt verdienen 
konnen, was unter den Verhaltnissen in den deutschen Stadten 
nur durch gewerbliche Tatigkeit moglich erscheint. DaB zahl- 
reiche alte Planungen diese Selbstverstandlichkeit nicht oder 
wenigstens nicht geniigend beachteten, war ein grober Fehler, 
der heute nicht mehr wiederholt werden sollte.

Die Ausweisung der erforderlichen Industrieflachen ist in 
den allermeisten Fallen recht schwierig, da dic bereits erwahnten 
Yoraussetzungen nur in beschranktem Umfange von Natur aus 
gegeben sein werden. Sie kiinstlich zu schaffen oder wenigstens 
fiir die Zukunft vorzusehen, ist vielfach nicht leicht und nur mit 
Hilfe groBer Aufwendungen moglich, bedarf daher eingehender 
und sorgfaltiger Untersuchungen und t)berlegungen. Von der 
richtigen Erfiillung der hier gestellten Aufgabe hangt aber in 
starkem MaBe die ganze kiinftige Entwicklung des Ortes oder 
gar der ganzen Gegend ab.

Wie sich an geeigneter Stelle Industriegelande ausweisen 
und aufschlieBen laBt, dafiir gibt ein vom Ruhrsiedlungs-Verband 
ausgearbeitetes Schema (Abb. 7) AufschluB. Wertvoll und 
wichtig ist, daB dieses, durch die Verkehrswege und die AnschluB- 
moglichkeit an diese, festgelegte Industriegebiet nicht benach- 
barte Wohngebiete beeintrachtigt. Es liegt daher zweckmaBig 
nicht in der herrschenden Windrichtung vor den Wohnvierteln, 
sondern hinter oder seitlich von diesen. Es wird auch — eine
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sehr zweckmaCige MaBnahme — durch Arilagen der verschie- 
densten Art, durch Waldstreifen, durch Schrebergarten, durch 
Sportplatze, durch Wasserflachen usw. von den Wohngebieten

Abb. 7. Schema des Ruhrsiedlungsverbandes fiir Industriegelande.

getrennt, um eine unmittelbare Einwirkung und Bceintracliti- 
gung zu vcrhindern oder wenigstens zu mildern.

Nach Beriicksichtigung der Fiachen fiir den Verkehr und 
dic Verkehrsanlagen, ferner fiir die Arbeitsstatten verbleiben 
nunmehr diejenigen fiir Wolin- und Erholungszwecke, wenn man 
von den nach Umfang und Lage nur órtlich feststellbaren be- 
sonderen Bediirfnissen (Fricdhofe usw.) absieht. Zwar sind dic 
Griinzuge schon im gleichen Atem mit den Yerkehrsbandern 
crwąhnt, ebenso die zusammenhangenden Erholungsflachen. 
Es ist ja auch richtig, daB diese beiden auch dem Verkehr dienen, 
dem FuBganger- und vielleicht dem Radfahrvcrkelir, der genau 
so seine Berechtigung hat, wenn er auch nicht nur wirtschaft- 
licher Betatigung, sondern auch dcm Erholungsbedurfnis seine 
Entstehung verdankt. Im Gegensatz aber zu den cigentlichen 
Vcrkehrsbandern, den Fiachen fiir den schnellen Verkehr aller 
Art, handelt es sich hier um einen langsamen Yerkchr, fiir den 
in weitem Umfange die Bewegung Selbstzweck und nicht Mittel 
zum Zweck ist. Daraus folgt, daB weder eine móglichst gerade 
Linienfiihrung nótig ist, noch auch die benótigten Fiachen in 
ihrer Umgrenzung von vornhcrein feststehen. GewiB wird es 
stets eine ganze Reihe von Anhaltspunkten geben, welche bc- 
stimmtes Gelande fiir Griinziigc und Erholungsanlagen geeignet 
crscheipen lassen. Aber eine nicht unerhebliche Bewegungs- 
freiheit bleibt iibrig, besonders hinsichtlich des Umfanges und 
der Abgrenzung dieser Griinflachen. Insofern lassen sie sich nur 
im Zusammenhang mit den Wohngebieten, mit den Wohnsied- 
lungen planeu und festlegen, dereń Bewolmer sie rasch und auf 
kurzem Wege errcichen sollen. Sie miissen daher gemeinsam 
mit den Wohnvierteln behandelt werden, werden auch von der 
Gestaltung dieser Wolmviertel, insbesondere von der Siedlungs
form, stark beeinfluBt.

t)ber diese Siedlungsform ist viel geschrieben und gestritten 
worden. Wahrend auf der einen Seite einfach an die vorhan- 
denen Quartiere angeschlossen, besteufalls ein Stręifen Landes 
eirimal freigelassen wurde, redete man auf der anderen Seite 
den Trabanten-Stadten, d. h. doch also der Schaffung von neuen 
Siedlungen weitab von den alten, das Wort. Neuerdings sind 
die sogcnannten Streusiedlungen in den Vordergrund des Inter- 
esses getreten. Man versteht darunter ein Einstreuen der Sied
lungen, d. h. der Wohnviertel, in die freien Fiachen. Gewisscr- 
tuaBen stellen diese Streusiedlungen eine Mittelform zwischen 
den beiden erstgenannten dar. Man kann es auch so auffassen: 
Die Strcusiedlung ist eine sehr weitraumige Siedlungsform, bei 
welcher in die Wohnviertel kleinere und gróBere Griinflachen, 
die móglichst im Zusammenhang stehen, eingestreut sind.

Nicht immer laBt sich dic Form der Streusiedlung anwenden. 
Eine schon zu weit vorgeschrittene Bebauung, vorhandene In
dustrie usw. vermógen sie unmóglich zu machen. Dann aber 
sollte man auf móglichste Durchsetzung mit Griinflachen be- 
dacht sein, sollte die Griinflachen und Griinstreifen móglichst 
tief in die Wohnviertel hineinschieben und vorstrecken. Die 
Abb. 8 zeigt die schematische Darstellung dieses Gedanken- 
ganges.

Geht man nun von den umfassenderen Planen mehr und 
mehr ins einzclne, an die Aufteilung und AufschlieBung einzelner 
Viertel, so treffen wir wiederum auf ganz neue, wenn auch eigent- 
lich selbstverstandliche Erkenntnisse. Es liegt auf der Hand, 
daB ein irgendwie gestaltetes und beliebig groBes Gelande restlos 
fiir die Bebauung mit Wohnhausern aufgeschlossen werden kann 
durch eine ge- 
niigend groBe An
zahl ungefahr pa- 
rallel laufender 
StraBen. Allein 
fiir die Aufschlie
Bung des Gelandes 
ist die Einfiigung 
irgendeiner Quer- 
verbindung nicht 
nótig. Im Gegen- 
teil erschwert jede 
Querverbindung 

eine vemiinftige 
Parzellierung und 
eine zweckmaBige 
GrundriBlósung 

der Eckbauten.
In diesem Sinne 
verbessert man Abb. 8. Schematische Darstellung der
die Bebauungs- Einschaltung von Grimflachen.

piane der friihe-
ren Jahrzehnte mit ihren rechteckigen Baublóckcn schon einfach 
dadurch,daB man samtliche QuerstraBen fortstreicht. Nur dort, 
wo der Yerkchr eine solche QuerstraBe unbedingt verlangt, muB 
man sie einfiigen. Es schadct nichts, wenn auf Langen von 500 bis 
1000 m eine Querverbindung fiir den Fuhrwerkśyerkehr nicht 
besteht, fiir den FuBgangerverkehr geniigen aber schmale und 
leicht bcfestigte Fufiwcgc, dereń Bedarf an Land und Geld ganz 
gering sind.

Eine schematische Blockaufteilung (Abb. g) bestatigt deut
lich die Richtigkeit dieser Auffassung. Die Front der dort ver- 
zeichneten QuerstraBe laBt sich nur zu einem geringen Teil aus-

1 ■ 1 1 ■ 1 . I______ I______ I______ I
10 OlOiOMWiO 100 150 SXM

Abb. 9. Schematische Blockaufteilung.

nutzen, wenn man den Grundstiłcken in der Nahe der Krcu- 
zungsstellen nur cinigcrmaBcn brauchbare Gilrten lassen will. 
Das Bild laBt aber noch mehr erkennen, namlich, daB wir die 
StraBenfronten, die Geld kosten, fiir die Bebauung móglichst 
weitgehend ausnutzen miissen, daB wir also in Reihen oder 
wenigstens in langeren Gruppen bauen miissen, daB wir das 
Einzel- oder Doppelhaus mit einem um 50 oder gar 100% gróBeren
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Abb. l l a .  Ausschnitt aus dem Bebauungsplan von Breslau: 
Lageplan.

Anteil an Frontlange fur dio Errichtung von Kleinwohnungen 
nicht gebrauchen konnen. Wirtschaftliche Erwagungen miissen 
es yerbieten, die Vergrofierung des Grundstiłckes, also des Gar- 
tens, durch Verbreiterung desselben zu erzielen. Ein solches Vor- 
gehen wiirde bedeuten, daB zunachst mit groBen Kosten fiir flen 
StraBenbau usw. Ackerland in Bauland verwandelt wird, um 
es dann hinterher wieder in der Hauptsache ais Gartenland 
liegen zu lassen. Das geht nicht. Dagegen steht nichts im Wege, 
dem etwaigen verstarkten Bedarf an Gartenland innerhalb des 
Baublockes zu geniigen, freilich unter der Yoraussetzung, daB 
der Querverbindungen nicht allzu viele sind.

Wie ist es iiberhaupt mit dem Gartenland ? Unter Einwir
kung der Ernahrungsnote in der Kriegs- und Nachkriegszeit war 
der Wunsch auf moglichst groBe Garten gerichtet. Dieselben 
konnten gar nicht groB genug werden. Nach den Kosten fiir diese

Wesentlich uber diese GrundstiicksgróBe sollte man in 
Stadten und GroBstadten nicht gehen, selbst dann nicht, wenn 
drauBen in den AuBenbezirken sich der Wunsch nach groBeren 
Gartenflachen bemerkbar macht. Man kann hier folgende Er
wagungen anstellen, deren Richtigkeit nicht zu bestreiten ist. 
Der Bedarf an Gartenland in der einzelnen Familie wechselt 
dauernd. Die neubegriindete Familie hat zunachst einen ge- 
ringen Bedarf, da sie nur aus zwei Kopfen besteht. Wenn spater

Abb. 10. Durchdringłtng eines Wohnviertels mit Pachtland.

fragte man nicht, noch weniger, ob vielleicht erhebliche Auf- 
schlieBungskosten aufgewandt waren oder aufgewendet werden 
muBten. Die Forderungen gingen auf einen viertel, einen drittel, 
einen halben, ja sogar einen ganzen MorgenLand. Derartiger wirt- 
schaftlicher Unsinn ist leider geniigend verwirklicht worden. 
Inzwischen hat man vieles wieder beseitigt und gutgemaclit, 
soweit es moglich war. Wo es nicht geschah oder geschehen 
konnte, ist es keine Seltenheit, daB weite Flachen derartig groBer 
Garten seit Jahren brach liegen. Die darin liegende mehrfache Ver- 
geudung von wichtigen Werten karin jeder selbst durchdenken.

Andererseits ist es gerade ein Vorteil des Kleinhauses, daB 
mit ihm ein Garten verbunden ist, daB durch diesen Garten die 
Bewohner Gelegenheit zum Aufenthalt und zur Bewegung im 
Freien haben, daB die Erwachsenen und die groBeren Kinder 
dort eine gewisse Betatigung finden, die kleineren Kinder sich 
dort aufhalten und spielen konnen. Ein Garten muB also da 
sein. Er sollte jedoch nur so groB sein, wie er von einer mittel- 
groBen und in landwirtschaftlichen Dingen nicht sonderlich er- 
fahrenen Familie, deren Haupt anderweitig beschaftigt ist, 
nebenher bestellt und in Ordnung gehalten werden kann. Hier
nach laBt sich zwar eine liberał! richtige und giiltige Grofie fiir 
den Garten nicht angeben, aber doch wohl sagen, daB die nutz- 
bare Gartenflache zwischen ioo und 200 ma unter stadtischen 
Verhaltnissen liegen wird. Reclinet man hierzu die bebaute 
Flachę, welche ein kleines Einfamilienhaus verlangt, und welche 
zwischen 30 und 50 m2 liegen diirfte, so ergibt sich eine Grund- 
stucksflache von insgesamt etwa 150 bis 250 m2. Ein Kleinhaus 
bedarf einer Frontlange von etwa 5 bis 6 m, so daB sich die 
Grundstuckstiefe zu 40 bis 50 m, die Blocktiefe mithin zu 80 bis 
100 m errechnet. Grundsatzlich andert sich an diesen Zahlen 
nichts, wenn Yorgarten vorgesehen sind, also ein Teil des Gartens 
vor dem Hause liegt.

dic Kinder heranwachsen, wird sich der Bedarf an Erzcugnissen 
des Gartens wesentlich steigern und gleichzeitig steht fiir dic Be
arbeitung eines groBeren Gartens die Arbeitskraft der im besten 
Lebensalter stehenden Eltern und der heranwachsendcn Kinder 
zur Verfiigung. Im Alter haben die Kinder das Elternhaus ver- 
lassen, damit ist der Bedarf der Familie an Gartenfriichten 
zuriickgegangen und es steht nur noch die geringe Arbeitskraft 
des nicht mehr voll leistungsfahigen Elternpaares zur Yerfiigung. 
Diesen Schwankungen laBt sich nur durch Verandcrung in der 
GartengróBe gerecht werden, was praktisch durch einen Haus- 
garten nicht moglich ist. Dieser gehort zum Hausgrundstiick

Abb. l lb .  Ausschnitt aus dem"Bebauungsplan von Breslau: 
Schaubild.

und laBt sich nicht veranderlich gestalten. Wohl aber ist es 
moglich, innerhalb des Baublockes Erganzungsland, Pachtland 
bereitzustellen, welches wecliselnd und je nach Bedarf den 
einzelnen umwohnenden Familien in Pacht gegeben werden kann- 
Dieses Pachtland ist in dem schematischen Bild einer Błock
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aufteilung (Abb. 9) deutlich zu erkennen. Der Gedanke ist weiter 
schemStisch durchgefiihrt fiir ein gróBeres Gelande im nachsten 
Bilde 10, wahrend ein drittes sehr gutes Beispiel dem Bebauungs- 
plan fiir Breslau (Abb. 11 a u. b) entnommen ist. Ein Aus- 
schnitt aus dem Bebauungsplan von Essen (Abb. 12) zeigt gleich-

Abb. 12. Ausschnitt aus dem Bebauungsplan von Essen (Fulerum).

falls die langgestreckten Baublócke mit moglichst wenig Quer- 
straBen.

Wirtschaftliche Erwagungen verlangen, daB bereits bei der 
Planung daran gedacht wird, die spatere Durchfuhrung zu er- 
leichtern, fiir diese alle unniitzen Ausgaben zu vermeiden. Dies 
gilt in erster Linie hinsichtlich der Erdarbeiten. Es muB Aufgabe

N

Abb. 13. Wohnhof Neumarkt (Schlesicn).

eines Bebauungsplanes sein, die in der Gelandebewegung liegende 
Móglichkeit der guten Ausgestaltung, der Schaffung schóner 
Stadt- und StraBenbilder auszunutzen, nicht aber diese Er- 
hebungen und Yertiefungen der Erdoberflache durch groBe und 
teui'C Erdarbeiten zu beseitigen. Anpassung des ganzen Ent- 
wurfs an das Gelande ist daher geboten. Fiir die AufschlieBung 
uberfliissige oder ungiinstige StraBen sind zu vermeiden. Ein 
sehr gutes Hilfsmittel zur Ausnutzung tiefer und ungeschickt

geschnittener Grundstiicke ist der aus dem Mittelalter iiber- 
kommene Wohnhof, der sich bis heute in schonen und anmutigen 
Beispielen in verschiedenen belgischen und hollandischen Stadten 
erhalten hat. Der neuzeitliche Stadtebau hat ihn auch bei 
uns wieder zu Ehren gebracht, wie dies zwrei Beispiele aus 
Neumarkt in Schlesien (Abb. 13) und Datteln in Westf. 
(Abb. 1 () zeigen.

Hat man fruher bei der Gelandeaufteilung auch gern Riick- 
sicht auf die Besitzverhaltnisse genommen, um von dieser Seite 
der spateren Durchfuhrung keine Schwierigkeiten zu bereiten, 
so darf dieser Gesichtspunkt heute ais iiberwunden gelten. Die 
Gedanken, ŵelche dem neuzeitlichen Stadtebau zugrundeliegen, 
lassen ja auch eine Riicksichtnahme auf diese Yerhaltnisse, ins
besondere bei dem meist in Frage kommenden zersplitterten 
Besitz gar nicht zu. Es wird Grundstiicke geben, die ganz oder 
nahezu offentlichen Anlagen der verschiedensten Art geopfert 
werden miissen, wahrend andere ganz oder vorwicgend fiir die

Abb. 14. Ausschnitt aus dem Bebauungsplan von Datteln mit
Wohnhófen.

Ausnutzung verbleiben. Wir haben aber heute durch die in den 
meisten deutschen Landern mógliche Zwangsumlegung ein gutes 
Hilfsmittel, um sowohl den offentlichen Interessen wie auch den 
Privatbelangen der einzelnen Grundstiicksbesitzer weitgehend 
gerecht zu werden. Die beste Regelung bietet das zu Anfang 
dieses Jahrhunderts von dem verstorbenen Oberbiirgermeister 
von Frankfurt a. M„ Adicltes, propagierte und schlieBlich auch 
durchgesetzte Umlegungsgesetz, welches urspriinglich nur fiir 
Frankfurt a. M., spater auch auf besonderen Antrag fiir eine 
Anzahl anderer preuBischer Stadte Giiltigkeit hatte und in
zwischen auf ganz PreuBen ausgedehnt ist, freilich nach ErlaB 
eines entsprechenden Ortsgesetzes. Ahnliche Regelungen gelten 
in einigen anderen deutschen Landern.

Diese Umlegung, welche nun schon zur Durchfuhrung eines 
Bebauungsplanes iiberleitet, geschieht in Deutschland nach dem 
FlachenmaBstabe, wenn auch in Baden und Sachsen der Wert- 
maBstab zugelassen oder vorgeschrieben ist. Es werden dem
nach zunachst von dem Gesamtgelande unentgeltlich — freilich 
unter Festsetzung einer oberen Grenze (in PreuBen 35% bei 
Zwangsumlegung, 40% bei freiwilliger Umlegung) — die fiir 
óffentliche Zwecke bestimmten Flachen fiir StraBen, Platze, 
Erholungsanlagen usw. ausgeschieden und die dann verbleiben- 
den Flachen nach dem Verhaltnis der urspriinglichen Beteiligung 
in gut geschnittene Bauparzellen zerlegt, und zwar in ihrer Lage 
moglichst an den gleichen Stellen, wo sich auch der urspriingliche 
Besitz befand. Das Beispiel einer solchen Umlegung aus Hóchst
a. Main, welches mir von Herrn Vermessungsrat Rohleder 
zur Yerfiigung gestellt wurde (Abb. 15), diene zur Kennzeichnung.
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II. B. Durchfiihrung des Bebauungsplanes.
Die Umlegung leitet bereits von der Aufstellung des Be

bauungsplanes zur Durchfiihrung desselben iiber, ist doch die 
(jberfiihrung des fiir óffentliche Zwecke irgendwelcher Art be- 
stimmten Gelandes in den Besitz der Stadt oder Gemeinde die 
erste Voraussetzung, einen Be- 
bauungsplan in die Wirklichkeit 
zu iibersetzen. Die Umlegung, 
erfolge sie durch gesetzlichen 
Zwang oder freiwillige Ent- 
schlieBung der beteiligten Grund- 
sttickseigentiimer, wird stets 
notig oder wenigstens zweck- 
miiBig sein, um einmal eine ge- 
rechte Beteiligung aller Grund- 
stiicksbesitzer an den Lasten der 
AufschlieBung, also zunachst an 
der I-Iergabe des fiir diese benótig- 
ten Gelandes, sicher zu stellen, 
und zum anderen einen verniinf- 
tigen Anbau auf gut geschnit- 
tenen Bauparzellen zii ermóg- 
lichen, Ziele, welche bei zer- 
splittertem Grundbesitz eben nur 
auf diesem Wege erreicht werden 
konnen.

Das was nun folgt, ist der 
Bau und die Ausfiihrung der 
einzelnen Teile des Bebauungs
planes, also der StraBen, Platze 
und Anlagen aller Art. Hierauf 
ist an dieser Stelle nicht naher 
einzugehen, zumal auf einen 
wirtschaftlich besonders wichti- 
gen Gesichtspunkt bereits friiher 
deutlich hingewiesen wurde, nam
lich auf die Notwendigkeit der 
Anpassung des Gesamtplanes an 
die Gelandeverhaltnisse zwecks 
Vermeidung von teuren und 
wirtschaftlich wertlosen Erd- 
arbeiten. Es darf hier aber 
vielleicht noch aus gleicher Er- 
wagung darauf aufmerksam ge
macht werden, daB auch Riick- 
sichten der Entwasserung und 
Wasserversorgung einen EinfluB 
auf den Bebauungsplan ausiiben 
sollten. Hinsichtlich der ersteren 
ist von vornlierein Klarheit iiber 
die Art der Ableitung des Regen- 
und Schmutzwassers zu schaffen, 
sind von vornherein die Mog- 
lichkeiten der Ubergabe an den 
Vorfluter festzulegen und die 
Fiihrung der Kanale und infolge- 
dessen der beteiligten StraBen 
oder Griinziige darauf zuzu- 
schneiden. Denkt man hieran 
rechtzeitig, so bietet die Schaf- 
fung der notigen Kanalziige 
mit guten Gefallverhaltnissen 
meistens keine Schwierigkeit, un- 
erwiinschte Mulden mit Wasser- 
sacken lassen sich meistens ver- 
meiden. Fiir dic Wasserversorgung ist ein konvexes Langsprofil 
der StraBen mit zahlreichen Hóchstpunkten des Rohrnetzes un- 
erwiinscht, da hier Luftauslasse angeordnet werden miissen.

Ein Bebauungsplan, der auf die technischen Notwendig- 
keiten und Eigenarten dieser nun mai in den Stadten erforder- 
lichen Anlagen gebiihrend Riicksicht nimmt, wird fiir seine Durch-

fiihrung groBe Schwierigkeiten aus dem Wege geraumt und die 
Ausfiihrungskosten verringert haben.

Immerhin kostet die, wenn auch allmahliche, Durchfiihrung 
eines Bebauungsplanes Geld. Zunachst einmal muB die Auf
schlieBung, wenigstens in gewissen Grenzen, in der Wirklichkeit

Umlegung eines Gelandes in Hóchst/Main.

durchgefuhrt sein, damit die Bebauung einsetzen kann. Wenn 
auch gelegentlich dieser ein groBer Teil der gemachten Auf
wendungen in der Form der Anliegerbeitrage wieder einkommt, 
so miissen diese Unkosten zunachst und vielfach auf lange Zeit 
vorgeschossen werden und ein Teil, insbesondere derjenige fiir 
Erholungsanlagen aller Art, wird dauernd zu Lasten der All-

Abb. 15.
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gemeinheit vcrblciben. Infolgedcssen ist die Durchfiihrung des 
Bebauungsplanes wesentlich erleichtert, vor allem auch die 
Schaffung der Griinanlagen, der Spiel- und Sportplatze gesichert, 
wenn die Stadtverwaltung, insbesondere die Bauverwaltung, 
rechtzeitig und bei passender Gelegenheit fiir diesen Zweck 
Riicklagen ansammelt, welche aus Uberschiissen der stadtischen 
Sparkassen oder einzelner Jahresrechnungen gespeist werden 
konnen. Derartige Gelegenheiten sollten rechtzeitig wahr- 
genommen werden.

An dieser Stelle sei noch auf die Anliegerbeitrage kurz ein" 
gegangen, weil seitens zahlreicher Stadte m. E. hier eine falsche 
Politik getrieben wird, welche sich iiber kurz oder lang noch 
rachen wird. Sicherlich ist es berechtigt und entspricht auch 
der in den einzelnen Landesgesetzen vorgesehenen Regelung, 
daB die AufschlieBungskosten des Gelandes gelegentlich der 
■Bebauung der anliegenden Grundstucke zu Lasten dieser wieder 
eingezogen werden. Immerhin bedeutet aber diese gerecht- 
fertigte MaBnahme eine erhebliche Belastung des Wohnungs- 
baues, der selbst wiederum die Schaffung von Kleinwohnungen 
zu 8o% bis 90% zum Ziele hat. DaB der Wohnungsbau sich 
heute nicht tragt, sondern nur durch óffentliche Zuschiisse not- 
diirftig und dann noch auf ungeniigendcr Hohe gehalten werden 
kann, sollte keinem besser bekannt sein ais den deutschen 
Stadten. Es sollte daher fiir diese selbstverstandlich sein, daB 
alles geschieht, um die Verteuerung infolge der AufschlieBungs
kosten so gering wie moglich zu halten. Selbst dann werden sich 
vielfach Verteuerungen des Baugelandes auf das Doppelte, Drei- 
fache, ja Yicrfache des Rohlandpreises nicht umgehen lassen. 
Grober Unfug ist es aber geradezu, wenn die Stadte, was nicht 
nur haufig, sondern sogar meistens geschieht, bei dieser Gelegen- 
heit nicht nur die Kosten, welche durch die AufschlieBung be- 
dingt sind, wieder hereinholen wollen, sondern dariiber hinaus 
'aucli noch die Aufwendungen fiir groBziigige YerkehrsstraBen. 
Hierfiir fehlt heute tatsachlich jede Moglichkeit, aber auch jede 
sachliche Berechtigung. Wenn es trotzdem geschieht, wenn sogar 
wohl samtliche heute noch giiltigen gesetzlichen Bestimmungen 
hierzu die formelle Moglichkeit geben, so liegt dies daran, daB 
sich Yeranderungen in den wirtschaftlichen Yerlialtnissen in der 
Legislatur und Judikatur auBerordentlich schwer durchsetzen, 
wie wir geniigend aus der kaum iiberwundenen Inflations- 
zeit wissen, wahrend welcher die Gerichte noch Anfang 1923 
an dem Grundsatz „Mark ist Mark" festhielten, zu einer 
Zeit, ais jeder Lehrbub wuBte, daB sie nur noch ein 
Millionstel oder ein Milliardstel der urspriinglichen Mark 
tatsachlich wert war.

Ganz ahnlich liegt es auch hier. Dic deutschen Anbau- 
gesetze, welche in den einzelnen Landern unter sehr yerschiedenen 
Namen erlassen sind, stammen aus den siebziger oder achtziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts, selbst aber die neuesten aus 
einer Zeit, ais es noch kein Automobil gab. Infolgedessen gab es 
auch noch nicht entfernt den Umfang des heutigen Straflenver- 
kehrs, noch viel weniger konnte man beim StraBenbau an die 
besonderen Anforderungen des heutigen und des kiinftigen 
StraBcnverkehrs denken. Man konnte sieli daher mit geringeren 
Abmessungen und einfacher Befestigung begniigen, wodurch 
sich sehr erhebliche Unterschiede in den Ausbaukosten der 
einzelnen StraBen — im allgemeinen wenigstens — nicht ergaben. 
Soweit sie aber bestanden, hatte es eine Berechtigung, wenn fiir 
die breitere und besser befestigte StraBe beim Anbau hohere

Beitrage verlangt wurden, da es sich an ihr angenehmer und 
besser wohnte, da sie bessere Aussichten fiir die Zukunft bot und 
vielfach auch eine hohere Bebauung zulassig war.

Heute hat sich das Bild grundlegend geandert. Heute wohnt 
jeder lieber an einer schmalen und einfach befestigten Wohn- 
straBe ohne Verkehr, ais an einer breiten gut befestigten, aber 
mit starkem Verkehr belegten StraBe. Dieser Verkehr bedingt
— abgesehen von den Geschaftsstraflen der Innenstadt — keine 
Erhóhung des Wertes der Wohnungen, sondern im Gegenteil 
eine Verminderung desselben. An den VerkehrsstraBen werden 
zuerst Wohnungen leerstehen, sobald einmal die Wohnungsnot 
beseitigt sein wird, nicht aber an den ruhigen WohnstraBen. 
Beriicksichtigt man weiter, daB der Ausbau dieser Yerkehrs
straBen zum allergeringsten Teil erfolgt zur Gelandeaufschlie- 
Bung, sondern vielmehr zur Erleichterung vorhandenen oder zur 
Heranziehung neuen Verkehrs, jedenfalls also zur Fórderung 
des Verkehrs, so ist die Umlegung dieser Kosten auf die Anlieger 
vollkommen unberechtigt und praktisch auch untragbar. DaB 
die meisten Stadte diese jedem Fachmann bekannte Tatsache 
nicht einsehen wollen, muB mit Sicherheit dahin fuhren, daB 
gelegentlich der Abanderung der Gesetze ihre Befugnisse wesent
lich eingeschrankt werden und dann — wie es gewóhnlich zu 
geschehen pflegt — weitergehender, ais es aus anderen Griindcn 
gewunscht werden kann.

Besonders gefordert wird diese Tendenz dadurch, daB sich 
sogar einzelne Stadte nicht scheuen, gleichfalls in dem Vertrauen 
auf das erwahnte starkę Beharrungsvermógen der Judikatur, 
auf Grund von Kommunalabgabegesetzen sogar noch besondere 
Beitrage zum spateren Ausbau von VerkehrsstraBen zu ver- 
langen. In einer Zeit der vollstandigen Neugestaltung des 
StraBenverkehrs und damit des StraBenbaus laBt es sich natiirlich 
nicht vermeiden, ist auch durchaus richtig und berechtigt, daB 
StraBen geringer Bedeutung zu VerkehrsstraBen ausgebaut, also 
verbreitert und widerstandsfahig befestigt werden miissen. Dies 
geschieht selbstverstandlich einzig und allein im Interesse des 
Vcrkelirs. Keine Stadtverwaltung wird mit einem anderen 
Grunde die Bewilligung der notwendigen Mittel bei den stadti
schen Kórperschaften beantragen oder beantragen konnen. 
Wenn dann aber die Arbeit fertig ist, dann wird plótzlich be- 
liauptet, es sei im Interesse der Anlieger geschehen, die sich 
vielleicht mit Handen und FiiBen gegen diese Wohltat gewehrt 
haben, es wird dann behauptet, daB durch diese MaBnahme der 
Wert der anliegenden Grundstucke gestiegen und infolgedessen 
die Umlegung eines groBen Teiles der Anbaukosten auf die An
lieger gerechtfertigt sei. Tatsachlich liegt genau das Gegenteil 
vor. Die Grundstucke sind entwertet, kónnen im Falle eines 
Verkaufs nur noch zu niedrigerem Preis abgestoBen werden, dic 
Miete wird in dem Augenblick niedriger sein, wo die Zwangs- 
wirtschaft und die W'ohnungsnot beseitigt sind, da niemand an 
StraBen mit groBem Verkehr, den dadurch bedingten Erschiitte- 
rungen und Ausdiinstungen sowie Gerauschen gerne wohnen 
will. Selbstverstandlicli wird ein Beweis fiir die behauptete Wert- 
crhóhung nie angetreten, kann auch nicht angetreten werden, 
man begniigt sich mit der Behauptung und hofft, daB dieselbe, 
geniigend oft ausgesprochen, ais Bewęismittel Geltung erhalt. 
DaB auch diese tJberspannung sich nicht aufrechterhalten laBt, 
werden die Stadte alsbald einsehen miissen, werden sich aber 
nicht wundern diirfen, wenn sie sich in kiinftigen Gesetzen fiir 
sic unangenehm auswirkt. (SchluB folgt.)
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VKRSCHIEDENE

Technische Hochschule Hannover.
Dic T e c h n is c h e  H o c h s c h u le  H a n n o v e r  begeht in der Zeit 

vom 14. bis 16. Juni 1931 die Feier ihres h u n d e r t ja h r ig c n  Be- 
stcliens.

Briickenwettbewerb in Basel.
Mit Erinachtigung des Regierungsrates hat das Bundesdcparte- 

ment des Kantons Basel-Stadt einen internationalen W ettbewcrb 
zur Erlangung von Entwurfen und Angeboten fiir eine neue StraBen- 
briicke iiber den Rhein (Dreirosenbriicke) eroffnet.

Dcm Preisgericht steht zur Pramiierung und zum Ankauf von 
hochstens sieben Entwurfen ein Betrag von Fr. 80 000,—  zur Ver- 
fiigung. Die Entwiirfe und Angebote sind bis spatestens 30. Septcmber 
1930 dem Sekretariat des Baudepartemcnts einzureieheń; bei dieser 
Stelle kann auch das Programm nebst den Wettbewerbsunterlagen 
gegen eine Hinterlage von Fr. 50,—  bezogen werden. Dieser Betrag 
ist bei der Baukasse, Miinsterplatz 11, oder auf dereń Postscheckkonto 
V. 2000 einzubezahlen und wird riickerstattet, sofern ein programm- 
milCiger Entw urf eingereicht wird, oder wenn samtliche Unterlagen 
vor dem 1. Juni 1930 in unbeschadigtcm Zustand zuriickgcsandt 
werden.

Im  iibrigen sei festgestellt, da!3 in diesem internationalen W ett
bewerb, mit Ausnahme eines deutschen Architekten, nur Schweizer 
Preisrichter wirken. Anmerkung der Schriftleitung.

Der neue Verwaltungsrat der Reichsforschungsgesellschaft  
fiir Wirtschaftlichkeit im B au- und Wohnungswesen E. V.

Der Reichsarbeitsminister hat gemaB den Satzungsbestimmungcn 
der Reichsforschungsgesellschaft fiir W irtschaftlichkeit im Bau- und 
Wohnungswesen e. V. (Rfg) folgende Persónlichkeiten zu Mitgliedern 
ihres Verwaltungsrates bestellt:

Professor Dr. B r u c k , Munster,
Vizeprilsident Dr. E ls a s ,  Berlin,
Professor Dr. H a b e r , Berlin,
Dr. H e r t z ,  M. d. R ., Berlin,
Baumeister I le u e r , Berlin,
Direktor Dr. K U m p er, Berlin,
Direktor L in n e c k e , Berlin,
Frau Dr. M. E. L iU Iers, M. d. R., Berlin,
Professor Dr.-Ing. M e b es,
Syndikus M e n tz e l, M. d. R., Berlin,
Hauptschriftleitcr Architekt P a u ls e n , Berlin,

• . Oberstadtbaurat Dipl.-Ing. R a u c li ,  M, d. R ., MUnchen,
Baurat Dr.-Ing. R ie p c r t ,  Berlin,
Reg.-Baumcister a. D. S a n d e r  Berlin,
Otto D. S c h a e fc r ,  R K W , Berlin,
Regierungsbaurat S te g c m a n n , I.eipzig,
Otto T h ie l,  Gewerkschaftsfiihrcr, M. d. R., Berlin,
Frau Ministerialrat W e b e r , M. d. R., Berlin,
Prasident W e it e r ,  Handwerkskammer Koln a. Rh.,
Joseph W ic d e b e r g , M. d. R. W . R ., Berlin,
Landrat a. D. v o n  W ilm o w s k i, R .K .T .L ., Berlin.
Der Vorstand der Rfg, der die Verantwortung fiir A rt und Durch- 

fiihrung der Forschungen sowie fiir die Verwendung der zur Verfiigung 
gestellten Geldmittel triigt, hat ais ihm verantwortliche sachver- 
standige Berater die Herren Architekt Otto H a c s lc r ,  Celle, Dr.-Ing. 
Edgar H o tz , Deutsches Handwerksinstitut Hannover, und Architekt 
Professor Dr.-Ing. Ed. Jobst S ie d le r ,  Berlin, berufen, mit denen 
zusammen das Programm fiir die Fortfiihrung der Forschungen auf- 
gestellt und durcligefiihrt wird. Die sachverstUndigcn Berater haben 
die Aufgabe tibernommen, die Verbindung mit den fiir die Forschungen 
geeigneten Persónlichkeiten und Instituten lierzustellen und die Ein- 
heitlichkeit des Forsehungsprogramms zu sicliern.

Der Verwaltungsrat trat am 2. Juli 1930 zu seiner ersten Sitzung 
zusammen und wahlte zum Vorsitzcnden Baurat Dr.-Ing. R ie p e r t  
und zum stellvertretenden Vorsitzenden Frau Dr. M. E. L iid e r s , 
M. d. R.

Der Verwaltungsrat nahm den Bericht des Vorstandes iiber den 
Stand der Iaufenden Arbeiten und seine Vorschlage tiber die Fort- 
setzung der Arbeiten entgegen. E r gcnehmigte den ihm yorgelcgtcn 
Haushaltsplan fiir das Jahr 1930/31, in dem neben den fiir die Ver- 
waltung benotigten Mitteln ein Betrag fiir Forschungsarbeiten vor- 
gesehen ist, Uber den der Yorstand der Rfg verfiigt. Aus diesen
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Mitteln sollen, entgegen der friiheren Praxis der Rfg, Beihilfen zur 
Forderung von Forschungssiedlungen nicht mehr gegeben werden, 
vielmehr sollen die zur Vcrfiigung stehenden Mittel lediglich 
Forschungszwecken dienen.

VI. KongreB des 
Internationalen Standigen Verbandes der StraBenkongresse.

Der V I. Internationale StraBenkongreB wird auf Einladung der 
Regierung der Vereinigten Staaten im Oktober 1930 in Washington 
stattfinden. Er ist eine Fortsetzung der in Paris im Jahre 1908 be- 
gonnenen und in den Jahren 1910 in Brussel, 1913 in London, 1923 
in Sevilla und 1926 in Mailand abgehaltenen Tagungen.

Der KongreB wird Montag, den 6. Oktober 1930, i 11 Washington 
eroffnet werden und am Sonnabend, den 11. Oktober, seinen AbschluB 
finden.

Druckstueke sowie Veroffentlichungen iiber die Vorbereitung 
des Kongresscs sind durch die Geschaftsstelle der Internationalen 
standigen Vereinigung der StraBenkongresse (L ’Association Inter
nationale Permanente des Congres de la Route, Bureau Executif, 
i, Avenue d ’Jćna, Paris) zu beziehen.

III. Internationaler KongreB fur Technische Mechanik.
Der III. Internationale KongreB fiir T e c h n is c h e  M e c h a n ik  

findet in Stockholm in dei Zeit vom 24. bis 29. August 1930 statt.

Deutscher Bautag 1930 in Leipzig und Dresden.
In der Zeit vom 1.—6. Septcmber 1930 findet der deutsche 

Bautag statt und zwar in der Zeit vom 1.— 3. September in Leipzig 
und vom 3.-—6. September in Dresden. Die Tagung wird veranstaltet 
vom Bund deutscher Architekten, von der Vereinigung der hóhercn 
technischen Baupolizeibeamten Deutschlands, von der freien Akademie 
des Stadtebaues, vom Verband deutscher Architekten- und Ingenieur- 
vereine und von der Vereinigung der Technischen Obcrbeamten 
deutscher Stadte.

Dic Verhandlungen stehen unter dcm gemeinsamen Kennwort 
„Technik und Hygiene".

Entwicklung der Vorbereitungen 
zur Deutschen Bauausstellung Berlin 1931.

Nach dem soeben erschicnenen Bericht der Geschaftsfiihrung der 
„Deutschen Bauausstellung Berlin 1931" haben die vorbeneitenden 
Arbeiten fiir die Ausgestaltung in allen Abteilungen erfreuliche F o r t 
s c h r it t e  zu verzeichen. A udi das Ausland hat sich bereits groBere 
Au.sstellungsflachen fiir eine Betciligung an der „Internationalen Aus- 
stellung fiir Stadtebau und Wohnungwesen" gesichert. Gleichzeiiig 
hat die „ I n t e r n a t io n a l  F e d e r a t io n  fo r  H o u s in g  an d  T o w n  
P ia n in g “ , London, die Einladungen zur Teilnahme an dem in der Zeit 
vom 8,— 13. Juni 1931 aus AnlaB der Deutschen Bauausstellung diesmal 
in Berlin stattfindenden „ I u t e r n a t io n a le n  K o n g re B  fiir  S t a d t e 
bau un d W o h n u n g s w e s e n "  crgehen lassen. Auch mit der Gc- 
staltung der etwa 12 000 m* Ausstellungsflache umfassenden deutschen 
Abteilung fiir Stadtebau und Wohnungswesen ist bereits begonnen 
worden.

Die Vorstande des Deutschen Beton-Yereins und des Reichs- 
yerbandes Industrieller Bauunternchmungen haben mit Riicksicht 
auf dic (Iberaus schlechte Wirtschaftslage beschlossen.- sich an der 
Bauausstellung Berlin 1931 nicht zu beteiligen.

Personalnachrichten.
Geh. Rat Prof. Dr.-Ing. e. h. G. de T l i ie r r y  und Geh. Rat 

B o o s t  wurden zu E h r e n b iir g c r n  der Technischen Hochschule 
Charlottenburg ernannt.

Rektor und Senat der Technischen Hochschule Dresden haben 
auf einstimmigen BeschluB der Bauingenieur-Abteilung Herm Reichs- 
bahndirektionsprasident Clemens M a rx  zu E s s e n  in Anerkennung 
seiner hervorragenden Verdienste um die Verwirklicliung der wissen
schaftlichen Fortschritte im Eisenbahnbctriebe zum D o k to r - I n -  
g e n ie u r  E. li. promoviert.
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WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.
Zur Wirtschaftslage. Der Reichstag ist aufgelóst. Die durch 

Notverordnung eingeftlhrten Steuern sind wieder aufgehoben. Was 
folgen wird, ist ungewiB. Jedenfalls werden die notwendigsten Finanz- 
maOnahmen durch eine neue Notverordnung getroffen. Wie steht 
es aber um das Arbeitsbcschaffungsprogramm ?

A r b c it s b e s c h a f  fu ng.
W o h n u n g s b a u : Das „Baukreditgesetz 1930" ist angenommen 

und kann daher durchgefiihrt werden. Dem Wohnungsbau sollen 
zuflieBen:

aus dem R e ich sh a u sh a lt............................................... 100 Mili.
durch die Deutsche Bau- und Bodenbank A.-G. . 100 ,,
durch dic Landesversicherungsanstalten.................  50 ,,_

Insgesamt . . . .  250 Mili.
Durch das Baukreditgesetz ist der Hochstbetrag der Reichs-

biirgschaft fiir die Zwischenkredite der Bau- und Bodenbank von 250 
auf 300 Mili. RM erhoht worden. Die vom Reich aufzubringenden 
100 Mili. RM werden durch Vorgriff auf den auBerordentlichen Haus- 
lialt des Reichsarbeitsministeriums zur Verfiigung gestellt werden. Es 
sind Richtlinien aufgestellt a) fiir die Verwendung der Reichsmittel,
b) fiir die Durchfuhrung der Bauten.

Zu a) Die Reichsmittel werden ais Reichsdarlehen fiir Hypotheken 
an zweiter oder dritter Stelle, zu 1%  verzinslich, fur Kleinwohnungen 
von 32— 45 qm bei hochstens 40 RM Monatsmietc, fiir groBere Familien 
bis zu 0o qm bei hochstens 50 RM Monatsmietc hergegeben.

Die Ausfiihrung soli in Gegenden geschehen, wo dic Arbeits
losigkeit besonders groB ist. Die Landesarbeitsamter sollen hieriiber 
berichten.

Zu b) Fur die Durchfuhrung ist V e r b i l l ig u n g  anzustreben, wo 
sie nicht gelingt, soli die Ausfuhrung unterbleiben. Mittel: Verbilli- 
gung von Baustoffen und Bauteilen durch AbschluB geeigneter 
Leistungsvertrage zu ermaBigten Preisen. Zusammenfassung der Bau 
vorhaben: Ein einzelnes Bauvorhaben soli mindestens 20 Wohnungen, 
in. groBeren Stiul ten mindestens 50 Wohnungen umfassen.

Die Baufirmen miissen sich verpflichten, bei Bedarf Arbeits
krafte von den Arbcitsamtern zu beziehen und Obcrstundenarbeit zu 
vermeiden.

Das Reichsarbeitsministerium wird die Innehaltung der Riclit- 
linicn iiberpriifen. Antrage sind jedoch nicht an das Rcichsarbeits- 
mimsterium, sondern an die schon bisher fiir die Fórderung des Klein- 
wohnungsbaues zustandigen Landesstellen zu richten. Man hofft 
insgesamt den zusatzlichen Bau von 30 000 Kleinwohnungen zu er- 
móglichen. Dic Richtlinien fiir die Durchfuhrung des Zusatzwohnungs- 
bauprogramms sind bereits an dic Lander herausgegeben worden. 
Da diese groBtenteils fertige Programme besitzen, hofft man, daB sie 
ihre Vorschlage innerhalb 14 Tagen dem Rcichsarbeitsminister zur Ge- 
nehmigung yorlegen.

S tr a B c n b a u  : Durch das Baukreditgesetz ist das Reich cr-
machtigt, Btirgschaften zu ubernehmen in IIoho von 100 Mili. RM, 
die die Bau- und Bodenbank oder die Reichskreditgesellschaft ftir 
Zwecke des StraBenbaues ubernehmen. Wann diese praktisch verfug- 
bar sein werden, ist noch fraglich.

R e ic h s p o s t :  Der Verwaltungsrat der Reichspost hat das 
Programm der Reichspost bindend beschlossen. Es wurden 200 Mili. 
RM fiir Arbeitsbeschaffung bereitgestellt. Hiervon entfallen nur
15 Mili. RM auf Bauausfiihrungen (abgesehen von Kabclverlegungen, 
die nicht in dieser Summę enthalten sind).

R e ic h s b a h n :  Die Reichsbahn hat auf Yeranlassung der
Reichsregierung Arbeitsbeschaffung in Hohe von 350 Mili. RM in 
Aussicht genommen. Wo das Geld herkommt, stelit noch nicht fest. 
Da das Reich in irgendeiner Weise bei der Geldbeschaffung beteiligt 
sein soli, ist die Sanierung des Reichshaushalts sicherlich Vorbedingung. 
Sie ist in unerwiinschter Weise versclioben. Die 350 Mili. RM kommen 
auch nur zu einem Teil (viclleicht 100 Mili. RM) noch 1930 zur Ver- 
wendung. Das Programm ist noch nicht aufgestellt. Es wird zwei bis 
drei Jahre umfassen. Nur ein verhaltniBmaBig kleinerTeil der Summę 
wird auf Bauvorhaben entfallen. Die Reichsbahn will 1930 3100 km 
Oberbau gegeniiber 2400 km im Jahre 1929 erneuem und liierfiir be
reits in nachster Zeit Auftrage vergeben. Dadurch wiirde sie etwa 
10 bis 12 000 t  eiserner Oberbaustoffe monatlich mehr ais bisher in 
Auftrag geben konnen. Fiir die Beschaffung von Lokomotiven, Per- 
soncn- und Giiterwagen sollen noch in diesem Jahre 80 bis 100 Mili. RM 
yerwendet werden.

W c r t s c h a f f e n d e  E r w e r b s lo s e n fiir s o r g e . Es ist beab- 
sichtigt, die Forderungen der offentlichen Korperschaften auf Riick- 
zahlung friiher aus der Erwerbslosenfiirsorge gewahrter Darlehcn zu 
mobilisieren und dam it 100 Mili. RM fiir wcrtschaffende Erwerbs- 
losenfiirsorgc zu gcwinnen. Die Forderungen sollen auf eine „A .-G . fiir 
ijffentliche Arbeiten" iibertragen werden, die auf dieser Basis eine An- 
leihe von 25 Mili. Dollar aufnehmen soli. Das Geld soli in erster Linie 
dem Wohnungs- und dem StraBenbau zuflieBen. Dic Vorbcreitungen 
stehen vor dem AbschluB. Die Durchfuhrung ist durch die Auflosung 
des Reichstages vorerst in Frage gestellt.

O s t h il f e :  Das Ostprogramm ist erst in zweiter Lesung be
schlossen. Es ist also nicht Gesetz geworden. Ob es im Wege des 
Artikels 48 verkimdet werden kann, dariiber gehen die Meinungen aus- 
einander. In der zweiten Lesung sind verschiedene Zusatze beschlossen 
worden, unter anderem, daB Arbeiten, die mit offentlichen Mitteln im 
Wirkungsbereich des Osthilfcgesetzes ausgefiihrt werden, unter Zu- 
grundelegung der Reichsverdingungsordnung nur solchen Firmen iiber- 
tragen werden diirfen, die ihren Hauptsitz in diesem Wirkungsbereich 
haben. Im Rahmen der Osthilfe ist der Bau neuer Eisenbahnstrecken 
im Gesamtwert von 130 Mili. RM vorgesehcn.

Z u sa m m e n fa ss u n g .
In verschiedenen Ministcrreden wurde das gesamte Arbeits- 

beschaffungsprogramm auf 1 Milliarde beziffert, ohne daB die Zu- 
sammensetzung dieser Summę genannt wurde.

Voraussichtlich werden der Bauwirtschaft zugefiihrt:
250 Mili. RM  fiir den Wohnungsbau,
100 Mili. RM fiir den StraBenbau, 

und in diesem Jahre hochstens
30 Mili. RM von Reichsbahn und Reichspost, 
ferner r i e l l e i c h t  cinc Summę fiir wertschaffende Erwerbs- 

Iosenfiirsorgc.
DaB die Baukrise m it Hilfe dieses Programms noch in diesem 

Jahre behoben wird, ist nicht wahrschcinlich.

Das sachsische Arbeitsbeschaffungsprogramm ist auf 50 Mili. RM 
vcranschlagt. Es handelt sich hierbei um rd. 13 Mili. fiir Bauten, 
fiir die bereits in friiheren Jahren Teilbetrage bewilligt worden sind, 
sowie fiir Neubauten und laufenden Bauaufwand, ferner um rd. 12 Mili. 
fiir dic StaatsstraBen, das Wege- und Wasserbauwesen: auBerdem 
erscheinen 8 Mili. fiir einmaligc Instandsctzung der StaatsstraBen 
durch Herstellung liochwertiger Decken und rd. 4 Mili. fiir den Bau 
einer Talsperre bei der Lehnmiihle.

Zur Bau- und Wohnungswirtschaft auBerte R e ic h s k a n z le r  
B r iin in g  in seiner letzten Reichstagsrede am 15. Juli d. J.:

„W ir miissen weiter im Rahmen des Finanzprogramms heran- 
gelien an ein ganz klares Bauprogramm und seine Finanzierung fiir 
eine Reihe von Jahren, weil der Augenblick naht, wo die Wohnungsnot 
so weit abgemiklert sein wird, daB wir die ganze Wohnungswirtschaft 
anders aufbauen konnen, und daB wir die finanziellen Mittel, 
die bisher fiir diesen Zweck benutzt wurden, in den Rahmen eines 
finanziellen Gesamtreformprogramms cinstellcn. Dazu kommt die 
Notwendigkeit, verwaltungsma8ige Vercinfachungen und Ersparungen 
zu treffen.

Alles das wird sich nicht in einem Jahr und in wenigen Monaten 
mit Erfolg durchfiihrcn lassen, und ich móchte keineswegs hier in 
den Fehler verfallen, Vcrsprechungcn zu machen, die nicht sofort 
cingclost werden konnen. Aber was fiir den Herbst notwendig ist, 
das ist die Durchfuhrung eines Gesetzwerkes auf allen diesen Gebieten, 
das die Móglichkeit und Sicherung schafft, daB im Laufc von zwei 
oder drei Jahren alle notwendigen MaBnahmen nach einem einlieit- 
lichen Grundgcdanken systematisch gesetzlich verankert werden.1'

Die Arbeitslosigkeit unter den Bauarbeitern halt sich trotz des 
Hohepunktes der Saison auf einem Stand wie nie zuvor und ist immer 
noch weit groBer ais in allen anderen Industrien. Die folgende Zu- 
sammenstellung laBt erkennen, in welch besonderem MaBe die gegen- 
wartige Krise auf der Bauwirtschaft lastet.

Vollbcschaftigte je 100 Gewerk- 
schaf tsmitglieder:

Ende Juni 1929 Ende Juni 1930
Baugewerbe . . . Sg,6 62,0
Holzindustrie . . . ■ • 83,6 65, S
Schuhindustrie . . • • 72,8 67,7
Lederindustrie . . • • 79.4 73.7
Metali industrie . . 91.3 7*5,3
Textilindustrie . . . . 83,8 77.5
C h em ie ..................... • • 93.8 83.0
Papierindustrie . . • ■ 93.4 85.6
B e r g b a u ................. . . 98,4 91.1

Nach dem B e r ic h t  d e r R e ic h s a n s t a lt  fiir  d ie  Z e it  vo m
1. b is  15. J u li 1930 hat die Zabl der Ilauptunterstiitzungsempfanger 
in der Arbeitslosenversiclierung keine Abnahtne erfahren, und das 
Anwachsen der Zahl der verfiigbaren Arbeitsucliendcn hat sich in 
verstarktem MaBe fortgesetzt. SchlieBlich ist auch die Zahl der Krisen- 
unterstutzten weiter angewaclisen. Es wurden am 15. Juli 1 470000 
Hauptuntcrstutzungscmpfanger in der Arbeitslosenversicherung, 
380698 in der Krisenunterstiitzung gezahlt. D a m it  s in d  b e id e  
U n t e r s t i i t z u n g s e in r ic h tu n g e n  z u sa m m e n  m eh r a is  d o p p e lt  
so s t a r k  b e la s t e t  w ie  z u r  g le ic h e n  Z e it  des V o r ja h r e s , 
nachdem die Uberlagerung iiber den damaligen Stand (912 000) auf 
rd. 938 000 angewachsen ist. Die Zahl der verfiigbaren Arbeitsuchenden 
belief sich am 15. Juli auf rd. 2 770 000. Werden hicrvon diejenigen 
abgesetżt, die noch in gekiindigter oder ungekiindigter Stellung oder 
in Notstandsarbeit beschaftigt waren, so verbleiben rund 2715000 
Arbeitslose.
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Der Zementabsatz im Juni weist einen auBerordentlichen Riick- 
gang auf. Gegenuber Mai ging er um iiber 20% zuriick, und zwar 
von 656000 t auf 523 000 t. Im Vergleich zum Juni 1929 (826000 t) 
liegt er sogar um iiber 35%  niedriger.

Rechtsprechung.
MuB der Arbeitgeber nach dem maBgebenden Tarifyertrag den 

Arbeitern den Lohn fiir die Zeit fortzahlen, in der sie durch. einen im 
Betrieb erlittenen Unfall arbeitsunfahig geworden sind, so kann er 
Erstattung der hierfiir aufgewendeten Betrage von dem Verursacher 
des Betriebsunfalls nicht beanspruchen. (Urteil des Kammergerichts, 
5. Zivilsenat, vom 30. Januar 1929 —  5 U 13 340/28.)

Die Firma T. muBte nach dem maBgebenden Tarifvertrag fur 
36 Tage ihren Arbeitern, die wahrend dieser Zeit infolge eines Unfalls 
nicht arbeiten konnten, den Lohn weiterzahlen. Sie hat die Firma B., 
welche nach dem Reiehshaftpflichtgesetz fiir die Folgen des Unfalls 
rerantwortlich war, auf Erstattung der gezahlten Lohnbetrage durch 
Klage in Anspruch genommen, nachdem auBerdem die Arbeiter der 
Firma T. ihre Ersatzanspriiche gegen die Firma B. an die Firma T. 
abgetreten hatten.

Das Kammergericht hat die Klage der Firma T. abgewiesen. 
Nach dem Reichshaftpflichtgesetz kann nur Ersatz des Schadens 
yerlangt werden, den der Verletzte selbst erleidet. Andere Personen, 
die durch den Unfall unmittelbar geschadigt sind, konnen auf Grund 
dieses Gesetzes keine Anspruche geltend machen. Daher ist nicht 
ersatzberechtigt der Dienstherr, der durch die Erwerbsunfiihigkeit 
der bei ihm beschaftigten Arbeiter einen Verlust erleidet. Auch aus 
den Vorschriften des Burgerlichen Rechts iiber unerlaubte Handlungen 
kann kein Ersatzanspruch des Dienstherrn hergeleitet werden. Auch 
hier ist der unmittelbar Verletzte ersatzberechtigt. Der Schaden, 
den der Klager erlitten hat, ist nur mittelbar. Er besteht darin, daB 
durch den Unfall seine Lohnzahlungspflicht auf Grund des Tarifvertrags 
ausgeldst worden ist, ohne daB er eine entsprechende Arbeitsleistung 
dafur erhalten hat. Die Yorschrift des § 845 B. G. B. schlagt hier 
auch nicht ein, wonach der Ersatzpflichtige dem Dritten, dcm der 
Verletzte kraft Gesetzes zur Leistung von Diensten in dessen Haus- 
wesen oder Gewerbe verpflichtet war, Ersatz leisten muB. Denn die 
durch den Unfall verletzten Arbeiter waren der Firma T. gegenuber 
nicht auf Grund Gesetzes zur Leistung von Diensten yerpflichtet, 
sondern auf Grund des Dienstvertrages.

Klager kann auch nicht auf Grund der Abtretung der Arbeiter- 
anspriiche Rechte gegen die Beklagte geltend machen. Denn den Ar
beitern ist iiberhaupt kein Schaden erwachsen, da ihnen in Erfiillung 
der gemaB dem Tarifvertrag iibernommenen Verpflichtungen von dem 
Arbeitgeber der Lohn auciilftlr dic Zeit gezahlt wird, wahrend der sie 
infolge des Unfalls nicht arbeiten konnen.

Laboratoriumsyersuche zur bloBen Ausprobierung einer Erfindung 
geniigen nicht zur Begriindung eines Vorbenutzungsrechts im Sinne 
von § 5 Patentgesetz. (Urteil des Reichsgerichts, I. Civilsenat, vom 
9. Februar 1929 —  I 240/28.)

R. besitzt die ausschlieBliche Lizenz an einem der H. G. m. b. H. 
mit W irkung vom 22. Juni 1917 erteilten Patents 308490 zum Schutz 
eines Verfahrens zum Entgasen von M etallteilen in Vakuumróhren. 
Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daB die Metallteile durch 
die W irkung eines auBerhalb der Rohre erzeugten Hochfrcąuenz- 
feldes erhitzt werden. Die F. A. G. stellt in ihrem Betrieb yakuum - 
rohren ber, bei denen sie das Entgasungsverfahren nach Patent 30S490 
anwendet.

R., an den die Patentinhaberin, die H. G. m. b. H., zwecks 
Klage alle Anspruche gegen die F. A. G. abgetreten hat, verlangt 
im Klagewege von der F. A. G. Unterlassung, Rechnungslegung und 
Schadenersatz. Die F. A. G. wendet ein, sie habe ein Vorbenutzungs- 
recht, kraft dessen gemaB § 5 Patentgesetz die W irkung des Patents 
308490 ihr gegeniiber nicht eintrete.

Das Reichsgericht hat in Ubereinstimmung mit den Vorinstanzen 
der Klage des R. stattgegeben. Unter Benutzung im Sinne von § 5 
Patentgesetz ist eine der Benutzungsarten des § 4 zu verstehen, 
also gewerbsmaBige Herstellung der Erfindung, in Verkehrbringen, 
Feilhalten oder Gebrauchen. Es geniigt also nicht das bloBe E n t
gasen von Metallteilen in Róhren und die Feststellung, daB das 
angewendete Yerfahien hierzu geeignet sei. Hinzukommen muB 
die gewerbsmaBige Herstellung derartiger Róhren unter A n
wendung des Entgasungsverfahrens oder die Feilhaltung so herge- 
stellter Róhren. Die F. A. G. hat sich aber darauf beschrankt, mehr- 
facli Ende 1915 und Anfang 1916 das Entgasen der Metallteile in 
Vakuumróhren von auBen ber durch hoclifreąuente Felder vorzu- 
nehmen und dabei jedesmal den Erfolg des Yerfahrens nach der Ent- 
gasung sofort festzustellcn. Dies ganze Vorgehen lief auf ein bloBes 
Ausprobieren der Erfindung auf Laboratoriumsyersuche hinaus. 
Eine Benutzung der Erfindung im Sinne von § 5 Patentgesetz ware

erst dann yorgenommen worden, wenn die fabrikmaBige Herstellung 
der auf diese Weise entgasten Vakuumróhren begonnen worden ware. 
Nicht einmal irgendwelche Anstalten zur Ausfiihrung der Erfindung 
sind getroffen worden —  z. B . Einrichtung einer neuen Fabrikations- 
abteilung, Anschaffung von Maschinen, Beginn der W erbetatigkeit — , 
die zum mindesten bis zur Patentanmeldung in der Absicht der so- 
fortigen Ausfuhrung der Erfindung, ununterbroclien liatten fortge- 
setzt werden miissen. Gleicligiiltig ist, aus welchen Grilndcn die F. A. G. 
von der alsbakligen Benutzung der Erfindung Abstand genommen 
hat, insbesondere mit Riicksicht auf andere liindernde Patente. Bei 
Anwendung auch von nur geringer Sorgfalt hatte die F. A. G. erkennen 
miissen, daB ihr kein Vorbenutzungsrecht zustand.

Mit einer Gegenforderung, iiber die nach Vereinbarung der Parteien 
ein Schiedsgericht entscheiden soli, kann nicht aufgerechnet werden.
(Urteil des Reichsgerichts, II. Ziyilsenat, vom 1. Marz 1929 —  II 
81/28.)

Z. hat G. auf Schadensersatz in Hohe von einigen tausend Mark 
yerklagt wegen Entwertung einer Sicherheit, die Z. im Februar
1923 zur Erlangung der yorlaufigen Vollstrcckbarkeit eines gegen
G. crstrittenen Landgerichtsurteils in unyerzinslicher Reichsanleihe 
geleistet hatte. Abgeselien von andern Einwendungen erklarte G., 
mit einer aus Warenlieferungen herruhrenden Gegenforderung gegen 
Z. in Hohe von 1769,02 lioll. Gulden aufzurechnen. Z. bestritt die 
Gegenforderung nach Grund und Betrag. AuBerdem sei die Aufrech- 
nung mit ihr im gegenseitigen Rechtsstreit unzulassig, weil die Parteien 
in bezug auf jene Warenlieferung yereinbart hatten, es sollten alle 
daraus entspringenden Streitigkeiten durch ein Schiedsgcricht er- 
ledigt werden.

Das Reichsgericht ist dieser Auffassung beigetreten. Der an- 
gerufene Richter kann eine Feststellung dariiber, ob dem Aufrechnenden 
die Gegenforderung zustehe, nur dann treffen, wenn ihm die E n t
scheidung iiber ihr Bestehen nicht entzogen ist.

Die Aufrechnung ist schon deshalb unzulassig, weil die Schieds- 
yereinbarung im Zweifel dahin ausgelegt werden muB, daB die Vertrag- 
schlieBenden die Entscheidung iiber das Bestehen der Fórderung 
dem ordentlichen Richter entziehen und aus besonderem Vertrauen 
dem Schiedsgericht ubertragen wollten. Der vor dem ordentlichen 
Gericht klagende Teil braucht sich nicht gefallen zu lassen, daB sich 
die yerklagte Partei iiber diese Vereinbarung einfach hinwegsetzt, 
indem sie eine durch die Schiedsvereinbarung vor den Schiedsrichter 
venviesene Fórderung im ordentlichen Verfahren zur Aufrechnung 
yerstellt. Zwischen der Geltendmachung einer Fórderung einerseits 
im Wege der Klage und andererseits im Wege der Aufrechnung kann 
kein Unterscliied gemacht werden. Denn auch im Rahmen der A uf
rechnung wird endgultig dariiber entschieden, ob die Fórderung 
dem, der sie geltend macht, zusteht.

Selbstverstandlich kann der Aufrechnungsgegner sein Einver- 
standnis mit der an sich schiedsvertragswidrigen Geltendmachung der 
Aufrechnung erklaren und dadurch bewirken, daB der ordentliclie 
Richter iiber die Gegenforderung zu entscheiden hat. Dies trifft hier 
jedoch nicht zu. Denn Z. hatte der Aufrechnung widersproclien.

Recht zur Grundbucheinsicht auch bei wirtschaftlichen Interessen, 
(BeschluB des Kammergerichts vom 14. Februar 1929 —  1. X  814/28.)

Jeder, der ein berechtigtcs Interesse darlegt, kann Gestattung 
der Einsichtnahmc des Grundbuchs, sowie dic Erteilung von Abschriften 
yerlangen. Das berechtigte Interesse geht uber ein nur rechtliches 
Interesse hinaus und umfaBt auch rein tatsachliche, insbesondere 
wirtschaftliche Interessen. Zum mindesten muB eine bereits bestehende 
oder fur die Zukunft in Betracht kommende Beziehung des die Einsicht 
begehrenden gerade zu dem Grundbuch und den in ihm enthaltenen 
Eintragungen yorliegen.

Abgesehen yon dom Eigentiimer des Grundstiicks und den 
sonst im Grundbuch eingetragenen Berechtigten haben auch die- 
jenigen Personen, fur die die Einraumung eines bloBen Personalkredits 
an den Eigentumer in Frage kommt. Ein berechtigtcs Interesse an 
dor Einsicht des Grundbuchs und der Erlangung von Abschriften 
ist auch fiir den anzuerkennen, der yernunftigerweise dam it rechnen 
muB, daB ihm die ordnungsmaBige Wahrung bereits ubcrsehbarer 
Interessen zum Erwerb von Rechten am Grundstuck, wenn auch 
im Vollstreckungswege, fuhren kann. Es geniigt, daB der die'Einsicht 
Begehrende gegen den Eigentumer persónliche Forderungen erlangt 
hat oder nach gegebenen Grundlagen crlangen wird. Der Nachweis 
der Unsicherheit der Vermógenslage des Eigenttimers oder gar der 
Notwendigkeit eines zukiiuftigen zwangsweisen Zugriffs auf das Grund
sttick kann nicht yerlangt werden. Die Darlegung, daB der Eigentiimer 
K redit in Anspruch genommen hat, ist ausreichend zur Begriindung 
ais berechtigten lnteresses, welches das Verlangen zur Einsicht des 
Grundbuches rechtfertigt, ohne daB der Interessent darauf yerwiesen 
werden kann, den Eigentumer —  was yielleicht aus geschaftlichen 
Riicksichten unerwunscht sein kann —  dazu zu yeranlassen, dem 
Begehren auf Einsicht zuzustimmen.
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PATEN TBERICH T.
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I tom 6. Januar 1928, S. 18.

B e k a n n t g c m a c h t c  A n m c ld u  ngen.
Bekanntgemacht im Patentblatt Kr. 21 vom 22. Mai 1930.

KI. 4 c, Gr. 35. B  146689. Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin N W  87, 
Reuchlinstr. 10— 17. Abdichtung fiir Scheibengasbeh&lter.
13. X I. 29.

KI. 4 c., Gr. 35. M 108528. Maschinenfabrik Augsburg-Nflrnberg 
A. G., Nlirnberg. Teleskopbehalter mit Gleitdichtung. 
31. I. 29.

KI. 5 b, Gr. 41. L  62344. Mitteldeutsche Stahlwerke Akt.-Ges., 
Berlin W 9, Bellevuestr. 12 a. Verfahren zum Umlagern 
des Deckgebirges in Tagebauen. 7. II. 25.

KI. 5 d, Gr. 10. St 43793. Gustav Strunk, Essen-Bredeney, Emden- 
straOe 18. Selbsttatige Bedienungsvorrichtung fiir Ablauf- 
berge. 2. II. 28.

KI. 19 a, Gr. 16. M99S58. Maschinenfabrik Augsburg-Nflrnberg A. G., 
Nflrnberg 24, Katzwanger Str. 100. Schienenspaltiiber- 
briłckung zwischen den Schienen von Drehbrucken und 
ortsfesten AnschluBschienen. 23. V. 27.

KI. 19 a, Gr. 16. M 103783. Maschinenfabrik Augsburg-Nflrnberg 
A. G., Nurnberg 24, Katzwanger Str. 100. Schienenzungen- 
verriegelung fiir Gleisanschlflsse beweglicher Briicken.
3. III. 28.

KI. 19 a, Gr. 19. R  68734. Otto Reifer, Zurich-Fluntcrn, Schweiz;
V ertr.: A. Elliot, Pat.-Anw., Berlin SW 48. SchienenstoB- 
verbindung mit die Schienenenden waagerecht unterfan- 
genden Lamellen. 15. IX . 26. Schweiz 16. IX . 25.

KI. 19 a, Gr. 26. H 115419. Gesellschaft fiir wirtschaftlichen Bahn- 
oberba.11 m. b. I-I., Freiburg i. Br., Scheffelstr. 32. Naht- 
schweiBupg, insbes. fur SchionenstćSBe. 4. IV. 27.

KI. 19 a, Gr. 28. D 54226. Karl Daub, Diisseldorf, Schumannstr. 51.
Bettungswalze mit Einrichtung zum Aufnehmen der alten 
Bettung und seitlicher Abgabe der Abfallstoffe. 29. X . 27.

KI. 19 d, Gr. 5. M 105264. Mitteldeutsche Stahlwerke Akt.-Ges., 
Berlin W. 8, Wilhelmstr. 71, 11. Ardelt-Werke G. 111. b. H „ 
liberswalde. Ilubbriicke mit seitlich anschlieBenden Briicken.
18. V I. 28.

KI. 19 d, Gr. 6. D 5354S. Demag Akt.-Ges., Duisburg. Drelibrflcke, 
dereń wasserseitiges schwenkbares Ende auf einem Schwimm- 
kiirper ruht. 25. VII. 27.

KI. 20 h, Gr. 5. I< 75158. Rangiertechnische Gesellschaft m. b. II., 
Hamborn a. Rh. Hemmschuh. 13. V II. 28.

KI. 20 i, Gr. 31. K  114786. Fa. Joh. Kremenezky u. Leopold 
Wimberger, Wien; V ertr.: Dipl.-Ing. E. Noll, Pat.-Anw., 
Berlin SW  61. Schienenkontakt. 16. V. 29. Osterreich 
16. V. 28.

KI. 20 i, Gr. 33. B  142287. Georg Bez, Stuttgart, Taubenstr. 7a. 
Mechanische Żugsicherung. 7. III. 29.

KI. 20 i, Gr. 39. P  66542. I-Ienricus Froger, Haag, Niederlande;
V ertr.: Dipl.-Ing. A. Trautmann, Pat.-Anw., Berlin SW 11. 
Elektriśche Fernflberwachungsanlage. 30. V II. 28. Frank- 
reich 29. II. 2S.

KI. 35 a, Gr. 9. C 44 194. Wilhelm Christian Kommandit-Gesellscliaft, 
Herne, Wischer Str. 7. Vorrichtung zum Regeln des A blaufs• 
von Forderwagen. 8. X II. 28.

KI. 35 b, Gr. 3. M 107994. Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg 
A. G., Nflrnberg 24, Katzwanger Str. 100. Wippkran, bei 
dem eine vom Ausleger gesteuerte Umlenkrolle fiir das
I.astseil langs einer festen Fiihrungsbahn lauft, mit ebenfalls 
vom Ausleger gesteuertem Gegengewicht. 17. X II. 28.

KI. 35 b, Gr. 6. R  74902. Heinrich Reichmann, Duisburg, Antonien-
straBe 45. Selbstgreifer; Zus. z. Pat. 479269. 14. V I.28.

KI. 35 b, Gr. 6. R  75621. Heinrich Reichmann, Duisburg, Antonien-
. strafle 45. Selbstgreifer; Zus. z. Anm. R  74902. 3. IX . 28.

KI. 370, Gr. 8. K  110442. Dipl.-Ing. Hans Kaiser, Plieningen a. F.
Vorrichtung zum Verbinden nebeneinanderliegender gleich- 
laufender Holzer. 26. V II. 28.

KI. 37 f, Gr. 4. II 102262. Hermann Honnef, Dinglingen, Baden, 
Freitragender Fachwerkturm. u .  VI. 25.

KI. 37 f, Gr. 5. D 5 5 5 11. Wilhelm Dahl, Fgfkenliain, Post Finkenkrug
b. Berlin, Hohenzollern-Allee 59. Schlotgerippe. 19. IV. 28.

KI. 37 f, Gr. 5. H 117677. Franz I-Iof, Schomstein- und Feuerungs- 
bau, Gutleutstr. 204, und Franz Hof, lm Sachsenlager 7, 
Frankfurt a. M. Rauchgasschutz fur Schornsteinarbeiten.
8. V III. 28.

KI. 37 f, Gr. 7. H 119056. Dipl.-Ing. Hans Hoffmann, Berlin- 
Sclióneberg,InnsbruckerStr. 19. Kraftwagenstand. 13. X I .28.

KI. 42 c, Gr. 7. T  36487. Hermann Tlieis, Wolzhausen, Kr. Bieden- 
kopf. FeklmeBgerat mit Pendeleinrichtung. 7. III. 29.

KI. 45 f, Gr. 1S. G 73329. Friedrich Wilhelm Grupę und Dipl.-Ing.
K urt Schroder, Berlin. Selbstfahrende Yorrichtung zum 
Spalten von im Boden sitzenden Stubben. 10. V. 28.

KI. 80 b, Gr. 3. B  138917. Jacciues Bede, Brussel; Vertr.: Dipl.-Ing.
A. Trautmann, Pat.-Anw., Berlin SW  11. Verfahren zur 
Herstellung von Zement. 11. V III. 28.

KI. 80 b, Gr. 3. S cli9 iS 2 o . W illy Schroder, Berlin-Halensee, Georg- 
Wilhelm-Str. 243. Verfahren zur Erzeugung von Schmelz- 
zementen und Phosphorsaure. 8. X . 29.

K . So d ,. Gr. 11. T  36877. Marcel Tihon, Lflttich, Belgien; Vertr.;
A. Weickmann und Dipl.-Ing. F. Weickmann, Pat.-Anwalte, 
Miinchen. Maschine zum Behauen von Stcinen. 7. V. 29. 
Belgien 31. V III. 28.

KI. S4 a, Gr. 3. F  64 792. Dr.-Ing. Carl Fórderreuther, Heilbronn a.N ., 
Jagerhausstr. 46. Vorrichtung zum Regeln der Wasser- 
zuleitung bei einem Wasserkraftvernichter. 17. X I. 27.

KI. 84 a, Gr. 3. M 99027. Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg A. G., 
Nurnberg. Regelvorrichtung fiir Schfltzenwehre. 30. III. 27.

KI. 84 b, Gr. 2. K  107161. Dr.-Ing. Otto Kammerer, Berlin-Char- 
lottenburg, Lyckallee 12. Antrieb fiir ein Schiffshebewerk.
14. X II. 27.

KI. 84 c, Gr. 2. II 113328. Georg Herrmann, Wiesbaden, Erbacher
Str. 6. Verfahren zum Ausschneiden von runden Ausspa-
rungen in Pfahlen. fiir Pfahlroste o. dgl. 4. X . 27.

KI. 84 c, Gr. 2. Sch 86020. Heinrich Schmaljohann, Berlin-Rei-
nickendorf, Mickestr. 22. Mehrteiliges Vortreibrohr mit 
Kernpfahl. 4. IV. 28.

KI. 84 d, Gr. 1. B  137S04. Adolf Bleichert & Co., Akt.-Ges., Leipzig 
N 22. Seilantrieb. 11. V I. 28.

KI. 84 d, Gr. 2. L  77018. Liibccker Maschinenbau-Gesellscliaft,
Liibeck, Karlstr. 60— 92. Verbindung zwischen Eimerrohr 
und Eimerschake. 17. X II, 29.

KI. 85 c, Gr. 6. I 29660. Dr. K arl Imhoff, Kronprinzenstr. 37, 
Dr. Friedrich Sierp, Morsehofstr. 5S urid Dr. Georg Mahr, 
Worthstr. 5, Essen, Ruhr. Olfanger zur Reinigung von 
Abwasser. 2. X II. 26.

BUCHERBESPRECHUNGEN.

D ie  le b e n d ig e  S ta d t. Zwei-Monats-Zeitschrift der Stadt Mannheim.
Die Stadt Mannheim gibt seit kurzem eine Zwei-Monats-Schrift 

unter dem Titel ,,Die lebendige Stadt" heraus, dereń Mitarbeiter sich 
in der Hauptsache aus den leitenden Mannern der Stadtver\valtung 
zusamm-ensetzen. Wenn man aus dem vorliegenden 5. H eft auf den 
W ert der Zeitschrift schlieBen darf, so kann das Unternehmen auch fflr 
andere Stadte zur Nachahmung empfohlen werden. E s unterrichtet 
iiber die Gegebenheiten der Stadtplanung, welche die Entwicklung 
mafigebend beeinflussen, uber die Grundzuge, nach denen sich die 
modernen Stadte entwickeln, und gibt Beispiele der Ausfuhrung von 
Siedlungsbautcn.aus den beiden letzten Jahrzehnten. AuBerdem wer
den in den sogenannten Mitteilungen Nachrichten uber kulturelle 
wichtige Vorgange gegeben.

Durch die lebendige Stadt werden den Stadtebauern fur eins der 
bedeutendsten suddeutschen Gemeinwesen die GroBstadtfragen in 
mustergultiger Weise naher gebracht.

Prof. G e iB le r , Dresden.

P r e u fiis c h e s  W a s s e r s t r a fr e c h t .  Kommentar zu den Straf- 
bestimmungen des preuBischen Wassergesetzes. Von Dr. Alexander 
H e r z fe k l. Verlag des Wasserwirtschafts- und Wasserkraft-Ver- 
bandes E. V. Berlin-Halensee. Preis RM 4.50.

Der Deutsche Wasserwirtschafts- und Wasserkraft-Verband E. V. 
hat in seinen Mitteilungen ein neues Werk unter dem Titel „PreuBisches 
W asserstrafrecht" von Rechtsanwalt und Notar Dr. Alexander H e rz -  
fe ld  herausgegeben, das einen Kommentar zu den Strafbestimmungen 
des PreuBischen Wassergesetzes enthalt. Die Schrift kommt einem 
dringenden Bediirfnis nach einer kurzeń flbersichtlichen und auch fiir 
den Laien verstandliclien Zusammenstellung der stark verklausulierten 
Vorschriften des Wasserstrafrechtes sowie der bisher sehr zerstreuten 
oder iiberhaupt noch nicht veróffentlichten Judikation auf diesem 
Gebiete nach. Sie wird allen, die sich m it der Materie zu befassen 
haben, dem Laien wie dem Juristen, ein willkommenes Hilfsmittel 
zur raschen und sicheren Orientierung in den einschlagigen Fragen 
sein. Dr. S tro u x .
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MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR BAUINGENIEURWESEN
Geschaftstelle: B E R L I N  NW7, Friedrich-Ebert-Str. 27 (Ingenieurhaus).

Fcrnsprcclier: Zentrum 15207. —  Postscheckkonto: Berlin Nr. 100329.

Naclistehend veróffcntlichen wir dic in Nr. 30 des „Bauingenieur" 
angekiindigten Abanderungsvorschlagc zu der in Nr. 30 abgedruckten 
Satzung der „Deutschen Gesellschaft fiir Bauwesen".

V o rb e m e r k u n g : Die Bezcichnung , ,Orts- und Landesvercine" 
soli uberall durch ,.Bczirksvercine" ersetzt werden.

Berlin, den 15. Juli 1930. 

Abanderungsvorschlage 
d e r D e u ts c h e n  G e s e lls c h a f t  fu r  B a u in g e n ie u rw e s e n  

zu m  E n tw u r f  d e r  S a tz u n g  d e r 
D e u ts c h e n  G e s e l ls c h a f t  fu r  B a u w e s e n .

A. Satzung.
§ 2 B  soli lauten: „D ie Mehrung des Offentlichen Ansehens 

und des Einflusses der auf dem gesamten Gebiet des Bauwesens 
schaffenden Architekten und Ingenieure sowie die Erhaltung des 
Standes der Mitglieder sowohl in berufliclier wie auch in ethischer 
Beziehung auf hoher Stufe".

§ 2 Ziffer 4 soli lauten: „Bearbeitung besonderer Aufgaben 
durch wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit in besonderen Fach
gruppen der Geseilschaft und in Arbeitsausschiissen".

§ 2 Ziffer 7 soli lauten: „Vertretung der gemeinsamen Standes- 
interessen und der allgemeinen wirtschaftlichen Interessen der Mit
glieder insbesondere auch wirtschaftliche StUtzung unverschuldet 
in N ot geratener Mitglieder durch eine Hilfskasse, jedoch ohne Ge- 
wahrung eines Rechtsanspruches der Mitglieder gegen die Gesellscliaft 
auf Unterstutzung. Die Verfolgung berufsstandischer Belange durch 
dic Gesellschaft soli stets nur mit den zustilndigen Berufsorganisationen 
erfolgcn."

§ 3 soli lauten: „D ie  Angelegenheiten der Gesellschaft werden 
durch folgende Organe besorgt:

a) Vorstand,
b) Vorstandsrat,
c) Hauptversammlung,
d) Geschaftsstelle,
e) Rechnungsprufer."

§ 4 soli lauten: „D ic Verwaltung der Gesellschaftsangelcgen- 
heiten wird im Rahmen der Satzung durch eine Geschaftsordnung, 
eine Ehrenordnung und durch die Satzung der Hilfskasse geregelt".

§ 5 soli lauten: „D ie  der Gesellschaft zur VerfUgung stehenden 
Mittel sind

a) das Gescllschaftsvermogcn und seine Ertragnisse,
b) die Eintrittsgelder und Beitrage der Mitglieder und Forderer,
c) d) wie bisher".

§ 7 Abs. 1 soli lauten: „Mitglieder der Gesellschaft kónnen nur 
Einzelpersonen werden, die verfiigungsfahig und unbescliolten sind. 
Die im Deutschen Reich wohnenden Mitglieder mfissen, die auBerhalb 
des Deutschen Reiches wohnenden kónnen einem Bezirksverein an- 
gehóren. Die Mitglicdschaft der ersteren muB in demjenigen Bezirks- 
verein erworben werden, in dessen Gebiet das Mitglied seine standige 
Wohnung hat.

Die Gesellschaft hat
a) ordentliche Mitglieder, A lt- und Ehrenmitglieder,
b) Besuchende Mitglieder oder Jungmitglieder,
c) Korrespondierende Mitglieder.

Entsprechend fallt die Erlauterung zu b) die auBerordentlichen 
Mitglieder betreffend, fort.

§ 7 Ziffer 2, Satz 2 soli lauten: „Altm itglieder werden diejenigen 
ordentlichen Mitglieder, welche das 68. Lebensjahr erreicht und min
destens 30 Jahre Mitgliederbcitrage gezahlt haben. Sie sind von den 
Gesellscliaftsbeitragen befreit." (Ziffer II, 1 der G.O.)

Der tibrige Teil des § 7 bleibt unverandert.
§ 9 soli lauten: „Jedes Mitglied kann ais ordentlichcs Mitglied

nur einem Bezirksverein angehóren. Die Bezirksvereine kónnen
neben den ordentlichen auch „auswartige Mitglieder" fuhren. Ihre 
Beitragspflicht regelt die Geschaftsordnung".

§ 11 Satz 1 bleibt unverandert.
§ 11 Satz 2 soli lauten: „K ein  Mitglied hat wahrend seiner

Zugehórigkeit zur Gesellschaft oder nach seinem Ausscheiden oder

nach etwaiger Auflósung der Gesellschaft Ansprtiche an das Gesell- 
schaftsvermógen oder irgendwelche Vermógensvortei!e, auch nicht 
auf Rdckzahlung von Beitragen oder sonstigen Einlagen".

§ 12 soli lauten: „B ei Abstimmungen sind alle ordentlichen, 
auch die Alt- und Ehrenmitglieder, voll stimmberechtigt.

Jungmitglieder haben kein Stimmrecht.

Die Forderer haben die Rechte der ordentlichen Mitglieder, mit 
Ausnahme des aktivcn und passiven Wahlrechts. Bei Beschlflssen 
iiber Anderung der Satzung, der Geschaftsordnung und der Ehren
ordnung haben sie kein Stimmrecht. Zur Ausiibung ihrer Rechte 
haben sie einen Vertreter zu benennen, der vom Vorstandsrat ais 
allein Stimmberechtigter zu bestatigen ist. In den Vorstand, Vorstands- 
rat und Ehrenrat sind nur die ordentlichen Mitglieder walilbar".

§ 13. Im ersten Satz soli es statt „W ettbewerbsordnung" 
lauten: „Grundsatze fiir das Verfahren bei W ettbcwerben".

Letzter Absatz fallt fort.
§ 14. In Zeile 4 soli fortfallcn: „AuBerordentliche Mitglieder 

zahlen 75% ".
§ 14. In Zeile 7 soli es heiBen: „Forderer entrichten einen Bei

trag, dessen Mindesthóhe durch die Geschaftsordnung festgesetzt 
wird".

§ 15 Abs. a <;oll lauten: „a) durch die schriftliche Erklarung 
des Austritts mittels eingeschriebenen Briefes bei der Gesellschaft 
und beim Bezirksverein. Der Austritt ist nur mit mindestens ■-jjahriger 
Klindigung zum 31. Dezember jedes Jahres móglich".

§ 16 soli lauten:

, .Uberschrift: Bezirksvereine.
Innerhalb des Deutschen Reiches bestehen Bezirksvereine. Die 

Abgrenzung der Gebiete dieser Bezirksvercine unterliegt der Ver- 
einbarung zwischen den benachbarten Bezirksvereinen einerseits 
und dem Vorstand der Gesellschaft andererseits. Der Sitz der Bezirks- 
vereine befindet sich in den Hauptstadten der Lander und Provinz.cn 
sowie in wirtschaftlich besonders wichtigen Stadten des Reiches. 
FUr die Abgrenzung der Bezirke sind im Interesse der Forderung der 
persónlichen Teilnahme der Mitglieder an den Gemeinschaftsbestre- 
bungen der Gesellschaft in erster I.inie Verkehrsrucksichten und w irt
schaftliche Zusammenliange maBgebend, erst in zweiter Linie Landes-, 
Provinz- oder Kreisgrenzen.

Soweit in den verschiedenen Bezirken bisher Architekten- und 
Ingenieurvereine bestanden haben, kónnen diese, wenn ihr Wirkungs- 
bereich im wesentlichen dcm der nach vorstehenden Gesichtspunkten 
abgegrenzten Bezirke entspricht, und im ubrigen die Bedingungen 
der Satzung erfullt sind, Bezirksvereine der Gesellschaft werden. 
Haben solche Vereine eine anerkannte lokale Bedeutung und alte 
Tradition aufzuweisen. so kónnen sie im Einverstandnis mit den 
benachbarten Bezirksvereinen und dem Vorstand der Gesellschaft 
ihren bisherigen Namen weiterfuhren, jedoch mit der ausdrucklichen, 
glcichwertigen Bezcichnung: ,,Bezirksvcrein der Deutschen Gesellschaft 
fiir Bauwesen". Bei Nichteinigung iiber Abgrenzung der Namen 
entscheidet der Vorstandsrat".

§ 18 soli lauten: „D ie  Bezirksvercine sind nach MaBgabe
der Geschaftsordnung wirtschaftlich selbstandig. Sie kónnen in das 
Vereinsregister eingetragen werden. Ihre Satzungen sind dem Vor- 
stande der Gesellschaft bekanntzugeben. Falls uber etwaige Einspruche 
des Gesellschaftsvorstandes gegen die Satzungen eines Bezirksver- 
eines keine Einigung erzielt wird, entscheidet der Vorstandsrat".

§ 19 soli lauten: „D en Bezirksvereinen steht ein bestimmter 
Vomhundertsatz der an die Gesellschaft zu zahlenden Mitgliederbeitrage 
zu. Die Einziehung der Beitrage regelt die Geschaftsordnung. Falls 
die Einziehung der Gesellschaftsbeitrage den Bezirksvereinen Uber- 
tragen wrird, sind letztere der Gesellschaft fur den richtigen Eingang 
der Beitrage verantwortlich. Die Bezirksvereine kónnen von ihren 
Mitgliedern besondere Beitrage fur eigene Zwecke erheben. Sie haben 
dem Vorstande der Gesellschaft jahrlich einen Monat vor Beginn des 
Geschaftsjahres ihren Haushaltplan vorzuIcgen und die Hóhe der 
Sonderbeitrage mitzuteilen. Falls iiber etwaige Einsprilche des Ge- 
sellscliaftsvorstandes keine Einigung erzielt wird, entscheidet der 
Vorstandsrat".

§ 20 soli lauten: „D ie  Bildung eines neuen Bezirksvereins
kann erfolgen, wenn mindestens 40 Mitglieder yorhanden sind; sie 
bedarf der Genehmigung des Vorstandsrates im Benehmen mit den 
benachbarten Bezirksvereinen. Sinkt die Mitgliederzahl eines Bezirks-



55 0 MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT.
ii Kit Ii AU INGENIEUR

1930 llEFT 31,

vereins 3 Jahre unter 40. so hat der Vorstand im Einyernehmen-mit 
den benachbarten Bezirksyereinen die Angliederung in diese unter 
Neuabgrenzung der Gebiete gemaB § 16 zu yeranlassen.

lileinere Mitgliedergruppen an einem Ort kónnen sich im Rahmen 
ihres Bezirksvereins zu wirtschaftlich nicht selbstandigen „Orts- 
gruppen" zusammenschlieBen, wenn der Vorstand’ des Bezirksvereins 
dem zustim m t".

§ 21 soli lauten: „D er Vorstand besteht aus folgenden Mit
gliedern :

a) dem Vorsitzenden,
b) 2 stellvertretenden Vorsitzenden,
c) dem Yorsitzenden der verf!ossenen Amtsperiode auf mindestens 

1 J alir,
d) 6 Beisitzern,
e) einem Vertreter desjenigen Bezirksvereins, in dessen Bezirk 

die Gesellschaftstagung stattfindet, Dieses Vorstandsmitglied 
hat nur Sitz und Stimme in den auf die auBere Form der 
Tagung beztiglichen Angelegenheiten.

Die Wahl des Yorstandes erfolgt durch den Vorstandsrat.
Zu a). Das Anit des Vorsitzenden soli in der Regel nach Wahl- 

perioden unter Mitgliedern der yerschiedenen Fachrichtungen wechseln, 
ebenso entsprechend das Arat des einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
Einer der 3 Vorsitzenden und 2 Beisitzer miissen ihren Wolinsitz am Ort 
der Geschaftsfiihrung haben. Bei der Zusammensetzung des Yor
standes ist das Verlialtnis der yerschiedenen Fachrichtungen im 
Mitgliederbestand der Gesellschaft entsprechend zu berucksiclitigen.

In den Vorstand kónnen nur ordentliche Mitglieder gewahlt 
werden.

Der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung einer seiner Stell- 
yertreter und der Geschaftsfiihrer bilden den Geschaftsfiihrenden 
AusschuB der Gesellschaft und ,,den Yorstand" im Sinne des § 26 
B G B ."

§ 23 erster Satz soli lauten: „D ie  Amtsdauer der Vorstands- 
mitglieder betragt 3 Jahre (fiir den Vorsitzenden Ausnahnte nach 
§ 21 c}“ .

§ 26 zweiter Absatz soli lauten: „Fragen von allgemeiner und 
óffentlicher Bedeutung unterbreitet der Vorstand Ausschilssen oder 
Fachgruppen oder Bezirksyereinen zur Vorberatung und Stellu ng- 
nahme. Der Vorstand ist berechtigt, in dringenden Fallen solche 
Fragen von sich aus zu behandeln und Beschliisse iiber notwendige 
MaBnahmen zu fassen, ohne Ausschiisse, Fachgruppen oder Bezirks- 
yereine zu befragen. E r ist in solchen Fallen yerpflichtet, dem Vor- 
standsrat sobald ais moglich Uber die Sachlage und etwa getroffene 
MaBnahmen Bericht zu erstatten".

§ 28 erster Absatz soli lauten: „D er Vorstandsrat besteht aus 
dem Yorstande, den Voisitzenden aller Bezirksvereine und den Yor
sitzenden der Fachgruppen oder den Stellyertretern der Genannten. 
Um im Vorstandsrat stimmberechtigt zu sein, mufl ein Bezirksyerein 
mindestens 50 Mitglieder haben. Kleinere Yereine miissen vor Aus- 
ubung des Stimmrcchts ihrer Mitglieder im Vorstandsrat benachbarten 
Bezirksyereinen angeschlossen werden. Die Vertroter der Bezirks- 
yereine haben fiir je 50 ihnen angehórige ordentliche Mitglieder eine 
Stimme. Bei der Stimmberechnung ergibt ein yerbleibender Rest 
von mehr ais 25 ebenfalls eine Stimme. MaBgebend ist die betreffende 
Mitgliederzahl am 1. Januar des laufenden Geschaftsjahres".

§ 29. Im zweiten Absatz soli es heiBen:
„N ach § 49 Bildung von Fachgruppen"
„N ach § 50 W ahl der Rechnungsprufer".

Es soli hinzugefiigt werden:
„N ach § 18 Entscheidung iiber Einspruclie des Gesellschaftsyorstandes 
bei SatzungsS.nderungen“
„N ach § 19 Entscheidung iiber Einspriiche des Gesellschaftsyorstandes 
gegen Sonderbeitrag und Haushalt der Bezirksyereine"
„N ach  § 26: Nachtragliche Entgegennahme yon Berichten uber dring- 
liche MaBnahmen des Vorstandcs von allgemeiner Bedeutung ohne 
Befragung der Bezirksyereine''
„Im  dritten Absatz soli hinter „auBerdem" hinzugefiigt werden: 
„Entscheidung iiber Berufungen der Bezirksyereine gegen Beschliisse 
des Vorstafides der Gesellschaft".

Der letzte Absatz soli lauten: „D ie Beschliisse des Vorstandsrates, 
soweit sie der Hauptyersammlung yorzulegen sind, sind endgiiltig, 
wenn sie nicht von der Hauptyersammlung zur nochmaligen Be- 
schluBfassung an den Vorstandsrat zuriickyerwiesen werden. Die 
Versammlung des Vorstandsrates fiir die noclimalige BeschluBfassung 
findet noch wahrend der Tagung der Hauptyersammlung statt".

§ 34 Zeile 1. zu strcichen, das W ort „Fachgruppe".

§ 35 Satz 2 soli lauten: „B ei Abstimmungen entscheidet ein- 
fache Stimmenmehrheit, bei BeschluBfassung aber die Dringlichkeit 
von Antragen und iiber Abanderung der Satzung oder Geschafts- 
ordnung eine Mehrlieit von % der abgegebenen Stimmen".

§ 40 hinzuzufiigen ais Punkt e: „Genehmigung der Rechnung 
des abgelaufenen Jahres und Entlastung des Vorstandes.“

§ 44 yorletzte Zeile soli lauten: „Z u r nochmaligen Beratung und 
endgiiltigen BeschluBfassung".

§ 49 soli lauten:
„Oberschrift Fachgruppen und Ausschiisse
§ 49 a) zur dauernden Bearbeitung der in ein bestimmtes Teil- 

gebiet des Bauwesens fallenden wissenschaftlichen Fragen kónnen 
durch BeschluB des Vorstandsrates Fachgruppen gebildet werden. 
Geschaftsordnungen von Fachgruppen unteriiegen der Genehmigung 
des Vorstandsrates (§ 29),

b) zur Bearbeitung von Sonderfragen kónnen durch den Yor
stand der Gesellschaft Ausschiisse gebildet werden. Die Geschafts- 
ordnung der Ausschiisse regelt der Vorstand (§ 26)":

B. (jbergangsbestimmungen
1. Zu § 14 d. S. Der Jahresbeitrag wird fiir nach der Grundung 

der Gesellschaft neu eintretende Mitglieder bis auf weiteres auf 15,—  M 
festgcsetzt. Die Mitglieder der bei Grundung der Gesellschaft in ihr 
aufgehendcn Organisationen zahlen fiir die Dauer yon 5 Jahren einen 
Jahresbeitrag, dessen Hohe sich, beginnend mit der des bisher Ge- 
zahlten, bis zu der des neuen Beitrages jahrlich gleiclimafiig abstuft.

2. Zu § 19 d. S. Der Vorstand wird ermachtigt, den Vomhundert- 
satz der Mitgliederbeitrage der den Bezirksyereinen zusteht, fiir die 
nachsten 5 Jalire zum Zwecke einer geordneten Haushaltsfiihrung 
entsprechend zu bemessen und abzustufen. Nach dem fiinften Ge- 
schaftsjahr betragt der Vomhundertsatz y3 des Gesellschaftsbeitrages.

3. Zu § 21 bis 27 d. S. Vorstandswahl. Fiir dic ersten Geschafts- 
jalire der Gesellschaft wird folgende Regelung der Vorstandswalil 
getroffen: „B e i Grtindung der Gesellschaft wird der ganze Vorstand 
neu gewahlt. Der in § 23 yorgesehene Turnus beginnt 2 Jahre nach 
der Grundung mit der Neuwalil eines stellyertretenden Vorsitzenden 
und zweier Beisitzer. Nach 3 Jahren werden der Vorsitzende und zwei 
Beisitzer neu gewahlt".

4. Zu 9. Die bei Grundung der Deutschen Gesellschaft fur 
Bauwesen yorhandenen „auswartigen Mitglieder" der kunftig Bezirks- 
yereine der Gesellschaft werdenden bisherigen Architekten- und In- 
genieuryereine, die auf Anfrage es ablehnen, dem nach ihren Wohn- 
sitze fiir sie zustandigen Bezirksyereine ais ordentliche Mitglieder 
beizutreten, bleiben ordentliche stimmberechtigte Mitglieder in den 
Vereinen, denen sie bisher angeliórten. Die Bestimmung unter la) 
Ziffer 8 der Geschaftsordnung bleibt hieryon unberiihrt.

C. Einfiihrungsbestimmungen.

1. Die Gebiete der Bezirksyereine der Deutschen Gesellschaft 
fiir Bauwesen werden gemaB § 16 zugleich mit der Grundung der Ge
sellschaft neu begrenzt.

2. Mit Beginn der Gesellschaft werden unbeschadet weiterer 
Grundungen sofort folgende Fachgruppen gebildet gemaB § 49 der 
Satzung:

a) Wasserbau, Hafenbau und Wasserwirtschaft,
b) Kommunale Anlagen (Entwasserung, Wasseryersorgung, 

Elektrizitatswerke u. a.)
c) Verkehrswesen (Eisenbalinbau, StraBenbau, Luftfahranlagen),
d) Konstruktiyer Ingenieurbau (Bruckenbau, Ingenieurhoch- 

bau),
e) Baubetrieb.
3. Es ist anzustreben, in Berlin sobald wie moglich die Geschafts- 

stellen der Gesellschaft und des Bezirksyereins sowohl in raumlicher 
ais auch mogłichst in persónlicher Beziehung zusammenzulegen.

4. Die Deutsche Gesellschaft fur Bauwesen leistet einen ange- 
messenen Beitrag zur Modemisierung und Erzielung einer besseren 
Nutzbarmachung der dem Architektenyerein Berlin gehórenden Bibli- 
othek. Dafiir stellt der Architektenyerein Berlin seine Bibliothek allen 
Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft fur Bauwesen unter gleichen 
Benutzungsbedingungen zur Verfiigung. Die Benutzungsbedingungen 
sind zwischen dem Vorstand der Gesellschaft und dem Architekten
yerein Berlin zu yereinbaren. Zwecks dauemder Obernahme eines 
Teiles der tatsachlichen Unterhaltungskosten durch die Gesellschaft 
sind Abmachungen zu treffen.

D e n k e n  S i e  b i t t e  d a r a n ,  j e t z t  d e n  M i t g l i e d b  e i t r a g  f i i r  1 9 3 0  e i n z u z a h l e n !
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