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Vorwort. 
Mein Vorwort zum ersten Band leitete ich mit den Worten ein: "Es 

soli ein Aniang sein." In Wirklichkeit war es mehr ein Versuch. Ich 
wolite zusehen, was die Fachgenossen des Stadtebaues und alie, die 
ibm Interesse entgegenbringen, zu dieser Art der Behandlung sagen 
wiirden, die von sehr einfachen Fragen ausging und sich mit ihnen 
in primitiver Weise ziemlich eingehend und breit auseinandersetzte. 
Heute wiirde ich sagen: Der erste Band solite der erste Versuch sein, 
eine Lehre vom Stadtebau auszuarbeiten, die es bisher meines Erachtens 
noch nicht gibt. Deshalb griff ich eine Reihe sehr einfacher Fragen 
heraus, an denen nach meiner Erfahrung der Studierende oder sonstige 
Anianger stockt, wenn er an die Bearbeitung einer einfachen Aufgabe 
herantreten soli. Die aliermeisten anderen Biicher aus dem Gebiet 
des Stadtebaues bringen viel Schones und Interessantes dariiber, was 
man friiher gemacht hat oder heute alies machen kann und konnte. 
Aber erstens steht vielfach der rein asthetische Gesichtspunkt zu sehr 
im Vordergrund und zweitens findet der Anianger keine Antwort auf 
seine Frage: Was muB ich tun, womit beginnen und von welchen 
Gedankengangen muB ich ausgehen, wenn ich einen Bebauungsplan 
oder eine sonstige stadtebauliche Aufgabe nicht nur so bearbeiten will, 
wie man sie losen konnte, sondern wie man sie lOsen muB, um etwas 
beweisbar moglichst Gutes zu schaffen. 

Ich gehe dabei von einem Standpunkt aus, der sich meiner Ansicht 
nach am kiirzesten dadurch kennzeichnen laBt, wenn ich "Stadtebau" 
gleich "Stadtkonstruktion" setze. Ich erkenne die Bedeutung der 
StadtschOnheit uneingeschrankt an. Aber die Stadt ist kein Werk 
der freien Kunst. Intuition und Gefiihl geniigen nicht, um aus ihnen 
heraus die Anordnung und Formen zu entwickeIn. Eine Stadt ist 
vielmehr ein Zweckgebilde. Es gilt also: "Das, was gemacht werden 
'muS, schon zu machen", d. h. erst muB die Grundform zweckentsprechend 
gestaltet, dann ibm Schonheit gegeben werden. FUr die zweckentspre
chende Losung aber miissen RegeIn, Systeme, Gesetze aus der Erfor
schung der Bediirfnisse und aus den Zusammenhangen zwischen ihnen 
und der Gestaltung der korperlichen Gebilde, die wir Stadte nennen, 
sich logisch und beweisbar entwickeIn lassen. Erst wenn wir klar iiber-
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blieken, welehe Bediirfnisse der Mensehen und Wirtsehaft in den Stadten 
erfullt werden mussen, damit sie gute Siedlungsstatten sind, und welehe 
Vor- und Naehteile der Befriedigung der vielfaehen Bediirfnisse je naeh 
der Art erwaehsen, in denen man die Gestaltung der Stadt und ihrer 
Einzelteile lost, erst dann haben wir eine Lehre und eine W'issensehaft 
vom Stadtebau. 

Auf dem Wege zur Sehaffung dieses - sehr groBen und sehweren -
Werkes sollte der erste Band meiner Grundbegriffe ein erster tastender 
Sehritt und Beitrag sein. Die Kritik, die er fand, war eine sehr freund
liehe. Einige Bespreehungen zeigten, daB sie meine Absieht aueh ohne 
weitere Erlauterung sogleieh erfaBt hatten und aueh private Zusehriften 
ermunterten mieh, auf dem eingesehlagenen Wege fortzufahren. leh 
selbst aber habe mieh nie damber getauseht, daB jener erste Versueh 
noehreeht mangelhaft ausgefallen war, so wie das bei den ersten Sehritten 
und Anfiingen eben zu sein pflegt. lmmerhin konnen andere oder viel
leieht aueh ieh selbst in fernerer Arbeit auf dem erstinals Gegebenen 
weiter aufbauen, es verbessern und ausgestalten. 

DaB der erste Band ein Versueh, nieht aber in jedem Sinne des 
Wortes ein "Anfang" war, muB ieh jetzt deshalb ausspreehen, weil 
der zweite Band keine Fortfuhrung ist, sondern den ersten gewisser
maBen unterlegt. leh habe mit ihm, bildlieh ausgedriiekt, zunaehst 
einen Sehritt ruekwarts gemaeht, um erst einmal festen und ganz 
sieheren Boden zu gewinnen, einen Stutzpunkt, von dem ieh ausgehen 
und Exkursionen maehen und zu dem ieh immer wieder zuruekkehren 
kann, um erneut Aussehau zu halten, was nun zu unternehmen ist. 

lnfolge maneherlei auBerer Umstande und Behinderungen ist dieses 
Bueh sehr langsam entstanden. Sogar die Drueklegung der ersten Teile 
liegt bereits zwei Jahre zuriiek und ieh moehte nieht unterlassen, bei 
dieser Gelegenheit dem Verleger zu danken fur seine Geduld und sein 
Entgegenkommen, mit dem er mir immer wieder neue Fristen fUr die 
Fertigstellung bewilligte. Es steekt viele Arbeit und ehrliehes Ringen 
in diesem Bueh. Aber ieh gebe es nieht froh heraus. Der groBe Kreis 
der praktiseh arbeitenden Faehgenossen wird, wie ieh fiirehte, nieht 
das in ihm finden, was er sucht. Manehes mag ibm zu breit, zu wenig 
bestimmt erseheinen und nieht die direkte Anleitung geben, die er sieh 
wiinseht. Mit einem Wort: leh fiirehte, man wird es fiir zu akademiseh 
anspreehen. 

Aber trotzdem ieh selbst es in vieler Hinsieht fiir sehr verbesserungs
fahig halte, habe ieh mieh doeh zu seiner Herausgabe entsehlossen, 
weil etwas Unvollkommenes immer noeh besser ist als gar niehts und 
weil ieh das, was dieser zweite Band bringt, fiir notwendig halte, damit 
auf der damit geEehaffenen Grundlage eine Lehre und Wissensehaft 
des Stadtebaues weiter aufbauen kann. 1m ubrigen wurde ieh in dem 
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Entschlu.B, das, was ich mir erarbeitete, nicht in den Alden zu begraben, 
sondernzu veroffentlichen, bestarkt durch die Ausfiihrungen von Dr. K ar 1 
Brunner-Wien in seiner Schrift "Baupolitik" und von Baurat Sierks 
in seinem Buch "Wirtschaftlicher Stadtebau und angewandte kommunale 
Verkehrswissenschaft", das iibrigens, wenn ich mich nicht tausche, 
in vielem auf den ersten Band meiner Grundbegriffe aufbaut und Ge
danken, die ich dort aussprach, weiter ausfiihrt und durch praktische 
Beispiele belegt. Beide Biicher jedenfalls bewegen sich vielfach in 
gleichen Gedankengangen, wie ich sie ausspreche und beweisen mir, 
da.B ernste Manner mit gleichen Problemen ringen und deren Klarung 
als notwendig erachten. 

Zur Erleichterung des Verstandnisses dieses zweiten Bandes der 
"Grundbegriffe" mu.B folgendes gesagt werden: 

Mein Lebensweg hat mich aus praktischer Arbeit im Stadtebau 
auf den Lehrstuhl gefiihrt. Auf einen Lehrstuhl, der im Gegensatz zu 
anderen - wie denen des Eisenbahnwesens, Wasserbauwesens usw. -
damals noch keinen Namen hatte, bei dem aber Stadtebau und stadti
scher Tiefbau zu meinem Lehrauftrag gehorte. Will man nun in der 
Vorbildung der jungen lngenieure - in diesem Bande fiihre ich naher 
aus, daB und weshalb ich zu ihnen auch die Architekten rechne -
einen moglichst hohen Grad der Vollkommenheit erstreben, so muB 
man zunachst Klarheit damber gewinnen: 

Was ein lngenieur sein soll, was er fiir Aufgaben zu erfiillen hat 
und wie er zu diesem Zweck auszubilden und zu lehren ist. 

Welche Gebiete im besonderen zu lehren sind, damit unser 
Nachwuchs der Bewaltigung der Aufgaben gewachsen sein kann, 
die die Stadte und sonstigen Siedlungsstatten ihnen bieten. 

Worin das Wesen der "Wissenschaft" und der "wissenschaft
lichen" Vorbildung besteht, die er erhalten muB, um tatsachlich als 
akademisch gebildeter lngenieur ins Leben zu treten, und die zu 
geben die Aufgabe der Rochschule ist im Unterschied zu anderen 
Lehranstalten und Lernmoglichkeiten. 
Mit diesen Fragen suche ich mich im ersten Teil dieses zweiten 

Bandes auseinanderzusetzen. 
Wenn mir nun die Leser vorhalten, daB dieses rein akademische 

Erorterungen seien, so gebe ich ihnen recht. Wenn sie dagegen 
weiter folgern, da.B solche Gedankengange fiir die Praktiker wenig 
Wert hatten, so bin ich freilich anderer Meinung. Denn wie der 
Akademiker den Boden unter den FiiBen verliert, sobald er -
soweit es sich um lngenieurwesen handelt - auBer Fiihlung mit 
der Praxis kommt, ebenso wird der Praktiker der akademischen Grund
lagen und Denkweise nicht ohne Schaden entraten konnen. Beides 
gehort zusammen. lch halte es fiir einen groBen Schaden, daB in Wirk-
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lichkeit so haufig eine Kluft, wenn nicht gar Feindseligkeit und lVIiB
achtung, zwischen beiden besteht. Ich hoffe, daB einige Praktiker 
doch Anregungen und Hillen aus meinen Darlegungen gewinnen konnen 
und ich die Wege ebne, auf denen meinen Fachgenossen die Leistung 
wertvoller Arbeiten auf akademischer Grundlage erleichtert wird. Als 
Hochschullehrer und Wissenschaftler muB man dringend wiinschen, 
daB die Praktiker weit mehr als bisher am Aufbau einer Lehre und 
Wissenschaft vom Stadtebau und den anderen Teillachern des Stadt
bauwesens Anteil nehmen und tatige lVIitarbeit leisten. Ich glaube auch, 
daB die Neigung hierzu wohl haufig genug besteht, daB aber die Begriffe 
und Ziele bislang zu unklar und verschwommen waren und mancher 
nicht die klare Richtung fUr die Arbeit fand, die zu leisten er geneigt 
war. Auch auf anderen Gebieten hat sich gezeigt, daB eine Systematik 
und feste Definitionen unentbehrlich sind, wenn man Regeln und 
Gesetze im Rahmen eines Wissensgebietes entwickeln und klar und 
beweisbar herausarbeiten will. 

Ich hoffe also, daB das auch anderen niitzen wird, was ich fiir 
mich als unentbehrlich empfand, wenn ich nicht in Phrasen und All
gemeinheiten bei meiner Lehrtatigkeit steckenbleiben wollte. 

lVIanches freilich mag gar zu breit auseinandergesetzt sein, manches 
nicht klar genug und nicht bis zum letzten SchluB geniigend scharf 
herausgearbeitet. Aber es muB jetzt erst einmal so herausgehen, wie es 
seinerzeit niedergeschrieben wurde. lVIein Bestreben war, nicht nur 
meine Ansicht zu sagen, sondern sie so zu begriinden, daB der Leser 
nachpriifen kann, ob ich das Richtige treffe oder nicht und weshalb das 
Gesagte richtig oder falsch ist. 

Die Schwierigkeit der Schaffung eines Lehrgebaudes und einer 
Wissenschaft vom Stadtebau liegt wohl darin, daB es fiir Ingenieure 
nicht geniigt, wenn sie allerhand wissen, sondern man muB ihnen das 
Wissen als Werkzeug in die Hand geben, damit sie durch seine Hand
habung gestaltend zu schaffen befahigt sind. Sie sollen schopferisch 
Neues und stets Besseres zu schaffen vermogen. Also muB man iiber 
das Wissen um Friiheres und Bestehendes weit hinaus ihren Blick auf 
kiinftige Ziele lenken, diese in ihrem Wesen und ihrer Bedeutung klar
stellen und dann die Frage erortern, wie wohl diese Ziele erreichbar 
sind. Dadurch entstehen fiir unsere Wissenschaft und Lehre ganz 
andere Anforderungen und Schwierigkeiten als auf anderen Gebieten. 
Deshalb miissen ferner andere Wege beschritten werden als bei den 
sogenannten rein geistigen Wissenschaften, deren Wechselwirkung mit 
dem W ohl und Wehe der lVIenschheit meist geringer und mindestens 
nicht so unmittelbar ist. 

Fiir diese neuen Wege suchte ich im ersten Teil dieses Buches 
einen festen Ausgangspunkt. 
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Im zweiten Teil setze ich mich dann mit der Frage auseinander, 
was wohl der Stadtebauer von der Vergangenheit und Geschichte des 
Stadtebaues wissen muB. Es ist eine Skizze, die in manchen Punkten 
unvollkommen sein mag. Aber meiner Ansicht nach haben sich das 
Wesen und die Aufgaben unserer Stadte gegeniiber der Vorzeit so stark 
gewandelt, daB wir aus friiheren Zeiten und ihren Bildungen nur wenig 
Verwertbares entnehmen konnen. Ich muBte vielmehr versuchen, vom 
Vergangenen und noch aus friiheren Zeitlauften her Bestehenden fort 
die Blicke den neuen Aufgaben zuzuwenden und auf diese wenigstens 
einen Ausblick zu offnen. 

Gewisse Kenntnisse des historischen Stadtebaues gehoren freilich 
nicht nur zur allgemeinen und fachlichen Bildung, sondern sind auch 
notig, um Altiiberkommenes richtig zu verstehen, seine Griinde und 
Ursachen zu erkennen und daran zu preen, ob gleiche Losungen unter 
Zugrundelegung heutiger Verhaltnisse und Bediirfnisse noch angebracht 
sind. Besondere historische Studien der Korperbildung einzelner Stadte 
ferner sind von groBem Wert, weil eine solche Analyse die individuellen 
Tendenzen der Entwicklung des betreffenden Stadtorganismus und ihrer 
dementsprechenden Formbildung erkennen laBt, denen bei Neuplanung 
sorgsam Rechnung zu tragen der Stadtebauer nicht versaumen darf. 
tTber ersteres glaube ich das Notwendigste gebracht zu haben, soweit 
es im engen Rahmen zur Einfiihrung notig ist. FUr die Heranziehung 
der individuellen Entwicklung einer Stadt enthalt der erste Band ein 
Beispiel. 

Im iibrigen aber hat die Durcharbeitung dieser Fragen mich in 
meiner Anschauung bestarkt, daB wir kiinftig im stadtebaulichen 
Gestalten fast alles aus den Bediirfnissen der Gegenwart und Zukunft 
heraus neu entwickeln miissen, also schopferisches Gestalten im wahren 
Sinne des W ortes zu treiben und reinstelngenieuraufgaben zu losenhaben. 

Damit ist uns eine Aufgabe gestellt von einer Vielseitigkeit, 
einem Umfang und einer Bedeutung, die meiner tTberzeugung nach auf 
keinem anderen Gebiet des Ingenieurwesens eine Parallele findet. Ich 
bin gewohnt bei jeder Frage, der ich Gedanken und Arbeit zu widmen 
beginne, zuvorderst Klarheit iiber ihre Bedeutung zu suchen. Forscht 
man der Bedeutung des Stadtebaues nach und legt man dabei den Begriff 
der richtigen Stadtkonstruktion zugrunde, so muB man meines Erachtens 
unfehlbar zu dem SchluB· kommen, daB von der richtigen und besten 
Losung der hier gestellten Probleme tatsachlich in entscheidender Weise 
das W ohl u:qd Wehe unseres Volkes und Vaterlandes abhangt. Auch 
von anderer Seite ist schon verschiedene Male festgestellt, wie eng 
die Stadtform mit allen wirtschaftlichen, kulturellen, verwaltungstech
nischen und ethischen Verhaltnissen zusammenhangt. Man muB sich 
aber bewuBt sein, daB die Stadtform durch diese Beziehungen nicht 
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nur als Objekt beeinfluBt wird, sondern auch ihrerseits subjektiv die 
wichtigsten Einflusse ausubt. Ich wiederhole nochmals, daB ich die 
Bedeutung der Schaffung schoner Stadte voll und ganz anerkenne: 
Aber das ist eine Selbstverstandlichkeit. Man sollte nicht zuviel von 
der "schonen Stadt" reden. Denn was man gemeinhin darunter ver
steht, diinkt vielen Menschen nicht wichtig genug, um ihr Interesse 
zu tatbereitem Wollen und Randeln von solcher StoBkraft und Zahig
keit aufzustacheln, wie es die wahre und viel tiefer greifende Bedeutung 
des Stadtebaues unabweisbar erheischt, wenn das geleistet werden 
soll, was notig ist. 

Ich habe mich bemiiht, die Neuheit und Bedeutung der stadte
baulichen Aufgaben und ihre Wechselbeziehung mit allen Gebieten 
des Lebens und Wirkens im Volksdasein wenigstens anzudeuten. Immer 
wieder habe ich dabei schmerzlich empfunden, wie schwer es mir wird, 
das in Worten zum Ausdruck zu bringen, was in meinem Gefiihl und 
Erkennen klar mid deutlich vor mir steht. Ich werde zufrieden sein, 
wenn es mir gelungen ist, einen Grund- oder auch nur einen Baustein 
zu liefern, unter dessen Nutzung andere weiterschaffen konnen. 

Den Unvollkommenheiten gegenuber bitte ich meinen guten Willen 
mit in die Wagschale werfen zu durfen. 

Danzig, August 1928. 
K. A. Hoepfner. 
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Erster Teil. 

Vom Stadtbauwesen und Stadtebau als eigene 
Disziplin der Ingenieurwissenschaft und 

als Lehrfach. 

1. Vom Standpunkt del' Betrachtungen. 
"Stadtebau" ist ein sehr schwieriges und auBerordentlich viel· 

seitiges Gebiet. Dariiber solI jedermann sich von vornherein klar sein. 
Auch jene, die auf einem besonderen Fleckchen des groBen Ar~als, das 
der "Stadtebau" umiaBt, ihr RoBlein tummeln, sollten nicht unterlassen, 
zunachst einmal das Gesamtgebiet ins Auge zu fassen und es recht ein. 
gehend in seiner ganzen Ausdehnung zu betrachten. Andernfalls ver· 
fallen sie in den Fehler, einer Teilfrage gar zuviel Gewicht beizumessen 
und andere bedeutende Gesichtspunkte zu iibersehen oder mindestens 
nicht geniigend zu. beriicksichtigen und sich somit BlOBen zu geben. 
Deshalb miissen auch die folgenden Ausfiihrungen von einer allgemeinen 
Betrachtung des Stadtebaues und seiner Probleme und von einem 
gesamten trberblick iiber die Fragen und Aufgaben ausgehen, die in 
dieses Gebiet gehOren. 

Damit zu beginnen, ist auch aus einem andern Grunde unerlaBlich. 
Wenn man sich Anderen in der Erorterung weitgreifender und mit· 

unter reichlich verzwickter Probleme ganz verstandlich machen und 
ihnen die Richtigkeit von Erkenntnissen beweisen will, so ist es von 
hOchster Wichtigkeit, daB man mit ihnen zunachst einmal denselben 
Standpunkt einnimmt, um von fum aus den Gegenstand der Erorterung 
zu beschauen. Einen gemeinsamen festen und vollig gleichen Stand. 
punkt festzulegen, ist desto notwendiger, wenn die Erorterung nicht 
in personlicher Aussprache vor sich geht, wobei man Divergenzen so· 
gleich festzustellen und auszugleichen in der Lage ist, sondern wenn 
man sich schriftlich verstandlich machen muB. Und es ist weiter 
noch viel notwendiger, wenn man sich gleichzeitig an viele wendet, 
welche oft von ganz anderen, und zwar den verschiedensten Rich· 
tungen her und aus den verschiedensten Interessen heraus an den 

Hoepfner, StMtebau II. 1 
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Gegenstand herantreten, hinsichtlich dessen man selbst mit ihnen zu 
gleichen Schliissen und Anschauungen gelangen will. 

Nun muB man aber bei Behandlung sta.dtebaulicher Fragen damit 
rechnen, daB Ingenieure, Volkswirtschaftler, Hygieniker und noch viele 
andere daran beteiligt sind. 

Ganz unentbehrlich ist vor allen Dingen das Ausgehen von einem 
absolut gleichen, klaren und festen Standpunkt, wenn man seine 
Leser nicht nur dazu bringen will, daB sie dasjenige "glauben", was 
man sagt, ohne selbst klar zu "wiSsen", ob und weshalb es unbedingt 
richtig ist, sondern wenn man vielmehr bestrebt sein will, den Gegen
stand so darzulegen, daB jeder Leser in der Lage ist, selbst das Problem 
in allen seinen Winkeln und Verzweigungen zu durchschauen und an 
Hand der Ausfiihrungen so weit zu durchdenken, daB er nicht zu 
sagen braucht: ioh "halte" das fiir richtig, weil namlich der oder jener 
es sagt, sondern ich selbst "weiB", daB es nur so und nicht anders sein 
kann und bin in der Lage, aIle Einwande zu widerlegen. 

Zu voller Klarheit und Wahrheit zu kommen, muB aber das End
ziel aller "wissenschaftlichen" Arbeiten und Ausfiihrungen sein. 

lch will iiber Fragen des "Stadtebaus" sprechen, und zwar will 
ich mich bestreben, sie "wissenschaftlich" zu bearbeiten, und ich will 
den Stadtebau behandeln vom Standpunkt des "Ingenieurs". Der 
Erorterung dieser drei Begriffe: des Stadtebaues, namlich worum 
es sich dabei handelt und was er umfaBt, der Wissenschaftlichkeit, 
die oft miBverstanden wird, und des Ingenieurs - ein Begriff, der 
wenigen klar ist und dessen rechte Erfassung fiir aIle folgenden Aus
fiihrungen von grundlegender Bedeutung ist -, will ich mich zunachst 
zuwenden. 

Dazu will ich vorgreifend sogleich einige Bemerkungen ankniipfen. 
Unter Betrachtung "vom Standpunkt des Ingenieurs" verstehe 

ich, daB ich mich bemiihen will, stets gleichzeitig den Gesamtkomplex 
aller sich kreuzenden Fragen, also vornehmlich sowohl das Ziel, wie 
die sich daraus ergebende Form, die zu erstreben ist, als endlich die 
Durchfiihrung des Werkes nebeneinander im Auge zu behalten. 

Wie ich zu diesem Ausdruck und zu seiner Deutung komme und 
was der tiefere Sinn im einzelnen ist, werde ich im nachsten Abschnitt 
naher auseinandersetzen. 

Um darin aber nicht miBverstanden zu werden,· will ich gleich 
zwei Deutungen ablehnen, die einer irrtiimlichen Auffassung dieser 
W orte entspringen konnten. 

Bemerken will ich zunachst, daB eine "Bearbeitung vom Stand
punkt des Ingenieurs" nicht besagen soIl, daB das Buch nur oder 
auch nur in erster Linie fiir lngenieure bestimmt sei. lch mochte 
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vielmehr wiinschen, daB dieses Buch so geschrieben sei, daB auch 
recht viele andere: J uristen und Verwaltungsmanner, Feldmesser und 
Hygieniker, Volkswirtschaftler und iiberhaupt aile, die mit Stadtebau 
irgendwie zu tun haben, es lesen. Aber nicht nur diese, auch sonstige 
Kreise der AIlgemeinheit mogen es lesenswert finden, die ein Interesse 
daran haben, unter welchen Verhaltnissen sie leben und arbeiten, und 
daran, daB diese Verhaltnisse so seien, daB sie nicht in ihnen zu ver
kiimmern brauchen, sondern gedeihen an Korper und Geist und Wohl
stand. Stadtebau ist eineFrage, die nicht nur aIle Stadter, sondern 
die bei der Bedeutung der stadtischen Bevolkerung fiir unser Volks
tum das g a n z e V 0 I k nahe angeht und fiir die sich jedermann im 
Volke interessieren sollte, gerade wie jedes Familienglied Anteil nehmen 
solI an der Gestaltung der gemeinsamen Wohnung. 

Etwa ferner den Stadtebau so zu behandeln, daB nur die Fragen be
sprochen werden, die auf "technischem" Gebiet liegen, ware falsch. Da 
verwaltungstechnische, volkswirtschaftliche, hygienische und bauliche 
Fragen in engster Wechselbeziehung stehen, vertragt der Stadtebau 
eine solche Einseitigkeit nicht, ohne schwerem Schaden ausgesetzt zu 
sein. In diesem Sinne kann es also nicht gemeint sein, wenn ich sage, 
ich will yom Ingenieurstandpunkt aus schreiben. 

Vielmehr bin ich der Ansicht, daB ein Ingenieur aile Fragen und 
Probleme in einer besonderen Weise ansehen und anpacken wird, in 
einer Weise, deren Eigentiimlichkeit aus der Eigenart des Ingenieur
berufes hervorgeht. Ich werde alsbald zeigen, daB das Wirken eines 
Ingenieurs sich dadurch kennzeichnet, daB er sich nicht damit begniigt, 
eine Notwendigkeit, einen Mangel oder ein Bediirfnis als Tatsache zu 
e r ken n en, sondern daB sich sofort als Folgerung dieser Erkenntnis 
sein Geist automatisch mit der Frage befaBt, was nun zu geschehen 
habe, und daB er nicht ruht, bis er eine entsprechende Gestaltungs-
16sung gefunden und die Mittel und Wege zur Verwirklichung seiner 
Konstruktion geklart und geschaffen hat. Das Schaffen steht im 
Mittelpunkt seines Denkens. AIle Erkenntnis der Wissenschaft, aIle 
Ausfiihrungspolitik wird er stets im Hinblick darauf betrachten, daB 
er etwas schaffen will. Sie sind fiir ihn Mittel zur Tat! Und aus diesem 
Willen zur schaffenden Tat, aus diesem Streben, die reine Erkenntnis, 
mit der sich andere Wissenschaften an sich begniigen, auszunutzen 
und der Verwertung zuzufiihren, wird die Besprechung gleicher Themen 
durch einen Ingenieur andere Gedankengange, Fassungen und eine 
andere Behandlung aufweisen als bei Bearbeitung von anderer Seite. 

Nur wenn er stets aIle Betrachtungen diesem Willen zur 
schaffenden Tat ein- und unterordnet, kann der Ingenieur zur 
voIlen Leistung gelangen. Und von dieser Denkweise des Ingenieurs 
muB auch der Verwaltungsmann, der Volkswirtschaftler, der Hygieniker 

1* 
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und alle anderen, die im Stadtebau schaffend mitarbeiten wollen, ein 
gut Stiick in sich haben. 

Gar nicht davon zu reden, daB etwa "Ingenieur" ,irgendwie im 
Gegensatz stiinde zu "Architekt" oder dergleichen. Erstens ist auch 
der Architekt ein "Ingenieur" in dem Sinne, in dem ich diese Bezeich
nung gebrauche und die ich in Gegensatz stelle zum "Techniker". 
Man darf nicht Ingenieur schlechtweg und "Bauingl:}nieur" verwechseln. 
Es scheint mir nichts klaglicher, als dieser zuweilen geradezu kindische 
Streit, ob der Architekt oder Bauingenieur oder sonst jemand zum 
Stadtebau "berufen" sei. Meinetwegen kann jemand von Haus aus 
sein, was er will. Jedermann wird aber erst im Stadtebau etwas Rechtes 
leisten, wenn er sich mit heiBem Bemiihen darin vertieft und, was er 
auch bis dahin getrieben haben mag, erst einmal "Stadtebauer", d. h. 
etwas Neues und Besonderes wird gegeniiber seiner friiheren Tatigkeit. 

Freilich kann jedermann aus irgendeinem Berufe heraus gewisse 
Beobachtungen iiber stadtebauliche Fragen anstellen und auf diesem 
oder jenem Gebiete gewisse Feststellungen machen, ohne das Gesamt
problem vollstandig zu beherrschen. So wertvoll das aber auch oft 
sein kann, so bleibt es doch nur Vor- oder Hilfsarbeit, vielleicht Material
beschaffung oder dergleichen. Stadtebauliche Vollarbeit leistet nur 
und somit betatigt sich erst derjenige eigentlich als Stadtebauer, der 
die praktische Verwend barkeit seiner Erkenntnisse und Feststel
lungen richtig angibt, also die Folgerungen fiir die schaffende Tatigkeit 
priift und dabei alle die vielen Abhangigkeiten und Zusammenhange 
beriicksichtigt, die im Stadtebau ineinanderwirken. 

Da sich nun aber leider in der letzten Vergangenheit der Zustand 
herausgebildet hat, daB viele den Stadtebau in seiner allgemeinen 
Umfassung des ganzen Stadtkorpers mit jenem Teilgebiet verwechseln, 
fiir welches sich neuerdings gerade in Kreisen beteiligter Kiinstler 
und Kunstverstandiger die Sonderbezeichnung "Stadtbaukunst" heraus
gebildet hat, so will ich mich sogleich hier mit der Rolle, die die Pflege 
der rein auBeren Gewandung des Stadtbildes im Stadtebau spielt, 
etwas naher auseinandersetzen. 

Unbestreitbar wirken die im Laufe der vergangenen Jahrzehnte 
entstandenen Stadtgebilde haBlich. Das kann zweierlei gaIizlich ver
schiedene Ursachen haben: Entweder kann ein Gebilde an sich wohl 
durchgebildet, harmonisch und zweckmaBig gestaltet sein und somit 
"technische" Schonheit aufweisen, aber entstellt sein z. B. durch Un
geschicklichkeiten in seiner auBeren Ausstattung, wie durch un
passende Farbenzusammenstellung oder falsch angebrachte auBere 
Ornamente. Oder aber es kann im Gegenteil zwar auBerlich kiinstle
risch einwandfrei behandelt sein, aber doch abstoBend wirken durch 
innere Unschonheit, also durch falsche Grundform oder durch falsche, 
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unnatiirliche und innerlich unwahre Gestaltung im ganzen oder in 
einzelnen Teilen oder durch unzweckmaBige Zusammensetzung an sich 
richtig gestalteter Einzelteile. 

Diese letztgenannten inneren Fehler und Unvollkommenheiten sind 
nun tatsachlich in erster Linie dasjenige, was uns jedes Wohlgefiihl 
und Behagen in neueren Stadtanlagen benimmt. Sie sind so stark, daB 
sie selbst da, wo man sie hinter einer geschickt aufgeputzten Fas
sade zu verstecken versucht hat, dem aufmerksamen Beobachter nicht 
entgehen. Das muBte einerseits auf den Kiinstler besonders kraB wirken 
und ibn zum W ortfiihrer des allgemeinen Eindrucks machen, und 
ebenso in der breiten Offentlichkeit die Meinung erwecken, als konne 
der Kiinstler und Architekt durch neue Methoden der auBeren Behand
lung des Stadtbildes das Ubel beheben. 

Unbestreitbar ist nun in der Tat von Mannern, die aus der Kunst 
und Architektur hervorgegangen sind, Vortreffliches fiir den Stadtebau 
geleistet worden. Aber wohlgemerkt nicht von denen, die meinen: es 
geniige, durch Zwang., Schema, Schablonisierung, Farbe und Zierat 
das auBere Gewand der Stadte in eine bestimmte Richtung zu drangen, 
ohne nach tiefer liegenden Griinden zu forschen. Viehnehr haben ge
rade die besten Kunstkreise, soweit sie die Probleme selbst praktisch 
angegriffen haben, sehr wohl erkannt, daB zunachst der zu behandelnde 
Korper in seinen Einzelteilen, in deren Anordnung zueinander und in 
seinem Gesamtbilde vollkommen zweckentsprechend gestaltet und 
durchgebildet (konstruiert) sein muB. Dann erst mag man darangehen, 
durch Feinheiten in der Einzelausbildung, Gruppierung und Schmiickung 
die Schonheit zu heben. Diese Voraussetzung liegt bei neuzeitlichen 
Stadtgebilden aber zunachst meistens durchaus noch nicht vor. 
Einzelteile, Anordnung und Gesamtwerk sind voll von Problemen 
der ZweckmaBigkeit. Deshalb muB man sich zunachst mit der 
Grundgestalt aller dieser Dinge beschaftigen, ehe man die rein kiinst
lerische Seite in Angriff nimmt. 

Wenn man also iiberhaupt in diesem Zusammenhang den Stand
pUnkt des Architekten in irgendeinen Gegensatz zu dem des Ingenieurs 
stellen wollte, so kann dieses nur in dem Sinn geschehen, daB die 
"Architektur" nur einen Teil des Gebietes bildet, der Ingenieur aber 
das Gesamtfeld bearbeiten muB. Dagegen sollen meine Worte nicht 
besagen, daB der Architekt nicht zum Stadtebauer werden konne. 
Dazu kann er sich vielmehr ebenso entwickeln wie der Bauingenieur, 
der Landmesser u. a. Keiner aber von allen ist bereits Stadtebauer 
von Haus aus oder hierzu durch seine bisherige Fachausbildung 
besser als andere vorgeeignet. Vielmehr werden wir sehen, daB man bei 
genauer Betrachtung der zu lOsenden Aufgaben zu dem Schlusse kommen 
muB, daB die Stadtebauer eine neue, einerseits zwar mit den bestehen-
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den Ingenieurgruppen dadurch verwandte Kategorie bilden, daB 
sie namlich auch Ingenieure sind, andererseits aber eine von allen 
verschiedene Gruppe darstellen, weil das Wesen dieses Gebietes sich 
mit keinem der anderen zur Deckung bringen laBt. 

Der Stadtebau ist ein Fach fiir sich. Wenn man es in seinem 
innersten Wesen voll erfaBt hat, so weiB man, daB man auf sehr 
vielen Gebieten zu Hause sein muB, wenn man den Ehrentitel eines 
"Stadtebauers" verdienen will. Wegen dieser Vielseitigkeit der Ge
sichtspunkte, denen man gerecht werden muB, darf man den Stadte
bau als die Krone der Ingenieurfacher bezeichnen. 

Um diese Eigenart des "Stadtebaus" ganz zu erfassen, muB ich 
mich im folgenden zunachst einmal mit der Frage auseinandersetzen, 
was, ganz allgemein gt:lnommen, ein "Ingenieur" und "Ingenieurwesen" 
ist und was der Ingenieur fiir Aufgaben zu losen hat. 

Ich sehe den Beruf des Ingenieurs darin, daB er die korperliche 
Welt und die durch korperliche Bildungen beeinfluBbaren Verhaltnisse 
zielbewuBt zu "gestalten" hat. Dabei ist der Begriff des Ge
staltens, das die drei Stufen: der Fassung einer Idee auf Grund der 
Erkenntnis einer bestehenden Unvollkommenheit, die konstruktive 
Findung der Form und drittens die Beherrschung und Schaffung der 
Mittel und Wege zur Verwirklichung des Geplanten, samtlich als 
Einheit in sich schlieBt, fiir die Eigenart der Betatigung des Stadte
bauers von ganz besoI).derer Wichtigkeit. 

Die Aufgaben des Stadtebauers lassen sich aber nur erfiillen mit 
der Ausbildung einer Wissenschaft .. Aus der Eigenart des In
genieurwesens im allgemeinen und des Stadtebaues im besonderen 
entwickeln sich ganz bestimmte Forderungen, denen die Stadte
bauwissenschaft gerecht zu werden hat. 

Als Aufgabe aller Wissenschaft erkenne ich die: Klarheit zu schaffen. 
Wir Ingenieure brauchen aber nicht aHein klare Erkenntnis von Tat
bachen, sondern auf Grund der Erkenntnis der Tatbestande, die uns 
nicht Endzweck, sondern erst Rohstoff sind, bediirfen wir vor aHem 
Klarheit des Willens und Handelns und Klarheit der Methoden, also 
nicht Erkenntnis des Bestehenden, sondern Gesetze zur Formung dessen, 
was erst noch werden solI. 

Um durch Wissenschaft zur Klarheit des Handelns zu gelangen auf 
einem Teilgebiet, wie dem des Stadtebaues, gehort nun in erster Linie, 
daB wir das Gebiet und seine Aufgaben zunachst einmal eindeutig 
begrenzen und durchschauen. Wir miissen ganz erfassen, ob und in
wiefern der Stadtebau ein Sondergebiet des Ingenieurwesens ist und 
worin die Eigenart seines Stoffes und seines Wesens besteht. Deshalb 
ist es notig, auch die bestehenden Teilgebiete des Maschinen- und Bau-
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ingenieurwesens und der Architektur in ihrem Wesen zu durchsehauen. 
Ihnen ist sodann der Sta.dtebau als Sonderfaeh in seiner Eigenart 
gegenuberzustellen und entspreehend seinem Wesen sind seine Grenzen 
festzustellen. 

Unmoglieh kann der Stadtebau aIle Aufgaben einschlieBen, die 
Ingenieure in der Stadt zu lOsen haben. 

Aueh nicht alle Aufgaben, die der stadtisehe Ingenieur zu los en 
hat. Diesen bereits etwas engeren Kreis nenne ieh das, "stadtisehe 
Bauwesen". Sein Gebiet und sein Wesen ist unbestimmt begrenzt und 
je naeh den ortliehen Verhaltnissen weehselnd, sehlieBt auBerdem eine 
Menge allgemeiner Ingenieuraufgaben in sieh und kann daher aueh das 
Sondergebiet des Stadtebaues nieht bilden. 

Aus dem allgemeinen Gebiet des stadtisehen Bauwesens seheidet 
sieh aber wieder ein Aufgabenkreis aus, der sieh in seinen Gegen
standen der Betatigung und in der Eigenart der an den Ingenieur 
herantretenden Anspruehe von allen anderen Aufgaben abhebt, und 
zwar dadureh, daB es dabei darauf ankommt, die Stadt in ihrem ganzen 
konstruktiven Auf- und Ausbau zu einer Siedlungsstatte hoehster 
Vollkommenheit zu maehen und mit allem auszustatten, was fiir die 
Einwohnerschaft in ihrem personliehen Befinden forderlieh und 
notig ist. Allen anderen Ingenieurgruppen - mit einer gewissen Aus
nahme der Architekten - tritt hiermit der "Siedlungsingenieur" als 
Sonderfaehmann gegenuber insofern, als er in erster Linie den Mensehen 
in seinem rein mensehliehen Gedeihen zu fordern sueht, wahrend 
jene anderen dem Werk, dem Betrieb und zunaehst immer einem 
finanziellen Effekt zu dienen streben, weswegen ieh sie aueh im Gegen
satz zum Siedlungsingenieur unter der Bezeiehnung der Werkinge
nieure zusammenfasse. 

Alles nun, was zur Hebung der inneren menschliehen Leistungs
fahigkeit dureh Gestaltung der S tad t als Siedlungsstatte dient, nenne 
ieh das Stadtbauwesen. 

Daneben gehort zum Siedlungswesen auBer dem eben genannten Auf
gabenkreis der S tad t gestaltung aueh noeh ein anderes Gebiet, namlieh 
das,der Einzelsiedelungen in Stadt, Dorf und Land. Es bedarf beson
derer Betraehtung und Behandlung, weil in ihm die Einzelelemente zu ge
stalten sind, wahrend das Stadtbauwesen de;enZusammenfassung undEr
ganzung zur Ausbildung eines vollkommenen Organismus zur Aufgabe hat. 

Auf diese Weise wird also in dem weiteren Begriff des Siedlungs
wesens das Stadtbauwesen, d. h. die Gestaltung der Stadt, mit dem 
anderen Zweigge'biet, der Gestaltung der Einzelsiedlung, zu einem 
groBeren und entspreehend seinem Wesen und seinen Anspriiehen an die 
Fahigkeiten des Ingenieurs eigenartigen groBeren Fachkreis zusammen
gesehlossen. 
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Teilt man das Stadtbauwesen aber andererseits in seine Einzel
aufgaben auf, so findet man nunmehr eine Reihe besonderer Unter
gebiete, und unter diesen grenzt sich ganz von selbst und - wie ich 
meine - klar und eindeutig der "Stadtebau" abo 

Damit bin ich dann endlich am Ziel. Ein etwas langer Weg, aber 
er muB einmal gegangen werden. Ohne diese Klarung ist eine Wissen
schaft vom Stadtebau kaum oder mindestens nur unendlich viel 
schwerer und auf langwierigen Wegen erzielbar. Deshalb erschien es 
mir besser, die an sich nicht gerade erfreuliche und manchem wohl 
zunachst undankbar erscheinende Erorterung in Angriff zu nehmen, 
die den ersten Teil dieses Buches fiillt. 

Ich hoffe, daB sich dieser Umweg, als der er erscheinen mag, endlich 
doch als segensreich erweisen und Fortschritte zeugen wird Ohne diese 
Darlegungen scheint mir das nicht moglich, was gerade ich erstrebe, 
namlich den Stadtebau wissenschaftlich zu betrachten und zu be
handeln. 

Der soeben gegebene kurze Uberblick aber mag erwiinscht sein 
und wurde eingefiigt, um bei den scheinbar zuweilen abschweifenden 
folgenden Erorterungen das Ziel und den Faden der Erorterung nicht 
aus den Augen zu verlieren. 

2. Begriff und Wesen des .,Ingenieurberufes". 
Wenn ich den Stadtebau vom Standpunkt des Ingenieurs aus 

darlegen will, wie ich oben sagte, muB ich mir zunachst dariiber klar 
sein, was ein Ingenieur ist. 

Diese Frage ist auch sonst keine miiBige. 
Als ich einst das Studium begann, war ich selbst mir nicht klar 

dariiber, was ein Ingenieur recht sei. Ich glaube, es geht den meisten 
jungen Menschen ebenso, und viele sterben als alte Leute, ohne es je 
gewuBt zu haben. Erst allmahlich habe ich mir einen bestimmten 
Begriff dariiber gebildet, und damit hat sich dann fiir mich auch eine 
klare Einteilung des gesamten Ingenieurwesens und eine feste Um
grenzung des Teilgebietes ergeben, das den "Stadtebau" bildet. 

Schon als Student beriihrte mich peinlich sowohl die gewisse 
Geringschatzung, die von manchen Seiten fiir das Studium des Inge
nieurs empfunden wird, als auch die Unkenntnis sonst gut gebildeter 
Menschen iiber Wesen und Wert dieses Berufes, wie endlich auch mein 
eigenes Unvermogen, sie kurz und treffend aufzuklaren, sofern sie einmal 
redlich und offen dariiber Auskunft erbaten, warum ich denn nicht 
Offizier oder Jurist, sondern gerade "Techniker" geworden sei, wie man 
leider meist falschlich sagt. Diese Unkenntnis iiber das Wesen des 
Ingenieurberufes erstreckt sich bis weit in die Kreise der Verwaltungs. 
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manner nnd sonstigen hochstehenden Geistesarbeiter hinein, deren Wirken 
mit dem Ingenieurwesen in engster innerer Fiihlnng stehen miiBte. 
Freilich wird sie nach auBen hin meistens angstlich verschleiert - denn 
sie ist in der Tat blamabel -. Nicht die schlechtesten sind es, die sie 
hier oder da einmal in einer offenen Frage aussprechen. Aber auch bei 
denen, die uns Gerechtigkeit zu geben wiinschen, besteht die Meinnng, 
daB nnser Beruf zwar ein sehr ehrenwerter nnd wichtiger, aber doch 
an Bedeutnng zweitklassiger ware, weil unser Wirken kein grnndlegendes, 
fnndamentales ffir das Volksleben und die Kultur der Menschheit seL 
Dieses Empfinden legt immer wieder die Frage nahe, inwieweit nnd 
inwiefern sich unser Beruf an Wichtigkeit mit anderen, im Publikum 
weit angeseheneren, messen kann. Als ich dann auf die Professur be
rufen wurde, konnte ich der Frage nicht mehr ausweichen: was ein 
Ingenieur sei, in welcher Weise er also im allgemeinen nnd auf dem mir 
zugefallenen Sondergebiet des Stadtbauwesens nnd im Rahmen des
selben wieder des Stadtebaues auszubilden seL Der Hochschullehrer, 
der wissenschaftlich arbeiten und lehren will, sollte sich iiber diese 
Frage als allererste klar sein. 

Ich habe vielfach die Studenten, jnnge nnd altere, gefragt: "Wes
halb sind Sie Ingenieur geworden1" Der eine hatte einen Verwandten, 
der es ihm geraten, der andere erhoffte guten Verdienst, nnd allerhand 
andere auBere Griinde wurden angefiihrt. Kein einziger hat aber mir 
je gesagt, daB das Wesen des Ingenieurberufes ihn gereizt hatte. 
Diese Antwort bekam ich nie, die ich mir wiinschte, um an sie die 
Frage ankniipfen zu konnen: Was ist denn das "Wesen des Ingenieur
berufes" 1 DaB sich iiber diese Frage nur so wenige klar sind, ist aber 
ein schwerer Fehler! Wo sollen wir den Stolz 1) auf unseren Beruf nnd 
die darin begriindete Arbeitsfreudigkeit hernehmen, einen Stolz, der 
uns tief in unserem Innern erfiillt 1 Wie sollen WIT den Bestrebnngen 
anderer begegnen, uns Aufgaben fortznnehmen nnd das Recht auf 
Wirksamkeit inFragen zu beschranken, welche in unser Gebiet gehoren 1 
Wie konnen wir unser Berufsgebiet zu einem wohldurchgebildeten 
wissenschaftlichen Bau gestalten, wenn wir sein Wesen nnd seinen 
Bereich nicht kennen 1 

Wenige konnen also die vielen, die nnS fiihlen lassen, daB sie sich 
als etwas Wichtigeres nnd Besseres ansehen, mit einer klaren nnd zug
kraftigen Definition ffir unser Wirknngsgebiet ad absurdum fiihren. 
Das lastet auf uns nnd erschwert uns das Dasein. Wenn wir allzuoft 
nnd allzu weit verbreitet einer falschen nnd zu niederen Einschatzung 

1) An Stelle dieses Stolzes, der alle AnfeindnngeIi. verlacht, schelten 
so viele auf "Juristen" und andere, ohne in wohlbegriindeter Weise ihnen 
unser Recht auf Gleich- oder tTherordnung kurz und Idar darlegen zu 
konnen. 
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unseres Berufes begegnen, besteht auch die Gefabr, daB uns unser 
Selbstgefiihl und der Schwung unseres Strebens durch unangebrachte 
Bescheidenheit gehemmt und gelahmt werden, daB schlieBlich die hohen 
Ziele zuriicktreten und hinter dem AlItaglichen, Vulgaren verschwimmen, 
und wir schlieBlich selbst nicht mebr vom richtigen Standpunkt und 
mit dem rechten Idealismus an unsere Aufgaben herantreten. Deshalb 
ist es notig, daB immer wieder die hohe Aufgabe des Ingenieur berufes 
allen Fachgenossen ins Gedachtnis gerufen wird. 

Ja, wir selbst bezeichnen uns als "Techniker", ohne zu bedenken, 
daB wir damit viel zu bescheiden sind. Der Maler, der nur seine Technik 
beherrscht, ist kein Kiinstler. Wer nur die Redetechnik beherrscht, 
kann wohl ziindend und mitreiBend wirken, ist aber unproduktiv. 
Wer nur die Bautechnik kennt, ohne selbst die Idee zu gebaren, bleibt 
nur ausfiibre:p.der Zweiter, mag er eine noch so wichtige Hilfskraft 
sein. Er bleibt einem anderen, der ibn geistig fiihrt, untergeordnet. 
Es ware sogar ein Ungliick, wenn es nicht so ware. Deshalb kann man 
den Kampf, den wir darum fiibren, im Bereich unserer Belange selbst 
die obersten Stellen zu bekleiden und die hochste Verantwortung zu 
tragen, allen anderen Berufen gleichgeordnet, aber nicht nur Bearbeiter 
ihrer Ideen zu sein, in die Forderung fassen: nicht nur Techniker, 
sondern Ingenieure zu sein. 

Ich mochte ausdriicklich betonen, daB ich den Techniker ungemein 
hoch achte. Er hat Ungeheures zu leisten und leistet es. Aber er ist 
eben etwas anderes als der Ingenieur, und der Ingenieur hat andere 
Aufgaben zu lOsen. Vielleicht nicht hohere, aber andere! 

AIle Berufe haben ibre Technik und ibre Glieder sind bis zu einem 
gewissen Grade Techniker. Viele Verwaltungsbeamte, Juristen und 
Manner in allen sonstigen Standen und Berufen sind "Techniker", oft 
allzusehr nur Techniker. 1st nicht der Jurist auf seine "formale" 
Schulung stolz 1 HeiBt das etwas anderes, als daB er die Technik der 
Form beherrscht 1 

Fraglos ist er aber nicht geniigend, n u r die Form zu beherrschen. 
So muB gewiB der Ingenieur auch seine Technik beherrschen. 

Aber liegt darin sein eigentlicher Beruf1 
1st er nur der "akademisch gebildete" Techniker, der also nur iiber 

ein reicheres und feineres geistiges Riistzeug verfiigt und vermoge 
dessen etwa die schwierigeren Aufgaben, sonst aber gleicher Gattung, 
wie der Techniker zu bewaltigen hat 1 Ware dem so, so schiene mir 
die Grenze wenig scharf, und in dieser falschen Auffassung liegt w0hl 
der Grund, weshalb es nicht gelingen will, den Ingenieurtitel in Deutsch. 
land rechtlich zu schiitzen. In der Tat ware nicht einzusehen, weshalb 
in diesem Falle ein von Hause aus fahiger und sich standig fortbildender 
Techniker seine geringere Vorbildung nicht friiher oder spater aus· 
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gleiohen und dem akademisoh gebildeten Durohsohnittsingenieur gleioh
kommen oder ihn gar iiberfliigeln sollte. 

Oder sind es vielleicht dooh ganz andere Aufgaben, die der "In
genieur" zu losen hat? Liegt da vielleioht ein Beruf vor, in den 
etwa der ja nooh junge Stand der Ingenieure erst noch voll hinein
waohsen muB? 

Sofern sioh ergibt, daB es auoh auf unserem Betatigungsfeld Teohnik 
gibt und daB somit Teohniker notwendig sind, daB aber andererseits 
auBerdem nooh andere Aufgaben zu losen sind und daB diese ein be
sonderes Arbeitsgebiet fiir Ingenieure darstellen, lOst sioh der Kampf 
und die Disharmonie zwisohen diesen beiden Sobwestergruppen, unter 
denen wir bisher leiden. Sie treten dann naoh reinlioher Soheidung 
nebeneinander zu gemeinsamem Kampf, und das Ingenieurwesen erhalt 
geniigend Freiheit und StoBkraft zur Erfiillung seiner Sonderaufgabe. 

Jeder andere Stand riihmt sich einer hohen Aufgabe, eines "Be
rufes", die er in der Welt zu leisten habe, und dieses BewuBtsein erfiillt 
alle seine Glieder yom jiingsten und niedrigsten bis zum hochsten mit 
Stolz. So sprioht man yom Nahr- und Wehrstand. So sorgen die einen 
fiir das Reoht in der Welt, "pereat mundus, fiat justitia" rufen sie 
stolz. Andere wieder vermitteln den Warenverkehr mit den fernsten 
Weltteilen und machen die Erzeugnisse der entlegensten Erdenwinkel 
allen Mensohen zuganglich und nutzbar. 

Worin hat nun im Vergleich damit der Ingenieur seinen Weltberuf 
zu erblicken, d. h. das, wozu er in der Welt "berufen" ist? Was ist 
der Beruf des Ingenieurs? 

Eines will ioh vorweg mit aller Entsohiedenheit betonen: wenn 
ich von Ingenieuren spreohe, so denke ioh dabei nioht ill entferntesten 
an jene vielen, die heute bereohtigter- oder unbereohtigterweise diesen 
Titel fiihren, der an sioh etwas so Hohes bedeutet, aber vielen verliehen 
ist, die ihre Titelsuoht befriedigen oder sich den Schein hoher Vor
bildung und Leistungsfahigkeit geben wollen. Dagegen schlieBe ioh 
andere, in deren Berufsbezeichnung das Wort "Ingenieur" gar nioht 
vorkommt, mit ein, z. B. die Arohitekten, wie ioh bereits erwahnte. 

Was ist also ein Ingenieur? 
Wir miissen uns auf den Urbegriff des Ingenieurs besinnen, um 

uns reoht zu verstehen. 
Nur langsam hat sioh die Entwioklung vollzogen, daB die Mensohen 

nioht die bestehenden Verhaltnisse als etwas Unabanderliches hin
nahmen, sondern sie mehr und mehr nach ihren Bediirfnissen zu "ge
stalten" suchten. Nooh in der neueren Zeit ist diese Entwioklung 
teilweise in Konflikt mit der Religion getreten: es wurde eingewandt, 
man setze sioh damit in Widerspruoh zu Gottes Fiigung. Wie lange 
hat man z. B. Krankheit und Seuohen als ein unabwendbares Geschick 
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willenlos iiber sich ergehen lassen, ehe man lernte, durch Sauberkeit, 
medizinische und hygiEmische MaBnahmen sie zu bekampfen. 

Aber gerade dieses "Gestalten" schafft Kultur, und hat nicht die 
Bibel gesagt, wir sollen wuchern mit unserem Pfund, d. h. mit unserem 
Verstand uns selbst helfen 1 Das nennt man Kultur schaffen. 

Die "Gestaltung" der Verhaltnisse, unter denen wir leben und ar
beiten, kann auf rein geistigem Gebiet liegen, wie z. B. der Philosophie 
und der Organisation des Staatslebens usw., oder auf korperlichem, mate
riellem. Die Gestaltung der korperlichen Verhaltnisse in unserer Um
gebung ist in sehr hohem MaBe Tragerin unserer Kulturentwicklung. 
Das muB man sich klar machen, um ihrer Herabsetzung zu begegnen, 
die von jenen Seiten droht, die nur Theater, schone Kiinste, sogenannte 
Bildung usw. als Kulturfaktoren zu bewerten und der Allgemeinheit 
nahezubringen belieben und so tun, als seien sie Generalpachter der 
Kultur und diese gehe unter, wenn sie nicht waren. 

Kein Einsichtiger wird leugnen, daB Wissen und Kiinste aller 
Art ffir die Geisteskultur von sehr hoher Bedeutung sind. Ein Un
gliick ware es aber, wenn man vergaBe, daB die Gestaltung der korper
lichen Welt sowohl ffir die Kultur ill allgemeinen wie auch ffir die 
reine Geisteskultur im besonderen von gleicher Wichtigkeit ist. 

Freilich muB man sich dariiber klar sein, was man unter "Kultur" 
zu verstehen hat. 

Literaturkenntnis, Schonheitsempfinden und vor allem das, was 
man landlaufig allgemeine Bildung nennt, ist noch keine Kultur, kann 
vielmehr ein Kulturfaktor sein. 

Denn was bedeutet das Wort "Kultur"1 Man kultiviert einen 
Acker, indem man durch sorgsame und geschickte Behandlung, wie 
Reinhaltung von Unkraut, rechtzeitiges Pfliigen usw., seine Ertrags
fahigkeit steigert, ohne seine Substanz durch Wegnahme oder Hinzu
fiigen betrachtlicher Bestandteile zu andern. Dementsprechend tragt 
alIes zur Menschheitskultur bei, bildet also einen Kulturfaktor, was 
die Leistungsfahigkeit der Menschen hebt und steigert. 

Wer anerkennt, daB Tat undLeistunghOchste menschliche Pflichtsind, 
muB in Erreichung und Schaffung hoher Kultur die hochste Ehre erblicken. 

Diese Steigerung menschlicher Leistungsfahigkeit kann nun erfoIgen 
durch Pflege der geistigen und sittlichen Menschenkrafte. Ebenso aber 
kann sie bedingt sein in seiner physischen Gesundheit, und schlieBlich 
in nicht minderem MaB und Umfang durch die auBeren Verhaltnisse und 
deren mehr oder minder vollkommen durchgebildete Gestaltung. DaB 
innerhalb dieses letzten Belanges die korperlichen oder materiellen Ver
haltnisse eine sehr bedeutsame Rolle spielen, steht auBer Frage. 

Sicherlich kann unter den einfachsten, armlichsten, primitivsten 
Verhaltnissen ein einzelner Mensch auchzu hoher Kultur kommen. 



Begriff und Wesen des "Ingenieurberufes". 13 

Diese Bezeichnung verdient er, wenn er vermoge seelischen und ethischen 
Hochstandes, bester Geistesschulung und Tiichtigkeit ein HochstmaB 
von Leistung zu vollbringen vermag. 

Mogen nun aber auch einzelne unter ungiinstigen auBeren Verhalt
nissen, in "unkultivierter" Umgebung, zu relativ hoher Kultur gelangen 
konnen, so doch nur in sehr seltenen Ausnahmefallen zu absolut 
hoher Kultur. Goethe ware z. B. fraglos auch in armlichen Verhaltnissen 
ein groBer Mensch geworden, aber er hatte nicht entfernt das leisten 
und schaffen konnen, was er geleistet hat. Auch werden deren nur 
sehr wenige sein. Die Menschhei t als ganze dagegen hangt fraglos in 
ihrer Leistungsfahigkeit und "Kultur" sehr stark von den Verhaltnissen 
ab, unter denen ihre Glieder leben. Die Leistungsfahigkeit der Mensch
heit, der Masse, ihre Fahigkeit, ihre Geistes- und Wirtschaftskrafte in 
hochstem Grade nutzbar werden zu lassen, wird sehr gehemmt, wenn 
man unter unbequemen, unerfreulichen Verhaltnissen lebt und wirkt, 
umgekehrt aber iiber Erwarten gesteigert, wenn Umstande und Hilfs
mittel giinstig sind. Gerade im Stadtebau findet man hierfiir 
sprechende Belege. Wer . sich in seiner Wohnung, in deren Um
gebung wohlfiihlt, wer geeignete GeschMts- und Werkraume hat, wer 
giinstige Umstande fiir den Verkehr mit Geschaftsfreunden und Be
horden vorfindet usw., wird viel leistungsfahiger sein und arbeiten 
und qualitativ Besseres leisten konnen alB unter widrigen Verhaltnissen. 
Gar nicht davon zu reden, daB mit wachsendem Wohlstand und Freiheit 
von driickender Sorge, die auch in vieler Hinsicht eine Folge giinstiger 
korperlicher, materieller, meinetwegen "technischer" Gestaltungen sind, 
Sauberkeit und Zivilisation sich heben. Wer wollte bezweifeln, daB 
darin ebenfalls ein sehr bedeutsamer Kulturfaktor zu erblicken ist. 

So tragt sehr vieles, was in der korperlichen Welt vollkommen ge
staltet zu werden vermag, in hohem Grade zur Kultivierung sowohl 
der einzelnen Menschen, wie vor allem der Menschheit im ganzen bei 
und bildet oft die V oraussetzung dafiir, daB die reine Geisteskultur ein 
Feld findet, auf dem sie gedeihen und wirken kann. 

Mit Recht feierten im Altertum die Volker Mchster Kultur in den 
schonsten Bliiten ihrer Poesie die Manner, die das Feuer nutzbar ge
macht (Heizung und Speisebereitung erm6glicht) und die ersten Werk
zeuge ausgebildet hatten (vgl. die Sagen von Herkules usw.). Sie 
erkannten sehr wohl, daB darin die Voraussetzung allen Aufstieges, 
aller Kultur lag. Vielleicht ist es eine Eigentiimlichkeit des Christen
tums, daB es vornehmlich die gesetzgeberisch-organisatorischen und 
ethischen Kulturfaktoren in Riicksicht zieht, wahrend die Griechen 
dagegen gerade die "Iugenieure" mit gottlichen Ehren bedachten. Denn 
jene, die das Feuer zu nutzen und der Menschheit die ersten Werkzeuge 
zu schaffen wuBten, was waren sie anders, als die Urvater der Ingenieure? 
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Mir sind gelegentlich einige Definitionen fiir den Begriff des In
genieurs bekanntgeworden: er meistere die Naturkriifte und so ahnlich. 
Mag sein! Aber das trifft nicht scharf den Kern unseres Berufes. Noch 
weniger ist es zutreffend, wenn man lediglich im Bauen, im Berechnen 
oder in der Anwendung iiberlieferter Konstruktion das sehen wollte, was 
den Ingenieur ausmacht. 

Ich meine, der Ingenieurberuf ist am besten gekennzeichnet, wenn 
man sagt: "Der Ingenieur gestaltet die korperliche Welt." Er 
will die Welt und Korper, Dinge und die Verhiiltnisse, unter denen 
wir leben, zu allgemeinem Nutzen schopferisch bewuBt gestalten. 

Um das ganz klar zu erfassen, muB man sich mit dem Begriff des 
Gestaltens auseinandersetzen. Er leistet das, worauf Goethe seinen 
Prometheus so geradezu gottlos stolz rufen laBt: "MuBt mir meine 
Erde doch lassen stehen und meine Hiitte, die du nicht gebaut, und 
meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest." Prometheus ist 
nicht der "Vorbedacht". Er ist der Mensch, der sich selbst schaffte, 
was die Natur nicht bot. Der Mensch im Unterschied zum hilflosen 
Tier. Er ist der Ingenieur! 

Das ist wohl unbestreitbar, daB zuniichst alles, womit wir uns als 
"Ingenieure" befassen, korperlich, d. h. Materie ist. Freilich fallt in 
unseren Bereich nur die Materie, an der oder mit der eine Gestaltung 
zielbewuBt vorgenommen wird, und so lange Gestaltung getrieben wird. 

Den Begriff des Gestaltens machen wir uns am besten klar durch 
Festlegung seiner drei Funktionen. Es gehort dazu, daB man erst 
einmal klarlegt, wo und iD. welcher Richtung ein Fortschritt dadui'ch 
geschaffen werden kann, daB ein Gegenstand eine zunachst noch zu 
findende Form erhalt, und daB man also eine Idee faBt und sich ein 
Programm stellt. 

Nebenbei erhellt daraus, daB unser Beruf durchaus nicht im 
Widerspruch mit Idealen steht, sondern daB auch er "ideal", d. h. 
auf Erfiillung einer Idee hin, arbeitetl). Freilich begniigen wir uns 
nicht damit, Ideen zu ve r k ii n den, unbekiimmert um die Moglichkeit 

1) Sonderbarerweise verfaUen nicht wenige der Verwechslung, da13 wir 
Ingenieure materiell seien, weil wir mit Materie uns befassen. Ingenieur
wesen ist nicht nur auch Idee und Verwirklichung von Idee und arbeitet 
nicht nur mindestens ebenso ideal wie andere rein geistige Bernfe. Es ist 
auch voller Poesie. Man lese einmal nach, was Rudolf Herzog in den 
"Wiskottens", Seite 21 bis 24, fiber Poesie und Arbeit sagt. leh fiihre hier 
nur einen Absatz an: "Hier im Wuppertal sind unsere gro13en Arbeiter 
unsere gro13ten Dichter. Ein Kiinstler mu13 ein Schaffender sein. Herr
gott, schau zu, wie der Gustav schafft. Was geht in seinem Kopf aUes um 
an Schopfergedanken, mit denen er eisern ringt, bis sie Taten geworden 
sind, bis sie neues Leben schaffen und Brot fUr das neue Leben. Ach nein, 
die Genies sitzen nicht nur auf dem Parna13." 
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ihrer Verwirklichung. Wir verlieren uns nicht in Ideen und vermeiden 
deshalb leichter die Gefahr, in Utopien zu verfallen. 

Aber wir fassen nicht nur diese Ideen. Vielmehr verlangt 
unser Beruf, namlich der des Gestaltens, daB sich unmittelbar an des sen 
eben genannte erste Funktion nun die zweite schlieBt, namlich ent
sprechend der Idee auch die Form zu entwickeln, die der karperliche 
Gegenstand erhalten muB, um seinen Zweck zu erfiillen. Das nennen 
wir "Konstruktion". 

Die dritte Funktion des Gestaltens ist aber, stets auch die A us -
fiihrbarkeit des Karpers in Frage und Riicksicht zu ziehen und 
je nach den hierfiir vorhandenen oder auffindbaren Maglichkeiten die 
Gestaltung zu wandeln. 

Erst die Vereinigung dieser drei Tatigkeiten macht "das Ge
stalten" im ganzen aus. 

In diesem Sinne sage ich: "Del' Ingenieur gestaltet die karperliche 
Welt." 

Ein ganz einfaches Beispiel bringt vielleicht die beste Klarung: 
Sagen wir einmal, jemand sieht, wie ein Kranker sich miihen muB, in 
liegender Stellung aus der gewahnlichen Tasse zu trinken, und er sagt 
sich, man miisse eine Tasse mit schnabelartigem Ansatz bilden (erste 
Funktion: Fassen der Idee). Er £ertigt sodann ein Modell oder eine 
Zeichnung an (zweite Funktion: Festlegung der Form) und gibt schlieB
lich die Fabrikationsmethode an (dritte Funktion: Verwirklichung des 
Karpergebildes). So macht alles dieses die Gestaltung aus und stellt, 
so ein£ach es an sich sein mag, ein "Ingenieurwerk" dar. 

Durch stetig fortschreitende Gestaltungstatigkeit entwickelt sich 
allmahlich aus dem Hebebaum, mit dem Herkules die Steine wuch
tete, der Dampfkran, del' ganze Schiffe hebt, aus dem Einbaum der 
Ozeandampfer, aus der Lehmhiitte das 52stackige Hochhaus. 

Derjenige war ein Ingenieur, der das Gewebe ersann und zuerst 
herstellte, um uns damit zu kleiden, und der, welcher an Stelle des 
Gansekiels die Stahlfeder setzte, weil er jene fUr -verbesserungsfahig 
erkannte, und der, welcher Leinwand praparierte und darauf das erste 
Gemalde darstellte, um Gesehenes und Gedachtes festzuhalten und 
anderen zu iibermitteln, und der Erbauer des ersten Luftschiffes, wenn 
er sich auch nicht Ingenieur nannte. Auf .diesem Gebiete durchdachter 
karperlicher Formbildung gibt es nichts von der Stecknadel bis zum 
groBten Ozeandampfer, was der "Ingenieur" nicht grundlegend be
einfluBt hatte. Kennzeichnend fUr die Tatigkeit des Ingenieurs ist die 
schopferisch formende und die verwirklichende Tat. 

Damit scheidet gleichzeitig alles das Korperliche aus, was ohne 
menschlich bewuBt regelnde Tat bestimmte Formen annimmt, z. B. 
Pflanzen und Baume uSW. 
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Ferner scheidet aber aus der eigentlichen Ingenieurtatigkeit alles 
das aus, was nach bekannten Grundsatzen und Verfahren und 
in bereits bekannten Formen hergestellt wird. Diese Tatigkeit ist 
"Technik". Es muB scharf betont werden, daB sie etwas anderes 
als Ingenieurwirken ist, und, wie bereits gesagt, beschrankt sich 
"Technik" nicht allein auf die korperliche Welt (Sprachtechnik, Ver
waltungstechnik und vieles andere). Der Techniker auf unserem 
Gebiet kennt die Formen, die der Ingenieur entwickelt hat, und 
wendet sie an. 

Freilich muB der Ingenieur die Technik in umfassender Weise kennen 
und beherrschen, um auf bereits Vorhandenem aufbauen zu konnen. Uber 
ihr steht er aber dadurch, daB und sofern er ihr Pfadfinder und Bahn
brecher ist. Darin ist erst seine Dberordnung begriindet. 

Daran wird nichts dadurch geandert, daB viele, die sich In
genieure nennen, oft nur Techniker, vielleicht besonders hoch
stehende, sind. Sogar wird gar mancher Ingenieur einen groBen 
Teil seines Wirkens mit Technik ausfiillen. V 011 verdient ist die 
Ingenieurbezeichnung aber nur, wenn er stets wagt und priift, ob 
die hergebrachte Technik in jeder Hinsicht aIle BedUrfnisse, die 
er somit auf das genaueste studieren muB, auch erfiillt, und 
wenn er dort, wo seine unablassige Kritik auf Mangel oder Ge
legellheit zu Fortschritten stoBt, neue Gestaltungsformen zu finden 
vermag. 

Ingenieurwesen ist suchend und geistig produzierend, Technik 
reproduktiv. 

Sogar wer zwar neue Gestaltungen findet oder herstellt, aber nicht 
selbst die Idee dazu faBt, wer also die erste Funktion des Gestaltens 
nicht ausiibt., sondern einen anderen braucht, der ihn in dieser Hinsicht 
anleitet, ist nach meiner Auffassung mindestens kein Ingenieur hochsten 
Grades. Gerade die Fassung der Idee, des Gedankens, das Auffinden 
des Punktes, wo sein Wirken einsetzen kann, und die eigene richtige 
Problemstellung sind von besonderer Bedeutung. Wer nicht dazu fahig 
ist, kann nicht Anspruch machen, die ersten Fiihrerstellen in der Mensch
heit zu bekleiden. 

Stellen wir das "Gestalten" ins Zentrum und Ziel unseres Berufs
bewuBtseins, so erhalten wir fUr vieles, was unsicher und verschwommen 
war, eine feste und klare Grundlage. Dem Laien konnen wir sagen: 
Mogen andere Verdienst und Geschaft an erster Stelle erstreben oder 
andere aIle Dinge lediglich unter dem Gesichtswinkel des Rechtes be
trachten oder das in Regeln und Rechtsformen kleiden und einordnen, was 
ohnehin entsteht, oder mogen andere nach Regeln der Technik produ
zieren, bauen und fabrizieren, so sehen wir Ingenieure demgegeniiber, 
ohne jene vorgenannten Aufgaben zu vernachlassigen, doch unsere 



Begriff und Wesen des "Ingenieurberufes". 17 

erste und wichtigste Aufgabe darin, stets durch neue Gestaltung 
dahin zu wirken, daB an Stelle des Hergebrachten Besseres und Voll
kommeneres tritt. Wir sind konstruktiv. 

Und dieses Ziel schOpferischer Gestaltung gibt uns wohl das·Recht, 
stolz zu sein auf unseren Beruf und fiir unser Wirken freie Bahn zu be
anspruchen. 

Ich bin iiberzeugt, daB bei uns Deutschen gerade konstruktive 
Krafte am n6tigsten sind und besonders gepflegt und in ihrem Be
streben zur Auswirkung gef6rdert werden sollten gegeniiber jenen des 
reinen Wissens, der Betrachtung und der Verwaltung des Bestehenden. 
Wir brauchen Menschen mit frischem und starkem "Wollen"l). In
genieurtatigkeit aber ist gleichbedeutend mit Wollen und Nicht-Ruhen 
bis zur Sicherstellung der Vollbringung. Wir wollen nicht resigniert 
hinnehmen, was die Welt uns bietet, sondern Neues und Besseres 
erzeugen. Wir wollen es auch nicht nur so machen wie die Vater 
und GroBvater in dem, was geschehen muB, und deren Technik 
anwenden. Wir suchen den Problemen neue Seiten abzugewinnen 
und neue Moglichkeiten zu finden und ruhen nicht, bis dasteht, was 
wir wollen. 

Diese Zusammenfassung aller drei Funktionen des Gestaltens zu 
einer liickenlosen geistigen Einheit ist dasjenige, was den Unterschied 
ergibt in der Behandlung einer Frage vom Standpunkt des Ingenieurs 
zu derjenigen vom Standpunkt des Verwaltungsmannes oder Jurist{3n, 
des Historikers und Philosophen, des Kaufmannes usw. und auch von 
dem des Technikers. 

Je intensiver ich mich in das Problem der Behandlung und Lehre 
(Padagogik) des Ingenieurwesens im allgemeinen und des Stadtebaus 
im besonderen hineinzuarbeiten suchte, desto klarer erkannte ich, daB 
das Wesen unseres Berufes zu ellier eigenen Art der Gedankengange 
fiihrt. Das muB ganz besonders klar hervortreten und beachtet werden 
auf einem Gebiet, wie dem des Stadtebaues, mit dem sich auBer dem 
Ingenieur der Jurist, der Verwaltungsmann, der Volkswirtschaftler, d~r 
Mediziner oder Hygieniker und viele andere befassen miis!,en. Bei 
Behandlung an sich gleicher Themen wird das Denken und die Dar
stellung des Ingenieurs einen anderen Ausgangspunkt und einen anderen 
Lauf nehmen und anderen Zielen und Ergebnissen zustreben, als wenn 
Angeh6rige anderer Berufsklassen sich damit befassen. 

Der Naturwissenschaftler und Philosoph z. B. beschrankt sich auf 
die Aufklarung des Bestehenden, der Naturgesetze, auf Betrachtungen. 
Er findet sein Geniigen im Erkennen. "Nihil flere, nihil ridere, nihil 

1) Das hei13t nicht "Begehren", sondem Wille zur Tat. 
Hoepfner, Stadtebau n. 2 
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admirari, sed intellegere." Die Verwertung des Erkennens iiberliWt er 
anderen. Er ist kein Mann der Tat und des Willens. 

Der Historiker legt die Entwicklung der Dinge klar: was und wie 
es wurde. Er lebt in der Vergangenheit. 

Der Geschaftsmann betrachtet die Dinge vom Standpunkt aus, 
ob sich dabei Gescha,fte machen, ob sich Umsatz erzielen und verdienen 
laBt. W 0 dieses nicht der Fall ist, hat er kein Interesse. 

Der Jurist und der Verwaltungsmann betrachten die Dinge von 
dem Standpunkt aus, ob sie sich in die bestehende Ordnung einfiigen. 
Sie suchen zu erhalten und zu ordnen, neuer Erscheinungen und Ver
haltnisse Herr zu werden. Sofern sie nicht gar dem Neuen abgeneigt 
sind, so suchen sie doch sicher nicht, es zu schaffen, sondern lassen es 
allenfalls entstehen. 

Der Techniker lebt auch ganz im Hergebrachten und sucht es 
dort, wo sich eine Gelegenheit bietet, anzuwenden. Er geht also von 
der Frage aus: "Wie ist es bisher gemacht " , nicht: "Was gibt es neu
zugestalten 1 " 

Der Ingenieur dagegen ist der Mann des vorwartsdrangenden Wil
lens und der schaffenden Tat. Sein Denken geht nicht aus von dem, 
was in der Vergangenheit war und in der Gegenwart ist, sondern von 
dem, was in Zukunft werden soll. Er fragt sich zunachst : Was solI 
fiir ein Ziel erreicht werden auf dem Gebiet, mit dem ich mich befasse, 
was solI sein und wie erreiche ich dieses Ergebnis? Er muB zunachst 
erkennen, was erstrebenswert ist, dann erst fragt er sich, wie sich dazu 
das Bestehende und Gewesene verhalt. Das Erkennen des Friiheren 
und Jetzigen ist fiir ihn nicht etwa weniger wichtig als fiir die anderen, 
aber es ist fiir ihn nur Mittel und Werkzeug, nicht Selbstzweck und 
Ziel. Die Erkenntnis des Friiheren und Bestehenden erhalt erst Leben 
und vollen Wert fiir ihn, wenn er es zu dem, was er will, in Beziehung 
setzen und auf Grund der gewonnenen Klarheit iiber sein Wollen 
das daraus ziehen kann, was fiir die Erreichung seines Zieles von Be
deutung ist, was er verwerten kann und was er vermeiden oder als 
unwesentlich auBer acht lassen kann. 

Daraus ergibt sich also der Sinn der von mir gebrauchten Rede
wendung: lch wollte den Stadtebau vom Standpunkt des Ingenieurs 
behandeln. Nachdem das Gebiet und der Aufgabenkreis, den der Stadte
bau umfaBt, festgelegt und begrenzt sein wird, werde ich Klarheit dariiber 
zu suchen haben, welchen Anspriichen die innerhalb dieser Gebietsgrenzen 
liegenden Gestaltungen zu geniigen und welche Bediirfnisse sie zu erfiillen 
haben. Daraus sollen sich die Gestaltungsidee und das Ziel ergeben. 
Sodann wird sich zweitens die Frage einstellen, wie man die Korper
formen entwickelt, die in bester Weise den gestellten Anforderungen 
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entsprechen. Wir mtissen also gewissermaBen die notwendigen Korper
formen aus den durch das Bediirfnis gegebenen Gesichtspunkten heraus 
zu konstruieren lernen. Drittens aber miissen wir Klarheit dariiber 
suchen, ob, inwieweit und wie es moglich ist, die gewiinschten Gestal
tungen tatsachlich zu verwirklichen, d. h. die ideale Losung zu reali
sieren, welche Wege, Mittel und Handhaben uns hierzu zur Verfiigung 
stehen oder geschaffen werden miissen und wie sie zu gebrauchen sind. 
Oder umgekehrt - und dieses ist ebenso wichtig - wir werden uns 
ganz feste und klare Begriffe dariiber zu bilden haben, wo die Grenzen 
dessen liegen, was man erreichen kann, worauf man dagegen, mag es 
yom ideellen Standpunkt aus noch so erstrebenswert sein, schlechter
dings verzichten muB, weil andere noch wichtigere Grlinde, die viel
leicht auf anderen Gebieten liegen, dem entgegenstehen und uns zwingen, 
unsere Wlinsche unterzuordnen, oder weil beispielsweise die erforder
lichen Handhaben aus politischen oder sonstigen Grlinden nicht ge
schaffen werden konnen, deren wir bediirfen wiirden, um unsere ideale 
Forderung zu verwirklichen. 

Alle diese Punkte miissen wir gleichzeitig nebeneinander im Auge 
behalten. 

Denn darin liegt ja die Eigenart der Ingenieurarbeit und seine 
Uberlegeuheit gegeniiber anderen Fachleuten: daB wir erstens nicht nur 
Bediirfnisse feststellen und Forderungen aufstellen, sondern gleichzeitig 
die entsprechende Form anzugeben vermogen, vor aHem aber, daB wir 
dabei, fest auf dem Boden der Wirklichkeit stehend, im Rahmen des 
Erreichbaren bleiben und nicht durch iiberspannte Ideen ins 
Reich der Utopie uns fortreiBen lassen. 

Wir werden sehen, daB die klare Erkenntnis und wertende Ein
schatzung der Bediirfnisse, die Formung und die Durchfiihrung im 
Stadtebau ganz eigenartige und sehr verwickelte Probleme in sich 
schlieBen und daB nur der auf Erfolg rechnen kann, der sie aHe gleich
zeitig meistert. 

Alle diese Fragen und Probleme zu einer Einheit und einem Ganzen 
zusammenzufassen, sowohl die Erkenntnis der Bediirfnisse, die es zu 
befriedigen gilt, wie auch daraus folgend die Entwicklung der Form, 
die diesen Anforderungen Rechnung tragt, und endlich die Mittel und 
Wege, mit deren Hille wir unsere Planungen durchfiihren und verwirk
lichen konnen usw., in ihrer Abhangigkeit und Bedingtheit zu erortern, 
das ist der Sinn des von mir gebrauchten Ausdrucks: Ich wolle den 
Stadtebau yom Standpunkt des Ingenieurs behandeln. Diese 
Punkte aHe zu iiberblicken und zu beherrschen, ist notwendig, wenn 
wir nicht als Techniker Friiheres wiederholen und wieder anwenden, 
sondern als Ingenieure Neues und Besseres gestalten wollen. 

2* 
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3. Das Wesen del' "wissenschaftlichen" 
Behandlung von Fragen des Ingenieurwesens. 

Der Begriff der Wissenschaft ist nicht allgemein klar, und sogar die 
Wissenschaftler selbst verstehen darunter nicht durchweg dasselbe. 

Es ist bekannt, daB die technischen Hochschulen einen schweren 
Kampf zu bestehen hatten, um ala gleichberechtigt mit den alten Statten 
der Wissenschaften, den Universitaten, anerkannt zu werden. Dieser 
Streit ist erst zum Tell entschieden. Man erkennt wohl den Wert und 
die Wichtigkeit der technischen Hochschulen an, aber man ist noch 
durchaus nicht uberall der Uberzeugung, daB sie ebenso hochwertige 
wissenschaftliche Institute sind wie die Universitaten. 

Ich telle aber die Uberzeugung derer, die meinen, die Universitaten, 
(deren Name ja davon stammt, daB sie die U ni versi tas omnium 
litterarum in sich vereinigen sollen) hatten es versaumt, hier sich einen 
Zweig am Stamme der litterarum anzugliedern, weil sie, zeitweilig zu 
fern dem wirklichen Leben stehend, nicht erkannten, was da Neues 
und Wichtiges am groBen Stamm der Wissenschaften sproBte und heran
wuchs. Denn ich bin durchaus der Meinung, daB es sehr wohl auch eine 
Wissenschaft oder Wissenschaften des Ingenieurwesens gibt, die also 
eigentlich in die Universitas hineingehOren. 

Indessen findet man noch heute Wissenschaftler der alten Diszi
plinen genug, die allen Ernstes behaupten, es gabe keine Wissenschaft 
oder Wissenschaften des Ingenieurwesens oder, wie es heiBt, der "Tech
nik". Vielleicht haben sie recht, wenn sie wissentlich von Technik 
sprechen, aber sie haben bestimmt Unrecht, wenn sie Technik sagen 
und Ingenieurwesen: meinen. 

Jedenfalls ist es notwendig, dieser Frage einige Betrachtungen zu 
widmen. 

Der hier zutage tretende Zwiespalt der Ansichten beruht letzten 
Endes auf der Stellungnahme zu der Frage, ob Wissenschaften lediglich 
der Erkenntnis an sich oder ob sie auch praktischen Zwecken zu dienen 
haben. 

Man kann den Standpunkt der alten "reinen" Wissenschaftler bis 
zu einem gewissen Grade verstehen, wenn man von jenem Zwiespalt 
der Ansichten uber "Wissenschaft" ausgeht, vondem Werner von Siemens 
in seinen Lebenserinnerungen spricht: Er erzahlt von seiner Ernennung 
zum ordentlichen Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften und 
wie er, dem naturwissenschaftliche Forschung seine erste, seine Jugend
liebe gewesen und ala solche auch standgehalten habe bis ins hohe Alter, 
daneben immer den Drang gefuhlt habe, die naturwissenschaftlichen 
Errungenschaften dem praktischen Le ben n u tzbar zu machen. 
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Das habe er auch in seiner Antrittsrede ausgedriickt, "indem ich den 
Satz entwickelte, daB die Wissenschaft nicht ihrer selbst wegen 
bestehe zur Befriedigung des Wissensdranges der beschrankten Anzahl 
ihrer Bekenner, sondern daB ihre Aufgabe die sei, den Schatz des Wissens 
und Konnens des Menschengeschlechts zu vergroBern und dasselbe da
durch einer hoheren Kulturstufe zuzufiihren. "Es war bezeichnend," 
fahrt Siemens in seiner Erzahlung fort, "daB Freund Du Bois!) in der 
Beantwortung meiner Rede mich schlieBlich willkommen hieB ,im Kreise 
der Akademie, welche die Wissenschaft nur ihrer selbst wegen be
treibe'. In der Tat darf wissenschaftliche Forschung nicht 
Mittel zum Zweck sein. Gerade der deutsche Gelehrte hat sich 
von jeher dadurch ausgezeichnet, daB er die Wissenschaft ihrer selbst 
wegen, zur Befriedigung seines Wissensdranges betreibt und in diesem 
Sinne habe auch ich mich stets mehr den Gelehrten wie den Technikern 
beizahlen konnen, da der zu erwartende Nutzen mich nicht oder doch 
nur in vereinzelten Fallen bei der Wahl meiner wissenschaftlichen Ar
beiten geleitet hat." 

Der Standpunkt von Du Bois-Reymond und derer, die sich ihn 
zu eigen machen, ist mir voll verstandlich, aber trotzdem ist das Zu
gestandnis, das W. v. Siemens in seinen angefiihrten Satzen diesem 
Standpunkt macht und der Anschein, daB er sich ihm beugt., be
dauerlich und nicht richtig. 

Diejenigen, die auf dem Standpunkt von Du Bois-Reymond 
stehen, nehmen eine zu selbstherrliche Stellung ein und auBerdem ist 
die Deutung, die sie dem Begriff "Wissenschaft" und "wissenschaft
lich" ge ben, - wenigstens meiner Ansicht nach - logisch nicht zu halten. 
Indessen konnte man sich damit vielleicht noch stillschweigend ab
finden. Wichtiger scheint mir aber die Tatsache zu sein, daB bei all
gemeiner Einnahme dieses Standpunktes der Aufgabenkreis der Wissen
schaften zu eng gefaBt wird und daB dadurch die Gefahr entsteht, 
daB Zweige der Wissenschaften in ihrer Entwicklung gehemmt werden 
und verkiimmern miissen, die von groBter Bedeutung sind. Dadurch 
entstiinden nicht nur Schaden fiir die Allgemeinheit, sondern das An
sehen der Wissenschaften selbst und aller wissenschaftlichen Arbeit 
miiBte darunter leiden. 

Du Bois Reymond und mit fum viele Wissenschaftler sind der 
Meinung, daB Wissenschaft nur der "Erkenntnis an sich" zu dienen habe, 
daB die Wissenschaftler also nur bestrebt sein diirften und sich damit 
begniigen miiBten, etwas zu erkennen und als Tatsachen festzustellen, 
lediglich um den Schatz der Erkenntnis und des Wissens zu mehren, 

1) Du Bois-Reymond, der als prasidierender Sekretarius Siemens' 
Antrittsrede beantwortete. 
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daB sie aber nicht nach dem Nutzen und nicht nach den Folgerungen 
fiir das "praktische Leben" suchen und diese ziehen diirfen. 

Hatten sie damit recht, so ware das fiir die Frage, ob es Wissen
schaften des lngenieurs gibt, von tiefgreifender Bedeutung. 

Denn das ganze Wollen und Streben der lngenieure ist ja nicht und 
solI und dad nicht gerichtet sein allein auf das Erkennen, es dad 
sich nicht begniigen mit der Feststellung von Tatsachen, sondern wir 
wollen und miissen gerade die Folgerungen ziehen. Wir wollen handeln, 
Taten tun, Neues und Niitzliches schaffen. Wir diirfen uns nicht mit 
dem Wissen begniigen nur um des Wissens willen. Die Ingenieure und 
ihre technischen Hochschulen mUssen Diener korperlicher Gestaltung 
sein. Und wenn wir deshalb zehnmal ausgeschlossen waren vom Ruhm 
der "Wissenschaft", immer wieder wiirde ich diese Aufgabe wahlen, 
wiirde ich freudig rufen: "Des Mannes Ehre ist die Tat!" 1st es denn 
nicht ebenso bedeutsam, nach dem rechten Wege fiir unser Tun und 
Handeln zu forschen, als Klarheit der reinen Erkenntnis iiber die Ge
stirne, iiber vergangene Weltepochen und vieles andere zu finden 1 

Hatten jene recht, so gabe es einerseits "Wissenschaften", die sich 
lediglich die Erkenntnis von Tatsachen zur Aufgabe machen, und ihnen 
stiinde andererseits gegeniiber das, was man etwa "Praxis" nennen kann, 
die lediglich die Folgerung fiir das tatige und schaffende Leben zu 
ziehen hatte. 

Eine Wissenschaft des praktischen Le bens oder eine 
Wissenschaft der Tat aber gabe es nicht ·und somit auch keine 
Wissenschaften des Ingenieurwesens. Es sei denn allenfalls ala solche 
bezeichnet unser Wissen urn die historische Entwicklung der Technik, 
die aber eigentlich nur ein Zweig der Geschichtswissenschaft ware. 

Eine Ingenieurfrage vom wissenschaftlichen Standpunkte aus be
trachten, hieBe dann nur und nichts anderes, ala die Ergebnisse der 
Wissenschaften und dessen, was andere Wissenschaftler erkannt und 
als Tatsache festgestellt zu haben meinen, nutzbar zu machen. 

Das kann und dad aber nicht sein. Damit zoge sich die Wissen
schaft selbst Grenzen, die ihr Ansehen schmalern und sie verleiten 
miiBten, wichtige Arbeitsgebiete zu vernachlassigen und deren Beacke
rung zu unterbinden. 

lch will mich deshalb einmal fragen, ob es das Kennzeichen wahrer 
Wissenschaft sein kann, daB sie das Wissen nur um seiner selbst willen 
betriebe. 

Gliicklich derjenige, der diesem Standpunkt leben kann, ganz seiner 
Neigung nachgeht und demnachforscht, wasihm "interessant"erscheint. 

lch kann nicht sagen, was ihm wissenswert erscheint. Denn 
"wert sein" ist ja schon ein Nutzen und Zweck. Interessant dagegen 
nennen wir das, was uns fesselt an sich, uns freut oder in Erstaunen 
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setzt, ohne daB wir zugleich etwas damit anzufangen wissen, es sei 
denn, daB es uns zu neuem Denken anregt. Ich verstehe jenen Stand
punkt durchaus und mochte seine Anhanger ganz und gar nicht missen, 
erkenne vielmehr ihre Bedeutung voll und ganz an. Wenn aber jemand 
behauptet, n ur diese Wirksamkeit verdiene den Ehrentitel wissen
schaftlicher Arbeit, so muB ich als Ingenieur und Wissenschaftler da
gegen scharfste Verwahrung einlegen. 

Ich denke an folgendes: Es sei jeder, der "Wissenschaft um ihrer 
selbst willen betreibt", meinethalben ein "Wissenschaftler". So ist er 
doch gewiB, je nachdem, ein solcher verschiedenen Grades. W oran 
miBt sich nun der Unterschied vom Stiimper bis hinauf zur Koryphae~ 
Jedenfalls doch nicht nur an der Art der Behandlung seines Gegen
standes, sondern auch an dessen Wert. 

Was ist ferner iiberhaupt "Wissenschaft", die man nur ihrer selbst 
willen betreiben soll ~ Nur das Nichtdenken an den Nutzen der Arbeit 
kann das Kennzeichen wohl nicht sein. Es muB doch auch ein positives 
Charakteristikum geben. Eine Beschiiftigung mit einer Sache, eine 
Arbeit, ist doch noch keine wissenschaftliche, weil der Betreffende an 
den Nutzen - sei es der personliche Vorteil, sei es der allgemeine 
Nutzen, der Fortschritt - nicht denkt. Wie viele, deren Ruf als Wissen
schaftler unbestritten fest- und hochsteht, haben an den Nutzen fUr 
die Menschheit, fiir die praktische Verwertung und oft genug auch fiir 
sich selbst gedacht! Dnd sei es nur, um zu einem hoheren Grad der 
Wissenschaftler, zu hoherer Anerkennung emporzusteigen. 

Man sieht jedenfalls, daB man mit dieser Deutung der "Wissen
schaft", daB sie nur um ihrer selbst willen da sein und nich t von der 
Absicht ausgehen d ii rf e , Nutzen zu schaffen, oder, grober ausgedriickt, 
daB sie nicht praktischen Zwecken dienen diirfe, zu allerhand Tiifteleien 
verfiihrt wird und logisch zu keinem klaren SchluB kommt. Wenn 
man auch das Wissen nur mehren wollte um der Hebung des Wissens
schatzes willen, so ist doch das Wissen selbst schon ein Wert und Nutzen, 
den man zu schaffen sucht. 

Zuzugeben ist ohne weiteres, daB eine Arbeit eine wissenschaftlich 
unbestreitbar hochwertige sein kann, auch wenn sie keinen unmittel
baren praktischen Nutzen stiftet. Jemand kann sogar ein Problem 
verfolgen und dabei eine wissenschaftlich hochstehende Leistung voll
bringen, auch wenn er schlieBlich zu dem SchluB kommt, daB eine 
Hypothese, auf welcher sein Denkgebaude fuBt, falsch sein muB, weil 
ihre konsequente Verfolgung zu einem Widerspruch, einem Dnsinn 
fiihrt. tJbrigens kann auch diese Arbeit sehr wohl von Nutzen sein, 
weil sie eine Aufklarung gibt, ja sie kann mit der Absicht unternommen 
sein, diese negative Aufklarung zu bringen und viele von unniitzer Ar
beit und falschen Gedankengangen abzuhalten. 
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Weshalb ist nun aber die eine Arbeit dieser Art wissenscha£tlich, 
eine andere in gleicher Richtung liegende und mit demselben Problem 
be£aBte unwissenscha£tlich ~ Woran messe ich den Grad der Giite ~ 
Zum Teil vielleicht an ihren Methoden, an der Gelaufigkeit der logi
schen Deduktionen, an der Darstellung usw., aber das ist mehr oder 
weniger doch nur Gewand, auBerer Schmuck. Auch wo sie £ehlen, 
kann eine Arbeit hochste wissenscha£tliche Beurteilung erfahren. 

Was aber nie fehlen darf, ist das: daB die Arbeit zur Klarheit 
fiihrt. Das, was sie bringt, muB logisch unanfechtbar abgeleitet, gegen 
aIle Einwande geschiitzt und, soweit die Problemstellung es vorsieht, 
unanfecht bar und restlos bewiesen sein. 

Somit finde ich das Kennzeichen der Wissenschaft darin, 
daB sie dem Erkennen der Wahrheit dient und die Aufgabe hat, 
restlos Klarheit zu schaffen. Dieses scheint mir die einzige 
Definition fUr "Wissenschaft" zu sein, die haltbar ist. 

Geht man von ihr aus, so gibt es auch Wissenschaften des In
genieurwesens. 

Hieriiber Klarheit zu gewinnen, ist deshalb wichtig, weil damit die 
Daseinsberechtigung und Tatigkeit unserer Hochschulen und der Arbeits
plan und die Arbeitsart (Methode) der Lehrstiihle auf das engste zu
sammenhangen. Nur auf Grund dieser Klarung konnen sich die tech
nischen Hochschulen und deren Disziplinen zu dem entwickeln, wozu 
sie bestimmt sind. 

Denn die technischen Hochschulen sind doch geschaffen worden, 
11m durch "Wissenschaftlichkeit" das Ingenieurwesen zu heben und zu 
fordern. Man muB aber natiirlich zu ganz anderen Ergebnissen des 
Aufbaues und der Betatigung kommen, je nachdem, was man darunter 
versteht: 

entweder, daB der Ingenieur sich nur griindliche Kenntnisse der 
alten Wissenschaften, wie die Universitaten sie pflegen, aneignen muB, 

oder, daB auch seine Betatigung eine eigene wissenschaftliche 
Pflege und besonderer wissenschaftlicher Methoden bedarf, deren Ent
wicklung zu eigenen Wissenschaften fiihrt. 

Gehen wir also einmal von dieser Begriffsdeutung aus, daB Wissen
schaft die Aufgabe hat, moglichst unanfechtbare Klarheit zu schaffen, 
und daB die "wissenschaftliche" Behandlung einer Frage heiBt: Nicht 
nach dem Gefiihl zu arbeiten, sondern seine Folgerungen zu ziehen 
aus streng und ernst und restlos erwogenen Zusammenhangen und 
somit moglichst liickenlos geklarten und erwiesenen Griinden heraus. 
Dann fragt es sich, worii ber ist Klarheit zu schaffen, welches Ziel 
setzt sich in unserem FaIle die so gedeutete Wissenschaft. 

SolI nur das Bestehende erkannt, solI lediglich dariiber Klarheit 
geschaffen werden, was ist und was war ~ 
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Oder gilt es, auch Klarheit zu schaffen, was we r den m u B, was 
und nach welchen Gesichtspunkten, Regeln und Gesetzen wir zu han
deln haben, wenn wir Neues schaffen, wenn wir gestalten wollen ~ 

Ich glaube, die Fragestellung schlieBt die Antwort in sich. 
Wir miissen demnach zwei Arten von Wissenschaften unterscheiden. 
Die eine klart Tatsachen und Zustande auf, stellt lediglich Bestehen-

des fest. Sie braucht sich dabei nicht darum kiimmern, ob diese Fest
stellungen vom Standpunkt des augenblicklichen Standes des praktischen 
Lebens aus gerade hoch verwertbar ist. Diese Beschrankung wiirde uns 
Ingenieure arm machen und vieles wiirde verlorengehen oder nicht ge
funden werden, was von groBter Wichtigkeit und Wert ist. 

Die andere Art odeI' Klasse del' Wissenschaft aber muB gerade vom 
entgegengesetzten Pol ausgehen, namlich vom Bedarf, den jene bewuBt 
auBer acht laBt, und den Mitteln und Wegen zu seiner Befriedigung. 
Nicht von dem, was is t, sondern von dem, was we r den solI. Sie 
gibt nicht Klarheit und Sicherheit des Wissens, sondern des Han
del n s , nicht Feststellungen, sondern G e set z e des Wirkens. 

Hier in diese Klasse fallen die Wissenschaften des Ingenieurwesens. 
Ich spreche freilich nicht von einer Wissenschaft der Technik. 

Technik ist Anwendung von Bekanntem. Die Technik zu beherrschen, 
kann eine ungeheure Menge von "Wissen" erfordern und ist ohne Frage 
eine hohe Leistung. Ob es aber eine "Wissenschaft" der Technik gibt, 
das will ich nicht untersuchen und weder bejahend noch verneinend 
dazn SteHung nehmen. 

Ingenieurwesen dagegen ist, wie schon gesagt, etwas anderes als 
Technik! Das Ingenieurwesen hat seine eigene Wissenschaft! Diese 
solI die Klarheit bringen, was zu geschehen hat, was gestaltet werden 
solI, warum es so und nicht anders gestaltet werden muB, wo die 
Grenzen des Erreichbaren liegen und wie man das Erreichbare tat
sachlich erreichen kann, wahrend das Wissen der Technik uns nur 
sagt, wie eine Gestaltung sein kann oder einmal war. 

Was ist. nun die Folgerung, die aus der obigen Feststellung zu 
ziehen ist? Was hat die Wissenschaft des Ingenieurwesens zu leisten 
und welche Methoden hat sie anzuwenden? 

Um zu der Klarheit der rechten Tat zu kommen, miissen zwar auch 
Tatbestande festgestellt werden. Das kann geschehen, indem der In
genieur dEm "reinen" Wissenschaftlern, die teils nicht an Zukunft und 
Anwendung denken wollen, teils auch nicht dazu geschaffen, nicht in 
dieser Richtung befahigt sind, die auftretenden Fragen zur FeststeHung 
der Tatbestande zuweist und die Ergebnisse ihrer Arbeiten verfolgt. 
Oder es kann geschehen, indem er auch selbst die erforderlichen Fest
steHungen macht. Tut er dieses, so leistet er zunachst dem Wesen 
der Arbeit nach noch nichts anderes als die Wissenschaftler der erst-
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genannten Klasse. Er tritt damit in ihre Reihe. Eine Eigenart 
seines Wirkens ist in diesem FaIle nicht vorhanden. 

Eine Eigenart seiner Tatigkeit liegt aber bereits in beschranktem 
MaBe in der Auswertung der Feststellungen, d. h. in der Auswahl der 
zur Zeit wichtigen Feststellungen und in ihrer Verarbeitung. Diese 
Tatigkeit kann man freilich auch "angewandte" Wissenschaft nennen. 
Das, was jene erforschen und was ihnen Selbstzweck ist, ist hierbei 
Mittel zum Zweck und Rohstoff oder Werkzeug. 

Ein ganz neuartiges Wirkensfeld ergibt sich aber, wenn man auf 
wissenschaftlichem Wege danach strebt, nach allen Richtungen 
hinsichtlich ihrer Vertretbarkeit, Giiltigkeit und MaBgeblichkeit ge
klarte Regeln und Gesetze zu finden, die den MaBnahmen der 
Praktiker schnell und unfehlbar Richtung und Sicherheit geben. 

Diese Klarung der Gesetze des Handelns sind der eigentliche 
Kern der "Ingenieurwissenschaften". 

Diese Tatigkeit stellt nun ganz andere Anspriiche als die reine 
Erkenntnis. 

Man kann sich dabei nicht auf ein enges Gebiet beschranken, son
dern muB z. B. gerade auf dem Arbeitsfelde des Stadtebaues unendlich 
viele Einfliisse, Riicksichten und Erkenntnisse aus allen Wissensgebieten 
in Betracht ziehen und aIle physischen, psychischen und ethischen, mensch
lichen und wirtschaftlichen Konsequenzen ins Auge fassen und wagen. 

Durch Wissenschaftlichkeit seiner Arbeitsweise in diesem Sinne 
unterscheidet sich der Ingenieur vom Techniker. 

DemTechniker ist eslieb,wennman sagt: Man nehme in diesem 
FaIle dieses, tue in jenem FaIle jenes und im anderen FaIle etwas anderes. 
Der Ingenieur, der wissenschaftlich Arbeitende, muB alles verfolgen, 
im Notfall selbst erforschen, moglicherweise auch durch andere, denen 
er die Probleme an die Hand gibt, erforschen lassen; er muB jeden
falls aber stets nach Klarheit und Wahrheit streben iiber das, was ffir 
seine Gestaltungsidee grundlegend und forderlich ist und sie beeinflussen 
kann. Er muB sich stets fragen: Warum wurde esfriiherso und nicht 
anders gemacht, warum muB es in Zukunft in dieser oder jener Weise 
gemacht werden, welche Gesichtspunkte sprechen daffir, welche da
gegen 1 Er darf erst zur Tat schreiten, wenn er beweisen kann, daB seine 
Planung die richtigste und beste ist, die sich finden laBt. 

Dieser Klarung will ich mich also in allen folgenden Ausfiihrungen 
befleiBigen, weil der wissenschaftlich gebildete Ingenieur und die Leser 
iiberhaupt, ffir die dieses Buch bestimmt ist, in der Lage sein miissen, 
nicht nur Vieles zu kennen und anzuwenden, sondern voll und ganz 
aus innerer "Oberzeugung ffir die Giite und Richtigkeit der Gestaltungs
losung einzutreten, die sie vorschlagen, und sie gegen aIle Einwande 
zu verteidigen. 
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Wenn ich nun sage, ich will die Fragen des Stadebaues wissen
schaitlich behandeln, so heiBt das demnach: lch will aus dem Bedarf 
die Form abzuleiten mich bestreben, ich will die Vorziige und Nach
teile der L6sungen in Betracht ziehen, ich will die Bed e u tun g der 
maBgebenden Gesichtspunkte werten und Gesetze suchen, nach denen 
man aus der Erkenntnis der vorliegenden Verhaltnisse heraus leicht, 
schnell und sicher die erweisbare beste L6sung zu iinden vermag. lch 
will stets die Antwort suchen aui die Frage: Warum muB die Lasung 
im vorliegenden Fall so und nicht anders sein ~ 

Um diese wissenschaitliche Methode anzuwenden, ist es aber not
wendig, scharf zu umreiBen, innerhalb welcher Grenzen die einzelnen 
MaBnahmen des Stadtebaues zu betrachten sind, was innerhalb und 
was auBerhalb "stadtebaulichen lnteresses" liegt und welches das Ziel 
des Stadtebaues ist. 

4. Eigenart und Gebiet del' bestehenden 
Fachrichtungen iIll Ingenieul'WeSen. 

Die einzelnen Funktionen des Gestaltens treten nicht bei jeder 
Ingenieurtatigkeit mit gleichem Schwergewicht in Erscheinung und 
ihre Ausiibung stellt verschiedenartige Anspriiche an die Einsicht der 
lngenieure und liegt auf verschiedenen Denkgebieten. Daraus ergibt 
sich die Einteilung des lngenieurwesens in verschiedene Zweiggebiete. 

lch m6chte deren drei unterscheiden: 
Werkzeug im weitesten Sinn des W ortes bis zu den verwickeltsten 

Gebilden zu schaffen ist das Gebiet derer, die wir Maschinen
ingenieure nennen. 

Ihnen wird oft die Aufgabe durch einen einzelnen Auftraggeber ge
stellt, oder sie wird sich innerhalb eines Gesamtgetriebes, in dem eine 
Einzelbildung neuzugestalten ist, klar and eindeutig, gleichsam von 
sel bst, erge ben. Ebensooft a ber wird er den Betrie b priifend beo bachten 1 ), 

mindestens aher die Idee des Auftraggebers nachpriifen und zweifelnd 
durchdenken miissen. 

Die zweite Tatigkeit des Gestaltens, die Formausbildung (Konstruk
tion), wird indessen beim Mas()hineningenieur sehr oft besonders stark 

1) In dieser Rinsicht stehen den Ingenieuren noch weite Gebiete offen, 
um ihre Tatigkeit nach der Breite und vor aHem auch nach der Rohe oder Ver
tiefung zu entwickeln: z. B. soIl der Maschineningenieur den Betrieb, die Auf
gab en der Fortschrittsmoglichkeiten des Ackerbaues eingehend studieren, 
sich ganz hineinversetzen in das Wesen der Ackerkultur, der Zusammen
hange zwischen den Bearbeitungsweisen des Bodens und dem Pflanzenwuchs 
und dem Ertrag der Acker und Wiesen, urn danach neue fortschrittliche 
Verfahren und die Werkzeuge zu ersiImen und auszubilden. Dasselbe gilt von 
allen anderen Gebieten, auf denen das Ingenieurwesen beteiligt ist. 
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im Vordergrund seiner Tatigkeit stehen. Bezeichnend fUr sein Wirken 
ist aber vor allen Dingen, daB er beim Fassen und der Entwicklung 
seiner Idee gemeinhin nur mit mechanischen, also unwandelbaren, ewig 
gleichen Naturgesetzell unterworfenen Kraften und Wirkungen zu 
rechnen hat. Das gibt seinem Wirken eine feste, mathematisch und 
mechanisch gesicherte Grundlage. Eigentiimlich fiir seine gestaltende 
Betatigung ist ferner, daB er jeweils sein Augenmerk auf einen einzigen, 
verhaltnismaBig kleinen und einem einzigen ganz bestimmten Zwecke 
dienenden Gegenstand beschranken kann. Mag ein Werkzeug, eine 
Maschine auch noch so verwickelt, noch so peinlich ausgebildet ,werden 
mussen, die Aufgabe ist klar und begrenzt. 

In den Gesamtbegriff der Ingenieure gehoren auch die Archi
tekten. Man stellt zwar-vielfach "Ingenieur" und "Architekt" gerade
zu in Gegensatz zuefuander, meint aber damit den Gegensatz zum 
Mas chinen ingenieur und B a uingenieur. 

"Ingenieur" ist auch der Architekt. Denn auch er gestaltet. 
Seine gestaltende' Tatigkeit und ihre Anforderungen sind eines

teils denen des Maschineningenieurs ahnlich, andererseits genau ent
gegengesetzt. Gleich insofern, als er Einzelwerke schaUt, einzelne Ge
baude fiir Mensch, Betrieb, Wirtschaft. Seine 'Oberlegungen beschrankm 
sich also ebenfalls auf einen raumlich verhiiltnismaBig engbegrenzten 
Gegenstand und auf ein eindeutig klar feststellbares Bediirfnis. Denn 
es ist ein bestimmter Auftraggeber, fiir den er gestaltet, sei es eine 
Person oder ein Betrieb oder ein Unternehmer. Es greifen nicht viele 
Belange ineinander und streiten miteinander. 

Darin aber andererseits ist die Grundlage seines Gestaltens der
jenigen des Maschineningenieurs, die man auch die mechanische Fach
richtung nennt, geradezu entgegengesetzt, als er die Form und Losung 
der Aufgabe nicht mathematisch entwickeln und ihre ZweckmaBigkeit 
nicht mathematisch - immer natiirlich mit Ausnahme der Kosten -
beweisen kann. Allenfalls kann er die Hilfswissenschaft der Statik 
benutzen, um die Standsicherheit und Haltbarkeit seiner Konstruk
tion nachzuweisen. Das gibt ibm eine gewisse Grundlage, und aus neuen 
statischen Moglichkeiten erhalt er neue Anregungen zur Gestaltung 
neuer Formen und einer neuen reicheren oder anderen Ausdrucksweise 
in seiner Formensprache. Die statischen Berechnungen beeinflussen 
wohl auch seine Plane. Aber die Berechnung ist bei seinen Gestaltungen 
nicht das Wesentliche. Ausschlaggebend fiir die Formgebung sind bei 
ihm allgemeine -Uberlegungen und das Gefuhl oder Empfinden. Ziel 
der Gestaltungstatigkeit ist beim Architekten ausgesprochenermaBen 
die Schonheit. Unwin sagt: "Der Architekt habe das, was gemacht 
werden muB, schon zu machen." Der Zweck solI also auch erfullt sein, 
vor allem aber will der Architekt fiir die Schonheit sorgen. Kiinstlerische 
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Gestaltung, Zweck und Gedanken in Formen zum Ausdruck zu 
bringen, das ist Erziehungs- und Wirkensziel der Architekten. 

Man sagt wohl, das widerspreche dem Wort Sempers: "Die Bau
kunst kennt nur einen Rerrn, das Bedfufnis!" Aber ist Sch6nheit nicht 
auch ein Bedfufnis 1 1st es nicht hocherfreulich, daB man sie pflegt 
und sollen wir nicht froh sein iiber die groBen Fortschritte, die unsere 
Architekten in dieser Richtung gemacht, iiber die hervorragenden 
Werke, die sie in neuerer Zeit wieder geschaffen haben, die sich alten 
Meisterwerken an die Seite stellen lassen, an denen sich jedermann 
erfreut1 

Freilich gibt es wichtige Aufgaben, die dabei ungelOst bleiben, wenn 
der Architekt bei den Bauten, an welchen er mitwirkt, sich auf die 
Pflege der SchOnheit und Ausdrucksform beschrankt. 

Man macht vielerseits und gern die Architekten daffu verantwort
lich und wirft ihnen vor, daB sie sich mit anderen sogenannten praktischen 
Fragen, die mit der Gestaltung der Gebaude in mehr oder weniger 
engem Zusammenhang stehen, nicht geniigend befassen. Dabei geht 
man von der rein auBerlichen Einteilung aus, nach der der Architekt 
Gebaude, sogenannte Hochbauten, der Bauingenieur dagegen "Tief
bauten" zu schaffen hat, namlich Verkehrsanlagen, StraBen, Eisen
bahnen, Wasserwege, Briicken usw. Abgesehen davon, daB nicht er
kennbar ist, weshalb z. B. Briicken "Tief"-Bauten sind, und daB der 
Bauingenieur mehr und mehr auch bei Rochbauten mitwirken muB, 
liegt in dieser Einteilung der Fehler, daB sie, wie schon gesagt, ganz auBer
lich ist und nicht vom Wesen der Sache und den Anspriichen ausgeht, 
die die Gestaltungstatigkeit auf den verschiedenen Gebieten an die 
Vorbildung und geistige Einstellung des Gestaltenden stellt. Wenn man 
vom Wesen der Sache ausgeht, so ergibt sich eben, daB dem reinen 
Architekten im allgemeinen das rein Praktische, die reine aus dem 
harten Alltagsleben und Daseinskampf sich ergebende ZweckmaBigkeit 
und das scharfe Beobachten und trockene Denken, das hierzu not
wendig ist, nicht liegt und nicht liegen kann, weil bei ihm das Emp
finden eine zu groBe Rolle spielt. 

Ebensogut und teilweise mit mehr Recht kann man den Bau
ingenieuren den Vorwurf machen, daB sie sich diesen Aufgaben nicht 
geniigend annehmen. Denn man kann nicht leugnen, daB sie deren 
Gedankenkreis mehr nahestehen als dem der Architekten. 

Wenn man diese Aufgaben erfiillt sehen will, erkennt man, daB 
hier in den bestehenden Fachgruppen des 1ngenieurwesens eine Liicke 
klafft. Aber diese solI man nicht ausfiillen, indem man den Architekten 
von seinem jetzigen und mit steigendem Erfolg verfolgten Ziel abzieht, 
sondern indem man eine neue weitere Fachgruppe, die der Siedlungs
ingenieure schafft, die gleichzeitig ein Bindeglied zwischen den Archi-
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tekten und Bauingenieuren bildet. Damit stellt man die Briicke zwischen 
diesen beiden Fachge bieten wieder her, die einstmals eine Einheit waren 
und heute in nahezu feindlichem Gegensatz zueinander zu stehen scheinen. 

1m Bauingenieurwesen mochte ich zwei Untergruppen unter
scheiden: 

Die erste befaBt sich auch mit einzelnen Bauwerken, wie der 
Maschineningenieur und Architekt. In diesem Falle kann sich auch der 
Bauingenieur jeweils auf einen raumlich begrenzten Baugegenstand 
beschranken. Auch dessen Zweck .und die an seine Gestaltung zu stellen
den Anspriiche liegen klar und eindeutig fest. Es sind, wie Briicken, 
Hallen, Schleusen usw., zumeist Glieder einer groBeren umfangreichen 
Bauanlage, und die Anforderungen, die an sie gestelltwerden, sinddurch 
ihren Zweck innerhalb dieser groBeren zusammenhangenden Anlage 
bestimmt gegeben. MaBe und Form lassen sich berechnen und deren 
richtige Wahl mathematisch beweisen. Und zwar handelt es sich 
zum Unterschied von Maschineningenieuren meist um Berechnung der 
Standsicherheit ruhender Massen, nicht um bewegliche Teile. Die 
richtigen Abmessungen auf rechnerischem Wege aus den Eigenschaften 
des Baustoffes zu ermitteln und nicht mehr auf Versuche und reine 
Erfahrung angewiesen zu sein, aus der Bestimmung der Bauwerkes 
MaBe und Anordnung des Baues zu entwickeln, ist das Wesen dieser 
Untergruppe des Bauingenieurwesens. Er rechnet dabei wie der 
Maschineningenieur . mit Kraften und Massen, mit mechanischen Ur
sachen und Wirkungen, die durch unwandelbare Naturgesetze fest
liegen, nicht mit individualistischen Einfliissen. 

Wenn auch diese Gruppe unter den Bauingenieuren durch ihre 
zahlenmaBige Verbreitung besonders hervortritt, so mochte ich fiir die 
kiinftige Entwicklung des Bauingenieurwesens doch der anderen 
mehr Bedeutung zusprechen. 

Dieser zweiten Gruppe fant die Aufgabe zu, in groBen Ziigen eben 
jene umfassenden Gesamtanlagen zu gestalten, von denen die 
Einzelbauwerke ein Teil sind, die die erste Gruppe dann in den Einzel
heiten durchkonstruiert und durchrechnet. Diese zweite Gruppe iiber
spannt die Erdrinde mit Wegen, Kanal- und Bahnnetzen, iiberspringt 
Taler, durchbricht Bergriicken, bandigt die Gewalt der Strome und des 
Meeres und zwingt deren Krafte in ihren Dienst. 

Diese Ingenieure haben sich nicht einzelnen Auftraggebern und 
Betrieben anzupassen, sondern sie dienen der ganzen Menschheit und 
der Wirtschaft und dem Schaffen und Wirken vieler Berufe und 
ganzer Volker. Daraus entsteht eine hochst verwickelte Aufgabe, 
um die Krafte, die man erfassen und die Wirkungen, die man erzielen 
will, richtig einzuschatzen. Auch wird die Verwirklichung sich oft iiber 
lange Zeitraume hin erstrecken. Man muB in einzelnen Entwicklungs-
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stufen und von grundlegendenAnfangen bis zum dereinstigen endgiiltigen 
Ausbau stets vorsorgend das Endwerk im Auge behalten. Um hierbei 
seine Gestaltungsentwiirfe jeweils im Rahmen des Erreichbaren zu 
halten, muB der Ingenieur nicht nur die Bau-, sondern auch die Ver
waltungstechnik in ihrer derzeitigen und steigerungsfahigen Leistungs
fahigkeit erkennen. Er muB ferner imstande sein, die Menschen und die 
Wirtschaft in ihren oft nicht wagbaren Trieb- und Hemmungskraften 
genau abzuschatzen, um sich die notwendigen Handhaben und Hilfs
mittel fiir die Ausfiihrung seines Werkes zu sichern. 

Zu dieser Wirksamkeit gehort ein Priifen vieler Moglichkeiten, ein 
Abwagen zahlloser Belange und Bediirfnisse, Krafte und Hemmnisse, 
die sich nicht aus stofflichen und mechanischen Verhaltnissen heraus, 
sondern aus menschlichen und wirtschaftlichen Zustanden und Eigen
tiimlichkeiten ergeben. Das laBt sich nur teilweise mathematisch genau 
ergriinden und beweisen, vieles andere muB man fiihlen und empfinden, 
und dazu muB man auBer der Leistungsfahigkeit der Technik das gesamte 
menschliche und wirtschaftliche Leben iiberblicken und beherrschen. 

Um diese Tatigkeit auszuiiben, in der sich der Ingenieur am weite
sten iiber den reinen "Techniker" erhebt, muB man gleich erfahren in 
Technik, Menschentum, Wirtschaft und Verwaltungswesen sein. 

AlIe drei Richtungen der Gestaltungstatigkeit kommen zudem 
hier zu· hochster Auswirkung und stellen die hochsten Anspriiche. 

Dieser Gruppe der Ingenieure steht der Siedlungsingenieur (minde
stens auf dem Gebiet des Stadtebaues) am nachsten. 

Keine der Untergruppen, in die das Ingenieurwesen bislang geteilt 
wurde, deckt sich aber mit der der Siedlungsingenieure. Diese Liicke 
kann nur durch Ausbildung einer neuen Fachgruppe geschlossen werden. 
Diese Siedlungsingenieure konnen sich nicht auf mechanische, betrieb
liche und finanziell wirtschaftliche Belange beschranken, sondern sie 
miissen ihr Wirken auf die personlichen Bediirfnisse der Menschen ein
stellen, und darin liegt fiir die Bauingenieure eine neue und von seinem 
sonstigen Wirken grundlegend andere Aufgabe. Sie dmen sich anderer
seits nicht begniigen mit der Pflege der SchOnheit und der Verkorperung 
von Zweck und Gedanken in Formensprache, sondern miissen die 
harten, niichternen alltaglichen Bediirfnisse des menschlichen Lebens 
durch Gestaltungen nach dem Bedarf befriedigen unter Beriicksichtigung 
der Forderungen der Betriebe aller Art, in erster Linie aber zur unmittel
baren Forderung der Menschen selbst. Daraus entstehen Anspriiche 
an das scharfe Beobachten, Denken und Konstruieren und auf dem 
Gebiet der Stadtgestaltung an die Fahigkeit zur Meisterung von Sammel~ 
aufgaben, zu deren Bewaltigung der aus der Architektur hervorgehende 
Ingenieur sein Denken auf eine ganz andere Grundlage einstellen'muB. 
In dieser Richtung liegt wieder das Gebiet den Bauingenieuren naher. 
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Aus beiden Gruppen konnen die Siedlungsingenieure hervor
gehen, aus beiden Fachrichtungen konnen sie wertvolle Vorbildung 
und Unterlagen fiir ihr Wirken entnehmen, mit beiden sind sie verwandt. 
Aber von beiden sind sie so wesentlich verschieden, daB sie sich von 
ihnen trennen und in eigener Entwicklung einen neuen Zweig an 
dem gemeinsamen Mutterstamm des Ingenieurwesens bilden miissen. 

5. Begriff nnd Aufgaben des Siedlmlgswesens 
im Allgemeinen als Ingenieurfach. 

Aus der Fiille der Aufgaben und Moglichkeiten, die sich als 
Betatigungsfeld fiir die Ingenieure bei der Gestaltung der korperlichen 
Welt bieten, will ich nun das Zweiggebiet naher ins Auge fassen, das ich als 
das der Siedlungsingenieure bezeichne. Es ist dieses ein Gebiet, das bis
lang noch kaum jemals in zusammenfassender Weise und in seinen 
inneren Zusammenhangen geschildert worden ist. Es ware lohnend, 
es einmal in seinem gesamten Umfang eingehend zu behandeln, die 
einzelnen Fragen zu betrachten,. die zu losen sind und die inneren 
Zusammenhange und wechselseitigen Beeinflussungen klarzustellen, 
durch welche die Losung einzelner Fragen von denen anderer abhangt. 
Hier soIl zunachst nur ein Vberblick iiber dieses Gebiet und seine Auf
gaben gegeben werden, um dann nach einer Richtung, der des "Stadte
baues", tiefer in dasselbe einzudringen. 

Der Siedlungsingenieur will die Aufgaben verfolgen, welche sich 
bei der Gestaltung der Siedlungen ergeben, also derjenigen korperlichen 
Gebilde, die der seBhafte Mensch im Gegensatz zum Nomaden an 
der Statte braucht, wo er sich festgesetzt hat, von wo er in seinem 
Leben und Wirken ausgeht und wohin er immer wieder zuriickkehrt in 
seinem ganzen Sein, also wo er "wurzelt". Es sind also zunachst Raume 
und Hauser, deren Gestaltung ihn beschaftigt, weiter aber einerseits 
deren Einrichtung und Ausstattung mit den zur Le bensfiihrung 
notwendigen Gegenstanden und Anlagen und andererseits deren nahere 
Umgebung, soweit deren Gestaltung den Lebenswert der Siedlungsstatte 
. erhoht. Sodann hat man zu denken an die Zusammenfassung der 
Gebaude zu GehOften und Dorfern und endlich zu den Gebilden 
hoherer Ordnung, die man als "Stadte" bezeichnet. 

AIle hierin enthaltenen Einzelfragen schlieBen sich zu einem beson
deren Zweiggebiet des Ingenieurwesens zusammen durch die Gemein
samkeit des Zieles, das bei ihrer Losung zu verfolgen ist, und dadurch, 
daB bei ihrer Losung von den gleichen Gesichtspunkten ausgegangen 
werden muB. Diese mochte ich kurz zusammenfassend so kennzeichnen, 
daB es auf allen Zweiggebieten des Siedlungswesens gilt, den Menschen 



Begriff und Aufgaben des Siedlungswesens. 33 

mit den fiir diese Zwecke verfiigbaren Mitteln moglichst viel Erleichte
rung und Forderung in ihrem Dasein, in ihrem korperlichen Wohl
befinden, ihrem psychischen, also geistigen und seelischen Behagen 
und in ihrer Wirtschaftsfiihrung zu verschaffen, um sie auf diese Weise 
in ihrer Leistungsfahigkeit und ihrem Lebensgliick zu steigern. 

In ganz besonderem MaBe gilt hier der Leitsatz: 

aVepW1TO~ f..lETpOV 1T<XVTWV! 

"der Mensch ist das MaB aller Dinge". D. h. an dem Grade, in welchem 
die Menschen selbst gefordert werden, finden wir den MaBstab fiir den 
Wert der geschaffenen Leistung. 

Die ganz besondere Geltlmg dieses Wortes liegt in diesem FaIle 
darin, daB dasWirken der Siedlungsingenieure sich die unmittelbare 
Forderung und Ertiichtigung der Menschen selbst zum Ziel setzt. 

Es gilt die Bediirfnisse des Men s c hen als Mensch im Rahmen und 
gegeniiber den Anforderungen des taglichen Lebens und der Arbeits
betriebe aller Art zur O6ltung zu bringen. Hier liegt der springende 
Punkt, der das Siedlungswesen zu einem eigenen O6biet innerhalb des In
genieurwesens stempelt, es durch eine ganz klare Scheidelinie abzugren
zen gestattet. Hier liegt auch der Grund, weshalb das Siedlungswesen fiir 
sich gesondert betrachtet werden muB; weil andere Zwecke verfolgt 
werden, sind andere Vorkenntnisse erforderlich. Man muB andere 06-
dankengange anwenden, als man es sonst im Ingenieurwesen gewohnt ist. 

Wenn andere Ingenieure Werkzeuge und Maschinen gestalten oder 
etwa giinstige Vorbedingungen und Anlagen fiir die Rohstoff- und 
Nahrungsgewinnung schaffen oder die Wasserkrafte und sonstigen 
Naturkrafte ziigeln und ausnutzen oder fiir gute Verkehrsverbindungen 
sorgen, so geben sie aIle damit der Menschheit nur Hilfsmittel an die 
Hand, die sie befahigen, die ihnen ohnehin innewohnende, von Natur ge
gebene Arbeitskraft moglichst vorteilhaft zu betatigen und mit moglichst 
hohem Nutzerfolg zur Wirkung kommen zu lassen, ohne aber diese 
Arbeitskraft selbst in ihrer eigenen GroBe zu heben oder zu wandeln. 
Die Menschen erhalten durch jene Anlagen mehr oder weniger vorteil
hafte Gelegenheit, sich auszuwirken, werden aber in ihrem eigenen 
Wesen und ihrer Kraft nur verhaltnismaBig wenig beeinfluBt. 

Mag diese Fiirsorge fiir die Schaffung vortrefflicher Werkzeuge, Ver
kehrsmittel usw. noch so wichtig fiir die Menschheit sein, so wird sie doch 
fraglos an Bedeutung iiberragt durch aIle MaBnahmen, die die eigene, 
innere Kraft und Leistungsfahigkeit in den Menschen zu steigern und 
nicht nur deren Anwendung zu begiinstigen vermag. Die besten Hills
mittel vermogen die Mangel in der Volkskraft selbst auf die Dauer 
nicht zu ersetzen. Starke, korperlich, geistig und sittlich gesunde und 
produktive Menschen werden sich stets ihre Hillsmittel alsbald 
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erzeugen und damit iiberragende Leistungen zu vollbringen vermogen. 
Deshalb erfiillt der Ingenieur, der auf den Menschen selbst einzuwirken 
vermag, seine Kulturaufgabe am unmittelbarsten. 

DaB aber auch dieses geschehe, daB also durch Pflege der Menschen 
selbst ihre Leistungs Hi h i g k e it an sich gesteigert und die ihnen innewoh
nende Kraft vermehrt werde, ist das Ziel, das zu verfolgen sich der Sied
lungsingenieur zu seiner besonderen Aufgabe macht. Darin liegt das Kenn
zeichen seines Wirkens und daraus ergibt sich die Leitlinie fiir sein Wirken. 

Um die Gesichtspunkte, von denen der Siedlungsingenieur aus
gehen muB, klar zu kennzeichnen, mochte ich sie in Vergleich setzen 
mit den Forderungen, denen die 1ngenieure Rechnung zu tragen haben, 
die ich mangels eines besseren Ausdrucks im Verlauf dieser Aus
einandersetzung als "Werkingenieure" bezeichnen will, weil sie von 
den Erfordernissen der Betriebe und der Werktatigkeit ausgehen. 
Diese wollen Werkzeuge, Maschinen und aIle moglichen Gesamtanlagen 
einschlieBlich der zugehorigen Gebaude so gestalten, daB sie dem 
Arbeitsbetriebe moglichst gut dienen, an sich billig sind, billig arbeiten 
und gute, aber wohlfeile Erzeugnisse liefern. 1hre Giite wird am finan
ziellen Erfolg gemessen. Auf die Menschen selbst nehmen sie dabei nur 
insoweit Riicksicht, daB dieselben bei ihrer Arbeit keine Schadigung er
leiden und bei der Leitung und Bedienung des Betriebes vorteilhaft 
arbeiten konnen. Die Vorteile des We r k e s stehen fiir sie an erster 
Stelle; die Vorteile der Menschen selbst und an sich fordern sie allen
falls dadurch, daB sie giinstige Vorbedingungen schaffen, urn deren Ein
nahmen zu erhohen. 1m iibrigen aber wahren sie deren personliche 
Vorteile erst in zweiter Linie und nur soweit, daB sie ihnen die Moglich
keit schaffen, mit den ihnen innewohnenden Kraften eine moglichst 
groBe Arbeitsleistung zu vollbringen. Zum mindesten ziehen sie die 
Riicksicht auf die Menschen nur wahrend ihrer Tatigkeit im Betriebe 
in Betracht, alles andere liegt auBerhalb ihres Bereiches. 

Umgekehrt geht der Siedlungsingenieur von der Riicksichtnahme 
auf den Menschen als erster und wichtigster Grundlage a us und wahrt 
die Vorteile der Betriebe in nachgeordneter Stellung, indem er deren 
Wahrnehmung im besonderen dem Werkingenieur iiberlaBt. Er will 
fur den Menschen vor allem in seinem Privatdasein gunstige Verhalt
nisse schaffen, ihn dadurch gesunder, regsamer, tuchtiger machen und, 
soweit er seine Tatigkeit in Bernf und Betrieb in Rechnung steIlen muB, 
dafiir sorgen, daB diese ihn moglichst wenig beschwert nnd angreift. 

Oft werden beide bei der Gestaltung desselben Bauwerks mit
zuwirken haben. Aber sie haben dabei verschiedene Interessen 
wahrzunehmen. Bei der Anlage eines landwirtschaftlichen Gehoftes 
z. B. wird der "Werkingenieur" davon ausgehen, daB die Stallungen 
und Scheuern an geeigneter Stelle stehen, mit Riicksicht darau£. daB 



Begriff und Aufgaben des Siedlungswesens. 35 

das von del' Weide heimkehrende Vieh leicht den Eingang findet, 
und leicht und selbstverstandlich den Weg aus dem Stall zur Weide, 
daB del' Erntewagen gut und bequem in die Scheune gelangen, daB 
die Stallungen fiir das Vieh und die Scheuern zum Dreschen gut eingerich
tet sind usw. Ebenso bei stadtischen Bauten, daB z. B. eine Markt
halle odeI' ein Fabrikgebaude eine gute Zufahrt hat, zweckmaBige Raum
maBe und Einrichtung aufweist u. dgl. Del' Erfolg seiner Leistung ist 
dabei stets an del' Eintraglichkeit nachweisbar, ist ein finanzieller. 

Del' Siedlungsingenieur millachtet die Bedeutung diesel' Fragen 
nicht im mindesten. Abel' sie sind nicht dasjenige, wovon er ausgeht und 
was ihn in erster Linie fesselt. Sondern er sagt sich: Die Betriebe 
sind notwendig, urn dem Menschen die Mittel fiir seinen Lebensunterhalt 
zu gewahren, urn ihm geniigende Geldmittel zu schaffen fiir eine moglichst 
hochstehende Daseinsfiihrung. Abel' das ist nicht das Alleinige und 
Wichtigste, wofiir gesorgt werden muB. Er will vielmehr VOl' allem 
dafiir sorgen, daB del' Mensch mit den verfiigbaren Mitteln auch tat
sachlich eine moglichst hochstehende Lebensfiihrung treiben kann, die 
ihn ala Menschen moglichst tiichtig und vollkommen macht. Die 
Scheuer, die Stallung, die Markthalle, das Fabrikgebaude wird er dort
hin stellen, wo sie au c h fiir den Betrieb giinstig stehen. Abel' gegen
iiber del' einseitigen Betonung dieses Gesichtspunktes wird er ver
langen, daB die Menschen sie leicht und bequem erreichen konnen, 
wenn sie von ihrer Wohnstatte zur Arbeit gehen und umgekehrt, und 
er wird sie so ausbilden, daB sie die Menschen in ihrem privaten Dasein 
nicht storen und belastigen, sondern sich so den allgemeinen Daseins
aufgaben einordnen und anschmiegen, daB sie mindestens nicht schadi
gend, moglichst sogar auch dort forderlich wirken. Allein schon des
halb, weil diese beiden Forderungen - besonders bei groBen Gestal
tungsaufgaben, wie sie z. B. in del' Gestaltung ganzer Stadte zu losen 
sind - vielfach miteinander streiten, muB eine besondere Gruppe von 
Ingenieuren gegeniiber dem Betriebs- und Werkinteresse das menschliche 
Le ben s interesse wahrnehmen, muB wenigstens eine wissens.chaftliche 
Fachdisziplin die daraus sich ergebenden Forderungen klarstellen. 

VOl' allem abel' stellt das Siedlungswesen ein besonderes Ingenieurfach 
dar, weil auBerhalb des Bereichs del' Werke und Betriebe weitere Gestal
tungsaufgaben hochster Bedeutung del' Behandlung harren, die darin be
stehen, den Menschen in ihrem hauslichen (biirgerlichen) Dasein giinstige 
Verhiiltnisse zu schaffen. Del' Erfolg diesel' Tatigkeit zeigt sich nicht 
unmittelbar in Mark und Pfennig, sondern in menschlicher "Gesundheit, 
W ohlbefinden, Leistungsfahigkeit, Ertiichtigung, iiberhaupt in del' 
kulturellen Hebung del' Menschen an sich. Del' Mensch in seiner 
Brauchbarkeit und Vollkommenheit ist das Ziel und del' MaBstab fiir 
die vollbrachte Leistung. 

3* 
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Es fragt sich nun, wozu und in welcher Weise muB nun der Inge
nieur die fiir Gestaltungsaufgaben auf seinem Wirkensgebiet verfugbaren 
Mittel verwenden, um damit in moglichst weitgehendem MaBe fiir die 
Menschen in ihrem Dasein und fiir die Befdedigung der daraus sich 
ergebenden Forderungen zu sorgen ~ 

Erschopft sich seine Aufgabe darin, die Siedlungsstatten "schon" 
zu machen~ 

GewiB soll und muB die SchOnheit seiner Werke in ganz besonde
rem MaBe gewahrt werden. Denn eine schone Umgebung ist fiir das 
Wohlbefinden und die geistige und ethische Hebung des Menschen 
von sehr groBer Bedeutung. Aber sie darf nicht als einseitig vor
herrschendes Ziel des Wirkens allzusehr betont werden, wie es von 
seiten mancher ubertrieben asthetisch gerichteter Architekten ge
schieht. Die Verhaltnisse liegen in diesem Falle doch wesentlich anders, 
wie bei den Kunstwerken, die die freien Kiinste schaffen und die n ur 
dazu da sind, um schon zu sein. Der Siedlungsingenieur wird vielmehr 
die "Schonheit" nur soweit verfolgen diirfen und darf seinen Aufwand 
an Arbeit und Mitteln fiir die Pflege der Schonheit nur soweit treiben, 
als es ihrer Bedeutung fiir die Menschen entspricht und als nicht andere, 
bedeutsamere oder gleich bedeutsame Forderungen dadurch in den 
Hintergrund gedrangt werden. 

Begriff und Wesen der "Schonheit" werden vielfach sehr ver
schieden und oft in einer Weise aufgefaBt, die von den nicht kiinst
lerisch tatigen Kreisen und auch von den hervorragendsten Bau
kiinstlern selbst sQharf abgelehnt werden. Darauf kann an dieser Stelle 
nicht naher eingegangen werden. Gerade als ich diesen Abschnitt uber
arbeitete, fiel mir das Buch Fritz Schumachers, "Grundlagen 
der Baukunst" in die Hande, dessen Lektiire ich nicht warm genug 
allen Siedlungsingenieuren, auch wenn sie nicht Architekten sind, 
empfehlen kann. Was Schumacher uber Kunst und Pflege der 
Schonheit sagt, kann auch jeder Nichtarchitekt voll und ganz unter
schreiben. Sehr bedeutsam ist auch dasjenige, was er uber die Wechsel
wirkung zwischen den sozialen und wirtschaftlichen Forderungen und der 
Kunst gelegentlich mehr andeutet als im einzelnen eingehend ausfiihrt. 

Unter anderem wiinscht Schumacher, daB der "auBerliche 
Aufputz zu Boden fallen" moge und stellt dem das Ideal gegenuber: 
"statt des bunten Marktes willkurlich launenhafter Erzeugnisse solI 
die strenge Selbstverstandlichkeit innerer N otwendigkeit herrschen". 
Ferner kennzeichnet er die Aufgabe der Schonheitspflege so: "Wahrend 
praktische Absichten den Grundzug dessen festlegen, womit man zu 
wirken hat, gilt es, die kiinstlerischen Wirkungen derart zu entwickeln, 
daB praktischer Zweck und kiinstlerische Absicht das gleiche werden." 
Schumacher sagt hier mit anderen Worten dasselbe, was ebenfalls 
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der hervorragende englische Architekt und Stadtebauer Unwin in 
die kiirzeren W orte kleidet: "Kunst heiBt das, was gemacht werden 
muB, schon machen." 

Es sind dieses Anschauungen und Wahrheiten, die den besten ab
geklarten Architekten zur Selbstverstandlichkeit geworden sein mogen, 
die aber beide Autoren vielen ihrer Fachgenossen nachdriicklich ans 
Herz zu legen nicht fiir unnotig erachten. Denen aber, die nicht Archi
tekten sind, sagen die W orte erstens, daB Siedlungswesen und Stadte
bau nicht lediglich eine Frage ist, bei der es sich darum dreht, Bauten 
und Anlagen zu verschonern, also keine rein auBerlich asthetische 
Frage, sondern erst gilt es zu finden, "was gemacht werden muB". Erst 
die innere Notwendigkeit ermitteln und ihr Geniige leisten, also eine 
Gestaltungsaufgabe, die durchaus nicht allein in das Gebiet des ein
seitigen "Architekten" falit. Zweitens aber und andererseits muB man 
den Nichtarchitekten gegeniiber nachdriicklich betonen, daB allerdings 
auch die Schonheit zur Vollkommenheit des Werkes gehort, daB es 
gilt, das, was gemacht werden muB, nun auch schon zu machen. 

In dieser Hinsicht kann auch derj.enige, der nicht Architekt von 
Beruf ist, sehr wohl wirken. Gerade Schumacher betont in dem 
genannten Buch, daB es dazu nicht notwendig ist, ein guter Zeichner 
oder gar Bildhauer zu sein. Man wird sich nur dariiber klar werden 
miissen, was schon und was unschon ist, um die geeigneten Hilfskrafte 
heranzuziehen und in die rechte Bahn leiten zu konnen. 

Man sieht also zunachst, daB als Leitgedanke bei der Gestaltung 
der Siedlung die Schonheit nicht der Ausgangspunkt, sondern der 
SchluBstein ist. Sie ist unentbehrlich, um moglichst Vollkommenes 
zu erreichen. Aber sie ist nicht als primare, sondern als sekundare For
derung der Folge nach und der Wichtigkeit nach so zu betonen und es 
sind ihr soviel Opfer zu bringen, als die ,SchOnheit der Gestaltung fUr 
die Inhaber der Siedlung von forderndem EinfluB ist. Hieriiber wird 
in einem besonderen Abschnitt noch naher zu reden sein. 

Hier bemerke ich dazu nur folgendes: 
Die Pflege der Schonheit in den Siedlungsstatten stellt besondere 

Anforderungen an den lngenieur insofern, als sie einerseits wegen ihrer 
Wichtigkeit fiir das menschliche Gedeihen weitgehend erstrebt, anderer
seits aber in der weitaus iiberragenden Fiille der Falle erreicht werden 
muB, ohne besonderen Aufwand zu erfordern. 

Die primare Forderung ist und bleibt die Erfiillung des praktischen 
Zweckes. Erst gilt es, das zu machen, was gemacht muB, daE! zu schaffen, 
was die Menschen brauchen, fiir die die Siedlung bestimmt ist. 

Nun liegen die Verhaltnisse im allgemeinen so, daB an finanziellen 
Mitteln nicht so viel vorhanden ist, um ~ben dieses notwendige MaB 
des Erforderlichen zu schaffen. lch unterscheide im Siedlungswesen 
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und den darin zu wahlenden technischen Mitteln scharf zwischen den 
zwei Fallen, daB 

a) nicht geniigend Einkommen und Geldvermogen vorhanden ist, 
um das Notwendigste an Raum und dessen Ausstattung zu erhalten, 
welches die Menschen fiir ihr Gedeihen brauchen, um ihre Leistungsfahig
keit zu bester Entwicklung zu bringen. In a.llen diesen Fallen muB alles 
an vorhandenen Mitteln erst einmal aufgewandt werden, um ein Mehr 
an Raum und Ausstattung zu schaffen, die Pflege der Schonheit aber 
darf nichts kosten, sie muB ohne jeden besonderen Aufwand erreicht 
werden. Das ist auch moglich. 

b) Demgegeniiber sind die Falle leider sehr selten, wo ein gewisser 
'OberschuB an Mitteln zur Verfiigung steht, um iiber den scharf ab
gewogenen Bedarf hinaus fiir die Verschonerung besondere Auf
wendungen zu machen. Bier mag der Kiinstler das verfiigbare Geld in 
Anspruch nehmen, hier darf er nicht nur besondere Mittel fiir die Ver
schonerung anwenden, hier solI er es sogar tun und zwar moglichst so, 
daB das, was er damit schafft, auBer dem Siedlungsinhaber selbst auch 
weiteren Kreisen und der Allgemeinheit zugute kommt. Hierin liegt 
der Grund fiir die soziale Berechtigung besonderer Pflege des Schonen 
an privaten und offentlichen Bauten, die mit einer gewissen AuBer
achtlassung der Sparsamkeit hergestellt werden konnen. 

Gerade auf dem Teilgebiet des Siedlungswesens, das man als 
"Stadtebau" bezeichnet und dem meine spateren Ausfiihrungen im 
besonderen gewidmet sind, muB man vor allem die groBen sozialen 
und wirtschaftlichen Wirkungen ins Auge fassen und ihnen in erster 
Linie gerecht zu werden suchen. In diesem Zusammenhange moge man 
stets das Wort von Benjamin Marsch beherzigen: "Eine Stadt 
ist nicht gesiinder, als die hochste Sterblichkeitsziffer in irgend
einem Viertel oder Hauserblock anzeigt, und eine Stadt ist nicht 
schoner, als ihre haBlichste Mietskaserne. Die Hinterhofe einer Stadt 
und nicht ihre Schmuckplatze sind der wahre MaBstab ihres Wertes 
und ihrer Kraft." 

Deshalb hat man im gesamten Siedlungswesen seine Aufgabe zu
nachst darin zu suchen, den Menschen ·das zu bieten, was sie zu ihrer 
Gesundheit und Tiichtigkeit brauch~n und dieses dann moglichst voll
kommen, also auch so schon als moglich zu gestalten. 

Nochmals solI betont werden, daB die Schonheit nicht die Grund
lage, sondern der SchluBsteiI'l der Gestaltungstatigkeit der Siedlungs
ingenieure ist. Sie kann nur aufbauen auf dem, "was gemacht werden 
m u B". Dann tritt an die Stelle des willkiirlichen Spiels der Gestaltungen 
die klare Selbstverstandlichkeit, die Schumacher verlangt. Dieses 
Schaffen dessen, was geschaffen werden muB, ist die Hauptaufgabe 
dee Siedlungswesens als Ingenieurfach. 
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6. Aufgaben bei Gestaltung del' Einzelsiedlnng. 
Wenn man die Aufgaben betrachtet, die der Ingenieur bei der G1l

staltung der Siedlungsstatten zum Zweck der Forderung menschlichen 
G1ldeihens zu losen hat, so muB man zwei Gebiete unterscheiden: Das 
eine umfaBt die Einzelsiedlung nebst allem Zubehor, das andere 
die G1lsamtkorper, die Siedlungsorganismen, zu welchen die Einzel
siedlungen zusammengewachsen sind, d. h. in siedlungstechnischem Sinn 
gesprochen: die "Stadte" in ihrer G1lsamtordnung. 

Ich will zunachst die Einzelsiedlungen und die bei ihrer Gestaltung 
sich erge benden Probleme ins Auge fassen. Es handelt sich hier also um 
das Haus und Grundstiick oder die mit den Nebengebauden zu einem 
G1lhoft zusammengeschlossene Gruppe von Gebauden, die ein Mensch 
oder die eine Gemeinschaft von Menschen bildende Familie in ihrem' 
Besitz hat und in verwickelteren Verhiiltnissen um das Haus und 
Grundstiick, in dessen Besitz sich mehrere Familien ne beneinander, 
aber nicht in G1lmeinschaft mi teinander teilen. 

Die Siedlung bildet die Statte und Grundlage ihrer Lebensfiihrung. 
My house is my castle! d. h.: Mein Haus ist mein Reich! Hier ist fiir 
die meisten Menschen der einzige Platz und die einzige Gelegenheit, wo 
jeder Mensch nach seinem Willen und Wiinschen schalten und walten 
kann, wo er sich sein Dasein so formen kann, wie es ihm beliebt, wo er 
so wenig als moglich abhangig ist vom allgemeinen G1ltriebe, wo er 
nicht als Glied einer Organisation, eines Betriebes, einer sozialen G1lmein
schaft, sondern als Individuum lebt, wo er einmal allein Herr ist und 
wo er sich sein Leben nach seinem Begehr einrichten kann. Deshalb 
liebt derjenige es auch nicht, der wie der Englander sein Haus als sein 
castle betrachtet, mehrere Siedlungsstatten in einem Gebaude zu ver
einigen. Sein castle solI ein Haus und Grundstiick fUr sich sein. 

Am ausgepragtesten ist fiir die Kinder Haus und Grundstiick ihre 
Welt. Hier miissen nicht nur gesunde Verhaltnisse herrschen im Sinne 
der allgemein anerkannten baupolizeilichen Grundforderungen, daB die 
Bauten nicht einstiirzen diirfen und daB sie hell und luftig und schOn 
sein sollen. Das alles sollten nachgerade einfache Selbstverstandlich
keiten geworden sein. Hier miissen die Kinder auch Raum finden 
fiir ihre Betatigung, fiir ihr Spiel und dessen Ausbau zu selbst
tatiger Arbeit, und aIle Voraussetzungen miissen erfiillt sein, damit 
sie sich kOrperlich und in ihrem Denken und Handeln entwickeln konnen 
und sich froh und gliicklich fiihlen. 

Aber auch fiir die Erwachsenen bleibt im Grunde genommen die 
Siedlungsstatte die gleiche absolute Grundlage fiir ihr Leben wie fiir 
die Kinder. Nur daB an Stelle von deren Spiel die ernstere Beschaftigung, 
sei es mit irgendwelchen werkmaBigen oder geistigen Liebhabereien. 
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sei es die wirtschaftliche und zuweilen auch die berufliche Be
tatigung tritt. Riel' spielt sich das Leben del' Hausfrau ab, nicht 
weniger das del' anderen Angestellten und Glieder del' "Familie" 
im alten Sinne del' Romer. Hierher zieht sich del' vielfach auBerhalb 
del' Wohnung tatige Mann zuriick aus dem Getriebe del' Arbeit und 
Geschafte in die personliche Freiheit. Riel' ruht er aus und findet 
Erholung vom Lebenskampf. Riel' liegt del' Born, aus dem alt und 
jung Gesundheit und Kraft an Korper, Geist lmd Moral ziehen. Die 
gliickliche Gestaltung del' Siedlung ist in mannigfaltigster Hinsicht 
dafUr maBgebend, ob die Menschen Behagen und Befriedigung und 
Lebensgliick finden, ob ihre Privatwirtschaft gedeiht, ob sie Tiichtigkeit 
und Kraft zum Berufsleben finden, ob sie in ihren personlichen Verhalt
nissen Ordnung halten konnen und ob ein Yolk zur Ordnung, del' 
segensreichen Rimmelstochter, erzogen werden kann. Ausdriicklich 
mochte ich darauf hinweisen, wie bedeutsam alles dieses fiir die Mensch
heitskultur ist. 

Was gehort nun dazu, um diese Aufgabe bei del' Gestaltung del' 
Siedlungsstatte zu losen. Worin also liegt die Gestaltungsaufgabe ~ Man 
erkemlt klar: Mit Pflege del' "Schonheit" allein ist es nicht getan, so 
wichtig diese auch ist. Sie muB erst die rechte Grundlage finden. 

Zunachst gilt es, geniigend Raum von moglichst hoher Nutzbar
keit zu schaffen. Mehl' und mehr ist die Aufgabe in den Vordergrund 
getreten, ein RochstmaB von nutzbarem Raum mit einem allzusehr be
schrankten Aufwand an Geldmitteln zu schaffen. Denn immer kleiner ist 
bei uns in Deutschland del' Kreis derjenigen geworden, die einen Ubel'schuB 
an Mitteln darauf vel'wenden konnen, ihre Wohnverhaltnisse iiber den 
dringendsten Bedarf hinaus zu moglichst groBer Vollkommenheit zu 
steigern. Ihnen gegeniibel' steht del' unendlich viel gl'oBere Kreis der
jenigen, denen aus Mangel an verfiigbaren Geldmitteln kaum das Not
wendigstc an nacktel' Menge und MaB geboten werden kann und deren 
Dasein in kaum noch ertraglichem MaBe gedl'iickt und geschadigt wird, 
weil ihre Siedlungsstiitte ihnen nul' eine mangelhafte Gl'undlage fUr ihre 
DaseinsfUhrung und ihr Leben als "Menschen" bietet. Richtet man 
seine Aufmerksamkeit statt auf Villen, Schlosser und Monumental
bauten auf diese Bediirfnisse und den gewaltigen Umfang dieses Be
darfs, so gilt es, vom Wiinschenswerten das Notwendige und vom 
N otwendigen das N otwendigste zu scheiden, um so viel wie moglich 
mit einem Mindestaufwand an Mitteln zu erreichen. Was im beson
deren die Schonheit und ihre Pflege anlangt, so muB diese auch hier 
el'reicht werden, abel' sie darf wirklich gar nichts kosten. Das ist er
l'eichbar. Gerade hierin ist dem Ingenieur eine besondere und zwal' 
vielleicht die reinste, klarste und edelste Aufgabe gestellt, weil er allein 
aus dem Stoff heraus ohne auBere Rilfsmittel die Schonheit schaffen muB. 
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Wenn man zunachst nur die Gebaude ins Auge faBt, so wird es 
als erstes darauf ankommen, ein moglichst groBes MaB an umbautem 
Raum mit beschrankten Mitteln zu schaffen. Das ist mit rein b a u
technischen Mitteln zu erstreben. Die neuzeitliche Bautechnik ist 
auf dem Wege betrachtlich vorgeschritten, durch neue Baustoffe, ver
besserte Bauweisen und mit Hille sorgsamer Ausnutzung statischer 
Berechnungsmittel zu vervollkommneter konstruktiver Durchbildung 
der Bauteile, z. B. durch Auflosung der Wande aus gleich starken Platten 
in tragende Pfeiler und lediglich ausfiillende Verkleidung, die Moglich
keit zu bieten, gleiche RaumgroBen gegen friiher bei gleicher Zweck
erfiillung mit wesentlich geringerem Aufwand herzustellen. Diese Fort
schritte, die in dieser Hinsicht neuerdings erzielt sind, sorgsam zu ver
folgen, auszunutzen und weiter zu entwickeln, ist eine Aufgabe des 
Siedlungsingenieurs ganz besonders im Hinblick auf die stadtischen 
Siedlungen, wie ich spater zeigen werde. Denn gerade dort tritt die 
Frage, wie man die Bauten moglichst billig, oder besser gesagt, wie man 
mit beschrankten Mitteln moglichst viel Raummenge herstellen kann, 
als eigenes Problem viel starker in Erscheinung als auf dem Lande. 

Wo aber die absolute Menge der schaffbaren RaummaBe ihre 
Grenze erreicht, hat das Streben nach Steigerung der Nutzbarkeit ein
zusetzen. Durch Einschrankung der Raumhohe laBt sich das MaB der 
Grundflachen ohne Mehraufwand an Mitteln nicht unbedeutend er
hOhen. Unter Einhaltung des Grundsatzes, daB die Raume hell, lu£tig 
und in jeder Rinsicht gesund sein sollen, ist deshalb die lichte Rohe der 
Raume und die Konstruktionsstarke der Decken sorgsam abzuwagen. 
Denn jede Ersparnis an Rohe des aufsteigenden Mauerwerks kommt 
der FlachengroBe der Raume zugut. Es ist sicher ein bedenklicher 
Nachteil del' neuzeitlichen Siedlungsbauten, daB man zugunsten einer 
groBeren Anzahl von Raumen deren EinzelgroBe iiber das MaB des fUr 
die Wohnlichkeit Zutraglichen hinaus hat beschneiden miissen. 

Das MaB der gebotenen Grundflache laBt sich wieder zu groBerem 
Wert bringen, indem man das Verhaltnis von Lange zu Breite der einzel
nen Raume richtig wahlt und je nach der Zweckbestimmung der Raume 
die Aufteilung der Gesamtflache, also die GrundriBaufteilung, mit 
feinster "Uberlegung durcharbeitet. Jeder Raum muB in seinen MaBen 
und in der Verteilung der Wandflachen und der Lage der Durch
brechungen durch Fenster und Tiiren so durchkonstruiert sein, daB das 
notwendige Mobilar an seine Stelle paBt, ich mochte sagen, sein natiir
liches Lager findet und zwar so, daB es im Gebrauch zweckma.Bigst 
im Raum und zum iibrigen Mobiliar steht und daB moglichst viel Be
wegungsraum fiir die Bewohner iibrigbleibt. FUr die weniger benutzten 
Raume, besonders die Schlaizimmer, darf man nicht mehr Flache 
verwenden, als unbedingt notwendig ist. Was man dort spart, ist 



42 Aufgaben bei Gestaltung der Einzelsiedlung. 

weit besser angewandt, wenn es den Raumen fiir den Tagesaufe:athalt 
an Abmessungen zugelegt wird. Dabei muB die Lage der Raume zu
einander und besonders im GesamtgrundriB deren Benutzung angepaBt 
sein. Hierfiir werden sich aus der Abwicklung des Wirtschafts- und 
Familienlebens, sowie dem Bediirfnis nach Verkehr und Absonderung 
ganz bestimmte Richtlinien ergeben, die sorgsam zu erforschen und 
zu beachten sind. 

Die Frage der Anordnung des Mobiliars fiihrt ganz von selbst zu 
der Frage, was an Mobelstiicken gebraucht und besonders, wie diese 
selbst in MaBen und Einrichtung zu gestalten sind. DaB dabei auf 
deren Schonheit Bedacht zu nehmen ist, kann als Selbstverstandlichkeit 
ohne besondere Betonung bleiben. Aber hervorzuheben ist wieder, daB 
auch hier das Streben nach Verschonerung allein das Problem bei 
weitem nicht erschopft; vielmehr gilt es zunachst, aus der Zweck
bestimmung heraus die richtigen GrundmaBe und Einrichtung aus
zubilden, urn auch hier wahrer Schonheit eine klare und feste Grund
lage zu geben. Es ist hochst betriibend, zu sehen, wie wenig Wert 
darauf gelegt ist oder mindestens mit wie wenig Erfolg man bisher be
strebt war, bei der Konstruktion der Wohnungen und des Mobiliars 
fiir die Masse der Menschen auf die Lebensweise, Wirtschaftsfiihrung 
und Zahlungsfahigkeit derjenigen sozialen Schichten Riicksicht zu 
nehmen, fiir die der betreffende Wohnungstyp bestimmt ist. Die 
fabrikatorische Herstellung von Wohnung und Hausgerat vernach
lassigt in geradezu roher Weise den Grundsatz fein abgewogener 
Anpassung an die Bediirfnisse der Benutzer. Die Massenherstellung 
war eine Zeitlang ausschlieBlich darauf zugeschnitten und ist es heute 
noch in weit iiberragendem MaBe, die Moglichkeit billigerer Aus
fiihrung, welche eben die Massenherstellung bietet, dazu auszunutzen, 
den Schein von "Eleganz" vorzutauschen, anstatt zu einer Verbesserung 
und Steigerung der ZweckmaBigkeit zu schreiten. Bis weit in die wohl
habenden Kreise hinein findet man heute nicht praktischere, nicht 
einmal haltbarere Mobel als vor 100 Jahren. Gegeniiber altern Hans
gerat ist das aus neuerer Zeit Stammende geradezu klaglich unpraktisch 
und unbequem. Gegeniiber dem alten Holzstuhl beispielsweise bedeuten 
die modernen Fabrikate keinen Fortschritt. Besonders aber bei den 
Schranken und schrankahnlichen Stiicken sind konstruktive Ver
besserungen kaum erzielt. Es wiirde aber fraglos der Nutzungswert 
der Wohnungen sehr gesteigert werden konnen, wenn alles Mobiliar 
so durchkonstruiert wiirde, daB es moglichst wenig Raum einnimmt, 
(z. B. auch Wandschranke u. dgl.) und wenn besonders bei dem fiir 
die Unterbringung der Haushalts- und Wirtschaftsgiiter bestimmtem 
Schrankraum durch zweckmaBige Einteilung und Einrichtung ein 
HochstmaB an Aufnahmefahigkeit erreicht, wahrend gleichzeitig der 
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zum Aufenthalt und fUr die Bewegungen del' Bewohner verfftgbare 
Raum moglichst wenig beengt wftrde. 

Diesel' gleiche Gesichtspunkt hat auch bei del' Frage zu gelten, 
zu deren Besprechung ich nunmehr ftbergehe: Neben der Steigerung 
del' Raummenge und del' Nutzbarkeit del' vorhandenen Raume ist 
groBter Wert darauf zu legen, die Raume mit den Einrichtungen fUr 
Versorgung mit Wasser, Licht, Kraft und Warme sowie fUr die Be
seitigung der Abfallstoffe weit plan voller als bisher zu versehen, deren 
Ausbildung und deren sowohl fUr die BauausfUhrung wie auch fUr 
die Benutzung geschickte Anordnung einen hochst wichtigen Zweig 
neuzeitlicher Siedlungstechnik bildet und auch die GrundriBgestaltung 
del' Bauten stark beeinfluBt. Es ist durchaus falsch, in diesen 
Einrichtungen einen gewissen Luxus, also fUr die Wohnung del' 
Minderbemittelten etwas Uberflftssiges odeI' mindestens Entbehr
liches zu erblicken. Jede Einrichtung diesel' Art, wie ftbrigens auch 
die Durchbildung des Mobiliars und besonders des Schrankraumes ist 
kulturfOrdernd und somit kulturell hochst bedeutsam, weil sie die 
Menschen einerseits von Arbeiten, Verrichtungen, Unbequemlichkeiten 
und Hemmungen befreit und somit Krafte fUr wertvollere Leistungen 
frei macht, deren Last sie nicht zu wichtigeren Beschaftigungen odeI' 
zur ebenso wichtigen Ruhe kommen laBt, anderseits abel' besonders 
auch dadurch, daB sie Sauberkeit und Ordnung in del' Siedlung fordert 
und eine gehobene LebensfUhrung ermoglicht. Gehobene LebensfUhrung 
ist abel' in vielfacher Hinsicht geradezu Voraussetzung fUr die Hebung 
des kulturellen Niveaus. Diese Einrichtungen fUr korperliche Ge
sundheitspflege, fUr Sauberkeit am Korper und in del' Wohnung, reine 
und gesunde Luft, Behaglichkeit del' Wohnung usw. wirken gleich
zeitig avf Nerven und geistige Verfassung fordernd ein. Das ist neben 
del' wirtschaftlichen Bedeutung besonders hervorzuheben. 

Da in del' Siedlungsstatte LebensfUhrung und Wirtschaft auf das 
engste miteinander verknftpft sind, muB auf die Anordnung und Aus
stattung del' Wirtschaftsraumc sowie auf deren Ausbildung groBter 
Wert gelegt werden, damit die Wirtschaft sich leicht entwickelt und 
die Lebensffthrung moglichst wenig stort. 

Kaum weniger wichtig als die Gestaltung und Ausstattung del' 
Wohn- und Wirtschaftsraume selbst ist die Vorsorge, daB sie von aHem 
entlastet werden, was sich nicht in ihnen zu befinden und was nicht 
in ihnen zu geschehen braucht. Deshalb darf der Siedlungsingenieur 
seinen Gesichtskreis nicht allein auf die Wohnung im engeren Siml 
beschranken, sondern muB die Siedlungsstatte als Ganzes betrachten. 
Reichlicher und so bequem als moglich gelegener Nebenraum (Spftl
kftche, Waschraum, Keller, Speicher), und deren Durchbildung und 
Ausstattung muB fast als nicht weniger wichtig bezeichnet werden als 
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die Wohnung selbst. Dariiber ist im ersten Band eingehend genug 
gesprochen. Es ist bedauerlich, daB nicht nul' auf die Schaffung und 
Lage diesel' Wohnerganzungen, sondern besonders auch auf deren 
Ausgestaltung in jiingst vergangener Zeit so wenig Sorgfalt verwandt ist. 

Von diesem Standpunkt del' Erganzung des in den weitaus meisten 
Fallen nur bis zum allernotwendigsten MaBe schaffbaren Wohnraums 
ist auch del' Garten und das gesamte Grundstiick zu bewerten. Nicht 
die wenigen Kartoffeln und Kohlk6pfe, die man jn seinem Garten 
bauen kann, machen dessen Bedeutung aus. Wir miissen es uns ab
gew6hnen, aIle Fragen nur unter dem Gesiehtswinkel ihrer unmittel
baren geldlichen Wirkung zu betrachten. Viel mehr noch muB man 
stets daran denken, daB selbst del' augenblieklich in del' Wohnung 
befindliche Mensch sich durch Vermitthmg seiner Sinne auBerhalb 
derselben aufhalten kann. Auge und Ohr bringen ihn standig in Be
riihrung mit del' Umgebung, und deren Gestaltung beriihrt ihn vorteil
haft odeI' schadigend. Gleichzeitig bilden Garten und Grundstiiek 
abel' fiir Kinder und Erwachsene eine h5chst wichtige Erweiterung 
des W ohnraums, die Statte fUr Spiel und Beschaftigung, fiir Garten
arbeit, Kleintierzucht und handwerkliche Liebhabereien, Gelegenheit 
fiir Aufenthalt in Sonne und frischer Luft, fiir zeitweilige Absonderung 
und geselliges Zusammensein. 

Gleichzeitig wird man die Grundstiicke zum Unterbringen von 
Gerat, Handwagen u. a. m. heranziehen, sie zur Errichtung iiberdeckter 
Raume fiir den menschlichen Aufenthalt, wie Lauben u. dgl., und von 
Raumen fUr Unterbringung von Tieren und Gerat, schlieBlich abel' 
von Werkstatten und sonstigen Nebenbauten nutzbar machen k6nnen. 
Dabei ist darauf zu achten, daB diese beim Aufenthalt in del' Wohnung 
und auf dem Grundstiick silmlich vorteilhaft wirkcn und daB sic, 
ebenso wie die Wirtschaftsraume im Haus, leicht und bequem zuganglich, 
also gesehickt angeordnet sind. Denn jede Minute Zeitersparnis kommt 
entweder schaffender Arbeit odeI' del' Erholung und Pflege del' Lebens
haltung zugute. Es ist nieht unbedingt del' rechte Weg, alles aus del' 
Nahe del' Wohnung zu verbannen, was mit beruflieher Eetatigung 
zusammenhangt. Wir miissen Mittel und Wege suchen, die Siedlungs
statte zu vollkommener Gestaltung zu fiihren, indem man fiir die 
Unterbringung del' Nebenanlagen Riehtlinien geschiekter Anordnung 
entwickelt. 

Das etwa sind die Fragen, !nit denen sich die Siedlungsingenieure 
auf dem Gebiete del' Einzelsiedlung auseinanderzusetzen, die Bil
dungen, mit denen sie sich zu befassen und die sie unter Beriiek
sichtigung del' gegebenen Gesichtspunkte zu gestalten haben. Das 
ist das, was geschaffen werden muB, wenn sic iiberhaupt Wert darauf 
legen, etwas VoUkommenes zu erstreben. 
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Auszugehen hat die Gestaltung der Siedlungsstatte yom Bedarf 
an Hausgerat. Aus deren Formung und aus ihrem Raumanspruch 
und ihrer Stellung in Anpassung an die Lebensweise der Bewohner 
sind die RaummaBe und die Anordnung der Raume, also die GrundriB
gestaltung, zu entwickeln, nicht umgekehrt! Daraus werden sich trotz 
der vielfachen Variationen, die sich aus der Verschiedenheit der 
sozialen Verhaltnisse, Berufe, des Familienstandes und landlicher 
oder stadtischer Wohnweise sowie je nach der Ausstattung mit 
Wirtschafts-, Werk- und Arbeitsraumen ergeben, erprobte, klare und 
einwandfreie Typen entwickeln lassen, die auch fUr die Masse der 
W ohnungen w-irklich gute Verhaltnisse bieten, wie man das fUr besser
gestellte Kreise in Eigenhausern und "Villen" bereits erreicht hat. 

Betont muB aber stets wieder werden, daB es sich nicht in erster 
Linie darum handelt, Bauten zu schaffen, die den Voriibergehenden 
erfreuen, sondern in erster Linie ist die Wohnung fUr die Bewohner da. 

Fragt man sich nun, ob die Losung dieser Aufgaben dem Architekten 
"liegen" kann, der sein Fach in erster Linie urn der Pflege der Schonheit 
und der Formensprache willen gewahlt hat, so ist wohl unbestreitbar, 
daB man diese Frage im allgemeinen verneinen muB. Diese Arbeit be
ansprucht zuviel niichternes Denken, Abwagen, Konstruieren und 
sparsame Beschrankung. Diejenigen aus jenem Kreise, die sich diesen 
Aufgaben zuwandten, haben damit etwas Neues gewahlt. Und einen 
Beweis fUr die Richtigkeit der Verneinung findet man darin, daB die 
Architekten in ihrer breiten Masse diese Aufgabe fast ausschlieBlich 
dem Bauunternehmertum iiberlieBen. Denn am Bauen selbst liegt 
ihnen wenig, wenn es sich nicht um Bauten in reicher Formensprache 
handelt. 

Der Bauunternehmer aber kann dieses Problem nicht meistern. 
Die rohe Form mindestens, das Rohmaterial, muB dem Architekten 

jemand anders liefern, namlich der Siedlungsingenieur als Sonderfach
mann. Der Architekt mag es dann mit oft klein erscheinenden Mitteln 
und seiner von feinem Empfinden gefUhrten Hand in edlere und ge
falligere Formen bringen. 

Weit weniger freilich noch als die Architekten haben sich die 
Bauingenieure bislang mit diesem Gebiet der Einzelsiedlungen befaBt. 
Auf den ersten Blick und besonders, weil man es fUr eine Aufgabe der 
Architekten oder "Hochbauingenieure" hielt, scheint es auch auBerhalb 
ihres "Berufs" zu liegen. 

Zunachst mochte ich dazu aber bemerken, daB ich es stets fUr einen 
Fehler halte, wenn eine Fachgruppe aus einer Art Bescheidenheit, 
die oft nur Bequemlichkeit oder mangelndes Selbstvertrauen ist, nicht 
wagt, auch einmal auf dem Wirkungsgebiet anderer sich zu versuchen. 
So schwierig ist keine Wissenschaft oder Kunst, daB man sich nicht 
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hineinarbeiten und Gleiches leisten konnte, wie der Durchschnitt der 
betreffenden Fachgruppe. Besonders aber, wenn es sich, wie in diesem 
FaIle, um ein Gebiet handelt, das die Architekten nicht geniigend 
beachtet haben, sollte auch der Bauingenieur es einmal angreifen. 
Es gibt darin Punkte, die ihm fraglos von Haus aus naher liegen, wie 
dem Architekten: Die Konstruktion unter Ausnutzung aller Moglich
keiten moderner Berechnung, Materialausnutzung und Technik, die 
Anpassung an den Zweck, die Beriicksichtigung und Ausbildung der 
Installation, ja selbst die Ausbildung der Einrichtungsgegenstande. 
Auf diesem Gebiet in praktischer Hinsicht auBerordentlich verbesserten 
Mobiliars sind z. B. groBe Fortschritte in neuerer Zeit auf dem Gebiet 
der Bureaumobel u. dgl. gemacht worden. Nicht Architekten, sondern 
allerhand andere Ingenieure, vielfach auch Menschen, die von Haus aus 
gar nicht Ingenieure sind, haben diese ersonnen und ausgebildet. Man 
denke auch an die auBerordentlich vollkommene Raumeinteilung und 
Ausstattung der Personendampfer. Die Grundgedanken stammen nicht 
von Architekten, sondern von Ingenieuren anderer Gruppen. Die 
Architekten haben erst auf der ihnen gelieferten Grundlage der Durch
bildung mehr SchOnheit gegeben. Die Personendampfer haben iiber
haupt viel Gemeinsames mit den Aufgaben, die der moderne Siedlungs
bau bietet. Zu welcher raffiniert feinen Durchbildung ist man darin 
gelangt! Weshalb widmet man nicht dem viel groBeren und wich
tigeren Gebiet der Siedlungsstatten gleiche Arbeit, um zu gleicher 
Vollkommenheit zu kommen 1 

Freilich darf der Bauingenieur, wenn er sich diesen Aufgaben 
zuwendet, nicht iibersehen, daB er darin mit den Denkweisen nicht 
auskommt, die auf seinen anderen Wirkungsgebieten maBgebend sind. 
Hier kann er mit Berechnungen und reinen konstruktiven Mitteln allein 
nur Hilfsarbeit leisten. Den Kern der Probleme aber vermag er nur zu 
meistern, wenn er sich tief hineindenkt in Menschenart und Abwicklung 
des menschlichen Lebens, in menschliche Eigenart und Lebensweise. 
An Stelle der Berechnung miissen Beobachtung, Denken und Abwagen 
treten. Deshalb ist auch fiir ihn dieses Gebiet etwas Neues. 

Die Siedlungsingenieure bilden eben eine gesonderte Fachgruppe. 

7. Die Notwendigkeit der Betatigullg von 
Ingenieuren auf dem Gebiet der Einzelsiedlung. 

Nun ware es ganz natiirlich, wenn jemand fragte: "Weshalb 
braucht man denn jetzt plotzlich iiberhaupt Ingenieure, und noch dazu 
eine besondere Gruppe von ,Siedlungsingenieuren', um diese Aufgaben 
zu losen, die seit Bestehen der Welt ohne sie gelOst, und zwar - wie 
prachtige alte Bauten uns zeigen - vortrefflich gelOst sind 1 Sind 
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nicht die alten Bauern- und Burgerhauser wahre Kabinettstucke vor
trefflicher Gestaltung der Siedlungsstatten 1" 

Das mag an sich wahr und richtig sein, andert aber trotzdem 
nichts an der Tatsache, daB wir heute Siedlungsingenieure fUr dieses 
Gebiet brauchen. Vielleicht nicht so sehr um der Schonheit der Bauten 
willen, die sich vielleicht auch in Zukunft wieder wie fruher so gut 
wie von selbst einstellen wird, sondern um das zu schaffen, was sein 
m uB, was man zu des Lebens Notdurft braucht. Es ist auch nicht richtig, 
daB hier so gar plOtzlich eine Fordenmg erhoben wurde, sondern die 
Masse der Wohnungsinhaber gerade aus den mit Glucksgutern nicht 
gesegneten Kreisen seufzt schon gerade lange genug unter der Not und 
wird dadurch gedruckt und erbittert, daB niemandfahig war, gute, prak
tische W ohnungen mit einem Mindestaufwand an Mitteln zu schaffen. 

In der Vergangenheit kann man unterscheiden das einfache Haus, 
die "vier Wande", in denen die Menschen hausten, also nicht viel mehr 
als ein Obdach suchten, und das kunstvollere Gebaude; kunstvoll nicht 
sowohl wegen seines Schmuckes, sondern wegen seiner raffinierteren 
Gestaltung. 

Das erstere, das ich hier zum Unterschied kurz als "Hauschen" 
bezeichnen will, ausgestattet mit wenigem, einfachem Hausgerat, 
konnte sich und kann sich auch heute noch jeder als sein eigener In
genieur - etwas vom Ingenieur soUte in jedem gesunden und frischen 
Menschen stecken - gestalten und bauen. Aber dieser Typ genugt 
heute den kulturellen Anspruchen selbst einfachster Bevolkerungs
schichten nicht mehr. Ein gehobener Kulturstand der Allgemeinheit 
bedeutet nicht an sich Vereinfachung der Lebenshaltung, Anspruchs
losigkeit, Ungebundenheit, Ruhe, UberfluB an freier Zeit! Kulturelle 
Hebung entsteht wohl stets aus Not und bringt scharfen Daseinskampf 
mit sich, weil eben die Steigerung der Leistungsfahigkeit einzelner 
durch kulturelle Hebung die anderen zwingt, ebenfalls mittels kulturellen 
Fortschritts sich davor zu schutzen, nicht in den Hintergrund gedrangt 
zu werden. Das gilt von den unteren Schichten so gut wie von den 
oberen. Leben und Wirtschaft werden dabei in immer geregeltere, an 
eine bestimmte Ordnung gebundene Bahnen, die zu erhohter Leistung 
befahigen, gedrangt, der Mensch muB "haushalten" mit Mitteln, Zeit, 
Kraft und muB sich pflegen, um seine Kraft nicht nur vor Verfall zu 
bewahren, sondern um sie sogar zu steigern. Dazu braucht er statt 
der "Hausung" eine W ohn ung, die ihm in praktischer Form alles bietet 
an Raum, Anordnung, Ausstattung und Installation, was geeignet ist, 
ihn von Hemmungen und Arbeitsbelastung zu befreien, seiner Erholung, 
Pflege und korperlichen und geistigen Frische zu dienen. 

Das kunstvollere Haus entwickelte sich auch schon in fruheren 
Zeiten dort, wo eine weitsichtige Hauswirtschaft, Hausgewerbe und 
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Vorratshaltung und das Streben nach einigem Komfort, also eine 
kulturell gehobene Lebensfiihrung dahin drangten, Leben und Handeln 
in strenger Ordnung sich abspielen zu lassen, eine Vermehrung der 
Raume sowie deren Anordnung und Gestaltung nach MaBgabe ver
schiedenartiger Zweckbestimmung zu erstreben und sie mit wohl
ausgebildetem Hausrat und Ausstattung zu versehen. Hier stellten 
sich bereits frillier Probleme ein, deren Losung durch sachverstandige 
Beratung wesentlich h.atte gefordert und beschleunigt werden konnen. 

DaB man dafUr aber nur selten die Hille der Ingenieure als be
sonders geiibte Fachleute in Anspruch nahm, daB sich also auch fiir 
deren Betatigung auf breiterer Grundlage und fiir die Entwicklung 
einer besonderen Berufsgruppe keine giinstigen Voraussetzungen boten, 
lag im Wesen der Dinge, und zwar besonders daran, daB diese Ent
wicklung Zeit hatte, sich zu entfalten und man auch mit Geldmitteln 
nicht so scharf zu rechnen pflegte. 

Wert und Wesen der Siedlungsstatte liegt zum groBen Teil darin, 
daB man dort im eigenen Bereich nach eigenem Gutdiinken schalten, 
walten und gestalten kann. Es ist also natiirlich, daB jedermann 
zunachst geneigt ist, seine eigenen Ideen und Wiinsche zu verwirklichen, 
ohne fremden Rat zu erbitten und wenig bekiimmert dadurch, ob 
seine Ideen die allerzweckmaBigsten sind. Solange das bei langsamer 
Entwicklung der Verhaltnisse moglich bleibt, kann dieser Verlauf 
sogar vorteilhafte Seiten zeigen, weil er die Neigung und Fahigkeit 
der Menschen nahrt, selbst zu gestalten und sich zu helfen. Es 
spielte damals gewiB auch eine weniger bedeutsame Rolle, wenn 
diese Entwicklung zeitweilig auf Rechnung der Vollkommenheit und 
des Kostenaufwandes fiir die Anlagen sich vollzog. Die Ausgestal
tung VOn Haus und Hof bildete das gegebene Anlageobjekt fUr aIle 
Eriibrigungen. Es war eine gliickliche Zeit, wo man nicht sein Gelq. 
durch Sparkassen und Banken anderen zur Verfiigung stellte, um sie 
damit wuchern zu lassen, und lediglich auf sein mehr oder weniger 
hohes Guthaben stolz war und sich deswegen reich diinkte, sondern 
wo man es selbst verwendete, um es leben und wirken zu lassen, um 
durch Ausgestaltung VOn Haus und Hof sich eine stolze und wirksame 
Freude zu schaffen. 

Wer sich zudem sein Anwesen selbst ausbaut, indem er nicht nur 
Grundrisse und MaBe angibt, sondern womoglich mit eigenen Hilfs
mitteln die Baustoffe heranschafft und auch selbst oder mit eigenen 
Leuten mindestens einen Teil der Ausfiihrung bewaltigt, der pflegt 
iiber ein Mehr oder eine Ersparnis an Kosten sich kein genaues Bild 
zu machen. 

In tastenden Versuchen auf Grund eigener Beobachtungen und 
Erpro bung bei freilich meist nur langsam sich entwickelndem Fortschritt 
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voller Umwege und Sackgassen brechen sich allmahlich auch auf diesem 
Wege Verbesserungen Bahn und entstehen nach und nach mit ziem
licher Sicherheit Gestaltungstypen groBer Vollkommenheit. Diese haben 
dann sogar vielfach den V orzug, ganz boden- und wesensstandig zu sein, d.h. 
ihrem Zweck in vielfaltigster Hinsicht in hohem MaBe zu entsprechen. 
Das ist ja der Wesenszug, der uns an vielen landlichen und stadtischen 
Banten der Vergangenheit als so anziehend und "schon" beriihrt. 

Voranssetzung fiir die Gangbarkeit dieses Weges ist aber auBer 
dem genannten Umstand, daB man namlich mit dem Kostenaufwand 
nicht zu geizen brancht, daB dieses gewissermaBen natiirliche Wachstum 
neuer und verbesserter Gestaltungsformen Zeit hat, sich zu entwickeln. 
DaB das Gute Zeit hat, sich Bahn zu brechen und daB Unvollkommen
heiten keine schwereren Schadigungen als einen, nicht klar zum BewuBt
sein kommenden, verlorenen Geldaufwand im Gefolge haben. Eine 
nicht unwesentliche Voranssetzung fiir die Entwicklung zeitgemaB 
gestalteter Siedlungsstatten, wie sie die Vergangenheit hervorbrachte, 
war auch die Neigung, durch standige Umbauten und Verbesserungen 
die Anlagen zu vervollkommnen und die Moglichkeit hierzu, die wesent
lich dadurch gegeben war, daB jeder anf eigenem Besitztum schalten 
und walten konnte, wie er Mittel und Neigung hatte. 

Weil alle diese Voraussetzungen vorlagen, konnte man in friiheren 
Zeiten auch ohne den "Siedlungsingenieur" auskommen, und somit 
fehlte die Voraussetzung, daB sich hierfiir eine besondere Fachgruppe 
hatte entwickeln konnen. 

Nul' wo besondere Anspriiche gestellt wurden, man also einen 
gewissen Luxus zu erreichen trachtete, also in Schlossern und 
Herrenhausern und bei Monumentalbauten, fand der Architekt mit 
asthetischer Schulung ein Betatigungsfeld. Daher ist es ganz natiirlich, 
daB hier seine Uberlieferung liegt. Es ist nicht verwunderlich, daB 
dieser Zusammenhang weiternachwirkt. 

Heute abel' liegen die Verhaltnisse doch wesentlich andel's. Be
trachtet man einmal selbst die besten und schonsten landlichen und 
stadtischen Nutzbauten vergangener Zeiten, so muB man sie bei aller 
Bewunderung fUr ihre Vollkommenheit im Vergleich mit den Bediirf
nissen und Verhaltnissen ihrer Entstehungszeit doch als ganz ungeniigend 
fiir die Befriedigung der Anspriiche erkennen, die wir heute stellen miissen. 
Damit wird die groBe Wandlung offenbar, die sich in kurzer Zeit voll
zogen hat und die noch nicht zum AbschluB gelangt ist. Heute kann 
man das Werden nicht mehr einer langsamen natiirlichen Entwicklung 
iiberlassen, sondern menschliches Denken und geistige Arbeit miissen 
sie packen und in geregelte, zielsichere Bahn leiten. 

Scharfes volkswirtschaftliches Denken, und im privatwirtschaft
lichen Leben das Haushalten mit allen Mitteln, zwingt zur Vermeidung 

Hoepfner, Stiidtebau II. 4 
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allen Aufwandes fiir tastende Versuche, ohne die eine natiirliche Ent
wicklung sich nicht vollziehen kann. Es muB soweit als eben moglich 
auf Anhieb das Richtige getroffen und sogleich mit einem Mindest
maB an Aufwand ein HochstmaB an Gebotenem erzielt werden. 

Wahrend man friiher oft eine gewisse Raumverschwendung treiben 
konnte, laBt sich heute mit den verfiigbaren Mitteln kaum das Drin
gendste erreichen. 

Wahrend man bis an die Gegenwart heran fast nur auf die Un
vollkommenheiten achtete, die den Betrieb erschwerten und in seiner 
Wirtschaftlichkeit herabsetzten, und mehr auf das Gedeihen VOn Vieh, 
Gerat und Betrieb sein Augenmerk richtete, wo Fehler in Mark und 
Pfennig zum Ausdruck kommen, als auf das Wohlergehen und die For
derung der eigenen Person und der Menschheit iiberhaupt in korperlicher 
und geistiger Hinsicht, hat man allmahlich gelernt, daB im einzelnen 
Menschen und seiner Kraft die Quelle des Volksvermogens liegt. 

Wenn heute eine Siedlungsstatte das bieten solI, was man fiir das 
Volkswohl verlangen muB, muB sie z. B. allein an Installationseinrich
tungen mit so vielem ausgestattet sein, fiir Heizung, Beleuchtung, 
Wasserversorgung, Reinhaltung und fiir Beseitigung der Abfallstoffe, 
daB der einzelne Privatmann aus der 'Oberfiille des auf dem Markt 
Gebotenen gar nicht selbst die fiir seine Sonderverhaltnisse passende 
rechte Auswahl treffen, geschweige denn darin selbst gestaltend mit
wirken kann. Diese Anlagen bediirfen einer wohlabgewogenen An
ordnung, der ganze Bau muB von Anbeginn an mit Riicksicht hierauf 
gestaltet sein, und zahlreiche andere Gesichtspunkte miissen beriick
sichtigt und miteinander in Einklang gebracht werden. Diese Arbeit 
kann aber auch nicht einer groBen Zahl von Fachingenieuren auf 
den verschiedenen Feldern der Installation, der Mobellierstellung 
und der Bautatigkeit iiberlassen werden, sondern ein Kopf und 
Geist muB aIle Teilfragen als Ganzes, meistern, sonst kann nicht 
die Einheit entstehen, die die neuzeitliche Siedlungsstatte darstellen 
muB. Und diese Arbeit ist zu leisten fiir die ungeheure Menge der 
kleinen W ohnungen, nach denen Bedarf' entstanden ist dadurch, 
daB nicht mehr der Arbeiter und Angestellte im Anwesen seines 
Brotherrn wohnt, sondern seine selbstandige W ohnstatte verlangt 
und braucht. Einen ganz besonderen Zug erhalt diese Aufgabe 
dadurch,. daB sich in unserer Zeit die Menschenmassen nicht fiir sich 
selbst ihr Haus bauen, sondern es kauflich oder mietweise aus dem Markt 
erwerben. Daraus entsteht der Zwang, dafiir zu sorgen, daB dieser 
Markt Gutes bietet und Unternehmer nicht die Zwangslage der Suchen
den ausnutzen, um mit minderwertiger Ware Geschafte zu machen. 

Hier kann nicht mehr der einzelne sein eigener Ingenieur sein, und 
unter diesen Umstanden darf man nicht mehr die Entwicklung sich 
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selbst iiberlassen. Ein besonderer Berufsstand muB sich damit befassen, 
und das sind eben die Siedlungsingenieure. Denn wer auf diesem kom
plizierten Gebiet Vorziigliches leisten will, muB erstens iiber weit
reichende Kenntnisse hinsichtlich des Bestehenden und Gebrauch
lichen verfiigen und immer weiter Umschau halten, um die guten 
Losungen zu verwerten, die hie und da in den verschiedensten 
Gegenden, Landern und Erdteilen auf dem Gebiet der Wohnungs
ausbildung bereits vorhanden sind - oft entstanden in jahrhunderte
langer ganz allmahlicher Entwicklung standiger kleiner Verbesserungen. 
Er muB aber auch feines Verstandnis haben fiir die Eigenart verschie
dener Gegenden, Stande und sozialer Schichten, urn die Menschen in 
ihren psychologischen Sonderheiten zu erfassen. Er muB sich darin 
hineinzufiihlen vermogen, um die Losung ihnen und ihrer Lebensart ganz 
anpassen zu konnen. Er muB auch die verschiedenen Gebiete der Bau
technik, der Ausstattung mit Hausgerat und dessen zweckmaBiger Auf
stellung und der Installation aIle miteinander beherrschen und zu ein
heitlicher Losung ineinander zu verarbeiten wissen. Nicht allein die Schau
seite stellt den Wert des Baues dar. Unsere besten Baukiinstler und 
Architekten wissen heute sehr wohl, daB wahre Schonheit nicht ohne 
ZweckmaBigkeit moglich ist und daB Baukunst das von der Technik 
nicht zu trennende "Gefiihl fiir organische Gestaltung" ist. (Roman 
Heiligenthal, S.104.) Was in diesem zunachst so beschrankt er
scheinenden Gebiet an Gestaltungsaufgaben vorliegt, ist tatsachlich 
eine sehr vielseitige, feine und eine desto bedeutsamere Ingenieur
aufgabe, als viele Millionen Menschen und damit das ganze Yolk von 
deren Losung Nutzen ziehen wiirden. 

8. Die Aufgaben bei Gestaltung der Stadt 
als Siedlungsstatte. 

Die Besprechung der Aufgaben, die bei der Gestaltung der Einzel
siedlung zu losen sind, sollte nicht nur einen Einblick in dieses Teil
Gebiet an sich geben, sondern gleichzeitig am kleineren und be
schrankteren O'bjekt in das Milieu einfiihren, das den siedlungstech
nischen Arbeiten iiberhaupt ihr Geprage gibt. Bei der Stadt sind 
die Aufgaben vielfach groBer im MaBstab, vielseitiger und verwickelter, 
als bei der Einzelsiedlung, aber es finden sich doch viele Parallelen. 

Festgehalten moge aus dem Vorangegangenen vor allen Dingen 
folgendes werden: Die Gestaltung der Siedlungsstatte in ihrer gesamten 
Anlage und inneren Durchbildung ist von entscheidender Bedeutung 
fiir das Befinden und die Leistungsfahigkeit der Bewohner. Sie muB 
abgeleitet sein aus den Bediirfnissen der Einwohner und aus den 
Bestandteilen heraus, aus denen sich die Gesamtanlage zusammensetzt. 

4* 
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Sie muB den Bewohnern das bieten, was sie brauchen. UnerlaBlich ist 
dazu unter anderem, daB alles schon sei, nicht verhaltnismaBig schon, 
sondern absolut schon. Diese Schonheit fuBt aber" auf der ZweckmaBig
keit und geht als sogenannte technische SchOnheit aus der Zweck
erfullung hervor, die in gefalliger Form zu schaffen ist. 

Geht man nun von Haus und Gehoft zunachst einen Schritt weiter, 
so kommt man zum "Dorf". 

Die bei den Einzelsiedlungen zu lOsende Aufgabe wiederholt sich 
hier fiir zahlreiche Faile ne beneinander, aber ohne dem Wesen nach 
ein neues Geprage zu zeigen. Zuweilen ergeben sich auch Ansatze zu 
ahnlichen Aufgaben, wie sie die "Stadt" stellt, wenn namlich das Dorf 
sich zur Stadt zu entwickeln beginnt. Doch bediirfen diese Faile und 
Fragen hier keiner besonderen Behandlung, da sie im Stadtbauwesen 
weit klarer hervortreten. 

lch gehe also zur Stadt uber. 
Die Aufgabe des Ingenieurs ist: die "Stadt" zu gestalten. 
Was heiBt das? Wo liegen die Probleme, welche Besonderheiten 

weisen sie auf? 
W 0 z u soil der Siedlungsingenieur die Stadt gestalten 1 
Aristoteles faBt aile Grundsatze des Stadtbaues dahin zusammen: 

Eine Stadt soil so gebaut sein, daB die Menschen zugleich sicher und 
glucklich gemacht werden. 

FaBt man das etwas weiter, so kann man etwa sagen: Der Siedlungs
ingenieur solI die Stadt zum W ohle ihrer Einwohner gestalten, damit 
diese gesund und froh und leistungsfahig heranwachsen und bleiben, 
damit ihre Wirtschaft und Unternehmungen, Handel und Wandel 
gefordert werden und damit die Gesamtheit der Stadtschaft zum Hochst
maB des Erfolges und Gluckes befahigt wird. 

Genugt es nun zu diesem Zweck, fiir jeden Einwohner oder jede 
Familie, jedes Gewerbe oder jeden Betrieb die einzelne Siedlungsstatte 
dort, wo der Inhaber sie hinzusetzen beliebt, und so durchgebildet, wie 
er sie braucht, als Haus und Gehoft sorgsam durchzubilden und mit dem 
Notwendigen auszustatten 1 Genugt es also, fur stadtische Lebens- und 
Betriebsweise im Grunde Wesensgleiches zu leisten, me solches als 
Aufgabe des Siedlungsingenieurs im Einzelsiedlungswesen bereits be
sprochen wurde? 

Dann ware das Stadtbauwesen kein besonderes Gebiet! 
So ist die" Sachlage tatsachlich beim Dorf! lch kann im "Dorf" 

wohl die einzelnen Gebaude und Gehofte, nicht aber das Dorf als Ganzes 
gestalten. Jede uber die Anordnung der Einzelanlage hinausgehende 
Gruppierung und sonstige EinfluBnahme ware ein durch innere Not
wendigkeit nicht gerechtfertigter Zwang, weil zwischen den Einzel
gliedern, aus denen es sich zusammensetzt, der innere Zusammen-
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hang, die innere Gebundenheit fehlt. Weil das Dorf eine "Agglo
meration" von Siedlungen ist. Bei der StadtgestaItung tritt dagegen 
ein wesentlich neuer Gesichtspunkt dadurch auf, daB die Stadt ein 
"Organismus" ist. 

Diesen Begriff des "Organismus" darf man nicht lediglich als eine 
schlagwortartige Bezeichnung werten, die man aus Bequemlichkeit 
annimmt oder alIenfalls unklar gefUhlsmaBig als richtig anerkennt. 
Er muB vielmehr klar und ganz erfaBt werden, wei! er die Aufgaben 
der StadtgestaItung in ihrem tiefsten inneren Wesen kennzeichnet. 

Wenn wir z. B. yom menschlichen Organismus sprechen, so kenn
zeichnen wir mit diesem einen Wort die Tatsache, daB in einem Korper 
die verschiedensten Glieder und Organe,- Nerven, Geist und Willen 
zu gemeinsamer Funktion zusammengefUgt sind, daB jeder Bestandteil 
in der Form und an der Stelle ausgebildet ist, wie und wo er hingehort, 
daB kein Teil fortgenommen oder irgendwie geschwaeht oder gesteigert 
werden kann, ohne die anderen Teile und den Gesamtkorper in Mit
leidensehaft zu ziehen, und daB die Formung der Einzelteile in engster 
Weehselwirkung nicht nur mit der Ausbildung, sondern aueh mit dem 
Nerven- und Geistesleben, d. h. also mit dem ganzen "Sein" des Gesamt
organismus stehen. Die Bemiihungen, aus der auBeren Form der Glied
maBen bis herab zu der der Fingernagel auf Charakter, Denken und 
Besehaftigung der Mensehen zu sehlieBen, beruht auf der unfehlbar 
richtigen Erkenntnis, daB tatsaehlich eine gesetzmaBige Weehselwirkung 
zwischen dem ganzen Sein und Wesen des Organismus und der Ge
staItung alIer Teile besteht. 

In gleiehem Sinne ist es zu verstehen, wenn man die Stadt als 
Organismus bezeichnet. 

Daraus ergeben sieh dann eine Reihe von Folgerungen und leitenden 
Gesiehtspunkten, die man in kurzen Worten etwa folgendermaBen 
zusammenfassen kann: 

1. Das, was wir als Einzelsiedlungsstatten bereits ,betraehteten und 
auBerdem aIle jene Elemente, aus denen sich der Stadtkorper noeh weiter
hin zusammensetzt, muB sieh zu einer neuen Einheit hoherer Ordnung zu
sammenfUgen. Jeder Einzelteil muB sieh in Platz und Form dem Gesamt
gebilde einordnen, und das Ganze ist wieder als Einheit durchzubilden. 

2. Nicht nur die Form des Ganzen, sondern auch die Ausbildung 
der EinzeIteile wird weitgehend unter dem EinfluB des Wesens der 
Stadt, der gesamten wirtschaftlichen, geistigen und ethischen Krafte 
stehen, auf denen ihr Dasein beruht und aus denen ihre Entwicklung 
sich ergibt und kiinftig ergeben wird. Jedes Stadtindividuum wird 
in seinen ZelIen, Organen und Gesamtkorper Sonderformen zeigen. 

Man wolle einmal darauf achten, wie Denker aller Zeiten sieh mit 
dem Symptom der Wechselwirkung zwischen Gestaltung des Stadt-
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korpers und dem Leben der Stadt beschaftigt haben. Bereits Aristoteles 
deutet in den angefUhrten Worten die Beziehung der Ausbildung des 
Stadtkorpers zum "Gliicklichsein" der Bewohner an. Spengler sagt 
sogar, die Stadt habe eine Seele. In der Tat ist es erstaunlich, wie 
man bei naherer Beobachtung erkennt, daB die in jeder Stadt be
stehenden Verhaltnisse, ihr Geist und ihre Kraft, sie in besonderen 
Formen wachsen laBt. Es ist in ihr ein Eigenleben. Je giinstiger wir 
jede Stadt ihrem inneren Wesen entsprechend gestalten, desto besser 
wird sie gedeihen. 

3. Dazu gehort aber auch, daB man den Stadtkorper mit dem 
Notwendigen ausstattet, was nicht Einzelne und Gruppen von Einzelnen, 
sondern was die Stadt als Stadtganzes braucht, um ihr Gesamt- und 
Eigenleben zu fordern. 

Die MaBnahmen nun, die dazu dienen, eine Stadt aus allen Einzel
teilen zu einer Einheit zusammenzuschweiBen, und zwar zu einem lebens
fahigen Ganzen, das dem Wesen der Stadt als Organismus und ihrer indi
vidueIlen Eigenart entspricht, und diese Entwicklung von langer Hand 
vorzubereiten, sowie endlich sie mit aIlem fUr das Ganze N otwendigen und 
Forderlichen auszustatten, bilden das Sondergebiet der Gestaltung der 
Stadt als Siedlungsstatte. Ich fasse aIle diese MaBnahmen zusammen 
unter dem Begriff des "Stadtbauwesens". 

FUr dieses ergibt sich je nach den Gebieten, auf denen die ein-
zelnen MaBnahmen liegen, etwa folgende Unterteilung: 

1. Stadtebau, 4. Stadtisches Verkehrswesen, 
2. Stadtisches Hochbauwesen, 5. Stadtereinigung, 
3. StadtstraBen-Ausbau, 6. Wasserversorgung 

und vieIleicht noch gewisse Belange zur Versorgung mit Gas-, Elek
trizitats- und Heizanlagen. 

Ich gebe damit der Bezeichnung "Stadtbauwesen" einen ganz 
bestimmten Sinn, der sich von dem herkommlichen Gebrauch vielleicht 
in mancher Hinsicht unterscheidet. 

Es gibt natiirlich in den Stadten noch viele andere Bau
aufgaben, die man in der eben gegebenen Aufstellung vermissen wird, 
wie Eisenbahnanlagen, Hafen, Briic~en usw., und wie auch das schon 
genannte Gebiet der Einzelsiedlung. Zuweilen wird alles das in der 
Bezeichnung "Stadtbauwesen" mit einbegriffen und man versteht dann 
somit darunter den gesamten Tatigkeitsbereich des Stadtbauamtes oder 
der Stadtbauamter. Diese Begrenzung ist aber teils eine bezirkliche 
und umschlieBt den Kreis der Aufgaben, die im Stadtbezirk oder auf 
dem Stadtterrain vorliegen, teils eine organisatorische und richtet 
sich nach den Funktionen, die jeweils den stadtischen Baubehorden 
zugewiesen sind. Sie ist also von ortlichen Zufalligkeiten abhiingig und 
vielfach verschieden und flieGend. Sie wird sich zudem in mancher 
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Hinsicht mit anderen lngenieurgebieten iiberschneiden und decken. 
Da sie keine klare Scheidung, von diesen ermoglicht, ist sie fiir mich 
unbrauchbar, wenn ich das Stadtbauwesen in seiner Eigenart und 
seinen Sonderaufgaben und in den Anspriichen klarstellen und be
sprechen will, die es an die Denkweise und Vorbildung des Stadtbau
ingenieurs stellt. lch ziehe es vor, fiir den weiteren Kreis dieser 
Aufgaben die Bezeichnung "stadtisches Bauwesen" zu wahlen. Dieses 
schlieBt also auch andere Ingenieurgebiete in sich ein, die nicht zum 
"Stadtbauwesen" gehoren. 

Dagegen fasse ich unter "Stadtbauwesen" alles das zusammen, 
was im Besonderen zur Ausbildung der Stadt als Siedlungsstatte 
gehort und was dadurch ein Sondergebiet des Ingenieurwesens 
bildet. Wie sich z. B. das Eisenbahnwesen im besonderen mit Eisen
bahnanlagen, das Wasserbauwesen mit Wasserbauten beschaftigt, so 
befaBt sich das Stadtbauwesen speziell mit denjenigen Aufgaben der 
Gestaltung der Stadte, die darauf abzielen, der Biirgerschaft und 
deren Leben und Wirken Verhaltnisse von moglichst hoher Vollkom
menheit zu bieten, d. h. eine "Stadt" im tieferen Sinne zu schaffen. 

Die GroBe der Bedeutung dieser Aufgabe wird klar, wenn man 
sich folgendes vergegenwartigt: 

Etwa 45 Millionen Deutsche leben in Stadten. Sie leben dort 
mehr oder weniger menschenwiirdig und froh. lhre Nachkommen 
wachsen dort heran. Sie treiben ihr Gewerbe und arbeiten fiir ihren 
Lebensunterhalt und finden dort ihre geistige Entwicklung und die 
Grundlagen und Anregungen zu mehr oder weniger giinstigem Schaffen 
und psychischer Gesundheit, d. h. die Grundlagen ihrer Geisteskultur. 
In allen diesen Richtungen sind sie abhangig von den Verhaltnissen, 
die in den Stadtesiedlungen herrschen. 

Den Umfang der Aufgabe, die in der "Gestaltung" der Stadte 
ge16st werden muB, kann man daran ermessen, daB die Einwohnerschaft 
der Stadte in der Zeitspanne seit dem 12. Jahrhundert bis 1850 auf 
etwa 22 Millionen, in den letzten 70 Jahren aber auf 45 Millionen ange
wachsen ist, so daB in dieser kurzen Spanne an Korpermasse der Stadt 
etwa ebensoviel neu geschaffen werdenmuBte, wie in 700 Jahren vorher. 

Dazu kommt, daB die alten Stadtgebilde infolge vollkommener Um· 
wandlung der menschlichen Lebens- und Wirtschaftsverhaltnisse den heu
tigen Bediirfnissen zum groBten Teil nicht mehr entsprechen und einer 
Umgestaltung bediirfen. Endlich aber, daB die neuen Errungenschaften 
der Technik in ihrer fast uniibersehbaren Fiille und Vielseitigkeit un
endlich viele Moglichkeiten fiir Fortschritt und Verbesserungen bieten, 
die geradezu alles umwalzend beeinflussen, was friiher geschaffen wurde. 

Wenn man also selbst annehmen wollte, daB die Ausdehnung der 
Stiidte fiir die vor uns liegende Zukunft in vielen Fallen schon ihren Hohe-
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punkt iiberschritten habe, ware damit die Aufgabe, die sich dem Stadt
ingenieur bietet, noch nicht gelost. Sie Jst im Gegenteil dadurch viel 
sch wieriger geworden, daB auch die erst in neuerer Zeit entstandenen Ge
bilde iIi ungeleiteten, iiberhasteten und daher groBtenteils sehr unbefrie
digenden Formen entstanden sind und ihre Umgestaltung aus dem viel
fach herrschenden Chaos in zweckmaBige und segensreiche Ge bilde ganz 
gigantische Anstrengungen erfordern wird. Sie muB aber erfolgen, wenn 
wir V olk und Wirtschaft zu hochster Leistung befahigen wollen. 

Dazu kommt die noch standig fortschreitende Angliederung neuer 
Komplexe, deren Entstehung tatsachlich in absehbarer Zukunft nicht 
zum Stillstand kommen wird. 

9. Del' Sta(ltebau. 
Welchen Teil dieses Gesamtgebietes hat nun der "Stiidtebau" zu be

handeln? 
Mit der Bezeichnung "Stadtebau" verbinden sich besonders ver

schwommene, unklare und meist einseitige Begriffe. Oft wird vieles 
einbezogen und mit dieser Bezeichnung gedeckt, was nicht hineingehort, 
noch ofter vielleicht wichtige Gesichtspunkte vernachlassigt, die der 
Stadtebau tatsachlich einschlieBt und deren Beriicksichtigung bei jeder 
Einzelarbeit man nicht miss en kann, ohne in falsche Bahnen zu kommen. 

Demgegeniiber kennzeichne ich den Stadtebau folgendermaBen: 
Der Stadtebau behandelt speziell die Bildung der 

Stadt zum Einheitskorper und die Beeinflussung der 
Einzelelemente mit Riicksicht auf die Bildung dieses 
Einhei tskorpers innerer organischer Ge bundenhei t, um 
del' Stadt die ihrem Wesen entsprechende Form zu 
ge ben. In den Stad te bau gehort alles, was notwendig 
ist, um die organische Gestaltung des Stadtkorpers zu 
erreichen und zu forderIi. Was in diesel' Richtung ohne 
EinfluB ist, steht auBerhalb seiner Grenzen. 

Del' Stadtebau hat also aIle die verschiedenen Elemente, Bauten, 
Betriebe, Vorrichtungen und Belange, die das Stadtwesen umschlieBt 
und die mit del' korperlichen Gestaltung in Wechselbeziehung stehen, 
einer hoheren Ordnung zu unterwerfen, so daB deren gegenseitige Sto
rung und Behinderung auf ein MindestmaB herabgesetzt, ein moglichst 
reibungsloses Neben- und Ineinanderarbeiten erreicht und die Ver
haltnisse, Lebens- und Schaffensbedingungen in del' Stadt zu moglichst 
hohem Gesamteffekt fiir das Gedeihen del' gesamten Stadtschaft 
gesteigert werden. Es ist etwas Ahnliches wie bei einer groBen Maschine 
oder einem gl'OBen Personen- und Handelsdampfer odeI' Kriegsschiff, 
wo die verschiedensten Einzelelemente nicht nur auf ihre besondere 
Funktion hin durchkonstruiert sein miissen, sondern ihre Formgebung 
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auBerdem hoheren Richtlinien unterworfen ist, die sich aus der Zu
sammendrangung in einem gegebenen Raum und das Anpassen an 
das Gesamtgetriebe und die sti:irungslose Abwicklung allen vielfaltigen 
Lebens und aller verschiedenen Verrichtungen ergeben, und wo besondere 
Einrichtungen fiir Behebung der aus del' Zusammendrangung her
riihrenden MiBstande erforderlich werden. 

Ganz ahnlich hat der Stadtebau den Stadtkorper als Ganzes 
durchzukonstruieren und aus den Einzelelementen einen einheitlichen 
Gesamtorganismus zu bilden. Er hat ferner dafiir zu sorgen, daB er 
mit allem Notwendigen ausgestattet wird1 , damit moglichst forderliche 
Verhaltnisse fiir das gesamte Stadtleben entstehen. 

Dagegen die Einzeldurchbildung der Teile in sich mit Riicksicht 
auf ihre spezielle Einzelfunktion sind Aufgaben, die entweder in 
andere Sondergebiete des Stadtbauwesens oder in andere Gebiete des 
allgemeinen Ingenieurwesens iiberhaupt fallen. 

Der Stadtebau stellt also ganz im besonderen das Gebiet dar, 
welches a us dem Wesen der Stadt als Organism us die Folgerungen 
fUr die Gestaltung des Ganzen und fiir die Gestaltung der Einzelheiten 
zu zi.ehen hat, damit sich diese "organisch" einfiigen. Deshalb solI die 
innere organische Gebundenheit aller Elemente untereinander wenigstens 
in cinigen Worten noch naher angedeutet werden: 

In del' Stadt stehen sowohl die Menschen in ihrem personlichen 
und wirtschaftlichen Dasein als auch die einzelnen korperlichen Bestand
teile del' Stadt in enger gegenseitiger Abhangigkeit vom~inander. Daher 
stammt ja die Bezeichnung als "Organismus", daB ahnlich wie im 
menschlichen oder im Tierkorper aIle Glieder und Organe Schaden 
oder Forderung mit erfahren, wenn ein Teilleidet oder gedeiht, da jeder 
eine bestimmte Funktion im Gesamtbau zu erfiillen hat. 

Nicht nur, daB jeder Einwohner je nach seiner Regsamkeit, 
Leistungsfahigkeit, Produktivitat und seinem Erfolge mehr oder weni
ger beitragsfahig zu gemeinsamen Lasten und Steuel'll ist, sondel'll er gibt 
anderen Nahrung und Erwerb, kann konsumieren und liefert in unserem 
verwickelten Wirtschaftssystem del' Arbeitsteilung bessere odeI' wohl
feilere Erzeugnisse und zieht finanzielle und geistige, befruchtende und 
kaufende Kreise von auswarts heran und vergroBert dadurch die Aus
sichten fiir das Gedeihen und Vorwiirtskommen der iibrigen Mitbiirger. 

Diese organische Verbindung untereinander besteht ebenso wie fiir 
die Personen auch fiir die korperlichen Einzelgebilde, aus denen sich der 
Gesamtkorper der Stadt zusammensetzt. Die Abmessungen del' Bauten 

1 Er hat diese;; Notwendige nicht in den Einzelheiten zu behandeln. 
Davon muB· man den Stadtebau entlasten und es in die genannten an
deren Gebiete verweisen. Del' Stadtebav hat nul' dafar zu sorgen, daB 
das N otwendige entsteht und entstehen kann. 
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und Anlagen aller Art, ihre Stellung und Lagerung zur Nachbarschaft und 
im Gesamtkorper, die Frontlage und die Anordnung del' Zugange (z. B. der 
BahnhOfe) miissen den Gesichtspunkten del' Einordnung in das Ganze fol
gen. Die Unterbringung del' einzelnen Bautypen muB in ganz bestimmten 
Lagen erfolgen, damit sich die einzelnen Bauten nicht gegenseitig Licht 
und Luft fortnehmen und sich sonst nicht gegenseitig storen, damit jedes 
zu seiner zweckentsprechenden Geltung kommt und damit nicht dem Bau, 
denein anderer fiir Wohnung, Wirtschaft und Betrieb an ganz bestimm
tel' Lage bedarf, die Baustelle fortgenommen wird fiir einen Zweck, 
del' an einem anderen Platze ebensogut seine Befriedigung finden kann. 

In einer Stadt muB sich alles organisch ineinander fiigen. Von 
vornherein moge man sich abel' dariiber kIar werden, daB diese Ge
staltung eines organisch durchgebiIdeten Korpers sich nicht auf dem 
gewohnten Wege eines Bauentwurfs erreichen la~t, den man nach 
geniigender Durcharbeitung del' alsbaldigen Ausfiihrung zufiihrt, die 
in einigen Wochen, Monaten oder allenfalls wenigen Jahren beendet 
ist. Del' Stadtebauer "erbaut" iiberhaupt kaum jemals eine Stadt. 
Insofern ist diese Bezeichnung keine treffende und gliickliche. Del' 
Englander sagt: "town planning". Diese Bezeichnung ist treffender 
als "Stadtebau". Del' Stadtebauer plant das, was werden soIl und muB. 
Er sucht wirksame und schlummernde Krafte zu erwecken und zu 
erfassen, andere zuriickzudammen, er ordnet sie und leitet sie in be
stimmte Bahnen, um durch Anpassung aneinander und Ausgleich 
untereinander die Gesamtheit zu fordern und jeden einzelnen im 
Rahmen und durch Forderung del' Gesamtheit zu heben. 

"Stadtebau" ist Programm und Organisation. Er gibt die 
Richtlinien dafiir : Was muB geschehen, wo muB es und wann muB es 
geschehen, um die EntwickIung in klare, glatte und wirkungsvolle 
Bahnen zu leiten und um die EntwickIung zu fordern, und was darf 
nicht geschehen, damit kiinftige Moglichkeiten nicht vereitelt werden. 

Die Folge davon ist, daB auf diesem Gebiet sehr viele Frageu 
nebeneinander zu erwagen und lange Zeiten hindurch standig zu be
obachten und miteinander zum Ausgleich zu bringen sind. Dadurch 
entsteht eine Gefahr del' Zersplitterung und Verwirrung oder del' 
Einseitigkeit. Uud deshalb ist es notwendig, ganz feste Grenzen zu 
suchen und scharf zu unterscheiden zwischen dem, was in das Gebiet 
des Stadtebaues gehort und womit sich del' Stadtebauer befassen 
muB, und zwischen den Aufgaben, die er anderen iiberlassen kann. 

GewissermaBen nach oben hin oder bessel' gesagt, in den Gegen
standen gibt es freilich keine Grenze. Er muB alles in seinen Gesichts
kreis einbeziehen: Bahnen und Bahnanlagen, FluBlaufe und Hafen, die 
del' Wirtschaft dienen, Schluchten, Walder und Baumgruppen, Ge
wasser und Niederungen, die als Schmuck- und Erholungsanlagen 
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ausgenutzt werden konnen, kurz alles, was im Stadtkorper liegt und 
zum Stadtkorper oder zum physischen und kulturellen sowie zum 
wirtschaftlichen Gedeihen der Stadtschaft irgendwie in Beziehung steht. 
Auch ortlich lmd zeitlich muB er seine Blicke soweit als moglich richten. 
Er darf sich nicht auf das beschranken, was heute der Stadtkorper 
umspannt und was er in naher Zukunft umspannen diirfte, sondern 
er muB alle Moglichkeiten weit vorausschauend seinem Programm ein
ordnen. Halt man sich dieses klar gegenwartig, so wird man nicht in 
den allzuhaufig begangenen Fehler verfallen, daB man die eine oder 
andere Seite des Stadtebaues allein oder allzusehr einseitig in den 
Vordergrund stellt, sei es das StraBenwesen und den Verkehr, sei es 
die auBere Schonheit und Schmiickung der Stadt oder anderes. 

Klar und scharf aber ergibt sich eine Grenze nach unten: Wie weit 
namlich der Stadtebauer in alle Einzelheiten und Einzelfragen eindringen 
muB. Diese untere Grenze muB gezogen werden, um eine Zersplitterung 
und Verwasserung seines Denkens in Kleinigkeiten zu vermeiden. 

Diese Begrenzung liegt dort, wo die Notwendigkeit aufhort, sei 
es einschrankend, sei es fordernd einzugreifen, um einerseits zu ver
hindern, daB durch einseitige Verfolgung der eigenen Interessen der 
Inhaber von Bauten, Betrieben usw. andere Glieder der Biirgerschaft 
oder des Stadtwesens iiberhaupt unbillig benachteiligt werden, und um 
anderseits dem Entstehen wiinschenswerter Anlagen (wie z. B. die Er
werbung von Bauland fiir ganz bestimmte Zwecke in geeigneter Lage), 
Hemmungen aus dem Wege zu raumen, wo der Privatmann auf Schwie
rigkeiten stoBt, die seine Plane undurchfiihrbar machen komlten, und 
wo sich diese Schwierigkeiten nur durch Regelung im Gesamtrahmen 
beseitigen lassen. Oder man kann ebenso sagen, diese untere Grenze 
liegt da, wo man die gestaltenden Krafte ihrer Auswirkung nach eigenem 
freien Ermessen iiberlassen kann. Betrachtet man z. B. den Wohnhaus
bau, so sind Elemente des Stadtkorpers nicht nur die AuBenmauern 
und das Dach, sondern gewissermaBen auch die innere Aufteilung und 
auch die Ausstattung. Mit diesen wird sich der Stadtebau nur so weit be
fassen, als durch ihre Form das Interesse von Kreisen geschadigt werden 
kann, die auf ihre Gestaltung selbst keinen EinfluB nehmen konnen. 

Ob jemand seine in einem groBen Park gelegene Villa naher oder 
ferner der StraBe,ob er sie in dieser oder jener Form baut, ist fiir die 
Nachbarn und die Aligemeinheit gleichgiiltig, sofern sie die Umgebung 
oder das Gesamtgebilde nicht stOrt oder verschandelt. Liegt sie aber mit 
anderen Grundstiicken oder ~auten in naher Nachbarschaft, so muB sie 
sich in Lage und Form einfiigen, damit sie z. B. anderen Licht und Luft 
nicht raubt und eine harmonische Einheit die Stadtbewohner erfreut. 

1m Eigenhaus mag sein Inhaber GrundriB und Ausstattung nach 
seinem Gutdiinken behandeln. Bei Erbauung von Hausern fiir den 
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Wohnungsmarkt aber liegen die Verhiiltnisse anders. GroBe Teile der 
Biirgerschaft sind heute auf diesen angewiesen, ohne daB der einzelne 
irgendwie in der Lage ist, bei der Gestaltung der Bauten, in denen 
er einmal wohnen muB, sein Interesse zur Geltung zu bringen. Gedeihen 
und Leistungsfahigkeit der Biirgerschaft und somit der Stadt hangen 
aber in hohem MaBe davon ab, daB jedermann auf dem Wohnungs
markt das fiir ihn passende findet. Folglich gehort die entsprechende 
Fiirsorge in diesen Fallen in das Gebiet des Stadtebaues. 

In gleicher Weise ist iiberall die Grenze leicht und vollstandig 
eindeutig auffindbar, die uns sagt, was und weshalb die eine Frage im 
Rahmen des Stadtebaues zu behandeln ist, die andere dagegen nicht, 
inwieweit man vom stadtebaulichen Standpunkt aus auf die Gestal
tungsmaBnahmen anderer Ingenieurgebiete EinfluB nehmen muB oder 
inwieweit in diese dadurch neue Gesichtspunkte hineingetragen werden 
und was dagegen fiir den Stadtebau gleichgiiltig ist. 

Wie z. B. eine Briicke und ein sonstiges Bauwerk in seinen 
Unterteilen und Einzelheiten konstruiert und berechnet ist, bleibt 
Sache des Fachingenieurs und ist keine Angelegenheit des Stadtebaues 
oder iiberhaupt des Stadtbauwesens. Wohl aber hat dieser dariiber zu 
wachen, daB die Briicken an der richtigen Stelle und in richtiger Hohen
lage zur Ausfiihrung kommen, zuganglich und gut benutzbar sind und 
durch gefallige Formgebung die Biirger befriedigen, erfreuen und er
heben und in das Stadtbild hineinpassen. 

Wie eine Bahnanlage, Strecke und, Bahnhofe, aus betriebstech
nischen Riicksichten gebaut wird, ist Sache des Eisenbahners. Der 
Stadtebauer aber wird die Frage behandeln miissen: Wie·miissen die 
Strecken und Bahnhofe liegen, damit sie sich der Stadt und den be
rechtigten Anforderungen der Biirgerschaft moglichst zweckdienlich 
einfiigen und wo miissen einzelne Teile und Bauwerke, z. B. der Bahn
hofe, liegen, damit nicht nur die betriebstechnischen Anforderungen 
erfiillt sind, sondern damit in erster Linie das Wohl der Biirgerschaft 
gewahrt ist, die diese Anlagen benutzt. 

Der Stadtbauingenieur wird dem Wasserbauer die maBgebenden 
Gesichtspunkte anzugeben haben, nach denen Wasserlaufe und Wasser
verhaltnisse zu regulieren sind, damit sie zum besten des Stadtwesens 
und de:r: Biirgerschaft dienen. Er wird dafiir zu sorgen haben, daB der
artige Ausfiihrungen fiir das Verkehrswesen und fiir die Verschonerung 
der Stadt nutzbar gemacht werden, wo ein Hafen zu liegen hat, wie 
die Zufahrt ausgestattet sein muB und welche Abmessungen die Land
flachen zwischen den Hafenbecken erhalten miissen. Alles andere kann 
er dem Wasserbauer iiberlassen. 

Langst haben sich diese anderen Ingenieurgebiete, wie die kon
struktive Durchbildung der Einzelbauwerke, Wasserbau-, Eisenbahn-
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wesen usw., zu Sonder",issenschaften ausgebildet. 1m Stadtbezirk 
und im Wirkungsbereich des Stadtbauamts kommen solche Aufgaben 
alier Art vor. Deshalb darf man aber nicht folgern, daB nun der Stadte
bauer alie diese Wissenschaften bis ins Spezielie hinein beherrschen und 
zu meistern vermogen muB. Das iiberschreitet menschliche Kraft und 
kann nur zu Unvollkommenem und zu Halbheiten fiihren. 

GewiB solI er soviel wie irgend moglich in alie diese Gebiete einen 
tiefgehenden Einblick haben, wie iiberhaupt die Vielseitigkeit des 
Wissens und Konnens fiir niemanden dringender notig ist, als fiir ihn, 
und zwar durchaus nicht allein auf den Gebietendes lngenieurwesens 
aller Art! Er muB fahig sein, den Fachingenieuren anderer Richtungen 
in ihren Ausfiihrungen zu folgen und die Richtigkeit und Wichtigkeit 
der Beweisgriinde zu beurteilen. Er muB geniigend von jedem Gebiet 
verstehen, um sich der Hille der Sonderfachleute recht zu bedienen 
und die Regie zu fiihren. Deshalb muB auch jeder Stadtbauingenieur 
auf allen Ingenieurgebieten vorgebildet sein. 

1m besonderen aber muB er den bau- und betriebstechnischen 
Gesichtspunkten, deren Vertretung er den Sonderfachmannern iiber
laBt, die lnteressen entgegenstelien konnen, die mit Riicksicht auf das 
Stadtwesen, den Stadtorganismus und die Biirgerschaft zu wahren 
sind. Er muB ihnen das Programm geben konnen dafiir, was gemacht 
werden solI und wo es gemacht werden muB. Damit bringt er in diese 
Gebiete neue Gesichtspunkte herein, die nur er sachgemaB vertreten 
kann, weil nur er den Stadtorganismus und seine Bediirfnisse sowie die 
Wechselbeziehungen zwischen diesem Organismus und den Einzel
anlagen geniigend zu iiberblicken vermag. Vor allen Dingen wird er 
den Raumbedarf fiir diese Bauten und Anlagen und ihre Gesamt
anordnung schon lange vor den anderen ins Auge fassen und klaren 
miissen, damit er fiir das, was einmal kommen wird, den Raum freihalt 
und sichert und die Umgebung dem spater Kommenden gemaB aus
gestaltet. 

10. Das stadtische Hochbanwesen, 
die Wasserversorgung, der Stra6enbau, 

{las Verkehrswesen und die Stadtereiniglmg 
als weitere Gebiete des Stadtbanwesens. 

lch verlasse zunachst die Betrachtung des Stadtebaues, um spater 
eingehend darauf zuriickzukommen. lch begniige mich vorlaufig mit 
der Festlegung seiner Aufgaben und seiner Begrenzung inilerhalb des 
Gesamtgebietes des Stadtbauwesens. 

Wir sahen, daB das Stadtbauweslln alles das umfaBt, was not. 
wendig ist, um die Stadt zu einer Einheit mit den Wesensziigen 
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eines Organismus als Siedlungsstatte fiir die Biirgerschaft zu 
gestalten und fiir deren Ausstattung mit allem Notwendigen fiir das 
Gedeihen des Stadtlebens z:g. sorgen. 

Innerhalb des Gesamtkomplexes dieser Aufgaben fiUlt dem S tad t e· 
bau das Gebiet zu, zusammenfassend und regelnd, hemmend und 
anregend alles Entstehende und Wiinschenswerte zu beeinflussen, damit 
ein einheitlicher und voHstandiger Gesamtorganismus in der 
dem Wesen der Stadt entsprechenden Form entsteht. 

Kniipft man wieder an den Vergleich der Stadt mit einem lebenden 
Organismus an und vergleicht man die Einzelteile der Stadt etwa mit 
ZeHen und Adern, Gerippe, Organen usw. des menschlichen Korpers, 
so gestaltet, konstruiert und baut der Stadtebau diese nicht selbst 
und nimmt nicht EinfluB auf ihre Gestaltung um ihrer selbst willen, 
sondern er ordnet sie an und beeinfluBt ihre Gestaltung nur mit 
Riicksicht auf ihre Funktion im Gesamtkorper, sucht das Entstehen 
ungeeigneter Elemente wohl auch zu unterdriicken, dagegen das 
Entstehen geeigneter Teile durch vorbereitende MaBnahmen, wie z. B. 
Freihaltung entsprechender Raume und Flachen, vorzubereiten und zu 
fordern. Vergleicht man ihn anderseits mit einem ProduktionsprozeB, 
so steht er zu anderen Ingenieurtatigkeiten gewissermaBen in derselben 
Beziehung wie der Veredlungsvorgang zur Rohstofferzeugung. Das, 
was andere schaffen, ist die Vorbedingung und das Material dafiir, 
daB aus ihm der Stadtebau die Stadt machen kann. Dieses ist gewisser. 
maBen eine senkrecht dariiber geordnete Tatigkeit des Gestaltens. 

Damit aHein ist aber nicht die Gewahr geboten, daB alles das 
iiberhaupt zum Entstehen kommt, woraus sich der Stadtkorper zu· 
sammensetzt und was zu seiner Ausstattung notwendig ist. Dafiir 
ist nur so weit eine Wahrscheinlichkeit gegeben, als andere Krafte und 
Interessen mit am Werke sind, die den Rohstoff, d. h. die Elemente und 
Organe erzeugen, deren Formung und Anordnung der Stadtebader zu 
beeinflussen hat. 

Zum Teil sind es iiberall wirkende Krafte, die dieses Werden und 
Entstehen hervorbringen. BehOrden des Staates und Landes als Trager 
der allgemeinen Bediirfnisse und Bestrebungen des ganzen Volkes, von 
dem die Stadt nur ein Teil ist, groBe Industrien und Organisationen, 
sowie Privatkreise aus der eigenen Biirgerschaft und aus dem stadti· 
schen Wirtschaftsleben und Unternehmertum. In allen diesen Fallen liegt 
also kein Grund vor, daB der Stadtingenieur selbst zeugend arbeitet, 
sondern sein Wirken beschrankt sich auf jene Funktionen, die nach 
dem oben Gesagten auf dem Gebiet des "Stadtebaues" liegen. 

Andere Einzelgebilde und Einrichtungen aber unterbleiben effek. 
tiv, wenn der Stadtingenieur' sie nicht selbst schafft, weil sich kein 
Unternehmer dafiir findet. Es bliebe also eine Liicke und es wiirden 
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gewisse Organe fehlen, ohne die die Stadt nicht voll gedeihen kann, 
wenn nicht das Stadtbauamt bzw. der Stadtbauingenieur selbst ihre 
Durchfuhrung in eigene Hand nehmen wiirde. 

Wieder andere Gebilde und Einzelteile des Stadtkorpers aber 
konnen zwar wohl auch von Privaten und unternehmenden Personen 
und Gruppen erzeugt werden, aber sie sind so eng mit der Gestaltung des 
Gesamtkorpers verbunden, und die Form dieser Gebilde und die Art 
ihres Betriebes ist so eng mit den Verhil.ltnissen des ganzen Stadtkorpers 
verknupft und von so einschneidendem EinfluB auf die Siedlungs
verhaItnisse, daB es vorzuziehen ist, wenn sie vom Stadtbauamt selbst 
geplant, ausgefuhrt und betrieben werden. 

Die Losung dieser Aufgaben gehOrt in das Gebiet des "stadtischen 
Bauwesens", soweit es sich darum handelt, etwa Gleiches zu leisten, 
was auf den anderen bekannten Ingenieurgebieten allerorten geleistet 
wird. Sie bilden also keine Sonderfragen, die an dieser Stelle einer be
sonderen Betrachtung bediirften. 

Dagegen sind diejenigen Aufgaben und Probleme noch naher ins 
Auge zu fassen, die auf anderen Fachgebieten gar keine oder eine hochst 
untergeordnete Rolle spielen, deren Bedeutung dagegen vornehmlich im 
Rahmen der Stadtgestaltung zur Auswirkung kommt und die somit auBer 
dem Stadtebau wichtige Teilgebiete des "Stadtbauwesens" bilden. 

Es sind das also Gebiete, die der im allgemeinen Ingenieurwesen 
Ausgebildete nicht naher zu kennen pflegt, die auBerhalb etwa der 
Architektur, des Wasserbau- oder Eisenbahnwesens, des Brucken- und 
Eisenbaues usw. liegen, die aber der Stadtbauingenieur beherrschen 
muB, weil das, was auf diesen Gebieten entsteht, in sehr engem Ver
haltnis zur Gestaltung des Stadtorganismus steht. 

"Oberblicke ich ganz allgemein die Ingenieuraufgaben, die im Stadt-
bezirk zu lOsen sind, so liegen die Fragen der 

Eisenbahnanlagen (Strecken und Bahnhofe), 
FluB-, Kanal- und Seebauten nebst Hafen, 
Bruckenbauten, 
Fabrikanlagen einschlieBlich der stadtischen Werke, wie Gas-, 

Elektrizitats-, Heizwerke usw., 
Garten- und Griinanlagen 

wohl teilweise im Rahmen des "stadtischen Bauwesens". Aber 
sie bilden keine weiteren besonderen Fragen des "Sta d t ba u wesens". 
Wenn sie auch eng mit der Stadtgestaltung zusammenhangen, so ge
schieht alles, was an EinfluBnahme geboten ist, doch bereits innerhalb 
des Rahmens derjenigen Funktionen, die dem "Stadtebau" zufallen. 
Im. ubrigen aber stellt die Bearbeitung keine weiteren eigentlich 
siedlungstechnischen Probleme, die ihnen ein wesentlich anderes Ge
prage geben, als wie es an anderen Orten auch vorlage. 
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Ein Gleiches gilt vom privaten Hausbau, sei es, daB Selbstversorger 
und Unternehmer oder sei es auch, daB die Stadt selbst ihn betreibt, 
indem sie als Unternehmerin auftritt. Einzelsiedlungswesen und Stadte
bau konnen alle diese Fragen erschopfend lOsen. Auch die staatlichen 
offentlichen Bauwerke bilden darin keine Ausnahme, ebensowenig die 
Gestaltung von Fabrikanlagen usw., die der Werkingenieur und der 
Stadtebauer gemeinsam in allen Richtungen restlos zu behandeln vermag. 

Ein Sondergebiet des Stadtbauwesens dagegen stellen die stadtischen 
offentlichen Bauten dar. Sie gehoren zur Aus bildung und Ausstattung der 
Stadt als Stadt. Die Stadt als lnteressent und treibende Kraft muB fiir die 
Planung und Ausfiihrung dieser Bauten besorgt sein. lch habe dabei 
weniger deren architektonische Gestaltung im Auge, die im Rahmen 
der allgemeinen architektonischen Aufgaben liegt. Aber wie man sie 
in GrundriB und Anlage zweckentsprechend zu formen hat, damit 
diese Bauten ihre Aufgabe im Stadtleben in bestmoglicher Weise er
fiillen, das ist etwas Spezielles. 

Daraus ergibt sich als erstes weiteres Teilgebiet des Stadtbau
wesens nachst dem Stadtebau das Stadthochbauwesen. 

a) Das Stadt-Hochbauwesen. Ob es durch stadtische Beamte oder 
Privatingenieure wahrgenommen wird und werden soll, ist eine neben
sachliche Frage. Ausschlaggebend ist dagegen, daB der Bearbeiter 
iiber ganz besondere Kenntnisse und Einsicht verfiigen muB, um diese 
Aufgaben zu meistern. 

Es handelt sich darum, ganz klar zu iiberblicken, welche Anspriiche 
auBer der (iiberall zu fordernden) Schonheit bei allen jenen Bauten, wie 
Rathausern, Schulen, Feuerwachen, Sparkassen, Museen, Badern, Turn
hallen, Stadthallen, Volksbibliotheken usw., durch deren Gestaltung zu be
friedigen sind, damit sie in vollkommener Weise ihrem Zweck entsprechen, 
dem Leben in der Stadt jede nur irgend denkbare Forderung zu bieten. 
Damit das entsteht, was entstehen muB, um dem Gedeihen des Stadt
organismus in bester Weise zu dienen. Wir wissen alle, daB oft in 
ihrer auBeren Erscheinung sehr schone Bauten auf diesem Gebiet 
entstanden sind, die aber recht oft gleichzeitig in ihrem Inneren 
ihren Zweck mir unvollkommen erfiillen, weil die gestaltenden Inge
nieure die Anforderungen nicht voll beherrschen, die man stellen muB, 
damit diese Werke dem Stadtleben in jeder Weise zu dienen vermogen. 
Die Klarung dieser Fragen wird den lnhalt der wissenschaftlichen 
Disziplin des stadtischen Hochbauwesens bilden miissen. 

Es ist nicht die auBere SchOnheit, nicht die Stoffauswahl und die 
Bauausfiihrung, die hier zur Behandlung steht, sondern die Bemessung 
und Anordnung der einzelnen Raume und die innere Gliederung und 
der innere Aufbau des Bauwerkes, der auf klar erkannter Zweck
erfiillung fuBend die Grundlage der auBeren Gestaltung gibt. 
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Es ware durchaus ungerecht, wenn man nicht anerkelmen wollte, 
daB auch hierin in manchen Fallen Gutes geleistet ist. Zu haufig aber 
sind noch die Klagen, daB Schulen, Stadthallen usw. usw. zwar 
auBerlich prachtige Palaste, daB auch im Innern die einzelnen Raume 
bis auf die Korridore, Treppenhauser u. dgl. herab architektonisch sehr 
fein ausgebildet seien, daB aber das Ganze andere RaummaBe und 
eine andere Raumgruppierung haben miiBte, um fiir die Benutzlmg aIle 
Vorteile zu bieten, die man von einem solchen Bauwerk begehrt, und 
um aIle Moglichkeiten herauszuholen, durch die solche Gebaude im 
Nutzungsbetriebe der Allgemeinheit zu bestem und hochstem Vorteil 
dienen konnten. Wie aus der ZweckmaBigkeit heraus sich ganz neue 
Gestaltungen ergeben, dafiir sei als ein Beispiel erwahnt die Auflosung 
groBer Krankenhauser durch das Pavillonsystem u. dgl. m. 

Die Bedeutung und Schwierigkeit dieser Probleme zu leugnen, hieBe 
das Ansehen dieses Teiles des Ingenieurwesens herabsetzen. Tatsach
lich ist es eine sehr schwierige Aufgabe, auf diesen Gebieten zu neuen 
und vollkommeneren Gestaltungen zu kommen, die alles das bieten, was 
wir jetzt und kiinftighin an Anspriichen an sie stellen miissen, damit 
es eine Lust ist, in ihnen zu wirken, zu arbeiten, zu lernen und, wo 
der Zweck es mit sich bringt, in ihnen das zu genieBen, was geboten 
wird. Wie man manche Werkzeuge mit einem ausgesprochenen Lust
gefiihl in die Hand nimmt, weil dessen Bildung mit dem Zweck zu 
einer Harmonie verschmolzen ist, so miissen diese Bauten beim Be
treten und Aufenthalt in ihnen jeden dadurch gefangennehmen, daB 
er empfindet, wie vollkommen die Gestaltung im Zweck wurzelt und 
mit ihm zu tiefstem Einhlang gelangt ist. Das darf nicht durch hin
weisende Verzierungen und auBere Embleme, nicht durch kalte aka
demische Schonheit und Reinkultur historischer Stilformen erstrebt 
werden, sondern durch zweckgeborene Formung und Anordnung und 
durch die Verkorperung der innersten Idee, der das Bauwerk zu dienen 
hat, durch die ganze Durchbildung seiner Gestaltung im einzelnen 
und im Gesamtkomplex. Es heiBt nicht geringe Anspriiche steIlen, 
wenn man von einem Baukiinstler verlangt, sich ganz in das Wesen, 
die tiefste Idee und aIle Bediirfnisse, z. B. von Schule, Lehrer und 
SchUler hineinzuversenken und ein Gebilde zu schaffen, in dem die 
Menschen und das Schulwesen aIle Vorbedingungen zu bester Ent
"Wickl ung finden. Es geniigt nicht, in dieser Richtung mit dem be
quemen Mittel der Wettbewerbe allmahlich Fortschritte zu erstreben. 
Eine wissenschaftliche Disziplin muB auf allen einschHigigen Gebieten 
iiber den Bedarf und die l\Httel zu seiner ErfiiIlung, iiber Mangel und 
Bewahrung Material sammeln und sichten und durch Abwagung und 
Aussprache soweit Klarheit schaffen, daB jeder tiichtige Architekt oder 
sonstige Ingenieur gute Werke schaffen m u B, wenn er sich nur die 
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Miihe macht, diese Unterlagen zu verarbeiten und nicht einfach im 
Gerippe Unvollkommenes nachzuahmen, weil es iiberIiefert ist, und es 
ledigIich durch eine schone Schauseite und Schmiickung der an sich 
unzweckmaBigen Innenraume in seinem au.Beren Eindruck zu heben. 

Die besten Losungen sind entstanden, wo man aus dem Zweck 
heraus ganz neu gestalten mu.Bte, weil es VOl'bilder nicht gab. Also der 
Weg ist gangbar. Beschreiten wir ihn auf allen Gebieten dieser Gattung. 

Man kann zunachst im Zweifel sein, ob in dem Sinne, wie ich 
ihn gebrauchte, Anlagen, wie Gas- und Elektrizitatswerke und z. B. 
die kiinftig wahrscheinIich auch sich immer mehr einfiihrenden Fern
heizwerke Zweiggebiete des Stadtbauwesens sind. Sie bieten so gro.Be 
Vorteile, da.B sie fraglos zur Ausstattung der Stadt und zur Hebung 
der Siedlungsverhaltnisse gehoren. Indessen herrschen bei ihrer inneren 
Gestaltung doch betriebstechnische Fragen bei weitem vor, und diese 
Anlagen sind wohl mehr eigene Sondergebiete der Werkingenieure. Auch 
ist ihr Vorhandensein keine vollkommen unbedingte Lebensnotwendigkeit 
fiir die Bewohner. So lastig und schadIich auch ihr zeitweiIiges Ver
sagen (z. B. bei Streiks) fiir die Einwohner, die auf die Versorgung durch 
sie eingerichtet sind, und besonders fiir Krankenhauser u. dgl. sein mag, 
so kann man doch nicht sagen, da.B selbst eine Gro.Bstadt nicht bestehen 
konnte ohne sie. Selbst die Tatsache, da.B sie meist in stadtischem Be
trieb sind, andert die Sachlage nicht, da.B man es nur mit Fragen des 
stadtischen Bauwesens, aber nicht mit solchen des Stadtbauwesens zu 
tun hat. Denn die Stadt fiihrt diese Betriebe, weil sie Einnahmen 
bringen, und sie kann sie an sich nehmen, weil offentIicher Grund und 
Boden fiir die Verlegung der Leitungen usw. benutzt wird. Ob sie 
daran stets Recht tut, die Biirgerschaft durch solche Akte der 
Kommunalisierung zu Zwangsaktionaren zu machen, ob sie ferner 
billigere Preise als Entgelt dafiir bietet, ist jedoch sehr fragIich. 

lch bin jedenfalls der Meinung, da.B diese Anlagen nicht etwas 
wesentIich anderes sind als sonstige Fabriken oder Betriebe, und daB 
sie als Sondergebiete des Stadtbauwesens nicht zu betrachten sind. 

Dagegen betrachte ich, trotz mancher AhnIichkeit mit vorgenann
ten Aufgaben als Gebiet des Stadtbauwesens unbedingt. 

b) Die stadtische Wasserversorgung. "ubwp f.lEV api<J8ov" sagt 
schon Pindar. Gutes Wasser ist einfach unentbehrIich fiir das mensch
Iiche Leben und menschIiche Kultur, wenn auch in einer Gastwirtschaft 
der schone Spruch auf Ersatz hinweist: 

Nach Pindar soli das Wasser sein 
die beste aller Himmelsgaben; 
lch trink bescheiden meinen Wein, 
Man mu.B nicht stets das Beste haben. 
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Wegen der ganz fundamentalen Bedeutung der Wasserversorgung 
fiir Hygiene und Kultur der Einwohner muB der Stadtbauingenieur die 
Mittel und Wege der Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Ver
teilung des Wassers beherrschen und den Betrieb in der Hand behalten 
und uberwachen. Es handelt sich bei der Wasserversorgung nicht um 
Beschaffung des unumganglich notwendigen MindestmaBes', sondern es 
sollte ein unbestrittener Grundsatz des Stadtbauwesens sein, Wasser 
bester Beschaffenheit in solchen Mengen der Einwohnerschaft zur Ver
fUgung zu stellen, daB der Verbrauch fiir personliche und wirtschaft
liche Zwecke ungehemmt erfolgen kann und auch eine beliebig reichliche 
Benutzung fiir Gartenpflege, Kiihlung der Luft, Sportzwecke u. a. m. 
moglich ist. 

Wegen der Bedeutung des Wassers fiir kulturelle Zwecke der ver
schiedensten Art muB der Stadtingenieur seinen EinfluB mit allen Mitteln 
dahingehend geltend machen, daB am Wasser der Stadtsackel nicht 
verdient, sondern es in beliebiger Menge so billig und so gut als moglich 
zur Verfugung stellt. 

Das heiBt nun wieder nicht, daB er sich um jeden Kleinkram in 
der Einrichtung und im Betrieb kummern und alle Einzelheiten der 
Maschinen und sonstigen Anlagen selbst konstruieren musse. Das sind 
Sonderwissenschaften fur sich. Dagegen muB er etwa in folgenden 
Punkten klar sehen: 

1. Wound in welchen vermutlichen Mengen kann ich Wasser 
finden und wie kann ich mir auf dem einfachsten Wege Klarheit uber 
die Wasservorkommen verschaffen 1 

2. Welche Wasserarten sind fiir meine Zwecke verwendbar oder 
wie kann ich sie verwendbar machen 1 Bis zu welchem Grade und auf 
welche Weise kann man sie veredeln und aufbereiten ~ 

3. Welche Art der Maschineneinrichtungen bieten je nach den 
besonderen Verhaltnissen besondere wirtschaftliche V orteile fUr die 
Forderung des Wassers~ Was gibt es auf diesem Gebiet, was sollte 
an neuen Typen geschaffen werden, welche Aufgaben kann ich dem 
Maschineningenieur stellen ~ 

4. Wie und wo speichert man das Wasser zweckmaBig auf ~ 
5. Welche Gesichtspunkte endlich sind maBgebend fiir die Ver

teilungsanlagen, wie berechnet man diese 1 
c) Der Stadtstra.8enbau. In roher Schatzung kann man annehmen, 

daB in den Stadten auf den Kopf der Einwohner etwa Ilfd. m StraBe 
entfallt, daB also z. B. ein Ort von 30000 Einwohnern etwa 30 km 
StraBe hat. Der Flache nach nehmen die StraBen etwa 20-30 v H des 
besiedelten Gebietes in Anspruch. 1m stadtischen Etat bilden die Aus
gaben fUr den Ausbau und die Unterhaltung und Wartung der StraBen 
einen Jahr fiir Jahr wiederkehrenden hohen Posten. Vor allen Dingen 

5* 
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aber sind sie mit der Gestaltung des ganzen Stadtkorpers und dem 
Stadtleben so eng verwachsen und fiir die in der Stadt herrschenden 
Verhiiltnisse von so groBer Bedeutung, daB es fiir uns eine keiner weiteren 
Erorterung bediirftige Selbstverstandlichkeit ist, daB der Ingenieur, 
der die Stadt gestaltet, auch die StraBen gestalten oder mindestens 
deren Gestaltung und die Art ihres Ausbaues maBgebend beeinflussen 
muB. Es liegt hier also ein weiteres Teilgebiet des Stadtbauwesens vor. 
Auch dort, wo etwa Terraingesellschaften oder dergleichen die erste 
Ausfiihrung selbst vornehmen, geschleht dieses unter weitgehender 
EinfluBnahme seitens der Stadt; die StraBen gehen zudem nach kurzer 
Frist in das Eigentum und die Verwaltung der Stadt iiber. 

Die Aufgaben des StadtstraBenbaues sind wesentlich anderer Art, 
als wir sie beirn LandstraBenbau finden. 

Dort sehen wir zwei Aufgaben: Die Planung der Linienfiihrung 
("Trassierung") und die Deckung. 

Die Linienfiihrung der LandstraBen ist stark beeinfluBt durch den 
Zweck der ErschlieBung gewisser Landgebiete, spater dann der Verbin
dung von Siedlungsstatten mit anderen Orten oder StraBen und ferner 
durch die Oberflachengestaltung des Gelandes, die zur Abweichung 
vom kiirzesten Wege zwingt, urn ungiinstige Steigungen und schwieriges 
Gelande, wie Moore oder sonstige Hindernisse, zu vermeiden oder mit 
geringstem Aufwand zu iiberwinden. Diese Planung war in Deutsch
land fast zu einer seltenen Aufgabe geworden, seit das StraBennetz irn 
groBen und ganzen fertig zu sein schien. Sie kommt erst neuerdings 
wieder zur Bedeutung, seit die Entwicklung des Autoverkehrs zur 
Schaffung neuer GroBstraBenziige zwingt. Die Aufgaben der Trassie
rung stehen aber ferner noch in groBem MaBstab auf der Tagesordnung 
in weniger entwickelten Landern. 

Auch die Deckung, Unterhaltung und Wartung der LandstraBen war 
zu einer wohlausgebildeten Technik geworden und schlen neue Probleme 
kaum zu bieten. Die Ausbildung des Unterbaues, Sorge fiir Entwasse
rung und die gebrauchlichen Arten der Makadamisierung und Chaussie
rung, die langere Zeit hindurch nahezu alie Anspriiche erfiillten, waren 
allgemein so entwickelt, daB sie keine nennenswerten Schwierigkeiten 
boten, keine "akademischen" Fragen darsteliten, sondern praktisch 
erlernt und von einem Praktiker sehr wohl wahrgenommen werden 
konnten, ohne eine akademische Vorbildung unbedingt zu verlangen. 
(Hier sieht man klar den Unterschled zwischen Technik und Ingenieur
wesen.) Neuerdings ist das als Folge des Automobilwesens anders 
geworden, d. h. auch das LandstraBenwesen ist wieder eine schwierige 
Aufgabe geworden. 

Wendet man sich nun der Betrachtung dariiber zu, inwiefern der 
StadtstraBenbau ein Sondergebiet gegeniiber dem LandstraBenbau und 
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ein Sondergebiet im Gesamtbereich des Stadtbauwesens sei, so scheidet 
dabei die Planung der Linienfiihrung aus. Diese gehort in das Unter
gebiet des Stad.tebaues, in dessen Arbeitsbereich die Festlegung der 
Linienfiihrung, Hohenlage, Breitenbemessung und Querschnittsein
teilung der StraBe zusanimen mit der Gesamtplanung des Stadt
korpers erfolgen muB, dessen Gerippe und Knochengeriist die StraBen 
bilden. An Stelle der bei LandstraBen iiblichen Grundsatze der 
Trassierung treten hierbei eine Fiille anderer Gesichtspunkte, die sich 
aus der organischenAufgabe der StadtstraBen ergeben und iiber die im 
Stad.tebau naher die Rede sein wird. 

1m Bereich des Stadtbauwesens dagegen ist auf dem Sondergebiet 
des StadtstraBenbaues nur die eigentliche Bauausfiihrung, Unterbau, 
Deckung und Wartung zu betrachten, also die Durchbildung und 
Pflege des StraBenkorpers. Diese ist in der Stadt eine wesentlich 
verwickeltere und schwierigere als auf "Oberlandstrecken. 

Der Untergrund ist oft bis an den Rand der "Oberfiillung durchsetzt 
mit Rohren, Leitungen und Kabeln fiir die Versorgung der Hauser mit 
Wasser, Gas undElektrizitat, fiir Post, Telegraph undFernsprecher, mit 
den Entwasserungsleitungen und den Anschliissen der StraBeneinlaufe 
und der Hauser. Das Erfordernis nach deren Lagerung in gewachsenem 
oder friihzeitig genug geschiittetem Boden stellt besondere Anspriiche 
an die Ausfiihrung des Unterbaues, ihre Lagerung muB nach festem 
und klarem Plane erfolgen, auf Storung der Kabel durch eiserne Rohre, 
sowie auf Gefiihrdung der Keller durch Eindringen von Gas aus un
dichten Rohren und vieles andere mehr muB Riicksicht genommen wer
den. Die Art der StraBendeckung muB moglichst so gewahlt werden, daB 
die leichte Zuganglichkeit der Leitungen gewahrt bleibt, Stutzen und 
Schiichte sind in die Deckung einzuschlieBen. In der Deckung liegen 
auBerdem vielfach StraBenbahnschienen eingebettet, deren Bewegungen 
und Erschiitterungen unter dem Verkehr der schweren Wagen den Be
stand der Deckung gefahrden. AuBerdem muG aber die Deckung einer 
Reihe von siedlungstechnischen Anspriichen geniigen. Sie solI nicht 
nur bei Beanspruchung bis hinauf zur starksten Verkehrsbelastung dauer
haft und wirtschaftlich sein und geringen Kraftaufwand der Fahrzeuge 
beanspruchen, sondern sie muB auch ein MindestmaB an Staubbildung 
gewahrleisten, geringe Gerausche entwickeln, stets sauber bleiben, leicht 
und moglichst auch maschinell zu saubern, moglichst sogar waschbar 
sein, schnell trocknen und endlich ein gefalliges Aussehen bieten. 

AuBer der Fahrbahn aber verlangt der StadtstraBenbau eine Reihe 
von Anlagen, die der LandstraBenbau nicht kennt: Bordsteinfassungen, 
Reit-, Radfahr- und Promenadenwege und die Biirgersteigdeckungen, 
die samtlich gefiWig im Aussehen, bei jeder Witterung sauber und gut 
benutzbar, elastisch und weich begehbar, und auch bei Frost und Schnee 
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leicht zu saubern sein sollten. Endlich ist auf Anpflanzungen Riick
sicht zu nehmen. 

Als Folge der sehr vielseitigen Anspriiche, die bei der Aus
bildung der StadtstraBen befriedigt werden miissen, hat sich eine 
auBerordentliche Unsicherheit iiber die Wahl der Deckungsart ergeben, 
und diese Unsicherheit, gleichzeitig vergroBert durch die infoIge des 
Automobilverkehrs gesteigerten Anspriiche an die StraBen, pragt sich 
aus in einer schwer iibersehbaren FiilIe neuer Verfahren, mit denen 
Versuche gemacht werden. Da sehen wir GroBpflaster mit und ohne 
FugenverguB, mit Auslegung der Fugen mit Eisenbandern u. a. m., da 
sehen wir Kleinpflaster, Holzpflaster verschiedener Art, unter Ver
wendung verschiedenster Holzer und mit verschiedenen Wartungs
verfahren, da sehen wir viele Arten Beton- oder BitumenstraBen, Stampf
GuB- und Walzasphalt, Teerschotter, Pechmortel und Feinmineral
teerdecken, Oberflachen- und Innenteerung, Kunststeine wie Vulkanol
platten und wie sie aIle heiBen usw. Ahnlich liegen die Verhaltnisse 
hinsichtlich deranderen Verkehrsstreifen, wie Biirgersteige, Promenaden, 
Rad- und Reitwege usw. 

Die Aufgabe der Ausbildung der einzelnen Verfahren und ihre 
Verbesserung, die Aufgabe also, diese Verfahren in ihren Einzelheiten 
vollkommen zu beherrschen und das Mogliche aus ihnen herauszuholen, 
muB den betreffenden Industrien und ihren besonderen W er kinge
nieuren iiberlassen werden. Der Siedlungsingenieur oder im besonderen 
der Stadtbauingenieur oder noch genauer der Stadtbau-StraBen
ingenieur (sit venia verbo!) kann diese Aufgabe nicht lOsen. Dazu ist 
die Materie zu zersplittert, erfordert zu viele Sonderkenntnisse und ent
halt zu viele Punkte, die von der Industrie angstlich geheimgehalten 
und absichtlich verschleiert werden. Es entstiinde vielrilehr die Gefahr, 
daB der mit der Ausbildung gewisser Verfahren zu eng befaBte Stadt
bauingenieur sich damit einseitig bindet und gewisse Verfahren mehr 
bevorzugt, als dem allgemeinen Besten zutraglich ist. Die Gesamt
aufgabe muB geteilt werden: 

Auf der einen Seite miissen die Produktion, also Industrie, und be
sondere Werkingenieure verschiedener Geschaftszweige stehen und ibre 
Verfahren auf den Markt bringen. 

Ihnen gegeniiber auf der anderen Seite muB der Stadtbauingenieur 
stehen. Seine Aufgabe ist in erster Linie eine klare Probiemstellung, 
sowie die Wertung und Verwertung des Gebotenen. Er (und als sein 
Riistzeug innerhalb der Wissenschaft yom Stadtbauwesen das Sonder
fach des StadtstraBenbaues) hat zunachst einmal klare Ziele auf
zustelIen, welche Eigenschaften in den verschiedenen StraBengattun:gen 
yom Hauptverkehrszug bis hinab zur verkehrsarmen W ohnstraBe, von 
der AutomobilgroBstraBe bis zum Promenadenweg die Deckung auf-
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weisen muB, um als hochwertig zu gelten und - sagen wir einmal -
mit welcher Punktzahl die einzelnen Eigenschaften zu bewerten sind. 
Damit gibt er der Industrie eine wertvolle Grundlage, indem er ihr 
ein klares Ziel setzt. 

Sodann hat er die gebotenen Verfahren zu beobachten und den Grad 
ihrer Zweckerfiillung zu werten. Er muB feststellen, wie die verschiede
nen Deckungen sich unter dem Verkehr bewahren, was ihre Herstellung 
kostet, welche Art der Wartung ihnen am zutraglichsten ist, wie lange 
sie je nach Beanspruchung halten, welchen Aufwand ihre Wartung und 
Reinigung u. dgl. erfordert, wie sie als Teil der Siedlungsstatte auf das 
korperliche und geistige Befinden der Menschen wirken, und wie sie 
in verkehrstechnischer Hinsicht sich bewahren, also z. B. wie hoch sich auf 
ihnen der Kraftverbrauch und der VerschleiB der Verkehrsmittel stellt . 

. Der Stadtbauingenieur auf dem Gebiet des StraBenbaues muB 
Organisator sein, soweit es sich um die Einbettung der Leitungen usw. 
im Unterbau handelt, und er muB Sachverstandiger sein, nicht so sehr 
in den Ausfiihrungsverfahren - moglichst weitgehende Kenntnisse 
darin sind selbstverstandlich sehr niitzlich, aber schwer zuganglich und 
im allgemeinen wird er diesen Zweig den Firmen iiberlassen miissen -
sondern vielmehr muB er die Giite der Decken zuverlassig zu begut
achten vermogen. Und zwar ist ausdriicklich zu unterstreichen, daB 
er dabei nicht nur die finanzielle Seite in Rechnung steHen darf, sondern 
sein besonderes Augenmerk auf die Wertung vom Standpunkt der phy
sischen und psychischen Hygiene zu richten hat, zu der auch die Asthetik 
gehOrt. Er muB die richtige Deckungsart fiir jede StraBe im Stadt
ganzen zu finden wissen. Das ist eine Aufgabe, deren Losung mir 
schwieriger erscheint, als eine an sich gute StraBe zu bauen. 

d) Verkehrswesen und Verkehrsmittel. DerIngenieur, derdie Stadt 
zu einer moglichst vollkommenen Siedlungsstatte machen will, kann 
sich nicht auf die Gestaltung und Anordnung der festliegenden Bestand
teile und Bauten aller Art beschranken. Er muB vielmehr auch dafiir 
besorgt sein, daB das innere Leben sich in giinstiger Weise abwickelt 
und die gesamten inneren Lebensverhaltnisse der Stadt sich giinstig 
gestalten. Das liegt im Wesen der Stadt als Organismus begriindet. 
Deshalb wird der Stadtbauingenieur zwei weitere Gebiete in den 
Bereich seiner Tatigkeit einzubeziehen haben: das Verkehrswesen und 
die Stadtereinigung. 

Bleiben wir bei dem Bilde, das sich aus dem Vergleich der Stadt 
mit einem lebenden Korper ergibt, so entspricht der Verkehr etwa 
dem Kreislauf des Blutes. Es geniigt nun bereits in Stadten mittlerer 
GroBe nicht mehr, vor aHem aber nicht in GroBstadten, daB man hier
fiir in Form der StraBen lediglich ein Adernetz schafft. Vielmehr sind 
umfassende MaBnahmen notwendig, um den Verlauf des Verkehrs in dem 
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erforderlichen Umfange sich gut abwickeln zu lassen und um dafiir zu 
sorgen, daB er sich in ganz bestimmt geregelten Bahnen vollzieht. 

Wohl wenige Erscheinungen im Stadtbild lassen die Entwicklung 
neuerer Zeit und ihren Wandel rein auBerlich so sinnfallig packend in 
Erscheinung treten, wie der StraBenverkehr. Wenn in einem der zahl
reichen Orte; die von dieser Entwicklung beriihrt sind, vor kaum 
30 Jahren jemand in einen langen Schlaf verfallen ware und heute 
aufwachte, wiirde er an seinem Verstande oder an dem der stadtischen 
Bevolkerung zweifeln. Er wiirde unter dem Eindruck stehen, als ob 
die Menschen nichts weiter zu tun hatten, als von einem Punkt der Stadt 
zum andern zu laufen und als ob nahezu alle beweglichen Giiter umher
gefahren wiirden. N ur wenige schlummernde Orte sind so unberiihrt 
geblieben, daB jener Erwachende nicht mindestens mehrmals an einem 
Tage sein Leben gefahrdet fiihlen wiirde. 

Eine kleine wahre Geschichte mag dem, der mit GroBverkehrs
problemen nicht bekannt ist, die Verhaltnisse beleuchten. 

Ein Herr von etwa 30 Jahren, der den Krieg mitgemacht und 
also schon allerhand gesehen hatte und aus einer Stadt von etwa 
150000 Einwohnern kam, in der man auch schon an allen Ecken 
Verkehrsschutzleute aufzustellen fiir notig fand, sprang - wie er mir 
selbst lachend erzahlte - auf der Fahrt durch die HauptstraBe von 
Dortmund erregt in der StraBenbahn auf und fragte seinen Nachbarn, 
ob ein Brand oder Volksauflauf im Gange sei. Nachdem die andern 
Mitfahrer ihr Erstaunen iiberwunden hatten, erklarten sie ibm, daB 
dieses das gewohnte Verkehrsbild sei, das ibn so iiberrasche. 

Das erhellt fiir den, der nicht selbst in diesem Getriebe steht, wie 
die Sachlage sich mancherorts entwickelt hat. 

Diese Verhaltnisse sind nun fraglos zum guten Teil eine Krankheits
erscheinung. Sie riihren namlich unter anderem davon her, daB die 
einzelnen Bestandteile des Stadtkorpers unzweckmaBig angeordnet oder 
gelagert und der Gesamtaufbau nicht nach richtigen Grundsatzen 
organisiert sind. Wenn in dem neuesten Schriftwesen iiber Stadtebau 
immer gleich einem Schlagwort die Redewendung wiederkehrt, das 
moderne Stadtbild trage das Geprage des "Chaos", so sehen wir hier 
in der Entwicklung des Verkehrwesens die Bestatigung dafiir, daB nicht 
nur das auBere Bild, sondern tatsachlich der innere Zustand der Stadte 
"chaotische" Unordnung aufweist. Es wird eine sehr wichtige Aufgabe 
des Stadtebaues sein, durch wohliiberlegte Anordnung des Stadtkorpers 
das "Oberschaumen des Verkehrs unnotig zu machen. Es wird durchaus 
moglich sein, durch Zusammenfassung zusammengehoriger Einzelteile 
des Stadtkorpers die Verkehrsnotwendigkeit einzuschranken. 

Jeder Weg zwischen Wohn- und Arbeitsstatte kostet Zeit und Geld. 
Verbraucht ein Biirger taglich 40 Pf. fiir die StraBenbahn und 1 Stunde 
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Zeit, so bedeutet das mindestens einen unnotigen Aufwand von 1 M. 
am Tag oder 300-400 M. im Jahr fiir die Familie. AuBerdem rentieren 
die StraBenbahnen vielfach nicht einmal. Zwar mag diese "Steuer" viel
leicht nur von wenigen klar empfunden werden, weil sie groschenweise 
bezahlt wird. Tatsachlich stent sie aber eine sehr bedenkliche wirt
schaftliche Last dar. 

Man kann wohl sagen: Eine Stadt wird stadtebaulich desto vor
zuglicher sein, je weniger StraBenverkehr man im Verhaltnis zur Starke 
des inneren Lebens sieht und je weniger Verkehrsmittel sie braucht. 

Jedenfalls liegt somit zu einem gewissen Teil die Losung der 
Verkehrsfrage auf stadtebaulichem Gebiet und bildet kein eigenes 
Sonderfach des Stadtbauwesens. 

Einen anderen Grund fUr die Uberlastung der stadtischen 
StraBen finden wir in ihrer Benutzung durch Fahrzeuge, die an sich 
keinen Grund haben, den Ort zu durchqueren, sondern die dieses nur 
gezwungenermaBen tun, weil die groBen LandstraBen meist mitten 
durch die Ortschaften hindurchfuhren. Hiergegen wird Abhilfe durch 
die Schaffung von UmgehungsstraBen zu suchen sein, also ebenfalls 
durch stadtebauliche MaBnahmen, aber auBerdem durch die noch wieder 
daruber stehende Landesplanung, die dem Umstand Rechnung tragt, 
daB allmahlich das ganze Land ein einheitlicher Wirtschaftsorganis
mus wird. 

Indessen wird sodann oftmals immer noch ein gewaltiger Verkehr 
im Innern der Stadte ubrigbleiben, der auf durchaus natiirlichen 
und gesunden GrUnden beruht. Er ruhrt einfach daher, daB die 
Menschen und die Wirtschaft sich die verschiedenartigsten Verkehrs
mittel nutzbar machten, urn mit deren Hilfe durch personlichen Ver
kehr und durch Guteraustausch in Geschaft und Produktion neue 
Wirtschaftsformen durchzufUhren. 

Um dem Rechnung zu tragen, mussen zwei Wege beschritten wer
den: Die Verkehrsregelung und die Rebung del' Leistungsfahigkeit del' 
Verkehrsmittel. 

Die Uberlastung der Verkehrswege hangt groBtenteils damit zu
sammen, daB zum FuBganger und Pferdefuhrwerk, die man durch 
gesonderte Anordnung von Burgersteig und Fahrdamm voneinander 
schied, eine Menge neuer Fortbewegungsmittel hinzugekommen sind: 
das Rad, das langsam fahrende Last- und das schnelle Personenauto, der 
in kurzen Abstanden anhaltende Omnibus, die ebenfalls ruckweise sich 
fortbewegende StraBenbahn usw. Beachtet man auBerdem die zahlreichen 
Verkehrskreuzungen und halt man sich gegenwartig, daB sich bei stark 
belasteten StraBen jede Stockung an einer Stelle im geschlossen folgen
den Verkehrszuge bis weit nach hinten fortpflanzt und dessen Bewegung 
teils ganz hemmt, teils mindestens verlangsamt, sowie endlich, daB 
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jede "Oberholnng eines langsamer wandernden Korpers durch einen 
schnelleren ein Vielfaches von dessen Eigenlange an Verkehrsraum er
fordert, daB dadurch Wirbelbildnngen nnd ein Durcheinander an Stelle 
gleichmaBigen DahinflieBens entstehen, so ist ohne weiteres klar, daB 
das AbfluBvermogen des Verkehrsstromes durch diese Zustande auf 
einen Bruchteil herabgesetzt, die Gefahr des ZusammenstoBes da
gegen gleichzeitig auf ein Vielfaches gesteigert wird. Nach Mitteilungen 
aus Hamburg ist dort festgestellt, daB unter den heute allgemein ver
breiteten Verhiiltnissen auf einem Fahrdamm in gleicher Zeit nur 20 vH 
der Personenzahl befOrdert werden kann, wie auf einem Biirgersteig
streifen gleicher Breite, trotz der geringen Eigengeschwindigkeit der 
FuBganger. Wenn man daraus die Folgernng zieht, wird man also die 
Leistungsfahigkeit der StraBen ganz gewaltig steigern konnen, ohne 
ihre Gesamtflache zu vergroBern, sofern man gleichartige Fahrzeuge 
mit gleicher Geschwindigkeit auf gesonderte Bahnen verweist. 

Deren Schaffnng ist freilich wieder eine stadtebauliche Aufgabe, demn 
es handelt sich um eine grundlegende Frage im Aufbau des Gesamtkorpers. 

Nnn aber endlich kommen wir einer Aufgabe, deren Behandlung 
und Losung ein eigenes Sondergebiet des Stadtbauwesens ausmacht: 
Das ist die Fiirsorge fiir die Schaffung von Verkehrsmitteln groBerer 
Leistnngsfahigkeit nnd die Steigernng der Leistungsfahigkeit der Ver
kehrsmittel selbst. Das liegt auBerhalb der Grenzen des stadtebaulichen 
Arbeitskreises nnd muB von Sonderingenieuren bearbeitet werden, nam
lich die Frage: Wie kann ich Verkehrsmittel schaffen, die groBe Menschen
nnd Giitermassen in moglichst kurzer Zeit und mit geringstem Selbst
kostenaufwand von einem Ort zum andern befordern, wann und wo 
kalID man sie zur Verwendnng bringen nnd was muB geschehen, um 'sie 
in Betrieb zu setzen, wenn private Unternehmerkreise versagen und ihre 
Einfiihrung doch dem Wohle des Gesamtlebens der Stadtschaft dient. 

Es sind eine Fiille wichtiger Probleme, die hier der Losung 
harren. Jedermann weiB z. B. : wie sehr die Leistnngsfahigkeit der Omni
busse nnd StraBenbahnen herabgesetzt wird durch die langsame Ab
wicklung des Ein- nnd Aussteigens. Wir brauchen neue Einrichtungen 
der Wagen nnd Haltestellen! Es ist bekannt, wie groBe Verzogerung 
der Umsteigeverkehr mit sich bringt. Der Verkehrsingenieur muB eine 
zweckmaBige Linienfiihrung ausarbeiten, muB die Unterlagen fiir die 
Beurteilnng der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeit neuer Linien nnd 
Befordernngsmittel beschaffen, muB zielbewuBt fiir deren Einfiihrnng 
oder Bau sorgen, muB die Tarif- nnd Fahrplanpolitik der Uberland
nnd Vorortbahnen beeinflussen, um sie dem inneren Verkehrswesen 
nutzbar zu machen usf. Er muB sich damit beschaftigen, daB ebenso 
die Leistnngsfahigkeit der Fahrzeuge und Anlagen fiir die BefOrderung 
der Giiter gesteigert wird. Die Industrie hat Wagen gebaut, die bei 
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geringer VergroBerung ihres Raumbedarfs ein Vielfaches an Fassungs
vermogen aufweisen. Ihre Verwendung wird die StraBen entlasten. 
Aber sie miissen allgemein zur EinfUhrung kommen. Weshalb soll 
man nicht ahnlich den unter stadtischer Aufsicht stehenden Giiter
bestattereien Verbande schaffen, die mit diesen GroBwagen den 
Giitertransport iibernehmen? Oder die Traktoren vorhalten, mit denen 
im Privatbesitz befindliche Anhangewagen ihrem Bestimmungsort 
zugefiihrt werden? Del' Verkehrsingenieur muB darauf dringen, daB die 
Verladung und Entladung auf den Giiterbahnhofen in einem Bruchteil 
der jetzt benotigten Zeit vor sich gehen, er muB die Moglichkeit klaren, 
die StraBenbahnen vielleicht auch fUr den Giitertransport heranzuziehen. 
Dnd so gibt es noch eine Menge von Fragen, Aufgaben und Moglichkeiten, 
wie der Verkehrsnot abgehol£en werden kann. 

Hier sollte indessen nur in einigen Stichproben das Bild seines 
Berufes umschrieben werden. Es zeigt, daB er nicht der Baufachmann 
ist, als der er hier zu wirken hat, sondern der bahnbrechende, anregende, 
vorwartsstrebende Gestalter neuer Bildungen, die uns menschlich und 
wirtschaftlich leistungsfahiger machen. Er muB dazu freilich eben 
Ingenieur und nicht Techniker sein. Seine Vertrautheit mit der Technik 
wird ihn befahigen, eine Stellung besser auszufiillen, die bisher der 
Verwaltungsmann wahrzunehmen sich bemiihte, del' abel' nur unter 
groBen Schwierigkeiten und nul' in unvollkommenem MaBe Erfolge 
erzielen konnte, weil ihm die eingehende Sachkenntnis mangelte, die 
auch die Heranziehung von Technikern als Hilfsarbeiter nicht aus
gleichen kann. 

e) Die Stadtereinigung. Icb komme zum letzten Dntergebiet des 
Stadtbauwesens, d. h. - ich wiederhole das hier noch einmal- des Auf
gabenkreises del' Ingenieure, dessen Behandlung und Losung sich das 
Ziel setzt, aus den Stadten Siedlungsstatten von moglichst groBer Voll
kommenheit zu mach en und dessen Verfolgung sich der Stadtingenieur 
annehmen muB, weil es auBerhalb der Grenzen anderer Ingenieur
gebiete liegt und weil trotz del' fundamentalen Wichtigkeit fiir das 
Ergehen del' Biirger und Wirtschaft und del' Stadtschaft als Ganzes 
kein Dnternehmen diese Aufgaben verfolgen wiirde, wenn nicht die 
Stadt selbst und ihre Organe sich ihrer annehmen wiirden. 

Die Stadtereinigung scheint mir immer als echtes Aschenbrodel 
im Ingenieurwesen angesehen zu sein. In den Sammelwerken wird 
nur die Stadteentwasserung oder Ka;nalisation des naheren behandelt. 
Also nur die AbfUhrung der fliissigen Abfallstoffe mittels eines ein
zigen bestimmten Verfahrens, und im Zusammenhange hiermit die frei
lich sehr wichtige Frage del' Klarung oder sonstigen Behandlung dieser 
Schmutzstoffe, ehe man sie durch Abgabe an einen Verfluter oder 
sonstige Ableitung sich selbst iiberlaBt. Mit der Beherrschung dieses 
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beschrankten Fachbezirkes sind abel' meines Erachtens die Aufgaben 
des Ingenieurs auf dem Gebiet del' Stadtereinigung bei weitem nicht 
erschopft. Es erscheint mil' erforderlich, ganz entschieden darauf hin
zuweisen, daB die Aufgabe del' Stadtingenieure auf diesem Gebiet 
sehr viel weitergreift. 

Auch sprechen selbst hochstehende Ingenieure von ihren Kollegen, 
die dieses Gebiet bearbeiten, als von "Kloaken"-Ingenieuren. Das zeugt 
von argem Unwissen und einer traurigen Unterschatzung des Wesens 
diesel' Dinge. Mit den alten Kloaken Roms hat unsere Kanalisation, 
wenn wir schon diese speziell ins Auge fassen wollen, nichts zu tun. 

Keine Aufgabe des Stadtingenieurs, auBer del' des Stadtebaues, 
ist von so tiefgreifender und groBer Bedeutung fur die Verhaltnisse in 
den Stiidten, als die del' Stadtereinigung. Keine ist "idealer". 

Es handelt sich auf diesem Gebiete darum, die Biirgerschaft zu 
fOrdern, indem man ihr ein Dasein unter moglichst sauberen und gun
stigen Verhaltnissen in ihrem Lebens- und Wirkensbereich sichert. 

Dieses allgemeine Feld del' Schaffung moglichst "reiner", d. h. zu
traglicher Umweltverhaltnisse zerfallt nun in drei Wirkenskreise. 

1. Die Beseitigung entstandener Abfallstoffe. 
2. Die Verhinderung odeI' mindestens Einschrankung des Ent

stehens von Abfallstoffen, die zu einer Verschlechterung del' natur
gegebenen Verhaltnisse fuhren konnten. 

3. Endlich abel' braucht die Tatigkeit del' Ingenieure auch auf 
diesem Gebiet nicht nur abwehrender Art zu sein, sondern man kann 
sie auch nach del' aufbauenden Seite hin entwickeln. Man kommt dann 
zu del' Aufgabe, die naturgegebenen Verhaltnisse in Boden, Wasser 
und Luft zu verbessern, z. B. durch Behebung klimatischer Unzutrag
lichkeiten und dergleichen mehr. 

So bedeutsam auch die SeBhaftmachung, also Ansiedlung, fur den 
zivilisatorischen und kulturellen Aufstieg del' Menschheit gewesen sein 
mag, so ergab sich doch daraus eine groBe Gefahr fiir deren Ergehen : Ab
fallstoffe aller Art, zunachst aus Lebensfiihrung und Wirtschaft, die del' 
weiterwandernde Nomade beim Wechsel seines Aufenthaltsortes ver
laBt, spateI' auch in immer steigendem MaBe die Abfallstoffe del' Gewerbe
betriebe, sammeln sich in seinem Wohnbereich und deren Umgebung 
an. Bedenkt man, daB das Tiel' instinktiv einen tiefen Abscheu VOl' 
allen eigenen Abfallen hat, daB z. B. das Rind die auf eigenem Dung 
auf den Weiden entstandenen Geilstellen meidet, manche Tiere ihre 
Exkremente zu verscharren trachten, so muB es verwunderlich er
scheinen, daB die Menschen so lange blind gegen die Gefahren waren, 
die ihnen aus dem Ubergreifen del' Zersetzungsvorgange und Zer
setzungskrafte in den Abfallstoffen auf ihre Lebensfunktionen mohen. 
Erst seit kaum 100 Jahren hat die medizinische und hygienische Wissen-
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schaft immer klarer erkannt und nach und nach erwiesen, daB die Fern
haltung aIles dessen, was dem Vergehen geweiht ist, aus der Umgebung 
der Menschen ein fundament ales Gebot der Selbsterhaltung und die 
Vorbedingnng der Hebung unseres menschlichen Ergehens ist. 

An solchen Abfallstoffen kommen in Betracht, wenn man sie nach 
ihrer Entstehung einteilt, diejenigen, die 

a) von StraBen, Platzen und offentlichen Flachen, 
b) aus Haushalt und Wirtschaft, 
c) aus Gewerben, 
d) aus Niederschlagen stammen. 

Auch diese letzten sind, soweit sie keine naturliche und unschadliche 
Aufnahme im Boden finden, AbfaIlstoffe. 

Die Mengen dieser Abfallstoffe sind, auBer zeitweilig bei Nieder
schlagen und besonders - in der Gesamtsumme des Jahres - bei den 
fhissigen Abfallstoffen aus den Haushaltungen und Gewerben, keine sehr 
groBen. An StraBen- und Hausmull hat man in roher Schatzung mit 
nur etwa je 8-10 000 cbm im Jahr auf je 10000 Einwohner zu rechnen. 

Die moderne Stadtereinigung macht es sich zur Aufgabe, aIle Ab
fallstoffe moglichst sofort nach ihrer Entstehung zu erfassen und der 
unmittelbaren oder mittelbaren Beriihrung :qJ.it den Menschen zu ent
ziehen, sie sodann moglichst bald und restlos aus dem Bereich der 
Siedlungsstatte und des Siedlungsbezirkes zu entfernen und sie nicht 
eher sich selbst zu uberlassen, als bis sie in einen Zustand uberfiihrt 
sind, in welchem sie keinen Schaden mehr anrichten konnen. Nach 
Moglichkeit strebt man sogar, die in ihnen steckenden Werte zu 
nutzen. 

Hinsichtlich des Haus- und StraBenmillls und der in kleinen Mengen 
anfallenden festen Abfallstoffe aus Gewerbebetrieben - die Sorge fur 
die Beseitigung groBer Mengen kann dem Unternehmen selbst zur Auf
lage gemacht werden -liegt das Problem, dem sich der Stadtingenieur 
gegenubergestellt sieht, in der Frage : Wie kann man durch geeignete Ein
richtungen und organisatorische MaBnahmen die dauernd und uberall 
verteilt und an sich in kleinen Mengen entstehenden Stoffe sogleich er
fassen, sammeln und standig entfernen, ohne einen ubertriebenen Aufwand 
an Kraft, Weg und Zeit zu treiben? Die Losung dieser Frage liiBt sich 
nur zum Teil durch konstruktive Arbeit in dem Sinne, in welchem 
diese Bezeichnung im Ingenieurwesen gangig ist, erzielen. Oft weit 
wichtiger ist die organisatorische und verwaltungstechnische Behand
lung. Gerade dieser Seite der Aufgabe aber darf sich der Ingenieur 
nicht entziehen. Denn Verordnungen und Organisation einerseits und 
Gerate und Einrichtungsstucke andrerseits bilden ein unteilbares 
System. Will er nicht nur Beauftragter und Zweiter sein, so muB er 
das Ganze zu meistern wissen. 
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Etwas anders liegen die Verhaltnisse bei den flussigen Abfall
stoffen. FUr die Gewerbebetriebe lassen sich hier die Massen, mit denen 
man zu rechnen hat, in Zahlen schwer geben. Art und Menge d~r ab
gestoBenen Stoffe sind sehr verschieden. Ihre Behandlung bildet ein 
eigenes Kapitel fiir sich. Gesagt moge nur sein, daB ihre Aufnahme in 
die allgemeine Regelung unbedingt erstrebt werden muB. 

Will man einen Anhalt dafiir gewinnen, welche Mengen an Regen
wasser zu bewaltigen sind, und nimmt man fiir 10000 Einwohner eine 
Siedlungsflache von 50 ha an und rechnet bei einer jahrlichen Nieder
schlagshohe von 600 mm mit einem AbfluB von 50 v H, so wiirde sich er
geben, daB im Jahr etwa 150000 cbm Regenwasser abzufiihren waren, 
deren AbfluB sich zudem in der Hauptsache auf ganz kurze Zeit zu
sammendrangt. 

Hier also stehen wir vor einem Problem der Masse. 
Das gilt in noch hoherem Grade bei den Hauswassern. An diesen 

Stoffen sind im Jahr von 10000 Einwohnern, roh geschatzt, gar 
350000 cbm abzufuhren und zu verarbeiten. Mogen nun auch die 
Regenwasser, sowie sie schlieBlich zum AbfluB kommen, recht stark 
verschmutzt sein, so wird man die ununterbrochen entstehenden Haus
und Wirtschaftsabwasser doch als besonders bedenklich ansprechen 
mussen. Sie zu erfassen und zu sammeln ist verhiiltnismaBig einfach. 
Die Schwierigkeit liegt in der Fortschaffung. Ihr Verbleib in der Sied
lung wiirde zu Versumpfungen und Verschmutzungen schlimmster Art 
fuhren. Eine Beschrankung der Menge durch Einengung des Ver
brauchs an Wasser ware nicht minder bedenklich. Deshalb liegt hier in 
der Beseitigung der hauslichen Abwasser die groBe B~deutung und die 
eigentliche Aufgabe der Kanalisation als Mittel der Stadtereinigung, 
von der die Ausbildung dieser Anlagen in erster Linie auszugehen hat, 
wahrend die Abfuhrung der Regenwasser und gewerblichen Abflusse 
mehr als Nebenaufgabe zu betrachten ist. 

Wir sehen nun freilich daraus, daB zwar die Kanalisation (die ihrer
seits wieder die drei Teilaufgaben der Grundstucksinstallation, der 
Ausbildung des Kanalnetzes und der Abwasserbehandlung oder Ab
wasserreinigung umfaBt) auf dem Gebiete der Beseitigung der Abfall
stoffe ein Hilfsmittel von besonderer Wichtigkeit ist. Aber neben 
ihrer Bearbeitung, das darf man nicht vergessen, bestehen noch andere 
Fragen von nicht geringer Bedeutung. Vor allem ist auch zu be
merken, daB leider viele Stadte noch ohne Kanalisation sich behelfen 
mussen und der Stadtereinigungsingenieur demzufolge auch die Methoden 
beherrschen muB, die dort in Frage kommen. 

Nun sind aber mit der Beseitigung der Abfallstoffe die Aufgaben der 
Stadtereinigung noch bei weitem nicht erschopft. Hinzu kommt zunachst 
die wichtige Frage der Verhinderung oder mindestens der Einschrankung 
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des Entstehens und der Verbreitung von schadlichen Stoffen, die als Gase, 
RuB, Staub und dergleichen mehr die Luft verschlechtern. Der Stadte
reinigungsingenieur muB sich Klarheit schaffen uber die schadlichen Fol
gen, welche aus falscher Anordnung der Rauch und Gase entwickelnden 
Industrie im Stadtkorper und die vielleicht noch weit groBere Rauch
entwicklung der Wohn- und Geschaftshauser, durch falsche StraBen
fuhrung und -deckung, Staubentwicklung und dergleichen mehr ent
stehen. Erinnert sei auch an die durchaus nicht unwichtige Frage der 
Insektenbekampfung. Es gibt auch bei uns Stadte genug, in denen 
Fliegen und Stechmucken den Biirgern jahrlich monatelang das Dasein 
verleiden. Vielfach sind sie Urheber schwerer Epidemien. 

Rio de Janeiro hat durch Insektenbekampfung die Zahl der Todes
faHe an Gelbfieber von 548 auf 42 im Jahr einzuschranken vermocht. 

Das sind wahrlich keine Nebensachlichkeiten. 
Der Ingenieur wird sich bei der Behandlung aller dieser Aufgaben 

teilweise auf medizinische und hygienische Arbeiten stutzen konnen, 
aber auch selbst durch Beobachtungen und Anregungen zur Klarung 
der einschlagigen Fragen beizutragen vermogen. Vor aHem ist es notig, 
daB er den Stand der Erkenntnisse auf diesem Gebiete aufmerksam 
und kritisch verfolgt und die Ergebnisse in leicht faBbarer Form dem 
Stadtebauer, StraBenfachmann usw. zuganglich macht. 

Er wird weiterden Stand unddie weitere Entwicklungder Mittelzur Be
kampfung der bestehenden MiBstande zu verfolgen haben, er muB auf die 
Ausbildung neuer Hilfsmittel dringen, wo die bestehenden nicht geniigen. 

Endlich aber hat er dafiir zu sorgen, daB aIle Mittel und MaB
nahmen zur Verhinderung von Schaden, die verfugbar sind, auch allen 
Kreisen bekannt sind und daB sie tatsachlich in dem ihrem Wert ent
sprechenden MaBe zur Anwendung kommen. 

Vergegenw:artigt man sich, in wie intensiver und feiner Arbeit und 
mit welcher eisernen Energie man auf dem Gebiete der Produktion 
ohne Scheu vor dem Aufwand hoher Anlagekosten bestrebt ist, jede 
Verfeinerung und Verbesserung des Betriebes ausfindig und nutzbar zu 
machen, die nur die geringste Ersparnis verspricht, so muB man er
staunt sein, wie wenig geschieht, ja wie' angstlich zuweilen allgemeine 
Verwaltungskreise davor zuruckschrecken, wenn es gilt, Verbesserungen 
durchzufiihren, die geeignet waren, durch Rebung der Gesundheit und 
des Wohlbefindens der Menschen selbst die Steigerung des Volks
vermogens aus seiner Wurzel heraus zu fordern. Deshalb muB der 
Ingenieur die Fiihrung ubernehmen, geeignete Mittel und MaBnahmen 
ausfindig zu machen und deren allgemeine Anwendung und Durch
fiihrung mit allem Nachdruck betreiben. 

Endlich aber: Weshalb sollen wir bei der Bekampfung entstehen
der MiBstande stehenbleiben ~ Der Ingenieur will gestalten, aufbauen, 
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stets Besseres an die Stelle des Bestehenden stellen. Weshalb soIl er 
nicht auch die naturgegebenen VerhiiJtnisse in Boden, Wasser und Luft 
besser zu machen suchen, als wie sie von sich aus sind? 

Bei den BOden kommt beispielsweise teils die Trockenlegung oder 
die Senkung des Grundwasserstandes in Frage. Andererseits aber auch 
die Aufspeicherung von Niederschlagen, urn kleine Bache zu speisen, die 
das Siedlungsgebiet durchziehen und zeitweilig auszutrocknen drohen, 
oder urn kiihlende und belebende Wasserflachen zu schaffen. Man soUte 
von der leider eingebiirgerten Gewohnheit abkommen, aIle Rillllsale und 
Bache mit hohen Kosten in unterirdische Leitungen zu fassen, anstatt 
sie als belebendes Element zu erhalten und durch Ausbildung als Griin
anlagen zur Verschonerung der Siedlung nutzbar zu machen und sie 
gleichzeitig auch als Verfluter fiir die Regenwasserabfiihrung zu ver
werten. Man konnte auf diese Art stellenweise Kiihlung der Luft in 
heWer Jahreszeit und eine Erhohung des Feuchtigkeitsgehaltes er
zielen und frische Vegetation schaffen in Hitzeperiodell, wo der Anblick 
der diirstenden Natur auch die Plage der Menschen erhoht. Weshalb 
sollte man nicht auch, dem Beispiel der alten Mauren folgend, in weit 
hoherem Ma.Be als bisher durch Brunnen, kleine Wasserfalle, selbst
tatige Verstaubungs- und Sprenganlagen auf offentlichen Flachen und 
auch illllerhalb der Blocks die Plage der heiBen Sommermonate herab
mindern und die oft ebenso lastige Hitze bekampfen, wie man wahrend 
des Winters in der Wohnung der KlUte begegnet. 

Jedenfalls gibt es mancherlei Moglichkeiten, auch die bestehen
den Verhaltnisse zu bessern und auch hier gestaltend zu wirken. Bahn
brecher auf diesem Gebiet muB der Ingenieur sein. Sollten diese Fragen 
auch bei uns in Deutschland nicht brellllend sein, so kann doch mancher 
in die Lage kommen, in heiBeren Gegenden zu wirken. Deshalb ist es 
gut, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auch dies en Fragen schenken und 
uns bewuBt sind, daB es sich dabei nicht nur um Verschonerung oder 
gar Luxus, sondern um wichtige Fragen des psychischen Ergehens der 
Menschen handelt. 

Die Stadtereinigung ist ein Ingenieurgebiet, dessen Bedeutung fiir 
die Volkskultur und das Volksvermogen - im wahren Sinne dieses 
Wortes - von wenigen anderen Gebieten iibertroffen wird. Denn 
Volksvermogen ist nicht der Kapitalbesitz, sondern die Kraft und 
Leistungsfahigkeit der Volksgenossen. Auch ein armes Yolk kann ein 
gewaltiges "Vermogen" haben, wenn es korperlich, geistig und mora
lisch hoch steht. Schaffensdrang und Schaffenslust wachsen aus sich 
selbst heraus, wenn gute Verhaltnisse der Menschen Dasein umgeben. 
Der ethische Zustand im besonderen hat als wichtigste Grundlage die 
Sauberkeit und Ordnung. Diese zu schaffen und zu ihr zu erziehen 
ist die hohe kulturelle Aufgabe der Stadtereinigung. 
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II. Abschliei3ende Zusammenfassung. 

Was ist der langen Rede kurzer Sinn? 
Das Arbeitsfeld, der Beruf des Ingenieurs ist das Gestalten korper

licher Gebilde und unter deren EinfluB stehender Verhliltnisse im 
Dienste menschlicher Arbeit, menschlicher Wirtschaft und des mensch
lichen Ergehens und im Dienste der Hebung der Leistungsfahigkeit 
unserer Mitmenschen. 

Der Siedlungsingenieur will seinen Mitmenschen durch sachgemaBe 
und schone Konstruktion der Siedlungsstatten in ihrem personlichen 
Ergehen moglichst giinstige Daseins- und Entwicklungsverhaltnisse 
scha£fen. 

1m. einzelnen wurde allgedeutet, welche Einzelfragen im besonderen 
in den stadtischen Siedlungen sein Arbeitsbereich. umfassen muB, um 
Lucken zu schlieBen, die die Arbeit anderer Ingenieurgruppen offenlaBt. 

AIle Einzelfragen aber zusammenzufassen und einer einzigen leiten
den Idee unterzuordnen und so aus der Stadtsiedlung ein moglichst 
vollkommenes Ganzes, und zwar einen Organismus, zu schaffen, das 
ist die Aufgabe, die innerhalb des Gesamtgebietes des Siedlungswesens 
dem Sondergebiet des Stadtebaues zufallt. 

Darin liegt dessen Vielseitigkeit und alles uberragende Bedeutung 
begrundet. 

Nachdem so das Gebiet des Stadtebaues klar und fest umgrenzt 
und in seinen allgemeinen Zielen gekennzeichnet ist, wird naher zu 
erortern sein, welche Anspruche die Behandlung seiner Probleme an 
das Wissen und die Fahigkeiten der Ingenieure stellt. 

Hoepfner, Stiidtebau II. 6 



Zweiter Teil. 

Die Aufgaben und das Problem des modernen 
Stadtebaues im Vergleich mit der 

geschichtlichen Vergangenheit. 
Die vorausgegangenen Ausfiihrungen soUten einen "Oberblick iiber 

die verschiedenen Gebiete geben, die im stadtischen Bauwesen zu den 
anderen allgemein bekannten und auch anderwarts geiibten Ingenieur
aufgaben hinzutreten und auf denen sich speziell der Siedlungsingenieur 
betatigen mu.B, urn ?ie Stadte zu Siedlungsstatten von moglichst voll
kommener Gestaltung zu machen. Die Gesamtmasse dieser Sonder
aufgaben habe ich unter dem Begriff des Stadtbauwesens zusammen
gefa.Bt. Durch ihre Aufteilung in einzelne Untergebiete wurde sodann 
erreicht, da.B sich der Begriff und die Umgrenzung dessen klar heraus
schalte, was auf dem Sondergebiete des "Stadtebaues" zu behandeln 
und zu leisten ist. 

Im folgenden will ich mich nun ausschlie.Blich mit Fragen des 
Stadtebaues beschaftigen. 

Kurz zusammenfassend wurde dieses Gebiet dahin gekennzeichnet, 
da.B der Stadtebau sich speziell mit der Ausbildung der Stadt zum Ein
heitskorper befa.Bt. Er hat also seine einzelnen BestandteiIe so zu 
beeinflussen, da.B sie sich dem ganzen Stadtkorper gut einfiigen und mit 
ihm, sowie unter sich, in organischer Gebundenheit stehen, damit so 
die Stadt als Ganzes und in der Einzeldurchbildung die Form erhalt, 
die ihrem Wesen und innerem Leben am besten entspricht. 

Die Verfolgung dieser Aufgabe bringt den Stadtebau mit allen 
anderen Gebieten, nicht nur des Stadtbauwesens, sondern des ganzen 
stadtischen Bauwesens und iiberhaupt mit sehr vielen Fragen des 
gesamten Ingenieurwesens in enge Wechselbeziehung. Der Stadtebau 
hat aber nicht allein dafiir zu sorgen, da . .B alles, was entsteht, sich zu 
einem organischen Ganzen fiigt, sondern er hat auch jede Fiirsorge zu 
treffen, da.B alles entstehen kann und tatsachlich entsteht, was der 
Stadtorganismus zur moglichst gesteigerten Vollkommenheit braucht. 
Er hat Wiinschenswertes anzuregen, vorzubereiten und zu fordern, 
dagegen das, was im Sonderinteresse vertretbar sein mag, einzudammen 
und zu verhindern, wenn es wichtige ,Interessen anderer schadigt, die 
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im Rahmen des gesamten Stadtwesens als wichtiger anzusehen sind. 
Soweit als moglich wird er dabei bestrebt sein, Abwandlungen und Ge
staltungswege ausfindig zu machen, die widerstreitendE> Interessen aus
zugleichen und nebeneinander zu befriedigen vermogen. Das Werten und 
Abwagen aller jener Wtinsche und Folgerungen, die er bei seinem 
Wirken in Rechnung stellen muB, bringen ihn mit nahezu samtlichen 
Gebieten in Beziehung, die unser Dasein beeinflussen. Deshalb solI er 
sich auf das beschranken, was fiir das Allgemeinwohl und die Ge
samtverhaltnisse von Wichtigkeit ist, dagegen alle weiteren Fragen 
del' Gestaltung im Sinne des Privatlebens, del' Privatwirtschaft und 
del' einzelnen Betriebe del' Behandlung del' Sonderfachleute innerhalb 
del' anderen Sondergebiete tiberlassen, in die sie gehoren. 

Er steht gewissermaBen im Zentrum odeI' - wenn man es so nennen 
will - tiber allem Werden und Gestalten im einzelnen und hat es aus 
dem Wirken del' Eigeninteressen und des Zufalls hinaus in einheitliche 
planvolle Bahnen zu leiten. Stadtebau ist Stadtplanung - town plan
ning! ZielbewuBtes, programmatisches Arbeiten und Wirken, wie es 
sich aus del' Entwicklung del' "Stadte" zu sozialen Organismen als un
entbehrlich ergeben hat. 

Del' Stadtebau soll, mit einem Wort, die Stadt in die geeignete 
Form odeI' - vielleicht drtickt es del' sportliche Ausdruck am besten 
aus - : er soll sie "in Form" bringen. 

1. Der "Stadtebau" del' Gegenwart un{l Zukunf't 
ist ein noell lmgelOstes Problem. 

Die folgenden Betrachtungen sollen uns nun in die Aufgaben und 
Probleme, die im Stadtebau zu 16sen sind, tiefer einfiihren und sie uns 
im einzelnen naher erkennen lassen. 

Es klingt wohl. einfach und selbstverstandlich, wenn allgemein 
gesagt wurde: "Es gelte, die Stadt mit bewuBter Zielsetzung so zu ge
stalten, daB eine wohlkonstruierte Durchbildung im Ganzen wie im 
Einzelnen die Biirgerschaft in ihrem Gedeihen in jeder Hinsicht for
dere." Steht man abel' im speziellen FaIle del' Aufgabe gegentiber, die 
geeignete Stadtform zu finden odeI' - sofern diese auch schlieBlich er
mittelt sein sollte - die entsprechende Vorsorge zu treffen, daB die 
Formung odeI' del' FormprozeB sich in del' geplanten Weise vollzieht, 
so wird mancher leicht del' Ratlosigkeit verfallen und spiiren, daB alle 
drei Funktionen des Gestaltens, d. h. sowohl die Fassung einer nicht 
willkiirlich gewahlten, sondern sachlich begriindeten Idee, wie auch 
die Ermittlung del' entsprechenden Formkonstruktionen, wie endlich 
deren effektive Ubertragung in die Wirklichkeit ganz unvergleichlich 

6'* 
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groBere Schwierigkeiten und ganz anders geartete Leistungen darstellt 
als irgendein anderes Gebiet ingenieurmaBigen Gestaltens. 

Erst wenn man stadtebaulichen Fragen nicht nur betrachtend 
und beobachtend als AuBenstehender gegenubersteht, sondern selbst 
und verantwortlich wirken und schaffen will, um das gedanklich als 
richtig erkannte Ziel praktisch zu verfolgen und zu verwirklichen, ent
hullt sich das wahre Problem des Stadtebaues bzw. die Fulle seiner 
Probleme. 

"Leicht beieinander wohnen die Gedanken, 
Doch hart im Raume stoBen sich die Sachen." 

DaB die Aufgabe des Stadtebaues und seine Losung tatsachlich ein 
Problem darstellt, dessen Meisterung im groBen und ganzen noch nicht 
uberall gelungen ist, wenn auch in einzelnen Stucken bemerkenswerte 
Fortschritte gemacht sind, wird der Fachmann nicht bestreiten, und 
diese Tatsache wird auch in Laienkreisen allenthalben empfunden. 
So gewaltige Leistungen auch auf den anderen Gebieten des Ingenieur
wesens und stadtischen Bauwesens im allgemeinen und auf denen des 
Stadtbauwesens einschlieBlich gewisser Einzelfragen des Stiidtebaues 
im besonderen vollbracht sind, so hat sich doch trotzdem, anstatt 
schwacher zu werden, immer mehr das Gefiihl und die Erkenntnis ver
starkt und verbreitet, daB die Stadte im ganzen unbefriedigend sind 
und ihre seitherige Gestaltung geradezu ein Hemmnis fUr die Wirt
schaft und eine Gefahr fUr das Volksleben ist. Etwa fiinfzig Jahre sind 
bereits vergangen, seit zuerst unter wenigen anderen Reinhard Ba u
meister die Fragen des Stadtebaues zum Gegenstand wissenschaft
licher Bearbeitung machte und sodann nach dem Erscheinen von Ca
millo Sittes vortrefflichem Buch: "Der Stadtebau nach seinen kiinst
lerischen Grundsatzen"l) immer weitere Kreise an dieser Frage Anteil 
nahmen, so daB das Wort "Stiidtebau" in allen Tageszeitungen ein 
standiges Thema und in aller Leute Munde ist. Jedermann fiihlt seit 
langem, daB neue Regeln und neue Richtlinien fUr die Stadtgestal
tung gefunden werden mussen. Was aber ist der Erfolg1 DaB sich 
gerade in der Literatur der neuesten Zeit, geradezu wie ein Schlag
wort wiederkehrend, die Feststellung findet: "Unsere Stadte sind ein 
,Chaos'!" 

Wenn wir nach den GrUnden suchen, die in der jungen Vergangen
heit zu dieser unbefriedigenden Entwicklung der Stadt gefiihrt haben, 
so fallt zunachst die auBere Tatsache auf, daB viele Stadte eine friiher 
niemals gekannte GrOBenentwicklung in verhaltnismaBig ganz kurzer 

1) Der Stiidtebau nach seinen kiinstlerischen Grundsatzen. Ein Bei
trag zur Losung moderner Fragen der Architektur und monumentaler 
Plastik unter besonderer Beziehung auf Wien von Camillo Sitte. 5. Auf I. 
mit Anhang "GroJ3stadtgriin". Wien 1922. Verlag von Carl Graeser & Co. 
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Zeit durchgemacht haben. Die folgenden Tabellen (S. 86-88) undneun 
graphische Darstellungen (Abb. 1-9) zeigen dieses fiir 20 Stadte1 ). 

Man sieht daraus, mit welcher Plotzlichkeit und in welchem ge
waltigen AusmaB die Stadtbauperiode in der wir , 
uns noch mitten darin befinden, iiber uns herein-
gebrochen ist. Das in dieser Aufstellung gebotene 
Bild umfaBt nur groBere Stadte. Aber auch bei 
weitem die Mehrzahl der Mittel- und Kleinstadte 
und sogar mancheDorfer zeigen ahnliche Kurven, 
und vielen anderen, die kiinftig an neuen Ka- J 
nalen und GroBverkehrswegen liegen werden oder , 
in denensonstgiinstige Vorbedingungen vorliegen, I 
diirfte Ahnliches noch bevorstehen. I 

Beispielsweise wird die Wirkung des Auto- I 
mobilverkehrs manche Stadt, die bisher nicht I 

giinstig zu den Verkehrslinien lag, nach einer 
, 

Periode des Schlummerns zu neuem, kraftigem 
I Leben und desto schnellerer Entwicklung er-

wecken. Eine wirksame Anregung fiir ein 
f schnelles Aufbliihen bisheriger Kleinstadte kann 

auch von den Dezentralisationsbestrebungen aus-
1/ I 

gehen, die unter der Bezeichnung der Trabanten- J 

stadte und ahnlicher Benennung bekannt sind. t J 

Eng damit· verwandt ist die Gartenstadtbewe- 1 
gung, so wie diese in England aufgefaBt wird 2). ) 1/ 

Berlin J - I 1/ VJ Hamburg --- I tv" 

- --l--r-- --r---" p--r-=t~'~'r--
'3, 1. '0 1350 1LfOO 1'150 1500 1550 1600 1850 1700 1750 

Abb.l. 
1800 1850 1900 

1 300000 

1 200000 

1100000 

1000000 

900000 

800000 

700000 

600000 

500000 

wooo 

300000 

200000 

100000 

O· 

1) Diese Angaben sind der Doktordissertation' meines langjahrigen 
Assistenten Herrn Dr. W. Strickler entnommen: ,;Uber die Moglichkeit 
und Methode einer vergleichenden Wertung zweier fiir dasselbe Gebiet auf
gestellter Be bauungsplane", die wegen der in der N achkriegszeit lmd in der 
Inflationsperiode herrschenden Verhii.ltnisse nicht in Druck erschienen ist. 

2) Sehr richtig weist Martin Wagrier in Heft 4/5, Jahrg. 10 der 
Gartenstarlt darauf hin, daJ3 weder Ebenezer Howard noch die sonstigen 
geistigen FUhrer dieser Bewegung unter "Gartenstadten" ein lediglich 
asthetisches Gefiige von Einfamilienhausern mit Garten verstanden. Gegen
iiber dieser ganz oberflachlichen Auffassung muJ3 betont werden, daB 
Howard die "Gartenstadt" den bisherigen, aus dem freien Spiel der Krafte 
erwachsenen Stadten entgegenstellen wollte. Er verlangt Stadtanlagen nach 
wohldurchdachten, sozialen und wirtschaftlichen Grundsatzen. Also eigentlich 
dasselbe, was wir in Deutschland heute unter Stadtebau allgemein verstehen. 

(Fortsetzung s. S. 89.) 
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Der "Stadtebau" der Gegenwart und Zukunft. 89 

AIle diese Bestrebungen werden sich praktisch selten in vollstandigen 
Neugriindungen ex ovo auswirken, weit haufiger vielmehr 700000 

in Gestalt der Entwicklung kleiner, bisher im Schatten 
groBer Zentren kiimmernder Orte bis zu einem Umkreis 6'00000 

von. 10--20 km hin. Aber auch drauBen in der "Provinz" 
kann man vielfach feststellen, daB oft schnell und iiber- 500000 

raschend kraftig Kleinstadte aufbliihen, wenn ein tatkraf-
tiger und geschickter Biirgermeister oder eine sonstige '100000 

Personlichkeit giinstige Siedelungsvoraussetzungen zu 
schaffen weiB. 1--M-t-lJOOOoo 

Killn---- Bres/au - - - - Dresden - - - ---
Leipzig ---- Mflnehen - - - - -- 1---IIHt--l-I200000 

R===t===t=--:-::r:==t=:-==;:::==t==:::::;:::=+==t===t==;~1----W100000 

1800 1850 1900 1920 
Abb.2. 

Es ist nun freilich verstandlich, daB man in der Vergangenheit 
zunachst einer in solcher Schnelligkeit und Starke sich 500000 

vollziehenden Entwicklung, wie sie die Tabel1en und 
Tafeln darstellen, mit einer gewissen Unbeholfenheit 
gegenii berstand. 

Man darf namlich nicht meinen, die Aufgaben 
und damit die mung und eine "Wissenschaft" des 
Stii.dtebaues miiBten stets lebendig gewesen sein, so
lange Stadte bestehen, und miiBten sich stetig fort
entwickelt haben und vervollkommnet worden sein 
mit der standigen Zunahme der Wichtigkeit der 
Stadte. 

Das ist ein Irrtum! 

Magdeburg - - - - - Stuttgarl .~-- - Dusseldorf - - - - -

1----i---t--l'l{)OOOO 

1---HI---l200000 

r----.----r----r---,----~---~-;~~~WOOOO 

.------~~~0n---~1~wa~v.---~~*~o--~1~700~----~~d~~o---=---~~---1.~~~~~----~~w~o~o 
Abb.3. 

(1fortsetzung der FuJ3note 2 auf S. 85.) 
Um der flachen Auffassung des Begriffes "Gartenstadt" auch auJ3erlich 
den Boden zu entziehen, schlagt Wagner vor, den Namen der Deutschen 
Gartenstadt-Gesellschaft zu andern in "Gesellschaft zur Forderung der Stadt
wirtschaft und Stadtkultur". tn gleichem Sinne hat auch die englische Ge
sellschaft sich umbenannt in "Garden Cities and Town-Planning Association" . 
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Er wird als solcher sogleich erkennbar, wenn man sich vergegen
wartigt, da.B zu stadtebaulicher Betatigung ein Anla.B nur vorhanden 
ist, wenn etwas Neues geschaffen werden muG, wenn die Stadte also 
entweder wachsen und neue Stadtteile sich dem bestehenden Kern 
angliedern oder wenn innerhalb bereits vorhandener 
Stadtteile eine Umgestaltung des Bestehenden not
wendig wird, weil die Anforderungen an die Ge
stalt der Einzelteile oder an die gesamte Anord-

Abb.4. 

f 
I 

nung und Ausstattung des Stadtkorpers andere geworden sind. Treten 
nun solche Anforderungen nur in langeren lntervallen auf, so geht in
zwischen das Konnen entsprechender Gestaltung verloren. Da es aber 
wissenschaftliche Institute, wie unsere heutigen Technischen Hoch
schulen in friiherer Zeit auf dem Ge- r-----------------..,.----------, 200000 

biete des Ingenieurwesens nicht gab, 
so konnte auch das Wissen oder eine 
"Wissenschaft" auf einem solchen Ge
biet, wie dem des Stadtebaues, sich 
wahrend der Pausen ihrer praktischen 
Anwendung nicht erhalten und nicht 
fortentwickeln, sondern mu.Bte ein
schlafen und verlorengehen. Sie mu.B 
deshalb bei Eintritt neuen Bedarfs stets 
von neuem entwickelt werden. 

Man unterscheidet iiberhaupt nur 

Barmen 
Elberfeld _.
Crrftld 

A 
1S0000 

j""'" 
/ 

.J 
100000 

drei Stadtebau- r---------------~~--~~----------_+----~SOOOO 

perioden bei uns 
in Deutschland: 
eine etwa ill 12. 
und 13. Jahrhun-
dert, eine ill Ende 
des 17. und im 

m~o~o~--~---L---L~md~~o~L---L-~--~--1.~~~OO~-L~O 

Abb.5. 

18. Jahrhundert und eine in der neuesten Zeit. Es sind dieses eben 
die drei Perioden, in denen unsere Stadte Hochkonjunkturen in ihrer 
Entwicklung erlebten, die sie entweder zu gro.Ben Erweiterungen oder 
inneren Umbildungen zwangen. Da merkte man dann jedesmal von 
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neuem, wohin es fiihrte, wenn man diese Entwicklung sich selbst ftber
lieB, und muBte erkennen, daB sich hier eine gestaltende und organi
satorische Aufgabe allerersten Ranges bot. 

War diese Aufgabe sodann aber wieder einmal in weitblickender 
Weise gemeistert und war damit der Gestaltung der Stadt erneut 
der Weg gewiesen, und horte gar der EntwicklungsprozeB allmahlich 
wieder ganz auf, so verschwand dieses 

eder von der Tages-Thema eben auch wi 
ordnung. Die Karre 
BUrger nahm das Ge 
was Selbstverstandl 
seinem Erwerb. 

lief nun allein, der 
schaffene als et-

iches hin und lebte 

ger Zeit kam eine Dann nach Ian 
neue Hochwelle der 
alten Grundlagen r 
Ratlosigkeit und K 
und endlich zeigte 
wieder ein starker W 
wicklung auch jetz 
feste Bahnen zwan 
dann eine neue " 
d. h. eine Zeit z 

Entwicklung, die 
eichten nicht aus, 

onfusion traten ein, 
sich auch diesmal 
ille, der die Ent-

t wieder in klare 
g. Damit begann 
Stadtebauperiode" , 
ielbewuBter Stadt-

gestaltung. 
e Tatsache, daB die So mag also di 

neueste Entwicklung 
von der vorhergehen 
gere Zeit der Ruhe 
getrennt war, und 
besonders mag die 
Plotzlichkeit und 
Starke, mit der sie, 

speriode der Stadte 
den durch eine lan-

im Westen und bei 
den GroBstadten 
beginnend, nach 
und nach alle Lan
desteile und nahe- 1800 

zu alle Stadte bis 

Dortmund--
Essen ---
Duisburg ---

I ,."..... 

r 
i 
f 
I 
i p 

If 
/1 

IV 
J 

~ 

'/ /;1 
A! I I ,) 

.J'/ / 

-
v//-' 

I I I I I 1 

1850 1800 

Abb.6. 

zu den Kleinstadten herab in den Bann ihrer Einwirkung gezogen hat, 
viele Fehlschlage der letzten Vergangenheit leichter verstandlich machen. 
Aber restlos sind diese damit keineswegs zu erklaren. Denn man sollte 
meinen, daB die Uberraschung sich nur in den ersten Orten, die von 
der plOtzlichen Entwicklung ergriffen wurden, hatte so unselig aus
wirken diirfen, daB aber nicht jahrzehntelang bis in die allerneueste 

350000 

3 00000 

Z50000 

ZOOOOO 

150000 

100000 

50000 

o 
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Zeit binein allerorten hochst ungliickliche Fehler und Unterlassungen 
hatten vorzukommen brauchen. 

Mag auch das AusmaB del' Aufgabe, die das diesmalige au Berst 
schnelle und starke Wachstum derStadte stelite, alies friiher Dagewesene 
um ein Vielfaches iibertroffen haben, so sind doch auch unsere geistigen 
Verkehrsmittel und die sonstigen Moglichkeiten, aus schwierigen Pro
blemen durch Studium und gemeinsame Beratung alier Fachkreise 
einen Ausweg zu suchen, gegen friiher ungemein gestiegen. 

In del' Tat hat man auch in del' Literatur, auf Kongressen und 
vielen anderen Wegen eifrigst danach gesucht, wie 
man del' Schwierigkeiten Herr werden kOnne. Ware 
in den zuerst betroffenen Orten tatsachlich die 
Losung des vorliegenden Problems gelungen und 
ware man durch sie anerkanntermaBen zu einer 
befriedigenden Stadtgestaltung mid festen Regeln 
gelangt, ware also das "Problem" als solches ge
lost odeI' ware das Wesen dieses Problems auch 
nur allmahlich ganz klar geworden und hatte man 
somit auch an den fehlerhaften Versuchen zu seiner 

.-----..,ZOOOOO 

;/ 
f-----c1---i-l'---I150000 

Losung wenigstens die 
Mittel und Wege zu sei
ner Behandlung studieren 
konnen, so hatten die 
spateI' Betroffenen daraus 
ihre Lehre ziehen konnen. 
Das Chaos, iiber das man 
allenthalben klagt, hatte 
sich nicht bisindieneueste 
Zeit hinein erhalten und 

r------------------~~f---~WOOOO 

Boctl{)m 
G'elsenkirchen ---
Miilheil77 
Hambarn 

1----------;,"""--41'-1-----150000 

standig steigern und wei- 18~5::-::0'--..L--....uz::.--,---,---=.::::----,----,0 

tel' ausbreiten konnen. Abb.7. 
Wenn wir demgegen

iiber abel' tatsachlich erkennen miissen, daB auch bis heute hin noch 
die schwersten Fehlgriffe nahezu allerorten festzustellen sind, so ist das 
ein Beweis, daB das Problem del' Stadtgestaltung. im gro.Ben und ganzen 
noch unklar und ungelOst ist und daB es eben tiefer liegen muB, als 
man im allgemeinen annimmt. 

Weil man dieses Problem selbst noch nicht richtig und klar er
kannt hatte, muBten auch die Wege, auf denen man del' entstandenen 
Schwierigkeiten Herr zu werden suchte, in die Irre und in Gestriipp 
fiihren. 

Es muB ein recht verwickeltes sein, sonst wiirde es leichter ge-
meistert werden. 
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Auf den Punkt, in welchem die Schwierigkeiten liegen, scheint 
mir Eberstad t treffend hinzuweisen, wenn er im Vorwort seines Hand
buches des Wohnungswesens etwa sagt, daB "der Stadtebau (E. spricht 
freilich nur von einem Teil desselben, namlich dem Wohnungswesen) in 
groBerem Umfange als irgendein anderer Teil unseres Kulturlebens seine 
Wirkungen vervielfaltige und auf andere Gebiete iiber- 350000 

trage. Die Einrichtungen, die der Jurist schaffe, f 
seien bestimmend fiir die Werke der Techniker. Die .i 
MaBnahmen des Technikers wiederum hatten in her-
vorragender Weise volkswirtschaftliche Bedeutung. 
Die Ergebnisse der Bodenparzellierung, der Bauweise, 
der Besitzverteilung griffen aufs tiefste in die Ge
staltung der politischen Verhaltnisse ein. Jede Hand
lung scheine hier ihren Erfolg nach verschiedenen 
Richtungen zugleich zu erstrecken und, ob gewollt 
oder nicht gewollt, iiber ihren urspriinglichen Bereich 
hinauszugreifen.', 

1----+--1300000 

i 
i 
i 

1-----i~--IZ50000 

I 
! 
If--t---j 200000 

I 

Aus diesen Worten geht hervor, wie vielseitig die 
Gesichtspunkte sind, die im Stadtebau ineinander.
greifen. Rechts- und Ingenieurwesen, Volkswirtschaft, 
Politik bilden kein Nebeneinan- i f 

I der, sondern einen geschlossenen 
Kreis. Es ist naturgemaB eine 
schwere Aufgabe, alle die Ge
sichtspunkte, die in gegenseitiger 
Abhangigkeit untereinander in 
Betracht zu ziehen sind, und aIle 
die Folgerungen, die sich aus 
jeder einzelnen MaBnahme nach 
verschiedenen Richtungen hin 
ergeben . werden und ergeben 
sollen, so zu wagen und einer
seits allen miteinander, gleich

r--------~~~-~%OWO 

Char/offenburg --
Rixdoif 
J"choneberg 
Wi/mersdotj' 

1--------r-.lf--r--j-tOOOOO. 

I-------~-+--I~---I. 50000 

zeitig aber und anderseits jedem ,=---L_-L_..l--=-L--,;:!~-'-~O 
1850 

einzelnen fiir sich nur in dem 
durch seine Wertigkeit gebotenen 

Abb.8. 

MaBe so gerecht zu werden, daB schlieBlich ein 
in seinem ganzen Endergebllis moglichst niitzlicher 
entsteht. 

harmonischer und 
Gesamtorganismus 

Es muB aber doch einen Generalneriner geben, auf den sich alle 
Beziehungen und Verhaltnisse der einzelnen Ressorts, die Eberstadt 
nebeneinander nennt, bringen lassen, so daB alsdann das Exempel in 
einer verhaItnismaBig einfachen Form erscheint. 
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Stehen die MaBnahmen des Ingenieurs, des Juristen und des Volks
wirtschaftlers und noch mancher anderer in Ursache und Wirkung 
wechselseitig in so enger Abhangigkeit voneinander, so wird eben nicht 
jeder von ihnen als Sonderfachmann wirken diirfen, sondern nur im 
Orchester, das der Stadtebauer dirigiert 

~ ~ ~ und in dem Jura, Technik, Wirtschaft usw. ~ <s 
....... ~ ss 

zu gemeinsamer Melodie sich zusammen- "'-;:'-~-__ -':;''''''--''''''':T--';''''=--~<::> 

finden und aufeinander abstimmen miissen. ~ 
Motiv und Melodie aber mussen aus dem 
Problem des Stadtebaues entwickelt wer- L-_~_-L_~~~~ 

"" den, um es nach dessen klarer Erkenntnis in harmonischer 
Weise zu losen. 

Deshalb erscheint es mir notwendig, zu allererst die 
Aufgaben des neuzeitlichen Stadtebaues in ihrer Proble
matik klarzulegen. 

Freilich mogen einige alterfahrene und durch lang
jahriges Wirken in der Praxis mit allen Anforderungen 
und Wechselwirkungen dieses Gebietes vertraute Stiidte
bauer auch ohne derartige langwierige Erorterungen ihren 
rechten Weg finden allein aus dem durch ihre Tatigkeit 
und Kampfe allmahlich geborenen und gescharften Emp
finden ffir die Notwendigkeiten heraus. Indessen wird 
gewiB auch mancher Praktiker eine eindringende KIar-
legung als nutzlich erachten. Vor allen Dingen wichtig 
ist diese aber fur die groBe Zahl derjenigen, die sich erst 
einarbeiten wollen. 

Wenn wir ferner stadtebauliche Arbeit in dem 
weiten Rahmen leisten wollen, wie sie in Deutschland 
aller Orten dringend der Behandlung harrt, so diirfen nicht 
nur ein,zelne wenige, sondern muB ein groBer Kreis von 
Mannern mithelien, nicht nur einige Spezialautoritaten 
und Baudirektoren groBer Stadte, sondern auch aIle Stadt
baumeister kleiner Orte. 

Diese allein durch praktische Arbeit und allmahlich ge
sammelte Erfahrung und Einblicke heranzubilden, scheint 
ein nicht gangbarer Weg. Ehe sie reif wiirden, ware die 
Entwicklung uber sie hinweggegangen und waren immer 
weitere schwere Schaden entstanden, die sich kaum je 
wieder gutmachen lassen. . 

AuBerdem aber ist zu beachten, daB auch viele Ingenieure aus den 
anderen Fachrichtungen verstandnisvolle Hille und Mitwirkung leisten 
mussen. Sie aIle miissen das Problem, wie es die praktische Arbeit dar
stellt, zunachst einmal nicht nur auBerlich, sondern voll innerlich erfassen. 
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Beachtet man endlich, daB in jedem Einzelfalle gerade infolge 
des Wesens der Stadte als Organismen und als Individuen je nach den 
besonderen ortlichen VerhaItnissen und Gegebenheiten jeweils immer 
verschiedene und neuartige Gesichtspunkte auftreten und immer neue 
und andere Mittel und Wege zu wahlen sind, so erscheint es mir un
zweckmaBig, eine Einfiihrung in die Aufgaben des Stadtebaues mit 
Einzeldarstellungen und der Erorterung einzelner technischer RegeIn 
zu beginnen. Vielmehr scheint es mir notwendig, als Grundlage aller 
weiteren Erorterungen zuvorderst in eingehenden Betrachtungen Klar
heit iiber das Wesen stadtebaulicher Arbeit zu suchen. 

2. Wert und Sinn historischer Betrachtungen fur 
die Klarung des heutigen Problems des Stadtebaues. 

Um das in seiner Gesamtheit zunachst noch unklare Problem 
stadtebaulicher Arbeit zu erkennen, wie es heutzutage und in Zukunft 
zu lOsen sein wird, wird es eine niitzliche Voriibung sein, wenn man 
nachforscht, nach welchen Gesichtspunkten man bislang im Stii.dte
bau vorging, welche Wege man einschlug und inwiefern und weshalb 
diese Ergebnisse uns heute nicht mehr befriedigen. 

Da nun aber die Stii.dte nicht vergii.ngliche Konstruktionen sind, 
wie etwa Maschinen und dergleichen, da sie ferner nicht, wie selbst 
die Gebaude, nach einer gewissen N utzungszeit abgebrochen und durch 
ganz neue Gebilde ersetzt werden, da vielmehr vieles von dem, was ein
mal entstanden ist, Jahrhunderte und Jahrtausende dauert und nach
wirkt, wie z. B. die einmal geschaffenen StraBenziige und die dadurch 
gegebene Grundstruktur des Gesamtkorpers, so ist es nicht zu umgehen, 
daB man sich, wenigstens in ganz kurzen Ziigen, mit dem Gang der. 
Entwicklung und Gestaltung der Stii.dte yom Beginn ihrer Entstehung 
an bekanntmacht. 

Stellt man dann den alten Stiidten und ihren Formen, sowie den 
Verhii.ltnissen, aus denen heraus sie entstanden, die Stadte unserer Zeit 
in ihrem Leben und ihren Bediirfnissen gegeniiber, so werden wir er
kennen, wie ganz anders die Aufgaben und Probleme der Gegenwart 
geworden sind, und daB neue Ziele auch ganz neue Wege verIangen. 

Obgleich ich also der Meinung bin, daB der Ingenieur &tets seine 
Blicke weit mehr in die Zukunft richten solI, und daB demgegeniiber das 
Wissen um die Vergangenheit eine verhaItnismiiBig geringere Rolle in 
seiner Wissenschaft spielt als die klare Erkenntnis dessen, was in Zu
kunft werden solI, bin ich beirn Stadtebau doch gezwungen, mit 
einem "historischen" Riickblick zu beginnen. 

Ich beschreite indessen diesen Weg nicht in der Absicht, in aus
gedehntem und etwa in ganz erschopfendem MaBe geschichtliche Tat-
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sachen festzulegen und mich schwelgend in sie zu vertiefen, sondern 
ich mochte aus dem Geschichtlichen in moglichst knapper Form nur 
das fiir uns Wissenswerteste herausziehen. 

Deshalb kniipfe ich mit meinen folge1,1den Betrachtungen an den 
Leitsatz an, welchen auch Paul Wolf an die Spitze des ersten Kapitels 
seines Buches: "Stadtebau, das Problem der Stadt in Vergangenheit 
und Zukunft" stellt: "Es ist nicht mehr die Form, sondern der Form
prozeB, den wir, uns kraftigend, miterleben mochten." 

Es ist dieses eines jener vorziiglichen Worte Prof. A. E. Brinck
manns, des an Stadtbaukunst so lebhaft interessierten Kunstgeschicht
lers. lch kenne zwar den Zusammenhang nicht naher, in dem Brinck
mann diesen Ausspruch getan hat, und weiB deshalb nicht, ob er ihn 
ganz in dem Sinne meint, den ich darin finde, und ob er das beson
ders betonen will, was mir an diesem W orte als das Wesentliche 
erscheint. lch iibernehme es in dem Sinne: "Uns interessiert nicht die 
Form und die SchOnheit der alten Stadte an sich. Wir freuen uns zwar 
daran, und sie ist uns ein Ansporn in unserem eigenen Wirken. Aber 
iiber die Tatsache und Erkenntnis dieser Schonheit an sich ist an
nahernd genug geschrieben und gesagt. Gesichert und gestarkt durch 
das Wissen urn diese Schonheit und aufgeriittelt durch die Erkenntnis, 
daB wir Gleichartiges schaffen miissen, aber nicht das Alte einfach als 
Technik nachahmen konnen, wollen wir die Krafte und Griinde und 
Vorbedingungen zu erforschen suchen, aus denen diese vortrefflichen 
Gestaltungen ihrer Zeit entstanden. Wir wollen sie so eindringlich 
erkennen, daB wir sie gleichsam miterleben. Das solI uns die Schulung 
sein, auf welcher fuBend und durch die befahigt wir die Krafte und Vor. 
bedingungen studieren, aus denen die Stadtformen unserer Zeit und 
die der Zukuuft hervorgehen miissen. 

Indem wir sodann den FormprozeB auch unserer Zeit, uns in ihn 
vertiefend, miterle ben, wollen wir ihn packen und die gesunden Krafte 
ausnutzen und leiten zum Effekt der wahrhaft schonen Stadt. 

Wir wollen also nicht mit einer Technik, die alles nachmacht, und 
nicht mit willkiirlichen Schonheitsformen wirken, sondern aus dem 
FormprozeB heraus die Schonheit entwickeln." 

Diesen Sinn finde ich in Brinckmanns Sentenz. 
Nun sind diese Worte zwar von Brinckmann selbstwohl in erster 

Linie fiir sein eigenes Tatigkeitsfeld als Kunstgeschichtler gepragt. Sie 
beziehen sich also naturgemaB zunachst auf das Teilgebiet, welches 
meines Wissens ebenfalls Brinckmann als erster durch die Wahl der 
Sonderbezeichnung "Stadtbaukunst" aus dem groBen allgemeinen 
Komplex des Stadtebaues herausgehoben hat und das sich in Sonder
heit zur Aufgabe macht: das schon zu machen, was gemacht wer
den muB. 
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Aber was Brinkmann von diesem Teil der Gesamtaufgabe sagt, 
kann man ohne weiteres auf das Gesamtgebiet iibertragen. 

In welcher Richtung wir uns auch mit den Stadtgestaltungen der 
Vergangenheit beschaftigen mogen, so werden wir demnach als In
genieure und Stadtebauer nur dann vollen Nutzen aus dieser Beschaf
tigung ziehen, wenn wir uns nicht begniigen, das Endergebnis damaliger 
Gestaltungen als Tatsachen zu betrachten und uns einzupragen, sondern 
wir miissen vielmehr stets dabei zu erkennen suchen, wie die Rechts
formen und die Lebens- und Wirtschaftsverhaltnisse der Menschen 
jeweils die Stadte beeinfluBten und wie ihre Korperformen durch sie 
gezeugt und gebildet wurden. 

Ebenso wird das, was Brinkmann als Kunsthistoriker mehr 
fiir die Vergangenheit als richtig empfunden und erkannt hat, in gleicher 
Weise fiir die Gegenwart und Zukunft gelten. Auch bei unserem heu
tigen Wirken miissen wir uns tief hineinleben in den WerdeprozeB und 
in aIle Triebkrafte und die Bediirfnisse alles Werdens und Entstehens 
der Stadte, um daraus dann die rechte Form zu entwickeln. 

Dafiir kann die Betrachtung der Vergangenheit eine niitzliche 
Schulung darstellen. Hierin haben wir den Wert des Riickblickes 
auf historische Entwicklungen und auf ihre Werke und Tatsachen zu 
suchen. Wir miissen Vergangenes betrachten, nicht um es nachzuahmen, 
sondern um durch sein Verstehen Richtlinien fiir die Wege zu gewinnen, 
die wir heute und kiinftig einzuschlagen haben. 

Uber die Entstehung, Fortbildung und Form der Stadte in der 
Vergangenheit sind nun sehr viele Abhandlungen und umfangreiche 
Biicher mit teilweise gewiB sehr wertvollem Tatsachenmaterial in bis
weilen geradezu iiberreicher Fiille erschienen. Aber der schaffende 
Ingenieur steht dieser Fiille oft ratIos gegeniiber, weil sie mehr vom 
Standpunkt des Historikers und nicht von dem des Ingenieurs ge
schrieben sind. Es ist in ihnen kaum je gesagt, welche Folgerungen 
man aus der Erkenntnis des Friiheren fiir die Losung der Aufgaben 
der Zukunft ziehen kann und muB. Sie sind zumeist geschrieben vom 
Standpunkt der reinen Wissenschaftler: Nihil flere, nihil ridere, nihil 
admirari, sed intellegere. Auch wir wollen intellegere, aber wir wollen 
uns nicht mit der "reinen Erkenntnis" begniigen, sondern sie solI uns 
Werkzeug werden zu schaffendGr Tat. Um das Erkannte nutzen zu 
konnen, miissen wir es prijfen, wagen und sichten und miissen uns mit 
dem vertraut machen, woraus sich im geeigneten Moment Folgerungen 
fiir kiinftiges Wirken ziehen lassen. Macht man sich klar, welche Be
diirfnisse und rechtlichen, sowie wirtschaftlichen Verhaltnisse bei der 
Bildung der alten Stadt£ormen wirksam waren, und vergleicht man 
diese sodann mit den heutigen VerhiHtnissen, so wird sich gleichsam 
von selbst das herausschii.len, was man zu verwerten vermag gegen-

Hoepfner, Stiidtebau II. 7 



98 Wert und Sinn historischer Betrachtungen. 

iiber der Fiille dessen, was uns zwal' "interessiert", ohne aber ver
wendbar zu sein. 

Gleichzeitig wird man manches von dem, was in zu junger Vergangen
heit entstand, als daB man bereits den zu ganz unparteiischer Betrach
tung erforderlichen Abstand hatte gewinnen konnen, aus der miBver
standenen oder zu Unrecht beibehaltenen "Uberlieferung heraus sich zu 
erklaren lernen. Man wird es dann gerechter wiirdigen, anstatt ver
achtlich dariiber hinwegzugehen. Man wird mindestens das gute Wollen 
auch in diesen fehlerhaften Werken anerkennen. Auch aus den Fehlern 
der Vergangenheit und Gegenwart wird man manches Niitzliche lernen 
konnen, wenn man sich iibt, den Zusammenhang zwischen den Ge
staltungsformen und den jeweils obwaltenden Verhaltnissen zu be
obachten. 

Vornehmlich wird man aber aus einem geschichtlichen Riickblick 
entnehmen konnen, wie zu allen Zeiten kulturelle und wirtschaftliche 
Verhaltnisse die Stadt bildeten und wie der FormprozeB in ihnen zwang
laufig begriindet war. 

Es zeigt sich hierin wieder klar das Wesen der Stadt als Organismus 
insofern, als jede Stadtform den Charakter ihrer Zeit ebenso getreulich 
widerspiegelt, wie die Eigenart des Menschen in seiner Korperbildung 
zum Ausdruck kommt. 

1m iibrigen aber wird man erkennen, wie verschieden infolge des 
Wandehl der Verhaltnisse die heutigen Anforderungen an die Bildung 
des Stadtkorpers und demgemaB auch der FormprozeB ist, wie stark 
sich unsere Aufgaben geandert haben und wie wenig wir aus "Uber
kommenem entnehmen konnen, soweit es sich um Korperformen und 
die Mittel und Wege zu ibrer Verwirklichung handelt. 

Es ergibt sich daraus, daB hier nicht technische, sondern 1ngenieur
aufgaben zu IBsen sind im vollsten Sinne des Begriffs. 

Die wichtigste Lehre also, die wit aus einem historischen Riickblick 
ziehen konnen, wird denmach die sein: daB wir fast alles, was wir 
neu schaffen, auch in seiner Gestaltung neu entwickeln miissen, dagegen 
nur weniges in Anlehnung an iiberkommene Beispiele iibernehmen 
konnen. 

Wenn ich nun das Material suche, das mIT die Vergangenheit lie
fert, um an ibm das Problem der Stadtgestaltung in Gegenwart und 
Zukunft klar erkennen zu Jernen, und um dann Wege zu seiner Bewal
tigung zu suchen, so reizt mich die Versuchung, zunachst auch zuriick
zugreifen auf die Stiidte in den Kulturlandern des Altertums. Sogleich 
stellt sich daml aber die weitere Versuchung ein, nicht nur weiter zuriick, 
sondern auch seitlich weiter auszugreifen und die Stiidte anderer Lan
der und Erdteile einer Betrachtung zu unterziehen. Man miiBte dann 
den Untersuchungen die Fragestellung zugrunde legen: 
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Welche Stadtgestaltungen finden wir allerwarts zu allen Zeiten 
bis zur Gegenwart heran, aus welchen Bediirfnissen menschlichen Le
bens, der Wirtschaft und des Rechts heraus ergaben sie sich, welche 
Vorteile als Siedlungsstatte boten sie oder bieten sie auf der einen Seite 
noch, und welche Schaden ergaben sich andererseits eben aus diesen 
selben Gestaltungsformen, aus welchen Ursachen heraus entstanden sie, 
wie kann man Gleiches oder Ahnliches bewuBt herbeifiihren, soweit 
es nachahmenswert ist, oder es verhindern, soweit es als unzutraglich 
und verwerfenswert erkannt wird. 

Es steht auBer Frage, daB solche Erorterungen in weitestem Riick
blick und weitester Ausspannung iiber aIle Lander bis in die Gegenwart 
hinein viel interessanten und wertvoIlen Stoff zu Studien und viele 
lehrreiche Parallelen zeitigen wiirden. 

Die Stadte des alten Griechenlands zeigen z. B., wie man damals 
nicht nur dem Bedarf nach Unterkunft und Arbeitsstatte Rechnung 
trug, sondern in gewaltigen Anlagen das Bediirfnis nach geistiger Er
hebung und Pflege des Korpers zu befriedigen suchte. Das alte Rom 
bietet demgegeniiber ein schlagendes Beispiel fUr die Gefahren und 
das Verderben, denen Stadt und Yolk anheimfallen, wenn nur das 
finanzielle Interesse gewisser Kreise und auBerliche Gesichtspunkte die 
MaBnahmen diktieren, aus denen sich die Stadtgestaltung ergibt, oder 
wenn mandem "freien Spiel der Krafte" zu weitgehend Raum zu un
geleiteter Betatigung gibt. 

Die Stadte aller Lander, genau in ihrem FormprozeB und seinen 
Ergebnissen, in seinen Vor- und Nachteilen ana.lysiert, wiirden eine 
unerschopflich scheinende Fiille von Anregungen bieten. 

In dieser FeststeIlung aber driickt sich bereits die Tatsache aus, 
daB man mit diesen Erorterungen gar zu leicht ins Uferlose geraten 
wiirde. Es wird sich deshalb empfehlen, damit zu warten, bis erkannt 
ist, was der deutsche Stadtebau fiir Aufgaben und Probleme bietet, und 
dann erst den Blick umherschweifen zu lassen und zu suchen, was 
uns das AItertum und das Ausland an Beispielen liefert, an denen wir 
lernen konnen, was zu erstreben und zu vermeiden sein wird. 

AuBerdem muB auch folgender Gesichtspunkt beachtet werden: 
Trotz aller historischen Forschungen ist ll."lS das Sein und Wirtschafts
leben der Antike doch zu fremd, und es zeigt sich klarer nur das Leben 
und .Weben einer verhaltnismaBig diinnen Oberschicht, als daB wir 
damus wissenschaftlich einwandfreie Lehren fiir unsere Aufgaben der 
Gestaltung, also sichere Konsequenzen ziehen konnten. 

Ich werde mich deshalb zunachst darauf beschranken, nur unsere 
deutschen Stadte in ihrer Entwicklung und deren Ursachen und Wir
kungen kurz zu betrachten, d. h. die Staate, deren Substanz oder 
wenigstens deren Struktur, sei es in Form alter Stadtteile, sei es in iiber-

7* 



100 Die deutschen Stiidte des Mittelalters. 

kommenen Rechtsformen, Gepflogenheiten, Technik und - Vorurteilen 
heute noch vorhanden und wirksam oder begrundet und somit bei 
den MaBnahmen kunftigen deutschen Stadtebaues in Rechnung zu 
stellen und zu berucksichtigen ist. 

Ich fuBe dabei mitunter, manchmal sogar unter wortlicher Ver
wendung auf dem ersten Buch des Werkes von Roman Heiligenthal: 
"Deutscher Stadtebau. Ein Handbuch ffir Architekten, Ingenieure, 
Verwaltungsbeamte und Volkswirtschaftler". Auch meine Abbildungen 
sind teilweise diesem Buch entnommen, das ich zu naherer Information 
warmstens empfehle. 

Als es erschien, waren meine Arbeiten, aus denen dieses Bueh 
entstand und die anfangs nur den Stoff und dessen Fassung fur meine 
Vorlesungen ergeben sollten, noch stark in der Entwicklung begriffen. 
Ieh habe damals das Werk Heiligenthals mit groBer Freude auf
genommen, da es mieh nieht nur der Miihe enthob, viele Einzelheiten 
meinerseits zu sammeln, sondern weil es mir aueh in der Tendenz mit 
der meinigen viel Gemeinsames zu haben scheint. Ich trage wegen 
dieser Gemeinsamkeit keine Bedenken, mieh dort der Worte und Bei
spiele Heiligen thaI s zu bedienen, wo mir diese besonders treffend 
das auszudrucken seheinen, was aueh ich sagen will. Ieh halte es sogar 
ffir empfehlenswert, wenn der Leser gleiche Gedanken durch gleiche 
Worte ausgedruckt und damit unterstrichen findet. 

Andererseits kann ich nicht einfach auf sein Buch verweisen. Ich 
will ja hier kein Handbuch schreiben, das eine luckenlose Darstellung 
jener Zeiten gibt, sondern nur die Grundlage ffir ihr Verstandnis lie
fern. Dazu erscheint es mir aber notwendig, aus dem, was dort in 
reicher Fulle der Einzelheiten und in breitem Rahmen geboten wird, 
die groBen Linien herauszuarbeiten und die manchmal schwer uber
sehbare Fulle zusammenfassend ubersichtlicher zu maehen. Auch sind 
von mir nicht nur viele dort enthaltene Einzelheiten fortgelassen, son
dern auch manehes erganzend zugefUgt und manches Gleiche wird von 
mir unter einem anderen Gesichtswinkel betrachtet. 

3. Die (}elltschen Sta(lte {les l\Httelalters. 
In Deutschland be~innt das Entstehen von Gebilden, die die Be

zeichnung von "Sta.clten" verdienen, etwa im 11. Jahrhundert. Was 
vordem bestand, waren Platze, Dorfer, Pfalzen, Burgen mit Zubehor, 
KlOster u. dgl., aber keine Gemeinwesen. Sie boten deshalb noeh nicht 
die wesentliche Grundbedingung fUr eine Entwicklung zu Organism en 
hoherer Ordllung. 

Erst als der allgemeine kulturelle und wirtsehaftliche Fortschritt 
unseres Volkslebens dazu drangte, entwuchsen seinem Stamm die 
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"Stadte" als neuartige Gebilde. Sie wurden zunachst nicht bewu13t 
als Stadte gegrundet und angelegt, sondern sie sprossen, von tieferen 
Kratten als menschlicher Absichtlichkeit und Planung getrieben, selb
standig hervor, und erst allmahlich erkannte man, was Neues wurde 
und entstand. 

Das, was von diesen ersten Stadten auf uns uberkommen ist, wird 
man unschwer verstehen, wenn man in ihrer Entstehung drei Linien 
unterscheidet. 

Abb.10. Gnesen 1787. Die Judenbauser vor dam Tore der Stadt. (Nach Hailigenthal, StMtebau.) 

1. Die Angliederung an einen einzelnen, wenngleich mitunter 
starken Einzelkern, an den sich stadtische Zellkorper, wie bei einer 
Inselbildung Korn an Korn, anlagern. Die Urzelle kann z. B. eine Burg, 
ein Kloster, eine Heilquelle mit den dazugehorigen Bauten gewesen 
sein oder dergleichen mehr. Sie behielt im entstehenden Gebilde dann 
weiterhin eine dominierende Stellung, bis sie, wenngleich immer noch 
erkenntlich, doch mehr und mehr im gro13er wachsenden Gesamt
korper aufgesogen wurde. 

2. Die Entwicklung aus einem Dorf, einem alten Romerlager oder 
dergleichen durch teilweise Umwandlung der bestehenden Zellgebilde in 
stadtische Anwesen und durch weitere Angliederung stadtischer Elemente. 

3. Die Entstehung aus dem Nichts, gewisserma13en die Anlage 
oder Zeugung ex ovo, durch Schaffung eines Marktes oder spater auch 
anderer Zentren, die mit Siedlungsstatten umgeben werden - mit dem 
bewu13ten Zweck, eine Siedlungsstatte der neuen, durch die Zeitverhalt
nisse gegebenen Art, also die Urform einer "Stadt" zu schaffen. 

Als die kulturelle Entwicklung der Menschen in deutschen Ge
genden diese dazu antrieb, die Schranken dessen, was die Natur ihnen 
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Abb. 11. MUnster i. Westf. 

Abb. 12. Essen. (Nach Heiligenthal, Stadtebau.) 

unmittelbar bot, durch eigenes gestaltendes und verbesserndes Schaffen 
zu fiberklimmen und sich Gerat und Bedarfsartikel zu fertigen, setzte 
mit der hierbei benotigten "Kunstfertigkeit", fiber die nicht mehr jeder 
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in gleichem MaBe zu verfugen vermochte, eine primitive Arbeitsteilung 
und auf den Fronhofen die Ausbildung dessen ein, was wir heute etwa 
gelernte Handwerker nennen willden, z. B. Walker, Schmiede, Gerber, 
Tischler und Stellmacher, sowie ein Bedarf an besonderen Hilfsmitteln, 
Werkstatten und sonstigen Einrichtungen. 

Abb.13. Soest i. Westf. (Nach Eherstadt, Handb. d. Wohnungswesens.) 

Arbeitete wohl anfangs der Leibeigene nur im Fron fill den Be. 
darf seiner Herrschaft, so bildete sieh vermutlich bald mit deren Ge. 
nehmigung und unter Rechnungslegung an sie das Lohnwerk aus, d. h. 
die Arbeit Horiger fill Fremde. 

Ganz von selbst wird sich dann weiter aus eigenem oder hinzu er
worbenem Rohstoff eine UberschuBproduktion auf Vorrat und zum 
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Verkauf zunachst auf Rechnung des Fronherrn, dann gegen geregelte 
Abgabe an diesen auf eigene Rechnung des Horigen eingestellt haben. 

Abb. 14. Haufendorf. 

Damit aber entstand ein 
neuer Stand: die Handwer
ker und zugleich ein zweiter: 
die Handler. 

Diese Menschen brauch· 
ten Haus und Werkstatt oder 
Lagerraum und Laden, aber 
wenig Land. Denn nicht 
der Acker, sondern die Ge
schicklichkeit ihrer Kopfe 
und ihrer Hande ernahrte 
sie, die Arbeit fiir andere, 
die ihnen zum Austausch 
Brot lieferten. 

(Nach Mielke, Stadtebaul. Vortrage Bd. VI, Heft 5.) Man mag ihnen wohl zu-

nachst eiu kleines Anwesen gegeben haben, das, anders geartet als die 
anderen Teile der landlichen Hofstatt, sich neben diese legte; an
gegliedert, aber nicht organisch damit verwachsen. 

Ubte der Platz wegen seiner Lage oder wachsenden Bedeutung als 

Rundllng . 

Abb. 15. Rundling. 

Handelsplatz oder Pro
duktionsstatte bevor
zugter Artikel beson
dere Anziehungskraft 
aus, so erhielt er Zu
zug von Ansiedlern von 
au Ben her. 

Meist werden sich 
diese Anwesen, schmal 
mid tief bebaut, etwa 
wie es die Judenhliuser 
vor den Toren der 
Stadt Gnesen noch im 
18. Jahrhundert zeigen 
(Abb. 10), aul3erhalb 
des Burgrings oder der 
Klostermauern langs 
der ZufahrtstraBe an-

(Nach Franz, Stadtpbaul. Vortrage Bd. II, Heft 3.) gesetzt haben. 1m be-

festigten Hof des Kernplatzes fanden die Siedler personlichen Schutz 
in kriegerischen Zeiten. Urn diesem nahe zu bleiben, breiteten sich des
halb spater die Anwesen auch seitab der StraBen an den Feldwegen 
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entlang aus und fiiUten endlich an schmalen und unregelmaBigen 
GaBchen auch das Innere der zunachst graBen und nnr am -Rande 
bebauten Blocks aus. So wird man sich etwa im Laufe der Zeit das 
Entstehen der ganz unregelmaBigen Stadtgrundrisse von Munster, 
Essen, Soest usw. Abb. 11-13 zu erklaren hahen. 

Eine eigene Marktstatte wurde spater durch Freilassung eines 
Streifens neben der StraBe oder Ausscheidilllg einer mehr gedrungenen 
Platzflache geschaffen. Die Siedlung erhielt wahl auch weiterhin eine 
eigene Kirche mit Kirchhof an geeigneter Stelle. 

Denn es 10 h n t e sich durchaus deren Entwicklung z n for d ern. 
AuBer drm Hauszins, der dem Grundherrn als Entgelt fUr Hergabe der 
benotigten Baustellen zufloB, war auch der Handel, soweit nicht viel
leicht Geburt und Besitz einen bislang nur kleinen Kreis von Menschen 
zu seiner Ausubung berech
tigte, an ein Privilegium ge
knupft, das gegen eine Ab
gabe verliehen werden konnte. 
Die Ausubung des Handwerks 
durch Horige durfte ebenfalls 
mit einer Abgabe an den Herrn 
verbunden gewesen sein. Auch 
die Vermietung von Markt
standen brachte Standgeld. 

Das Werden und Wachsen, 
dem die neuen Siedlungen ent
stamm ten , wurde verstarkt 
durch den Umstand, daB der 
Mangel an herrenlosem Acker- Abb.16. RundIing. 
land, auf dem sich die Nach- (Nach Mielke, Stadtebaul. Vortrage Bd. VI, Heft 5.) 

kommenschaft der Bauern seBbar machen konnte, weitere Volkskreise 
aus dem Bauernstande in die neuen "stadtischen" Berufe trieb. 

Ein Teil derselben mag aus dem Heimatsort, besonders in spaterer 
Zeit, ausgewandert sein, um sich ebenfalls bei Burgen und KlOsteru usw. 
niederzulassen. Ein anderer Teil blieb aber auch wahl daheim, arbeitete 
zunachst mit Rohstoff und Gerat des Bestellers auf dessen Hof "auf 
der StOr", macbte sich allmahlich aus seinen Ersparnissen selbstandig 
und siedelte sich in Anlehnung an die heimischen Dorfstatten an. 

So kommt auch in diese ein neues Element hinein. Hier vollzieht 
sich die Siedlung schon etwas systematischer, nicht be wu B t planvoll, 
aber gewissermaBen kristallinisch gesetzmaBig. In der Anordnung des 
Dorfkerns waren bestimmte Tendenzen vorhanden. Je nach den Lebens
gewohnheiten der Volksstamme, ihren Recbtsgebrauchen und ihrer 
Wirtschaftsweise, die auch in der Landverteilung zum Ausdruck kommen, 
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finden wir in der Anordnung der alten Dorfer ganz ausgepragte Form
gruppen. Je tiefer diese Formen im Wesen der Menschen und in ihrer 
Art wurzelten, desto klarer muBten sie sich auch bei der weiteren Ent
wicklung des Ortes erhalten und fortsetzen. 

GemUnden 

Abb.17. Gemiinden a. d. Wohra. 

Wo zwar das Haufendorf (Abb.14) sich vorfand, erhalt auch die 
wachsende Siedlung kein System. Es bleibt eine romantische Haufung. 

Aber der Rundling wachst unter deutlichem Hervortreten ring
formig um den Kern sich lagernder Kreise (Abb. 15-17)1), das StraBen-

1) Bei vielen Stadten, besonders in den in spateren Zeiten entwickelten 
Teilen, ist die in den StraJ3enfUhrungen scharf ausgepragte Rundlingsform 
auf die Umwallung und deren mehrfache konzentrische Verlegung zuriick
zufUhren. Bei Gemiinden trifft dieses nicht zu. Dieser Ort war nie befestigt. 
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dorf dagegen an langgestreckten Linien weniger paralleler StraBen 
auch in Gegenden, wo die GeHindeforrnation, wie z. B. enge Taler, 
nicht dazu zwang KOlO I ~T [N ' OORr 

(Abb. 18-22). Das 
sla wische StraBendorf • ' 
neigt, gleichzeitig dem 
Charakter der Bevol
kerung entsprechend, 
zur Haufenbildung 
(Abb.23). 

Was so entstand, 
nicht als Bildung ein
zeIner Menschen, son
dern als unbewuBtes 
Sinnbild des Volks
turns und der Zeitver
haltnisse, hat alle Jahr
hunderte uberdauert 
bis auf unsere Zeit 
und, wo nicht ganz 
starke und wichtige 
Grftnde anders ge
bieten, sollte man es 
ehrfurchtsvoll wei
ter erhalten. Zwar 
die Gebaude sind 
zerstort, verfallen 

Abb. 18.. StraBendorf. 
(Nach Franz, Stiidtebaul. Vortrage Bd. II, Heft 3.) 

oder abgebrochen, Abb. 19. StraBendorf. 
wenn ihre Dauer (Nach Mielke, Stiidtebaul. Vortrage Bd. VI, Heft 5.) 

, I 

abgelaufen war. Die Neubauten aber wurden imrner wieder an 
gleicher Stelle errichtet und dadurch blieb die Grundstruktur des 

Abb.20. StraBendorf mit Anger. (Nach Mielke, Stiidtebaul. Vortrage Bd. VI, Heft 5.) 

Stadtegrundrisses unverandert (Abb. 24). In den Platzen, Markten, 
StraBengabelungen finden wir noch heute den alten Dorfanger wieder 
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(Abb.20, 25, 26, 27, 28). Nie wieder ist eine solche Fiille in gewisser 
Hinsicht ahnlicher und doch grundverschiedener, immer und immer 
wieder neue Eigenarten und sich gegenseitig uberbietende Reize auf-

Abb.21. Stral3endorf. (Nach Ewald, Deutsches Bauwesen Bd. I, 1925.) 

weisender Formen gebildet, wie in diesen aus ortlichen Gegebenheiten, 
mancherlei ZweckmaBigkeitsgrunden und der Wesensart der Menschen 
entstandenen Bildungen. 

Abb. 22. Stral3endorf. (Nach Ewald, Deutsches Bauwesen Bd. I, 1925.) 

Einen Beleg fUr die Dauer einmal vorhandener Grundlinien des 
Stadtkorpers bilden auch die Orte, die aus alten Romerlagern ent
standen sind (Abb. 29-30). In Aosta, Turin, Florenz, Koln und StraB-
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burg findet manheute 
noch die alte recht
eckige Grundform 
und die LagerstraBen 
in zuweilen iiber
raschender Unver
sehrtheit wieder. Frei-
1ich in italienischen 
Stadten weit klarer 
als in deutschen. 
Sollte hier auch die 
Tatsache eine Rolle 
spielen, daB die ganze 
Anordnung der Ro- (Nach Mielke, StiidtebauJ. Vortriige Bd. VI, Heft 5.) 
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merlager lateinischem Wesen naher stand als deutschem, so daB 
dieses nach und nach eine 
Umformung durchsetzte? 
Oder liegt es nur daran, 
daB zeitweilig die Flache 
innerhalb der Lagergren
zen teilweise brach und 
unbebaut dalag und bei 
neuer Inanspruchnahme 
die alten Linien verwischt 
waren? 

Zunachst wird in Dor
fern die Ansiedlung von 
Angehorigen der neuen 
Stande nur langsam fort
geschritten sein, weil die 
Voraussetzungen der Lage 
nich t immer giinstig waren 
und vor aHem niemand an 
der Forderung einer s01-
chen Entwick1ung ein son
derliches Interesse hatte. 
Den freien Bauern war 
an der Abgabe von Land 
gegen Zins an einzelne 
Ansied1er wenig gelegen. 
Eher mochte ihnen das 

Abb.24. Niirdlingen. 
(Nach Mielke, StiidtebauJ. Vortrage Bd. VI, Heft 5.) 

Uberhandnehmen neuer Elemente in ihren Gemeinden und deren An
spriiche, die ihren eigenen Bediirfnissen wesensfremd waren, bedenklich er-
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scheinen. Auch die Grundherren, sofern sie geeignete Handhaben 
hatten, waren gar nicht geneigt, auf eine solche EntwickIung der Dorf-

Abb.25. Dorf mit Anger. (Nach Mielke, Stadtebanl. Vortrage Bd. VI, Heft 5.) 

gemeinden zu drangen. Gesetzt den Fall, daB sie an die Dorflage an
stoBenden Grundbesitz hatten, so konnte die Nahe der freien Bauern
schaften, in denen ihr eigener EinfluB nur gering war oder ganz fehlte, 

Abb.26. Dort mit Anger. (Nach Mielke, StiLdtebaul. Vortrage Bd. VI, Heft 5.) 

nur VerwickIungen bringen, wenn es sich darum handelte, die bei den 
Standesherren zunachst noch im Fronverhaltnis stehenden Handwerker 
und Handler erst in horiger, dann in geldlicher Abhangigkeit zu halten. 

Je mehr allmahlich das Geschiift sich entwickelte, desto mehr waren 
die Handwerker und Handler geneigt, sich in ganz neuen Siedlungen 
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Jd'lfJantior( 

Abb.27. (Nach Mielke, Stadtebaul. Vortrage Bd. VI, Heft 5.) 
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Abb.29. Aosta. (Nach Genzmer, StiLdtebaul. Vortrage Bd. IV, Heft 1.) 

Abb.30. Turin. (Nach Genzmer, Stadtebaul. Vortrage Bd.IV, Heft 1.) 

seBhaft zu machen, wo eine Kreuzung wichtiger StraBen, FluBiibergange 
oder sonstige Verhaltnisse eine besonders giinstige Lage boten. 

Die Grundherren aber fanden Gefallen an der neuen Einnahme-
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Abb.31. Florenz. (Nach Genzmer, Stadtebaul. Vortrage Bd. IV, Heft 1.) 

Abb. 32. Koln a. Rh. (Nacb Genzmer, Stadtebaul. VOl'trage Bd. IY, Heft 1.) 
Hopfner, Stadtebau II. 8 
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quelle und begiinstigten das Entstehen solcher neuen Siedlungen durch 
die Anlage von Marktstatten. 

Klar treten die alten StraBenkreuzungen z. B. in Brandenburg a. H., 
Rothenburg1) (Tauber), Freiburg und Miinchen hervor (Abb. 34-37). 

Je tieferes Interesse die Landherren an dem Aufbliihen der Neu
griindung nahmen, desto sorgsamer suchten sie die Siedlung durch 
Aufteilung des Landes in Blocks und Grundstiicke vorzubereiten, um 
einen fertigen Vorrat an Baustellen zur Verfiigung stellen zu k6nnen. 

Abb. 33. Strallburg. (Von Genzmer, Stadtebaul. Vortriige Bd. IV, Heft 1.) 

Desto schematischer wurden aber auch gleichzeitig, durch rechtwinklig 
sich kreuzende StraBen gekennzeichnet, die Stadtgrundrisse (Villingen, 
Breslau, Dresden, Abb.38-40). Urn einen Marktplatz und Kirchhof 
Zll schaffen, wurde vielfach eine Blockflache neben der HauptstraBe 
unbebaut gelassen. Besonders gern wahlte man auch hierfiir einen 
der vier durch die Kreuzung der HauptstraBen entstehenden Winkel. 
Der Kirchhof schlieBt auch zuweilen iiber Eck an den Markt an (z. B. 
Abb. 52). Teilweise sind die Marktbuden, die in dieser begehrten Lage 

1) Die Ringstral3en in Rothenburg sind, wie leicht zu erkennen, nicht 
durch Neigung zur Rundlingsbildung, sondern durch alte Befestigungs
anlagen entstanden. 
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spateI' entstanden, in den folgenden Jahrhunderten zu festen Hauschen 
und Hausern ausgebaut. Wo diese sich an die machtigen Kirchen an
lehnten, kam durch den Kontrast deren gewaltige Masse zu sinnfalligem 
Ausdruck. Es war ein Fehler, daB man in jiingerer Zeit vielfach die 
kleinen Gebaude abriB, urn die Kirchen in ihre Schonheit "freizulegen". 
Anstatt ihre Wirkung zu heben, zerstorte man die Wucht del Eindrucks. 

Die Kirche ist meist genau in die Ost-West-Richtung gelegt. 
Wenn auch die Rechtsverhaltnisse diesel' neuen Marktsiedlungen 

sich auf dem alten deutschen Landrecht aufbauten, so entwickelten 
sich aus den Handelsge
pflogenheiten und sonsti
gen neuen Bediirfnissen 
heraus doch bald Weite
rungen und eigene For
men. Auch das Hand
werkerrecht nahm in An
lehnung an die Ausbil
dung des Handelsrechts 
und in paralleler Ausge
staltung dazu seinen eige
nen Lauf. Diese Entwick
lung wurde dadurch ge
fordert, daB bei den 
Grundherren das Inter
esse abnahm, die Hand
werker und Handler im 
Verbaltnis del' Horigkeit 
zu erhalten. Anstatt des
sen riickten vielmehr als 
Ausgleich die Abgaben 
und Zinsertragnisse in den Abb.34. Brandenbnrg a. H. (Nach Heiligenthal, Stadtebau.) 

Vordergrund, also eine Einnahme, die den Herren ohne Sorgen und 
ohne standige Schererei mit den in personlicher Abhangigkeit Ge
haltenen zufloB. 

Alsbald neigten deshalb die Grundherren mehr und mehr dazu, 
del' Entwicklung diesel' Siedlungen und ihrer inneren Ordnung freie 
Bahn zu lassen. 

Wo eine ganz neue Siedlung gcschaffen werden soll, wird ein Unter
nehmer (Lokator) mit del' Vorbereitung beauftragt. Er teilt durch ein 
schematisches StraBennetz das Gelande in Blocks auf und sucht Siedler 
in moglichst groBer Zahl herbeizuziehen. Er erhalt zur Belohnung das 
Amt des Stadtrichters und auch sonstige eigene Machtbefugnisse, 
die er seinerseits zuweilen wieder gegen Entgelt an die Gemeinden 

8* 
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abgab, um sich selbst neuen Unternehmungen zuzuwenden. Auf diese 
Weise konnten sich die Rechts- und Ordnungsverhaltnisse immer un
gebundener von innen heraus weiter entwickeln. 

Endlich ergab sich im 12. Jahrhundert der Grundsatz "Stadtluft 
macht frei! " Wer nicht freiwillig in das Horigkeitsverhaltnis zuriick-

Abb. 35. Rothenburg o. d. T. (Nach Eberstadt, Handb. d. Wohnungswesens.) 

kehren wollte, konnte von nun ab dazu nicht mehr gezwungen werden, 
sobald er Stadtluft atmete. 

Die sogenannten "Freiungsurkunden", die dieses Recht festlegten, 
sanktionierten damit formell den Tatbestand, der sich praktisch in 
allmahlicher Entwicklung ergeben hatte, in kluger Weise. Die Stadte 
waren selbstandige und starke Gemeinwesen geworden . 
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Diese Neuerungen setzten sich allmahlich auch in Dorfern durch. 
Nachdem an anderen Orten aus dem Lohnwerk das Handwerk, aus 

f 

Abb. 36. Freiburg i. Br. (Nach Heiligenthal, Stadtebau.) 

dem Handwerker und Handler der freie Biirger geworden war, lieB 
sich auch dort die Entwicklung zum stadtischen Organismus nicht 

Abb.37. Munchen. (Nach Heiligentha.I, Stiidtebau.) 

aufhalten, sofern bei ~onstigen giinstigen Verhaltnissen Angehorige 
der neuen Berufe in geniigender Zahl vorhanden waren. Die bis dahin 
den Hofrechtsverbanden angehorenden Handwerker und Handler 
traten als gleichberechtigte Biirger in die Gemeindeverwaltung ein 
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und je mehr damit der Anreiz zum Zuzug aus den umliegenden Landes
bezirken wuchs, desto schneller konnte sich auch hier stadtisches 
Gemeinwesen und Gemeinderecht heranbilden. 

Abb.38. Villingen. (Nach HeiligenthaI, Stadtebau.) 

Allmahlich wufiten in der Folgezeit die Stadte immer weitere Be
fugnisse der Selbstverwaltung als Privilegien und durch Kauf an sich zu 

Abb. 39. Breslau. (Nach HeiligenthaI, Stadtebau.) 

bringen, wie z. B. die 
niedere Gerichtsbarkeit 
sowie die Finanz- und 
Militarhoheit. Sie wahl
ten ihren Rat und aus 
dessen Mitte ein bis zwei 
Biirgermeister. 

Ein Biirgermeister 
oder Ratsherr bekleidete 
haufig das Amt des 
Stadtbaumeisters. 

Urn die Mitte des 
12. Jahrhunderts war 
das Stadtrecht als eige
nes System ausgebildet 
und entwickelte sich 
seitdem langsam weiter. 

Die Stadte, wenngleich nach heutigen Begriffen noeh klein und in ihrer 
Korperform primitive Gebilde, sind da als eigene Organismen. 

Erst mit der Freiheit, dem Selbstbestimmungsrecht und der Stadt
verfassung, sind die Stadte Organismen, d. h. Gebilde mit eigenem 



Die deutschen Stiidte des Mittelalters. 119 

Willen, eigener Art und selbstandigem Dasein und gleichzeitig in ihrer 
Burgerschaft eine einzige Gemeinschaft mit Pflichten und Rechten 
der einzelnen gegenuber dem Ganzen und auf Gedeih und Verderb 
miteinander verbunden. Sie konnen fortan eine eigene Stadtpolitik 
treiben, um fur ihr Gedeihen zu sorgen. 

Aus der groBen, bis dahin einheitlichen Volksmasse haben sich auf 
diese Weise in der Zeit bis etwa 1150 neue Gebilde gewissermaBen aus
kristallisiert, die es friiher nicht gab. Siedlungskerne und Ansammlungen, 
die lange Zeit ein Sonderdasein im Lande fiihren, deren Biirger sich 
in mancherlei Streit gegen Fursten und Bauern enger zusammen
schlieBen, ihren Ort mit Wall und Graben gegen die landlichen Volks
genossen und die Landesherrn abschlieBen und spater zeitweise, wie 
z. B. in den Zeiten der Ransa, so
gar Reere und Flotten ausrusten 
und ihre eigene AuBenpolitik 
fuhren. 

Die Moglichkeit, ihre inneren 
Angelegenheiten ganz nach ihrem 
Bediirfnis zu gestalten, wirkte sich 
anfangs vornehmlich in der Schaf
fung eigenen Rechtes und eigener 
Verwaltungsordnung, weniger in 
bewuBter und zielsicherer "Gestal
tung" des Stadtkorpers aus. Noch 
lange Jahrhunderte waren die ein
zelnen Grundstucke das wesent
liche Element, in dem sich das Abb.40. Dresden. (Nach HeiligentbaJ, Stadtebau.) 

Dasein jedes einzelnen Burgers abspielte, und, wie das Dasein selbst, 
waren die Anwesen gleichartig und konnten sich ohne weitere innere 
Gebundenheit untereinander als die -cler ortlichen Aneinanderlagerung 
und die der UmschlieBung durch gemeinsamen Wall und Graben an
einanderfugen. Es gab noch keinen besonderen Wert der "Lage" , 
wenig inneren Verkehr, keine Benachteiligung des einen durch die 
MaBnahmen des anderen, keine Gemeinschaftsanlagen auBer der Um
wallung und etwa dem Rathaus und der Kirche. 

In deren Ausbildung spricht sich freilich die Starke und der Stolz 
der Biirgerschaft auf ihre Organisation machtig aus. 

Korperlich sind deshalb die Stadte jener Zeit sehr einfache Gebilde. 
Ihr wesentliches Merkmal ist Recht und Verfassung. Diese geben 
zunachst die innere Bindung. 

Seit diese sich ausgebildet hatten, werden nun bewuBt "Stadte" 
gegriindet und auf sie Recht und Verfassung der Mutterstadte uber
tragen. 
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Neue Entwicklungsimpulse erhielten in der Folgezeit die Stadte 
dadurch, daB sie sich von den Territorialherren das Bannmeilenrecht 
zu verschaffen wuBten, welches die Bauern zwang, in der Stadt ihres 
Bezirkes zu kaufen, ihre Rohstoffe dort verarbeiten zu lassen und die 

l 

Produkte ihres Feld
baues dort zu ver
kaufen. 

Auf diesem ge
sicherten Boden ent
standen die strengen 
und machtvollen Han
delsgilden und Hand
werkerziinfte mit fe
sten Grundsatzen (z.B. 
nur Kauf aus erster 
Hand, ernste Vorbil
dung, urn Qualitats
ware zu liefern). Sie 
traten aber infolge 
ihrer strengen inneren 
Zucht auch als einfluB
reiche Gemeinschaften 
auf, die sich in allen 
Stadtfragen geltend 
machten. 

Durch die Kreuz
ziige wurde der Orient
handel erschlossen, an 
den DurchzugstraBen 
gelegene Orte kamen 
zu groBerer Bedeu
tung, die Stapelwirt
schaft wurde ein wich-

.... tiger Faktor und fiihr-
Abb. 41. Frankfurt a.d. O. (Nacb Siedler, Markischer Stadtebau.) te, wennschon in be-

schranktem MaBe, immerhin zum Entstehen gewisser neuer Zell
formen und zu inneren Umbildungen innerbalb der Stadte. Einige 
groBere Gastbofe, Kaufhauser, Bauten der Stadtherren und gewicb
tiger Biirgerstande entstanden am Markt und auch wobl bei dem 
Kirchhof. 

Auch neue Gemeinden entstanden hier oder dort neben den alten. 
Dieser innerlich gefestigten Gemeinwesen bedienten sich nun im 

13. und 14. Jahrhundert die Fiirsten und die geistlichen Orden, urn 
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die Herrschaft des Deutschtums in den Kolonialgebieten ostlich der 
Elbe zu sichern. 

Die neuen 
Siedlungen, die 
dort entstanden, 
liegen aber nicht 
an StraBenkreu
zungen, die es 
vielleicht in die
sem Entwick
lungsstadium je
ner Gegenden 
auch selten gab, 
sondern als Fest
punkte im un
terworfenen Ge
biet in gunstiger 
Lage fUr die Ver
teidigung (Abb. 
41). Der Markt

Abb.42. Berlinchen. (Nach Siedler, Markischer Stadtebau.) 

platz wird durch Ausfall von 1-2 Blocks im Zentrum gebildet und 
hiiufig mit dem Rat
haus besetzt. Ein wei
terer unbebauter Block 
dient als Kirchhof, auf 
dem die Kirche in Ost
West-Richtung orien
tiert aus dem Schema 
der Rechteckteilung her
ausfiillt (Abb.42-46)1). 

Der rein iiuBere 
Zweck dieser Grtindun
gen der Kolonisations- -.,:;o~=rr=~i':::;;::::: 
stiidte spiegelt sich in 
den rein schematischen 
Grundrissen der Orte 
wider. Es gilt lediglich, 
einen Wallring zu schaf
fen, innerhalb dessen 
sich eine genugende An
zahl von Grundstucken Abb.43. Templin. (Nach Siedler, Markischer Stadtebau.) 

1) Die Abbildungen der Kolonisationsstadte sind meist dem Buch ent
nommen: Jobst Siedler, Markischer Stadtebau. 
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befinden, auf clenen sich die Einwohner ihre Unterkunft erbauen 
konnen, und in deren Ring nur Raum fUr einen Markt und Kirchenge

. .. r= c 

baude frei bleibt. Es sind 
harte, lieblose Griin
dungen ohne jeden tiefe
ren organischen Sinn. 

N ur wo ein eigenes 
Leben im Zusammen
hang mit dem umge
benden Lande durch 
Kirchenwesen, Handel 
oder dgl. gedeiht, ent
wickeln sich die Stadt
korper organischer, wie 
z. B. in Danzig, Marien
burg, Konigsberg i. Pr., 
Heils berg usw. 

Urn 1350 bat diese 

Abb.44. Neubraudenburg.) (Nach Siedler, Markischer Stadtebau.) Entwicklung dann etwa 
ihr Ende erreicht, deren 
Milieu hier in ganz kna p
pen Strichen gekenn
zeichnet wurde, soweit es 
zum Verstandnis der 
tiberkommenen Reste 
und der umfangreicben 
Literatur notwendig ist, 
die diese Zusammen
hange durchforscht hat. 

Die Stadte hatten die 
GroBe erlangt, welche 
ibr EinfluBgebiet ernah
ren konnte (Stadtwirt
schaft), und den Stand 
der inneren Entwicklung 
erreicht, welcher den 
wirtschaftlichell Verhalt
nissell elltsprach. 

Schon frtiher (Ham-

Abb.45. Kulm (WestpreuBen). burg 1277) hatten sich 
(Nach Siedler, Markischer Stadtebau.) Gemeillden vereinigt. 

Das geschieht auch fernerhin. Dorfsiedlungen werden eingemeindet 
und die Einwohner in die Stadt tibersiedelt. Aber das sind Kleinig-
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keiten, die nichts daran andern, daB die erste Stadtbauperiode ihrem 
Wesen nach abgeschlossen ist. 

Die groBte deutsche Stadt war Koln mit 37000 Einwohnern um 
1550 auf 397 ha des von Mauern umgebenen Stadtgebietes, also 94 Ein
wohner pro Hektar. Lubeck hat 1488 ca. 22200 Einwohner oder 230 Ein
wohner pro Hektar des ummauerten Stadtgebietes, StraBburg um 1500 
eine Burgerschaft von 20000 Kopfen oder 134 Einwohner pro Hektar, 
Niirnberg 20000 Einwohner auf dem ummauerten Gebiet von 138 ha, 
also 152 Kopf pro Hektar. 

Was ist nun das Er
ge bnis, wenn wir zu einer 
stadtebaulichen Wer
tung zu kommen suchen? 

Von "Stadtebau" in 
dem Sinn plan voller 
Gestaltung des Stadt
korpers kann in dieser 
ersten Stadtebauperiode 
eigentlich nur bei den ganz 
neu gegrundeten Siedlun
gen die Rede sein. Aber 
auch bei diesen nur in 
sehr beschranktem MaBe. 

Nicht, daB man bei den angelehnten und den aus Dorfformen 
entwickelten Stadtbildungen ohne jede Uberlegung gehandelt hatte. 
Die Lage der mitunter bereits fur verschiedene Zwecke bestimmten ein
zelnen Marktplatze und ihre Formung ist durchaus fachgemaB durch
gebildet. Ganz besonders die Lage der Kirchen und die Fiihrung 
der StraBen in ihrer Umgebung sind oft fein abgewogen, um sie auf 
Weg und Steg sichtbar zu machen und sie den Menschen nahe zu 
bringen. Und anderes mehr spricht dafur, daB man seinen EinfluB 
in den Dingen, die man fur wichtig hielt, geltend machte. 

Doch gab es eben solch wichtiger Dinge nur wenige. 
Gerade die Moglichkeit, unbehindert von vorherigen starren 

Planungen vom grunen Tisch aus, sich anzusiedeln, lieB hier bei der Aus
wahl der Baustellen und Platze je nach Bedarf und Bauabsicht die 
mannigfaltigsten Ideen und individuellen Losungen in stets neuen Motiven 
und glucklichsten Bildungen entstehen, sowohl vom Standpunkt der 
Schonheit wie der zeitgemaBen praktischen Bediirfnisse aus betrachtet. 
Nur ist das, was darin wirkte, kein "Stadtebau" im heu tigen Sinne, 
dessen Kennzeichen gerade in der dira necessitas der vorherigen 
Planung des Ganzen liegt - man kann ruhig sagen: "leider". 
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1m ganzen folgte in diesen Arten von Stadten der "Stadtebau" 
der Entwicklung nach, hat sie aber nich t geleitet. Infolge der langsamen 
fiber Jahrzehnte und Jahrhunderte sich erstreckenden Entstehung dieser 
nach heutigen Begriffen doch nur kleinen und sehr einfachen Gebilde, 

Abb.47. Die Fuggerei in Augsburg. (Nach HeiligenthaI, Stadtebau.) 

Abb.48. Kleinhauser, WohnhOfe und Hausgii.rten in Lippstadt. (Nach Heiligenthal, Stadtebau.) 

infolge der GleichfOrmigkeit der die Einzelzellen bildenden kleinen Ge
baude (in Fiirth wohnten 1604 343 Familien in 368 Stuben, die sich 
auf 140 Hauser verteilten) und dadurch, daB sich die Ansiedlung der 
geringen Zahl groBerer Bauten von selbst auf prominente Punkte, 
wie die MarktstraBe oder den Marktplatz, konzentrierte, entstanden zu-
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meist kristallinisch sich aufbauende Korper in durch innere Entwick
lungsprozesse bestimmten Ordnungen und Systemen, die sich erst in 
groBen Linien auswuchsen und dann die Zwischenraume ausfiillten. 
Eine geregelte Ordnung finden wir nur ausnahmsweise, wie z. B. in 
der Fuggerschen Webersiedlung in Augsburg und einer Wohnsiedlung 
in Lippstadt (Abb.47 und 48). 

1m allgemeinen entsteht in diesen sog. "gewachsenen" Stadten ein 
Gebilde, das wir fiir siedlungstechnische Arbeiten, wie wir sie in unserer 
heutigen Zeit und in der vor uns liegenden Zukunft zu bewaltigen haben 
werden, nicht zum Vorbild nehmen konnen. Die unregelmaBig geformten 
groBen Blocks, die dann spater wegen der Schwierigkeit, fiir eine Hinaus
verlegung der Befestigung die Mittel aufzubringen und die Stadt zu er
weitern, mit Bauten vollgepfropft werden, fiihren zwar mit ihren GaBchen 
und Winkeln (Abb. 11-13 
und 49) zu einem Bilde, das 
auBerlich unser Auge ent
ziicken mag. Aber wenn wir 
unseren Verstand zu Hilfe 
nehmen und die Verhalt
nisse yom Standpunkt der 
ZweckmaBigkeit der Sied
lung und der menschlichen 
Daseinsbediirfnisse betrach
ten, so ist das Ergebnis ein 
zumeist geradezu erschrek
kend ungiinstiges. Diese 

Abb.49. Isny. (Nach Heiligenthal, Stadtebau.) 

alten Stadtteile (spateres Beispiel das Dorfle in Karlsruhe) machen trotz 
ihrer Kleinheit noch heute genug Schwierigkeiten, wenn man sie dem 
Stadtorganismus eingliedern und zu gesunden Bestandteilen des Ge
samtkorpers umwandeln will. Ihre Ungesundheit zeigt sich daran, daB 
sie oft recht verkommene Bezirke darstellen, die man heutzutage nur 
durch Niederlegung und vollkommene neue Aufteilung sanieren kann. 

Wer sich in diese Stadtgrundrisse vertieft, kann sich selbst leicht 
erklaren, wie der Aufbau ihrer Grundlinien entstanden ist. Wir sehen 
den EinfluB der Befestigung in einer Anschmiegung des Blocks an 
diese, wir sehen die StraBen hinter dem Festungstor sich spalten oder 
noch weiter verzweigen, wir finden mitunter zwei HauptstraBen in 
einigem Abstand parallel miteinander verlaufen, die zuweilen den 
Marktplatz einschlieBen, zuweilen auch wohl dadurch sich entwickelt 
haben, daB die eine oder die andere in ihrem unbefestigten Zustand 
zeitweilig unwegsam war. Wir sehen um die westfalischen Domburgen 
die StraBen und Blocks in malerischer Ungezwungenheit sich herum
lagern, wir erklaren uns die schmalen Blocks am Markt durch den 
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Ausbau fruherer Verkaufsstande zu festen Hausern. Es ist alles sehr 
interessant, und gern vertieft man sich in diese Zusammenhange. Aber 
eine Richtschnur fUr unser Wirken gibt uns alles dieses allenfalls nur 
in einer Richtung: wir konnen fur die auBere asthetische Wirkung auf 
das Auge des Beschauers aus dem, was da entstand, manche frucht
bare Anregung entnehmen. 

Indessen sei gleich an dieser Stelle bemerkt, daB eine bewuBte 
Verwertung dessen, was in alten Stadten aus halbunbewuBtem Empfinden 
und aus der Anpassung an den Bedarf, das Werturteil und die Anschau
ungen jener ganz andersgearteten Zeiten entstand, fur die Befriedigung 
der Bediirfnisse und fUr die asthetische Gestaltung der Werke unserer Zeit 
ein sehr schwieriges Problem fiir sich ist. Gar zu leicht entsteht die 

----------------~~ 
Abb.!JO. • onkirch b. I ' acb H IJIIl" nlhl, dl ball.) 

Gefahr, daB durch bewuBte UnbewuBtheit und vorgeschriebene Indivi
dualisierung die beste Absicht zu einem Fehlschlag fuhrt. 

Einfach nachahmen kann und darf man diese Formen nicht. 
Was damals wesensecht war und durch seine innere Begriindung 

und Wahrhaftigkeit uns achtungs- und liebenswert erscheint, wirkt in 
einer heute geschaffenen Kopie hohl, seelenlos, unwahr und abstoBend. 
Schiife man heute Gleiches unter den obwaltenden anderen Verhalt
nissen und zu anderen Zwecken, so fehlt ihm die organische Bedingt
heit. Wenn auch oft genug der irrende "Kiinstler" dieses nicht fUhlt, 
so doch der gesunde Menschenverstand des Laien. 

Man darf nur die Motive und Wirkungen an diesen alten Bildungen 
studieren, nicht nachmachen. 

Indessen ist auch deren u bertragene Verwertung auf die Losung 
un serer heutigen Bauaufgaben nicht einfach. Das beweisen die zahl
reichen MiBgriffe, die weit haufiger sind, als die wenigen Erfolge, die 
feines Empfinden auf Grund der Schulung an alter Schonheit er· 
zielte. 
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AuBer etwaigen Anregungen in asthetischer Richtung aber wird 
man aus diesenStadtgrundrissen kaum jeeineweitereRichtschnurfiir 
unsere Planungen entneh
men k6nnen. Zum Studium 
schOnheitlicher Wirkung 
wird man sich mit diesen al
ten Stadteneingehender be
schaftigen. In allen anderen 
Fragen, die der Stadtebau 
zu lOsen hat, wird man bes
ser tun, seine Blicke vor
warts zurichten, anstatt in 
den alten Stadten dieser Art 
Rat und Vorbild zusuchen. 

Selbst bei den Stadten, 
deren GrundriB schon in 
jenen Zeiten "planvoll an
gelegt" wurde, finden wir, 
wie man allmablich erkannt 
hat, weniger Beherzigens
wertes. Das liegt daran, liidteb u.) 

daB lediglich der Gesichtspunkt der Grundstiicksparzellierung leitend 
war, aber keine Gestaltung als Siedlungsstatte in dem heutigen Sinn 

traOburg I. d. . (Naeb 

getrieben wurde, deren Aufgaben durch die friiher von mir um
schriebenen Anspriiche gekennzeichnet sind. 
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Diese "bewuBt angelegten" Stadtsiedlungen bieten immerhin 
aus einsichtigen Erwagungen gewahlte MaBe fUr die Blocktiefen 
(ca. 40-90 m), wenngleich diese zuweilen auffallend gering waren 

Abb. CIS. Grao e. (Nacb SI d1er, Markl cher Stidtebau.) 

(Abb. 50). Aber die Grundstiicksverhaltnisse sind immerhin gesiin
dere und fUr die Bebauung bessere als in den planlos entstandenen 

Orten. 
Im iibrigen sind 

diese Planungen ganz 
primitiv; auch wo mit 
einer baldigen Be
festigung von vorn
herein zu rechnen 
war, stoBen bei man
chen Stadten die 
StraBen stumpf auf 
Wall und Graben 
auf (Abb. 42-46,51, 
52). Erst bei dem 
Ausbau anfangs frei 
gebliebener Flachen 
in spateren Zeitlauf

Abb. 54. Malchin (Mecklenburg). 
(Nach Siedler, Markischer Stadtebau.) ten scheint man die 

Fiihrung einiger StraBen parallel zur Umrahmung gewahlt zu haben, 
so daB sich die Blocks dann einigermaBen an diese anschmiegten 
(Abb. 53-55). 

Anfangs nahm man auf die Hohenverhaltnisse des Gelandes kaum 
Riicksicht, sondern fiihrte das StraBennetz iiber Erhebungen und 
Senkungen fort (Abb. 56a und b). Eine Anschmiegung der StraBen an 
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das Gelande ergab sich erst, seit man bei Festungserweiterungen die 
Wallinie den Hahenlinien folgen lieB, d. h. also nicht aus Prinzip, sondern 
nur dadurch, daB gleichzeitig in spaterer Zeit das StraBennetz konzen
trisch zum Befestigungsring entwickelt wurde (Bernbmg, Abb. 57). 

Hier entstanden dann andererseits aber oft wieder unregelmaBig 
geformte und zu tiefe oder zu flache Blocks, deren Ausbau zu unzutrag
lichen Siedlungsverhaltnissen gefiihrt hat. 

1m iibrigen war anfangs eine Biegung der StraBen selten. Wo sie 
vorkommt, diirfte sie auf den Lauf vorhandener LandstraBen, an denen 
die Siedlung entstand, 
oder sonstige besondere 
Griinde zuriickzufiihren 
sein (Abb. 56a). 

Meist sind diese 
Stadtgrundrisse recht 
kunstlos . Wo sich be
lebende Abweichungen 
yom Schema zeigen, sind 
sie kaum planvoll be
absichtigt, sondern ent
standen, wei 1 die vor
herige Planung fehlte . 

Erwahnt mage noch 
werden die eigentiim
liche Ausbildung der 
StraBenmiindung in den 
Platzecken. Sie erklart Abb.55. Friedeberg. (Nach Siedler, Miirkischer Stacttebau.) 

sich durch Laubenbauten, die vor die durchlaufende StraBenfront 
vorgezogen waren und die spater in den geschlossenen Bau einbezogen 
wurden (Abb. 58). Wir finden diese Platzgestaltung besonders oft in 
den alten Ordensstadten. Teilweise sind die Bauten noch erhalten. 

Als auslandische Beispiele seien die Piazza Colonna zu Rom und 
der Plan von Montpazier hier angefiihrt (Abb.59 und 60). 

Dem Gedachtnis einzupragen sind, wenn man die allgemeinen 
Entwicklungsverhaltnisse verstanden hat, insonderheit vier Punkte.: 

1. Die Stadtform ist ein Spiegelbild der Entwicklungsverhiiltnisse. 
Sie ist entstanden aus den artlichen Gegebenheiten, den wirtschaft

lichen Verhaltnissen und den Bediirfnissen oder der Bediirfnislosigkeit 
des ganzen allgemeinen Lebens. Das bedeutet im Grunde nichts anderes, 
als daB auch die Stadt ein Zweckwerk ist, nur daB sein Zweck eben 
Dienst gegeniiber Menschen und Wirtschaft ist. 

2. Die StraBenziige und Blockformen haben sich, wo keine gewalt
same Neuordnung spater eingriff, durch aIle Jahrhunderte erhalten. 

Hoepfner, Stacttebau II. 9 
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Diese Unwandelbarkeit des Stadtgrundrisses, dem man fast ewige 
Dauer zuspreehen moehte, ist desto bemerkenswerter, wenn man be
denkt, daB in jenen Zeiten die StraBen noeh unbefestigt waren, und 

weder Fluehtlinien noeh 
die Grundmauern der 
Hauser - denn solehe 
fehlten - eine Neuord
nung verhinderten. 

Wir werden sehen, 
wie aueh in spateren 
Zeiten die alte Auftei
lung sogar trotz aller 
gegen teiligen Versuehe 
naeh Branden und 

SfPrw- ~ ~~=:.!!:.._1-....::::'sy";=1Je~_1-__ --' _____ Kriegsverwustung im-
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mer wieder neu er
steht. 

Wieviel starker muB 
- die Dauerhaftigkeit heu

te sein? Das muB zur 
Vorsieht und weit
sehauendster Voraus
sieht bei allen Planun
gen mahnen, die wir 
vorzunehmen haben. 
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3. Wo man die Entwicklung sich selbst iiberlieB, kam man zu auBer
lich malerischen Stadtgrundrissen, die das Auge erfreuen, aber zu 
schlechten Siedlungsverhaltnissen im Sinne heutiger sozialer Auffassung. 

4. Einzig maBgebender Gesichtspunkt bei den Planungen, wo diese 
bewuBt stattfanden, war die Parzellierung zur Gewinnung von Grund
stiicken, daneben allenfalls einmal die Sichtbarmachung von Kirchen
bauten. Tiefere Ideen waren sonst noch nicht maBgebend, und ein 
systematischer Ausbau der 
Stadt als Siedlungsstatte 
fand noch nicht statt. 

Man muB sich davor 
hiiten, die damals in den 
Stadten herrschenden Zu
stande mit dem in Parallele 
zu setzen, woran wir heute 
als an etwas Selbstverstand-
liches gewohnt sind. Man 
kannte weder eine Wasser
versorgung und noch weit 
weniger irgend etwas der Art, 
wie man es heute an An- jll:Jhlt/t 

lagen, MaBnahmen, Organi
sationen oder auch nur Vor
schriften auf dem Felde der 
Stadtereinigung allgemein 
hat. Alles Abwasser £loB 
auf den StraBen oder sonst
wie auf seinem natiirlichen 
Wege a b, die StraBen waren 
unbefestigt, von Tieren be Abb.57. Bernburg. (Nach Heiligenthal, Stadtebau.) 

lebt und oft vor tiefem Schmutz vollkommen unwegsam. Die Hauser 
hatten erst in spaterer Zeit Fundamente. Fluchtlinien waren im all
gemeinen nicht festgelegt. Nur auf die Freihaltung der ReichsstraBen 
von Uberbauung wurde von der Obrigkeit Obacht gegeben, indem die 
Grafen in vollem Harnisch diese StraBen beritten, einen 16 FuB 
langen Speer quer vor sich im Sattel, und fUr jede Schmalerung des 
Verkehrsraumes den Konigsbann in Hohe von 60 Schillingen als BuBe 
erhoben. 

Aus der Masse der kleinen Bauten und Gehofte heben sich desto 
machtiger heraus wenige Kirchen und Dome als Verkorperung der 
alles packenden Gewalt der religiosen Idee, sowie ferner allmahlich 
die Rathauser und schlieBlich einige Privatbauten, in denen zu Wohl
stand und EinfluB gelangte Biirgerkreise gleichzeitig ihre Geltung 

9* 
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und durch liebevolle Ausgestaltung ihre Freude am Besitz zum Aus
druck brachten (Abb. 61 und 62). 

lch glaube, daB mit vorstehendem das Wesentlichste uber die 
Bildung und Form der Stadte des Mittelalters gesagt ist, soweit es 
notwendig ist, um sich einen Einblick und ein Urteil zu bilden uber 
die damaligen Verhaltnisse im Vergleich mit heute. 

D~~ 

I1 
o D 

Abb.58. Abb.59. Piazza Colonna (Rom). 

Neue Erscheinungen von Bedeutung treten nun wahrend mehrerer 
Jahrh~derte nicht hinzu. Es sei denn, daB mit wachsendem Wohl
stand die einzelnen Bauwerke in immer h6herem MaBe eine liebevolle 

F F G G F F 

Abb.60. 1tIontpazier. (Nach Unwin, Stadtebau.) 

und kiinstlerische Durchbildung erfahren, die unerreicht, mindestens in 
einer so allgemeinen Anwendung unerreicbt dasteht. Desbalb bieten die 
mittelalterlichen Stadte dem Architekten eine unersch6pfliche Fulle 
von Stoff fUr Studien, Anregungen und GenuB. Neben ihm wird aber 
auch der Stadtebauer fur das Teilgebiet der Stadt ba ukunst einiges 
Lehrreiche in ihnen finden. 

Mit staunenswertem Geschick hat man in damaliger Zeit ver
standen, den Standort monumentaler Bauten so zu wahlen, daB sie 
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beherrschend und eindrucksvoll zur Geltung kamen, und die Form 
der Bauten im ganzen sowie im Verhaltnis der Flachen und Konstruk
tionsteile zueinander und zum Ganzen zu giinstigster Wirkung und 

Abb.61. Soest. (Nach Franz, StadtebauJ. Vortrage Bd. II, Heft 3.) 

unter immer wieder verschiedenen Verhaltnissen in Einklang mit der 
Ortlichkeit und Umgebung zu bringen. Vorbildlich ist ferner, wie bei 

Abb.62. Wasserburg. (Nach Franz, StiidtebauJ. Vortriige Ed. II, Heft 3.) 

der Masse der Einzelhauser eine uniibertre£fliche Gleichartigkeit des 
Gesamtbildes entstand. 

Den Grund hierfiir diirfen wir freilich nicht in einem bewuBten 
architektonischen oder stadtbaukiinstlerischen Prinzip suchen. Die 
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Grundform der einzelnen Bauten ergab sich ausschlieBlich aus deren 
Zweck und den Lebensgewohnheiten der Biirger. Da aber der Zweck 
allgemein gleich war und die Einwohnerschaft, aus gleichem Volks
stamm und gleichem Landbezirk stammend und jahrhundertelang ohne 
wesentlichen Wechsel in ihm seBhaft, die gleichen Gewohnheiten und An
spriiche hatte, so ergab sich von selbst del' gleichartige Typ aller Einzel
bauten. Da nun ferner neue Gesichtspunkte wahrend einer uns schnell
lebigen Menschen heute schier unendlich lang erscheinenden Zeit nicht 
eintra ten, vermochten die Baumeister an gleichartigen Aufgaben in immer 
neuer Wiederholung das MaB del' Leistung, am Vorhandenen lernend, 
es verbessernd und launig in Einzelheiten wandelnd, zu immer groBerer 
Schonheit zu steigern. Daraus bildete sich die feine Abgewogenheit 
jeder Linie, unterstiitzt von einer ebenfalls aus langer Ubung geborenen 
und zu geradezu kiinstlerischer Sicherheit geschulten Handfertigkeit 
der Baugewerkler und unterstiitzt ferner durch die Opferwilligkeit der 
Bauherren, fiir welche das Haus und Anwesen den Stolz bildete und 
das Sinnbild ihrer Wohlhabenheit und gefestigten wirtschaftlichen Lage 
darstellte. 

Die Stadtanlage in ihrem ganzen Aufbau blieb die gleiche. Die 
Zeit war satt, wohlhabend, zufrieden und in ausgeglichenem Gleich
gewicht. Die Stadte hatten die GroBe erreicht, die ihr Wirtschafts
gebiet ernahren konnte. Umwalzende Neuerungen im Wirtschaftsleben, 
die zu neuen Anspriichen an die innere Gestaltung der Stadte hatten 
fiihren konnen, traten nicht ein. 

In dieser Ruhe und auBerlichem Wohlsein ohne groBes Streben 
und neue Ziele begann die menschliche Gesellschaft einerseits in Faulnis 
und Verfall zu geraten, begannen sich anderseits sodann neue Krafte 
und Bestrebungen zu regen, die schlieBlich die ruhige Flache des all
gemeinen Daseins in der groBen geistigen und ethischen Revolution der 
Religionskampfe durchbrachen. In der dadurch hereinbrechenden Zeit 
maBloser Erregung, unendlicher Verarmung und Elends wandelt sich 
aufgeriittelt das menschliche Denken, und nach Uberwindung der Er
schlaffung ziehen sodann auch andere Rechts- und Wirtschaftsverhalt
nisse ein. Aus diesen entstanden fiir die Stadte, deren Wesen und deren 
Gestaltung neue Grundlagen und neue Aufgaben. 

4. Die Elltwickhmg des Stadtebaues im 17. ulld 
18. J altrllulldert. 

Wenn wir fort an die Erscheinungen und Ergebnisse der weiteren 
Stadtebauperioden betrachten, werden wir unsere Aufmerksamkeit nach 
zwei Richtungen 'zu lenken haben, sowohl dann, wenn wir die Stadte 
des 17. und 18. Jahrhunderts betrachten als auch ganz besonders 
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dann, wenn wir die Aufgaben und Probleme unserer Gegenwart und 
Zukunft ins Auge fassen: 

1. Erstens wird man darauf zu achten haben, ob Neubildungen 
und in welcher Art diese infolge Bevolkerungszunahme und aus der
gleichen anderen Griinden entstehen - sei es, daB diese zur vollkom
menen Neuanlage von Stadten oder daB sie zu einer VergroBerung be
stehender Ortskorper fiihren. 

Beides konnen wir gemeinsam unter dem Begriff der "Stadt
erweiterung" zusammenfassen, fiir die man auch zuweilen die Bezeich
nung "auBere Stadterweiterung" wahlt. 

Diesen Ausdruck auch fiir Neugriindungen anzuwenden, wofiir 
er zunachst nicht ganz treffend klingt, wird zulassig sein. Denn das 
Wesen der Aufgabe, die hierbei zu lOsen ist, hat viel Gemeinsames mit 
derjenigen, die aus der Angliederung neuer Stadtteile an altbestehende 
Orte erwachst. 

Vollkommene Neugriindungen umfangreicher Siedlungen mit dem 
ausgesprochenen Ziel, eine Stadt zu schaffen, kommen zudem nur 
selten vor. Haufiger entsteht zunachst ein kleiner Kern, eine dorfliche 
Siedlung oder ahnliches, der sich erst allmahlich zur Stadt erweitert und 
auswachst. 

AuBerdem kann man sagen, daB in neuerer Zeit oft mehr und 
mehr die durch das Wachstum der Stadte bedingten richtigen Stadt
erwei terungen in der Form erfolgen, daB die neuen Stadtteile als 
Vorstadte oder in der Art ganz nahegelegener Satellitenstadte entstehen 
und bis zu einem gewissen Grade das Wesen eigener organischer Ge
schlossenheit und Selbstandigkeit zeigen. Sie erhalten ihre eigene Markt
statte, eigene Gescha£ts-, Gewerbe-, sogar Fabrik- und andererseits 
Wohngegend, eigene Kirche, Sportplatze usw. Sie stehen anfangs in einer 
ahnlichen Art der Wechselbeziehung zum Mutterkorper, wie solche zwi
schen nahegelegenen und zunachst korperlich selbstandigen und erst all
mahlich zusammenwachsenden Stadten herrscht. Ferner beobachten wir 
andererseits in neuester Zeit, daB selbst in betrachtlicherer Entfernung 
voneinander liegende Orte, die friiher vollstandig selbstandig waren, 
immer mehr in Zusammenhang und Abhangigkeit voneinander kommen, 
je mehr der Verkehr die scheidende Distanz iiberbriickt und je mehr 
zunachst weite Landbezirke und spater vielleicht einmal immer mehr 
gauze Staaten, Reiche und schlieBlich ganze Erdteile zu einem wirt
schaftlichen und kulturellen Gesamtorganismus zusammenwachsen. So 
flieBen mehr und mehr die Grenzen zwischen Neugriindungen und 
Stadterweiterungen ineinander iiber, und je mehr die Moglichkeit 
einer scharfen Trennung in der sachlichen Behandlung der daraus 
entstehenden Aufgaben verlorengeht, desto schwieriger und iiber
fliissiger wird es, besondere Bezeichnungen dafiir zu wahlen. 
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2. Eine grundlegend anders geartete Erscheinung und Aufgabe 
gegenuber der auBeren Stadterweiterung haben wir dagegen in der 
inneren Umwandlung bestehender Ortsteile zu erblicken. Den 
Kreis der Probleme, die sich hierbei ergeben, faBte man wohl fruher 
unter dem Begriff der Sanierung oder Stadtregulierung zusammen. 
Otto Schillingl ) wahlt dafiir den Namen "innere Stadterweiterung". 

Je tiefgehender die Wandlung der Verhaltnisse und Bedurfnisse 
ist und je mehr alte Stadte und Stadtteile sich infolgedessen als un
befriedigend erweisen, desto breiteren Raum wird dieses Problem der 
"inneren Stadterweiterung" beanspruchen. Thr wird man daher kiinftig 
in einem immer mehr gesteigerten MaBe seine Aufmerksamkeit zu widmen 
haben. 

Eine treffendere Bezeichnung dafiir wird sich vielleicht mit der 
Zeit von selbst einstellen. 

Die Aufgaben und die Probleme, die sich einerseits aus dem 
"Wachstum" und andererseits aus der "Wandlung" der Stadte er
geben, und die Wege zu ihrer Losung bedurfen gesonderter Behandlung 
nebeneinander. Der Grund und Boden aber, aus dem sie erwachsen, 
ist, im groBen und ganzen betrachtet, derselbe: die allgemeine Ent
wicklung der "Verhaltnisse", denen die Menschheit, die Volker und 
Staaten, Wirtschaft und Recht unterworfen sind, und die letzten Endes 
wieder mit geistigen Vorgangen in engster Wechselbeziehung stehen. 

In nichts zeigt sich das organische Wesen der Stadte, ihr Charakter 
als soziale Lebewesen, oder die Tatsache, die Spengler mit dem Wort 
bezeichnen will, "die Stadt habe eine Seele " , so klar als in der Ab
hangigkeit der StadtgroBen und Stadtformen von der Entwicklung 
der "allgemeinen Verhaltnisse". 

Geht man nun von dieser Tatsache aus, daB Ursprung und Wesen 
einer Stadtebauperiode in engster Abhangigkeit von der Entwicklung 
der allgemeinen Verhaltnisse, Anschauungen und Bediirfnisse der be
treffenden Zeit stehen, so erscheint es mir fraglich, ob man von der Zeit 
des 17. und 18. Jahrhunderts oder von der Spanne, die zwischen dem 
30jahrigen Krieg und den napoleonischen Kriegen liegt, als von einer 
zweiten deutschen Stadtebauperiode sprechen kann, wie man es bislang 
allgemein gewohnt ist. Zu groB scheint mir die Zahl der Stadte, die von 
ihr unberiihrt blieben, und zu gering das MaB der neuen Bildungen, die 
sich ergaben, und zu gering der Wesensunterschied, den sie in Ursache 
und Wirkung mit unserer neuesten Stadtentwicklung zeigen. 

Mir wiirde es naher liegen, zu sagen, daB in dieser Zeit der "Stadte
bau" in dem Sinne "planmaBiger Stadtgestaltung" uberhaupt erst 
entstand, und daB jene Zeit die Vorstufe darstellt zu unserer Stadtebau-

1) Otto Schilling, Innere Stadterweiterung, Zirkel-Verlag 1921. 
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periode, in del' wir heute noch mitten darin stehen. Denn gemeinsam 
ist diesen beiden Abschnitten die Idee, durch die bewuBte "Ge s tal tung" 
des Stadtkorpers die breitesten Schichten del' Einwohnerschaft und 
des Volkes zu fordern. 

Wie man etwa die zwei Jahrhunderte von 1450-1650 als die Zeit 
del' groBen religiOsen Revolution und religiOsen Kampfe auffassen kann, 
so glaube ich, wird man dermaleinst auch die Ereignisse von 1750 bis
sagen wir einmal - ungefahr 1950 ansehen als eine einheitliche Ent
wicklungskette, die durch die Religionskampfe sich anbahnte und zur 
geistigen und allgemein menschlichen Freiheit fiihrte, und in del' alle' 
Einzelheiten iiberschattet sind durch das eine groBe Streben, das allem 
anderen Stempel und Geprage aufdriickt, namlich durch das Streben 
del' groBen Masse des Volkes, zur Geltung zu kommen. Es driickt sich 
aus durch die groBen Probleme del' Volkswirtschaft, Volksfiir
sorge und Volksherrschaft oder, was schlieBlich dasselbe bedeutet: 
Sozialismus und Demokratie. Dieses Streben fiihrte zu vulkanartigen 
Ausbriichen kurz VOl' 1800 in del' groBen franz6sischen und kurz nach 
1900 in del' groBen russischen Revolution. Es vollzog sich ruhiger und 
mehr in Gestalt stiIlen Ringens, das nul' zeitweise durch kleinere Revolu
tionchen durchbrochen war, in deutschen Landen. 

1m Grunde genommen und in seinen Folgerungen ist es nun freilich 
keine so wichtige Frage, ob man vom 17. und 18. Jahrhundert als von 
einer zweiten und von unserer Zeit als von del' dritten Stadtebauperiode 
sprechen will odeI' nicht. Es lohnt sich nicht, dariiber zu streiten. 

Wichtig abel' scheint mil' folgende Feststellung: Was in diesel' 
ganzen Zeit seit 1650-1800 geschaffen wurde, wird man am besten 
verstehen, wenn man es in Zusammenhang bringt mit dem erwachenden 
Streben del' Fiirsten und Staatsregierungen nach Fiirsorge fiir das 
Volk. Auch unsere stadtebaulichen Aufgaben und Probleme von heute 
aber wird man nur meistern konnen, wenn man ebenfalls alle stadte
baulichen MaBnahmen griindet in dem Streben, die Gesamtheit del' 
Einwohnerschaft und des Volkes durch zielbewuBte Stadtgestaltung 
zu fordern. 

Betrachtet man die auBeren Geschehnisse, aus deren Wirkung sich 
die Entwicklung einer Reihe von Stadten im 17. und 18. Jahrhundert 
erklart, so findet man etwa folgendes: 

An die Stelle del' Stadtwirtschaft trat die Territorialwirtschaft. 
Del' Staat begann Handel und Gewerbe, den Urboden, aus dessen 
unbewuBter Bildung heraus die Stadte seinerzeit geboren waren, be
wuBt zu pflegen (Merkantilismus in Frankreich und Adam Smiths 
Lehre von del' Volkswirtschaft in England). Zolle schiitzten die heimische 
Produktion. Wege und StraBen wurden gebaut. Das Bannmeilenrecht 
del' Stadte fiel, die Landleute konnten kaufen und verkaufen, wo und 
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an wen sie wollten, einzelne Gewerbe wanderten auch auf die Landorte 
und Gehofte aus. Dadurch traten gewisse Verschiebungen ein und 
gaben AnlaB zu Wachstum und - einer damals freilich im Vergleich 
zu heute nur geringen - Wandlung der Stadtkorper. Wahrend 
manche Stadte stehenblieben oder gar zuriickgingen, gelangten andere 
zu groBerer Bedeutung. GroBere und reichere Handelshauser traten 
hervor. Der Verlag als neue Erzeugungs- und Handelsform und Vor
laufer unserer industriellen Entwicklung saugte kleine Existenzen auf 
oder brachte sie in seine Abhangigkeit. Bestimmte Zweige des Handels 
und der Produktion traten bereits damals in einzelnen Orten und 
Gegenden in den Vordergrund und fiihrten wohl hier und da in einzelnen 
Stadten zu typischen Betriebs- und Wohnformen. Wir sehen also 
damals die Anfange der Konzentration im Wirtschaftsleben und 

die Differenzierung der 
Stadtformen je nach 
ihrem Wirtschaftswesen. 

Die inneren Umbil
dungen der Stadtkor
per, die sich daraus er
gaben, sind noch wenig 
durchforscht. Sie voll
zogen sich langsam, 
nicht stiirmisch dran-

Abb.63. Krefeld. (~ach Heiligenthal, Stadtebau.) gend, als Evolution nnd 
nicht in revolutionarer Form. Sie waren im ganzen gering im Ver
haltnis zu dem langen Zeitraum, der dazu zur Verfiigung stand, und 
fiihrten infolgedessen nicht zur Aufrollung so schwieriger und dran
gender Probleme wie in unserer neusten Zeit. 

Betrachtlicher waren wohl die Neuerungen, die sich bei der Neu
bildung von Ortsteilen oder ganz neu angelegten Orten, also bei Stadt
erweiterungen oder Stadtgriindungen ergaben. Aber auch dort ist, alles 
in allem betrachtet, die Ausbeute nicht sehr groB, wenn man die Ge
samtheit der deutschen Stadte ins Auge faBt. Viele Stadte wachsen 
langsam. Bei einem Teil von ihnen hinderten Wall und Graben die 
Ausdehnung nach auBen, und die Bevolkerungszunahme und neuen 
Betriebsanlagen fanden Unterkunft durch engeren Ausbau des Stadt
inneren. Bei den meisten anderen lieB man das Wachstum sich weiter 
kristallinisch wie friiher, ohne bewuBte Ordnung und planmaBige Lei
tung, selbst vollziehen. Bei einigen wiederum strebte man wohl nach 
planmaBiger Leitung, konnte sich jedoch trotz jahrelanger Beratung zu 
keinem festen EntschluB durchringen, welche Form man ihnen geben 
solle. Dagegen nur verhaltnismaBig wenige, durch die Lage und sonstige 
Verhaltnisse besonders begiinstigte Orte entwickeln sich so sprunghaft, 
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daB Erweiterungen in nennenswertem MaBstabe planmaBig vorgenommen 
werden muBten. 

In besonders starkem MaBe fiihrten in der Folgezeit des 30jahrigen 
Krieges zunachst die Wanderungen infolge der Religionskampfe zu 

Abb. 64. Domna 17711. 
(Naeb Heilig ntbal. t dtebao.) 

einer Anzahl von Neubildungen in kurzer Zeit. Durch Aufnahme der 
Mennoniten in seine Mauern erfuhr Crefeld von 1698-1739 eine Zu
nahme auf das Zehnfache seiner Einwohnerzahl und machte drei Stadt-

Abb.65. Wrens Plan von London 1666. (Nach Unwin, Stadteban.) 

erweiterungen durch (Abb.63). Besonders deren letzte war im Ver
haltnis zur urspriinglichen OrtsgroBe bedeutend, aber immer noch 
klein im Vergleich mit den MaBstaben unserer Zeit. Die Berliner Be
volkerung stieg von 18000 im Jahre 1685 auf 55000 im Jahre 1709. 
Die neu angelegte Friedrichstadt, die noch eine selbstandige Gemeinde 
bildete, hatte 1721 erst 687 Hauser, 1737 bereits deren 1682. Hanau 
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wurde von vertriebenen Wallonen und Niederlandern, kurz darauf 
1599 Freudenstadt als Siedlung osterreichischer Protestanten, 1607 
der Waffenplatz Friedrichsburg und unter dessen Mauern Mannheim 

angelegt. In Miilheim 
a. Rh. konnte wegen 
der Nahe Kolns der ge
plante Ausbau keine 
Fortschritte machen. 

Den groBten . Zu
strom bildeten die 1685 
durch das Edikt von 
Nantes aus ihrer Heimat 
vertrie benen 400000 
Hugenotten, die sich 
groBtenteils in den cal
vinischen Staaten, Bran-
denburg, Pfalz, Hessen

Kassel, Hessen-Homburg und Franken, ansiedelten. Besonders die 
Hohenzollern suchten diese gewerbekundigen und fleiBigen Vert,riebenen 
und ebenso auch die Salzburger und Pfalzer planmaBig heranzuziehen, 

indem sie sie durch Rund
schreiben einluden und 
ihnen Agenten an die Gren
zen entgegensandten. Frie
drich Wilhelm 1. von Preu
Ben baute ihnen 16 kleine 
Stadte neu auf. Von die
sem Fiirsten stammt der 
bezeichnende Ausspruch: 
"Menschen halte vor den 
groBten Reichtum." 

Andererseits wander
ten Deutsche nach Sieben
biirgen und RuBland aus, 
in besonders groBen Men
gen aber, nach dem Be
such William Penns in 
den Jahren 1671 und 1677 

Abb. 67. Idealstadt nach Maggi 1564. 
(Nach Brinckmann, Stadtbaukuust.) in Deutschland, nach Penn-

sylvanien, wo beispielsweise 
1683 Germanstown gegriindet wurde. Die schnell wachsenden Stadte 
des Auslandes, besonders Amerikas, bilden also in stadtebaulicher Hin
sicht nicht ausschlieBlich eine getrennte Parallele mit den deutschen 



Die Entwicklung des Stiidtebaues im 17. und 18. Jahrhundert. 141 

Stadten, sondern in manchen Gegenden stehen sie mit diesen in innerer 
Verwandtschaft und verdienen dadurch ein erhohtes Interesse. 

Von besonderer Bedeu
tung fUr die Siedlungstechnik 
jener Zeit und fUr das Ver
standnis ihrer Werke schei
nen mir zwei Punkte zu sein: 

1. Der Vbergang der 
Initiative in der Stadtge
staltung an den Staat und 

2. das Ringen nach einer 
Idee, aus der man die Stadt
form folgerichtig zu ent
wickeln sich bestre bte . 

Die Ziinfte und Gilden 
waren zerfallen. Die Stadte 

h . d Abb.68. IdeaJ.tadt nach Vasari. 
waren unmac tlg gewor en. (Nach Brinckmann, Platz und Monument.) 

Bei der Schlichtung von 
Streitigkeiten zwischen den Stadten und den Dorfern und dem platten 
Lande und unter der Wirkung der Kriege, in denen die Stadte in wech
selnde Abhangigkeit 
bald vondiesem, bald 
von jenem Landes
herrn gerieten, hat
ten diese Gelegenheit 
gefunden, die Selb
standigkeit der Stad
te zu brechen und 
ihren eigenen EinfluB 
auch bei der Rege
lung innenstadtischer 
Verhaltnisse geltend 
zu machen. 

1m Staat nun lag 
die Zentralgewalt in 
Randen des Rofrats, 
einesKollegiums juri
stisch oder kamera
listisch vorgebildeter Abb. 69. IdeaJstadt nachPel'ret. (Nach Brinckmann, Stadtbaukunst.) 

Manner. Mochten 
diese auch weniger tief im Leben der Stadte und der Burger selbst stehen 
als die Ritter, die vorher ihre Stelle eingenommen hatten, und die, 
obwohl nicht allzu gut des Lesens und Schreibens kundig, doch unter 



142 Die Entwicklung des Stadtebaues im 17. und 18. Jahrhundert. 

Biirgern und Bauern gelebt hatten und ihre Bediirfnisse kannten, 
oder als die Biirgermeister und der Rat der Stadte, mochten sie des
halb auch mehr von oben her regieren, so brachten sie doch gerade 
dadurch neue Gesichtspunkte in die Stadtentwicklung hinein. Es 
waren Manner, die iiber den einzelnen Stadthorizont hinausblickten 

Abb.70. Idealplan nach Levirloys, 
neu aufgestellt von R. Unwin. 

und bestrebt waren, die Erfahrungen 
und Ideen, die sich an anderen Orten 
und in anderen Liindern ergaben 
und regten, auf die Stiidte ihres 
Landes zu iibertragen. 

Der auBere AnlaB, um sich mit 
der Gestaltung der Stadte zu be
fassen, war fiir die Regierungen teil
weise durch die Errichtung von Ver
waltungsgebauden, Zuchthiiusern und 
sonstigen Staatsbauten, vornehmlich 
aber auch durch die Notwendigkeit 
gegeben, im Interesse der Landes· 
verteidigung weit vollkommenere Be· 
festigungsanlagen zu schaffen, als wie 

das Mittelalter solche kannte. Infolgedessen treten diese Anlagen in den 
Stiidten und deren Gestaltung auch allenthalben stark hervor. Man 

Abb.71. Idealstadt nach Levirloys. 

suchte sie samt den er· 
forderlichen Nebenan
lagen mit der Stadt in 
organische Verbindung 
zu bringen. 

Die folgenreiche Be· 
deutung dieser Entwick
lung liegt darin, daB auf 
diesem Wege das schon 
seit liingerer Zeit beob
achtete Ringen nach 
einer Idee in der Stadt-

gestaltung aus dem Zustande der Theorie in das Fahrwasser prak
tischer Verwirklichung iibergeleitet wurde. 

Wie es stets bei groBen Neuerungen der Fall zu sein pflegt, war 
dieses Bestreben geboren aus der Vorarbeit einzelner fiihrender Kopfe 
und wurde getragen von der allgemeinen Entwicklung der Verhaltnisse 
und von tief, wenngleich noch lange unklar, im Yolk empfundenen Be
diirfnissen. Es wurde jetzt jedoch von den Regierungen und Fiirsten 
aufgenommen und in einer Reihe von Fallen (nicht selten gegen den 
Widerstand der Stadtverwaltungen selbst) zur Durchfiihrung gebracht. 
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Wie der Plan von Domna 1776 (Abb.64) und die Entwiirfe fUr den 
Wiederaufbau der durch Brand zerstOrten Stadte, wie z. B. Magde
burg und z. B. auch London (Abb.65), zeigt, hatte man damals erkannt, 
daB die regellos gebauten 
Stadte keine zweckmaBige 
Form mehr darstellten, und 
suchte deshalb System in 
deren Korperbau zu bringen. 

Die rohe Sanierung von 
Domna ist vom malerischen 
Standpunkt aus fraglos ein 
Riickschritt und auch vom 
siedlungstechnischen an sich 
nicht gut. Man hatte die 
Mangel des alten erkannt und 
wollte es verbessern. Nur 
leider war man sich iiber Abb.72. Palma nuova 1593. 
das "Wie" nicht klar und (Nach Brinckmann, Stadtbaukunst.) 

setzte Schlechtes an Stelle des Alten. Auch viele andere Stadte 
suchte man in geeigneten Fallen, z. B. nach Branden und ZerstOrung 
durch Krieg, zu sanieren. 
Doch scheiterte vielfach 
dieses Vorhaben, weil 
Jahre iiber Jahre ver
gingen und man sich 
iiber den Plan nicht klar 
werden konnte . SchlieB
lich lieBen sich die Ein
wohner nicht abhalten, 
auf den alten Grund
mauern, an deren Wieder
benutzung ihnen ohnehin 
viel gelegen war, ihre 
Stadt in alter Form wie
der aufzurichten. 

Damus aber, daB die 
Planungen so lange Zeit 
beanspruchten, sehen wir 
das Ringen nach einer 

Abb.73. Idealplan nach Speckle. 
(Aus Heiligeuthal, Stadtebau.) 

Formidee fiir die Gesamtstadt klar zutage treten. Der "Aufbau" uer 
Stadt war ein Problem geworden. 

In diesem Ringen urn die Gestaltungsidee sehen wir von Anfang 
an zwei Linien nebelleinander laufen. 
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Erstens die der rein auBerlichen Asthetik, der Gruppienmg der 
Elemente nach einem innerlich - zunachst mindestens - vielfach 

Abb.74. Nizza. (Nach Brinckmann, Stadtbaukunst.) 

Abb.75. Neu Breisach. (Nach Brinckmann,Stadtebaul.Vortrage Bd.VII,Heft 1.) 

sehr flach begriindeten Schema, das lediglich auf optischen Eindruck 
des Lageplanmusters berechnet ist. 

Daneben lii,uft eine zweite Linie, die ich bezeichnen will als das 
Bestreben siedlungstechnischer Gestaltung. Es geht aus dem 
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Wunsche hervor, die inneren Bediirfnisse der Stadtschaft zu be
friedigen, fur alles zu sorgen, was die Biirgerschaft braucht. Sie fuBt 
dabei vielfach auf den alten, aus der Grundstucksparzellierung 
stammenden Rechteckmustern und sucht diese den neuen Bedurf
nissen gemaB weiterzubilden. 

Bei beiden spiel ten eine groBe Rolle die Befestigung und sonstige 
militarische Anlagen, die als sehr bedeutsame Organe der Stadt erfaBt 
sind, und oft der SchloBbau. In diesem pragt sich der EinfluB der 
Landesgewalt und der Fursten in der Stadtentwicklung aus. 

Es ist bezeichnend, wie die Stadtideen dem Wesen und Denken 
der Volksstamme entsprechen, wie also auch hier wieder das Produkt 

Abb.76. Woodwards Plan von Detroit 1807. (Nach Hegemann, Amerikanische Architektur.) 

der Stadtformung herauswachst als organisches Lebensgebilde aus der 
Menschenart und den Verhaltnissen. 

Die auBerlich asthetische Idee ist italienischen und franzosischen Dr
sprungs, also romauisch. Sie nimmt ihren Ausgang von einer rein kunst· 
theoretischen Gruppierung der eigens zu diesem Zweck vielfach recht 
wenig zweckmaBig zurechtgestutzten Gebaudemassen. Wenn nicht 
der hohe Gedanke, Schones zu schaffen, sie davor schutzte, konnte man 
geneigt sein, diese Sternmuster als spielerisch willkurlich zu betrachten. 
Das ware wohl zu weit gegangen. Aber andererseits mochte ich sie nicht 
als "architektonische" Gebilde bezeichnen, weil man dem ernsten 
Streben der Architekten, auch den Zweck zu erfullen, damit unrecht 
tate (Idealstadt nach Geymuller, Ley du Cereau, G. Maggi, 
Vasari, Perret, Levirloys, Alessandro Pisonis Plan fur 
Palma Nuova, Speckle [Abb. 66-73]). 

Hoepfner, Stadtebau II. 10 
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Meist sind diese Stadtmuster reine Theorien geblieben, die nur 
in stark abgewandelter Form zu EinfluB kamen. Doch bildet z. B. Nizza 
(Abb. 74) den Beleg, daB sie auch hier oder da tatsachlich zur Aus
fiihrung kamen oder mindestens zu ernsthaften Planungen fiihrten, 

Abb.77. Detroit, Grand·Circus. (Nach Hegemann, Amerikanische Architektnr.) 

deren Verwirklichung tatsachlich in Aussicht genom men war. In Neu
breisach (Abb. 75) ist dagegen die Stadtanlage im Rechteckschema zur 
Ausfiihrung gekommen. 

Abb.78. Place de France (Entwnrf). (Nach Hegemann, Amerikanische Architektur.) 

Der Entwurf Woodwards fiir Detroit von 1807 (Abb. 76) plante 
noch die Anordnung eines solchen Systems in vielfachen Wiederholungen. 
Eine Idee, die selbst als Tischdecke langweilig wirken miiBte. Gliick
licherweise ist von aHedem nur ein Platz, der "Grand-Circus" (Abb. 77), 
ausgefiihrt worden. Er zeigt ein "wirres Durcheinander" (Hegemann). 
Schuld daran ist nicht aHein die Ausfiihrung der Bauten als Hoch
hauser, die freilich den MaBstab ungeheuer verzerrt und die der Formung 
zugrunde liegende Idee notziichtigt. Aber auch der von Heinrich IV. 



Die Entwicklung des Stadtebaues im 17. und 18. Jahrhundert. 147 

geplante Torplatz (Abb. 78) ware kaum eine sehr befriedigende Anlage 
geworden, wenngleich der Platz selbst gegeniiber den niedrigeren Ge
bauden weit mehr zur Geltung gekommen ware, als es beim Grand
Circus der Fall ist. 

Die Idee des Zentralplatzes finden wir auch bei Diirers Idealplan 
(Abb. 79) und Schickhards Entwiirfen fiir Freudenstadt (Abb. 80 
a und b) . Aber die iibrige Anordnung zeigt die Riickfiihrung aus den 
freien Weiten der Gedanken auf die rauhe Erde siedlungstechnischer 
Riicksichten. Abb.81 zeigt die Form, in der der Kern von Freuden
stadt noch heute besteht. Die 
Hauser haben keine HMe, son
dern gehen von StraBe zu 
StraBe durch. 

Als leitenden Gesichts
punkt wahrend der ersten 
Stufe der Stadteentwicklung 
im Mittelalter erkannten wir 
das Bestreben, Siedler heran
zuziehen, um Baustellen an 
sie zu verkaufen und Markt
statten oder sonstigeR Zins 
von ihnen zu erheben. \1Ies
halb beschrankte sich der 
"Stadtebau", sofern diese Be

III 
~III 

II 
zeichnung iiberhaupt q.afiir Abb. 79. Idealplan nacll Diirer. (Nach Heiligenthal, 
Geltung hat, auf die Bdden- Stadtebau.) 

parzellierung. 1m iibrigen iiberlieB man die Einwohner sich selbst. 
Der allgemeinen Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert dagegen 

entspricht es, daB man die Menschen urn ihrer selbst willen als tiichtige 
und leistungsfahige Biirger haben will und, wenngleich man sie guten
teils als Objekte und noch nicht als Glieder und Elemente oder Trager 
des Staates behandelte, so suchte man doch fiir sie zu sorgen, um sie zu 
wertvollen Objekten zu machen. Man war bestrebt, auch die inneren 
Bediirfnisse der Stadtschaft zu befriedigen und alles zu schaffen, was 
nach damaligen Begriffen fUr die Menschen und fiir die Wirtschaft und 
die Hebung ihrer Leistungsfahigkeit fiir forderlich angesehen wurde. 
Dieses Bestreben lauft auf den gleichen Bahnen, die im Merkantilsystem 
zum Ausdruck kamen. Es war der Grund, aus dem heraus man die wegen 
ihres Glaubens Vertriebenen aufnahm, und es kommt besonders klar 
und programmatisch bewuBt in den Worten Konig Friedrich Wilhelms 1. 
von PreuBen zum Ausdruck: "Menschen halte vor den groBten Reich
tum." 

Man trieb fUrsorglich Siedlungspolitik. 
10* 
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Politik ist ein Begriff, der vielfach unklar geworden ist - ahnlich 
wie "Stadtebau" - seit man allzuviel von Politik spricht und alles unter 
"politischem" Gesichtswinkel zu sehen gewohnt ist. Man sagt wohl, 
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Abb. BOa. Schickhards erster Entwnrt fiir 
Freudenstadt. (Nach Heiligenthal. StMteban.) 

Politik sei "die Kunst des 
Erreichbaren". Das ist sicher 
nicht treffend, wenn man diese 
auch in der Wortbildung hin
kende Definition so versteht, 
wie sie gerade zur Erklarung 
der Bezeichnung Stadtebau
politik nicht ungern gebraucht 
wird: sie sei die Kunst, sich 
mit Erreichbarem zu begnugen. 
Das verleitet gar zu leicht da
zu, gar zu weniges fur erreich
bar zu halten und das "Be
gnugen" zu betonen, wahrend 
in Wirklichkeit fUr den festen 
und starken Willen und mit 

lange anhaltender Zahigkeit fast alles erreichbar ist. Das Gegenteil 
von Politik ist das, was man vulgar "fortwursteln" nennt, wahrend 

~fs~~~~~~ ... ~~~~~~@ Politik das zahe Verfolgen I eines weitgesteckten Zieles be-
deutet, bis man es allmahlich 
erreicht. Politik ist zielbewuB
tes Streben nach dem, was 
notig und wichtig ist. Man 
kann auch sagen: Politik be-

I ~ J steht darin, daB man weit
schauend uberblickt, wohin 
man die Entwicklung leiten 
will, und daB man dann unter 
Ausnutzung aller Moglich-
keiten und Gelegenheiten, um 
StUck fUr Stuck voranzu-

~~ 
~U~~~~~~~~~~v~~~~~~~~} kommen, und unter Behebung ......... -

Abb. BOb. Schickhards zweiter Entwurt fiir aller Schwierigkeiten und 
Freudenstadt. (Nach Heiligenthal. StMtebau.) Widerstande das gefaBte Ziel 

zah verfolgt, ohne das Wesentlichste, selbst wenn Umwege und Opfer 
nicht zu umgehen sind, je aus den Augen zu verlieren. 

In dieser Epoche ist man also bestrebt, SiBdler dadurch heranzu
ziehen und die Burger der Stadte dadurch zu fordern, daB man ziel
bewuBt fur sie sorgt. Man will nicht aus dem Verkauf von Baustellen 
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Geld machen, sondern gibt sie so gar vielfach umsonst her. Man gibt 
auch Baumaterialien, besonders Bauholz aus staatlichen Waldungen, zu 
ermaBigten Preisen oder ganz kostenlos her und gewahrt sogar Baukosten
zuschiisse oder billige Darlehen. Man betrachtet die Burger nicht nur als 
Steuerzahler, sondern will durch Hereinnahme von Menschenkraft und 
Intelligenz dem Stadtorganismus Blut zufuhren. Man will, daB gebaut 
wird. Durch Brand oder sonstwie frei gewordene Baustellen mussen inner
halb einer gewissen Frist wieder be baut werden, widrigenfalls sie eingezogen 
und aneinenanderen iibergeben werden. Vermutlichsprechenhierin Uber
lieferungen aus der Zeit nach dem 30jahrigen Kriege mit, in der die durch 
Leiden abgestumpfte Bevolkerung getrie ben werden muBte, ihre Hande zu 
riihren, um nicht im Elend 
zu verderben. Es spricht 
fur die Bedeutung, die man 
der Beschaffung von Hau
sung beimaB, daB man 
Zwangsmittel auch hier an
wandte. 1m Zeitalter der 
Territorialwirtschaft be
trachtete man mit Recht 
die Stadte als sehr wich
tige Teile des Staats- und 
Volksorganismus und lei
tete daraus die Befugnis 
und Pflicht her, fur ihre 
Entwicklung zu sorgen. 
Die Stadte selbst zwang 
man, die StraBen anzulegen 

Abb.81. Plan von Freudenstadt. (Nach Stiibben,Stiidtebau.) 
und mitunter auch das Ge-
lande fUr die Stadterweiterung bereitzustellen. Man gab ihnen dabei 
auch das Recht, es zum Ackerpreise zu enteignen. 

Auf das Bestreben, Wohnungen zu schaffen, durfte auch die vielfach 
gegebene Vorschrift zuruckzufiihren sein, zweigeschossig zu bauen. Wenn 
man ferner die mit den Giebeln nach der StraBe stehenden Hauser mit 
schmalem Traufgang (Wich) nach franzosischem oder italienischem 
Vorbild durch die mit dem First parallel zur StraBe stehenden Bauten 
zu ersetzen suchte, erzielte man dadurch nicht nur den Fortfall eines 
schmalen und ungesunden Streifens, in den nicht Luft und Sonne 
kam und durch den Regen, Hauswasser und Unrat zur StraBe floB. Es 
ergab sich vielmehr bei der neuen Bauweise gleichzeitig eine Verbilligung 
infolge gemeinsamer Benutzung der Gemeinschaftsmauern. 

Welche ungenierten Verhaltnisse allgemein geherrscht hatten, 
kann man sich vorstellen, wenn man liest, daB in Lippstadt und ander-
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warts zwar die Anlage von Aborten an der StraBe verboten war, aber 
jeder der beiden Nachbarn einen solchen im gemeinsamen Traufgang 

Abb. 82. Miilheim a/Rho 1612. (Nach HeiJigenthal, Stadtebau.) 

Abb.83. Idealplan von .ToB. Futtenbach d. Jiingeren. (Nach Heiligenthal, Stadtebau.) 

hat errichten durfen, oder wenn man die Vorschrift findet, daB die 
Vorbauten der "Gemacher" nicht uber die Grenze des Nachbarn hinuber
ragen durften. 
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Hinfort lieB man sich die Sorge angelegen sein, durch StraBen
rinnen und weitere Vorflut fiir den AbfluB der Abwasser zu sorgen, 
und ordnete iibrigens auch besondere Gangbahnen auf den StraBen an. 
Man schrieb nicht nur die Bauart der Hauser vor, sondern auch die 
Grundrisse. DaB man damit nicht nur seinem Bediirfnis fronte, zu regieren, 
sondern gute Siedlungsverhaltnisse schaffen wollte, ersieht man daraus, 
daB es z. B. in einer 
Bruchsaler Anwei
sung an das bischof
liche Bauamt heiBt: 
Seine Errichtung 
habe den Zweck, daB 
die Stadt nicht nur 
ordentlich, sauber 
und schon gebaut 
werde, sondern daB 
auch die Burger zum 
Besten ihrer Nach
kommenschaft mit 
dauerhaften, scho
nen und nach ei
nes j eden Stand 
und Han ~ierung 
be quem einge
richteten Gebau
den versehen werde. 

/ 

Das in allen die
senMaBnahmen her
vortretende Streben 
nach Fiirsorge fUr die 
BevOlkerung kenn

Abb.84. Mannheim 1652. (Nach Hegemann, Amerikan. Architektur.) 
zeichnet die zweite 
Linie, die wir in dem Ringen nach einer Idee fiir die Gestaltung 
des gesamten Stadtgrundrisses und der Stadt als Ganzes zu unter
scheiden haben. 

Ich nannte sie oben die "siedlungstechnische" Linie. Sie ist 
hollandisch-deutsch, also germanisch. Sie pragt sich aus in dem 
Entwurf fur Miilheim a. Rh. (Abb. 82) aus dem Jahre 1612. 
Dieser zeigt zwar noch die alte, sehr primitive quadratische 
Blockaufteilung mit durchweg gleichen StraBenbreiten, deren Netz 
von der Befestigung einfach abgeschnitten wird. Aber er sucht immerhin 
schon den Bedarf der Stadt zu erfassen durch Anordnung verschiedener 
Platze, als GroBer Markt, Vieh-, Holz-, Fischmarkt. Ferner finden 
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Abb. 85. Plan von Karlsrube i. B. um 1790. 

Abb. 86. Kupferstich, darsteUend die alte Planung und Anlage von Karlsruhe i. B. 
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wir etliche Kirchen, Rathaus, Kaufhaus und Borse, Zuchthaus, Wage, 
Stadthaus im Gesamtplan systematisch angeordnet. 

Wesentlich besser durchgearbeitet und weiter durchgebildet ist 
der Idealplan von Joseph Futtenbach d. Jtingeren gegen 1650 
(Abb. 83), der eine wohltiberlegte Gruppierung der Bauten anstrebt 
und auBer Kasernen und sonstigen militarischen Bauten und Platz en 
fUr den Bedarf der Bewohner vier Bader und ebensoviel Herbergen, 
eine lateinische Schule, Kornhauser, Weinstad u. a. vorsieht. Man 

Abb.87. 

erkennt, wie er die Bedtirfnisse der Bewohner an den bestgeeigneten 
Stellen zu befriedigen sucht. 

Sehr ahnlich dem Entwurf fUr MUlheim wurde Mannheim (Abb. 84) 
1652 wieder aufgebaut. Camillo Sitte sagt dazu: "Mannheim schreibt 
sich selbst die Erfindung dieses Systems zu. Volenti non fit injuria! Wer 
sich die Mtihe nehmen wollte, all den Tadel, all den Hohn, der tiber diese 
Anlage in zahllosen Publikationen ausgeschtittet wurde, zu sammeln, 
der konnte Bande damit fUlIen!" Diese krasse Ablehnung ist verst and
Hch fUr den, der Sittes Standpunkt kennt. Ob dieser aber in allem 
richtig ist, bleibt fraglich. tJber ihn wird noch zu sprechen sein. Ohne 
den Fehier des ntichternen Schematismus irgendwie beschonigen zu 
wollen, mochte ich doch meinen, daB die rechteckige Blockgestaltung 
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unter damaligen VerbiUtnissen die natiirlicbste Grundform des Stadt
aufbaues lieferte. Sie wird freilicb ungesund und ebenso unertraglicb 
wie andere geometriscbe Scbemata, wenn man sicb beutzutage in iiber
triebener Weise stumpfsinnig oder aus Unfabigkeit zu organiscbem und 
freiem, aber dennocb der Zweckerfiillung im besten Sinne Recbnung 
tragenden Gestalten daran klammert und sie obne MaB und Belebung 
und obne Riicksicbt auf die geanderten Bediirfnisse unserer Zeit 
fortsetzt und wiederbolt. Man kann beute ganz allgemein sagen: 
Es ist falscb, den Aufbau des Gesamtkorpers einer Stadt nacb irgend-

Abb.88. Karlsruhe LB. Spatere Erweiterungen nach Rechteckschema. (Nach Stiibben, StMtebau.) 

einem geometriscben Scbema und in starrer Durcbfiibrung desselben 
vornebmen zu wollen, mag es ausseben und beiBen, wie es will. Denn 
jeder geometriscbe Scbematismus widerspricht dem vVesen der Stadt als 
Organismus. Hier seben wir wieder den Beweis dafiir, wie wicbtig es ist, 
das Wesen des Organismus und die Tatsacbe klar zu durcbscbauen, daB die 
Stadt ein Organismus ist. Scbemata sind nur geeignet fiir Idealplane, 
nicbt fiir Wirklicbkeits16sungen, wie sie das praktische Leben verlangt. 

Freilich soIl damit nicht gesagt sein, daB man nicbt bier oder dort 
im Stadtkorper einen Teilbezirk nacb streng geometrischem Muster auf
bauen diirfte. Nur soIl dieses keinen zu breiten Raum im Gesamtkorper 
einnehmen. 

Der Umfang, den das in einer solchen Gestaltungsform bebandelte 
Gebiet einnebmen darf, laBt sich seiner absoluten GroBe nach nicbt 
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festlegen. Es kommt vielmehr aHein darauf an, welchen Raum sie im 
Verhaltnis zur GroBe des Gesamtkorpers beansprucht. Ein und die
selbe Anlage kann heute bei einer kleinen Stadt vollkommen falsch sein, 

Abb. 89. Karlsruhe i. B . Schlol3platz. 

weil sie in ihrer ganzen Anlage ungebiihrlich vorherrscht. Sie kann aber 
ertraglich, also nebensachlich oder sogar als eine paradoxe Sehens
wiirdigkeit der Erhaltung wert sein, wenn die Stadt weit liber den 
schematisch angelegten Umfang des Telles hinauswachst und nunmehr 
die neuen Stadtteile als andersgeformte Bildungen und "Organe" des 
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Ganzen in derjenigen Gestaltung hinzutreten, die ihrem andersgearteten 
Wesen entspricht. Man darf, mit anderen Worten, heute eine Stadt nicht 

Abb. 91. Karlsruhe i. B. Schlollplatz. (Nach Unwin, Stadtebau.) 

mehr in allen ihren Teilbe7irken gleich
fi::irmig bauen, sondern muJ3 jeden von 
Ihnen im Lageplan und den Gebauden je 
nach seiner Bestimmung nach eigenen 
Regeln ausbilden. 

Kiinftig in der Form von Alt
Mannheim eine ganze Stadt aufzubauen, 
bei dem ein Wachs tum zu einer GroJ3-
stadt von mindestens 200 - 300000 
Einwohnern mit allem Zubehi::ir unserer 
Zeit nicht wahrscheinlich ist, wurde 
falsch sein. Bildet die gleiche Stadt
anlage beschrankten Umfangs aber 
- wie das im heutigen Mannheim der 
Fall ist - nur den Kern der Gesamt
anlage und ist man bei allen Erweite
rungen bestrebt, an die Stelle des geo
metrischen Schematismus, auf wohluber
legten Grundgedanken fuJ3end, aus den 
Bedurfnissen der Burgerschaft und aus 
den inneren Lebens- und Verkehrsnot

• = ............. k __ w u&Ww ... Row •• - wendigkeiten heraus in gewissenhafter Wa
~ gung des Bedarfs und der Mittel zu seiner 

.Ni... J..:/tr 
Abb.92. Philadelphia. William Penn's Befrieiligung die sich ergebenden Neu
Plan 1682. (Nach Unwin, Stadtebau.) anlagen organisch anzugliedern, so wird 
die schematische Struktur des Kernki::irpers zu einer Belanglosigkeit.. 
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Es mogen sich einige Unzutraglichkeiten und Hemmungen, besonders 
im Verkehr, ergeben, im Rahmen des GroBen und Ganzen aber faUt 
aUes dieses nicht gar 
schwer ins Gewicht, so
fern das ubrige gesund 
und vern1inftig entwor
fen ist. 

Durch den geome
trischen Schematismus 
der Anlage mit Alt
Mannheim verwandt ist 
der StrahlengrundriB von 
Alt-Karlsruhe i. B. 1m 
Gegensatz zu den oben 
angefUhrten Scheltwor
ten, mit denen Camillo 
Sitte den Plan von 
Mannheim im UbermaB 
geiBelte, findet man in 
der Literatur den Plan 
von Karlsruhe vielfach 
ebenso ubermaBig ge
priesen (Abb. 85). Dieses 
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Abb. 93. Philadelphia. (Nach Unwin, Stadtebau.) 

erscheint mir ebenso unbegr1indet wie jenes. Der Stadtanlage Alt
Mannheims wohnte eine - entsprechend den Bedfufnissen seiner 

Entstehenszeit - einfache und ungek1instelte ZweckmaBigkeit inne. 
Die Anlage von Karlsruhe stellt, strenggenommen, eine liebenswfudige 
Spielerei dar. Schon an der KaiserstraBe lief sie sich tot (Abb. 86, 87). 
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Es ware klug gewesen, diesen AbschluB bestehen·zu lassen und bei den siid
lichen und westlichen Erweiterungen das Spiel nicht fortzusetzen und 
nicht yom Rondellplatz und yom Miihlburger Tor ausgehend nochmals 
schwachliche Wiederholungen des Sternmotivs zu versuchen (Abb.88). 
Manche loben zwar diese Konsequenz ungemein, die darin liegen solI, daB 
man immer wieder die alte Sternidee anzuwenden euchte. Aber ich kann 

Abb.95. Hauptteil von Philadelphia. (Nach Unwin, Stiidtebau.) 

deren Vorziige nicht entdecken. Lange Jahre hindurch wurde sogar 
von hervorragenden Architekten und mindestens einem vortrefflichen 
Kunsthistoriker mit auBerstem Nachdruck dafiir gekampft, daB man 
die herrliche Sternmusteranlage iiberhaupt niemals mehr verlassen 
diirfe, sondern si~ den ganzen Stadterweiterungsplanungen unserer 
Jetztzeit zugrunde legen miisse. Mir ist es immer unverstandlich ge
wesen, wie man so blind und sklavisch eine leicht hingeworfene Idee, die 
nur fiir eine ganz kleine Residenz berechnet war, durch Beibehaltung 
fiir eine werdende GroBstadt zu Tode hetzen kanne. 
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Karlsruhe ware, soweit es nach dem Sternmuster aufgebaut ist, noch 
weniger schon als der alte Kern von Manriheim, wenn es nicht Wein
b r e nne r als Architekt verstanden hatte, d urch die Gestaltung des Schlo B
platzes mit dem SchloB und des Marktplatzes mit Rathaus und Stadtkirche, 
und endlich mit den weit bescheideneren Schopfungen des Rondellplatzes 
und der 4 Torbauten, welche letztere leider bis auf eines verschwunden 
sind, Teilkompositionen von iiberwaltigender Schonheit zu schaffen und 
dadurch die vielen 
sonstigen Mangel der 
damaligen Gesamtan
lage in den Hinter
grund treten zu lassen. 

Da ich nun ein
mal begonnen habe, 
mich hier iiber diesen 
Stadtplan etwas naher 
auszulassen, mochte 
ich im AnschluB an 
Friiheres noch eines 
erwahnen: Der SchloB
platz zeigt in seiner 
Gesam tanlage gleiche 
Grundziige, wie der 
Grand Circus in De
troit und der von 
Heinrich IV. geplante 
Torplatz (Abb. 77 und 
78). Woher kommt es , 
daB die gleiche Idee 
in Karlsruhe zu einem 
vollkommenen Erfolge 
fiihrte? Weil hier der ' 
Platz, in seiner GroBe 
gebrochen durch das 

Abb. 96. Philadelphia. Spatere DiagonalstraBen. 
(Nach Hegemann, Amerikan. Architektur.) 

meisterhaft benutzte Mittel gewaltiger dreireihiger Lindenalleen, 
beherrscht ist von dem ausgedehnten SchloBbau mit hohem Turm. 
An die divergierenden Seitenfliigel des Schlosses schlieBen sich die 
Stallungsbauten bzw. das Hoftheater an. Die zwei Kreiszwickel 
zwischen diesen und der breitgehaltenen Mittelachse, mit Blumen, 
Rasen, Brunnen und Denkmal, dem Vorhof des Schlosses und den 
die Kreisperipherie bildenden Ministerien sind mit machtigen Baum
reihen umrahmt und die so geschaffenen Innenflachen mit Baum
und Buschpflanzungen und Brunner :enflachen ge-
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schmtickt und somit in eigener Weise genutzt. Daher kommt es, 
daB die gewaltige AusdehnUng des Gesamtplatzes nicht zu groB und 
langweilig wirkt. So erzielte man aber gleichzeitig den Erfolg, daB als 
Dmrahmung der Kreis der Ministerien einen feinen und doch be
scheiden sich einordnenden AbschluB bildet, tiberwiiltigend nur durch 

Abb. 97. Chikago. 
(Nach H egemann, Amerikan. Architektur.) 

die Lange der gleichartigen, von 
einem rings durchlaufenden Lauben
gang unterschnittenen Fassaden. 
Die GebaudehOhen dagegen sind 
auf zwei Stockwerke beschrankt, 
und die Durchbrechungen durch die 
StraBen treten nicht storend hervor. 
Die ganze Komposition ist auf das 
SchloB berechnet. Wer sie in ihrer 
ganzen Schonheit voll genie Ben will, 
muB sie vom Altan des Schlosses 
aus betrachten. 

Jedenfalls erscheint mir der 
geometrische Schematismus, der aus 
asthetischen Erwagungen hervorge
gangenen Entwiirfe von Idealstad
ten im Sternmusternichterstrebens
werter als der Schematismus des 
Rechtecksystems. Ersterer hatte 
das ktinstlerische Wollen, letzterer 
dagegen hatte in seiner Zeit manche 
praktische Werte fUr sich. Das 
Rechteckschema hat sich aus diesem 
Grunde auch in der Anwendung 
viel starker durchgesetzt, - wah
rend nur wepige Stadte in den auf 
romanischen Ideen fuBenden For
men wirklich erbaut worden sind -
und kam rein und in groBem MaB
stabe zur Anwendung in amerika
nischen Stadten (vgl. z. B. William 

Penns Plan fUr Philadelphia Abb. 92). Der Ktinstler wird diese ntich
ternen Planungen als banausisch miBachten. Aber man muB auch be
achten, daB eine Stadt kein reines, freies Kunstwerk sein kann, wo nur 
das Streben nach Schonheit maBgebend sein darf. Wenn die Manner jener 
Zeit auch keine Ktinstler waren, so haben sie, wie tiber alles andere, was sie 
taten, doch sicherlich auch dartiber nachgedacht, welches System sie 
wahlen sollten. Dnd Wi 11 i amP e nn war sicher kein absoluter Dummkopf. 
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Abb. 98. San Franzisko. (Nach Hegemann, Amerikan. Architektur.) 

Abb. 99. Philadelphia. (Nach Hegemann, Amerikan. Architektur.) 

Hoepfner, Stadtebau II. 11 
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Mindestens hat das Rechteckschema eine groBel'e Lebenskraft in 
sich gehabt. 

Abb. 100. Philadelphia. Abb. 101. Philadelphia. 
(Nach Unwin, Stadtebau.) 

In del' tJhel'tl'eibung fl'eilich ist es ebenfalls unel'tl'aglich gewol'den. 
Ohne Nachdenken und Besinnen hat man es in aniel'ikanischen Gl'oB
stadten immel' weitel' und weiter fol'tgesetzt, bis man sich neuel'dings 
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Abb. 103. 19uea [orte.. 
(Na h o win, tidlebau.) 

Abb.104. Plan von Selinunt. (Nach Unwin, Stadtebau.) 

zu krampfhaften Versuchen entschlieBen muBte, durch ungeheuer kost
spielige, tiefgniifende, aber trotzdem unorganische Sanierungen und 
StraBendurchbruche wenigstens die Verkehrsverha,ltnisse und das 
auBere Bild dieser Stadte zu andern (Abb. 93-95) und durch groBe und 

11* 
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aufwandige PrunkstraBen und Parks den Menschen eine Ablenkung 
von den unglucklichen Gesamtverhaltnissen zu bieten (Abb. 96-101). 
Wie hart diese Eingriffe waren und wie wenig sie die sonstigen Mangel 

P RI c.r RupeRT "ARBOUR 

Abb. 105. Entwurf fiir Prince Rupert. (Nach Unwin, Stadtebau.) 

Abb. 106. Edinburgh. (Nach Unwin, Stadtebau.) 

der ganzen Stadtanlage zu beheben vermogen, sieht man an den viel
fach rechts und links der Durchbruche erhalten gebliebenen Blockresten. 

Diese schematischen Stadtanlagen sind im Grunde genommen noch 
dasselbe wie die alten Stadtsiedlungen aus dem 11. und 12. Jahrhundert, 
nur in vielfach vergroBertem MaBstabe (Abb. 102-104). 
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In Reinkultur sind in Deutschland beide GrundriBschemata, sowohl 
das Stern- wie das Rechteckmuster, im 17. und 18. Jahrhundert nur in 
verhaltnismaBig wenigen Fallen und bescheidenem Umfang zur Durch
ftihrung gekommen. Ich mochte nocb einmal betonen, daB nicht die in 
ihnen zum sprecbendsten Ausdruck kommende Stadtbautechnik jener 
Zeit dasjenige ist, was in erster Linie unser Interesse verdient, sondern 
das in ihnen sicb ausdruckende Streben nach einer tieferen Idee, die der 
Stadtgestaltung zugrunde zu legen sei, und das Sucben dieser Idee in 
Stadtscbonheit einerseits und in Befriedigung der Bedurfnisse der Blir
gerschaft durch Zweck
maBigkeit der Gesamtan
lage andererseits. 

Bedeutungsvoll ist diese 
geometrische Stadtbau
technik freilich insofern, 
als man in neuerer Zeit 
- im 19. Jahrhundert -
nach ihrem Vorbild gestal
tete Stadtteile nebeneinan
der legte und sie zu Recht
eck-, Dreieck-, Diagonal
und Radialsystemen zu er
ganzen suchte. 

Man scbuf auf diese 
Weise rein schema tisch 
aufgeteilte und aufgebaute 
Stadtviertel, die man rob, 
hart und seelenlos aneinan
derfugte, obne organische, 
aus tieferen Zusammen
hangen heraus entwickelte 

Abb. 107. Karlsruhe i. Schles. 
(Nach Brinckmann, Stadtebanl. Vortrage Bd. vn, Heft 1.) 

Gestaltung der Einzelteile und Formung des Ganzen. Der Erfolg war 
HaBlicbkeit und Mangelbaftigkeit. Die Technik war falsch, weil sie 
der inzwiscben eingetretenen Entwicklung der Stadte zu Organismen 
nicht Recbnung trug. Was so entstand, war nicht viel besser als die 
Rechtecksysteme amerikaniscber Stadte. N ur wirrer! 

Der Organismus einer Stadt laBt sich nicht als rein geometrische 
Form oder als Musterlager rein geometrisch geformter Teile gestalten, 
wenD. man seinem Wesen nicbt Gewalt antun und schwere Schaden 
heraufbeschworen wilL Darauf muB ausdrucklich hingewiesen werden, 
weil auch heute noch manche "Stadtebauer" an einer solchen falschen 
Technik festhalten und sie in groBen Entwfufen zur DurcbfUhrung 
empfehlen. 
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Leider ist bis in neueste Zeit hinein auch der erbitterte Kampf beider 
Ideenrichtungen, der rein asthetischen und formalistischen einerseits 
und der rein siedlungstechnischen, nur die nackte Zweckediillung 
erstrebenden andererseits, nebeneinander lebendig geblieben und beide 
Richtungen werden immer noch durch extreme Vertreter einseitig ge-

Abb.108. Versailles. (Nach Brinckmann, Stiidtebaul. Vortrage Bd. VII, Heft 1.) 

pflegt. Alirnahlich erst wurde nach vielfachen Abirrungen und Sackwegen 
die immer schader hervortretende Entwicklung der Stadte als Organis
men und die Notwendigkeit erkannt, jeden Teil seinem Wesen als Organ 
und seiner Aufgabe gemaB zu formen. Erst in neuester Zeit scheint sich 
ein gesunder Ausgleich anzubahnen, der der Betatigung beider Rich
tungen sein klar begrenztes Feld zuweist. Dabei scheinen sich allerdings 
die siedlungstechnischen Probleme und ihre Beriicksichtigung an Masse 
und Bedeutung ganz besonders stark in den Vordergrund zu drangen 
und sich als Grundlage der Gesamtgestaltung zu behaupten. Es gilt 
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erst einmal, das zu schaffen, was gemacht werden muB. Man moge 
aber nie versaumen, dieses Notwendige dann auch schon zu machen, 

Abb.109. Eriangen. (Nach Brinckmann, Stadtebaul. Vortrage Bd. VII, Heft 1.) 

Abb. 110. Kopenhagen, Amalienborg·Piatz. Abb. 111. Marktpiatz in Ludwigsburg. 

indem man jeden Punkt fiir sich sorgsam ausgestaltet und auf dem 
Untergrund der Zweckform die geschickte Hand und das Feingefiihl 
des Klinstlers die Veredlung vornehmen liiBt, ohne die so groBe 
Werke, wie die Stadtkorper, stets unvollkommen bleiben miissen, 



168 Die Entwicklung des Stadtebaues im 17. und 18. Jahrhundert. 

Abb.112. Marktplatz Karlsruhe i. B. 

~. 

• 
Abb. 114. Nancy, Stanislaug· PI. 
und Plan de la Carriere. (Naeh 
Stiibben, StMtebauI. Vortrage 

Bd. VIII, Heft 2.) 

Abb.113. Nancy. (Naeh Unwin, StMtebau.) 

und indem man die hervorragenden Punkte 
aus reiner Zweckform heraushebt, ohne auch 
einmal groBeren Aufwand zu scheuen. 

Die meisten deutschen Stadte blieben 
im 17. und 18. Jahrhundert von den diese 
Zeit kennzeichnenden. stadtebaulichen Bestre
bungen ganz unberiihrt. Teils fehlte uber
haupt die Gelegenheit hierzu, da eine nennens
werte Entwicklung gar nicht eintrat, teils 
vollzog sich diese langsam und man lieB neue 
Elemente ohne bewuBte und von groBeren 
Gesichtspunkten als denen der Grundstucks
parzellierung beeinfluBte Leitung in gleicher 
Weise sich anlagern, wie es auch im Mittel
alter geschehen war. 

W 0 aber groBere Stadterweiterungen 
planvoll vorgenommen wurden, durchdrangen 
sich schon damals in den meisten Fallen 
beide Grundideen und die auf ihnen fuBen
den Gestaltungsschemata unter gewisser Ab
wandlung beider. Praktische Bedurfnisse 
setzten theoretischen und rein asthetisieren
den Bestrebungen bestimmte Grenzen. Die 
rechteckige Aufteilung, d. h. das nicht nur 
althergebrachte, sondern auch einfachere und 
zweckentsprechendere System herrscht vor. 
Zuweilen ist es stark stilisiert und mit Kreis
und Ovalplatzen und sternformigen StraBen-
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ausstrahlungen durchsetzt (Abb. 105), freilich nur selten in so starkem 
MaJ3e, wie es der Plan von Edinburgh zeigt (Abb. 106). 

Abb.115. Nancy, Stanislausplatz. (Nach Genzmer, Stadtebanl. Vortrage Bd. II, Heft 1.) 

Abb. 116. Nancy, Platz vor dem Gouvernementsgebaude. 
(Nach Foerster, Taschenbuch f. Bauing.) 

Das Sternmotiv ist ferner besonders stark zum Durchbruch ge
kommen in groJ3em MaJ3stab in dem Plan Wrens fiir den Wiederaufbau 
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der abgebrannten Teile Londons (Abb.65). Ferner suchte man es 
in kleinerem MaBstab als in Karlsruhe i. B. auch bei der Ausfiilirung 
der Stadtanlagen von Neustrelitz und Karlsruhe i. Sch1. (Abb. 107) 

Abb.117. Nancy, Plan de la Carriere. (Nach Unwin, Stadtebau.) 

anzuwenden. Seine klassische Anwen_dung aber fand dieses Motiv in 
der Gestaltung der Platzanlage in Versailles (Abb. 108). 

Damit beriihren wir die wichtigste Folgerung, welche das asthetisch

Abb. 118. Marktplatz in Ludwigsburg. 
(Nach Heiligenthal, Stadtebau.) 

formalistische Stre ben 
mittelbar nach sich zog: 
sie schaffte dem Grund

g satz Geltung, daB zu 
einer guten und im tie
feren Sinne zweckmaBi
gen Gestaltung einer 
Stadt auch die Pflege 
der SchOnheit unmittel
bar gehort. Man baute 
in dieser Zeit, in der die 
Architektur auf stolzer 
Rohe stand, nicht nur 
an sich schone Gebaude, 

sondern wuBte sie auch in vorbildlicher Weise auf den rechten Platz zu 
stellen und ohne Kiinstelei die Umgebung mit ihnen in Einklang zu 
bringen. Das Teilgebiet des Stadtebaues, das wir als Stadtbaukunst 
bezeichnen, hat in diesen Zeiten einen Rohepunkt erreicht. 
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Man lernte aber die Stadtbaukunst mit den Zielen und Bedurf
nissen der Stadtplanung im Ganzen zu vereinen, indem man einzelne 
StraBen und Punkte betonte und so die wichtigen Teile aus der all
gemeinen Masse heraushob. HauptstraBen wurden verbreitert und 
ihre Wandungen sorgsam gestal
tet, einzelne Punkte als Platze ge
formt (Abb. 109). Beispiele streng 
formalistischer Losungen sind der 
Amalienborgplatz in Kopenhagen, 
der Marktplatz in Ludwigsburg 
und in Karlsruhe (Abb. 110-112), 
desgl. der dortige Rondell- und die 
Torplatze, ferner der Opernplatz 
in Berlin und die Platzanlagen in 
Nancy (Abb. 113-117). Meist 

Abb. 119. Gendarmenmarkt in Berlin. 

zeigen sie einfache, klare Grundformen ohne jegliche Kiinstelei. Wie 
einfach, ja geradezu primitiv, lagert sich der Marktplatz in Ludwigs
burg ein! (Abb. 118.) Ihre unubertrefflich harmonische Wirkung be
ruht in der feinen Bemessung der PlatzgroBe zu den quadratischen Bau
wandungen im gan
zen und den beherr
schenden Bauten im 
besonderen, in der 
feinfiihligen, sicheren 
und starken Wahl der 
giinstigen Stellung fUr 
die beherrschenden 

Bauten und der Har
monie, mit der sie sich 
in die Wandungen ein
fUgen und doch durch 
sie gehoben werden 
und sie beherrschen. 

Die Kiinstler der 

Abb. 120. Konigsplatz in Kassel. 
(Nach HeiJigenthal, Stildtebau.) 

Architektur vermochten nicht nur die Schon-
heit einzelner Bauten, sondern ganzer Baukomplexe zu meistern. 

Sie arbeiteten dabei mit den einfachsten Mitteln. Man wolle 
bitte beachten, wie auch Erlangen und selbst Nancy im allgemeinen 
aus rechtwinklig sich kreuzenden StraBenzugen bestanden. Die Schon
heit beruht auf den Platzen und Gruppierungen. Aber auch die 
Platze zeigen zumeist einfachste rechteckige Grundform (vgl. auch den 
Gendarmenmarkt zu Berlin [Abb. 119]). Wo man kompliziertere Formen, 
wie ~. B. beim Konigsplatz in Kassel (Abb. 120) den Kreis, wahlte, war 
das Ergebnis viele Jahrzehnte lang ein offenbarer MiBerfolg. Erst seit 
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man in neuester Zeit in die Lage kam, ahnlich wie beim Amalienborg
platz in Kopenhagen, stark betonte, monumentale Gebaude in die Mitte 
jedes Kreisabschnittes zwischen zwei StraBen zu stellen mit saulen
geschmiickten Portalen und schweren Achsen, vermochte man aus ihm 
einen schonen Platz zu machen. 

Wenn man nun nicht ganz sicher ist, ob genugende Geldmittel 
und ob geeignete Kiinstler zur Verfugung stehen werden, um einen 
Platz zu voller Auswirkung zu bringen, wird es stets besser sein, 
ihn in seinen Formen einfach zu halten. In einfachster Weise aus
gestattet, wird er vielleicht nur bescheiden, aber wenigstens nicht 
haBlich wirken. Hat ein Platz aber eine gesuchtere Form und vermag 
man seine Wandungen nicht mit starkem Aufwand und hoher Kunst 
auszustatten, so fuhlt jeder Beschauer die Halbheit, und an Stelle des 
Hohen, das man erstrebte, wird in recht vielen Fallen nur Unvoll
kommenes erreicht. 

So interessant und unterhaltend es auch sein mag, sich weiter 
und breiter in die VerhaItnisse und Werke der Vergangenheit zu ver
tiefen, als es im vorstehenden geschah, so muBte ich mir dieses doch 
versagen. Wir Ingenieure durfen auf die Beschaftigung mit Werken 
und Wesen der Vergangenheit nicht mehr Zeit verwenden, als eben 
notwendig ist, um die VerhaItnisse j ener Zeiten und deren Einwirkung 
auf die damalig entstandenen Werke zu durchschauen. Unsere vor
nehmste Aufgabe liegt nicht auf dem Gebiet historischen Wissens, 
sondern der Erkenntnis und zwingenden Erfassung des Wesens und 
der Bedurfnisse unserer Zeit und - soweit dieses vorausschauend 
moglich ist - der Zukunft. Das ist weit schweret. Aber nur aus 
diesen Erkenntnissen heraus konnen wir eine feste und richtige 
Grundlage fur die Erfiillung unseres Berufes finden, der uns die Auf
gabe stellt, die Korper der Stadte in solchen Formen zu gestalten, 
wie es die Menschen, die Wirtschaft und die Kultur zu ihrem Ge
deihen und ihrer Entwicklung notig haben. Hat man aus diesen Er
kenntnissen heraus erst einmal einen festen und untruglichen Unter
grund gefunden, von dem aus man mit klarem Urteil um sich zu 
blicken vermag, so mag die Zeit gekommen sein, noch einmal ruck
schauend die Vergangenheit in breiterem Rahmen zu durchforschen, 
feinere Linien und Einzelheiten zu verfolgen und bloBzulegen und 
zu untersuchen, was man daraus als Rustzeug fiir die Bewaltigung 
der Aufgabe unternehmen kann, die uns gestellt sind. 

Uberblickt man noch einmal kurz die Ergebnisse, die sich aus 
einer Betrachtung der stadtebaulichen Entwichlung des 17. und 
18. Jahrhunderts als der Einpragung wert herausschalen lassen; so 
kommt man etwa zu folgenden Feststellungen: 
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1. Man hat die Bedeutung erkannt, welche einer sachgemaBen 
Durchbildung der Stadtkorper und der Schaffung giinstiger Siedlungs
verhaltnisse fiir das Gedeihen der Biirgerschaft und Wirtschaft zu
kommt. Leitend in dem Bestreben, dieser Erkenntnis praktisch 
Rechnung zu tragen, ist die Staatsregierung. Sie sucht die Stadte 
planvoll aufzubauen und sucht durch geeignete MaBnahmen giinstige 
Siedlungsverhaltnisse zu schaffen. 

2. Zwingende Gesichtspunkte fiir die Stadtform im ganzen sind 
auch in dieser Periode nur wenige vorhanden. Deshalb konnen auch 
jetzt noch schematische Plane in Anwendung kommen, die teils 
auf asthetischen, teils auf primitiven Gesichtspunkten giinstiger 
GelandeaufschlieBung beruhen. 1m groBen und ganzen setzen sich 
die Stadtkorper noch immer aus gleichartigenBaulichkeiten zusammen, 
zu denen freilich schon eine groBere Zahl offentlicher Bauten hinzu
treten, die man unter gleichzeitiger Befriedigung des Bedarfs an 
Platzen verschiedener Bestimmung in geeigneter Lage anzuordnen 
sucht. Auch sonst ist man bestrebt, durch Gruppierung der Bauten, 
Betonung einzelner StraBen, Schaffung von Blickpunkten, einheit
liche Bauweise und schone Bauten den Stadten eine wohldurchdachte 
Formung und Geprage zu geben. 

3. Die Bediirfnisse, die es zu befriedigen galt, waren aber immer 
noch einfach und gleichartig, die Stadte klein und die Wechselwirkung 
zwischen Stadtform und der Wirtschaft sowie der Verkehrsabwicklung 
im Vergleich mit unseren heutigen Verhaltnissen unbedeutend. Die Auf
gaben zielbewuBten Stadtebaues waren deshalb verhiiltnismaBig ein
fach zu erfiillen, fanden aber in den Stadten selbst in den meisten 
Fallen noch wenig Beachtung, teils weil deren Entwicklung nur 
langsam vonstatten ging, teils weil in breiteren Volks- und Verwal
tungskreisen die Bedeutung der Aufgabe noch riicht geniigend ge
wiirdigt wurde. 

4. Die Ziele und angewandten Mittel und Wege dieser Zeit hatten 
immerhin eine geeignete Grundlage geboten, um auf ihnen weiter 
zu bauen. Sie waren aber noch nicht zu geniigend starker Wiirdigung 
in breiten V olks- und Selbstverwaltungsschichten gelangt, als eine 
erneute Unterbrechung der Entwicklung eintrat. Deshalb gingen 
die guten Ansatze und Erkenntnisgrundlagen zu zielbewuBtem und 
sachgemaBem Stadtebau zunachst noch einmal wieder verloren. 
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o. Die Entwicklnng der Probleme des deutschen 
Stadtebaues im 19. Jahrhnndert. 

Wie gestaltete sich nun die Entwicklung des Stadtebaues und 
seiner Aufgaben in neuerer Zeit 1 

In der franzosischen Revolution waren neue Ideen gewaltsam zum 
Durchbruch gekommen, deren Ausbreitung fortan das Leben und 
Wirken aller Volksschichten in neue Bahnen gelenkt und neue Wirt
schaftsformen geschaffen hat. Die erste auBere Wirkung dieser Ent
wicklung auf Deutschland bestand in dessen Unterjochung und Aus
saugung durch die Franzosen. Nach der Wiederbefreiung nahm sodann 
zunachst jahrzehntelang der schwere Kampf urns Dasein aIle Krafte 
unseres Volkes in Anspruch und unter diesen Umstanden kam jede 
Entwicklung der Stadte fiir noch langere Dauer zum Stillstand. Aber 
in dieser auBerlich stillen Zeit brachen sich nach und nach tiefgreifende 
Anderungen sowohl der rechtlicben und verwaltungstechnischen, wie 
auch der wirtscbaftlichen, zivilisatorischen und kulturellen, sowie endlich 
der gesamten sozialen Verhaltnisse und Anschauungen Bahn, die dann 
plotzlich zu einer vollstandigen Wandlung aller Grundlagen unseres 
Daseins und unserer Anforderungen an dessen Gestaltung fiihrte. Min
destens in der Auswirkung dieser tiefgreifenden Anderungen, wahr
scheinlich sogar in deren Entwicklung stehen wir noch heute mitten 
darin. Denn es ist anzunehmen, daB die groBe Entladung ungeniigend 
beachteter Spannungen, als die der groBe Weltkrieg aufzufassen ist, 
in ihren weiteren Folgen, daB z. B. Vorgange und Umwalzungen, wie sie 
die Bildung des Sowjetstaates in RuBland bedeutet, und manche andere 
Geschehnisse auch in Zukunft noch weiter in unserem Volks-, Wirt
schafts- und Rechtsleben ahnlich groBe Anderungen zur Folge haben 
werden, wie sie bisher bereits hinter uns liegen. 

Diese Umwalzung aller Daseinsgrundlagen ist naturgemaB auch 
fUr die Stadte, was die Formung sowohl der Einzelzellen wie auch 
des Gesamtaufbaues und seiner gesamten Struktur anlangt, von groBer 
Wirkung gewesen, und sie wird es auch noch fernerhin sein. Nur wenn 
man diese Wandlung und das Wesen der neuen und kiinftigen Ver
haItnisse und die daraus sich ergebenden Bediirfnisse so klar und 
restlos als irgend moglich zu iiberblicken sucht, wird man fahig werden, 
fUr die kiinftige Stadtgestaltung klare und zielsichere Leitlinien zu 
finden. 

Weil eben alle Verhaltnisse und Bediirfnisse andere geworden sind, 
konnen wir aber im Stadtebau nicht nach iiberkommenen Schematen oder 
einer althergebrachten Technik und ebensowenig auf Grund alter An
schauungen arbeiten. Urn neuem Bedarf zu geniigen, miissen wir neue 
Formen und Methoden entwickeln. 
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Stii.dtebau ist eine Aufgabe schopferischer Gestaltung erster 
Ordnung geworden. 

Wenn aber die Stadte und ihre Formbildung mit der Entwicklung 
der allgemeinen rechtlichen, wirtschaftlichen und aller sonstigen Lebens
verhaltnisse der Menschen tatsachlich in so engem Zusammenhang und 
Wechselwirkung stehen, wie behauptet wird und wie es durch die Ergeb
nisse der Betrachtung friiherer Zeiten erwiesen ist, wird man den Unter
schied der Aufgaben, die der Stadtebau der Gegenwart und Zukunft 
gegeniiber dem Stadtebau von vor 100 Jahren stent, nur recht er
fassen konnen, wenn man sich zunachst klarmacht, welche Anderungen 
und Neuerungen seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts eingetreten 
sind. 

Suchen wir zunachst nach den Ursachen, die zu der im letzten 
Jahrhundert eingetretenen Entwicklung und zur Wandlung nahezu 
aller Verhaltnisse gefUhrt haben, so mochte ich als deren Urgrund 
betrachten das Erwachen des Volkes in seiner breitesten Masse aus 
willig geduldeter Abhangigkeit von Naturverhaltnissen, Kirche und 
Herren aller Art zum Streben nach Freiheit, d. h. nach Selbstandigkeit 
und Selbstbestimmung und freiem Gestalten der Lebensverhaltnisse 
jedes einzelnen nach seinem Sinn, sowie die Erkenntnis der Bedeutung 
der Mitarbeit aller Volksgenossen in freier, denkender und verant
wortungsbewu.Bter Weise an allem Werden und Wirken im Volks-, Staats
und Wirtschaftsleben. 

Dieses Aufsichselbststellen aller Menschen, dieses millionenfaltige 
Suchen, Streben und Sinnen aller Einzelnen nach neuen Mitteln und 
Wegen, die zu besserer Daseinsgestaltung fUhren sollen, zieht die groBen 
Umwalzungen und die gewaltigen Fortschritte nach sich, die alles 
Friihere als iiberwunden oder mindestens wandelbar und verbesserungs
bediirftig erscheinen lassen und uns zwingen, in allem und jedem neue 
Formen und Gestaltungen zu suchen. 

Es wird sich freilich schwer eine unanfechtbare Scheidung finden 
lassen, was Frucht und was Samen, was Wirkung und was Ursache 
gewesen ist. Indessen laBt es sich gewiB rechtfertigen, wenn man sowohl 
als den letzten Grund aller Geschehnisse wie auch als das letzte Ziel 
alles Wirkens die Menschen selbst ansieht und wenn wir somit auch in 
unseren Untersuchungen mit ihnen beginnen und enden. 

AuBerdem sagte ich bereits im vorigenAbschnitt, daB die groBen welt
erschiitternden Ereignisse des letzten Jahrhunderts, die groBen Revo
lutionen und Kriege in diesem Garen und Drangen, das die Menschen 
aller Volksschichten ergriffen hat, seine letzte und innerste Ursache und 
Erklarung findet. Die Menschen sind anders geworden und sehen ihr 
Leben und ganzes Sein mit anderen Augen an. Sie haben deshalb 
auch andere Bediirfnisse und Forderungen, warfen und werfen alles 
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"Oberlieferte fort und wollen anderes an dessen Stelle setzen. Wo starre 
"Oberlieferung nicht willig weicht, wiiten sie zerstorend dagegen an. 

Den damit verbundenen Verlusten an Werten materieller und 
ideeller Art wird man nur vorzubeugen vermogen, und umgekehrt 
wird man die Schaffung neuer Werte, zu der diese Entwicklung fiihren 
kann, nur dann zu hochstem Nutzeffekt bringen konnen, wenn man 
aus dem, was in dumpfen Empfindungen und unklarem Drangen im 
Volke gart und arbeitet, den wahren und berechtigten Kern herauszu
schalen und, auf dieser Grundlage fuBend, die Entwicklung vernunft
gemaB in klare und moglichst reibungslose Bahnen zu leiten, zu erleich
tern und auf groBe Ziele hinzulenken sucht. Wir miissen auch im Stadte
bau den hier sich vollziehenden FormprozeB, urn nochmals auf Brink
manns Sentenz zuriickzukommen (S. 87), nicht nur miterleben, wir 
miissen, ihn ganz erkennend und erfassend, fOrdern und leiten. 

Das 19. Jahrhundert ist in der Tat auf allen Gebieten gekennzeichnet 
durch das Streben aller nach F~eiheit des Willens, Freiheit des Besitzes 
und der Personlichkeit, Selbstbestimmung und Selbstverwaltung und 
dem Recht aller, in allem mitzusprechen und mitzubestimmen, sowie 
durch die tatsachliche Gewahrung dieser Freiheiten und Rechte an 
alle, soweit theoretische Wiinsche im Widerstreit mit den harten 
Gesetzen und Fesseln der Wirklichkeit, sich iiberhaupt durchsetzen 
lassen und in diesem Falle zuweilen iiber den Rahmen des dauernd 
Moglichen hinaus bis in das Gebiet theoretischer Experimente hinein. 

So bringt unter anderem das 19. Jahrhundert die Losung der Bauern 
von der Dienstbarkeit und deren Einsetzung in freien, eigenen Besitz, 
Gewerbefreiheit, Aufhebung aller Vorrechte des Adels oder sonstiger 
Stande, Freiziigigkeit der Arbeiter, Lohnbestimmung auf Grund freier 
gegenseitiger Vereinbarung und die Selbstverwaltung sowohl der Pro
vinzen, Kreise, Stadte und Gemeinden als auch des ganzen Volkes in 
seiner Gesamtheit in der Form des Parlamentarismus. 

Urn nun aber jedermann auch tatsachlich zu befahigen, eine mog
lichst ergiebige, aus eigener Initiative hervorgehende Tatigkeit zu ent
falten und ihn fiir den freien Lebenskampf zu riisten, wird die allgemeine 
Volksbildung geschaffen und gepflegt und - vielleicht in mancher 
Hinsicht bis zum "ObermaB - gesteigert. Die allgemeine Schulpflicht 
vermittelt jedermann eine weitreichende Grundlage an Kenntnissen 
und Riistzeug, durch dessen Nutzung und weiteren Ausbau sich nicht 
wenige aus einfachsten Berufen heraus zu fiihrenden Stellungen im 
offentlichen Leben und in der Wirtschaft emporringen, z. B. Fritz Ebert 
yom Handwerker zum ersten Prasidenten des Deutschen Reiches. Aber 
auch nach der Schulzeit sorgen Fortbildungs- und Gewerbeschulen 
u. dgl. fiir Erganzung der Ausbildung, Mittelschulen aller Art sollen 
eine gehobenere, auf die verschiedensten Berufe vorbereitende Aus-
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bildung und Geisteserziehung vermitteln. Dariiber stehen wieder die 
Fachschulen, Akademien vielfacher Art und die Hochschulen. Biichereien 
werden zu jedermanns Nutzung geschaffen, das Kinowesen der Bildung 
nutzbar gemacht, alle Arten von Kursen abgehalten, unzahlbare Aus
stellungen und Kongresse verschiedenster Gattung veranstaltet, Volks
konzerte und Theater gepflegt usw. usw. 

Alles das findet seine letzte und tiefste Begriindung - das muB 
man sich gegenwartig halten - in dem Bestreben, jeden zu befahigen, 
auf dem von ihm frei zu wahlenden Gebiet und in der von ihm frei 
gewahlten Art der Betatigung hochste Leistung zu zeitigen. 

Stellt sich nun aber jeder oder stellt ihn das Leben und Schicksal 
auf seinen Platz, den er, sei es fiihrend oder dienend, nach best em 
Konnen auszufiillen streben und in dem er sich selbst eine mogliclrst 
giinstige Daseinsgrundlage schaffen solI und bildet somit jeder ein Glied 
oder Radchen im allgemeinen Gebilde oder Mechanismus des Volks
lebens und der Volkswirtschaft und hat demnach auch seine Funk
tion und Bedeutung, so soIl er auch bei allem, was ihn selbst oder q.as 
Getriebe, dem er angehort, oder was schlieBlich die Allgemeinheit des 
Volkes angeht, mitzusprechen, mitzuraten und mitzubestimmen haben. 
Deshalb ist ihm in den Selbstverwaltungskorpern und in der Gesamt
verwaltung des Staats durch Einfiihrung von Berufsvertretungen, Ge
werkschaften, Kammern und aller jener Einrichtungen des parlamen
tarischen Systems allenthalben Anteilnahme und tatiger EinfluB ge
sichert. 

Das ist die hohe, edle und - richtige Idee. D. h. richtig ist diese Idee 
nur, soweit es gelingt, im praktischen Ablauf des Lebens und Daseins 
der Menschen alle erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
das gewiinschte Ergebnis auch tatsachlich einzutreten vermag. Je hoher 
und je feiner erdacht Ziel und Methode aber ist, desto groBer ist auch 
die Gefahr, daB in der harten Welt der Wirklichkeit irgendein nicht 
vorher iiberlegter Umstand statt des erstrebten Nutzens einen Schaden 
zeugt. 

Auch der Stadtebau wird sich zu fragen haben, ob ihm nicht eben
falls aus dieser Entwicklung Aufgaben erwachsen, an die man viel
leicht immer noch zu wenig denkt und derenNichtbeachtung zur Umkehr 
der erwiinschten Erfolge aus Gutem in Boses oder mindestens aus 
Ganzem in Halbes AnlaB geben kann. Die Wissenschaft vom "Stadte
bau" hat daher die Aufgabe, klare und unanfechtbare Richtlinien fiir 
die Anordnung der Stadtkorper und fiir ihre Gestaltung im Ganzen und 
in den Einzelteilen zu finden. Sie muB priifen, wo und inwiefern die 
Formung der Stadtkorper in Beziehung und - beeinfluBter oder beein
flus sender - Wechselwirkung mit den groBen Kraften und Stromungen 
steht, die im Volks- und Wirtschaftsleben am Werke sind. Es mag 

Hoepfner, Stiidtebau II. 12 
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zunaehst seheinen, als ob aile die obengenannten Dinge, die ieh unter 
dem Gesamtbegriff der "Freiung" der Mensehen zusammenfassen will, 
mit der Gestaltung der Stadtkorper reeht wenig zu sehaffen hatte. Es 
verlohnt sieh aber doeh, dieser Frage etwas naher naehzugehen. Es 
seheint mir doeh, als ob sieh dabei viel zahlreiehere und wiehtigere 
Beziehungen ergeben, als man anfangs erwarten moehte, und als ob 
gerade diese Forsehungen und Uberlegungen geeignet sind, endlieh 
feste Grundsatze fiir die Stadtgestaltung der Neuzeit zu finden und 
Wesentliehes von weniger Wesentliehem zu seheiden: 

Zunaehst eine mehr auBerliehe Folge der Freiung und ihrer Neben
erseheinungen : 

Aile die Sehulen, Biichereien, Museen und sonstigen Kulturanstalten 
und -statten, Verwaltungsgebaude, Parlamente, Ausstellungs- und Kon
greBraume usw. miissen gesehaffen werden. Es kommt so eine ganze 
Anzahl neuel' Typen von Zellen oder Organen von verschiedenster 
Form und oft reeht groBem AusmaB neu in die Stadtkorper hinein, 
die friiher an Bauten und Anlagen solcher Art meist nur Kirchen und -
im Vel'gleieh zu heute - kleine Rathauser in sich bargen. 

AIle diese neuartigen Bauanlagen sind nun aber ferner nieht nur 
harmonisch in die anders geartete Menge der sonstigen Bauten einzu
gliedern, die die groBe Masse del' Einzeizellen bilden, aus denen sieh 
der ganze Stadtkorpel' zusammensetzt. Es gilt vielmehr, die neual'tigen 
Einzelbauten stets auch an die rechte Stelle zu setzen, und an diesen 
SteIlen Raum fiir spatere Erweiterungen und Erganzungen frei zu halten. 
Es ist falsch, solche Anlagen einfach hierhin und dorthin zu stopfen, 
wo gerade ein Stiick Land zufallig frei ist. Es ist auch falsch, nul' den 
heutigen oder nachstliegenden Bedarf in sofort ausgefiihrten Bauten 
zu befl'iedigen, spatere VergroBel'ungen und Erweiterungen aber an 
andere Platze zu vel'weisen, oft weit ab und ohne Zusammenhang. Es ist 
falsch, Behorden und offentliche Bauten aller Art, die zusammengehoren, 
irgendwo im Stadtganzen zu verstreuen. Der Stadtebauer muB Losungen 
finden, bei denen geniigendeFreisteIlen erhalten bleiben, zunaehst als An
lagen odel' dgl. ausgenutzt, um kiinftig notwendige Bauten dort unter
bringen zu konnen, wo sie organisch hingehorEn. Es muB sich eine Losung 
finden, die sowohl heute befriedigt, als auch fur die Zukunft Vorsorge 
trifft. Diese Arbeit fiir kiinftige Zeiten, weitschauend, geschickt und 
oft nur in hartem Kampf mit der Kurzsichtigkeit der Biirger durch
fiihrbar, ist eine der wichtigsten Aufgaben des modernen Stadtebauel's. 

AIle Bauten miissen heute und miissen kiinftig da stehen, wo sie 
fur ihre Benutzer und Besucher am sehnellsten, leichtesten und bequem
sten zu erreichen sind. 

Ich bitte einmal daran zu denken, welehe groBe Zahl derartiger 
Gebaude und Einrichtungen in jeder Stadt vorhanden sind. Wiirde 
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man sich einmal die MUhe machen, die Gesamtzahl in deutschen 
Stadten zusammenzustellen, so wiirde eine iiberraschend hohe und 
eindrucksvolle Ziffer herauskommen. Wiirde man weiter aber die 
Summe reiner Geldaufwendung ansetzen, die die Schaffung und 
Ausstattung aller dieser Raume, Bauten und Einrichtungen ver
schlungen hat und standig in neuen Anlagen verschlingt, so wiirden 
ganz gewaltige Summen vor uns stehen. Vor allen Dingen sollte man 
sich aber einmal vergegenwartigen, welche Massen von Menschen in 
diesen Gebauden arbeiten und verkehren und wieviel Leerlauf und 
unniitze Arbeit del'. Menschen und Dinge, wieviel Energieverbrauch 
und Hemmungen hinsichtlich der Leistung glatter, freudiger und hoch
wertiger Arbeit und Geschaftserledigung entstehen, wenn diese Bauten 
nicht zweckmaBig in ihrem Inneren gestaltet und wenn sie andererseits 
nicht richtig zueinander und zum Stadtganzen gelagert sind. Dm
gerechnet in Mark geht eine riesige Summe an Energie, Frische, Produk
tivitat und Zeit verloren allein auf den Wegen zum Bureau, zur Schule 
usw. fUr die darin Beschaftigten und ebenso fUr das mit den verschiede
nen Stellen verkehrende Publikum. Man wende nicht die alte Phrase 
ein, diese Wege seien gesund fUr die Menschen. Das ist nicht wahr. Diese 
Wege sind keine Erholung von wirklichem Wert. Sie fressen unsere 
Freizeit auf, so daB fUr wahre, kraftigende und rationell betriebene 
Erholung nichts mehr iibrigbleibt, die Menschen abstumpfen und 
vertrotteln, und die Leistungsfahigkeit zu intensiver Arbeit schwindet. 
Bauten, die so gewaltige Summen kosten, und in denen so unermeBliche 
Summen an Menschen, Kraft und Kapital aller Art arbeiten, miissen 
nicht nur auf das rationellste gestaltet, sondern auch ihrer Bedeutung 
entsprechend und zweckmaBig gelegen sein. Soll tatsachlich die Nutzung 
der mit allen dies en Einrichtungen und in allen diesen Bauten geschaf
fenen Moglichkeiten in hochstem AusmaB und mit bestem Nutzeffekt 
erfolgen, so darf sie wenig unproduktiv aufgewandte Zeit erfordern. 
Denn der Mensch, del' in aHem eigene Wege gehen und in aHem mit
bestimmen will, hat auBerordentlich wenig Zeit. 

Diese Bauten und Anstalten miissen aber auch in ganz bestimmten 
Lagen zueinander angeordnet sein. Die Freiheit und die Mitbestimmung 
aHer Menschen wiirde zum Chaos fUhren, wenn nicht eine iiberaus 
feine, eng verkniipfte und doch wieder weitverzweigte Organisation 
ihr gegeniiberstande. Aile SteHen und Zweige dieser Organisation abel' 
miissen leicht und glatt ineinandergreifen. Deshalb miissen bestimmte 
Gruppen von Verwaltungsgebauden zu Komplexen zusammengefaBt 
werden und zu anderen Gruppen sowie fUr das in ihnen verkehrende 
Publikum auch wieder nach wohliiberlegtem Plan in ganz bestimmter 
Lage in dem Stadtkorper angeordnet sein. Dnordnung und Dnvoll
kommenheit auch in diesel' Hinsicht kostet nicht nur Arbeit, Zeit und 
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Krafte, d. h. Geld, sondern gefahrdet das Funktionieren der Organisation 
und schadigt das Gedeihen des Ganzen. 

Weil aber aIle Menschen durch Schulung und aIle Arten von Bil
dungsanstalten, durch freie Selbstbestimmung, durch das Recht und -
wohlgemerkt - infolgedessen auch durch die Pflicht zur Mitbestimmung 
und Mitwirkung in allen moglichen Dingen und nicht minder durch 
den mit Freiheit untrennbar verbundenen Zwang, sich selbst zu behaup
ten, in ihrer Zeit und Kraft ungemein stark in Anspruch genommen 
sind, mussen sie auch unter anderen Umweltverhaltnissen leben. Denn 
folgendes ist doch klar: Wenn gesagt wird, wir hatten Schulen und 
Bildungsstatten aller Art und Richtung in endloser Zahl und Vielseitig
keit und damit die Moglichkeit, nach jeder beliebigen Richtung 
hin uns weiterzubilden und zu lernen, so kann man dem mit gleicher 
Berechtigung den anderen Folgesatz entgegenstellen: Wir haben somit 
einenfurchtbarenZwang, uns weiterzubilden und immer wiederzulernen. 
Denn wer hierin etwas unterlaBt und eine der Lern- und Bildungs
(lhancen nicht ausnutzt, muB fiirchten, im freien und rucksichtslosen 
Kampf der Menschen untereinander in Ruckstand zu kommen und 
heute, wo das Abitur, wo weitere Nachweise, Zeugnisse und Diplome 
bald von jedem StraBenkehrer verlangt werden, mindestens aber von 
jedem Schalterbeamten bei Banken und Post, in das Proletariat und 
schlimmeres Elend herabzusinken als je in friiheren Zeiten. 

So herrlich sich desgleichen das Wort von Freiheit und freier 
Selbstbestimmung anhoren mag, so bedeutet es andererseits ebenso 
auch: Zwang zur Sorge fUr sich selbst und zur Selbstverteidigung, 
stete Gefahr, von anderen aus der Stellung und aus der Bahn geworfen 
zu werden. Freiheit und freie Selbstbestimmung bedeutet somit auch: 
Kampf unter Einsatz aller Krafte. Wie hart der freie Mann in Industrie, 
Handel und Gewerbe diesen Kampf empfindet, sieht man unter anderem 
daran, daB er den Beamten um sein viel karglicheres Dasein beneidet, 
nur weil er diesem Kampf etwas mehr entzogen ist als die Angehorigen 
der freien Berufe. 

Selbstverwaltung und Mitwirkung aller in allen Dingen sind gewiB 
ein herrliches Becht. Wie aber sind die Folgen, wenn die Masse der 
mit diesen Rechten Begabten nicht Zeit und MuBe hat, um die 
Richtung zu uberdenken, in der sie ihre Mitwirkung zur Geltung bringen 
wollen, wenn sie aus unerfreulichen Lebensverhaltnissen heraus ver
bittert und verargert sind und zu Menschen wurden, denen Rechtlich
keit, der gerade und ordentliche Sinn, der V'berblick uber das, was 
wichtig ist, und die ethische Grundlage verloren ging; deren Hoch und 
Niedrig bedurfen, um die rechten Ziele zu verfolgen, richtig zu fwen 
und die richtigen Fuhrer zu wahlen und sich von ihnen {uhren zu 
lassen. 
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Bereits fruher habe ich bei dem Kapitel uber die Bedeutung der 
Aufgaben des Ingenieurs auf dem Gebiet des Siedlungswesens darauf 
hingewiesen, wie wichtig die Gestaltung der Wohnungs- und Siedlungs
verhaItnisse fUr die korperliche, geistige und ethische Verfassung der 
Menschen ist. Wir sehen also, wie auch aus vorstehenden Betrach
tungen grundlegende Forderungen und Richtlinien fUr die Sorge um 
gute W ohnungen in der Stadt und um die Anordnung der Stadt selbst 
und ihre Ausstattung mit allen Anlagen und Einrichtungen erwachsen, 
die den Menschen in seinem Dasein stutzen, fordern und heben. 

Es handelt sich in diesen Dingen nicht allein um den Kampf der 
Volksgenossen unter sich um Behauptung der sozialen Stellung, Auf
oder Abstieg, sondern um den Kampf der Volker untereinander um 
Gedeih oder Verderb. 

Die Wohnung muB viel mehr bieten als fruher. Sie darf nicht mehr 
nur ein Unterschlupf, ein Dach uber dem Kopfe sein. Die Menschen 
mussen sich in ihr erholen, bilden, nachdenken und mussen sich auf sich 
selbst sowie auf ihre Stellungnahme in allen Fragen eigenen und 
offentlichen Interesses besinnen konnen. Denn jeder ist es selbst, von 
dem sein eigenes und das W ohl der Allgemeinheit abhangt. Die groBe 
Bedeutung der W ohnfrage und der gesamten W ohnverhaltnisse in 
weitestem Sinne und ihrer guten Losung liegt darin, daB nur dadurch 
die neuen Rechte und Freiheiten zu segensvoller W'irkung gebracht 
werden konnen. Bei kranken W ohnverhaltnissen krankt der Mensch 
nicht nur korperlich, sondern auch geistig und vor allen Dingen 
ethisch. Er wird nicht fahig sein zu hoher und segensreicher produk
tiver Arbeit im Wirtschaftsleben wie in offentlichen Angelegenheiten. 

Die Wohnungen aber und die Anlagen, welche zur Hebung der 
gesamten Wohnverhaltnisse in der Stadt notig sind, machen auch der 
Masse nach den groBten Teil des Stadtkorpers aus. Man sieht also, 
wie groB und wichtig die Aufgaben sind, die der Stadtebau auch auf 
diesem Gebiet zu meistern hat. 

Was nun insonderheit die Wohnungen selbst anlangt, so hat 
ebenfalls im allgemeinen Rahmen der Freiung der Menschheit das neue 
Recht der Freizugigkeit ganz neue Probleme mit sich gebracht, die sich 
verkorpern in den Worten: W ohnungsmarkt, Mietwohnung, Mietkaserne, 
Wohnungsmangel und Wohnungselend, GroBstadt und Bodenspeku
lation. Seit dem Bestehen der Freizugigkeit stellt nicht mehr der 
Arbeitgeber seinen Angestellten und Arbeitern die Wohnung, sondern 
jedermann kann - und muB - sie sich wahlen nach eigenem Geschmack, 
sie beschaffen und bezahlen. Ein ungezugelter Andrang tritt ein. Die 
Massen sind gezwungen, wenigstens ein zeitweiliges Obdach zu erhaschen 
zu suchen, eine glanzende Konjunktur fUr die Vermieter, Massenzellen 
werden gebaut, jeder Keller und Dachboden, jeder Hofwinkel ausgenutzt, 
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Preise verlangt, bei denen fur Nahrung und Kleidung oder gar Kinder
erziehung vom Lohn bald nichts mehr ubrigbleibt, die Bodenrente 
steigt, die Bodenpreise folgen und wo das graBte Reservoir derartiger 
freizugiger armer Schlucker sich findet und in Angst und Elend nach 
neuen Erwerbsmaglichkeiten sucht, da lassen sich die Industrien nieder, 
die den Zulauf von Arbeitern und Angestellten benatigen. 

Hatte, wie fruher, der Brotherr die Aufgabe behalten, fUr die 
Wohnung seiner Arbeitnehmer zu sorgen, wir hatten nie den Wohnungs
mangel von heute, die Mietkasernen und die GroBstadte in ihrer 
heutigen Art erhalten. 

Die ganzen Stadte hatten eine andere Lagerung und eine andere 
Karperbildung erhalten. 

Je mehr man sich hineindenkt, desto klarer erkennt man, wie eng 
mit selbst scheinbar der Technik so fernliegenden Vorgangen wie mit 
der Freiung der Menschen die Probleme des Stadtebaues zusammen
hangen. Mage die kunftige Entwicklung diese Beziehungen besser 
beachten als in den vergangenen Jahrzehnten. 

Neben der Freiung der Menschen ging her die Freiung der Gewerbe. 
Auch mit ihr hangen die Schwierigkeiten und Fehlschlage des Stadtebaues 
in der Vergangenheit und seine heutigen und kunftigen Probleme eng 
zusammen. Uberall in den Stadten entstehen aus kleinen Anfangen 
Werkstatten, Betriebe, kleine Verkaufsladen. Ein Teil von ihnen wachst. 
Hafe und Garten werden zu Hilfe genommen, mit Lagerschuppen, 
Werkstatten, Geratt;ln besetzt. Es riecht, es larmt, es start. Ein Durch
einander tritt ein. W ohnlichkeit und Ruhe gehen verloren. Fabriken, 
Brauereien, groBe Warenlager u. dgl. entstehen iiberall in der Stadt 
verstreut, suchen AnschluB an andere Stellen, das "Chaos" beginnt, 
welches das Kennzeichen der Stadtentwicklung bis zur Jahrhundert
wende bildet. Erst als man sah, wie unertraglich und wie kostspielig 
diese Verwirrung sich auswirkte, begann man allmahlich zu trennen, 
zu ordnen und die Entwicklung der Stadte zu leiten und zu organisieren. 

Aber vielleicht noch wichtiger und graBer in ihren Auswirkungen 
war die Freiung und staatliche Farderung von Wirtschaft und Handel. 

Seit das V olk in allen Schichten und Gliedern sich zur Geltung 
drangte und kritisch die MaBnahmen und Verhaltnisse prufte und seit 
die Regierenden und Fuhrer erkannten, daB in diesem freien Voran
streben aller regs amen und tatkraftigen Menschen und in dieser willigen, 
denkenden und aus eigener Initiative am gemeinsamen Werk mit
schaffenden Anteilnahme aller V olksgenossen die starkste QueUe der 
Kraft und der Starke liegt, traten viele kleinliche Interessen, trat die 
Kirchtumspolitik, der Hang, alles nur im Gesichtskreis des Landchens 
und der staatlichen Steuereinnahmen zu betrachten, traten endlich 
manche kleinlichen dynastischen Empfindlichkeiten und die Neigung, 
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-einen Stachelpelz nach auBen zu kehren, jeden fremden EinfluB und 
die von auBerhalb zuwandernden Menschen abzuwehren oder minde
stens griindlich zu schropfen, allmahlich mehr und mehr zuriick. Ober 
den Zollverein 1833 kam man allmahlich in weiteren Etappen zum 
Deutschen Reich. 1m Laufe dieser Entwicklung entstand nach und 
nach das einheitliche deutsche Wirtschaftsgebiet, in dem jede Gegend 
das gewinnen, produzieren und arbeiten kann, was nach Art seiner 
Bevolkerung, Lage, Fruchtbarkeit und Bodenschatzen des betreffenden 
Landesteiles, Anlagen und iiberlieferter oder sorgsam gepflegter Fertig
keit seiner Bewohner und unter dem EinfluB sonstiger Umstande ihm 
angemessen ist. Handel und Wandel, Arbeit und Verkehr konnten 
sich dabei frei entwickeln und ihre Krafte entfalten. 

Wie im GroBen, so fielen auch im Kleinen die Schranken, z. B. die 
stadtischen Akzisen. 

Aber nicht nur die Zollschranken und anderen Hemmnisse wurden 
beseitigt. Man suchte durch positive MaBnahmen jeder Betatigung der 
Hand, des Geistes und der Unternehmungslust giinstige materielle Vor
aussetzungen zu starker Auswirkung zu geben. In dem groBen, einheit
lichen Wirtschaftsgebiet konnten nun die groBten Verkehrsanlagen und 
leistungsfahigsten Verkehrsmittel geschaffen werden und sich entwickeln. 
Erst StraBen und dann Eisenbahnen, Kanale und Hafen wurden aus 
·offentlichen Mitteln erbaut, Fliisse reguliert und schiffbar gemacht, 
Dampfer- und Luftlinien subventioniert, Post-, Telegraphen- und Fern
.sprecheinrichtungen geschaffen, der Geldverkehr staatlich geregelt, durch 
Zolle die heimischeArbeitgeschiitztundgekraftigtund vieles andere mehr. 

Das gewaltige AusmaB aber, das diese Entwicklung nahm, hat 
:seinen Grund und seine Ursache in der Fiille geistiger Erkenntnisse 
und Fortschritte und umwalzender Erfindungen, die auf dem Boden 
geistiger, personlicher und wirtschaftlicher Freiung in einer Oberfiille 
und -oppigkeit hervorquollen, die zu geradezu tragischen Folgen fiihren 
konnen, wenn es nicht gelingt, die innere Entwicklung der Menschen 
und ihrer Einrichtungen in Staat und Wirtschaft gleichzeitig so zu for
dern, daB sie Herren der Situation bleiben und die Probleme meistern. 

Es entwickelte sich die Gewinnung und Ausnutzung mechanischer 
Krafte. Dampfmaschine und Elektrizitat setzt uns instand, Ver
kehrsmittel aller Art von ungeahnter Schnelligkeit und Leistungs
fahigkeit zu schaffen, gleichzeitig aber nicht nur eine endlose Zahl 
und Menge von Arbeitsverrichtungen den Menschen abzubiirden und 
durch Maschinen zu verrichten, die friiher menschliche Korperkraft 
in Anspruch nahmen, sondern auch scheinbar fast spielend ein MaB 
an Menge und Feinheit der Arbeit zu vollbringen, die friiher kaum im 
Bereich der Fabelmarchen denkbar gewesen ware. Nichts erscheint 
mehr unmoglich, alles erreichbar, das groBte Hindernis iiberwindbar. 
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Die Wissenschaft der Chemie fand Mittel und Wege, um viele 
Stoffe, die fmher miihselig aus der Pflanzen· und Tierwelt gewonnen 
werden muBten, aus massenhaft in der Natur vorhandenen Boden
oder Luftvorkommen oder aus Reststoffen herzustellen, die in bislang 
vollkommen wertlos erscheinenden Abfallen und deren Halden enthalten 
sind. Indem sie diese Stoffe ausnutzt, spaltet und verwandelt, mit 
irgendwelchen anderen Stoffen verbindet, erzeugt sie aus Schutt und 
Giften Heilmittel, Farben, Textilien, Kraftquellen und bereichert unsere 
Daseins· und Wirkungsmoglichkeiten in unerhorter Weise. 

Gleichzeitig beobachten wir umwalzende und vor allen Dingen 
bahnbrechende Erkenntnisse auf dem Gebiet der medizinischen und 
hygienischen Wissenschaften, die es ermoglichen, nicht nur die GeiBel 
der Seuchen abzuwenden, sondern die Menschen korperlich und geistig 
vor allen Schaden zu bewahren und vielmehr in ihrer Leistungsfahigkeit 
zu steigern und zu pflegen. Es ist gerade auch dieses eine fiir den Stadte
bauer sehr folgenschwere Tatsache. Denn fiir uns entsteht daraus die 
Pflicht, in den Stadten, den Siedlungs- und W ohnstatten von 40 Millionen 
Menschen durch Wasserversorgung, Stadtereinigung, Sport- und Er
holungsanlagen, Behandlung der StraBen und aIle jene MaBnahmen 
zur wahren und tiefsterfaBten Verschonerung eine Umwelt zu schaffen, 
in der unsere Volksgenossen physisch, psychisch und ethisch in jeder 
Weise gefOrdert und gehoben werden und jede Moglichkeit in dieser 
Hinsicht, die in den fortgeschrittenen Erkenntnissen zunachst theore
tisch schlummern, auch praktisch zur Ausnutzung und Auswirkung zu 
bringen. 

Endlich mochte ich auch die groBen Riistungen in Heer und Flotte, 
die groBe Kasernenbauten und sonstige Anlagen im Gefolge hatten 
und ganze Industrien ernahrten, sowie die Umwalzungen im Verteidi
gungswesen nicht unerwahnt lassen. Die engen, starren Befestigungs
walle fielen und vielen Stadten ergab sich daraus die Moglichkeit, in 
ganz neuen Formen und Anordnungen ihren Korperaufbau zu ent
wickeln. 

Aber ich kann hier nicht im einzelnen auf aIle Umwalzungen ein
gehen, die das verflossene Jahrhundert mit sich brachte. Ich mochte 
nur noch einige Zahlen und Daten anfiigen, an Hand deren besonders 
die· jiingere Generation sich vergegenwartigen kann, wie gewaltig die 
Entwicklung war, die alles das schaffte, was sie heute vielfach als etwas 
Selbstverstandliches achtlos hinnimmt. Diese Entwicklung muB man 
aber erfaBt haben, um Mangel und Fehler der Vergangenheit gerecht 
zu beurteilen und um andererseits auch zu erkennen, wieviel ge
schehen und mit welchem Ernste unsere Aufgabe aufgefaBt werden 
muB, die groBten Ingenieurwerke, die Stadte, dieser Entwicklung an
zupassen. 
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1851 zieht Friedrich Krupp auf der Londoner Weltausstellung ein aus 
seinem Stahl geschmiedetes Taschenmesser und schneidet mit 
leichter Hand einen Span aus einem englischen Stahlblock. Die 
deutsche Industrie wird uberlegen. Die tiefliegenden KohlenflOze 
werden abbauwiirdig, Huttenwerke, chemische und Maschinen
fabriken machtigsten AusmaBes entstehen (besonders seit 1880). 
Die Textilorte wachsen durch den Aufschwung dieser Industrie 
schnell. Ailerorts lassen sich groBe Maschinenfabriken nieder, 
besonders in den Handels- und Verkehrszentren, wie KoIn und 
Berlin, andere nahe den Eisen- und Kohlenbezirken wie Dussel
dorf, Spezialwerke fiir Arbeitsmaschinen nahe den Textil- und 
anderen Industrien. 1m Eisenbahnzentrum Berlin entstehen die 
beiden groBten elektrotechnischen Konzerne. Ailerorten, selbst 
in Kleinstadten, die giinstig liegen, wachsen riesige Werke heran. 

1835 wird die erste Eisenbahnlinie Nurnberg-Fiirth eroffnet. 
1860 11 000 km Eisenbahnen, heute 62000 km. 
1877 der Durchstich des Gotthard-Tunnels leitet den durch den Suez

kanal wieder hergestellten Orientverkehr uber Deutschland. 
1847 wird die Hamburg-Amerika-Linie, 
1857 der N orddeutsche Lloyd gegriindet. Welthandel! Das Entstehen ge

waltiger Werften in Bremen, Hamburg, Stettin, Elbing und Danzig. 
Mittellandkanal, Rhein-Donau-Verbindung, AnschluB von Elbe 
und Oder an die Donau, Mosel- und Saarkanalisation werden teils 
ausgefuhrt, teils sind es groBe Projekte. Dortmund-Emskanal. 
Binnenschiffahrt. 

1900 uber 1 Milliarde wird jahrlich allein fiir Einfuhr von Nahrungs
und GenuBmitteIn an das Ausland bezahlt. 
Wolle, auslandische Holzer, Erze und Metalle werden in groBer 
Menge eingefiihrt, demgegeniiber gewaltige Ausfuhr; zu 70 vH 
des Wertes in Fabrikaten, 25 vH Kohle, 10 vH Nahrungs- und 
GenuBmittel, besonders auch Bier. 
Deutschlands Anteil am Welthandel 12 vH, an Tonnengehalt 
seiner Dampfschiffe folgt er gleich hinter England. 

Aile MaBstabe wachsen eruptiv. Was noch unlangst als GroBbetrieb 
galt, bleibt bald nur im Range der Kleinbetriebe stehen, sofern es die 
Entwicklung nicht mitmacht. 
1842 hat ein Steinkohlenbergwerk durchschnittlich 40 Arbeiter, 
1900 deren 1224. 
1842 hat ein Hochofen 13 Arbeiter, 
1900 deren bereits 322. 
1882 sind in Betrieben mit 50-1000 Arbeitern bereits 1350000 Menschen 

beschiiftigt und deren 205000 in Riesenbetrieben mit iiber 1000 
Arbeitern. 
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1905 ist letztere Zahl (Arbeiter und Beamte) auf 403000 an
gewachsen. 

Bei diesen Zahlen muB man aber daran denken, daB nebenher 
eine gewaltig intensivierte Ausnutzung der menschlichen Arbeit durch
gefiihrt war und daB durch Einfiihrung der Maschinen eine Herab
setzung des Menschenbedarfs fiir die Einheitsleistung an Arbeit oder 
Herstellung gleicher Produktionsmengen auf einen Bruchteil gegen friiher 
erfolgt war. 

Man muB einmal Betriebe gesehen haben, wo, wie von Geisterhand 
gelenkt und getrieben, fast aIle Arbeiten sich automatisch vollziehen, 
wo auf Grundstiicken von vielen Hektar GroBe und in den darauf 
stehenden Gebauden von 4-6 Geschossen kaum ein Mensch zu erblicken 
ist, wo die Rohstoffe ergriffen, befOrdert, gemahlen, verarbeitet und 
die fertige Ware gestapelt und verladen wird, fast ohne daB sich ein 
Finger riihrt, wo Tausende von Tonnen taglich produziert werden mit 
50-60 Arbeitern. Erst wer Derartiges erlebte, hat den Pulsschlag 
moderner Arbeit gespiirt und kann recht ermessen, was obige Zahlen 
sagen (dieselben sind groBtenteils dem Buch von Heiligenthal: Deut
scher Stadtebau entnommen). 

Noch eindrucksvoller als aus ihnen, tritt uns aber meines Erachtens 
die Art und Schnelligkeit der Entwicklung entgegen, wenn man die 
Geschichte einer jener Familien und ihrer Werke liest, wie ThieBen, 
Klockner, Stinnes, Rathenau, Siemens oder anderer Industrieherzoge. 
Mir wenigstens hat ein Buch iiber Stinnes nachhaltigen Eindruck ge
macht, aus dem ich mir die folgenden N otizen machte, dessen Titel und 
Verfasser mir aber entfallen ist. 
1808 macht sich der Schiffersohn Matthias Stinnes, selbst Ruhr

schiffer, 18 Jahre alt, selbstandig, durch Einrichtung eines Kohlen
geschafts. Er besitzt einige Kahne (Ruderchen) von 200 t Trag
fahigkeit, 1810 kauft er fUr 1240 Thaler einen Kohlenhock, 1820 
betreibt er mit 66 eigenen Kohlenschiffen den Handel bis Bonn 
und Koblenz und rheinabwarts nach Holland. Von Bingen bis 
Bonn iiberschreitet der Kaufmann acht Landesgrenzen und muB 
von Germersheim bis Rotterdam an 32 Stellen Zoll zahlen. Der 
Zollverein beseitigt diese Hemmungen. Der erste Schleppdampfer 
1848 wird bei WeiBenturm gegeniiber Neuwied von Bauern und 
Pferdetreibern unter ohrenbetaubendem Larm beschossen, da diese 
ihren Erwerb zu verlieren fiirchten. 

Heu te schleppen zahlreiche Stinnesdampfer je vier Kahne mit zusammen 
6000 t = 400 Eisenbahnwaggons Ladung mit 5 km/Std. rhein
aufwarts. Duisburg-Ruhrort hat einen Giiterverkehr von iiber 
20 Millionen Tonnen, mehrere Millionen mehr als die Hafen in 
Hamburg und Rotterdam. 
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So weit wie Amerika sind wir freilich nicht gekommen, wo nach Be
rechnungen des Economist Rockefeller, Rarrymann, Vanderbilt, 
Morgan u. Gould mit einem Besitz von zusammen 3 Milliarden ein 
Kapital von 30 Milliarden, den GroBteil des in Banken, Eisenbahnen 
und Industriegesellschaften angelegten Gesamtkapitals beherrschen. 

Aber betrachten wir z. B. die rapide Entwicklung der Deutsch
Luxemburgischen Bergwerks- und Rutten A. G. 
1901 mit 1 Million Kapital gegriindet. 
1901 Angliederung der Differdinger-Dannenbaum A. G. unter Erhohung 

d~s Kapitals auf 25 Millionen. 
1910 ErhOhung des Kapitals auf 60 Millionen. 

Bald darauf Angliederung der Dortmunder Union A. G. fiir Berg
bau, Eisen- und StaWindustrie, ErhOhung des Kapitals auf 100 Millionen. 
Angliederung von Zechen und Rutten. Die Miilheimer Rutte erzeugt 
220000t Eisen im Jahr. DasWerk "Deutsch-Luxemburg" hat40000Ar
beiter. Berlin im J ahr 1719 hatte 55000 Einwohner. Errichtung eines Elek
trizitatswerkes, das den ganzen rheinisch-westfalischen Industriebezirk 
mit elektr. Energie versorgt vom Ahrtal bis zur hollandischen Grenze. 
1912 Gasfernversorgung von 25 Stadten und Gemeinden des bergischen 

Landes. Ebenso GroBwasserversorgung. 
1917 A. G. Rugo Stinnes fiir Seeschiffahrt und "Oberseehandel. 
1918 Beteiligung an der deutsch-amerikanischen Petroleumgesellschaft. 
1914 erzeugt "Deutsch-Luxemburg" 750000 t Roheisen und fordert 

1 Mill. Tonnen KoWe. 
1873 Gelsenkirchener Bergwerks A. G. von Emil und Adolph Kirdorf 

als Zechenbetrieb mit 1000 Mann gegrundet. 
1914 55000 Arbeiter, 10 Mill. Tonnen Forderung. Kosten des inneren 

Aufbaues 60000 Mill. Mark. 
1920 ZusammenschluB mit Stinnes in Rhein-Elbe Union G. m. b. R. 

Produktion der Rohstoffe: Kohle, Erz, Kalkstein; 
Zwischenerzeugnisse: Eisen und Stahl. 
Ralbfabrikate: Schmiedeeisen, Formeisen, Bleche, Walzdraht, 
Rohre. 
Fertigwaren: Werkzeuge, Schrauben, Nieten, Federn, Beschlag
teile, Eisenbahnmaterial, Land- und Wasserfahrzeuge. 
Raumliche Zusammenfassung notwendig, urn die Produktion zu 
verbilligen und kostspielige Lagerhaltung zu ersparen. 
An die Rhein-Elbe Union der Bochumer Verein fiir Bergbau und 
GuBstahlfabrikation angegliedert. 18000 Arbeiter. 
Eine ganz knappe Parallele sollen folgende Zeilen geben: 

1920 Der 1847 von Werner v. Siemens in einer kleinen Werkstatt im 
Rinterhaus der Schoneberger StraBe in Berlin errichtete elektro
technische Betrieb hat sich bald darauf mit Ralske zusammen dem 
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Telegraphenbau gewidmet, Tiefseekabel konstruiert, das gesamte 
russische Telegraphennetz gebaut. Heute liegt der riesenhafte 
Betrieb in der Siemensstadt bei Berlin. 

Es lieBen sich noch viele Parallelen ahnlicher Entwicklung anfiihren. 
Aber das Angefiihrte moge geniigen, urn Tempo und AusmaB der Wand
lungen wenigstens anzudeuten, die im Volks- und Wirtschaftsleben vor 
sich gingen. 

W 0 liegen nun in diesem FaIle die Beziehungen zwischen der vor
stehend skizzierten Entwicklung und dem Stadtebau und seinen Pro
blemen 1 

Vor dem Krieg nahm die Bevolkerungszahl Deutschlands jahrlich 
urn mehr als 1/2 Million Menschen zu, d.h. jedes Jahr urn mehr, als die 
Einwohnerzahl von GroBstadten wie Koln oder Leipzig betriigt. 

1m Jahr hatte Deutschland Einwohner. 
1816 24833400 
1855 36 113650 
1905 60641 280 

Davon in GroBstadten 
307000 

1095000 
11509000 

Infolgedessen wachsen die Stadte. Davon sprach ich bereits im 
I. Kapitel des II. Telles. Aber ich sagte auch schon dort, daB dieses 
Wachsturn, trotz seiner Starke und Schnelligkeit nicht das wesent
lichste fiir uns ist. Viel wichtiger ist die Wandlung im Wesen der 
Stadte und in ihrer Struktur und die Wandlung der Anforderungen 
an die Ausblldung der Stadtk6rper, die sich aus dieser Entwicklung 
ergibt. 

Weit, weit schneller als die Bevolkerungszahl in Deutschland steigt 
die Produktion an Rohstoffen und fertiger Ware. Neben der betracht
lichen Zahl von Riesen- und GroBbetrieben ist eine endlose Menge 
mittlerer und kleiner Unternehmungen entstanden. Auch der kleine 
Betrieb schafft ein Vielfaches gegen fmher. AIle Produktion aber muS 
Absatz finden. Denn Stockung im Absatz bedeutet Arbeits- und Brot
losigkeit von Menschen. Gleichzeitig aber zieht sie auch Verteuerung 
der Ware und damit sowohl Herabdriickung der Lebenshaltung und 
Behinderung der Unternehmungslust aller, die zwar noch gleich viel 
verdienen, aber die verteuerte Ware nicht mehr kaufen konnen, als auch 
Minderung der Wettbewerbsfahigkeit auf dem Weltmarkt, damit aber 
wieder alles in allem neue Absatzstockung nach sich. So schlieBt sich 
der Ring. 

Nach einer Statistik in der Zeitschrift "Neue Gesellschaft" waren 
Ende 1920 in Industrie und Bergbau etwa 7890000 mannliche und 
1860000 weibliche, zusammen etwa 9840000 Arbeiter tatig. In Handel, 
Verkehr und Gastwirtschaft etwa 1530000 mannliche, 716000 weibliche, 
zusammen 2250000. 1m ganzen also iiber 12 Milli~nen Arbeiter mit 
mehr als II Millionen Angehorigen. 
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Verbilligung der Produktion und Steigerung des Absatzes heiSt 
also die Zauberformel, von der es abhangt, ob aIle Volksgenossen Arbeit 
und Brot finden, ob der Standard der Lebenshaltung in Deutschland 
immer weiter sinkt oder ob er und ob damit die Kraft und Tiichtigkeit 
des V olkes steigen wird. 

Die Herstellungskosten der Ware und ihr Absatz stehen nun aber 
stark in Wechselwirkung mit der Gestaltung des Stadtkorpers in dreierlei 
Hinsicht. Sie hangen eng zusammen mit: 

der Lage und freien Entwicklungsfahigkeit der Werke und Handels
statten; 
den Verkehrsmitteln und ihrer Benutzbarkeit und 
der Leistungsfahigkeit der Arbeiter und Angestellten. 
lch empfehle jedem Stadtebauer, Henry Fords Buch: "Mein 

Leben und mein Werk" zu lesen. Unter vielem anderen wird er daraus 
lernen, wieviel eine bis ins kleinste durchdachte Betriebsfiihrung und 
- als deren Folge - bei bester Konstruktion und bestem Material 
die Verbilligung der Ware fUr Absatz und Vorwartskommen zu bedeuten 
hat. Rationalisierung ist die Forderung unserer Zeit und wird es bleiben. 
Dieses Wort bedeutet, daB man auf Grund scharfster Beobachtung 
und Durchdenken aller Arbeitsvorgange deren MaS und Aufwand auf 
,ein MindestmaB herabsetzen muB, um die Giiter, die das Dasein fordern 
und erleichtern, die die Krafte der Menschen heben, seinen Mitmenschen 
zu moglichst geringem Preisezur Verfiigung stellen zu konnen. Sie 
fuSt auf der Betriebsbuchfiihrung. Diese hat jeden Weg und jeden 
Arbeitsvorgang, den die Ware vom Rohstoff bis zur Fertigstellung 
durchzumachen hat, auf ihre Kosten zu kontrollieren und nachzuspiiren, 
wo eine Verbilligung dmchfiihrbar ist. Mag diese auf die Einheit aueh 
nur Hundertstel eines Pfennigs betragen, so wird eine wohlberatene 
Industrie nieht Rast und Ruhe kennen, ehe diese Verbilligung durch
gefiihrt ist. 

Es sind heutzutage nur noeh Ausnahmefalle, in denen, wie in 
friiheren Zeiten, bei irgendwelchen Rohstoffen oder Waren die Nach
frage den Vorrat iibersteigt. Und es wird kiinftig so bleiben. Soweit 
zum mindesten es sich um die Produktion handelt, hat allein schon 
,der Ersatz der Menschenarbeit durch Maschinen also die Minderung 
der Gelegenheit fiir die Menschen, Arbeit zu finden, zur Folge, daB sich 
,auf jeden Erwerbszweig mit guter Konjunktur eine Menge von Leuten 
stiirzt, so daB bald ein heftiger Wettbewerb entsteht, in dem nur der 
bestehen kann, der bei gleicher Giite ein klein wenig billiger liefern kann 
,als die anderen. 

Einen zumeist sehr betrachtlichen Teil der Herstellungskosten einer 
Ware machen aber die Transportkosten iiber kiirzere oder weitere 
Wegstrecken aus, haufiges Ein-, Aus- oder Umladen und der Zins fiir 
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das in Rohstoffen und Halb- und Fertigwaren steckende Kapital, der 
aufzuwenden ist fur die Zeit, in der die an sich verwendungsreifen 
Rohstoffe, Halb- oder Fertigwaren nutzlos sind, weil sie transportiert 
werden mussen und ihr Verwender sie eben noch nicht greifbar hat. 
Der Hohe der hierin liegenden Kosten entsprechen naturgemaB auch 
die Moglichkeiten, Ersparnisse und Verbilligungen zu erzielen. Diese 
gilt es also zu nutzen. 

FUr den Stadtebauer ergibt sich daraus die Forderung: Er hat dafiir 
zu sorgen, daB aIle produzierenden Werke in der Lage sich anzusiedeln 
vermogen, wo sie allen Bedarf auf kurzestem, billigstem und schnellstem 
Wege greifbar erhalten und jede Lieferung auf kurzestem, billigstem 
und schnellstem Wege dem Empfanger greifbar zustellen konnen. Es 
mussen sich daraus ganz fest umreiBbare Richtlinien fur die Lage der 
Produktionsstatten innerhalb des Stadtkorpers und zu den W'asserwegen 
und Hafen, Eisenbahnlinien und Bahnhofen, sowie zu den Durchgangs
und OrtsverkehrsstraBen ergeben. 

Es ist aber weiter auch dafur Sorge zu tragen, daB die Werke 
genugend groBe Flachen fur heutigen und kunftigen Bedarf leicht und 
schnell zu billigem Preise und giinstigen finanziellen Bedingungen zu 
erwerben oder zu belegen vermogen. Nicht nur der An· und Abtransport 
von oder nach auBerhalb des Werks gelegenen Stellen verteuert die 
Ware. Eine oft gleich wichtige Rolle spielt der innere Transport, und es 
ist notwendig, daB auch das klein anfangende Werk stets seinen Betrieh 
und seine Anlagen in zweckmaBigster Weise erweitern und innerhalh 
des neuen Rahmens auf das rationellste anordnen kann. Hier kann 
groBzugige Planung und stacltische Bodenpolitik viel leisten. Der 
Stadtebauer hat Vorsorge zu treffen, daB Gelande fur die Industrie 
in reichem AusmaB zur Verfiigung steht, daB es nicht im Privatwege 
in jahrelanger Verhandlung mit einzelnen Bodenbesitzern muhselig 
zusammengekauft zu werden braucht, sondern in Hand der Stadt 
verfugbar gehalten wird und daB moglichst das Werk keine groBen 
Kapitalien gleich zu Beginn darin anzulegen gezwungen ist, sondern 
die Moglichkeit hat, es gegen geringe Jahresabgabe zu pachten oder 
sich sonstwie fur kunftigen Bedarf zu sichern. 

Die Lage spielt aber eine gleich wichtige Rolle wie fiir die Produk
tionsstatten auch fiir die Verkaufsstellen, Bureaus und Verwaltungs
bauten. 

Ebenso wichtig wie die Verbilligung der Herstellung ist es, daB
Rohstoffe, Halb· und Fertigwaren mit moglichst geringem Unkosten· 
aufschlag in die Hand ihrer Kaufer kommen und daB jedermann in 
der Lage ist, die Spezialitat zu erfassen, die erfiir seine besonderenZwecke 
braucht. Die gewaltigen Massen, die standig erzeugt werden, mussen 
in die Hand der Verbraucher gespielt werden. Die zahllosen Ausstellun-
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gen und Messen und der jahrliche Aufwand Hunderter von Millionen 
oder gar von mehreren Milliarden fUr Reklame beweist dieses Bediirfnis. 
Ob freilich dieser Aufwand dem damit erzielten Effekt entspricht, 
kann bier nicht untersucht werden. Rechnet man zur Reklame, 
von der unzahlige Zeitungen und Zeitschriften sich nahren, die 
Transporte und Unkosten der Produzenten fUr Beschickung der 
Messen und Ausstellungen hinzu und iiberscblagt man ferner, welche 
Ausgaben dem kaufenden und schauenden Publikum durch Reisen 
und Aufenthalt zu und auf diesen Veranstaltungen entstehen, bringt 
man endlich aber die Aufwendungen fiir "Reisende" in Ansatz, so wird 
man an eine Gesamtbelastung von mehreren Milliarden im Jahr heran
kommen. Das alles stellt letzthin eine sehr hohe Belastung des Waren
preises dar. Hierzu tritt aber schlieBlich noch der Zeitaufwand derer, 
die bestimmte Ware suchen und kaufen wollen, fiir Wege zu den Ver
kaufsstellen und Vermittlern. 

Daraus ist zu schlieBen: Auch Vertrieb und Handel muB rationali
siert, d. h. nach Richtlinien organisiert werden, die sich aus angestreng
temNachdenken und niichternen Vernunftsiiberlegungen ergeben. Der 
Stadtebau aber hat daraus wichtige Folgerungen zu ziehen. 

Die Verkaufsladen, Lager, Bureaus der Vermittler usw. miissen dort 
liegen, wo das Publikum sie ohne unnotigen Wegaufwand, und zwar 
leicht und selbstverstandlich findet. Sie miissen nahe gedrangt beiein
ander liegen. Sie sind ferner ebenso wie die Werke an ganz bestimmte 
Lagen innerhalb des Stadtorganismus gebunden. Eine Tatsache, die 
ihren Ausdruck in dem Drang nach Citybildung findet. 

Der Stadtebauer darf nicht in tatenlosem Zuschauen mit ansehen, 
wie sich diese Entwicklung in miihseligem Ringen langsam selbst voll
zieht. Er hat in seinen Planungen die Flachen, die sich kiinftig zu 
Geschaftsgegenden entwickeln werden, vorausschauend festzustellen und 
im Fluchtlinienplan und in der Bauordnung so zu behandeln, daB die 
Grundstiicks- und Blockabmessungen, StraBenfUhrungen und StraBen
breiten sowie die Bauweise ganz dem kiinftigen Zweck angepaBt sind. 
Wenn aber eine Gegend zwar zunachst nur z. B. fUr Wohnzwecke aus
nutzbar ist, aber vorauszusehen ist, daB ihre Entwicklung zu einer 
Geschaftslage und weiter zu einem Geschaftszentrum dermaleinst 
eintreten wird, so ist es seine Aufgabe, beide Zwecke miteinander 
in Einklang zu bringen, z. B. die Blocks und StraBenfUhrung der 
dereinstigen Zweckbestimmung gemaB zu planen und die naherliegende 
Nutzung fiir Wohnzwecke so hineinzukomponieren, daB auch hier ein
wandfreie Verhaltnisse entstehen und die Umwandlung sich spater 
leicht und gefallig zu vollziehen vermag. Er wird z. B. eine solche 
Gegend zunachst mit niedrigen Bauten in offener Bauweise ganz locker 
besiedeln und dann nach und nach einen StraBenzug nach dem anderen 
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fiir ihre eigentliche Verwendung als Geschaftslage mit hoherer und ge
schlossener Bebauung freigeben. Ich werde dafiir im nachsten Bande 
ein kleines Beispiel zeigen, wenn ich von der Theorie, die ich hier be
handeln muB, zur Praxis iiberzugehen das Vergniigen habe. 

An bestimmte Lagen, Block- und GrundstiicksmaBe sind endlich 
auch die Bureaus und Verwaltungsgebaude aller Werke und groBen Unter
nehmungen in Industrie, Handel und Privatwirtschaft gebunden. Genau 
wie im offentlichen Leben, iiber das ich friiher schon sprach, sind hier 
gewaltige Organisationen an der Arbeit, die einem iiberall zusammen
hangenden und einem wie das komplizierteste Raderwerk ineinander
greifenden Getriebe gleichen und deren Bauten auf das geschickteste 
angeordnet und in sich selbst durchgebildet sein miissen. Man sage 
nicht: Unsere Verkehrsmittel, Auto, Fernsprecher usw. machten uns 
von bestimmter Lage unabhangig. Das ist Unsinn! Wieviel Zeit, 
Energie, Nerven kostet dieser Verkehr von Stelle zu Stelle 1 Wieviel 
unproduktives Kapital ist hier festgelegt, das keine Werte zu zeugen 
vermag. Ein gutes Teil unseres Verkehrs, der immer riesenhafter 
anwachst, entstammt der Quelle, daB die Bauten unrationell aus
gebaut und im Stadtganzen gelagert sind. Sie entstammen den auch 
in dieser Hinsicht chaotischen Zustanden, die in unseren Stadten 
herrschen. 

Hier hat durch Planung (town planning) der Stadtebauer Abhilfe 
zu schaffen und kiinftige bessere Entwicklung vorzubereiten. Besonderes 
Augenmerk ist hierbei darauf zu richten, daB aus kleineren Anfangen 
heraus fiir spateres Wachstum der einzelnen Bauten und Anlagen 
Raum verfiigbar bleibt und die zweckentsprechendste Formbildung 
nicht behindert wird. 

FaBt man die vorstehenden Ausfiihrungen zusammen, so er
gibt sich: Der Stadtebauer hat Vorsorge zu treffen, daB die Werke 
unter giinstigen Bedingungen dort liegen, wo Empfang und Ab
lieferung aller Stoffe und Waren am billigsten und schnellstens 
zu bewerkstelligen ist. Die Lager und Verkaufsstellen dort, wo 
die Ware am bequemsten in die Hand der Interessenten hiniiber
zuleiten ist. Bureaus und Verwaltungsbauten dort, wo der Verkehr 
mit allen Stellen am wenigsten Hilfskrafte und Verkehrsmittel. bean
sprucht. 

Bestimmend nun fiir die Lage der Werke, Handelsstatten, Lager, 
Bureaus, Verwaltungsgebaude usw. ist der Verkehr. 

Ohne die neuzeitlichen Verkehrseinrichtungen und Verkehrsmittel 
fiir Menschen in Giiter ware die ganze Entwicklung der Rohstoffgewin
nung von Industrie und Gewerbe, Wirtschaft und Handel usw., ware 
auch die rasende Entwicklung unserer Stadte und die in ihnen sich 
vollziehende Umwalzung nicht moglich gewesen. Sie sind durch die 
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Verkehrsanlagen bedingt und erzeugen umgekehrt den Verkehr. Eine 
stete Wechselwirkung! Aus ihr erkennen wir den engen Zusammen
hang. 

Und so sahen wir, wie im letzten Jahrhundert zuerst das Strallen
netz ausgebaut wurde, dann EisenbahnIinien, gewaltige BahnhofsanIagen, 
Kanale, Hafen, Flugplatze, GroBgaragen, und wir sehen, wie neuer
dings auch hier der Ring sich wieder schlieBt und wie gegenwiirtig 
wieder der neuzeitliche Ausbau alter Strallenziige betrieben und - in 
ihrer GroBziigigkeit dem Ausbau des Eisenbahn- und Kanalnetzes nicht 
nachstehend - die Anlage von GrollstraBen fUr Automobile geplant 
wird. 

Mit diesen Anlagen und Planungen ist also durch stadtebauliche 
Arbeit die Lage der obengenannten Betriebe und Bauten in engste 
organische Verbindung zu bringen, d. h.: nicht die Lage der Betriebe 
und Bauten hat sich nach den Verkehrslinien und VerkehrsanIagen, 
wie Bahnhofen, Hafen usw. zu richten. Das war ein lange herrschender 
und verderblicher Irrtum der betreffenden Verwaltungen, den der Stitqte
bauer bekampfen muB. Es darf ebensowenig umgekehrt heiBen, die 
VerkehrsanIagen haben sich nach der Lage der Betriebe und Wirt
schaftsbauten u. dgl. zu richten. Beide miissen aufeinander eingestellt 
und so geplant werden, daB beide zu vollem Recht kommen und aus 
der Gesamtheit ihrer Beziehungen zueinander die beste Losung gezogen 
wird. 

Alles in allem: Die Produktion und Wirtschaft, die soziale Frage, 
Fiirsorge fiir Arbeit und Brot, das Problem unserer VolkserhaItung 
und Volksgeltung, sowie der Steigerung unserer Volkskraft, kurz, fast, 
aIle groBen Probleme unserer Zeit stehen in engster Wechselwirkung 
mit der Gestaltung unserer Stadte und mit dem "Stadtebau". Aufbau, 
Anordnung und Struktur der Stadte, vom Gesamtorganismus bis herab 
zur Formung der Einzelzelle und bis zu dem Programm, nach welchem die 
Teile und einzelnen Zellen des Ganzen sich zeitlich nach und nach zu 
entwickeln haben, miissen bis ins Kleine sorgsam durchdacht, rationali
siert und planmaBig entwickelt werden. 

Stadtebau bedeutet Stadtkonstruktion. Dem Wesen nach sind die 
Aufgaben, die er uns stellt, nichts anderes als diejenigen Aufgaben, 
die eine groBe und verwickelte Maschinenanlage bietet, bei der lOOO 
Glieder ineinandergreifen und alIes reibungslos zusammenwirken mull. 
Nur sind die Aufgaben des Stadtebaues noch viel gewaItiger. Sie lassen 
sich ferner nur innerhalb der Spanne von J ahrzehnten losen. Und 
drittens werden sie dadurch erschwert, daB unser Arbeiten und Planen 
nicht an einer nach feststehenden Naturgesetzen wirkenden und mathe
matisch berechenbaren Maschine, sondern an einem Organismus und 
unter Einsetzung von Bediirfnissen, Willen und Widerstreben zahlloser 

Hoepfner, StiLdtebau II. 13 
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Menschen zu erfolgen hat und deshalb ein weit hoheres MaB an Weis
heit' Geschick und Zahigkeit erfordert. 

Trotzdem: es ist und bleibt eine reine Konstruktionsaufgabe, deren 
Losung abhangig ist vom Zweck und von gesetzmaBigen Beziehungen 
zwischen Ursache und Wirkung, Form urid Anordnung einerseits und 
Ergehen von Mensch und Wirtschaft andererseits. Deshalb muB alles 
und jedes sorgsam durchdacht, sachgemaB durchgebildet und alles 
zum Ganzen gefiigt sein. 

1m vorstehenden habe ich diesmal nicht so sehr den Menschen 
in den Mittelpunkt meiner Betrachtungen gestellt, als vieImehr Pro
duktion und Wirtschaft. Es mag wohl fUr die Erkenntnis der Wichtigkeit 
des Stadtebaues und seines Wesens niitzlich sein, wenn einmal hervor
gehoben wird, wie enge und unmittelbare Beziehungen zwischen seinen 
Problemen und denen der Produktion und Wirtschaft bestehen. Erst 
wenn diese Beziehungen iiberall erkannt und geniigend gewiirdigt wer
den, wird man groBe Kreise unseres Volkes fUr stadtebauliche Fragen 
erwarmen und als Mitkampfer gewinnen konnen, die nur platonische 
Sympathie fUr ihn aufbringen, solange lediglich die asthetische Seite 
zu sehr in den Vordergrund geriickt wird. 

Alie die Hillen freilich, die der Stadtebau fiir Produktion und Wirt
schaft zu leisten vermag, konnen nicht ausschlaggebend wirken, wenn 
nicht letzten Endes die Menschen vom untersten Arbeiter bis zum 
ersten Direktor gesund, frisch, arbeitsfreudig, klug und ethisch hoch
stehend genug sind, um beste Leistungen hervorzubringen. Also auch 
hier sehen wir, wie das Interesse an richtiger Anordnung der Wohn
statten im Aufbau der Stadte und bester Vorsorge fiir deren Gestaltung 
und Erganzung im Ausbau und in der Ausstattung der Stadte ebenfalls 
eine Vorbedingung fiir das Gedeihen von Produktion und Wirtschaft 
ist. Ein kleiner Schritt ist es also nur, der uns von den Forderungen 
von Produktion und Wirtschaft an den Stadtebau doch wieder zum 
Menschen und zu dem Satz zuriickfiihrt: DaB in erster Linie die Bediirf
nisse der Menschen fiir die Losungen maBgebend sind, die es im Stadte
bau zu finden gilt. Davon ist friiher genug gesagt. 

Dagegen bedarf es noch eines besonders dringenden Hinweises, 
daB an sorgsamster Gestaltung der Stadte gerade vom Standpunkt 
der Forderungen von Produktion und Wirtschaft aus jeder einzelne 
und das Volksganze das hochste Interesse hat. 

Die Erzeugung von Rohstoff und Ware ist im letzten halben 
Jahrhundert ungeheuer gestiegen. Wie kam es, daB diese gewaltigen 
Massen Aufnahme fanden, daB ihr Absatz folglich den gleichzeitig 
stark wachsenden Menschenmassen Arbeit und Brot finden lieB, daB 
sich die Menschenmassen also von diesen nicht eBbaren Mengen er
nahren konnten, obwohl der Bedarf an Menschenkraft fUr die Her-
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stellung der einzelnen Stoffe und Gegenstande sehr eingeschrankt 
wurde. 

Nun, ein Teil der Produktion fand Aufnahme in der Befriedigung 
der Wohn-, Kleidungs- und sonstigen Bediirfnisse des Volkszuwachses. 

Aber urn ein mehrfaches starker als diese Bediirfnisse stieg die 
Leistungsfahigkeit der Produktion und die Einschrankung des Bedarfs 
an Menschenkraften. 

Ein weiterer Teil der Produktion an Rohstoff und Ware diente 
dazu, die groBen Neuerungen und Ausstattungen fiir Heer und Marine, 
die gewaltigen Verkehrsanlagen, wie Bahnen und Bahnhofe, Kanale, 
Hafen, die Krafterzeugungsstatten, die Maschinen und alle jene techni
schen Neuerungen herzustellen, die haufig an sich noch durchaus brauch
bares Gerat durch Neues zu ersetzen geraten erscheinen lieBen. So 
fanden viele, viele Menschen Arbeit durch den Fortschritt. 

Weitere Massen des Volkes nabmen der Apparat und die Organi
sation von Verwaltung und von Warenverkehr und Handel auf. Ab 
und zu zwar erfaBte die Angst gewisse Berufsschichten, wenn Maschinen 
ihre Arbeit iibernabmen (die Weber und andere). Aber lange Zeit glich 
sich die zeitweilige Not durch Abwanderung und neue Arbeitsgelegenheit 
wieder aus. 

Ailmahlich aber zeigt sich, daB jene Angst doch richtigen Empfin
dungen entsprangen. Sobald der Bevolkerungszuwachs im eigenen Lande 
einmal abebbt, die groBen Neuschopfungen offentlicher Anlagen und 
Bauten aufhoren, weniger Rohstoffe gebraucht werden, weil Z. B. Wasser 
an Stelle von Kohle die Kraft erzeugt, Vereinfachung und Rationali
sierung in Verwaltung, Handel und Produktion, sowie selbsttatige Rege
lung der Maschinen und Betriebe immer weiter getrieben und bis zu 
einem gewissen AbschluB gebracht sind, werden und miissen zahllose 
Hande frei werden und konnen kein Brot, kein Verdienst mehr finden. 
Sehen wir doch schon heute, wie wir gezwungen sind, unter demNamen 
der produktiven Arbeitsfiirsorge allerhand Werke in Angriff zu nebmen, 
nur um Arbeit zu schaffen, wie der Ruf nach dem "Recht auf Arbeit" 
ertont, wie zahllose Menschen in allen Landern ohne Beschaftigung 
hungern und moralisch und ethisch leiden. 

AlIe Volker - wir Deutschen vielleicht am meisten, aber auch die 
anderen in empfindlicher Weise - sind arm geworden. Nicht erst durch 
d~n Krieg! Deutet man den Begriff der Armut dahin, daB fUr sie kenn
zeichnend ist das Unvermogen, die Dinge zu beschaffen, die der Mensch 
zur vollen Entfaltung seiner Leistungsfahigkeit und somit zum Bestehen 
und Vorankommen im Lebenskampf braucht, so steht es fiir mich 
auBer Frage, daB die groBe Masse der Menschen schon vor dem Kriege 
immer "armer" wurde. Nach meiner Ansicht ist dar Krieg aus dem 
Druck entstanden, den diese "Verarmung" und die aus ihr hervor-
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gehende Unruhe und Angst erzeugte. Geben wir meinethalben zu, 
daB in der Volksmenge der einzelne mehr Geld und Giiter sein eigen 
nannte als in friiheren Zeiten, obwohl mir auch dieses fraglich erscheint. 
Aber nicht die absolute Menge dessen, was er sein eigen nennt, macht 
den W ohlstand aus. Vielmehr das Verhii.ltnis dessen, was technischer 
und hygienischer Fortschritt an Notwendigem und Begehrenswertem 
bietet, zu dem, was er sich beschaffen und nutzen kann. Erst dieses 
Verhaltnis ist entscheidend darnr, ob er sich arm oder wohlhabend 
fiihlt und es ist. Denn der Daseinskampf zwingt ihn, Besitz und Nutzung 
dieser Giiter zu erstreben. Wer sich dazu als unfahig erkennt,. fiihlt, 
wie er von seinem Niveau tiefer und tiefer herabsinkt ins Proletariat 
und Elend, wie er ein Paria wird. 

Wir stehen in einer Zeit, wo der Kampf alier gegen aIle und der 
Volker untereinander begonnen hat, ausgefochten mit Waffen weit 
grausamer als alie bisherigenKriegsmittel, well sie hoffnungslosenNieder
gang, Not, Elend und Hunger bringen, schlimmer als Wunden des 
Leibes und Tod. 

In diesem Kampf werden nur die Menschengruppen, die Orte im 
Lande, die Volker auf der Erde sich behaupten konnen, die aus ihrer 
Arbeit beste Ware zu billigstem Preise den anderen zum Kauf zu bieten 
vermogen. 

Alle Zolisysteme, sozialen MaBnahmen, sozialistischen, kommuni
stischen und sowjetistischen Kampforganisationen und was man sonst 
versuchen mag, werden uns nicht die Losung des Problems bringen, 
wie man die Arbeitskraft alier Menschen so begehrenswert machen 
kann, daB ihnen zum Tausch da£iir Brot, Kleidung und Wohnung 
geboten wird in einer Zeit, wo die Kra£te der Hande und Arme 
durch billigere Maschinen ersetzbar sind. Nur Geistesarbeit, Klug
heit und Findigkeit, Willenskraft und jene moralischen und ethi
schen Kra£te, aus denen heraus Leistungen hochster Qualitat hervor
gehen, kann keine Maschine ersetzen. Diese Kriifte muB der Stadtebau 
p£legen, indem er Siedlungsstatten hochster Vollkommenheit fiir das 
Gedeihen hochstehender Menschen scha££t. Die Billigkeit der. Ware 
aber und damit den Sieg im Kamp£ von Volk gegen Volk vermag er 
zu £ordern, indem er die Stadte durchkonstruiert bis zum auBersten, 
jeden Tell durchblldet und jeden Teil an "seinen Platz" setzt, Ver
kehrswege und Verkehrsanlagen, Bildungsstatten, o££entliche und priva~e 
Verwaltungsgebaude, Fabriken, Werkstatten und Gescha£tsgebaude, die 
Wohnstatten und deren Erganzungen, Griinstreifen, Spiel- und Sport
anlagen, Bader usf. 

Die Stadte bergen nicht nur den groBten Teil unseres Volkes in 
ihren Mauern, sie sind vor allen Dingen die groBen Arbeitsstatten. Sie 
miissen nicht nur Organismen feinster und vollkommenster Art sein, 
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sondern aus dem gesamten Volks-, Wirtschafts- und Kulturleben heraus 
auch wieder je in ihrer Eigenart organisch entwickelt sein. 

Glaubt jemand, daB dieses geschehen kann, indem die Stadtebau
technik alter Stadte einfach iibernommen oder irgendein Schema mecha
nisch angewandt wird ~ Ich will hier jetzt nicht mehr darauf eingehen, 
inwieweit der Stadtebau des 19. Jahrhunderts gezeigt hat, daB er 
seine Aufgaben zu meistern wuBte. Mir scheint, daB er viel zu lange 
an alter Technik und am Schema klebte. 

Wir miissen uns fragen: Geniigt die alte Art der Stadte, geniigt 
die alte Art der W ohnstatten noch den Anforderungen, die die Menschen 
und die Wirtschaft stellen miissen, um unter den neuen Anspriichen 
und geanderten Verhaltnissen dauernd zu hochster Leistung befahigt 
zu sein ~ 

Die Aufgaben lassen sich nur losen durch schopferisch-ge s tal ten de 
Tat, durch Ingenieurarbeit im hochsten Sinne und bester Form. Mir 
scheint: nur dann wird ein Yolk der kommenden Not wehren konnen, 
wenn es von langer Hand alles auf das beste vorbereitet und aIle 
seine Anlagen und Einrichtungen moglichst zweckmaBig getroffen hat 
und wenn es dafiir gesorgt hat, daB seine Menschen am tiichtigsten 
und leistungsfahigsten sind. 

Nun ist gar nicht zu verkennen, daB wir in den letzten zwei J ahr
zehnten unter Fiihrung wahrer Ingenieure wesentliche Fortschritte 
gemacht haben. Aber, wie ich schon friiher einmal sagte: Wir brauchen 
viel mehr Krii.fte, die an allen Orten und in allen. Stadten, groBen und 
kleinen, Stadtebau im besten Sinne zu treiben verstehen. Dazu brauchen 
wir eine Lehre und Wissenschaft vom Stii.dtebau, die nicht Wissen 
vermittelt, sondern Konnen, die ihre Schiiler befahigt, schaffend tatig 
zu sein, ihnen feste, klare und beweisbare Richtlinien gibt. Diese muG 
meiner Ansicht nach zerfallen in: 
1. Die Grundbegriffe des Stadtebaues. Hierin ist Klarheit zu schaffen 

dariiber, was gebraucht wird und anzustreben ist. 
2. Die Konstruktionslehre. Sie hat anzugeben, wie man die 

Formbildungen findet, die dem Bedarf am weitgehendsten ent
sprechen. 

3. Die Stadtebaupolitik. Sie hat Klarheit zu schaffen, was von dem 
Erstrebenswerten ausfiihrbar ist und welche Mittel und Wege zu 
bahnen und einzuschlagen sind, urn das tatsachlich zu erreichen, 
was nach Zweck und Form als erstrebenswert erkannt ist. 

Ane drei·Gebiete erganzen und bedingen sich gegenseitig und bilden 
eine Einheit. 

Um diese Einheit, namlich die Wissenschaft vom Stadtebau zu 
schaffen, schien es mir aber notig, daB zunachst der Grundbegriff aller 
Grundbegriffe klargestellt wurde: Was ist das Wesen des Stadtebaues 
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und welches ist seine Bedeutung1 Was ist sein lnhalt, und wo liegen 
seine Grenzen 1 

Auf diese Fragen wiinschte ich in vorstehenden Ausfiihrungen eine 
klare und weit vordringende Antwort zu finden. Vieles ist mir erst wah. 
rend meiner Arbeit klarer und klarer geworden. lch fiihle, daB ich 
im Ringen mit der Klarheit noch oft nicht alles so auszusprechen 
vermochte, wie es vor mir stand. Moge aber immerhin das, was ich 
niederschrieb, auch anderen einigen Nutzen geben und das Unvoll· 
kommene von geschickteren und kliigeren Fachgenossen in besserer 
Form weiter ausgestaltet werden. 

Druck von C. G. ROder G. m. b. H., Leipzig. 
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