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Vorwort. 
Dieses kleine Buch soIl ein Anfang sein. Ein Anfang insofern, 

als in weiterer Folge allgemeine Aufsii.tze folgen soIl en. Ein Anfang 
auch insofern, als diese Aufsii.tze die Grundlage sein sollen, urn auf 
ihr spezielle Untersuchungen dariiber aufbauen zu konnen, wie wir 
die Gestaltung unserer Stii.dte technisch zu losen haben, um wieder 
zu befriedigenden Verhaltnissen zu kommen. 

Mit Staunen, Ehrfurcht und einem gewissen Neid sehen wir alte 
Stii.dte und empfinden den Geist, den sie atmen. Es ist nicht allein 
die ii.uBere Schonheit, die wir bei vielen von ihnen empfinden, son
dern mehr; Wir fiihlen, sie sind so gestaltet, wieman sie damals 
brauchte, wie es dem Leben und Wirken ihrer Zeit entsprach. Ein 
Spiegel und ein Kulturbild ihrer Zeit. 

Wie kommen wir zu gleichen Ergebnissen? Nicht indem wir 
einfach nachahmen und ii.u13erlich kopieren. Mit Recht sagt 
The 0 do r Fischer inseinen 6 V ortrii.gen iiber Stadtbaukunst, 
wir miissen auf den "G e g e ben h e i ten" aufbauen, u.m wieder 
festen Boden unter die Fii13e zu bekommen. Richtig! nur so konnen 
wir innere und ii.uBere Schonheit erreichen, nur dann empfinden 
wir, so m u 13 es sein. 

Welches aber sind die Gegebenheiten! Nicht nur die Gelii.nde
und Naturverhaltnisse sind es, denep wir uns anschmiegen miissen. 
sondern die Lebens- und Daseinsbediirfnisse der Menschen in Arbeit, 
Erholung, Geistesleben und LebensgenuB. Diese sind aber ganz andere 
wie in der V orzeit. Darin liegt dOer Grund, weshalb wir die alten 
Stadte nicht nachahmen konnen, sondern wir miissen vielmehr 
die heutigen Bediirfnisse erfbrschen und daraus die Formen ent
wickeln. 

So viele und besonders in allerletzter Zeit sehr gute Biicher iiber 
Stii.dtebau auch erschienen sind, sie behandeln in erster Linie die 
"Stadtbaukunst", den ii.u13eren Schmuck. Schon aber, wahrhaft schon 
werdeon uns'ere Stii.dte erst, wenn sie zweckdienlich sind und doch 
schon. Eines schlie13t das andere nicht aus, sondern ist vielmehr 
die Voraussetzung des anderen. 



IV Vorwort. 

Zu wahrer Schanheit kommen wir erst, wenn wir erforschen, wie 
sich aus Gesundheit und Behagen, Lebensfiihrung und Wirtschaft 
die "Gegebenheiten" ergeben. Wir miissen uns stets fragen, weshalb 
diese oder jene Gestaltungsform gut oder schlecht, was an ihr 
zutraglich, was unzutraglich ist, und welches Gewicht ihren V or
ziigen und Mangeln innewohnt. 

Ein besonderer Grund veranlaBt mich noch, die in diesem Buch 
behandelten Punkte so eingehend zu besprechen. Wenn ich mit 
Nichttechnikern, Biirgermeistern kleinerer Stadte, Stadtverord
neten usw. iiber stadtebauliche Fragen spreche, so kommt immer 
wieder zutage, daB sie zwar gem dem Stadtebau, der in aller Munde 
ist, gerecht werden wollen, daB sie aber der Sachkenntnis, des eigenen 
Urteils ermangeln, daB ihnen in den einfachsten Fragen der eigene 
Standpunkt fehlt, um zu beurteilen, we s hal b diese oder j ene 
Lasung besser und welche Wichtigkeit den Unterschieden beizu
mess en ist. So ist es unausbleiblich, daB sie oft Schlagworten an
heimfallen und AuBerlichkeiten zuliebe inn ere Mangel einer Lasung 
iibersehen. 

Oft fragt man mich, was ist "Stadtebau", wo kann ich mich dar
iiber informieren? 

Ab~r auch Fachleuten gegeniiber finde ieh oft in den em
fachsten Fragen, daB sie kein in sich gefestigtes Urteil haben, und 
schon der Begriff "Stadtebau" ist oft sehr· verschieden. Auch 
dort spielen AuBerlichkeiten und Schanheitsfragen, falsche oder 
nebensachliche Forderungen eine oft iiberraschende und schad
liche Rolle. 

Wenn ich mit anderen aber iiber stadtebauliche Fragen sprechen 
soIl, muB ich iiber die Auffassung von seinen Aufgaben und die 
grundlegendsten Forderungen einig sein, sonst sprechen wir mit ver
schiedenen Zungen und reden ~neinander vorbei. Ich muB iiber die 
einfachsten Grundbegriffe mit ihnen klar sein, sonst bleibt man in 
Einzelheiten stecken und kommt nie zu einer Erarterung der 
schwierigen Fragen und vor allen Dingen nicht zu einer beweis
kraftigen Klarung del' Frage, ob und warum in jedem del' unter sich 
tausendfach verschieden gearteten Falle die Lasung so und nicht 
andel's ausfallen m u B. 

Diese Klarheit herbeizufiihren ist aber die Aufgabe del' "Wissen
schaft" vom Stadtebau. Denn Wissenschaft muB nach unzweifel
hafter Klarheit streben. AIle die zahIlosen und zum Teil sehr guten 
vorhandenen Arbeiten, die erschienen sind, berichten mehr dariiber, 
wie etwas gemacht werden k ann oder irgendwo gemacht worden 
ist, befassen sich abel' nicht mit dem Problem, wie man zu einer 
Be s t lasung kommt und ob diese erreicht ist. 



Vorwort. v 

Somit hoffe ich, einem Bediirfnis entgegenzukommen, wenn ich 
hiermit den Beginn zu machen suche, um aus Nachdenken und 
"Intellekt", der die Stadtbaukunst des 17. und 18. Jahrhunderts 
kBnnzeichnete, die gegebene Form fur die Losung der stadtischen 
Siedlungsaufgaben unserer Zeit zu entwickeln. Zunachst miissen 
wir die Bedurfnisse kennen, die das menschliche, wirtschaftliche 
und kulturelle Leben unserer Zeit an die Stadte stellt, dann kann 
man daraus Leitsatze fUr die Technik und fur die Ma£nahmen, 
mittels deren man die als richtig erkannte Gestaltungsform tatsach
lich verwirklicht, also fur die "St1idtebaupolitik" entwiGkeln. 

Karlsruhe, Mai 1921. 
K. A. Hoepfner. 
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I. Abschnitt. 

Vberblick tiber das Gebiet des "Stadtebaues" und seine 
Aufgaben. 

Die Wissenschaft vom "Stadtebau" hat die Aufgabe, die Grundlagim 
dafiir zu schaffen und uns dazu in den Stand zu setzen, die korperliche 
Gestaltung der Stadte in moglichst zweckmaBiger Weise zu lOsen. 
Also es ist der Stadtkorper, um den es sich handelt, und in dessen 
Gestaltung wir Zweck und Ziel aller folgenden Betrachtungen finden. 

Welches ist nun der Zweck, dem der Stadtkorper zu dienen und in 
seiner Gestaltung sich anzupassen hat 1 

Wie die Wohnung fiir die Familie, so etwa ist der Stadtkorper fur 
die Biirgerschaft da. Threm Dasein zu dienen und jede Forderung 
zu bringen ist sein Zweck. Und zwar solI die Biirgerschaft in der Stadt 
nicht nur wohnen, sie solI in ihr auch·arbeiten und verdienen, sich bilden 
und kulturell entwickeln, sie solI ferner aile Faden anspinnen, die sie 
mit der Nachbarschaft verknupft, und sie teilnehmen laLlt an deren 
Leben und Schaffen und Fortschritten und sie endlich in Gemeinschaft 
halt mit der ganzen groBen Welt. 

So ist die Biirgerschaft der Lebenstrager, dem <ler Stadtkorper 'zu 
dienen und sich anzupassen hat, wie etwa der Leib dem Menschen oder 
die Wohnung der Familie; es ist die Biirgerschaft mit allen ihren Be
diirfnissen und Daseinsforderungen und Daseinsmoglichkeiten, ihren 
gegenseitigen Beziehungen und den Abhangigkeiten des einen vom 
anderen, oder, wie man sie mit allen ihren Daseinsgrundlagen und -be
ziehungen nennt, der "Stadtorganismus". Und so kann man die Auf
gabe des Stadtebaues etwa dahin kennzeichnen, daB er nicht etwa, 
wie viele zu meinen sich gewohnt haben,nur der Schmuckung und Ver
zierung der Stadt zu dienen hat. Es ist durchaus nicht nur das 
Stadtbild, um das es sich handelt, oder wohl gar nur dessen AuBen
flachen, soweit sie sich von den offcntlichen StraBen und Platzen dem 
Auge dalbieten. Vielmehr heiBt Stadtebau: "Stadte bauen", Stadt
korper so schaffen und nach allen Richtungen hin so dUIchbilden, 
daB in ihnen Handel und Wandel, Verkehr, Gewerbe und Industrie 
moglichst gedeihen, die Burger sich so gesund und behaglich als 
moglich befinden, ihre Lebens- und Arbeitskraft geschont und gestarkt 

lIo ep fn er, Stildtebau. 1 
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wird und in ihnen ein leistungsfahiges Geschlecht heranwachsen und 
seine Krafte so gut als irgend moglich entwickeln und zur Geltung 
bringen kann. 

Auf dies em Gebiet nun, uber das sich die Tatigkeit des Stadte-
bauers zu erstrecken hat, kann man drei· Stufen unterscheiden: 

1. den Aufhau des Gesamtkorpers, 
2. den Aushau der einzelnen Viertel, 
3. die ortliche Ausstattung und Ausschmuckung der StraBen, Platze 

und sonstigen Einzelpunkte. 
Der A ufba u hat fiir eine klare und wohluherlegte Anordnung im 

Grundplan der Stadt zu sorgen, um den einzelnen Organen, aus denen 
sich der Stadtorganismus zusammensetzt, ihren ganz bestimmten, ihrer 
besonderen Wesensart am besten entsprechenden Platz zuzuweisen 
und, wo ein solcher erst in Zukunft gehraucht wird, ibn dafiir in
zwischen offen zu halten und damit fiir die Entstehung der einzelnen, 
in ihrer Wesensart voneinander verschiedenen Stadtteile eine feste 
und moglichst gunstige Grundlage zu geben. Aus den Beziehungen 
dieser verschiedenen Stadtteile zueinander ergeben sich dann weiter 
die wichtigsten Hauptverkehrsadern und damit ein logisch ent
wickeltes, festes Gerippe, ahnlich etwa dem Hauptknochengerust des 
menschlichen oder tierischen Korpers. 

Der Au s b a u hat alsdann die einzelnen Stadtteile oder Bau
viertel weiter in sich aufzuteilen, zl1 formieren und in ihren Baulinien 
festzulegen, StraBenzuge, Platze und Baublocks zu planen und die 
grundlegenden Bestimmungen fiir die Bauart festzulegen. 

Bei der Au sst a t tun g und Au sse h m u c k u n g endlich ist 
noch einmal jeder Einzelpunkt des Stadtkorpers ins Auge zu fassen, 
um jedes Hilfsmittel, jede Verbesserung und Verschonerung vorzu
sehen oder wenigstens deren Anbringung in der Zukunft von vorn
herein moglich zu machen, die in wirtschaftlicher und kultureller 
Hinsicht von Wert sein und das Leben und Arbeiten in dem be
treffenden Stadtteil heben und fordern konnen. Hierher gehoren in 
erster Linie auch aIle jene Fragen der Verzierung des Stadtteiles, 
denen sich heutzutage besonders viele Architekten, Gartenkunstler usw. 
mit Hingebung widmen. Dieses Gebiet stellt somit zwar einen sehr 
wichtigen, aber immerhin doch nur einen Teil des gesamten Stadte
baus dar. Deshalb ist es falsch, ihn etwa als dessen wesentlichen 
Kern hinzusteIlen, um den sich alles andere drehen musse. Vielmehr 
mussen gerade umgekehrt, wenn man zu einer wirklich glucklichen 
Gesamt16sung gelangen will, gerade die beiden ersten Stufen fur ihn 
die Grundlage hilden, und er muB auf ihnen aufbauen. Sonst verfallt 
man in denselhen Fehler, der eine Zeitlang im Haushau gemacht zu 
werden pflegte, daB man zwar eine schone Fassade .zu schaffen suchte, 
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abcr die GrundriBbildung ganzlich vernachlassigte oder daB man wohl 
gar iiberhaupt von der Fassade ausging und dieser zuliebe eine unzweck
maBige Inneneinteilung des Hauses leichten Herzens in Kauf nahm. 
Die Folge davon war, daB die Bewohner zwar vielleicht in einem 
auflerlich schonen Hause wohnten, auf dem die Blicke des Voriiber
gehenden mit Wohlgefallen ruhen konnten, in dem sie selbst aber 
leider nie zu einer rechten Freude kommen konnten, weil ihm die 
inn ere Zweckma.Bigkeit fehlte, obwohl doch fiir sie, und 'nicht fiir 
unbeteiligte Dritte die Wohnung da sein sollte. 1m Hauserbau hat 
man sich von dieser Unsitte in neuerer Zeit scharf abgewandt. Das
selbe muB man in Zukunft auch ohne Riickhalt yom Staatebau ver
langen. Die Ausstattung und jeder auBere Schmuck muB seine 
Berechtigung aus inneren Griinden herleiten und diese miissen 
sowohl fiir die Auswahl der zu schmiickenden Punkte wie fiir den Stil 
der Ausbildung maBgebend sein. Denn wahre Schonheit kann nur auf 
innerer Begriindung und ZweckmaBigkeit fuBen, sonst ist sie nur 
auBerer Tand. 

Ich will nun auf die Aufgaben, die es beim Aufbau, beim Ausbau 
und bei der Ausstattung des Stadtkorpers zu 16sen gilt, noch etwas 
naher eingehen und damit versuchen, die Begriffe, die sich damit ver
binden, noch etwas klarer herauszustellen. 

Um die Aufgaben, die es beim A ufba u des Stadtkorpers zu 16sen 
gilt, richtig verstehen zu konnen, miissen wir uns das Wesen der heutigen 
Stadt in ihrer Eigenart vergegenwartigen, und miissen uns dariiber 
klar sein, daB diese etwas anderes ist als in friiheren Zeiten, in erster 
Linie durch die Abhangigkeit des einen Bewohners yom anderen und 
des Einzelnen yom Ganzen, und durch den Zwang zu gegenseitiger 
Riicksichtnahme, die der moderne Arbeits- und Wirtschaftsbetrieb 
mit sich bringen. 

Wie war es denn friihed Da hatte der einzelne Biirger auf 
seinem Anwesen so ziemlich alles beisammen, dessen er fiir sein Leben 
und seinen Betrieb bedurfte, und im ganzen Stadtbereich glich ein 
Anwesen in vielen Grundziigen dem anderen. Ein jeder Biirger hatte 
sein Grundstiick und darauf seine Stallungen mit Vieh fiir seinen 
Bedarf, er hatte seine Werkstatten oder der Kaufmann seinen Laden 
und sein Lager im Hause selbst, kurz sein Grundstiick bot ihm so 
ziemlich seine ganze Lebens- und Da;seinsgrundlage. AuBerhalb bei 
anderen hatte er nur wenig zu schaffen. 

Diese kiimmerten ihn auch wenig. Bei ihnen sah es ahnlich aus wie 
bei ihm selbst, und wenn vom Nachbargrundstiick gewisse Belasti
gungen ausgehen mochten, an denen wir heute den groBten AnstoB 
nehmen wiirden, so konnte damals niemand Einwendungen daraus 
herleiten; denn bei ihm selbst war es ebenso. Die Zustande, die sich 

1* 
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dabei ergaben, waren freilich nach unseren Begriffen keine einwand
freien: der Schmutz auf den Gehoften war sehr gro.B, die Stra.Ben waren 
ungepflastert und starrten von Unrat; denn alles, wessen man los und 
ledig sein wollte, wurde einfach auf die Stra.Be geworfen, und die Vieh
herden, die taglich die Stra.Be entlang auf die Weide getrieben wurden, 
sorgten aHein schon daffir, da.B der Kot fu.Btief lag und der Verkehr 
ffir Mensch und Gefahrt, besonders in nassen Jahreszeiten, kaum noch 
moglich war. Aber von Hygiene war damals noch nicht die Rede und 
die Belastigung ertrug jeder, fast ohne sie sehr wahrzunehmen, weil 
jeder in gleicher Weise daran beteiligt war. 

Die Gewerbe brachten nur wenig Storung und Belastigung mit 
sich: das Hammern des Schmiedes, das Sagen und Klopfen des Tischlers 
undBottchers werden ja selbst heute in unserer nervosen Zeit vielfach 
kaum als schwere Ruhestorung empfunden, sondern entweder leicht 
ertragen oder von manchem sogar gern gehort. 

Ohne Nachteil konnten die verschiedensten Betriebe bunt bei- und 
durcheinander sich lagern. Freilich siedelten sich der Gastwirt und der 
Kaufmann gern am Markt und nahe der Kirche an, oder der Gerber 
an einem flie.BendenWasser oder Graben, damit die Abwasser auS 
seinem Betriebe ablaufen konnten, aber im ganzen hatte die Lage 
noch keine wesentliche Bedeutung. Ein tiichtiger Mann fand auch 
seine Kunden, wenn er versteckt und abseits lag. Denn wer auch 
immer Geschafte zu erledigen hatte, der hatte und lie.B sich reichlich 
Zeit. Da im iibrigen aber jeder das meiste ffir seinen Betrieb und 
Lebensfiihrung selbst produzierte (sogar sein Bier pflegte man sich im 
eigenen Hause selbst zu brauen), so hatte em jeder auch verhaltnis
ma.Big selten geschaftlich mit anderen zu tun. 

Auch die heute so wichtige Frage der Riicksichtnahme auf die Wohn
gelegenheit ffir die Arbeiterschaft spielte damals keine Rolle; denn 
von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, herrschte ausschlie.Blich der 
Kleinbetrieb und nach der Sitte der Zeit wOhnte der Arbeiter und An
gestellte im Hause seines Lohnherren und Meisters. 

So finden wir als Kennzeichen des Stadtlebens vom Mittelalter bis 
etwa zum Jahre 1850 hin: 

die Konzentrierung des Bfirgers auf sein Anwesen, 
die Gleichformigkeit und Einfachheit der Betriebe und Haushaltungen 

und deren Unabhangigkei.t voneinander und von der Lage, und 
die Anspruchslosigkeit und Bedachtsaunkeit der Bfirgerschaft. 

Die Stadt war eine Ansammlung gleichartiger oder einander nicht 
so sehr unahlllicher Betriebe, aber noch keine Gemeinschaft mit 
gegenseitiger Abhangigkeit und mit ganz speziellen und 
von einander stark verschiedenen Bedfirfnissen der Einzelteile. 

Und wie ist es heute 1 
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lfehr und niehr scheidet sich Leben und Arbeit, Wohnung und 
Arbeitsstatte und eine Betriebsarl von der anderen. An die Stelle des 
Werkzeugs ist selbst bei kleineren Betrieben die lfaschine getreten. 
Das schrillt, hammert und drohnt eintonig, durchdringend, leblos und 
gerade dadurch unertraglich. Denn da ist nichts mehr vom Rhythmus 
menschlicher Arbeit herauszuhoren, an dem man sich erfreuen kann 
und den man mitfUhlt. Dazu kommt der Qualm und RuB der auf 
engem Raum zusammengedrangten Betriebe, auf dem ein Vielfaches 
dessen geleistet wird, was friiher menschliche Arbeit vermochte. So 
flieht ein jeder solche Nachbarschaft. Selbst der Handwerker und 
der KaUfmann gewohnen sich mehr und mehr, ihre Wohnung abseits 
in stillerer und fr!3undlicherer Umgebung zu sU<Jhen. Ebenso will das 
neuentstandene Heer der Arbeiter und Angestellten auch hinsichtlich 
der Wohnung seine volle Selbstandigkeit und personliche Freiheit 
haben, wenn die Arbeitszeit abgelaufen ist. 

So ist es selbst beim kleinen und mittleren Betrieb. Aber daruber 
hinaus ist an Stelle der Werkstatt die Fabrik getreten, und je groBer 
diese oder das Handelshaus ist, desto scharfer tritt die Scheidung 
zwischen Wohn- und Arbeitsstlitte hervor. 

Daneben sind die Anspruche nicht nur an die Wohnung selbst, 
sondern auch an ihre Lage und Umgebung gestiegen, nicht nur weil 
man eine gehobene Lebenshaltung kennen und schatzen gelernt hat, 
sondern sie m uBte steigen in demselben MaBe, wie die Intensitat der 
Arbeit sich steigerte, wenn nicht die menschliche Arbeitsfahigkeit 
uberansprucht und die Leistungsfahigkeit des Volkes aufgezehrt werden 
sollte. Was ist das heute ffir ein Hasten und Treiben! Wer heute iJ?1 
Lebenskampf bestehen und vorwarts kommen will, muB seine ganze 
Kraft bis zum auBersten einsetzen und demg~maB wachst ganz selbst
tatig in gleichem MaBe das Bediirfnis nach Ruhe und Erholung. Das 
gilt nicht weniger vom Arbeiter und Angestellten, wie vom Werkmeister 
und Direktor, vom geistigen wie vom korperlichen Arbeiter aller Schich
ten. Sie mussen ihre Ruhe, ihr Behagen und ihre Erholung finden, 
wenn sie uberhaupt bestehen und leistungsflihig bleiben wollen, und 
da sie angegriffen und erschopft, empfindlicher und nervOser aus ihrer 
Fabrik, aus ihrem Bureau und Geschaft kommen, so finden E!ie zudem 
noch diese Ruhe weniger leicht und mussen entsprechend noch hohere 
Anspruche stellen. Die Folge ist der allgemeine Ruf nach be son
deren, auf das sorgsamste durchgebildeten Wohnvierteln. 

Wie der Lebenskampf die lfenschen zwingt, ihre Arbeitskraft und 
Findigkeit auf das auBerste anzuspannen, so notigt der scharfe Wett
bewerb der Geschafte und Gewerbe untereinander diese dazu, jede noch 
so kleine Vervollkommnung und Verbilligung in der Herstellung und 
im Vertrieb der Waren sich zunutze zu machen. DadUl'ch ist ffir.sie 
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die Wichtigkeit der Lage zu einer entscheidenden geworden und 
zwingt ,ebenso wie die Wohnungsfrage zu systematischer Vorsorge. 

Kennzeichnend fiir die Produktion un serer Zeit ist die Schemati
sierung alIer Artikel vom kleinsten Bestandteil bis .zur groBten Ma
schine, oder bis zum Wohnhause oder zum trberseedampfer, und damit 
die Beschrankung auf Spezialartikel und deren massenweise Hersteliung. 
Diese Entwicklung wieder ist eine Folge des Verkehrs. Die modernen 
Verkehrsmittel ermoglichen es, daB die einzelne Fabrik fiir weite Gegen
den, ja fUr Weltteile einen bestimmten Artikel herstelit, der dann fiir 
Dutzende der verschiedensten Fabrikate weitere Verwendung findet, 
und daB umgekehrt das einzelne Werk nicht mehr alie Einzelteile selbst 
anfertigt, sondern einen groBen Teil dessen, woraus .sich sein Fabrikat 
zusammensetzt, von Spezialfirmen bezieht. So entsteht die Abhangig
keit von der Lage zueinander, und da esandrerseits mit Riicksicht auf 
die Gewinnung der Rohstoffe und Kraftmittel sowie mit Riicksicht auf 
die Arbeiterschaft und oft auch auf das Klima nicht moglich ist, die 
infolge ihrer Zusammenarbeit voneinander abhangigen Betriebe auch 
nebeneinander zu lagern, so ergibt sich die Abhangigkeit vom ver
mittelnden Verkehr. FUr die Fabrik, ja schon fiir die groBere Werk; 
statt ist es von hochster Bedeutung, daB sie ihre Rohstoffe und Halb
fabrikate empfangen" und diese sowie die fertigen Waren versenden 
kann, ohne daB eine Umladung zwischen Schiff, Bahn und Fuhrwerk 
notwendig wird, daB sie also im unmittelbaren AnschluB an die 
groBen Verkehrsadern liegt. 

Ahnliches endlich wie von der Hersteliung und vom Versand gilt 
vom Vertrieb und Verkehr und, aligemein gesagt, vom gesamten 
Geschafts- und Behordenwesen. Ebenso wie das heutige Leben una 
zu sorgsamstem Haushalten mit der Kraft zwingt, so auch mit der 
Zeit. Diese Notwendigkeit fiihrt nicht nur zur Forderung, die gegen
seitige Lage von Wohn- und Arbeitsstatte auf das sorgsamste gegen
einander abzuwagen (man rechnet hierbei heute nicht mehr nach 
Kilometern, sondern nach Wegeminuten), sondern sie drangt auch 
dazu, den Aufbau des Stadtkorpers so zu organisieren, daB jedermann 
seine Geschaftsgange und seine Besuche bei Behorden in m6glichst 
kurzer Zeit erledigen kann. Diese sind also an den vom Verkehr 
ohnehin beriihrten Punkten zusammenzudrangen. Wo das 
Publikum mehrfache Bediirfnisse in kiirzester Zeit neben- und hinter
einander befriedigen kann, da geht es hin, und da bliiht das Geschaft. 
Da wird der Kauf- und Geschaftsmann hindrangen, da wird deshalb 
auch der Stadtebauer fiir seine und der Behorden Ansiedlung Vor
sorge treffen miissen, wenn man nicht nur sie fordern, sondern 
pflichtgemaB auch dem Interesse der. Allgemeinheit Rechnung 
tragen will. 
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Wir sehen also: Das, was wir als eine Stadt bezeichnen, stellt sich 
hente dar als eine innere Gemeinschaft der verschieden
artigsten Betriebe und Interessen, die in der Platzfrage we ganz 
bestimmten Bediirfnisse haben, deren sorgsamste Berucksichtigung 
und Befriedigung unumsti:iBliche Notwendigkeit ffir das Gedeihen des 
Ganzen ist. Dem Rechnung zu tragen und die entsprechende Vorsorge 
zu treffen, ist Pflicht der Gemeinde- und Staatsbehorden als Zentral
steIIen der Gesamtheit, die sich in ihnen verkorpert. 

Vergessen wir auch das eine nicht: daB bei der heutigen weitgehenden 
Teilung und Spezialisierung der Arbeit nicht nur ein Burger vom anderen 
bezieht, sondern vor allen Dingen auch der eine durch das Gedeihen 
des andern verdient und gefordert wird. Denn das Gedeihen eines 
Betriebes bedeutet Herbeistromen aller moglichen Kaufer, Geschafts
leute, wirtschaftlicher und geistiger Krafte, die beim Besuch des einen 
auch den anderen Betrieb aufsuchen und ihm Absatz schaffen und 
Anregung bringen. Es bedeutet Entstehung aller moglichen Einrich
tungen, von denen aIle Vorteil haben, es bedeutet Leben, Wirken, 
Fortschritt. So ist jeder interessiert, daB der andere und das Ganze 
gedeihen, llld daher auch, daB keinem die Pflanzstatte, in der er die 
besten Moglichkeiten fur seine Entwicklung finden konnte, etwa durch 
Zufall von einem anderen weniger lnteressierten vorweggenommen 
werde. 

Deshalb ist es notwendig, den Aufbau des Stadtkorpers nicht dem 
Spiel des Zufalls zu uberlassen, sondern nach einem festen, wohldurch
dachten Plan zu leiten. Wir mussen eine Gruppierung vornehmen nach 
einer festen Disposition. Gruppieren, Disponieren, Organisie
ren, das ist der Sinn der Arbeit, die im Aufbau des Stadtkorpers zu 
leistel1 ist. 

Der Stadtebau findet im Kleinen in vielfacher Hinsicht sein Gegen
stuck im Hausbau und gerade die im Aufbau zu leistende Aufgabe 
kann man durch den Vergleich mit der Errichtung einer Gebaude
gruppe vielleicht am besten klarmachen. lch 'will dazu als Beispiel 
einmal den Bau einer Krankenhausanlage wahlen. Da gilt es erst ein
mal ein Programm aufzustellen. Als erforderlich wird man etwa fest
legen: ein Aufnahmegebaude mit Geschaftszimmern, ein Gebaude fill 
Chirurgie, eins ffir innere Krankheiten, eins ffir Seuchen, einige Beamten
wohnhauser, eine Leichenhalle mit Sezierraum usw. Dann wird man 
sich in groBen Umrissen uberlegen, wie man diese Baulichkeiten auf 
dem in Frage kommenden Gelande etwa gruppiert. Dabei wird man 
sich danach richten, welche Bedurfnisse einerseits jeder Bauteil ffir 
sich hat und wie sie andererseits untereinander in Beziehung stehen und 
miteinander verkehren mussen. Gerade daraus nun, daB man sowohl 
das Bedurfnis des Einzelteils, wie auch die Rucksichtn~hme auf die 
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anderen Teile und auf das Ganze vollkommen gleichwertig nebeneinander 
in Rucksicht ziehen muB, aus diesem Ineinklangbringen einander viel
fach widerstrebender Interessen im Hinblick auf das eine groBe Ziel, 
namIich eine moglichst vollkommene GesamtlOsung zu finden, ergibt 
sich dann das, was wir in seiner Harmonie und Anpassung einen 01'
ganismus nennen. 

Ganz ahnlich ist es beim Aufbau des Stadtkorpers im GroBen. 
SteIlt man das Ergebnis diesel' Arbeit zeichnerisch dar, so ergibt 

sich fUr das Auge unter Umstanden noch ein sem einfaches Bild: 
Man wird etwa einen Plan VOl' sich haben, auf dem dargestellt ist: 
die bestehende Stadt und das Stadtgebiet, Wasserlaufe und Wasser
flachen, Waldstucke, die bestehenden Bahnen und Wege usw., und 
dann werden eingezeichnet sein in ganz roher Form, - etwa in mit 
Buntstift scmaffierten Flachen - die einzelnen Gebiete je nach 
ihrer Bestimmung: hier ein Industrie- und Gewerbeviertel, dort die 
Geschaftsgegend, dort ein Wohnviertel fUr Arbeiterbevolkerung, an 
anderer Stelle ein Villenviertel und so fort, und dann die ullgefahre 
Linienfuhrung del' wichtigsten VerbindungsstraBen, vom Arbeiter
viertel zur Arbeitsgegend, von del' Villellvorstadt zur Geschafts
lage usw. Also es ist nur ein uberschlagliches .Bild, das man VOl' sicn 
sehen wird, abel' in ihm muB eine Unmenge von Uberlegung, Er
fahrung, geistiger Arbeit und feinem Verstandnis fUr die in dem 
betreffenden Stadtwesen tatigen Lebenskrafte und seine Bedurfnisse 
stecken, wenn diese Skizze, auf del' die ganze Entwicklung des Stadt
korpers sich aufzubauen hat, eine brauchbare Grundlage bilden solI. 

Ich wende mich nunmehr del' Erorterung del' Frage zu, welche 
Aufgabe beim A usbau des Stadtkorpers zu lOsen ist. Hieruber 
Klarheit zu geben, scheint mil' schon wesentlich leichter zu sein. 
Neigen wir doch leider stets mehr dazu, Fragen zu behandeln, bei 
denen nul' das "Wie" zu losen ist, als auch mit den grundlegenden 
Dberlegungen uns zu befassen, bei denen es das maBgebende "Was 
soIl entstehen" zu beantworten gilt. 

Del' Ausbau befaBt sich weniger mit dem groBen Stadtganzen als 
mit den einzelnen Bezirken. Treten wir an seine Bearbeitung heran, 
so liegt in groBen Zugen und groben Umrissen bereits fest, was geschaffen 
werden solI, und es fragt sich jetzt, wie die einzelnen Stadt viertel 
zweckmaBig ausgestaltet werden sollen. 

Bei del' Bearbeitung des Aufbaues werden sich im groBen und ganzen 
drei Klassen von Bezirken ergeben haben: 

die Industrie, Gewerbe- und Arbeitsviertel, 
die Wohnviertel, 
das Qeschafts- und Behordenviertel. 

Diese gilt es nun, ihren eigenen Bedurfnissen entsprechend auszubauen. 
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Das Ind ustrie-, Gewerbe- und Arbeitsviertel wird nach Mog
lichkeit auf ebenem, billigem Gelli-nde in der Nahe von Wasserwegen 
gewahlt worden sein.In ihm wird man vielleicht als erstes den Eisen
bahnanschluB zu planen haben, falls dieser nicht schon vorhanden 
sein sollte, dann aber jedenfalls die Verzweigung des Wasser- und Bahn
stranges, so daB die Gesamtfl1i.che von ihnen wie von einem StraBennetz 
uberspannt wird, damit aIle Teile zum AnschluB kommen und die Waren 
moglichst von jedem Grundstiick direkt ohne Umladung zu- und ab
gefuhrt werden konnen. Ebenso sind dann weiter die StraBenver
bindungen mit den anderen Stadtteilen einzuordnen und zu ver
zweigen. Damit mliB Hand in Hand gehen die Innengliederung. des 
Gebietes in Bezirke ffir GroB- und Kleinindustrie und Handwerk, je 
nach der Dringlichkeit und Sonderart ihres AnschluBbediirfnisses an 
die Verkehrseinrichtungen (z. B. Werften muB man an groBe Wasser
flachen legen usw.). Kleinindustrie und Handwerk wird man dort 
ansiedeln konnen, wo nicht so ausgedehnte gleichartige Flachen zur 
Verfiigung stehen, oder etwa auch mitunter dort, wo unmittelbare 
Wasser- oder Bahnanschliisse sich nicht herstellen lassen, und da sie 
weniger belastigend ffir ihre Umgebung sind, auch in die Vbergangs
zonen, an welche sich weiterhin Geschafts- oder Wohnviertel anschlieBen. 

Bei der Planung des Ausbaues der W ohnviertel wird es sich wohl 
zunachst darum handeIn, sie durch einige starker betonte Wege an die 
HauptverkehrsstraBen anzuschlieBen. Sodann erfolgt unterAusschei
dung von Platzen und offentlichen Anlagen die Zerlegung durch Auf
teilungsstraBen in Baublocks, deren Abmessungen sich je nach ihrer 
Zweckbestimmung und Bauart zu richten haben: Vber diese wird also 
~on vornherein Klarheit zu schaffen sein. Ein jedes Viertel braucht 
in ahnlicher Weise wie die Gesamtstadt wieder fur sich eine sekundare 
Lage ffir Geschafte und BehOrden und ffir Befriedigung der offent
lichen Bedfirfnisse an Schulen, Kirchen, Platzen. Ferner braucht man 
auch in Wohngegenden ffir Minderbemittelte vielfach einige bevor
zugte Baulagen ffir Villen, oder im umgekehrten Falle einige Klein
wohnungspunkte, wo unbeschadet der Gesamtwesensart des Bezirks 
einige Angehorige anderer Klassen, die zum Leben und Betrieb des 
Viertels gehoren, ein Unterkommen finden konnen, das ihren beson
deren Bediirfnissen entspricht. 

Das Geschafts- und Behordenviertel der Gesamtstadt wird 
dort liegen, wo die Verkehrswege zusammenlaufen und der Verkehr 
sich hauft. Die giinstigen Verkehrsplatze ergeben sich dadurch von 
selbst. Daneben wird man ruhigere Punkte ausscheiden ffir die An
siedlung von Behorden und Anstalten, Kirchen, Schulen und Museen, 
die nahe am Verkehr und doch von dessen Larm abgeschieden liegen 
sollen. Auch ffir Wohngelegenheit wird man in gewissem Umfang in 
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diesen Vierteln selbst sorgen miissen. Nach diesen Gesichtspunkten 
ist auch hier wieder die Aufteilung vorzunehmen und iiber die Bauart 
Bestimmung zu treffen. 

In allen Vierleln sind die StraBengrenzen und StraBen breiten 
festzulegen, ferner ebenfalls die Grundformen der Platze und Anlagen, 
so daB man das Gesamtergebnis, welches auf dieser Stufe der stadte
baulichen Bearbeitung des Stadtkorpers erreicht werden muB, etwa 
mit dem Rohbau des einzelnen Gebaudes vergleichen kann. Die korper
liche Gestalt liegt in ihrer E i n t e il u n g und ihren H a u p t -
maBen fest. 

Die Aufgaben, die auf der Stufe der Au sst a t tun g zu losen sind, 
wird man am leichtesten verstehen. Es handelt sich etwa darum, im 
groBeren Bezirk noch einmal jeden einzelnen Punkt daraufhin zu iiber
arbeiten, ob sich noch eine Verbesserung anbringen laBt, durch die 
irgendeinem Bediirfnis Rechnung getragen oder ob durch Forderung 
der Schonheit und des Behagens den ideellen Forderungen gegeniiber 
den materiellen Geltung verschafft werden kann. 

Das Industrie- und Arbeitsvierlel bietet hierzu weniger Gelegenheit 
und wird in dieser Hinsicht meist vernachlassigt. Zum mindeste~ 
aber kann man sorgen, daB die Arbeiter beim Heraustreten aus der 
Fabrik bald ein freundliches Bild vor sich haben. Man kann dahin 
wirken, daB kahle Wande von der StraBe abgeriickt, dagegen an 
diese die mit mehr Aufwand und Liebe gestaIteten Verwaltungs
gebaude gelegt werden, man kann AlleestraBen und Anlagenstreifen 
auch durch diese Bezirke fiihren, damit die Arbeiter sie auf ihrem 
Heimweg benutzen und dabei Erholung finden konnen. 

1m Wohnvierlel wird es sich besonders urn die GEstaltung des StraBen
raumes und der Platze handeln. Die endgiiltige Einteilung des StraBen
raumes in V orgarlen, Bfirgersteige und Fahrdamm wird erst jetzt 
erfolgen, die Linie der StraBenwandung ist einer tlberarbeitung zu 
unterziehen, urn durch einfache Mittel wie Zuriicksetzen einiger Haus
gruppen u. dgl. in die starre Flache rhythmische Bewegung hineinzu
bringen, und Grundsatze ffir die Bauweise sind aufzustellen. Ferner ist 
ffir Schmuck des Raumes und Betonung einzelner Punkte durch Baum
pflanzungen, Brunnen und ahnliche Mittel Vorsorge zu treffen, und als 
besoRders dankbarer Punkt fiir die Hebung des auBeren Bildes ist 
eine sorgsame Planung der StraBenabschliisse und ganz besonders der 
Platze und Anlagen vorzunehmen. 

Das dankbarste und wichtigste Feld aber ffir alles, was zum Schmuck 
der Stadt vorgenommen werden soIl, ist das Geschaftsviertel. Es 
bildet nicht nur innerlich den Kernpunkt des ganzen Organismus, 
sondern hat auch nach auBen hin die Aufgabe der Reprasentation zu 
leisten. Dazu ist es befahigt durch die offentlichen Gebaude, die in 
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oyster Linie in diesem Viertel zu liegen haben, und durch die Verkehl's-, 
Schmuck- und die Vorplatze VOl' Monumentalbauten, die sich in ihm 
fast von selbst ergeben. Riel' muB nun damn gearbeitet werden, daB 
aile diese Einzelteile nicht nul' in sich eine sorgsame, wfudige Aus
bildung erhalten, sondel'll besonders auch, daB durch geschickte 
Gruppierung zueinander eine Anlage die andere in ihrer Wirkung 
unterstutzt und hebt. 

Diesel' allgemeine Uberblick uber den Begriff und die Aufgaben 
des Stadtebaus mag zunachst einmal genugen. Er sollte yOI' allen 
Dingen zeigen, daB es gilt, ein einheitliches G a n z e zu schaffen, das 
sich nicht schematisch aufbauen laBt, sondem dessen Lebensgrundlagen 
zunachst auf das sorgfaltigste erforscht werden mUssen, um ihnen ent
spreehend dann erst in groBen Zugen und immer weiter ins Einzelne 
v 0 l' S chI' e i ten d einen Teilnaeh dem andel'll organiseh und logiseh 
allszubilden. 

Damuf sei besonders hingewiesen: Eine befriedigende Lasung laBt 
sieh mit Sieherheit nUl' erwarten, wenn man bei der Ausbildung des 
Einzelteiles stets die Aufgabe, die er im Gesamtk6rper zu erfullen hat, 
im Auge behalt und von ihr ausgeht. 

II. Abschnitt. 

Die GesetzmaBigkeit im Aufbau des Stadtkorpers und die 
Abhangigkeit der Gestaltung des einzelnen Stadtteiles vom 
Stadtganzen, sowie die Erwagungen und Wege, die zur 
Auffindung einer zweckentsprechenden Losung fiihren. 

Erlautert an einem der Wirkliehkeit entnommenen Beispiel. 

leh habe im vorigen Absehnitt eine auBere Formulierung dessen 
gegeben, was man unter "Stadtebau" zu verstehen hat. 

lek m6ehte nunmehr versuehen, einen inneren, lebendigen Begriff 
davon zu geben, worum es sich bei stadtebauliehen Arbeiten handelt, 
worin die Sehwierigkeiten liegen und welehe Fragen damit zusammen
hangen, und welehen Weg man bei der Lasung der Aufgaben einzu
sehlagen haben wird. Dazu erseheint es mir am zweekmaBigsten, 
einmal eine Aufgabe, die der Praxis entnommen ist, sowie deren 
Lasung in ihren Abhangigkeiten von der Wirklichkeit und in ihren 
Beziehungen auf dieselbe, naher durchzusprechen. leh wahle hierzu 
eine Stadterweiterungsfrage, und zwar ein Beispiel, das mir deshalb 
von besonderem Wert ist, weil aus ihm klar hervorgeht, wie sieh fUr 
den Aufbau eines Stadtkarpers ganz bestimmte - fast kann man 
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sagen: gesetzmi:iBige - Richtlinien ergeben, wenn man durch Er
forschung der Daseinsgrundlagen und voraussichtlichen Zukunftsauf
gaben des Stadtwesens sich ein moglichst klares und umfassendes Bild 
schafft von der Gesamtheit aller Bediirfnisse, die nicht nur in der 
Gegenwart, sondern auch in Zukunft zu erfiillen sein werden und 
denen bei der Gestaltung des Stadtkorpers Rechnung getragen werden 
muB. Aus der Feststellung solcher gesetzmaBigen Zusammenhange 
folgt, ditB man nicht, wie es vielfach geschieht, bei der ErschlieBung 
irgendeines Teilgebietesnur dieses selbst und seinen inneren Ausbau 
oder allenfalls nur noch seine zweckmaBige Angliederung an den 
bestehenden Stadtkorper ins Auge zu fassen hat. Man muB viel
mehr von vornherein weiter blicken und dadurch, daB man die 
Zukunftsentwicklung zu erforschen sucht und ein Programm ffir 
sie aufstellt, Vorsorge treffen, daB man nicht der Befriedigung eines 
augenblicklichen Bediirfnisses zuliebe, die an anderer Stelle oder mit 
anderen Mitteln gleich gut erfolgen konnte, em Gebiet einer Verwendung 
offnet und seinen Ausbau in einer Technik vornimmt, durch die eine 
.a.ndere Verwendung und dementsprechende Gestallung dieses Gebietes 
fur die Zukunft unmoglich gemacht wird, die ffir das Gedeihen des 
Stadtganzen von sehr viel groBerer Bedeutung ware. 

Dieser Abschnitt beschaftigt sich somit in erster Linie mit dem 
Aufbau des Stadtkorpers und der Frage der Abhangigkeit, in der die 
Gestaltung des Einzelgebietes vom Aufbau des Gesamtkorpers steht. 
Er soIl ein Beispiel geben ffir die Erwagungen und iiberhaupt ffir den 
Weg, denen ich zu folgen habe, urn zu einem gesunden Plan ffir den 
Gesamtaufbau des StadtkorPers zu gelangen, der die Grundlage ffir 
jede Stii.dtebau-Politik sein muB. 

PoIitik treiben heiBt: BewuBtes und wohliiberlegtes Hinarbeiten 
auf ein ffir richtig erkanntes, weitgestecktes Ziel hin und Verfolgung 
dieses Zieles iiber aile zeitweiligen Schwierigkeiten hinweg, indem 
man ihm Schritt ffir Schritt naher zu kommen stets bestrebt is~. 
Dabei werden KO:Q1promisse zeitweise unvermeidlich sein und man 
wird sich oft mit kleinen Erfolgen begniigen miissen, doch kann der 
Enderfolg nicht fehlen, wenn man das Endziel stets im Auge behalt. 
Urn eine gesunde Politik im Stii.dtebau treiben zu konnen, wie eine 
solche von der Kommunalwissenschaft dringend verlangt wird, muB 
man aber zunachst und vor allen Dingen ein weitschauend aufge
faBtes Ziel ins Auge fassen. 

In der Stadt Emden, die im Nordwestzipfel Deutschlands an der 
Miindung der Ems in den Dollartbusen gelegen ist, soil die im Stadtplan 
durch Schraffur gekennzeichnete Flache im Sudosten der Stadt zwischen 
Wall und Vorflutkanal der Besiedlung erschlosRen werden. (Abb 1.) 
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Wit' sehen< das GeHinde nochmals auf dem Sonderplan (Abb. 2) 
dargestellt. Es ist rings . von 20-30 m breiten Wasserzttgen um
schlossen, liber die drei kleinere Brlicken flihren. Seine Oberflache 
ist eben und fast unbebaut und ledigIich von einigen Feldwegen und 
einer Anzahl Graben durchschnitten, von gri:iBeren StraBen dagegen 

-t ... 

No 

\ 

Abb.2. 

frei. Eingetragen sind noch auf dem Plan die Grundstlicksgrenzen 
und die Besitzer der einzelnen Grundstlicke. So miissen die UnterJagen 
fiir stadtebauliche Planungen beschaffen sein. Sie miissen ferner aber, 
"0 das GeIande nicht vollkommen eben ist, die H6henIinien enthalten. 

Wir haben also ein scharf begrenztes Gelande vor uns, das - abge
sehen von den unregelmaBig geschwungenen Umringslinien >- sehr klare 
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und einfache Verhaltnisse bietet: es ist eben, es kommen nur wenige 
Besitzer in Betracht, und es liegt noch ganz jungfraulich fiir uns da und 
ist durch ungeschickt angelegte Bauten und StraBen noch nicht verdorben. 

In diesem Gebiet wollte der Besitzer des dunkler herausgehobenen 
Gelandes eine AnzahI Wohnhausbauten errichten an einer von der 
Briicke am Herrentor ausgehenden und ziemlich planlos in das Ge
lande hineinragenden StraBe von etwa 100-150 m Lange, die nicht mit 
dem bestehenden Feldweg zusammenfiel. Bekanntlich braucht man 
nun zu jeder Ausfuhrung neuer und jeder groBeren Abanderung be
stehender Bauten die Genehmigung der Gemeindeverwaltung, da es 
sich in solchen Dingen um ein offentliches Interesse handelt, und 
zwar ist in diesen Fallen die Baupolizeibehorde zustandig. Bei 
der Vorlage der Bauentwiirfe entschied die Gemeinde mit vollem 
Recht, daB es nicht angangig erscheine, einen StraBenzug blindlings 
ins freie Feld hinauszufiihren, ohne sich zu uberlegen, -\vie sich bei 
einer spateren Bebauung der anschIieBenden Flachen die dann ent
stehenden Bauten und StraBen an die vorher errichteten angliederrr 
konnen und wie sich uberhaupt der so entstehende Siedlungskomplex 
dem bestehenden Stadtkorper anfugen wird. 

Deshalb forderle die Stadtverwaltung vor Erteilung einer Bauerlaub
nis die Aufstellung eines Bebauungsplanes fur das ganze zusammen
hangende Gebiet. 

Demzufolge hat nun der beteiligte Architekt den auf Abb. 3 dar
gestellten Entwurf ausgearbeitet. 

Ich will diesen zuerst einmal betrachten. 
Der erste Eindruck von demselben scheint mir ein durchaus gun

stiger zu sein, da er eine technisch geschickte Losung darstellt. 
Die Aufteilung des Gelandes ist so erfolgt, daB sich die Langs

straBen den geschwungenen Umringslinien ~ natiirIicher Weise an
schmiegen. Daraus ist auch die gefallig gekriimmte Linienfiihrung der 
einzigen DurchgangsstraBe, der sogenannten HauptstraBe, entstanden, 
die von der Brucke am Herrel).tor nach der Brucke uber den Vorflut
kanal fUhrt. Ein anderer groBerer Zugangsweg, von der Brucke uber 
das Fehnt"jer Tief ausgehend', trifft senkrecht auf die HauptstraBe 
auf und setzt sich bis zum Wolthuser Tief fort, an dem sie in einem 
Baum- und Griinplatz endet. 

Bei den QuerstraBen, die die Blocklangen im allgemeinen auf nur 
80-100 ill begrenzen, ist auf mogIichst senkrechte Kreuzung mit den 
LangsstraBen geachtet, um senkrechte Blockecken zu erzielen. 

Bei diesem Verfahren mussen aber infolge der unrege1maBig ge
schwungenen Umringsgrenzen dort, wo ein StraBenbundel der einen 
Grundrichtung sich mit dem einer anderen Grundrichtung durch
schneidet, unregelmaBige Endfiguren ubrigbleiben. Hier treiht der 
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lilntwurf die Aufteilung nicht so weit, daB schlieBlich Kruppel- und 
Halbblocks als Reste stehen bleiben. Diese wiirden schlecht bebaubar 
und durch den Blick auf die Hinterfronten unschon sein. AuBerdem 
wiirde die nur einseitige Bebauung der StraBenseiten, wie sie sich bei 
Halbblocks ergibt, keine giinstige wirtschaftliche Ausnutzung fiir deren 
Anlagekosten bieten, da nur eine Hausreihe die gesamten Kosten 
tragen muBte und diese somit doppelt so hoch belastet wiirde wie 
bei zweiseitiger Bebauung. Deshalb vermeidet. der Bearbeiter solche 
LOsungen und nutzt vielmehr die Innenflachen, wo die Blocks seiner 
Meinung nach zu groB werden und der Bedarf der Bewohner an Hof
raum uberschritten wird,zur Anlage offentlicher, der Allgemeinheit 
zuganglicher Schmuck- und Spielplatze aus. 

Wo StraBen sich nicht rechtwinklig zu kreuzen vermogen, ohne ihre 
Front gewaltsam zu biegen, laBt der Bearbeiter wohl hier und da eine 
schwach stumpfe Ecke zu, schneidet aber die spitzen Ecken stets in 
geschickter Weise abo Dadurch entstehen kleine Freiflachen, die er 
zur Anpflanzung einiger schmuckender Baume benutzt. AuBerdem 
schafft er aber auch in den StraBenzugen selbst hier und da Verbrei~ 
terungen, indem er entweder die ganze Front eines Blocks oder auch 
nur einen Teil derselben zurucksetzt, und erhalt so gleichfalls Raum 
fur die Anpflanzung von Baumen. Damit erreicht er den Vorleil, an 
vielen Stellen Bilder von eigenartigem Geprage zu schaffen, die den 
Anwohnem lieb werden und mit denen sich ein HeimatsgefUhl ver
binden kann. 

Auch die Wasserflachen zur Schmuckung der Siedlung heranzuziehen, 
hat er nicht versaumt, indem er StraBen an ihnen entlang fuhrt und 
diese an der Uferseite mit 3-5 m breiten FuBwegen mit 1-2 Baum
reihen ausstattet. 

Die Gesamtanlage findet im "Hauptplatz" seinen Mittelpunkt. 
Auf ihm konnen die Wochenmarkte abgehalten werden und um ihn 
konnen sich auBer Kirche und Schule, fiir die auf der Sudfront vor
sorglich hinreichend bemessene Baustellen zuruckgestellt worden sind, 
auch Behorden und Geschafte ansiedeln, fiir deren weitere Ausbreitung 
die ,anschlieBende HauptstraBe in natiirlicher Weise zur Verfugung steht. 
Am Hauptplatz und am "Verkehrsplatz" ist gleichzeitig auch Gelegen
heit zur Errichtung monumentalerer Bauten gegeben. 

Die Ausbildung geschlossener Platzwandungen und vielfacher StraBen
abschlusse geben reichlich Gelegenheit, erfreuliche Baubilder zu schaffen. 

Ich weise mit Absicht auf alle diese technischen Einzelheiten hin, 
da sie eine Fiille von Anregungen fiir eine geschickte LOaung solcher 
Aufgaben im Ansbau und der Ausstattung von Stadtteilen geben. 
Ich wollte die Gelegenheit wahmehmen, schon an dieser Stelle einige 
wichtige Gesichtspunkte der ErschlieBungstechnik nebenher zu be-
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riihren, wenngleich ich damit vom eigentlichen Thema dieses Abschnitts 
etwas abweiche. Doch ist es wichtig, daB man auf solche Einzel
heiten jederzeit achten lernt. 

Nun gibt es aber noch einen Punkt zu beachten, woriiber der Plan 
selbst uns keinen AufschluB gibt, der aber ffir dessen Beurteilung von 
einschneidender Bedeutung ist: das ist die Rohe und Stockwerkszahl der 
Bauten, mit der bei der Aufstellung des Entwurfs gerechnet worden ist. 

Der Erlauterungsbencht sagt bieriiber, daB 4-geschossige Bauweise 
geplant sei. Es fragt sich, ob man nicht biergegen auch bereits, soweit 
zunii.chst nur das Stadt bild in Frage kommt, Bedenken haben muB. 
Es ergibt sich dabei etwa eine Rauswandhohe, bis zum Dachansatz 
gemessen, von 13-14 m, dem eine StraBenbreite von fast durchweg 
12 m gegeniiberstande, die dort, wo Vorgarten oder Verbreiterungen 
angeordnet sind, freilich etwas groBer ist. 

Dazu mochte ich zunachst bemerken, daB mir dieses VerhiUtnis, 
bei dem die StraBenbreite etwa gleich der Wandhohe ist, stets be
sonders steif und langweilig erscheint. 

Aber viel wichtiger ist die Frage, ob bei einer 4-geschossigen Bau
weise die Wohn verhaltnisse in diesem neuen Stadtviertel so werden" 
wie man es verlangen muB. Damit wende ich mich vom auBeren Bilde 
ab und" den inneren und tieferen Fragen zu. 

lch sehe mir einmal die Blocks in ihrem Inneren an. 
Da finde ich, daB sie im allgemeinen in einer Tiefe von 36-40 m 

zwischen den StraBenfronten der Gebaude geplant sind. Das heiBt 
- da mit einer Bautiefe von etwa 12 m gerechnet werden muB -, 
daB Un Blockinnern der Abstand der Hinterfronten der Gebaudereihen 
voneinander nur 12, hochstens 16 m betragen wird. 1st damit nun 
den Forderungen, die !p.an vom Standpunkt des Wohnungswesens aus 
stellen muB, Geniige getan? lch glaube es kaum! Doch will ich bier 
nicht naher auf diesen Punkt eingehen, der weitschweifende Erorte
rungen notig machen wiirde und auf den ich spater ausfiihrlich zuriick
komme. Auch ist er ffir die Beurteilung der Brauchbarkeit des Lage
planes, also der vorgeEehenen Entwicklung des StraBennetzes usw., 
an sich nicht von entscheidender Wichtigkeit, da die Blocktiefe 
allenfalls beibehalten werden konnte, wenn man sich etwa mit einer 
2-geschossigen Bauweise begniigen wiirde. 

Bedenklich bleibt aber dieser Punkt. Falls es notwendig wird, die 
Blocktiefen zu vergroBern, soscbiebt sich das ganze StraBennetz durch
einander, und eine vollkommene Neubearbeitung wfirde sich dann 
nicht umgehen lassen. 

lch stelle indessen die Untersuchung der Frage, ob und inwieweit 
der vorliegende Entwurf mit Riickficht auf dieseFrage einer Umar
beitung unterzogen werden muB, einstweilen zuruck und wende mich 
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zunachst der Untersuchung zu, 0 b uberhaupt die technische L6sung, 
wie sie vorliegt, auf gesunder Grundlage erfolgt ist und 0 b in Sonder
heit der neue Stad tteil sich dem Gesam tk6rper der 
Stadt so an- und eingliedert wie man es zur Sicher
stellung einer organischen Entwicklung verlangen mnB. 

Welches ist die Rolle, die dieser Stadtteil im Gesamtaufbau zu 
spielen haben wird? 

Urn hieruber Klarheit zu gewinnen, muB ich die Stadt betrachten, 
an die als Mutterk6rper er sich als neues Glied ansetzen soll, und mir 
ein Bild von deren kfinftigen Entwicklung zu machen suchen. 

Da finde ich eine von einem ringf6rmigen Wall umschlossene alte 
Stadt, die nach Suden zu durch einen Hafenschlauch von 31/ 2 km Lange 
mit der Ems und dem DollartbuBen verbunden ist. Einst lag die 
Stadt unmittelbar am Wasser; die alte Emsmauer und die alten Deiche 
sind n6rdlich des Bahnhofs llld der Larrelter LandstraBe noch er
sichtlich. Die Stadt geh6rte damals zur Hansa und trieb bliihenden 
Handel, und sowohl der GroBe Kurfiirst wie Friedrich der GroBe 
machten sie zum Stutzpunkt ihrer Unternehmungen, die auf die 
Schaffung einer Flotte und auf koloniale Betatigung gerichtet waren. 
Aber die alte Bucht, die beim Dorfe Borssum ansetzte und in der 
das Wasser die Stadt bespulte, war kein unbestrittener Bestandteil 
der See. 1m Altertum war die Bucht bereits einmal zugelandet und 
eingedeicht und besiedelt gewesen, dann hatte eine Sturmflut sie wieder 
fortgerissen, und damit war Emden gleichsam als Entgelt fiir das fort
geschwemmte Land die Moglichkeit der Entwicklung zur Hafenstadt 
gegeben worden. Aber seit Ende des 18. Jahrhunderts war dann die 
Bucht wieder von neuem mehr und mehr zugelandet und da gleich
zeitig im 19. Jahrhundert die SchiffsgroBen wuchsen, und keine unge
hindert-e Zufahrt zur Stadt mehr fanden, war deren Entwicklung 
zuruckgegangen, bis die Stadt 1866 an PreuBen kam. Dieser empor
strebende Staat nahm die alten Traditionen wieder auf und schuf der 
Stadt durch den Bau des Hafenschlauches und des Dortmund-Ems
Kanales neue Anregung zu neuem Aufschwung. In denletzten Jahren 
zwischen 1890 und 1910 sind die Flachen rechts und links des Hafen
schlauches, der "K6nigs-" und der "Kaiser-Wilhelm-Polder" und das 
"Konigs-" und "Kaiser-Wilhelm-Polder-Watt" bis an den Emslauf 
heran wieder eingedeicht worden, und im K6nigspolder sind eine ge
waltige Seeschleuse, die den gr6Bten Schiffen unserer Zeit die Durch
fahrt gestattet, llld die ersten Becken groBer Hafenanlagen geschaffen 
worden. Sudlich des Bahnhofes ist der groBe fislialische Bauhof und 
an der Miindung des Dortmund-Ems-Kanals die vom Kohlensyndikat 
betriebene Brikettfabrik und die im Besitz von Stinnes befindliche 
Werft "Nordseewerke" sowie weiter sudlich die Hohenzollernhutte, 

Hoepfner, Stiidteban. 2 
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ein modernes Hochofenwerk, entstanden. So ist seit Mitte der neun
ziger Jahre die Einwohnerzahl der Stadt von 12-15000 auf etwa 
30-32000 gestiegen. 

Wer hatte nun vor diesem ungluckIichen Kriege daran gezweifelt, 
daB diese Stadt, nahe der Nordsee an der zu einem Meerbusen (dem 
Dollart) erweiterten und fiir die groBten Seeschiffe zuganglichen 
FluBmiindung der Ems, sowie an der Ausmiind.ung des Dortmund
Ems-Kanals gelegen, in der so groBe Industrieanlagen sich bereits 
angesiedelt und die Hamburg-Amerika-Liiue sowie der Norddeutsche 
Lloyd Niederlassungen gegriindet haben, ciner groBen Entwicklung 
entgegengehe! Und soIl man heute daran verzweifeln 1 1m Augen
blick mag es zwar so scheinen, als ob bei uns in Deutschland jede 
weitere Entwicklung in Frage gestellt sei. Aber es wird nicht so 
bleiben! Kann denn ein' Yolk, das eine solche Fiille von Kraft und 
Zahigkeit bewiesen hat, gekuechtet, unterdruckt und ausgesogen 
werden, wie etwa in sich selbst verkommene Stamme des Orients 1 
Haben wir uns nicht schon friiher in der Geschichte aus schlimmerem 
Zusammenbruch stets wieder stark zu neuer Blute erhoben 1 Mag es 
auch 50, ja mag es 100 Jahre dauern, aber wir werden wieder hoch~ 
kommen, weil wir den Willen dazu haben. Und was spielen einige 
Jahrzehnte fiir eine Rolle im Leben einer Stadt 1 

Wer wollte es also fur unmoglich erklaren, daB die Stadt Emden 
ihre jetzt vielleicht jah unterbrochene Entwicklung fortsetzen und 
heranwachsen kann zu ahnlicher Bedeutung und GroBe wie ihre Schwe
stern an der Nordsee: Bremen, Hamburg und Rotterdam. Ist es nicht 
unsere Pflicht, fiir eine 4!olche Moglichkeit wenigstens die Wege 
offen zu halten, wo es geschehen kann, ohne daB man in der Gegenwart 
nennenswerte Geldopfer aufwendet, sondern wo nur ein gewisses MaB 
von Geistesarbeit und Geschick dafiir in Anspruch genommen zrt werden 
braucht 1 . Miissen wir nicht wenigstens einma1 die Forderungen heraus
arbeiten, die an den Stadtaufbau zu stellen sein wiirden, wenn mit 
einer solchen Entwicklung bis zu 200-300000 Einwohnern gerechnet 
werden konnte 1 Man kann sich dann immer noch uberlegen, in wieweit 
man siein der Gegenwart in Rucksicht ziehen will. 

FUr uns jedenfalls hat diese Untersuchung, die ich in einer Zeit an
stellte, als der Krieg noch nicht vorauszusehen war, zum mindesten 
als Lehrbeispiel hohen Wert. 

Also setzen wir einmal ein Wachstum auf 200-300000 Einwohner 
als moglich an, ohne uns aber an diese Zahl zu klammern, sondern 
nehmen wir sie lediglich als einen Begriff, daB ein bedeutendes 
Wachstum zu erwarten ist oder wenigstens im Bereich der Moglich
keit liegt. 
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Dnd unter. diesem Gesichtspunkt will ich einmal den vorliegenden 
Entwurf betrachten und untersuchen, ob seine Losung den Aufgaben 
entspricht, die er 1m Stadtkorper zu erfiillen haben diirfte. 

lch frage mich zunachst, welche Gebietsteile in der Umgebung der 
Stadt fUr deren VergroBerung in Frage kommen und welche Siedlungs
art auf sie entfalien wlirde. 

Hierzu einige allgemeine Bemerkungen: 
Wir unterscheiden im Allgemeinen Bedarf an drei Gebietsgruppen: 

1. Arbeits- oder Werkgebiete, 
2. Geschiiftsgebiete, 
3. Wohngebiete. 

Vom Arbeitsgebiet fordern wir, daB es so gelegen sei, daB die anderen 
Gebiete seinen Beliistigungen moglichst entriickt sind, daB es selbst 
aber fUr den Verkehr jeder Art auf das leichteste zuganglich sei, also 
in der Nahe mindestens der Wasserwege und nicht zu hoch uber diesen 
liege, ferner aber auch gute Bahn- und StraBena,nschlUsse ermogliche, 
und daB es weite, leicht und preiswert erhaltliche Fliichen aufweise. 
Solches Gelande ist meist nurin beschranktem Umfange und an wenigen 
Stellen des Stadtgebietes aufzufinden, und muB deshalb fUr seine be
sonderen Zwecke zu aliererst ausgeschieden werden. 

1m vorliegenden FaIle wird als Arbeits- und Werkgelande, also fUr 
Hafen<-, Industrie- und sonstige Werkanlagen zunachst das Gebiet 
zwischen AuBenhafen und Ems bis an das Dorf Borssum und die Stadt 
heran in Frage kommen - es ist eben, in offentliqhem Besitz (Staat 
und Stadt) und fur alie Verkehrsanlagen gut zuganglich - und dann 
ferner das Kaiser-Wilhelm-Polder-Watt und Teile des Kaiser-Wilhelm
Polders auf der Westseite des Hafenschlauchs. Wahrend die Ost
anlagen fUr den Seeverkehr nur durch die Schleuse zuganglich waren, 
dafUr aber den Vorteil gleichbleibenden Wasserstandes hatten, wlirde 
das Westgebiet vielleicht in unmittelbarem ZusammeIihang mit der 
See bleiben und fUr Anlagen in Betracht kommen, denen gerade hieran 
gelegen ist, in erster Lillie also etwa als Umschlaghafen u. dgl. 

Diese Flachen ergl?ben zusammen ein Arbeitsgebiet von sehr an
sehnlicher Ausdehnung, und jeder Bedarf in dieser Richtung diirfte 
damit auf lange hinaus reichlich gedeckt sein'.Mag nun ihre Inanspruch
nahme bald, oder erst iIi Jahrzehnten erfolgen, jedenfalls liegt in 
dieser soeben angegebenen Richtung ihre Eignimg und ihre Bestim
mung. FUr diese mUssen sie also aufgehoben und allen anderen An
spruchen gegenuber zuruckgesteilt werden. 

1m vorliegenden FaIle ist das leicht; denn fUr eine ErschlieBung 
fUr Wohn- oder-Geschaftsbauten ware diese Gegend wegen des aufge
schwemmten und daher wenig tragfahigen Untergrundes kaum jemals 
besonders geeignet; wogegen fur Fabrikbauten u. dgl., die verhaltnis-

2* 
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maBig wenige und leichte Gebaude auf groBen Flachen aufweisen, die 
Tragfahigkeit des Baugrundes weniger ins Gewicht fMIt. Abel' auch 
wenn del' Baugrund ein vorzuglicher ware, immer muBte eine ein
sichtige Stadtverwaitung diese Flachen als Arbeits- und Werkviertel 
zurUckstellen, und eine andere Ausnutzung unb:dingt verhindern, 
da ein e ben s 0 gut geeignetes Gelande ffu di ese Zwecke sonst 
nirgends wieder zu finden ware. 

Als zweites suchen wir die Lage des zuknUftigen Geschaftsviertels 
zu ermitteln. 

Hierher gehoren die Verkaufsiaden und zugehorigen Verkaufslager, 
die Kontore und Bureaus, die Behorden und Anstalten, deren Wirkungs
kreis sich uber das ganze Stadtgebiet erstreckt. Das Geschaftsviertel 
muB deshalb im Schwerpunkt des ganzen Organismus liegen, d. h. an 
einem Punkt, del' von allen Stadtteilen aus moglichst gleichmaBig 
leieht erreichbar ist, und wo del' Verkehr ohnehin zusammenstromt 
und eine moglichst groBe Menschenmenge auf ihrem taglichen Arbeits
gange vorbeikommt, so daB sie bei diesel' Gelegenheit ihre Privat
geschafte leiehtestens nebenher erledigen kann. Daher hangt die Lage 
des Geschaftsgebietes vom inneren Aufbau des ganzen Stadtorganismus 
und den Beziehungen del' Einzelteile untereinander abo 

VonNatur dfufte ffu seine Aufnahme immer die alte Stadt am besten 
vorgeeignet sein, da von ihr das Waehstum gleichmaBig nach~ auBen 
auszustrahlen pflegt und in ihr als Mutterkorper die einzelnen Glieder 
zusammenhangen. In ihr sind aueh meistens die alten, mit del' Stadt 
wachsenden Geschafte und die Behorden und Anstalten wie Rathaus, 
Kirche, Schulen, Regierungsgebaude usw.} angesiedelt, und da das 
Gesehaftsviertel naturgemaB den Reprasentationsraum des Gesamt
korpers darzustellen haben wird, ist aueh in diesel' Hinsicht die Alt
stadt mit ihren alten Gebauden und Anlagen als Tragerin del' Uber
lieferung in erster Linie geeignet. So weisen uns mancheriei Er
wagungen auf denselben Punkt hin und man wird ihnen folgen, 
sofern zu erwarten ist, daB die Altstadt auch kftnftig ortlieh im 
Mittelpunkt und verkehrstechniseh im Kernpunkt del' Gesamt
siedlung liegen wird. 

In diesel' Hinsicht ist nun im vorliegenden Faile zu beachten, daB 
mit dem Emsstrom eine Lebensader del' Stadt, die fruher unmittelbar 
an ihr vorbeistromte, nunmehr fast 3 1/ 2 km von ihr abgeruckt ist. 
Wenn die Verwaltung nicht regelnd und Ieitend eingriffe, ware es wohl 
moglieh, daB die Entwicklung del' Stadt sieh einseitig nach dem Hafen 
zu vollziehen wfude, so daB die alte Stadt unter Umstanden schlieBlich 
am AuBenring liegen und wohl gar zu einer Vorstadt herabsinken konnte. 
Demgegenuber haben wir abel' vorher gesehen, daB eine zielbewuBte 
Stadtpolitik unbedingt daffu sorgen muB, dieses Gelande von del' Ems 
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bib au die jetzige Stadt heran, ffir Hafen- und Werksiedlungen frei 
zu halten, sofern sie sich nicht selbst ihre Zukunftsentwicklung ver
bauen will. Daraus folgt, daB die Wohnflachen, an welchen ein sehr 
betrachtlicher Bedarf zu befriedigen sein wird, sich um den Nordring 
werden herumlegen mfissen. Dadurch entsteht dann also ein Gegen
gewicht gegen die Werksiedlung auf der Sfidseite, und die Altstadt 
wird sich auch fernerhin im Schwerpunkt der Gesamtsiedlung befinden. 

Eine fiberschlagliche Rechnung gibt einen Anhalt ffir den Bedarf 
an Wohnflache. 

Die jetzige Stadt ist ein Kreis mit einem Radius von etwa 500 m, 
also einer Flache von etwa 80 ha. Es wohnen sornit etwa 3-400 Men
schen auf einem Hektar, woran man erkennt, daB eine Sprengung des 
viel zu engen RiJ;!ges unbedingt erfolgen 'muB. Recbllet man ffir die 
Zukunft mit einer Wohndichte von 200 Menschen auf den Hektar, so 
braucht man HIT 100000 Kopfe eine Kreisflache von etwa 1,25, ffir 
200000 Einwohner eine solche von 2,25 km Radius, wenn man je 1/3 der 
Kreisflachen als auf die im Sfidring vorgesehenen Werksiedlung ent
faliend und somit ffir Wohnzwecke ausscheidend in Abzug bringt. Man 
ersieht aus dieser iiberschHiglichen Berechnung jedenfalls, daB man mit 
der Entstehung von Siedlungsringen recht ansehnlicher Breite im Osten, 
Norden und Westen der Altstadt zu rechnen hat. 

Soweit die Frage nach der Schwerpunktslage der Altstadt. 
Hinsichtlich der Ver kehrslage ergibt sich folgendes: 
Es laBt sich voraussehen, daB mit der Ausdehnung der Hafenanlagen 

und der fortschreitenden Entwicklung der ganzen Stadt die Bedeutung 
der alten Teile des Binnenhafens nicht ab-, sondern im Gegenteil noch 
zunehmen wird. Damit ~d es immer untunlicher werden, jemals 
eine Verkehrsverbindung zu schaffen, die den Hafenschlauch auf der 
Strecke von der Hafeneinfahrt bis zur Altstadt kreuzt. Zeigt sich doch 
heute schon die Notwendigkeit, den Zugverkehr auf der bestehenden 
Drehbrficke fiber diesen Hafenteil moglichst einzuschranken, und es 
ist deshalb der Bau einer Umgehungsbahn in Aussicht genommen. 
Folglich wird es aber notwendig sein, den gesamten Verkehr zwischen 
den ostlich und westlich dieses Hafenschlauches liegenden Stadt
teilen fiber die Altstadt zu leiten, und somit ist anzunehmen, daB die 
Altstadt auch verkehrstechnisch weiterhin den Kern- und Schwerpunkt 
des Gesamtorganismus bilden und somit auch fernerhin stets der 
gegebene Stadtteil ffir das Geschaftsvierlel bleiben wird. 

Die dritte der Gruppen, aus welchen die Stadt besteht, bilden die 
W ohnge biete. 

Hier will ich auch auf die Unterteilung noch etwas naher eingehen. 
Auch hierbei ist der Grundsatz zu wahren, daB jede Flache der Aus
nutzung zuzuffihren sei, fur die er die groBte Eignung und hochste 
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Wichtigkeit besitzt, die also auf das betreffende GeHinde ein gewisses 
Anrech that. 

Die neuzeitlichen Grundsatze fUr die Gruppierung del' Wohnviertel 
gehen dahin, daB man bis zu einem gewissen Grade Bevolkerungs
schichten gleicher WohnbedUrfnisse und gleicher Verkehrsbedii.rfnisse 
in gemeinsamen Bezirken vereinigt, Wohnklassen mit voneinander 
a bweichenden BedUrfnissen abel' voneinander scheidet. 

1m vorliegenden FaUe wird man fUr drei groBe Bev61kerungsklassen 
Bedarf an Wohngelande vorzusehen haben: 

1. fUr die Beamten, Geschaftsleute und geschaftlichen AngesteUten, 
und fUr Besserbemittelte, 

2. fur die Ivdustriearbeiter, 
3. fUr die Hafenarbeiter. 
FUr sie aUe beruht del' Wert del' Lage del' Siedlungsflache im Gesamt

korpe;r in hohem Grade auf del' Kurze und Bequemlichkeit del' Errei
chung del' Geschafts- odeI' Arbeitsstatte von del' Wohnung aus und um
gekehrt. 

Tritt man von diesem Gesichtspunkt aus an die Auswahl eines 
Wohnge.bietes fUr die erste Klasse heran, die vol'llehmIich in del' Alt
stadt, teilweise auch in del' Hafen- und Werksiedlung zu tun haben wird, 
so sieht man, daB ihnen del' ganze Siedlungsring etwa die gleichen Mog
lichkeiten bietet. Also steht ihnen ein besonderes Vorrecht auf Zu
wei'mng eir:es bestimmten Gebietsteiles nicht zu, besonders da ihr 
Antell an del' Gesamtheit del' Einwohnerschaft kein uberragender sein 
wird. FUr sie wird sich schon noch ein Unterkommen finden. 

Dagegen wird fur die Industriearbeiterschaft, also die Bevolkerung, 
die vol'llehmlich in dem Gebiete ostlich des Hafenschlauches bis zur 
Borssumer LandstraBe ihre Arbeit finden wird, die Wohnflache sehr 
fruhzeitig und sorgsam auszuwahlen sein. Denn es handelt sich nicht 
nul' um eine sehr zahlreiche Klasse, sondel'll del' Ort fur deren An
siedlung muB besonders auch deshalb sehr sorgsam ausgewahlt werden, 
well die Arbeiter und Angestellten diesel' Klasse infolge del' groBen 
Ausdehnung des besagten Werkgebietes schon allein bei dessen Durch
messung eine betrachtliche Weglange zuruckzulegen haben werden. 
Deshalb wird fUr sie das an den Grenzen dieses Gebiets liegende Land 
ganz besondere Vorzuge haben. Und zwar werden die Arbeiter, die 
im sudlichen Hafengebiet nach del' Ems zu beschaftigt sind, in del' 
Nachbarschaft ostlich und nordostlich del' Borssumer LandstraBe zu 
wohnen wfinschen. Das Schwergewicht des Arbeiterbedarfs im besagten 
Industriegebiet wird abel' auf den Flachen ober- und unterhalb del' 
zu einem Becken erweiterten Mundung des Dortmund-Ems-Kanales 
liegen. Diese MenschEmmassen werden ihr Unterkommen in dem Gebiet 
Buchen, das sich bis an die Altstadt heran und nordlich bis zum Ems-
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JMe-Kanal hinauf erstreckt, von dem also die hier im besonderen in 
Frage stehende, jetzt neu zu erschlieBende Flache einen Teil bildet. 

Der gauze Sektor zwischen der Bahnlinie und dem Ems-Jade-Kanal 
hat durch seine Lage in der Nahe der Altstadt, des Bahnhofs und des 
Industriehafengebietes, sowie durch die vorhandenen Wasserzuge, die 
der Guterzustellung nutzbar gemacht werden konnen, so auBerordentliche 
Vorzftge, daB es in der Stadtentwicklung eine besonders bevorzugte 
Rolle zu spielen haben diirfte und die Ausdehnung der Stadt nach dieser 
Richtung fraglos dereinst uber den Verbindungskanal weit hinaus
greifen wird. 

An ZahI und Flachenbedarf zwischen den beiden behandelten Be
volkerungsklassen wird die dritte Klasse stehen, die Arbeiter, die im 
Handels- und Marinehafengebiet ihre Beschaftigung finden werden, 
das einst westlich des HafenschIauches im Kaiser-Wilhelm-Polder 
entstehen diirfte. FUr ihr Wohnbediirfnis wird in erster Linie das 
Gelande sudlich der Larrelter LandstraBe vorzubehalten sein. Hier 
wird aber auch noch ein Teil der Arbeiter aus dem Industriehafen
viertel wohnen und sich mit Kahnen oder Fahren zu ihrer Arbeits
statte ubersetzen lassen. 

So ist uber das ganze sudliche Gebiet bis zur Larrelter LandstraBe 
und dem ungefahr in ihrer Fortsetzung jenseits der Stadt liegenden 
Ems-Jade-Kanal in groBen Zugen verfugt. Es bleibt dann fUr die Be
amtenschaft und die Geschaftsleute und besser bemittelten Klassen noch 
das gauze nordlich der genannten Linie sich hinziehende Gelande ubrig. 
Es ist nicht unmoglich, daB in diesem Gebiet im AnschluB an die nordlich 
hinfiihrende Staatsbahn oberhalb des Gleisdreiecks einmal noch ein 
groBer Verschiebebahnhof entsteht. 1m ubrigen aber wird dieses Ge
lande verfugbar sein fUr weitraumige, stille und gesunde Wohnviertel, 
die sich durch maBige Grundstuckspreise auszeichnen diirften, da be
schranktem Bedarf eine groBe AuswahI ·an geeignetem Gelande gegen
uberstehen wird. 

Hiermit breche ich den Teil der Untersuchungen uber den Aufbau 
des Stadtkorpers, der sich mit dessen Gruppierung beschaftigt, abo 
Es ist bereits ersichtlich - und dieses wollte ich zeigen -: wie allmah
lich das ganze Siedlungsgebiet sich in einzelne Teile zerlegt, zunachst 
noch roh und ungeschIacht und in groBen, unbestimmten Komplexen. 
Aber es ist doch immerhin schon ein bestimmter Begriff, der sich 
mit den einzelnen Flachen verbindet. Die bisherige Untersuchung 
wird genugen, um den Gang der tJberlegungen wenigstens an
zudeuten. Diese waren nun weiter ins Einzelne und Feinere fortzusetzen 
und auf diesem Wege die groBen Gebiete weiter in kleinere, scharfer 
umrissene und klarer ausgepragte zu zerlegen, deren jedes seine be
sondere Aufgabe hat, der Rechnung zu tragen ist, und aus deren 
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Berucksichtigung sich die Gesichtspunkte fill' die jeweilige weitere eigen
artige Behandlung des Ortsteils im Ausbau ergeben. 

Es ist nun im Aufbau des Stadtki:irpers aber noch eine zweite 
Aufgabe zu behandeln: die Herausarbeitung der wichtigsten Verkehrs
adem, die die einzelnen Stadtteile miteinander zu verbinden haben 
und deren Festleglmg das Gerippe flIT die Formienmg des Stadt
ki:irpers gibt. 

Auf diese Frage will ich hier indessen nur fUr ein Teilgebiet ein
gehen, namlich flIT die keilfi:irmige Flache, die von der Altstadt aus sich 
i:istlich erweitemd, im Norden vom Ems-Jade-Kanal, im Suden von 
der Eisenbahnlinie und vom Dortmund-Ems-Kanal begrenzt ist. lnner
halb dieses Keils betrachte ich in Sonderheit wieder die Flache, ftir 
welche der Bebauungsplan-Entwurf vorliegt, der den Ausgangspunkt 
fUr meine Betrachtungen bildete. 

lch habe die Aufgabe, die diesem Stadtgebiet zufallen dudte, in 
seinen Grundzugen bereits entwickelt und gezeigt, wie fur sein Wachs
tum besonders gu.nstige Voraussetzlmgen vorliegen. lch nehme dem~ 
gemaB an - und wenigstens mit der Mi:iglichkeit wird man doch zu 
rechnen haben -, daB die Stadtentwicklung dermaleinst den Vorflut
kanal nicht unbetrachtlich nach Osten uberschreiten wird, und unter
suche, welche VerkehrsbedUrfnisse sich daraus ergeben und welche 
Verkehrszuge dadurch notwendig werden. FUr deren Festlegung liegen 
in diesem FaIle insofem nicht ganz gewi:ihnliche Verhaltnisse vor, als 
das Gebiet von verschiedenen Wasserlaufen und einer Eisenbahnlinie 
begrenzt und durchschnitten ist, welche nur an wenigen und dann 
im Allgemeinen nul' an ganz bestimmten Punkten gekreuzt werden 
ki:innen. Mit einer so!chen Beschrankung ist nicht nur wegen der 
fUr Bruckenbauten erforderlichen Kosten, sondem besonders auch 
wegen der Schwierigkeiten zu rechnen, die die Bahn- und vomehmlich 
die Wasserbaubehorden neuen trbediihrungen entgegenzusetzen pflegen 
aus dem unleugbar berechtigteri Grunde, daB dadurch dem Verkehr 
besonders auf den WasserstraBen schwerwiegende Behinderungen ent
stehen ki:innen. Die Erfahrung lehrt, daB es schwer fallt, uber die Ein
spruche dieser Behi:irden hinwegzukommen, und es empfiehlt sich des
halb stets, so ~eit als mi:iglich bereits bestehende trberwege zu benutzen 
und mit ihnen auszukommen zu suchen. 

1m vorliegenden FaIle sehe ich zunachst die Entstehung von drei 
Verbindungen fur wahrscheinlich an: 

1. eine an der bereits bestehenden kleinen Brucke uber den Ems
Jade-Kanal am Ostausgang des Dodes Wolthusen (s;ehe Abh. 1 
rechts oben) , die aber nur fur den Verkehr mit der Nordperi
pherie der Zukunftsstadt, also erst in recht femer Zeit einmal in 
Frage kommen wird. 
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2. allen falls eine ostlich des Verbindungskanales neu zu errichtende 
Briicke iiber den Dortmund-Ems-Kanal als Verbindung nach 
Borssum und nach dem st'ldlichen Teilen des Industriehafen
gebietes (auf Abb. 1, etwa in der Mitte des rechten Bildrandes). 

3. allenfalls eine Briicke iiber den Vor£lut- und den Verbindungs
kanal unmittelbar neben der schon bestehenden Eisenbahnbriicke 
ffir den Verkehr nach dem Industriegebiet im Konigs-Polder. 

FUr diese drei Verbindungen sind StraBenziige von vornherein 
vorzusehen. Der Bau der Briicken aber und damit die praktische 
Verwertung der Wegeziige wird vermutlich erst in fernerer Zukunft 
zur Ausfiihrung kommen und diirfte auch dann, wenn die Besiedhmg 
des ostlich vom Vor£lutkanal liegenden Gelandes bereits ziemlich 
weit vorgeschritten ist, immer noch einige Zeit auf sich warten 
lassen. 1ch begniige mich damit, von ihnen hier nur andeutungsweise 
zu sprechen. 

Naher eingehen will ich dagegen auf eine vierte Verbindung, 
namlich dienach Westen, die den Vorflutkanal etwa in der Mitte des 
Gebietes, das ich hier in Betracht gezogen habe, auf der bereits vorhan
denen Briicke iiberschreitet und dann iiber das Heerentor zur Altstadt 
fiihrt. Die Untersuchung dieses Wegezuges fiihrt zu allerhand lehr
reichen Betrachtungen. 

Seine Wichtigkeit leuchtet wohl ohne weiteres ein; denn dieser 
Wegezug wird zunachst den ganzen Verkehr zur Altstadt, sowie zum 
Bahnhof und iiber die Altstadt hinaus nach der West- und Siidwest
stadt zu vermitteln haben. Das wird, so lange der Verkehr noch nicht 
gar zu stark angewachsen ist, in der Weise geschehen, daB er am 
Heerentor-Tief entlanglauft und dann teils durch die BahnhofstraBe 
zum Hauptbahnhof abzweigt, zum groBeren Teil aber durch die Neue 
und GroBe BriickstraBe, oder auch wohl durch die Lienbahn- und Krahn
straBe iiber die Kettenbriicke hinweg den Stadtkern aufsucht, urn in 
einem gewissen Umfange von dort aus wieder nach den westlichen 
AuBengebieten weiter zu laufen, 

Spater aber werden einmal Verhaltnisse eintreten, wie man sie<bei Er
weiterungen alter Stadte immer wieder beobachten kann, daB namlich 
diese alten StraBenziige, WClm der Verkehr erst eine gewisse H6he er
reicht hat, nicht mehr imstande sind, ihn zu bewaltigen: sie sind zu schmal 
und leiden samtlich an dem Mangel starker Brechungen, die gerade bei 
engen StraBen der glatten Abwicklung des Verkehrs ungemein hinderlich 
sind. Wollte man sie aber durch Verbreiterungen oder gar StraBen
durchbriiche in einen leistungsfahigeren Zustand versetzen, so wiirden 
ungeheure Kosten entstehen. 

Sofern es also moglich ist, wird man einen anderen Ausweg wahlen 
mt'lssen. Dieser laBt sich vielfach darin finden, daB man bei den Ent-
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wurfen fur die ErschlieBung neuer Bauviertel darauf Bedacht nimmt, die 
StraBen der Altstadt dadurch zu entlasten, daB man allen Verkehr, der 
die Altstadt nicht beruhren m uB, auf schlanken Zugen urn sie herum 
fuhrt. Dazu ist es aber erforderlich, daB man die DurchfUhrbarkeit 
einer solchen Losung schon so friih als moglich durch Ausarbeitung 
einer entsprechenden Planung die Wege offen halt. 

Berucksichtigt man diesen Leitsatz auch im vorliegenden Falle, 
so ergibt sich folgendes: 

Urn den Verkehr aus denneuen Bezirken im Osten und Sudosten der 
Stadt nach jenen im Westen und Sudwesten zu leiten, ohne den eigent
lichen alten Stadtkern zu berilhren, bietet sich ein natiIrlicher Weg in der 
VerHingerung der Borssumer StraBe durch die noch in genugender Breite 
herstellbare Martin-Faber-StraBe und weiter mittels Brucken uber die 
Wurzeln des Faldern- und Rathaus-Delfts nach dem anderen Ufer hin, 
an dem eine gute Fortfilhrung sich zurzeit noch mit Leichtigkeit finden 
HiBt, wenn man den dortigen Bebauungsplan etwas andert. Damit wird 
dieser Zug eine VerkehrsstraBe allererster Ordnung. 

An sie muB gemliB dem Leitsatz von der Zusammenfassung mog
lichst groBer Verkehrsmassen auf einige wenige, entsprechend sorgsam 
auszubauende StraBenzilge auch der aus unserem Gebiet und seinem 
groBen Hinterlande stammende Verkehr angeschlossen werden, soweit 
nicht der Stadtkern selbst dessen Ziel ist. 

Das kOllllte geschehen mittels der im vorliegenden Bebauungsplan
entwurf bereits angedeuteten StraBe - ich will ihr die Bezeichnung 
"VerbindungsstraBe" geben - die die HauptstraBe am Verkehrsplatz 
kreuzt und das Fehntjer Tief bei der jetzt bestehenden FuBganger
brilcke (Schiefetille) ilberschreitet und die dalm weiterhin senkrecht 
auf die Borssumer StraBe zuzulaufen hatte. Auch hier hatte freilich 
der von Osten kommende und westwarts weiterlaufende Verkehr eine 
zweimalige Brechung zu ilberwinden. Das ist aber in dies en Neubau
gebieten weit weniger bedenklich als in der Altstadt, da sich die Be
hinderung durch platzartige Erweiterungen der Knickstellen fast ganz 
beheben lailt. 

Die rechtwinklige Einmundung in die Borssumer StraBe ist in diesem 
FaIle aber deshalb zweckmailig, weil die Fortsetzung der Verbindungs
straile ilber die Borssumer Landstraile hinweg gleichzeitig einen neuen 
Weg zum Bahnhof schaffen und hierdurch die durch den Verkehr mit 
der Altstadt bereits hinreichend belastete Bahnhofstraile entlasten wird, 
und weil der auf die Borssumer LandstraBe selbst ilbergehende Ver
kehr sich nicht nur west-, sondern in nicht unbetrachtlichem Umfange 
auch sildostwarts wenden wird. 

Damit ist nun bereits ein wesentlicher Gesichtspunkt fUr die Be
urteilu~g der groilen Wichtigkeit der Verbindungsstraile gegeben. 



Die GesetzmRBigkeit im Aufbau des Stadtkiirpers. 27 

Eine erhohte Bedeutung erhiUt diese aber weiterhin, wenn man 
beachtet, daB ibr auBer fiir den ost-westlich, auch fiir den nord-siidlich 
gerichteten Verkebr nicht weniger wichtige Aufgaben zufallen: 

Zunachst liegt zwischen dem Wolthuser Tiefund dem Ems-Jade
Kanal ein Gebiet, das jetzt vollkommen abgeschlossen ist. Dieses 
wird am leichtesten und zweckmii..Bigsten durch eine Fortsetzung der 
VerbindungsstraBe iiber das Wolthuser Tief hinaus mit den West-, 
Siid- und Ostgebieten in Verbindung gesetzt. Aber auch nach Norden, 
iiber den Ems-Jade-Kanal hinweg wird einmal ein StraBenzug geschaffen 
werden miissen. Nichts liegt naher, ala zu diesem Zweck die Verbindungs
straBe iiber den Ems-Jade-Kanal hinweg und dann immer weiter nach 
Norden fortzufiibren. Sie wird dadurch zu einer Verkebrsader ersten 
Grades, mit der Aufgabe, die nur mit engAn StraBen ausgestattete Alt
stadt von jedem auf ibrer' Osthalfte sich bildenden nordsiidlichen Ver
kebr, der nicht aus eignem Bediirfnis heraus die Altstadt aufsuchen 
muB, umsie herum zu leiten. Dabei ist ala besonderer Vorzug die 
nicht unwesentliche Beschleunigung wohl zu beachten, die sich auf 
dieser Linie durch die schlanke Fiihrung und durch eine Breiten
bemessung und einen Ausbau erzielen lassen wird, die allen Bediirf
nissen Rechnung tragen. 

Wir sehen also, wie sich da die Linien fiir zwei groBe Verkebrsadern 
herausheben, deren Bedeutung weit iiber das ortliche Interesse und 
iiber die ortlichen Riicksichten hinwegragt. 

Dieses Beispiel mag zur Einfiihrung in dieses Gebiet der stadte
baulichen Aufgaben, durch Ermittlung der Verkebrslinien ein festes Ge
rippe fiir, den Aufbau des Stadtk6rpers zu finden, zunachst geniigen. 

lch nehme nun jetzt wieder den vorliegenden Bebauungsplan
entwurf vor und priife, ob darin den Anforderungen, die diese StraBen
ziige einmal zu erfiillen haben diirften, geniigend Rechnung getragen 
ist. Da finde ich beide Linien wohl vertreten, aber nicht so durch
gebildet, wie man es verlangen muB. 

Die HauptstraBe setzt am Vorflutkanal mit einer schwachen Kriim
mung nach unten an, wendet sich vor Eintritt in den Hauptplatz wieder 
leicht nach oben, erfahrt unmittelbar darauf beim Verlassen des Platzes 
wieder eine Versetzung nach unten und lauft dann mit einer sich stetig 
steigernden, erneut nach' oben offenen Kriimmung weiter, urn schlieB
lich senkrecht auf die Briicke iiber das Fehntjer Tief zu stoBen, die 
ibre einzige Fortsetzung vermittelt. Eine solche Ausbildung wiirde 
fiir eine StraBe minderer Bedeutung zweckmaBig sein, da sie reiz
volle Bilder zu bieten vermag. Es fragt'sich aber, ob sie damit zur 
Aufnahme eines starken Verkebrs geeignet ist. MuB man nicht 
vielmebr in solchem Falle einen schlanken, von jedem Hindernis 
freien Verlauf verlangen? 
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Ihre Ausbildung ist geplant mit 7 m breitem Fahrdamm, daneben 
beiderseits Baumreihen auf je 1 m breiten Rasenstreifen, dann 2,5 m 
breiten Bfirgersteigen und endlich je 3,5 m tiefe Vorgarten. Die Gesamt
breite von 21 m zwischen den Hausfronten ist jedenfalls nicht allzu reich
lich und bietet keine ausreichenden Re~erven ffir die Zukunftsmoglich
keiten. Verfehlt aber ist jedenfalls die Stellung der Baumreihen wegen 
der Gefahr, daB sie gerade dann einer Fahrdammverbreiterung zum 
Opfer fallen miissen, wenn sie eben nach - sagen wir einmal -
30 Jahren als schone Allee anfangen, recht wirksam in die Erschei
nung zu treten. 

Die VerbindungsstraBe ist gar nur in einer Breite von 12-14 m 
vorgesehen, weist ebenfalls eine S-KriimmUI).g und Versetzung 
auf und endet in einem ihre Achse sperrenden Baumplatz. Auch 
ihre Ausbildung entspricht damit uicht den Forderungen, die man. 
an eine der wichtigsten Hauptadern im zukfinftigen StadtkOrper 
stell en muB. 

Ich glaube deshalb, der Entwerfende hat zwar ffir die hier vorliegenden 
BediirfDisse ein instinktives Gefiihl gehabt, hat sich aber nicht zu voller 
Klarheit fiber die zu lOsende Aufgabe durchgearbeitet. Das kom~t 
daher, daB er nicht den Aufbau des Stadtkorpers bearbeitet hat, 
ehe er an den Ausbau eines Teilgebietes herangetreten ist. 

1st es nicht aber unsere unbestreitbare Pflicht, diese Linien in schlan
ker Fiihrung und reichlicher Breite ffir aIle etwaigen Zukunftsmoglich
keiten offenzuhalten, wenn wir es jetzt ohne aIle Opfer tun konnen 1 
Wfirde man es vor der Nachwelt verantworten konnen, jetzt diese Ver
besserungen zu unterlassen und kommende Geschlechter vor die Wahl 
zu stellen, entwetler dauernd mit Unzulanglichkeiten sich abzufinden, 
oder eine Regulierung mit unfibersehbaren Opfern an Geld und vermut
lich auch an Schonheit durchzuffihren, ohne schlieBlich doch zu ganz 
einwandfreien Verhaltnjssen gelangen zu konnen 1 

Ich glaube, die Antwort wird nicht zweifelhaft sein. 
Ihre Bejahung bedeutet aber, daB man die beiden Haupt-StraBen

linien einer Neubearbeitung unterziehen muB, indem man ihnen einen 
glatten, gestreckten Lauf zwischen den zu verbindenden Punkten gibt. 
Dadurch tritt dann aber ein neues Moment in die gesamte Aufteilung 
hinein. Fortan sind es nicht mehr die geschwungenen Umringsgrenzen 
allein, die den Verlauf des LangstraBennetzes beeinflussen, sondern zwei 
Bchlanke, starre Linien, die das Gebiet durchscpneiden, verlangen eben
falls, daB die Blocks sich ihrem Zuge anschmieden. Das kaIm nun nicht 
einfach dadurch geschehen, daB ich die auf der einen Seite angrenzenden 
Blocks vergroBere u,nd auf der anderen verkleinere. Denn selbsteine 
Verschmalerung urn nur wenige Meter konnen die an sich schon allzu 
schmalen Blocks nicht vertragen. Vielmehr wird jede Verlegung der 
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.HauptstraBen eine ganze Reihe von anderen StraBenzugen in Mitleiden
schaft ziehen. 

Ob dabei nun der vorliegende Entwurf in seinen wesentlichen 
Zugen beibehalten werden kann oder ob seine Umarbeitung schlieBlich 
ziemlich alles uber den Haufen werfen wird, so daB am Ende ein ganz 
neuer Entwurf entsteht, ist eine Frage, die hier nicht von grundlegender 
Bedeutung ist und deshalb unerortert bleiben darf. Von Bedeutung 
ist vielmehr im Rahmen dieses Vortrags diese FeststeHung nur insoweit, 
als sie uns zur Klarheit uber die Frage verhillt, ob sich fUr den Aufbau 
des Stadtkorpers und das Gerippe der HauptverkehrsstraBen gesetz
maBige Grundlagen finden lassen. 

In dieser Hinsicht glaube ich nun gezeigt zu haben, wie sich in der 
Tat aus genauer Erforschung des Stadtwesens, - seiner Lage und Eigen
art, seiner Vergangenheit, seines gegenwartigen Zustandes und der 
Krafte, die bei seiner Entwicklung am Werke sind, - ganz bestimmte 
Zielpunkte ergeben, denen die Entwicklung zustrebt und denen dem
gemaB die korperliche Gestaltung des Stadtorganismus anzupassen ist. 
Man, sieht als Ergebnis dieser Durchforschung die groBen Zuge der 
Zukunftsgestaltung des Stadtkorpers nach und nach heraustreten und 
erkennt die Aufgabe, die jedes Teilgebiet im Gesamtkorper zu erftillen 
hat, und die groBen Hauptadern, die die einzelnen Stadtteile miteinander 
verbinden. AHein auf diesem Wege also, d. h. durch vorherige Auf
steHung eines Gesamtplans fUr die Gruppierung des ganzen Stadt
k6rpers laBt sich die feste Grundlage ge,vinnen, die ich haben muB, 
ehe ich an die Ausarbeitung im einzelnen herantreten kann. Mag ein 
Teilgebiet, wie z. B. das hier betrachtete, auch klein sein und mag es 
noch so scharf von seiner Umgebung geschieden scheinen, es bleibt eben 
doch ein Teil des Gesamtorganismus und muB sich ihm in innerer Ab
gangigkeit einfugen und mit ihm verwachsen. Deshalb muB sein Ausbau 
auf der vorherigen Bearbeitung des Aufbaues des Gesamt
korpers fuBen und sich aus ihr heraus ,entwickeln. 

Diese Planung fur den Gesamtaufbau des Stadtkorpers bezeichnet 
man als "Generalbebauungsplan". 

Das Ergebnis der vorstehenden AusfUhrungen und das aus ihnen 
sich ergebende stadtebauliche Grundgesetz fasse icli. dahin zusammen, 
daB die Inangriffnahme eines (Spezial-)Bebauungsplanes fur irgendein 
noch so kleines Teilgebiet stets die Bearbeitung des Generalbebauungs
planes voranzugehen hat. 

Ferner aber ist folgendes erwiesen: 
Es gibt im Aufbau des Stadtkorpers eine GesetzmaBigkeit. Nicht 

im Sinne einer schematischen Regel, nach der man den Aufbau im 
einen wie im anderen FaIle gleichmaBig zu gestalten hat, sondern ent
sprechend dem Wesen der Stadt als Organismus, und infolge der je-
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weiligen Verschiedenheit der Eigenart und der ortlichen Verhaltnisse 
jeder Stadt jeweils ebenfalis verschieden. Aber es laGt sich in jedem 
Falie eine bestimmte Losung entwickeln, die gewahlt werden und 
der man zustreben muG unter Hintansetzung· alier augenblicklichen 
Wiinsche und Bestrebungen einzelner Kreise, wenn man fur die 
Gesamtentwicklung und die Zukunftsgestaltung des Gesamtorganismus 
eine gute und fordersame Grundlage schaffen will . 

. Man muG stets das Ganze ins Auge fassen, und zwar nicht nur das 
bestehende, sondern den Korper, dem die Entwicklung zustrebt, und 
man muG unter Vorschreiten vom GroGen ins Detail die Gestaltung 
der Einzelteile entwickeln. Man muG die gegenwartigen Bediirfnisse 
befriedigen unter stetem Hinblick auf die Zukunftsgestaltung und stets 
bestrebt sein, dieser die Wege zu ebnen, damit dermaleinst Wichtigeres 
und Besseres an die Stelle des Gegenwartigen treten kann. 



Allgemeine Grnndbegrifl'e fur den Ansban 
eines W ohnviertels. 

III. Abschnitt. 

Die Entstehung des Viertels. Uberblick tiber die fUr seine 
Ausgestaltung ma6gebenden W ohnbedtirfnisse. Der Be
bauungsplan als Handhabe fUr die Erzielung befriedi-

gender W ohnverhaltnisse. 

Durch die Bearbeitung des Aufbaues des Stadtk6rpers wird zunachst 
die Frage geklart, welche Aufgaben die einzelnen Teilgebiete im 
Gesamtorganismus zuerfullen haben werden. Dadurch gewinnt man 
eine feste Grundlage fiir die Gesichtspunkte, die bei ihrer ErschlieBung 
maBgebend sein mussen, damit sie sich dem Ganzen organisch an
und eingliedern, und kann sich nunmehr der Aufgabe zuwenden, 
fUr ihren gesunden A us ba u Sorge zu tragen, damit jedes dieser 
Gebiete in sich eine Ausgestaltung erhalt, die seiner Zweckbestim
mung und allen Bediirfnissen soweit wie nur irgend m6glich Rech
nung tragt. 

1ch will diese Aufgabe und die damit zusammenhangenden Fragen 
einer naheren Untersuchung unterziehen fUr den Sonderfall, daB es 
sich um die ErschlieBung eines Wohn viertels handelt. 1ch knupfe 
dabei auch weiterhin an das Gelande zwischen dem Wolthuser und 
Fehntjer Tief- und dem Vorflutkanal in Emden an, von dessen vor
liegendem Bebauungsplanentwurf meine bisherigen Betrachtungen 
bereits ausgingen. 

Da bei will ich zunachst folgende Fragen behandeln: 
1. Wie entsteht ein solches "Viertel" 1 
2. Welches sind die Bediirfnisse, die es bei seinem Ausbau zu be

friedigen gilt, und die somit fiir die technische Gestaltung des 
Wohnviertels maBgebend sein mussen 1 

3. Inwieweit bietet die Feststellung des Bebauungsplans eine Hand
habe, um die Befriedigung der Wohnbedurfnisse tateachlich 
so weit ahl moglich sicher zu erreichen 1 
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Wie entsteht ein solehes "Viertel" ~ 
Del' vorliegende Fall, wo ieh als zusammenhangendes Viertel ein 

Gebiet betrachte, das rings von Wasserziigen umsehlossen ist und da
durch seine Begrenzlmg erhalt, ist natiirlieh eine Ausnahme. Irn all
gemtinen entstehen solche Viertel in ganz natiirlicher Weise bei del' 
Bearbeitung des Stadtaufbaues: Ieh habe gezeigt, wie sieh bei diesel' 
Klarheit ergibt iiber die Siedlungsgattungen, welche auf den einzelnen 
Gebieten sich niederlassen werden, und wie sieh aus deren Beziehungen 
zueinander die notwendigen HauptstraBenziige entwiekeln. 

Deren Linien sind es nun, die die "Viertel" bilden und begrenzen. 
Freilich liegen diese HauptstraBenziige naeh del' Bearbeitung 

des Aufbaues noch nicht vollkommen in allen Einzelheiten fest, abel' 
doeh in ihren Grundlinien. Denn man weiB, welehe Gebiete miteinander 
zu verbinden sind, und man weiB ~erner, daB diese StraBenziige zur 
Erzielung eines mogliehst schnellen und glatten Verkehrs eine sehlanke 
Fiihrung erhalten miissen. Da abel' ihre Bedeutung die del' ortliehen 
Interessen um so viel iiberragt, als das Ganze iiber dem Einzelteil 
steht, so miissen ortliche Wiinsehe und Riicksiehten ihnen gegeniiber 
zurUcktreten. Somit wird ihre Grundlinie immerhin klar erkennbar sei,n, 
wenn sie auch bei del' ortliehen Ausarbeitung noch maneherlei kleinere 
Versehiebungen in ihrem Verlauf erfahren mag. 

Die Zahl und Diehte diesel' Hauptlinien wird in einem guten Ent
wurf eine besehrankte sein. Das ist zu erstreben, zunachst mit Riiek
sieht auf die sehr bedeutenden Kosten, die ihre Anlage erfordert (man 
muBte schon naeh Vorkriegspreisen mit Kosten in Hohe von 300 bis 
500 M. fiir 1 lfd. m VerkehrsstraBe reehnen). Ein weiterer Grund ist 
del', daB man bei Besehrankung auf wenige Linien, in denen dann ein 
wirklich starker Verkehr zusammengefaBt ist, jede von diesen dann 
desto vollkommener und zweckentsprechender ausgestalten und viel 
eher mit allen Hilfsmitteln zur sehnellen und glatten Abwicklung des 
Verkehrs wird ausstatten konnen, als wenn man den Verkehr auf 
viele annahernd gleiehlaufende StraBen verzettelt. 

Sie werden also wie ein weitmaschiges Netz den Stadtkorper durch
ziehen und zwischen sieh groBe, unberiihrte Flachen liegen lassen. 
Diese eingesehlossenen Flachen bezeiehne ieh als "Viertel". 

Sie sind als in sieh gesehlossene ortliehe Einheiten ihrem Zweck 
und ihrer Aufgabe entspreehend auszubilden. 

SoIl eine solehe Flache als W ohn viertel zur ErschlieBung kommen, 
so muB sein Ausbau so gehalten sein, daB die Lebensbediirfnisse der 
Einwohner, soweit sie in ihm eine Forderung und Befriedigung finden 
konnen, auch wirklieh so weit als irgend moglieh befriedigt werden. 

Deshalb finde ieh also die grundlegenden Gesiehtspunkte fiir den 
teehnisehen Ansbau eines Wohnviertels in den Lebensbediirfnissen 
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der Bewohner. Diese gilt es also zunachst zu klaren, um aus ihnen 
dann die anzuwendende Technik entwickeln zu konnen. 

Die Bediirlnisse, deren Befriedigung im Ausbau des Wohnviertels 
gefordert werden muB, konnen in 3 Richtungen liegen. Es kommen 
in .Betracht: 

1. die Eignung der Wohnung als Aufenthaltsraum, 
2. die Erleichterung der Erledigung der taglichen Geschafte und 

der Befriedigung des taglichen Bedades im Viertel selbst, 
3. der innere Verkehr im Wohnviertel· selbst sowie der AnschluB 

an die benachbarten Hauptverkehrsziige. 
lch will nun einige grundlegende Forderungen besprechen, die 

nach diesen Richtungen hin beim Ausbau des Wohnviertels in Riick
sicht zu ziehen sind. 

Zunachst die Bediirfnisse hinsichtlich der Wohnweise: 
Man muB sich von vornherein dariiber klar sein, daB man sich nicht 

damit begniigen dad, W ohnraum in mehr oder weniger reichlichem 
AusmaB an Zahl und GroBe von Zimmern fur jeden Haushalt zu 
schaffen, ohne Riicksicht auf die Anordnung der einzelnen W ohnungen 
zueinander, also auf die Hausform und auf die Umgebung. Es geniigt 
zur Befriedigung der "Wohn"-Bediirfnisse nicht, daB man ein Obdach 
findet, das kaum mehr als den notwendigen Schutz gegen die Un
bilden der Witterung bietet. Vielniehr liegt im· Begriff "Wohnung" 
die Forderung enthalten, daB sie geeignet sein muB, unsere physische 
und geistige Gesundheit zu pflegen und zu starken und in ihr Ruhe, 
Behagen und Erholung zu finden. Denn in der Wohnung wurzelt der 
Mensch mit seinen ganzen materiellen und kulturellen Kraften. 

Diese Feststellung muB fiir die Gestaltung der Wohnverhaltnisse 
grundlegend sein. Sie ist es, die allen diesen Arbeiten eine so ungeheuer 
groBe Bedeutung gibt; Denn mit der GesUndheit und Leistungsfahig
keit der Merischen, um die es sich bei allen diesen Frage~ dreht, 
steht und fallt letzten Endes auch jedes sonstige Bestreben, die Ent
wicklung der Gemeinden zu fordern, in welcher anderen Richtung es 
auch liegen mag. Ohne eine leistungsfahige Einwohnerschaft ist auf 
die Dauer kein Gedeihen und kein Fortschritt denkbar. 

Hieraus ergibt sich die iiberragende Bedeutung der Wohnungs
frage und ihr gewaltiger Umfang. Auf sie naher einzugehen, wiirde 
mich hier zu weit abfiihren; ich kann vielmehr nur einige der grund
legendsten unbestrittenen Forderungen feststellen, muB aber auf die 
Erorterung der Wohnungsfrage als Ganzes in einer spateren Abhand
lung verweisen. 

Auf die Ausbildung der Einzelwohnung in sichkann ich an dieser 
Stelle nicht eingehen. lch nehme vielmehr zum Ausgang meiner jetzigen 
Betrachtungen den Punkt, in welchem die Gebaudeform maBgebend 

Hoepfner, Stlldtebau. 3 
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fiir die Entstehung bemedigender, sogenannter "auBerer" Wohnver
haltnisse ist. 

In dieser Hinsicht ist es zunachst eine heute allgemein anerkannte 
Forderung, daB nur Hauser entstehen diirfen, die mindestens auf zwei 
einander gegeniiberliegenden Seiten der Belichtung und vor allen 
Dingen der Durchliiftung Eingang gewahren, also mit Fenstern aus
gestattet sind, vor denen ein geniigend weiter freier Raum sich be
findet. Deshalb sind unbedingt zu verwerfen vor allen Dingen die 
halben Hauser mit nur einseitiger Front und geschlossener Brand
mauer auf der Riickseite. Sofern Wohnraume und nicht nur unbedeu
tende Nebenraume in ihnen untergebracht sind, sind solche Bauten 
a~ unzulassig zu erachten, mogen sie nun als selbstandige Gebaude 
auf zu kleinen Grundstiicken entstehen - etwa weil sich ein hin
reichender Abstand von dem Nachbargrundstiick nicht gewinnen 
laBt, um noch Fenster anbringen zu konnen - oder mag es sich 
um Fliigelanbauten am Hauptgebaude handeln. Diese Fliigel
bauten sind nicht nur selbst aus dem eben genannten Gruride un
geeignet, um als Wohnstatten zu dienen, sondern schadigen auch den 
Hauptbau, da sie der Sonne und der frischen Luft den Zutritt Z\lr 
Hausfront von der Beite her versperren. Das gilt von den Anbauten schon 
dann, wenn sie nur wenige Meter hinter die Riickfront vorspringen. 

Verpont sind deshalb auch die Hinterhausbauten. Sie sind desto 
verwerflicher, je hOher sie sind und je geringer ihr freier Abstand 
von den Vordergebauden ist, da sie unter diesen Umstanden mil' einen 
dumpfen, kellrigen Hofschacht freilassen. AuBerdem aber sind sie 
dadurch verderblich, daB sie zu einer starken Haufung der Bewohner 
auf engem Raum fiihren, die mit Riicksicht auf das Bediirfnis der 
Menschen nach Ruhe und Erholung unbedingt vermieden werden muB. 

Diese Hauiung der Bewohner wieder ist weiterhin ebenfalls einer 
der wes~ntlichsten Griinde, um derentwillen die Massenmiethauser oder 
die Mietskasernen so scharf bekampft werden. In ihnen wird die Haufung 
der Menschen auf engem Raum meist durch iibertriebene Hohenent
wicklung der Gebaude herbeigefiihrt, zuweilen aber auch durch die 
Ausdehnung der Gebaudelange, ohne entsprechende Vermehrung der 
Zugange und Treppenhauser, so daB zahlreiche Familien an gemein
samen Fluren wohnen und eine Scheidung, ein Fiir-sich-Sein voll
standig unmoglich wird. Demgegeniiber ist dort, wo das Einfamilien
haus unausfiihrbar ist, wenigstens das zwei- bisdreigeschossige Wohnhaus 
zu erstreben, in welchem jede Wohnunl! vom Treppenhaus aus ihren 
eigenen Zugang hat, also zwei, 'rtochstens drei Wohnungen am gemein
samEm Treppenhaus liegen. 

Eine sehr wesentliche Forderung beziiglich der Bauformen ist end
lich die Ausstattung der Hauser mit Kellerraumen und mit geraumigen 
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Speicherraumen im Dachgeschosse. Diese dienen nicht nur dazu, 
den besonders in Kleinwohnungen sehr dringenden Bedarf an Neben
raum zu befriedigen, sondern die Dachraume gewahren auch Schutz 
gegen Sonnenglut im Sommer und zu starke Abkiihlung der Hauser 
im Winter und bilden somit eine sehr wichtige Grundbedingung fiir 
gute hygienische Zustande im Hause. 

Das sind die elementarsten Grundforderungen, die an die Hausform 
selbst zu stellen sind. 

Ebensowenig wie durch Flugel- und Hinterhausbauten auf den ein
zeInen Grundstucken darf durch die Stellung der Ne benge baude 
auf den Nachbargrundstucken der Zutritt von Licht und Luft zu den 
Wohnraumen beeintrachtigt werden. Daher ist es notwendig, daB 
bei engem Aneinanderbau die Gebaude in ihrer Vorderfront in gleiche 
Linie nebeneinandergestelltwerden, und ebenso ist Vorsorge zu treHen, 
daB auch auf der Ruckfront keine betrachtlichen Vor- und Ruck
spriinge der einzeInen Hauser gegeneinander entstehen. 

Die Wohnung im Hause selbst erfahrt eine wertvolle Erganzung 
durch das Zubehor auBerhalb des Hauses und durch die· Um
gebung, in welche man hinausblickt und hinaustritt. 

Zu behor ist zunachst der fiir samtliche Wohnungen des Hauses 
gemeinsame Wirtschaftshof. Er hat zum Klopfen und Reinigen der 
Mobel und Decken, zum Was chen und Waschetrocknen, zum Ab~ 
stellen von kleinen Handwagen und Gerat aller Art zu dienen, und 
uberhaupt die teueren und deshalb in den meisten Fallen auf ein 
MindestmaB beschrankten Wohnraume von allem zu entlasten, was 
nicht im Gebaude selbst sich zu befinden und vorgenommen zu werden 
braucht. 

AuBerdem aber muB verlangt werden eine hinreichende, zu jeder 
Wohnung gehOrige Landzugabe ala Gartenraum u. dgl. t1berdiese 
Forderung sollte man heute nicht mehr viele Worte zu machen 
brauchen. Wer griffe nicht freudig zu, wenn er Gelegenheit hat, eine 
Wohnung zu bekommen, zu welcher ein Stuck Land gehort oder welche 
wenigstens einen Ausblick auf Garten bietet 1 Soll aber diese Wohltat 
nur den reicheren Biirgern gewahrt werden, die ohnehin die Moglich
keit haben, sich mancherlei Annehmlichkeiten des Lebens zu verschaf
fen, die den kleinen Leuten versagt bleiben 1 

lch rechne, daB man jeder Wohnung ala Hausgarten ein Stuck 
von mindestens 40-60 qm GroBe zuteilensollte. Je kleiner die .Woh
nung, desto wertvoller wird das Nutzungsrecht eines solchen Land
stuckchens sein. Bei schonem Wetter ist es wie ein Teil der Wohnung 
selbst. Man muB sich vorstellen, wie in einer kleinen Wohnung von -
ich will einmal sagen - 2-4 Raumen alles sich drangt und stort:· die 
Frau wascht und wirtschaftet, die Kinder larmen im Spiel, ohne das 

3* 
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we Kindheit keine Kindheit ist. Wie wertvoll ist es da, wenn sie in 
den Hausgarten hinaus konnen, wie wertvoll ist es fiir den Mann, wenn 
er von der malmenden Arbeit kommt, daB er nicht allein auf diekleine 
Wohnung angewiesen ist, sondern sich in sein Gartchen begeben kann, 
wo er nicht nur in Ruhe mit sich allein ist, sondern, vor allen Dingen 
auch die gerade fiir angegriffene Nerven uniibertrefflich heilsame 
leichte, ich mochte sagen: unmerkbare Beschaftigung findet, bei der 
er wieder zu sich kommt l Es handelt sich hierbei nicht allein um die 
eigimtliche Gartenarbeit, sondern auch etwas Tischlerei, Beschaftigung 
mit Kleintierhaltung u. dgI. wird erst durch das kleine eigene Stiickchen 
Land ermoglicht. Dazu kommt die Laube, die auch bei schlechtem 
Wetter fiir eine geistige Beschiiftigung der Erwachsenen wie fiir Auf
enthalt und Spiel der Kinder im Freien von groBtem Werte ist. Dieser 
Gesichtspunkt, daB das Gartchen eine ruhige Erholungsstatte fiir die 
Erwachsenen wie einen Spielplatz fiir die Kinder in frischer Luft bietet, 
ist von hoherem Wert als der wirtschaftliche Nutzen, den es durch 
Ausnutzung fiir Gemiisebau und Kleintierzucht bietet, obwohl auc:p. 
diese Seite der Sache wohl zu wiirdigen ist. 

Ich habe vorgeschlagen, die MindestgroBe der Landzugabe zu jedem 
Hause so zu bemessen, daB jede Wohnung im Durchschnitt 40-60 qm 
Gartenland erhalten kann. Manchem mag diese Flache zu gering er
scheinen. Es kann in der Tat ein solches MaB auch nur als geringste 
Mindestforderung gelten. Ich bin mir aber bewuBt, daB mitunter nicht 
allen Mietern an einem Stiick Gartenland zu eigener Bewirtschaftung 
gelegen ist. > Ich kann also einerseits damit rechnen, daB mancher 
Haushalt seinen Gartenanteil wird dadurch vergroBern konnen, daB 
er das Stiick mit iibernimmt, das ein anderer Mitbewohner des 
Hauses verschmiiht. Andererseits wird man bei dieser GroBe der 
Anteile damit rechnen konnen, daB ein etwa verschmahtes Landstiick 
stets willige Abnehmer finden wird, und darauf muB man Wert legen, 
wenn die Innenflache der Blocks ein einheitliches Bild gepflegter 
Gartenstiicke bieten soll. 

Auf den EinfluB des Bodenpreises auf die GroBenbemessung der 
Grundstiicke komme ich spater ausfiihrlich zu sprechen. 

Es konnte noch eingewandt werden, daB mit der GroBe der Woh
nungen die Bequemlichkeit wer Inhaber und damit ihre Abneigung 
gegen die eigene Bewirtschaftung eines Stiickchen Landes zu wachsen 
pflege. Dem ist entgegehzuhalten, daB dafiir aber der Wunsch nach 
einem Schmuckgarten zu wachsen pflegt. 

Die beste Losung wiirde man vielleicht finden, wenn man die ganze 
Innenflache nach Abzug der Hofraume in offentliche Verwaltung 
nehmen und je nach den Verhaltnissen entweder nach einheit
lichem Plan als Kleingarten aufteilen und an Liebhaber verpachten 
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odeI' abel' ganz odeI' teilweise als Innenpark anlegen wiirde, del' nur 
den Bewohnern des Blocks zuganglich ist. 

Die Notwendigkeit del' Schaffung von Gartenflachen beim Hause 
selbst findet immer noch viel zu wenig Verstandnis. Deshalb muBte 
ich auf die maBgebenden Gesichtspunkte wenigstens andeutungs
weise besonders hinweisen. lch werde auch hierauf spateI' noch aus
fiihrlich eingehen. 

Bereitwilliger pflegen in del' Allgemeinheit die ganz ahnlichen Ge
sichtspunkte gewiirdigt zu werden, die fiir die Ausgestaltung del' Flachen 
maBgebend sind, an welchen die Hauser mit ihrer Vorderfront liegen, also 
del' StraBen und offen tlichen Anlagen, welche die Wohnung 
in gleicher Richtung wie das Grundstiick zu erganzen haben. Auch fiir 
sie ist zu verlangen: eine ruhige, freundliche Gestaltung fiir Ausblick 
und Aufenthalt, Anlage von offentlichen Kinderspielp}atzen und 
Schmuck- und Erholungsanlagen. Man darf abel' nicht denken, daB 
diese offentlichen Anlagen das eigene Stiickchen Land im Hausgarten 
entbehrlich machen odeI' umgekehrt durch dasselbe selbst entbehrlich 
werden. Keineswegs! Beide haben ihre besonderen Aufgaben und 
miissen nebeneinander bestehen. Vielmehr tritt dariiber hinaus noch 
eine dritte Forderung neuerdings immer dringlicher hervor, die auch 
an manchen Stellen schon ihre Erfiillung gefunden hat: daB in jedem 
Viertel groBere Flachen von del' Bebauung freigehalten werden, um die 
Anlage von geschlossenen Gruppen da uernder Klein- und Schreber
garten, sowie die Anlagen von Wiesen und Weiden und Stallungen 
fiir die Kleintierzucht zu ermogliehen. 

Damit komme ich auf eine Forderung zu spreehen, die hiniiberleitet 
zu dem zweiten Punkt, dessen Beriicksiehtigung notwendig ist, um 
die Wohnverhaltnisse im Viertel befriedigend zu gestalten: auf die Er
leieh terung del' Erledigung del' tagliehen Geschafte und 
del' Befriedigung des taglichen Bedarfs im Viertel selbst. 

leh habe gczeigt, wie del' Wert del' Wohnung als Aufenthalts
raum nieht allein dureh ihr MaB und ihre innere Ausbildung in sich 
bestimmt ist, sondel'll wie dabei das Haus im ganzen und das Zubehor 
auBerhalb des Hauses und die Gestaltung del' Umgebung cine wesentliehe 
Rolle spielen. In ahnlicher Weise ist auch fiir die Wirtsehaftsfiih
rung, soweit sieh diese in del' Wohnung selbst odeI' im Zusammen
hang mit ihr abspielt, nieht allein die Wohnung selbst und ihre innere 
Ausbildung maBgebend. Vielmehr waehst odeI' mindert sieh auch in diesel' 
Hinsieht ihr Wert, je naeh del' Bequemliehkeit und Sehnelligkeit, mit 
del' die tagliehen Einkaufe, Gesehafte und sonstigen Notwendigkeiten 
sieh erledigen lassen. Deshalb ist es nieht richtig, groBere Stadtteile 
lediglich fiir eine bestimmte Wohnform auszubauen, alIes andere abel' 
aus ihnen auszusehlieBen. Aueh da muB eine gewisse Mannigfaltigkeit 
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und Gruppierung stattfinden - ich nenne sie zum Unterschied von 
der im Gesamtaufbau eine solche zweiter Ordnung -, nur ist sie etwas 
weniger ausgesprochen und eingreifend als beim Gesamtkorper der 
Gesamtstadt. Man muB auch im Wohnviertel fUr eine kleine Geschiifts
gegend zweiter Ordnung sorgen, also Punkte ausbilden, die geeignete 
Siedlungsverhiiltnisse fUr Geschiifte bieten, in denen die Einwohner 
ihren tiiglichen Bedarf decken konnen, und fUr einige Handwerker, 
und an denen diese nahe beieinander und moglichst leicht auffindbar 
und erreichbar fiir aile Kunden liegen. An diesen Punkten sollen ferner 
die ortlichen Behorden und Anstalten gleichfalls moglichst im Zusam
menhang mit den Geschiiften oder nahe bei ihnen untergebracht werden 
konnen, auch Kirche und Schule wird man an ruhiger Stelle in deren 
Niihe zu errichten haben, so daB es moglich ist, auf einem Gange 
vielerlei zu erledigen. Fiir welche Siedlungsklasse dann aber auch 
das in Fr~ge stehende Wohnviertel in erster Linie bestimmt sein mag 
und welche vorherrschende Grundanordnung fUr seinen Ausbau daraus 
hervorgehen mag, so erhiilt es auf diese Weise stets eine Anzahl anderer 
Einwohner wie Geschiiftsinhaber, Handwerker, Beamten und An
gestellten, und man muB dafUr Vorsorge treffen, daB auch sie ent
sprechende, ihren besonderen BediirfnissenangepaBte Wohngelegen
heit finden. 

So entsteht auch hier wieder ein kleiner Organismus voll Vielseitig
keit und Abwechslung und voll einander widerstrebender und einander 
doch wieder bedingender Interessen, die miteinander in Einklang zu 
bringen sind. 

Als dritten Punkt, in welchem den Lebensbediirfnissen der Bewohner 
beim Ausbau des Viertels Rechnung zu tragen sei, nannte ich die Vor
sorge fUr eine leichte Abwicklung des inneren Verkehrs im 
Viertelselbstund zu den Verkehrsanlagen, die zu den anderen 
Stadtteilen und in die Welt hinausfiihren. Diese Forderung 
an sich bedarf heute keiner Begriindung mehr. Sie ist allgemein aner
kannt und von jedermann verstanden. In Frage steht in dieser Hin
sicht nur die Art (die Technik), wie dieser Forderung in bester und 
geschicktester Weise Rechnung getragen werden kann. Hierauf werde 
ich als bald naher eingehen. 

Damit sind also die Lebensbediirfnisse der Bewohner, deren 
bestmogliche Befriedigung beim Ausbau des Wohnviertels ins Auge 
zu fassen ist, in ihren elementarsten Grundforderungen angedeutet. 
!hre ErfUllung wird aber im ailgemeinen nur gewiihrleistet sein, wenn 
man den Ausbau des Viertels nicht der Willkiir der einzelnen Grund
besitzer iiberliiBt. Vielmehr muB der Ausbau nach einem wohl
d urchdach ten Plan und unter stiindiger Lei tung und 
Auf sic h t erfolgen. Denn mit den allgemeinen Bediirfnissen der 
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kfurltigen Bewohner steht das Eigeninteresse der Bodenbesitzer und 
Bauunternehmer, die das Gelande erschlieBen, durchaus nicht immer 
im Einhlang. Bei ihuen steht gemeinhin der geschiiftliche Vorteil 
und die Erreichung eines schnellen Gewinnes an erster Stelle, wogegen 
ihuen die sozialen Gesichtspunkte haufig entweder nicht geniigend 
bekannt und ge1ii.ufig sind oder als eine Beeintrachtigung der Gewinn
moglichkeit angesehen und deshalb nicht beriicksichtigt werden. GewiB 
gibt es Ausnahmen, sogar solche riihmlichster Art. Aber im allgemeinen 
hat es sich besonders in Zeiten starker Nachfrage nach Wohnhausbauten 
gezeigt, . daB Bodenbesitzer und Bauunternehmertum ffir die Schaffung 
ein wandfreier~Wohnverhii.ltnisse nicht geniigend besorgt sind und 
besonders eine Haufung der Bauten nach Dichte und Hohe treiben, die 
zu geradezu elendesten Wohnverhaltnissen fiihrt, wenn die Behorde 
nicht leitend und regelnd. eingreift. 

Hierzu stehen dieser in erster Linie als Hilfsmittel zur Verfiigung: 
1. der Bebauungsplan, und 
2. die verschiedenen das Bau- und Wohnwesen regelnden und be

einflussenden Vorschriften und Statute, unter denen die Bau
ordnung einen besonderen Rang einnimmt und am bekanntesten 
zu sein pflegt. 

Das sind also die Handhaben, die zur Verfiigung stehen, urn im 
Ausbau der Wohnviertel Stadtebau-"Poli ti k" zu treiben. TImen ge
sellen sich andere, wie Bodenpolitik, Steuerpolitik usw. hinzu. Ich 
kann diese hier nur erwahnen, muB aber ein nahere~ Eingehen auf sie 
verschieben, urn sie spater in gemeinsamem Rahmen zu behandeln. 

Die Schwierigkeit in der Stadtebaupolitik und somit in der Anwen
dung ihrer Handhaben besteht nun darin, daB dabei das wohlberech
tigte Eigeninteresse der Bodenbesitzer und Bauunternehmer nicht 
so weit eingeschrankt werden darf, daB dadurch deren Unternehmungs
lust zerstort oder eine solche Verteuerung der Wohnungen herbei
gefiihrt wird, daB ihre Benutzung den Schichten, ffir die sie bestimmt 
sind, unerschwinglich gemacht wird. In dieser Hinsicht stellt nun 
der Be bau ungsplan durch die rechtliche Bedeutung, die ihm inne
wohnt, eine besonders wertvolle Handhabe dar, weil er nicht nur den 
Unternehmer in seinen Planen beschrankt, sondern seine Aufstellung und 
formliche Festsetzung gleichzeitig eine Werterhohung des Gelandes im 
Gefolge hat. I-ch will deshalb auf ihu sogleich hier noch etwas naher 
eingehen und die Frage betrachten: Welche Bedeutung hat der 
Bebauungsplan, und welche Handhabe bietet er, urn eine 
moglichst weitgehende Befriedigung der Bediirfnisse 
der Bewohner zu erreichen ~ 

Der Bebauungsplan hat zunachst eine rein technische Bedeutung. 
Er stellt sich auBerlich dar als Entwurf zur Aufteilung des zu erschlieBen-
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den Geliindes in die Fliichen, welche der baulichen Ausnutzung iiber
lassen bleiben sollen, und in diejen igen, welche im offentlichen Inter
esse dem Besitz und der Verfiigung des Grundeigentiimers entzogen 
werden sollen. um als StraBen oder als offentliche Platze und Anlagen 
u. dergl. mehr zu diEmen. Er setzt zu diesem Zweck die "Fluchtlinien" 
der StraBen und Platze fest, auBerdem aber auch dort, wo nicht bis 
unmittelbar an das offentliche Gelande heran gebaut werden darf, 
sondern Vorgarten eingeschaltet werden sol1en, neben den "StraBen
fluchtlinien" noch besondere "Baufluchtlinien", iiber die hinaus die 
Bebauung nicht vorriicken darf. Er legt also die MaBe und Linienfiih
rung fiir die StraBen- und Platzraume und damit· auch die auBeren 
Blockwandungen im GrundriB fest. Das ist die Bedeutung des Be
bauungsplanes, von der rein formellen Seite aus betrachtet. 

Sie ist wesentlich und von hohem EinfluB Thuf die Wohnverhalt
nisse, die einst in dem Viertel entstehen werden, aber erschopfend 
werden diese dadurch noch keineswegs geregelt. AIle jene Fragen, 
wie Bauart und Bauhohe, Gestaltung des Blockinneren und vieles 
andere mehr, bleiben im Bebauungsplan selbst zunachst ungelost. 

Nun hat aber die Festsetzung eines Be bauungsplanes fiir ein Gelande 
noch eine andere, und zwar eine verwaltungsrechtliche und fUr 
den Bodenbesitzer eine finanzielle Bedeutung, die man sich bei 
der Abwagung der Gesichtspunkte, unter denen seine Ausarbeitung und 
Festsetzung erfolgen solI, wohl vor Augen. zu halten hat. Es wird 
hierdurch namlicl1 das nach den Siedlungsgesetzen allgemein bestehende 
Bauverbot fiir das betreffende Gelande grundsatzlich aufgehoben. 
Somit bildet die Festlegung des Bebauungsplans gewissermaBen den 
entscheidenden offentlichen 'Akt fiir die Dberfiihrung des Grund und 
Bodens aus der landwirtschaftlichen Nutzung als Acker oder allenfalls 
Gartenland in Bauland. Sie ist also einer grundlegenden Melioration 
zu vergleichen, die eine viel ertragreichere Nutzung ermoglicht und 
in diesem Fane fa.st obne jeden Aufwand erfolgt. Ais Acker oder 
Gemiiseland wird sich der Bodenwert nach Abzug der Gebaude, die 
bei Ausnutzung fUr stadtische Bebauung kaum weiter nutzbar bleiben, 
sondern friiher oder spater dem Abbruch verfallen, auf 20, hochstens 
50 Pf./qm (oder 2000, hOchstens 5000 M.fha) stellen. Demgegeniiber 
kann der Besitzer bei seiner Umwandlung in "Bauland" - und zwar 
in Roh -Bauland ohne StraBen und Leitungen - ganz andere Preise 
erzielen, mindestens, wie die Erfahrung lehrt, 2-4 M./qm, oft aber sehr 
viel mehr. Er kann jedenfalls mit einer sehr bedeutenden Bereicherung 
rechnen. 

Ob ihm diese mit Recht zufallt, oder ob es nicht vielmehr eine Pflicht 
der Verwaltung ist, dafiir zu sorgen, daB dieser Gewinn in vollem Um
fange nicht dem einzelnen Gliickspilz in die Tasche flieBt, sondern, 
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me as die Bodenreformer und viele andere wollen, der Allgemeinheit 
zugute kommt, wie sich dieses Ziel erreichen lieBe und was dafiir und 
dagegen spricht, darauf will ich hier nicht eingehen. Tatsache ist jeden
falls bisher noch immer, daB die Faststellung des Bebauungsplans ge
wissermaBen einen Scheck auf einen hohen Gewinn darstellt. Dieser 
wird desto hoher, je mehr Baufront aus dem Gelande herausgeschnitten 
wird . und je hOhere Gebaude errichtet werden diirfen. Das Interesse 
des Bodenbesitzers liegt also allein in dieser Richtung einer moglichst 
gesteigerten Bauausniitzung. Das kann ihm niemand verargen: ein 
jeder Mensch nutzt die Gelegenheit zu einem guten Geschiift so gewinn
bringend aus als er kann. 

Ebensowenig kann aber bestritten werden, daB es Pflicht der Ver
waltungsbehorde ist, die die Festsetzung vorzunehmen und die als 
Vertreterin der Allgemeinheit das offentliche oder Allgemeininteresse 
so weit wie irgend moglich wahrzunehmen hat, diesen Sachverhalt 
ebenfalls von ihrem Standpunkt aus in Betracht zu ziehen. 

Es ist soeben dargelegt, daB durch die Genehmigung der Umwand
lung eines Landstiickes aus Acker in Bauland und die dadurch ein
tretende Wertsteigerung neues Kapital erzeugt wird, auf das der Boden
besitzer kein angestammtes oder durch Arbeit und Leistung erworbenes 
Recht geltend machen kann. 

Diesen Gewinn mag man ihm neidlos gonnen, sofern dadurch nie
mand geschadigt wird. Der GenuB dieses Kapitals durch den Boden
besitzer wird aber ein unredlicher, sofern er auf Kosten der bestmog
lichen Befriedigung der Lebensbediirfnisse der Einwohnerschaft ent
steht, deshalb hat die Stadtverwaltung die Pflicht, es mindestens so 
weit zu kiirzen, als es zur Herstellung einwandfreier Verhaltnisse 
notwendig ist. DemgemaB wird man also bei Ausarbeitung 
des Bebauungsplans im Offentlichen Interesse davon auszu
gehen haben, daB in demselben eine Technik der ErschlieBung 
festgelegt wird, bei der der Bodenbesitzer fiir den aus der Melio
ration ihm zuflieBenden Gewinn so weit Gegenleistungen zu gewahren 
hat, als solche notwendig sind, um den wirtschaftlichen, sozialen, 
hygienischen und asthetischen Bediirfnissen der Allgemeinheit Rech
nung zu tragen. 

Die Verwaltung wird aber dariiber hin.aus bei der Feststell ung 
des Bebauungsplans auch aIle die Gesichtspunkte in Betracht zu ziehen 
haben, die in ihm selbst nicht zur Darstellung kommen, aber nicht 
weniger als die in ihm verzeichneten Linienziige fiir die Entstehung 
einwandfreier Verhii.ltnisse von grundlegender Bedeutung sind. Sie 
~d deshalb mit der Feststellung den ErlaB von Vorschriften, z. B. 
iiber Bauart und BauhOhe; Gestaltung des Blockinneren usw. und die 
Sicherstellung der sonstigen Mittel und Handhaben zu verbindenhaben, 
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die die Entst.ehung einwandfreier VerhiUtnisse auch nach jeder anderen 
Richtung hin gewahrleisten. 

Das ist soziale Pflicht und Gerechtigkeit, gegen die kein Boden
besitzer sich auflehnen darf. 

Das ist der tiefere Sinn des Bebauungsplans, der bei seiner Bearbei
tung maBgebend sein muB, und deshalb muB man bei dieserdie Gesamt
heit aller Fragen in Betracht ziehen, die nur irgendwie auf die Ge
staltung der Wohnverhaltnisse von EinfluB sind, soweit diese von der 
kOrperlichen Gestaltung des betreffenden Stadtteiles abhangen. 

IV. Abschnitt. 

Der Baublock im W ohnviertel, seine Grundform 
und GrundmaBe. 

Die Ausscheidung der fiir die Bebauung bestimmten Flachen in 
dem zu erschlieBenden Gebiet erfolgt in Form von Baublocks, d. h. 
in gemeinhin auf allen Seitell von StraBen umgebenell Gelandestiicken, 
an deren Randern die Wohngebaude liegen, wahrend das Blockinnere 
nur unbebaute Grundstiicke und allenfalls hier und da kleine, nicht 
fiir Wohnzwecke bestimmte Nebenbautell ellthalt. Das ist die sog. 
"Randbebauung", die im allgemeinen in den Stiidten zur Anwendung 
zu kommen pflegtl). 

Diese Losung ergibt sich aus dem Bediirfnis der Bewohner nach 
geordneten Zuwegen, auf denen sie schnell und sauber die Hauser 
erreichen und verlassen konnen, auf denen ferner die Zufuhren mog
lichst nahe an die Hauser herangebracht und in denen die durchlaufen
den Strange der vielfachen Versorgungsleitungen herangefiihrt werden 
konnen, mit denen der neuzeitliche Haushalt zu rechnen hat, so daB 
die AnschluBstrange zum Hause selbst moglichst kurz werden. 

Da die AufteilungsstraBen selbst bei einfachster Ausfiihrung sehr 
bedeutende Kosten verursachen - vor dem Kriege muBte man mit 
mindestens 80-100 M./m, heute mit dem mehrfachen dieses Preises 
rechnen - werden sie nach Moglichkeit beiderseits mit Hausern be
setzt, und es werden die Gebaude innerhalb der Reihen moglichst nahe 
und ohne Liicken aneinander geriickt (geschlossene Bauweise) . 

. Die Verkehrsbedeutung der AufteilungsstraBen ist gering. Sie haben 
nur den schwa chen Verkehr innerhalb des Viertels und zu den um-

1) Es sind freilich auch andere Losungen fUr die Bebauung moglich, doch 
soIl auf diese hier nicht weiter eingegangen werden, damit ich mich nicht in 
Einzelfragen verliere. 
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l'ahmcnden HauptstraBen hin zu vermitteln und die Benutzung durch 
FuBganger iiberwiegt gegeniiber der durch Fuhrwerke. Deshalb kann 
ihre Linienfiihrung wesentlich freier gestaltet werden als die der 
VerkehrsstraBen und kann auf die ortlichen Verhaltnisse weitgehend 
Riicksicht nehmen. Infolgedessen ist nicht die Lage der Aufteilungs
straBen in erster Reihe maBgebend fiir die Art der ErschlieBung, sondern 
vielmehr die Forderung nach giinstiger Gestaltung der Blocks. lch 
will deshalb den Baublock und die Beziehung zwischen seiner Ge
stalt und seinen Abmessungen einerseits und der von ihm zu erfiillen
den Aufgabe anderseits zunachst betrachten. 

a) Die Grundform des Baublocks. 
Als Gru ndform des Baublocks hat man das Rechteck anzusehen 

(Abb.4). Es ergibt sich ohne weiteres aus der kastenartigen Form der 
Hauser, die der Block tragen soll, und diese wieder ergibt sich aus den 
Raumen und aus den rechteckig geformten Steinen, aus denen das 
Gebaude sich zusammensetzt. Denn ohne Frage hat man die ebene 
Wandflache, die sich mit der Nachbarflache 
rechtwinklig schneidet, als die einfachste, mate
rialgerechte und natiirliche Losung anzusehen. 
Geschwungene Flachenund spitz- oder stumpf
winklige Durchschneidungen der Wande haben 
den Nachteil, daB sie infolge Baustoffabfalls und Abb . .. 

erschwerter Ausfiihrung erhohte Kosten ver-
ursachen, und daB die Unte;rbringung der gemeinhin rechtwinklig 
aufgebauten groBeren Mobelstiicke im Raumcrschwert wird. Deshalb 
wird auch niemand geschwungene Wandflachen oder andere als 
rechtwinklige Stellungen der Wande zueinander wahlen, wo er nicht 
durch ungiinstige auBere Verhaltnisse dazu gezwungen ist. 

Freilich kommcn geschwungene Wandungen in den inneren Raumen 
zuweilen als Kunstgriff vor, z. B. in ovalen Musikzimmern u. dgI., 
und auch in den Hausfronten wird die geschwungene Wand und die 
damit verbundene Verteuerung in seltenen Fallen einmal bei Monu
mentalbauten berechtigt sein. 1m allgemeinen wird man sie aber 
fast stets vermeiden und in der StraBenfront durch schwachgeknickte 
Linienfiihrung ersetzen, so daB die StraBenwandung der einzelnen 
Hauser geradlinig verlauft, wahrend das Nachbargebaude sich in einem 
schwachen Winkel ansetzt. Das Auge des unbefangenen Beobachters 
empfindet diese wsung entweder gar nicht oder mindestens nicht 
storend. Auf diese Weise wird die gekriimmte StraBe im Bedarfsfalle 
unschwer ausfiihrbar. 

Spitze und stumpfe Ecken im HausgrundriB sind wohl stets eine 
Folge ungeschickt geschnittener Baugrundstiicke, die bis in die Um-
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ringsgrenzen hinein ausgenutzt werden sollten. Auf ihre Vermeidung 
ist sorgfaltig Bedacht zu nehmen, soweit es sich um erhebliche Ab
weichung yom rechten Winkel handelt, und zwar ist der spitze Winkel 
noch wesentlich miBlicher als der stumpfe. Das ist besonders bei Aus
bildung der Blockecken zu beriicksichtigen. 

Der VerIauf der Langsseiten der Blocks in almahernd gleichem Ab
stande voneinander ergibt sich ebenfalls naturgemaB daraus, daB der 
Block gemeinhin (noch mehr als das ganze Viertel) fiir eine bestimmte 
Klasse von Siedlern be baut werden soil und demgemaB also gleichen 
Wohnbediirfnissen auch ahnliche Hausformen und GrundstiicksgroBen 
entsprechen. Doch kann man davon abweichen, wo besondere Um
stande es erwiinscht erscheinen lassen oder auBere Verhaltnisse es er
fordern. 

Es soIl iiberhaupt ausdriicklich darauf hingewiesen werden, daB 
die rechteckige Grundgestalt der Blocks durchaus keine vorschrifts
artige Regel bilden kann und soIl, an die man sichetwastarrzuklam
mern hatte. Es sprechen bei der Gestaltung noch viel zu viele andere Ge~ 
sichtspunkte mit, auf die ich erst spater zu sprechen kommen kann, wie 
die fast stets vorliegende unregelmaBige Grundflache des aufzuteilenden 
Viertels, die Unebenheiten und sonstigen UnregelmaBigkeiten des Ge
landes, denen die AufteilungsstraBen sich anzuschmiegen haben, und 
andere mehr, die eine andere Blockgestaltung mit sich bringen. Trotz
dem bleibt das Rechteck die Grundform, von der zunlichst auszu
gehen ist, weil sie die natiirlichste Losung darstellt, und von der man 
nicht willkiirlich abweichen soIl, sondern nur so weit, als besondere 
Griinde vorliegen und die Verfolgung eines bestimmten Zieles es aus
driicklich geboten erscheinen laBt. 

b) Die GrtmdmaBe des Blocks. 

I. Die Blocktiefe. 

Die Frage, welche Blocktiefe ich bei der ErschlieBung des Viertels 
anzuwenden habe, ist eine auBerordentlich wichtige. Denn von ihr hlingt 
es zum groBen Teil ab, in welchem Grade die auBeren Wohnverhaltnisse 
eine befriedigende Losung finden kOnnen oder nicht. Je groBer der Riick
abstand der Gebaude voneinander werden kann, desto besser kann Licht 
und Luft zu den Wohnungen gelangen, desto weniger sind die Einwohner 
der Storung durch ihr Gegeniiber ausgesetzt, desto freundlicher kann 
der Ausblick aus der Wohnung in das Blockinnere sich gestalten, und 
desto besser kann das Haus mit Landzugabe und allem damit zu
sammenhangenden Zubehor ausgestattet werden. 

Diesen Vorteilen steht aber leider die Kostenfrage fiir den Grund 
und Boden gegeniiber, und mit Riicksicht auf sie wird man in der 



Die GrundmaBe des Blocks. 45 

Bemessung der Blucktiefe nur so weit gehen dlirfen, als die erreichten 
Vorteile den Kostenaufwand rechtfertigen. In der genauen Abwagung 
beider Gesichtspunkte gegeneinander liegt die Kunst der LOsung. 

Man stoBt auf die Frage nach der zu verwendenden Blocktiefe 
sofort beim Beginn jedes Projektierens, z. B. sogleich dann, wenn ich 
lediglich neben der umrahmenden HauptstraBe den ersten Block skizzen
maBig abteilen will. Habe ich aber hierflir ein MaB im Hinbliek auf die 
Siedlungsklasse, fUr welehe das Gelande bestimmt ist, und unter Be
riieksichtigung der sonstigen allgemeinen Verhaltnisse als das zweek
entsprechende ermittelt, so wird man sieh e bensowenig wie an die 
rechteckige Grundform der Blocks starr daran klammern dlirfen. 
Die dort erwahnte, oft gar nicht zu vermeidende Abweichung vom 
Verlauf der Langsseiten in gleichem Abstand voneinander bringt eine 
Schwankung in den Blocktiefen nach oben und unten ohne Wei
teres von selbst mit sieh. Trotzdem aber muB ein MaB vorhanden sein, 
von dem man ausgeht und dem man stets wieder nahe zu kommen 
sucht. Es soll auch hier, wie bei der Blockform, jede Abweichung ihren 
Grund haben. 

Man bezeichnet als Blocktiefe den klirzesten Abstand zwischen den 
beiden einander gegeniiberliegenden StraBenfluchtlinien, die die Langs
seiten der Blocks nach der StraBe zu begrenzen. Diese Tiefe setzt sich 
zusammen aus: 

1. der Vorgartentiefe, 
2. der Bautiefe der Gebaude und 
3. dem freien Abstand der Hinterfronten der Hauserreihen von

einander. 
Vom Vorgarte n will ieh zunachst einmal absehen. Er steht zwar 

im Besitz und Nutzung des Hauseigentiimers und der Bewohner, aber 
er gehort doch in mancher Hinsicht mehr zum StraBenraum und muB 
im Zusammenhange mit diesem spater besprochen werden. lch be
trachte zunachst vielmehr nur die Tiefe zwischen den Vorderfronten 
der Hauser, vor welche der Vorgarten dann dort, wo er zur Anwendung 
kommen soll, gewissermaBen von auBenher vorgesetzt werden muB. 
lch bitte also, das Wort "Blocktiefe o. V." (ohne Vorgarten) in der 
folgenden Ausfiihrung mit dieser Einschrankung zu verstehen. 

Die Bautiefe ist eine verschiedene je nach der Wohnungsgattung, 
die entstehen soIl, d. h. je nach den Anspriichen der Bewohner an die 
Zahl und GroBe der Zimmer und je nach der zu wahlenden Bauweise 
(geschlossene oder offene). lmmerhirr sind aber flir die lVIaBe, innerhalb 
deren die Bautiefe schwankt, gewisse Grenzen gezogen durch die jetzt 
wohl allgemein bestehende baupolizeiliche Vorschrift, daB jeder zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen dienende Raum unmittelbar von 
auBen belicht- und beliiftbar sein muB. 



46 Der Baubloek im W ohnviertel, seine Grundform und GrundmaLle. 

Zum Beispiel sagt die badische Landesbauordnung vom 1. 9. 07 in Fassung 
der Novelle vom 13. 1. 13 hieriiber: 

§ 43,2: Alle Raume, die zum dauernden Aufenthalt von Mensehen dienen, 
miissen hinreiehend Licht und Luft dureh unmittelbar ins Freie fiihrende Fenster 
erhalten und gut liiftbar sein; Fenster, die in Liehth6fe fuhren, entsprechen 
dieser Vorschrift nieht. § 40: Als Raume zum dauernden Aufenthalt von 
Mensehen gelten aile Wohn- und Arbeitsraume einsehliel3lich der Kiiehen; unter 
W ohnraumen sind aueh Schlafraume zu verstehen. 

Als Raume zum voriibergehendem Aufenthalt von Menschen sind in der 
Regel zu betrachten: Badezimmer, Aborte, Vorplatze, Gange, Treppenraume, 
Speisekammern, Magazine, Waschkiichen und Biigelzimmer fiir Haushaltungs
zwecke und dergleichen. 

Dunkle Innenraume also, wie sie sich vielfach in alten Hausern fin
den, wo drei und auch mitunter noch mehr Raume nach der Haustiefe 
zu hintereinander liegen, von denen dann nur die beiden auBeren mit 
Fenstern ausgestattet sind, sind als Wohnraume unzulassig. Bei ge
schlossener Bauweise, wo in fortlaufender Reihe sich ein Haus un
mittelbar neben das andere reiht, muB also die Bautiefe Raum geben 
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Abb. o. Abb. 6. 

fUr zwei Reihen von 
Zimmern, deren eine 
nach vorn, die andere 
nach hinten heraus liegt. 
Die Zimmertiefe wird 
selbst beikleinsten Woh
nungen kaum unter je 
4 m herabgehen, so daB 
die geringste Bautiefe 
unter Hinzurechnung 

der Wandstarken etwa 8,5-10 m betragen wird. Ein Gang oder 
Flur wird bei Kleinwohnungen bis zu drei Zimmern oft fehlen, selbst 
wenn mehr als zwei solcher Wohnungen in einem Stockwerk unter
gebracht werden, z. B. bei dem in nebenstehender Skizze angedeuteten 
GrundriB (Abb. 5). 

Bei groBeren Wohnungen ergibt sich dagegen aus der Anordnung 
einer Reihe von Zimmern nebeneinander die Notwendigkeit, einen Flur 
oder Gang einzufiigen (Abb. 6). Denn nicht nur mit Rucksicht auf die 
Wohnlichkeit der Raume, sondern auch aus Griinden der Feuersicherheit 
besteht zumeist die Vorschrift, daB aile Zimmer von einem Vorraum aus 
un mit tel bar zuganglich sein mussen, und diese Anordn~g ist auch 
wirtschaftlich vorteilliaft, da sie das Bedurfnis nach Nebenraum (z. B. 
als Kleiderablage und Schrankraum) befriedigen hilft. Je nach dem 
Gewicht, das man diesem Gesichtspunkte beimiBt, wird man die Flur
breite groBer oder geringer, etwa zwischen 1,8 und 4 m bemessen, 
und je nachdem man auch bei groBerer Zimmerzahl deren Tiefe stark 
beschrankt oder reichlicher bemiBt, wobei 4 und 6 m lichte Raumtiefe 
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etwa als Grenzfa1le gerechnet werden konnen, erhiHt man flir die Bau
tiefe MaBe von 

oder 
tb = 2·4,0 + 1,8 + 2.0,38 + 2.0,25 = 11,06 m 

tb = 2·6,0 + 4,0 + 2.0,38 + 2·0,25 = 17,26 m. 

Das MaB von 17 mist allerdings schon ein seltenes und wird der 
Tiefenbemessung ganzer Blocks nur ganz ausnahmsweise zugrunde 
zu legen sein. Gemeinhin wird man mit Bautiefen von 10-14 m zu 
reehnen haben. Fiir Hauser mit groBeren Salen und Gesellsehaftraumen 
usw. ergeben sieh von selbst hie und da in den Bloekflachen einige 
entsprechend groBere Grundstiieke. 

Etwas andere Bautiefen als die gesehlossene kann die offene Bau
weise mit sieh bringen. Sie kennzeiehnet sich bekanntlich dadureh, 
daB jedes Haus vollstandig frei dasteht, von den Naehbargebauden 
dureh den sog. Bauwieh getrennt. Es ergibt sieh also die Mogliehkeit, 
die GrundriBanordnung mehr naeh der Grundstiiekstiefe zu entwiekeln, 
indem man die Zimmer hintereinander 

Sfrcr8e 
anordnet und einen Teil derselben mit ~/ ~~~wt~~~~~ 
Fenstern naeh dem Bauwieh hinaus aus
stattet (Abb. 7). Wieweit man hierin gehen ~ 
kann, hangt in erster Linie von der Breite ~ 

~ des Wiehs und der Hohe der Nachbarhauser .). 
abo Aueh wird sieh diese Anordnung fiir 
groBere W ohnungen besser eignen als fUr 
kleine. Bei jenen kann man Nebenraume 
und bei Tage wenig benutzte Zimmer naeh 

H-Ileizkiirper for BO'genheizung 

Abb.7. 

dem Bauwich hinauslegen. Bei Kleinwohnungen fehlen diese. Da sind 
aile Raume stark benutzt und jede Beeintraehtigung der Lieht- und 
Luftzufiihrung eine Gefahrdung der Gesundheit. Deshalb wird die Bau
tiefe, mit der IPan zu reehnen hat, bei Kleinwohnungen in offener Bau
weise dieselbe von 8,5-10 m bleiben, bei groBeren Wohnungen aber 
sogar bis auf 20 m steigen konnen. 

Von ganz besonderer, aber, wie es mir scheint, noch immer nicht 
iiberall geniigend gewiirdigter Wichtigkeit fiir die Wohnverhaltnisse 
ist die Bemessung der Freiflache hinter den Gebauden und der 
Abstand zwischen den Riickfronten der Hauser. Dieser setzt sich 
zwar meistens aus der Tiefe der beiden Landzugaben hinter den 
sich gegeniiberliegenden Hausern zusammen, kann zuweilen aber 
auch, wie ieh an dem als Beispiel herangezogenen Bebauungsplan 
fUr das Emdener Viertel gezeigt habe, durch Einschaltung eines 
offentlichen Schmuck- oder Spielplatzes oder dergl. mehr vergroBert 
werden. 
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Fur die Bemessung der Freiflache im Blockinneren kann man eine 
wohlbegriindete Grundlage nur gewinnen, wenn man sich deren Be
deutung fUr die Giite der Wohnverhaltnisse klar macht. 

Fiir die GroBe der zum Hause gehorigen freien Grundstiicks
:llii.che ist der Bedarf der Bewohner an Hof und Gartenraum maB
gebend, fiir den riickwii.rtigen Abstand der Riickfronten der Gebaude 
die Forderung nach ungehindE;lrtem Zutritt von Licht und Luft, sowie 
nach Wahrung der Ruhe und des Behagens der Bewohner undnach 
ihrer Loslosung vom Gegeniiber und nach Schaffung eines freundlichen 
Ausblicks aus der Wohnung in das Blockinnere. 

Die Bedeutung des Wirtschaftshofes ist ohne weiteres kiar, sobald 
man die Schwierigkeiterkannt hat, mit den beschrankten verfiigbaren 
Mitteln einigermaBen hinreichende Wohnraumlichkeiten zu schaffen. 
Klar ist es auch, daB die Bedeutung des Wirtschaftshofes desto groBer· 
ist, je kleiner die Wohnung sel~t !st, damit nicht durch Abstellen 
von Geraten und allerhand Gegenstanden und durch die Vornahme 
von Arbeiten in der Wohnung, die im Freien erledigt werden konnteIi, 
der Raum noch weiter beengt, die Luft> verschlechtert und die Ruhe 
und Behaglichkeit der Bewohner gestort rid. 

Nun geniigt aber die Beigabe - selbst reichlich bemessener 
Wirtschaftshofe noch nicht, urn befriedigende Wohnverhaltnisse zu 
schaffen. 

Stellen wir uns einmal vor oder ergreifen wir die leider so iiberaus 
reichlich sich bietende Gelegenheit, selbst die Verhaltnissein Augen
schein zu nehmen, die sich in dicht besiedelten Wohngebieten finden, 
in denen zwar nur di~ Blockrander auf eine Haustiefe bebaut sein 
mogen, aber der freie Innenraum des Blockes so kriapp bemessen. ist, 
daB nur WirtschaftshOfe darin untergebracht sind. Da sie aus hygie-. 
nischen Griinden unbedingt sauber gehalten werden miissen, sind sie 
natiirlich durchweg gepflastert oder mit Betondecke versehen, auf 
ihnen stehen Miill- und Kehrjchtbehalter und allerha.Jld Gerat, wie 
Handwagen, Karren u. a. ni. umber und die ganze FIache ist mehr 
oder weniger bedeckt mit trockriender Wasche. Das ist aber vielleicht 
noch ein giinstiger Zustand. Recht Ode wirkt erst der Platz, wenn 
man ohne dieses immerhin belebende Bild flatternder Wasche nur auf 
die kahle PflasterfIache herabblickt. 

Es gibt freilich in der Tat noch viel schlimmere Verhaltnisse in 
jenen Vierteln, wo das hochumbaute Blockinnere mit Hinterhausern 
vollgepfercht ist. Doch darf mannicht auf Extremen, und seien diese 
leider noch so stark verbreitet, seine Lehren aufbauen. Halten wir 
uns also an die eben angedeuteten Zustande, daB ein zusammen
han gender Blockinnenraum geschaffen ist von geniigender Breite, 
urn dem Bedarf an Wirtschaftshofen leidlich zu geniigen, aber von 
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ruel'len auch ganz in Anspruch genommen ist, und fragen wir uns, ob 
diesel' Zustand, in dem Millionen von Menschen ihr Leben verbringen 
mussen, ein befriedigender odeI' auch nur ertdiglicher sei. Aus den 
Vorderraumen del' Blick auf eine ode StraBe, aus den Hinterraumen 
del' Blick in ode Hofe! In solcher Umgebung verbringen die Frauund 
die Kinder Tag fiir Tag ihres Lebens. Del' Mann ist bei seiner Arbeit im 
Geschaft, im Bureau odeI' in del' Fabrik. Abel' in den Morgen-, Mittag
und Abendstunden, die er zu Hause verbringt, entbehrt auch er ohne 
Frage eine etwas ansprechendere Umgebung. Ich leugne dabei nicht 
im mindesten, daB 99% del' Bevolkerung auf die Frage, ob sie diese 
Entbehrung empfinden, keine klar bejahende Antwort geben wiirden, 
vielfach sogar eine verneinende. Sie kennen es eben nicht andel's! 
Abel' forschen wir einmal nach, weswegen diese Menschen geschwatzig, 
klatschsuchtig, miBmutig und gehassig, oberflachlich, trunksuchtig 
und uberhaupt lasterhaft werden, so mussen wir gestehen, daB 
es gar nicht andel'S sein kann, wenn nicht einmal ein freier Blick 
aus ihrei> eng bemessenen Wohnung ihnen von den Schonheiten, 
die die Welt und die Natur zu bieten vermag, auch nur die geringste 
Kleinigkeit VOl' Augen fiihrt. Versetzen wir uns in diese Zustande, 
so mussen wir anerkennen die sehr ernste P£licht aller derjenigen, 
die am Aufbau des Stadtkorpers mitzuarbeiten haben, auch fUr 
dessen Schonheit zu sorgen. 

Das kann nun bei del' Blockgestaltung dadurch geschehen, daB wir 
1. die entstehenden Raume, namlich die StraBen-, Platz- und Block

innenraume in wohltuenden Abmessungen und Raumverhaltnissen 
herstellen ; 

2. die Raumwandungen bei aller Einfachheit in ansprechenden 
Architekturformen ausfiihren, und zwar ebenso wie die StraBen-, 
so auch die Blocki n ne n wandungen; 

3. die Bodenflachen del' StraBe und des Blockinneren in einer fiu
das Auge und die Phantasie wohltuenden Weise auszugestalten 
suchen. 

An diesel' Stelle gehe ich nul' auf diesen dritten Punkt naher ein. 
Die Schmuckung del' Bodenflachen kann geschehen 
a) bei del' StraBe durch geschickte Fiihrung del' Linien, z. B. del' 

Bordsteinkanten, durch Auswahl und sorgsame Ausfiihrung des 
StraBenbelags, durch die Pflege del' Struktur del' Pflaster
£lache (wie beispielsweise del' Schaffung einer Musterung von 
del' Art del' Facherform bei Kleinp£laster), ferner durch 
geschickte Wahl des Biirgersteigbelages (Platten, Mosaik mit 
und ohne Musterung und Farbengebung) und endlich durch 
die Schaffung von Griin: AIleen, Einzelbaume, Rasenstreifen 
und Vorgarten; 

Ho epfn e r, Stiidtebau. 4 
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b) im Blockinneren ebenfalls durch geschickte Behandlung des 
Bodenbelages, durch einheitliche Behandlung und Linienfiihrung 
der Hofeinfassungen und auch hier ganz besonders durch Baum
und Strauchpflanzung, Rasen- und Nutzgartenflachen. 

Damit komme ich zu dem Punkte, den es iill Rahmen dieses Ab
schnittes naher zu betrachten gilt: dem Bedarf an Gartenflache im 
Blockinneren und den Folgerungen, die sich fiir die Bemessung der 
Freiflache aus diesem Erfordernis ergeben. 

Es ist bekannt, daB der Zustand gartenloser Blockinnenraume zu 
einer starken Bewegung gefiihrt hat, die sich die Schaffung groBer 
Gartenflachen zur Aufgabe stellt. Nicht iiberall wird sich aber dieser 
Idealzustand verwirklichen lassen. Wo es sich bei der ErschlieBung 
von Wohngelande zunachst einmal darum handelt, mit einem Miudest
plaB an Aufwand auszukommen und das MindestmaB der Leistungen 
zu erkennen, die wenigstens zu ertraglichen Wohnverhaltnissen unent
behrlich sind, muB man zunachst untersuchen, welche Bedeutung der 
Garten als Beigabe zur Wohnung hat, welchen Schwierigkeiten seine 
Anlage begegnet und woran seine Bemessung ihre Grenzen findet. 

lch betrachte ala ersten Gesichtspunkt: die Gewinnung eines erfrt\u
lichen Ausblicks aus der Wohnung. Dieser laBt sich zur Not mit ge
ringem Bodenaufwand erreichen, indem der Hofflache kleine Teile ab
genommen werden, um hier und da einen Baum pflanzen und etwa 
an den Hofgrenzen entlang einen einheitlichen schmalen Rasenstreifen 
ziehen zu kounen. Es laBt sich so auf diese Weise bei einheitlicher 
Planung und geschickter Linienfiihrung der Grundstiicksgrenzen immer
hin bereits einiges erreichen, ohne daB deshalb eine wesentliche Ver
groBerung der Freiflache erforderlich ware, wo diese aus Riicksicht 
auf die Beschrankung der Baugrundkosten bedenklich ist. 

Wo aber die Bodenpreise sich in ertraglichen Grenzen halten, wird 
es durchfiihrbar sein, eine zusammenhangende Gartenflache zu schaffen. 
Dieses·kann auf zweierlei Weise geschehen. 1st der Platz sehr klein, 
der bei einem jeden Grundstiick nach Abzug der Flache fiir den Wirt
schaftshof noch verbleibt, so daB er ala eigener zum Grundstiick oder 
zu einzelnen Wohnungen gehoriger Gartenraum kaum nutzbar gemacht 
werden kaun, so tut man gut daran, diese Teile aus den einzelnen Bau
grundstiicken selbst auszuschneiden und sie zu einer gemeinsamen 
Flache zu vereinigen und ala gemeinsame Anlage auszugestalten, die 
nicht nur das Auge der Blockbewohner erfreut, sondern auch ala Auf
enthalts- und Erholungsraum ihnen zur Benutzung und den Kindern 
ala Spielplatz dient. 

Eine solche Losung wird indessen nur ala Notbehelf dort am Platze 
sein, wo etwas Besseres nicht erreichbar ist. Dieser Losung wird in 
den meisten Falien der Nachteil anhaften, daB die Abmessungen dieser 
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Qrundflii,ehe zur Bewohnerzahl des Blocks und damit zur Zahl der 
Benutzungsberechtigten im MiBverhaltnis stehen. Da diese sich infolge 
ihrer groBen Zahl gegenseitig Iastig werden miissen, besteht die groBe 
Gefahr, daB die Anlage als Erholungsplatz wertlos werden wird, und 
schlieBlich wird niemand ibn aufsuchen als Gesindel, das dort einen 
schwer iiberwachbaren Untetschlupf findet, und allenfalls Liebesparchen. 
Bestenfalls werden tagsiiber die Kinder eine solche Anlage als Spiel
platz benutzen. Doch wird auch hierfiir der Nachteil der "Oberlastung 
sich alsbald fiihlbar machen. Auch besteht die Gefahr, daB auf diese Weise 
der Verbreitung von ansteckenden Krankheiten Vorschub geleistet wird, 
und endlich ist es auch selbst in einfachsten Bevolkerungsschichten 
nicht jedermanns Sache, seine Kinder auf solchen PIatzen ihre freie 
Zeit verbringen zu lassen, wo oft nicht gerade die· besten Elemente 
die groBte Rolle spielen. 

Wesentlich vorzuziehen. wird im allgemeinen die andere Form sein, 
daB jedes Grundstiick seinen eigenen bescheidenen Garlenraum hat, 
so daB moglichst zu jeder Wohnung ein Stiickchen Land hinzugehort, 
von der GroBe, daB jeder Haushalt Platz findet fiir eine Bank, allen
.falls fiir eine kleine Laube, und fiir einen kleinen Spielplatz fiir die 
Kinder, wo diese unbehelligt von anderen etwa im Sande spielen und 
bauen konnen unter unmittelbarer Aufsicht der Mutter von den Woh
nungsfenstern aus. Fiir ein paar Blumen und etwlts Kiichengemiise 
bleibt dabei auch stets ein PIatzchen iibrig. 

Von dieser Forderung sollte man iiberall, wo ihre Erfiillung irgend 
erreichbar ist, ausgehen und danach das MindestmaB der auBer der 
Hofflache zum Grundstiick gehOrigen Freiflache bestimmen. Es geniigt 
zur Not als Beigabe zur Wohnung eine FIache von 40-60 qm solcher 
Gartenflache. Je enger die Wohnung besetzt ist, desto notwendiger 
ist fiir die Bewohner ein solches PIatzchen, wo sie im heiBen Sommer 
abends in frischer ·Luft sitzen konnen. Besonders wichtig ist es aber 
fiir die kleinen und kleinsten Kinder, die andernfalls bis weit in die 
sozial bessergestellten Bevolkerungsschichten hinein aus Mangel an 
Dienstboten, die sie lange genug beaufsichtigen konnten, und wegen 
anderweitiger Inanspruchnahtne der Mutter im Sommer ebensowenig 
wie im Winter aus der Wohnung herauskommen und damit die wich
tigste Grundlage entbehren miissen, die fiir die Erzielung eines korper
Hch und auch geistig und seelisch gesunden Geschlechtes unbedingt 
unentbehrlich ist. 

Es ist ganz selbstverstandlich, daB die Wohnverhaltnisse weiter 
sich bedeutend bessern, wenn man iiber dieses MindestmaB hinaus
gehen und groBere Gartenflii.chen im Blockinneren schaffen kann, wo
moglich sogar die Beigabe zu jeder Wohnung so hoch bemessen kann, 
daB die FamiIienmitglieder Gelegenheit haben, tiichtig im Garten zu 

4* 
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arbeiten und dadurch ihren Korper zu kraftigen und bei dieser ge
siindesten aller Beschaftigungen gleichzeitig Erholung von aufreibender 
Tagesarbeit und durch Erzielung landwirtschaftlicher Ertrage vielleicht 
auch noch einen bescheidenen Gewinn zu erzielen. Wo aber die Boden
preise die Schaffung solcher Verhiiltnisse undurchfiihrbar machen oder 
wo, wie es auch haufig vorkommt, die Bevolkerung groBere Garten
flachen als Beigabe zur Wohnung nicht als Segen, sondem als lii.stigen 
Ballast empfindet, sollte man als MindestmaB an Gartenflliche ein 
Landstiick von 40-60 qm fiir jede Wohnung rechnen. Besteht aber 
bei der Bevolkerung, die unter solchen VerhaltniSsen zu wohnen ge
notigt ist, teilweise das Bediirfnis nach reichlicher bemessenen Garten
fIachen, so ist bei der ErschlieBung des Bauvierteils, deren Aufgabe 
die Befriedigung der Wohnbediirfnisse in jeder Hinsicht ist, dafiir zu 
sorgen, daB besondere zusammenhangende Gebietsteile in unmittelbarer 
Nahe der Wohnbezirke von der Bebauung ausgeschieden werden, wo 
die Einwohner ein Landstiick fiir ein Geringes zu pachten vermogen. 
Die Fiirsorge fiir solche Anlagen ist ebenso wichtig wie die Schaffung 
von Offentlichen Spielplatzen, Marktpllitzen, Schmuckanlagen u. dgl. 

Das Verlangen nach so reichlicher Bemessung der Freifllichen,im 
Blockinneren, daB jede Wohnung mit einer gewissen Zugabe an Garten
land bedacht werden kann, erhii.lt eine noch wesentlich hohere Wichtig
keit, wenn man in Betracht zieht, daB damit gleichzeitig einer anderen, 
sehr wesentlichen Forderung Geniige getan werden muS, deren Erfiillung 
zur Schaffung befriedigender Wohnverhaltnisse unentbehrlich ist: ich 
meine die bereits. genannte Fiirsorge fiir die Ruhe und das Behagen 
der Bewohner und fiir deren Loslosung vom Gegeniiber. 

Die Fiirsorge fiir das Behagen, die Ruhe und Erholung ist fiir den 
Menschen unserer Zeit geradezu ebenso unentbehrlich wie die Nah
rung und wie "Licht und Luft". Nicht mit Unrecht spricht man vom 
nervenzerriittenden Hasten unserer Zeit, und dieses trifft das ganze 
Yolk bis in seine einfachsten Schichten hinab. Denken wir an den 
Industriearbeiter, der als ein Teilkorperchen im groBen Betriebe Schritt 
halten muB mit der Arbeitsleistung seiner Mitarbeiter und der Maschinen 
und der seine Korperkraft. und geistige Aufmerksamkeit in gleicher 
Weise anspannen muB, um stets im rechten Moment mit seiner Leistung 
in das groBe Getriebe einzugreifen. Denken wir andererseits an den 
Kleinbetrieb, so gilt auch dort dasselbe. Das Steigen der Lohne und 
der Wettbewerb der GroBbetriebe bringen es unabwendbar mit sich, 
daB iiberall mit groBter Anstrengung gearbeitet werden muB und jede 
Arbeitskraft bis an den Rand der Erschopfung ausgenutzt wird. Sollen 
siC'h die Krafte erganzen und nicht vorzeitiger Erschopfung anheim
fallen, so brauchen Korper und Geist Ruhe und ausgiebigste Erholung. 
Denken wir auch daran, wie die Kinder selbst aus den unteren sozialen 
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Sehiehten infolge der allgemeinen Schulpflicht eine fiir ihre Verhaltnisse 
anstrengende Geistesarbeit leisten miissen, und wie wiinsGhenswert es 
ware, ihre Geistesschulung und ihre FaJrigkeit, selbstandig Gedanken 
zu fassen und zu verarbeiten, hoher zu entwickeln. Eine wichtige Vor
aussetzung hierfiir ist, daB sie in der Wohnung einen Raum finden, 
in". dem sie in ruhiger Abgeschlossenheit sich sammeln und Geistes
arbeit verrichten und iiberhaupt erst einmal geistig zu arbeiten lernen 
konnen, und die ihnen dann ferner die Moglichkeit gibt, auszuruhen 
und sich zu neuer Leistung zu starken. Denken wir auch daran, wie 
das allgemeine Wahlrecht groBe Pflichten und Anspriiche fiir die Ge
samtheit des Volkes gebracht hat und zum wahren Segen nur aus
schlagen kann, wenn diese auch erfiillt werden konnen. Wie viele neue 
ldeen sind nicht auf diese Weise ins Yolk gekommen, wie weit ist nicht 
der Kreis der Dinge erweitert, die jetzt ihn selbst beriihren und an deren 
Gestaltung mitzuarbeiten er berufen ist! Denken wir auch an die vielen 
Selbstverwaltungsrechte in Krankenkassen u. dgl. Soll alles dieses nicht 
eine bloBe Blendung des Volkes ohne inneren Wert und ohne Wahrheit 
sein, und soll es nicht zum Bosen, namlich zur Verfiihrung urteilsloser 
Massen, anstatt zum Guten, fiihren, so miissen wir das Volk in die 
Lage versetzen, sich ein eigenes Denken iiber diese Dinge zu ermog
lichen .. Da es sich dabei um sehr bedeutendes Wissen handelt, 
miissen wir einerseits darauf sehen, daB ihm dieser Wissensstoff in 
leichtest aufnehmbarem Zustand zuganglich gemacht wird, anderer
seits aber, daB er auch Kraft und Ruhe findet, um diese Aufnahme 
zu leisten, das Gelernte zu verarbeiten und neue Kraft zu neuer Leistung 
neben der Berufsarbeit auch in dieser Richtung zu sammeln. Ihn hierzu 
instand zu setzen, ist eine der groBen Aufgaben der Wohnung, die sie 
iiber das Obdach weit hinaus erhebt. Je besser wir diese Aufgabe zu 
losen vermogen, desto groBere Leistungen kann unser Yolk vollbringen 
und desto eher wird es der Vberanstrengung und der Gefahr des Nieder
ganges widerstehen. 

Von alters her hat der Deutsche danach gestrebt, ein selbstandiges 
Heim zu haben, das er nach seinem Sinne gestalten und durchbilden 
konne und in dem er sich absondern kann von seinem Mitmenschen. 
Deshalb ist aUch das Einfamilienhauschen, und sei es noch so klein, 
die ausgepragt deutsche Wohnart, wahrend das Etagenhaus, das 
sich schlieBlich in auBerster Verzerrung zur Massenmietskaserne ent
wickelte, aus romanischen Gebieten, besonders aus Italien, uns iiber
kommen ist. Unsere' Anspriiche an die Wohnung waren am besten 
erfiillt, wenn man die alte Wohnweise wieder allgemein einfiihren 
konnte. Wo dieses.nicht moglich ist, solI man ihre Vorziige wenigstens 
so weit aIs moglich zu erreichen suchen. Betrachten wir von diesem 
Gesichtspunkt aus die Bauweise, bei welcher beispieIsweise auf einem 
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zu zwei Drittel iiberbauten Grundstiick ein vierstockiges Gebaude steht, 
der Abstand rur gegeniiberliegenden Hauswand also nur 12 m betragt, 
so muB man unbedingt zur Ablehnung derselben kommen. 

Rechnet man selbst mit Wohnungen mittlerer GroBe, also etwa 
von 3--4 Raumen, so stelle man sich vor die Unmenge von Menschen, 
die einander so nahe gegeniiber wohnen, daB sie einander in die Fenster 
sehen miissen, wenn sie nur den Blick hinaus wenden, daB man ein 
Gewirr von Gerauschen aus Dutzenden von Wohnungen ebenso bei ge
schlossenen wie bei offenen Fenstern horen m u B. Man denke an 
das Hallen aller Gerausche in dem Blockinneren, an die Verrichtungen 
wie Teppichklopfen, die von der groBen Bewohnerzahl in diesem Raum 
vorgenommen werden miissen, an die Schar der Kinder, deren Spielen 
doch eine Statte finden muB und deren damit unfehlbar verbundenes 
Larmen man ohne Harte nicht verbieten kann, ohne ihrem natiir. 
lichsten Wesen und Bediirfnis Gewalt anzutun, Moge in einfacheren 
Volksschichten auch die Empfindlichkeit dagegen eine geminderte sein, 
so ist von Ruhe und Sammlung bei solcher Wohnweise doch keine Rede. 
Auch ist es sehr fraglich, ob die sogenannte bessere Widerstandsfahig
keit der Nerven einfacher Leute gegen diese BelastigungeD: nicht viel
mehr eine Abstumpfung darstellt, die allmahlich als Folge der un
erquicklichen Umgebung eingetreten ist, der sie nicht entgehen konnten, 
und 0 b nicht die Leistungsfahigkeit von Korper und Geist und der ge
samte Kulturzustand viel hoher ware, Wenn diese sogenannte "Nerven
starke" nicht vorhanden zu sein brauchte. 

Man hat wohl gesagt, daB dort, wo besonders in Mietskasernen 
die Bevolkerung zu nahe zusammengedrangt wohnten, Sittenlosigkeit 
und Verbrechertum gediehen; da die gegenseitige Verleitung zu groB 
sei. lch glaube, Unzucht findet· unter den nachsten Hausgenossen 
weniger statt und Nachbarn liegen meist in zu heftigem Streit unter
einander, um sich gegenseitig zu verleiten. Vielmehr findet dIe un 
bestreitbar zutreffende Beobachtung, daB in solchen Wohngegenden 
Laster und Verbrechen nisten, darin ihre Erkliirung, daB die besseren 
Elemente von selbst Abscheu gegen solche Wohnverhaltnisse aus Dber
legung und reinem lnstinkt empfinden und daB die Leute, die in solche 
Umgebung versetzt werden, infolge des Mangels an Ruhe und Selb
standigkeit in Verfall ihrer Widerstandskraft und der Gesundheit ihrer 
Nerven und Empfindungen geraten miissen und damit auf die schiefe 
Ebene kommen. 

Es fragt sich nun, wo wohl die Grenze des Ertraglichen zu finden 
sei und wie wir mit Riicksicht auf unsere beschrankten Mittel mit dem 
geringsten Aufwand ertragliche Zustiinde erreichen. 

Bei der ErschlieBung neuer Bauviertel ist eine Baugrundausnutzung 
von 0,4 sehr gebrauchlich. Priifen· wir also emmal, ob unter diesen 
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Umst.anden eine viexgeschossige Bebauung annehmbare Wohnverhalt
nisse erwarten laBt. Die freie Grundstiickstiefe betragt dann 18 m, 
der freie Abstand der Hausriickfronten 36 m. Trotzdem dieses ein er
kleckliches MaB ist, schwindet aber die Storung der Bewohner auf
einander nicht in gleichem Verhaltnis mit der GrundstiicksgroBe. Die 
gegeniiberliegende Hauswand, die Masse der hinter derselben befind
lichen Menschen wirkt immer noch erdriickend. Man hort sich, man 
fiihlt, daB man sich gegenseitig beobachtet, nuin nimmt Argernis an
einander. Und es bleibt bestehen die Menge der Vber-, Unter- und 
Umwohner im Rause selbst mit dem Zwang der Riicksichtnahme auf
einander und der trotzdem bestehenbleibenden Fiille der Storungen, 
die man einander bereitet. Zum Teil liegt also der Mangel in der vier
stockigen Bauweise selbst, die yom Standpunkt des Verlangens nach 
Ruhe und Selbstandigkeit der Wohnung hOchst bedenklich erscheint, 
aber andererseits laBt sich nicht bestreiten, daB bei sehr groBem Raus
abstande die Belastigung durch die Miteinwohner iiber, unter und 
neben uns wenigstens zu einem erheblichen Teil aufgewogen werden 
kan.n, wenn man dafiir den Vorteil genieBt, kein unmittelbar wahr
nehmbares Gageniiber zu haben. ·Will man also die vierstockige Bau
weise nicht unter allen Umstanden ablehnen, so mu.B 
man doch feststellen, daB ihre Brauchbarkeit eine 
starkere VergroBerung der Freiflache als der Bauhohe zur 
Voraussetzung hat. lch wiirde z. B. der zweistockigen 
Bauweise mit 18 m Riickabstand, vom Standpunkt der 

Abb.8. 

Ruhe und Wohnlichkeit, des Rauses aus betrachtet, unbedingt den Vor
zug geben gegenuber der viergeschossigen mit 36 m Riickabstand. Die 
Menge der Menschen, mit denen man in irgendwelcher Beziehung steht, 
vermindert sich bei geringerer Raushohe auBerordentlich stark und man 
kann sich ungleich leichter gegen unvermeidliche gegenseitige Storungen 
schiitzen. Ja, ich bin der Meinung, daB man bei einstockigen Hausern 
auf eine Verminderung des Riickabstandes der Hauser bis auf etwa 
10-12 m herabgehen konnte, ohne die gegenseitige Storung auch nur 
entfernt auf das bei vierst6ckiger Bauweise und 36 m Riickabstand 
unvermeidliche MaB zu steigern, da bei der kleinen Anzahl der Um
wohner gegenseitige Riicksichtnahtne auf Grund nachbarlichen Ver
haltnisses viel leichter hergestellt, und dadurch, daB Zaune, Mauern, 
Straucher u. dgl. selbst auf diesen kleinen Zwischenraumen ein sehr 
bedeutsames Hindernis bieten, Schall und Blick der Gegenseite sehr 
leicht abgefangen und gedampft werden kann. 

lch kann mir also den Fall sehr wohl denken - und kenne solche FaIle 
-daB es bei einem der kleinsten einstockigen Hauschen (Dreifensterhaus) 
(Abb. 8), das von einem alten oder kinderlosenEhepaar bewohnt wird, voll
kommen geniigen konnte, den freien Abstand zwischen den Hinterfronten 
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auf 10-12 m zu bemessen. Eine saubergehaltene betonierle oder ge
pflasterte Flache von 4-6 ~m GroBe geniigt als Hof fiir die wirtschaft
lichen Verrichtungen, das iibrige kann einige Blumen und Pflanzen 
tragen, am Rande einige Biische oder sogar hier und da einen kleinen 

\I>b (I. 

Baum, der trotz des an sich engen Raumes gedeihen kann, da die niedrigen 
Hauschen ihn kaum schadigen. Auf diese Weise sind die Bewohner 
vom Gegeniiber, wo unter diesen Umstanden ebenfalls ruhige Leute 
zu den ken sind, leidlich geniigend abgeschieden. Fraglich bleibt es aber 
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selbst schon unter diesen besonderen Verhi:iltnissen immerhin, ob nicht 
auch diesen Leuten mit etwas mehr Raum und etwas Gartenland eine 
Wohltat erwiesen wiirde, der gegenuber ein gewisser Mehraufwand 
an Kosten nicht ins Gewicht fiele. 

Abb.lO. 

Ohne Frage werden aber solche Verhaltnisse sogleich miBlich, wenn 
es sich um kinderreiche Familien handelt. Und da hierauf die Wohn
anlagen normalerweise zugeschnitten sein mussen, solI man im all
gemeinen mindestens einen freien Ruckabstand von 20~25 mauch 
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bei diesen kleinsten Hausern unter allen Umstanden anstreben und 
darf die geringe Tiefe von 10-12 m fiir den lichten Abstand der Riick
fronten (oder 30-35 m fiir die Blocktiefe) nur ganz ausnahmsweise 
fiir kleine Teile anwenden, wo z. B. etwa einmal die Aufteilung des Ge
mndes eine weitgehende Annaherung der Langsseiten eines Blockes 
aneinander nicht umgehen laBt. 

lch denke mir nun einmal im Gegensatz zu den eben geschilderten 
Verhaltnissen dasselbe alte Ehepaar in eine 3-4geschossige Miets
kaserne versetzt. Konnen die Menschen hier Ruhe und Behagen 
finden, wenn sie nicht nur iiber und unter sich, rechts und links 
ihre Mitbewohner wissen und horen, sondern auch noch bei jedem 
Blick aus dem Fenster auf die mindestens eintonige, oft unordent
liche und haBliche Riickfront gegeniiber sehen 1 Man kennt zur 
Geniige den trostlosen Anblick, der sich hier zu bieten pflegt (Eber-

• 1 .... ..... . 

I " • ~ • I •• .. 

• • , • I . 

.......... . . , .. . . .. . , 
............. .. 
.. . ... . .. . . . 
.. .. I • • . .. 

Ho./flmllef 

stadt, Handbuch des Wohnungswesens, 4. Auf!., 
Abb. 40 und 41, siehe Abb. 9 und 10). Das sind 
schon keine "W ohn "verhaltnisse mehr, das sind 

~ 
, die auBeren Umstande fiir ein jammervolles 
~l Obdach. Und je traulicher und wohnlicher die 

Wohnung in sich ausgebildet und eingerichtet 
. sein mag, desto eher konnte man geneigt sein, 

wenn man nicht dadurch dem Licht und der 
Sonne den Eintritt verwehren wiirde, die Fenster 
mit mattem Glas zu verkleiden, urn dem trost-
10sen Ausblick zu entgehen. 

Allenfalls annehmbare Verhaltnisse - es 
sind aber noch lange nicht gute Verhaltnisse, 
wie sie wiinschenswert waren - konnen erst ent

stehen, wenn man zum allerwenigsten beim dreigeschossigen Hause 40, 
beim viergeschossigen 50 m lichten Abstand zwischen den Hinterfronten 
nimmt. Dann laBt sich auch hier und da schon ein Baum imBlock
inneren hochbringen, dessen Anblick das Auge erfreut und die gegen
iiberliegende Wand verschleiert. 

lch will noch die Ausstattung der Wohnungen mit auBerem Zu
behOr betrachten, die sich bei diesen MaBen ergibt. Rechne ich mit 
Hoftiefen von je 4 m in Lange der Riickwand, so bleibt an Gartenflache 
fUr jedes der beiden drei- bzw. viergeschossigen Hauser eine Flache von 
16 bzw.21 m Tiefe iibrig (Abb. ll). Die Frontbreite der Wohnung zu 
10 m gerechnet, ergeben sich also etwa 160 bzw. 210 qm, oder es entfallt 
auf jede der Wohnungen 52-53 qm Gartenland. Das von mir friiher 
empfohlene, sehr gering bemessene MaB-von 60 qm auf jede Wohnung 
ist also bei diesen Blocktiefen noch nicht einmal erreicht. Auch aus 
diesem Grunde wird es sich empfehlen, den freien Raum iiber das MaB 
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von 40-50 III humus zu erhohen. Die von mir angegebenen Zahlen 
fiir den freien Abstand der Riickfronten stellen eben das allergeri ngste 
MindestIllaB dar. 

Die "Blocktiefen o. V." zwischen den Vorderfronten der Hauser 
willden sich so mit stellen: 

beiIll 1 geschossigen Haus auf 40-45 III 
2 

" " " 
55-60 

" 
" 

3 
" " 

65-70 
" 

" 
4 

" " 
75-80 

" 
bei geschlossener Randbebauung. Bei offener Bebauung flir groBe 
W ohnungen waren zu diesen MaBen mit Riicksicht auf die groBere 
Bautiefe noch 5-10 m zuzuschlagen. 

Fragt Illan sich nun, weswegen denn diese wahrlich iiberbeschei
denen MaBe bei so vielen Entwiirfen noch lange nicht einmal erreicht 
werden, so kann die Antwort in den meisten Fallen nur lauten: "Wegen 
der unersattlichen Gewinngier vieler Bodenbesitzer !", die so viele 
Hauser, als nur irgend moglich, auf ihrem Grund und Boden unter
bringen wollen. 1m einzelnen kann ich darauf erst bei Erorterung der 
Bodenfrage eingehen. Hier will ich nur kurz berechnen, urn wieviel 
sich der Jahresaufwand fUr die einzelne Wohnung verbilligen willde, 
wenn ich mich mit der Halfte der von mir angegebenen Riickabstande 
begniigen wiirde. lch rechne einmal mit einem Preis des Baugelandes 
ohne Anliegerbeitrage (denn diese Kosten fiir StraBe und Versorgungs
leitungen muB das Haus in gleicher Hohe tragen, mogen nun 10 oder 
100 m freien Abstandes hinter ihm liegen), von 10 M.jqm, und auf die 
einzelne Wohnung mogen statt 40 nur 20 qm Gartenland entfallen. Dann 
erhalt man einen Unterschied fiir die Beschaffung der Baustelle von 200 M. 
oder eine jahrliche Mietzinserhohung von, sage und schreibe, 10 M. Eine 
solche W ohnung kostete a ber ohnehin im J ahr nach Vorkriegspreisen min
destens 300-500 M. Spielen da diese 10 M. eUIe Rolle gegeniiber den 
doch wohl unleugbar vorhandenen groBen Vorteilen, die diese groBere 
BemesslIllg der Blocktiefe mit sich bringt 1 Eine Antwort diirfte sich 
eriibrigen. Diese 10 M. bringen sich schon ein durch Blumen und 
Gemiise, die auf diesem kleinen Stiickchen sich bauen lassen, sie 
werden nochmals reichlich erspart an Kosten fill Arzt und Apotheke, 
sie werden abel' vor allen Dingen um ein Vielfaches erspart, wenn 
der Mann nicht mehr gezwungen' ist, ins Wirtshaus zu gehen, urn 
der engen, mit YVirtschaftsverrichtungen ausgefiillten Wohnung zu 
entfliehen, sondern in seinem kleinen Garten ein ruhiges Platzchen 
findet, wohin er sich zuriickziehen kann, und in dem er eine Ab
lenkung und Unterhaltung findet. 
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II. Die Blockliinge. 

Wahrend die Wahl der richtigen Blocktiefe infolge des Einflusses, 
den sie auf die Giite der Siedlungsverhaltnisse ausiibt, und infolge 
ihrer Wechselbeziehungen mit der zu wahlenden Bauart eine Frage 
von ganz au.Berordentlicher Wichtigkeit ist, kommt der Blocklange 
eine wesentlich geringere Bedeutung zu. Sie ergibt sich aus der Ein
fiigung von Querstra.Ben zwischen den Langsstra6en, um die fortlaufen
den Hauszeilen hier und da zu durchbrechen und eine Querverbindung 
herzustellen. Die au.Beren Wohnverhaltnisse werden von dcm Ma6 
der Blocklange nur wenig beeinflu6t, ebenso fallen verkehrstechnische 
Riicksichten im allgemeinen nur wenig ins Gewicht, und nur die wirt
schaftliche Seite macht eine eingehendere Besprechung notwendig. 

Dieses sind also die drei Gesichtspunkte, die in Erwagung zu 
ziehen sind. 

Hinsichtlich der allgemeinen Wohnverhaltnissf' la6t sich 
nur sagen, da6 eine Beschrankung der Blocklange durch Ein
fiigen von Querstra.Ben in Wohnvierteln nicht wiinschenswert ist, 
da dadurch Eckgrundstiicke entstehen, die immer als mangelhaft fUr 
Wohnzwecke anzusehen sind. Denn bei ihnen wird die F'reiflache hinter 
dem Hause und die Landzugabe au.Berordentlich gering, und - wenig
stens bei geschlossener Bauweise - ist in den einspringenden Ecken 
das Entstehen einiger schlecht belichteter und beliiftbarer Raume 
ganz unvermeidlich. Ferner ist aber folgender Gesichtspunkt zu be
achten: Je besser es gelungen ist, in dem Bebauungsplan den Langs
stra.Ben die wiinschenswerte Richtung von Nord nach Siid zu geben, 
damit beide Hausfronten gleichma6ig Sonne erhalten, kellerige Nord
und in den Mittagsstunden der Sommermonate iiberhitzte Siidzimmer 
aber vermieden werden, desto starker leiden die Schmalseiten der Blocks 
unter diesen Mangeln. Man wird ihr Entstehen also nach Moglichkeit 
einzuschranken haben und mithin mit Riicksicht auf die au.Beren 
Wohnverhaltnisse danach streben miissen, die Blocklange recht gro.B 
zu wahlen. 

Nur in einem FaIle kann fiir die in den Langswandungen der Blocks 
gelegenen Wohnungen, fiir die die Blocklange sonst ganz unwesent
lich ist, deren Beschrankung erwiinscht erscheinen, wenn namlich der 
freie Abstand der Riickfronten so gering bemessen ist, da.B das Block
innere als schachtartiger Raum erflcheint, der desto ha.Blicher wirkt, 
je langer er ist (besonders da ein aus dem Wohnungsfenster geworfener 
Blick bei der Nahe der gegeniiberliegenden Wand nur diesen Schacht 
entlang schweifen kann, in dem kein Baum oder Griinfleck ihn auf
fangt oder fesselt) und in dem jedes Gerausch laut hallend sich fort
pflanzt. Das sind aber unnormale und krankhafte Verhaltnisse, die 
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hinfort unbedingt vermieden werden mUssen, und deshalb fiir die grund
satzliche Stellungnahme hinsichtlich der Bemessung der Blocklange 
nicht maBgebend sein konnen. 

Bei der Betrachtung der Beziehungen zwischen dem Ve r k e h r und 
der Bemessung der Blocklange ist zunachst der allgemeine Grundsatz 
hervorzuheben, daB jeder durchlaufende Verkehr vom Inneren des 
Viertels grundsatzlich ferngehalten werden muB. Mithin kommt nur 
in Frage: 

1. der Verkehr aus dem Inneren des Viertels zu den umrahmenden 
HauptverkehrsstraBen, 

2. der innere Verkehr von Block zu Block oder von einer Auftei
lungslangsstraBe zur anderen. 

Die Auswege aus dem Inneren des Viertels auf die begrenzenden 
VerkehrsstraBen mUssen es ermoglichen, die VerkehrsstraBen und die 
dazugehorigen Schnellverkehrsmittel 
auf moglichst kurzem Wege und 
ohne Riicklauf zu erreichen. Aus 
diesem Grunde konnte es bei ober
flachlicher Betrachtung zweckmaBig 
erscheinen, eine moglichst groBe 
Anzahl von Querwegen zu schaffen. 
Bei naherem Zusehen aber ergibt sich 
doch ein etwas anderes Bild. 

JLJLJUUUl--=::=:: 

~\\\\JH Wie aus der schematischen Skizze 
(Abb. 12) zu ersehen ist, ergeben sich 
zu den VerkehrsstraBen, die que r 
zur Grundrichtung der LangsstraBen 

1I=lIal/pf.stralJen, ,s = ,samm/er.sirafJen 
des Aufteilungsnetzes laufen, von 

Abb.12. 
selbst Zuwege in reichlicher Anzahl. 
Bei gleichlaufender Richtung beider aber ist eine Durchbrechung 
in kiirzeren Abstanden weder fiir den Fuhrwerks- noch fiir den FuB
gangerverkehr, der aus dem Inneren des Viertels den VerkehrsstraBen 
zustrebt oder umgekehrt, erforderlich. Es geniigt vielmehr, ab und zu 
einen "Sammler" in das Innere des Viertels vorstoBen zu lassen. Ein 
Fuhrwerk, das aus dem Inneren· kommt und seine Fahrt auf einer der 
HauptstraBen nach irgendeiner Richtung hin fortsetzen will, braucht 
keinerlei Dmweg zu machen. Beim. FuBgangerverkehr aber wird es 
sich in den meisten Fallen darum handeln, daB dieser ganz bestimmte 
Punkte in den HauptstraBen aufsuchen will, namlich die Haltepunkte 
der Schnellverkehrsmittel, seien es Fuhrwerkshalteplatze oder Halte
stellen der StraBenbahn oder dgl. mehr. Diese aber befinden sich -
oder sollen sich in einem gut aufgebauten Verkehrsnetz wenigstens 
befinden - nur in groBerem Abstande voneinander auf den Verkehrs-



62 Del' Baublock im W ohnviertel, seine Gmudform und Gmndmaf3e. 

straBen, und es geniigt, wenn die Sammler auf diese Stellen zufiihren, 
also in Abstanden von 400-500 m die Blocklangen durchbrechen. 
Dem Bediirfnis der Einwohnerschaft des Viertels ist damit im groBen 
und ganzen Geniige getan. 

Dagegen ist die Einfassung mit langen undurchbrochenen Blocks 
fiir die VerkehrsstraBen selbst von groBem Vorteil. lch sehe von der Frage 
der SchOnheit absichtlich zunachst ganz abo Die StraBen werden aber 
auch desto leistungsfahiger sein, je gleichmaBiger sich der Verkehr 
auf ihnen abwickeln kann: denn erstens wird der einzelne VerkehrskOrper 
(z. B. das einzelne Fuhrwerk) desto schneller und mit desto geringerem 
Kraftaufwand zu seinem Ziel kommen, je seltener es an der Einmiindung 
einer NebenstraBe - sei es auch nur aus Vorsicht - zu stocken und 
seine Geschwindigkeit zu andern braucht. Zweitens aber kann die 
StraBe auch von desto mehr Verkehrskorpern gleichzeitig benutzt 
werden, also einen desto groBeren Verkehr bewaltigen, an je weniger 
Punkten ihrer Lange Stockungen und damit Stauungen zu gewii.rtigen 
sind und je groBer somit die mittlere Geschwindigkeit ist, mit welcher 
die einzelnen Verkehrskorper sie durchlaufen. Eine jede NebenstraBen
einmiindung bildet aber einen solchen Stockungspunkt. Der schnelle 
Verkehr muB an solchen Stellen seine Geschwindigkeit einschranke~. 
um ZusammenstoBen vorzubeugen, wenn aus dem Verkehrsstrom 
einzelne Korper in die SeitenstraBe abschwenken oder aus dieser in 
die VerkehrsstraBe einlaufen, ja er muB mit Vorsicht fahren schon 
allein mit Riicksicht auf die vorher nicht ohne weiteres iibersehbare 
Moglichkeit, daB dieses der Fall sein kOnnte. Das wird jeder FUhrer 
eines schnellen Gefahrtes, sei es StraBenbahnwagen, Fuhrwerk oder 
Auto, bestatigen. Oft kann man beobachten, daB FUhrer von Fahr
zeugen, die aus einer NebenstraBe kommen, sich halb im Schlaf zu 
befinden scheinen. Da aber ferner bei einer tatsachlich erfolgenden 
Ab- oder Einschwenkung eine rechtwinklige Kreuzung der Haupt
verkehrsrichtung erfolgen muB, so sperrt ein Fuhrwerk nicht allein 
die von ihm bisherbenutzte Verkehrsbahn von 2,5 m Breite, sondern 
bei seiner Stellung quer zur Verkehrsrichtung mehrere Bahnen ent
sprechend seiner Lange (z. B. bei 6 m Lange .3 Bahnen) vollstandig 
ab, und die Dauer dieser Sperrung ist desto groBer, da das Gefahrt 
die eigene Richtungsanderung von 90° gemeinhin nur in stark verlang
samter Gangart vollziehen kann (Abb. 13). 

Ahnliche Stockungen und SWrungen in der Abwicklung des Ver
kehrs entstehen, wenn auf einer der Verkehrsbahnen ein Korper seine 
Geschwindigkeit ermaBigt, z. B. um einen Fahrgast aufzunehmen. 
Auf derselben Bahn in geringem Abstand nachfolgende Korper miissen 
dann ebenfalls stocken oder, was unter Umstanden schlimmer ist, sie 
gehen auf die Nachbarbahn iiber und storen den dort sich abwickelnden 
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Verkehr. Solche Verhaltnisse treten ebenfalls in erster Linie an der 
Einmiindung von NebenstraBen ein, wo z. B. aus dem Viertel kom
mende FuBganger auf Wagen oder StraBenbahnen iibergehen wollen, 
die somit an diesen Stellen halten miissen. Je seltener, d. h. in je groBeren 
Abstanden ich solche Haliestellen anzuordnen braucp.e, desto giinstiger 
ist die Verkehrsabwicklung und desto sicherer kann das ,einzelne Ge
fahrt auf den Zwischenstrecken eine hohe Normalgeschwindigkeit 
annehmen und ausnutzen unli desto geringer ist trotzdem die Gefahr, 
daB sich ZusammenstoBe und Unfalle ereignen. Alles deutet auf die 
gleiche Regel hin: die Wandungen der VerkehrsstraBen durch lange 
Blocks einzufassen. Der Verkehr zieht daraus den Vorteil der Sicherheit, 
Stetigkeit und Schnelligkeit. Die in ihrer Zahl beschrankten Ein
I!liindungspunkte der Sammler aber Mnnen bei dieser Art der Losung 
desto eher eine zweckentsprechend und sorgsam durchgebildete Aus
gestaltung erhalten, wobei man an ortliche Verbreiterungen der Haupt
straBen denken kann sowie an Halteplatze fiir Autos und Droschken, 
die in die Einmiindung der NebenstraBen einge- u 

schoben sein konnen, ferner an Warte- und Er
frischungshallen, Zeitungsverkaufsstellen, Anzeige
saulen und Bediirfnishallen usw. Kurz, ich kann 
so die Vereinigung aller dieser Anlagen an den 
hierfiir besonders geeigneten Stellen erreichen, 
deren Vorhandensein und leichte Auffindbarkeit 
im Interesse des Publikums liegt. Eine solche Ver
einigung wui'de auch bisher schon in gewissem 
Grade erstrebt, nur daB die gegebenen Punkte in Abb. 18. 

den meisten Fallen bei alten Anlagen nicht so klar in ihrem Wesen 
hervortraten und vor allen Dingen eine entsprechende auBere Aus
bildung nach einheitlichen Gesichtspunkten nur in ganz seltenen 
Fallen stattgefunden hat. 

Das Ergebnis der bisherigen trberlegung kann ich dahin zusammen
fassen, daB mit Riicksicht auf den Verkehr aus dem Viertel heraus zu 
den UmringsstraBen ein AnlaB zur Verkiirzung der Blocks weder im 
Inneren des Viertels noch an dessen Wandungen vorliegt, daB vielmehr 
sogar unter Umstanden empfehlenswert erscheinen konnte, auch an 
den VerkehrsstraBen, die quer zur Hauptrichtung des LangsstraBen
netzes laufen, lange Blocks vorzusehen, die einen Teil der LangsstraBen 
vor ihrer Einmiindung in die VerkehrsstraBe abfangen und zunachst 
auf die SammlerstraBen iiberleiten. 

Diese SammlerstraBen sind so anzuordnen, daB sie die am auBeren 
Rande des Viertels sich ergebenden Verkehrskernpunkte mit denen im 
Inneren des Viertels verbinden. Ais solche Verkehrskernpunkte werden 
in erster Linie in Betracht kommen einerseits in den UmringsstraBen 
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die Haltepunkte der Schneilverkehrsmittel mit allen jenen Anlagen, 
die in ihre Nahe gehoren, wozu auch die an diesen Steilenbesonders 
gern sich ansiedelnden Geschafte fiir die taglichen Bedarfsartikel usw. 
gehoren, und andererseits die Kernpunkte der Siedlung selbst, in denen 
die Geschafte un.d offentlichen Bauten und Anstalten zusammen
gelagert sind. Zu diesen Punkten haben die SammlerstraBen in schlan
kem Zuge vorzustoBen. Hierdurch wird auch der innere Aufbau klar 
und iibersichtlich, und jedermann findet von selbst die Punkte, die von 
ailgemeinem Interesse sind. Diese SammlerstraBen werden eine bessere 
Ausstattung im Pflaster u. dgl. und eine reichlichere Fahrbahnbreite 
erhalten. Thre Beschrankung auf die unbedingt notwendige Zahl muB 
deshalb auch mit Riicksicht auf die Einschrankung ihrer Anlage- und 
Unterhaltungskosten erstrebt werden. Thre Ausbildung gestattet, die 
reinen WohnstraBen desto einfacher und sparsamer auszustatten und 

Abb. 14. 

diese, ganz ihrem Sonderwesen entsprechend, vor 
allen Dingen wohnlich auszugestalten. 

Neben dem soeben behandelten Verkehr nacli 
auBen hat man aber auch mit einem gewissen inneren 
Verkehr im Viertel selbst zu rechnen, von einem Block 
zum anderen oder von einer Langsseite zur gegeniiber
liegenden desselben Blocks. 

Die Blocklange ist in diesem Faile auf die Wege
lange nur so weit von EinfluB, als etwa riicklaufige 
Bewegungen notwendig werden kOnnten, weil sich 
zwischen dem Ausgangs- und Zielpunkt keine Quer
verbindung fiudet. Die groBe Zahl der Falle, wo 
man von einem Block zu einem anderen gelangen will, 

der jenseits des Sammlers liegt, scheidet sogleich aus. Z. B. ist fUr 
einen Weg (Abb. 14) von a nach b die Blocklange ohne jeden EinfluB, 
wohl aber fUr einen Weg von a nach' coder d. Dnd zwar ist die 
groBte "tote oder verlorene" Wegverlangerung gegeniiber der durch 
EinfUgung einer weiteren QuerstraBe erreichbaren groBten Abkiirzung 
hOchstens gleich der Blocklange selbst, und diese groBte Wegverlan
gerung tritt nur ein in den wenigen Fallen, wo Ausgangs- und Ziel
punkt gerade in der Blockmitte einander gegeniiberliegen (/-g). Fiir 
einen Weg von a nach c verkiirzt sie sich bereits um a f + g c. Fragen 
wir also nach der Wichtigkeit der Beschrankung der Blocklange mit 
Riicksicht auf den inneren Verkehr im Viertel, so miissen wir uns 
vergegenwartigen, wie groB wohl del' Verkehr zwischen den beider
seitigen Mitten der Blocks und ihrer naheren Umgebung sein wird. 
lch glaube nicht, daB jemand diesem so besonderes Gewicht beilegen 
kann und deshalb an der bisher so starr vertretenen Regel festhalten 
wird, . nach der eine Blocklange von 200 bis 250 m schon als das 
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auBerste HochstmaB des Vertretbaren hingestellt wurde. In den 
meisten Bebauungsplanen findet man sogar kaum groBere Blocklangen 
als 120-140 m. Das ist aber oft geradezu ein Fehler. 

Nehme ic"h einmal eine Blocklange von 400 m an, so bedeutet diese 
fiir einige wenige Leute eine vielleicht hier oder da einmal eintretende 
Wegeverlangerung von 4-5 Minuten. Man kann es wohl wirtschaftlich 
kaum vertreten, eigens deswegen eine QuerstraBe anzulegen, die bei 
60 m Lange schon nach den Vorkriegspreisen allermindestens 
60·75 = 4500 M. Anlagekosten und etwa 4500·0,35 = 135 M. jahr
licher Unterhaltungskosten (sehr gering gerechnet) erfordert, die zu 
4% kapitalisiert ebenfalls eineh einmaligen Aufwand von 3375 M. dar
stellen, so daB die StraBe schon vor dem Kriege insgesamt mindestens 
7875 M. gekostet oder einen einmaligen Aufwand von mindestens 300 M. 
beansprucht hatte. Wiirde man einmal die Probe machen, fur eine StraBe, 
die einen Block von 500 m Lange in zwei Half ten zu je 250 m teilt, 
fiir den Durchgangsverkehr im Inneren des Viertels 5 Pf. fiir jede Per
son zu erheben, so glaube ich, es kamen keine 20 Pf. am Tage ein. (Immer 
freilich ein sonst zweckmaBiges StraBennetz mit sachgmliB angeord
neten SammlerstraBen vorausgesetzt.) Noch viel seltener kommt es 
fiir Fuhrwerke in Frage, daB sie von einem Punkt in der Mitte cler 
einen Blockseite unmittelbar nach dem entsprechenden Mittelpunkt 
auf einer anderen Blockseite wollen und die Einfli.gung einer clirekten 
QuerstraBe wirklich schwer vermissen. Z. B. haben die Milch- oder 
Brotwagen u. dgl. stets noch aIle moglichen anderen Punkte zu beriihren, 
und es ist gleichgiiltig, ob sie groBere oder kleinere Serpentinen fahren. 

Deshalb bin ich der 'Meinung, daB man Blocklangen bis zu 400 m 
und sogar noch etwas dariiber hinaus als zulassig betrachten kann. 
Will man aber groBe Blocklangen noch einmal durchbrechen, so solI es 
nicht durch kostspielige QuerstraBen geschehen, sonclern durch unbe
baute FuB- und Gartenwege, die gleichzeitig eine reizvolle Beleblmg 
des Ortsbildes bieten und mit besonderer Vorliebe benutzt zu werden 
pflegen, da sie staubfrei und von Fuhrwerksverkehr ungestDrt sind. 

Ich muB nun auf die wirtschaftliche Seite der Frage noch naher 
eingehen: 

Es pflegt eingewanclt zuwerden, wenn auch das Bediirfnis nach Ein
fiigung weiterer QuerstraBen durch Verkehrsriicksichten nicht gerade 
geboten sei, so empfehle sie sich doch, da den StraBenkosten durch die 
Schaffung von weiteren Baustellen die Entstehung neuer Werte gegen
iibertrete. Diese Werte werden gefunden: 

1. in den bebaubaren Flachen, die sich an der Wandung der Quer
straBen neu ergeben, 

2. in der Umwandlung von normalen Baustellen in - angeblich 
wertvollere - Eckbaustellen. 

Hoepfner, S(Kdteball. 
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Ob in der Tat die neu entstehende BaugrundfUiche die Kosten fiir 
die Herstellung und Unterhaltung der StraBe aufzuheben oder gar 
einen Gewinn zu erbringen vermag, muB von Fall zu Fall untersucht 
werden. Einige Beispiele magen den Gang einer solchen Untersuchufig 
klarlegen und gleichzeitig einige Anhaltspmlkte fiir die Beurteilung der 
Frage bieten. 

1. Beispiel. 

lch betrachte zunachst den Fall, daB fiir die QuerstraBe ein Mindest
maB an Kosten aufzuwenden sei, urn nur gerade ihre Bebaubarkeit zu 
ermaglichen. Es mage (Abb.15) nur ein Frontabstand del' Gebaude von 
7,50 m verlangt sein, und es mage nur ein 3,5 m breiter Fahrbahnstreifen 
befestigt sein, und zwar in einfachl?ter Weise mit einem Kostenaufwand 
von 6 M./qm. Rechne ich dann noch fUr die Belegung der StraBe mit 
Gas- und Wasserleitung je 5 M./m und mit Kanalisation 20 M./m 
- alles auBerordentlich gering gewahlte Preise - so kostet eine 

solche StraBe nur etwa 50 M./m. Natiirlich ist 
eine solche StraBe nur aIiwendbar bei Erbauung 
kleinster, also eingeschossiger Hauser, die wieder 
sehr niedrige Bodenpreise zur Voraussetzung haben. 
Der normale Baustellenpreis betrage 3 M./qm, und 
es sei eine Bebaubarkeit von 0,5 zugelassen. Dann 

~ist also der Preis des Baugrundes 6 M./qm. 
i'='''''====fo>4 Durch EinfUgung del' QuerstraBe 

Abb.15. 

werden neu geschaffen 2· 20 . 10 = 400 qm 
gehen verloren .. . 2· 7,5 . 10 = 150 qm 

Es tritt also ein Gewinn von = 250 qm 

Baugrundflache ein, mit einem Wert gleich dem ubrigen Baugnmd del' 
Gegend, also bei 6 M.jqm einem Gesamtwert von 1500 M. 

Dem stehen gegenuber: 

StraBenbaukosten ............. 40·50 = 2000 M. 
Fur Unterhaltung, Reinigung und Erneuerung der 

StraBe und del' Leitungen jahrlich 2 % der Anlage-
kosten oder kapitalisiert zu 4 % . . . . . . . .. 1000" 

zusammen-~30::-:0::-::0:-M::7". 

an Aufwendungen. 
Erst bei 6 M./qm Grundstucks- und 12 M./qm Baugrundkosten 

wiirde die gewonnene BaugrundfHiche die Kosten der nahezu unwahr
scheinlich einfach und billig angenommenen QuerstraBe vielleicht aus
zugleichen vermagen, wobei aber wieder nicht die Wertverminderung 
in Ansatz gebracht ist, die fur das Eckgebaude unvermeidlich ist. Das
selbe enthalt sehr schlecht beliift- und belichtbare Raume und eine 
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kaum nennenswerte Freiflache (Abb.16), so daB es in seinem Wohnwert 
wesentlich herabgesetzt ist. Dazu kommt, daB dieses Grundstiick, 
um iiberhaupt bebaubar zu sein, eine auBerordentlich lange Baufront 
erhalten miiBte. Es wiirde sich deshalb nur schwer ein Kaufliebhaber 
dafiir finden, und auch hierdurch wiirde del' Marktpreis des Grund
stiickes vermindert werden. 

So ist das Ergebnis: Die aufzuwendenden StraBenkosten werden 
bei einer Unterteilung del' Blocklange nicht durch entsprechende neu
geschaffene Grundstiickswerte aufgewogen, dagegen 
entstehen schlechte Wohnverhaltnisse. 

Bei hoheren Bodenpreisen abel', bei denen die 
neugeschaffenen Grundstiickswerte steigen, ist wieder 
andererseits auch die hier angenommene Bauweise 
und die angenommene geringe Breite und billige 
Ausstattung der StraBe nicht mehr anwendbar. 

2. Bei spiel. 

Abb. 16. 

a) Weiter will ich mit zweigeschossiger Bauweise rechnen unter 
Beibehaltung gleicher Bautiefe wie vorher und gleicher Bebaubarkeit 
von 0,5. Die StraBe miiBte dann breiter werden, mit mindestens 
etwa 10 m lichtem Wandabstand zwischen del' Vorderfront und bessel' 
ausgestattet sein, diirfte also (vor dem Kriege) vielleicht fiir 75 M./m 
Mindestpreis herstellbar gewesen sein, wenn ich mit sehr geringem Preise 
rechne. 

lch erhalte dann das Ergebnis, daB durch Einfiigung der neuen 
QuerstraBe 

neu geschaffen werden 2·20· 10 = 400 qm 
es gehen verloren 2 . 10 . 10 = 200 " 
es bleibt also ein Gewinn von 200 qm 

Bauflache. Rechne ich mit einem durchschnittlichen Baustellenpreis 
von 10 M./qm, betragt also del' Baugrundpreis 20 M.fqm, so haben 
diese 200 qm einen Wert von 4000 M., der neu entsteht. 

Dem stehen gegeniiber an Aufwendungen: 

StraBenbaukosten 40·75 ........... = 3000 M. 
Unterhaltungskosten (entsprechend starkerer Be-

nutzung der StraBe = 3% der Baukosten) kapi-
talisiert zu 4 %. . . . . . . . . . . . . . . = 2250 " 

also zusammen 5250 M. 

Erst bei 26,75 M./qm Baugrund- oder 13,12 M./qm Baustellen
preis lieBen sich die StraBenkosten decken, wobei dann wieder die 
Verschlechterung del' Wohnverhaltnisse noch nicht in Rechnung ge-

5* 
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stellt ware, so daB die Anlage der QuerstraBe noch keinesfalls zu 
empfehlen ware. 

b) Das Bild verschie bt sich a ber wieder, wenn ich zum Vergleich 
mit einer Blocktiefe von 60 m, einer Bautiefe von 12 m und einer Be
baubarkeit von 0,4 rechne (Abb.17), wlihrend im iibrigen die eben
genannten Annahmen unverandert beibehalten bleiben. Einem Bau
stellenprei'3 von 10 M. entspricht dann ein Baugrundpreis von 25 M.Jqm. 

Es werden neu geschaffen 2· 12·36 = 864 qm 
es gehen verloren 2· 12· lO = 240 " 

Es bleibt also ein Gewinn von = 624 qm 

mit einem Wert von 624·25 = 15600 M. Dem steht gegenliber an 
Aufwendungen 

StraBenbaukosten 60·75 . . ,. ... = 4500 M. 
Unterhaltungskosten (3'%), kapitalisiert zu 4% = 3375 " 

also zusammen = 7875 M. 

so daB sich in diesem Falle 

10m -~----------~~----------

!~~~ ~L 
w __________ ~~ ________ ___ 

allerdings ein Reinerlos von 7725 M. 
erzielen laBt. 

Bei groBerer Stockwerk:z;ahl del' 
Bauten wlirden wieder die Anfor
derungen an die StraBen breite bzw. 
den freien Frontabstand und an die 
StraBenausstattung und damit die 
verlorene Baugrundflache und die 
StraBenkosten steigen und der Rein
erlos sich dementsprechend ver-

Abb. 17. mindern. 
In gleicher Weise wiirde die 

Rentabilitat einer solchen QuerstraBe sinken und unter Umstanden 
in Frage gestellt sein, wenn infolge hoherer Baustoffpreise und Lohne 
die StraBenanlage- und Unterhaltungskosten steigen, wie es augen
blicklich infolge des Krieges in hohem MaBe del' Fall ist und noch 
auf lange Zeit bleiben wird. 

Eine allgemeingiiltige Tabelle dafiir auszuarbeiten, wann die Ein 
fiigung von QuerstraBen fiir den Bodenbesitzer wirtschaftliche Vor
teile bietet, kann unterbleiben. Die Untersuchung kann in einfacher 
Weise von Fall zu Fall angestellt werden, wobei die hier -- meines Wis
sens zum erstenmal-- angewandte Methode, den Baustellenpreis durch 
den "Baugrundpreis" zu ersetzen, mil' wesentliche Vorteile zu bieten 
scheint. Sie ist deshalb angebracht, weil der Baugrund, d. h. die iiber
baute FIache in weit iiberragendem MaBe den Erlrag liefert und damit 
den eigentlichen Wertgegenstand bildet, wogegen del' eine Landzugabe 
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darsteliende Rest des Grundstiickes bei del' Verkaufswertbemessung 
nul' wenig ins Gawicht falit, so wichtig er an sich mit Rucksicht auf die 
aligemeinen Wohnverhaltnisse auch ist. Abel' del' Baulandmarkt, 
wieer sich tatsachlich gestaltet hat, zieht ihn nur ganz wenig bei seiner 
Kalkulation in Betracht. 

Man sieht jedenfalls: 
1. In welcher Weise die Untersuchung durchzufUhren ist, ob den 

Kosten del' QuerstraBe del' aus den neu geschaffenen Baustellen 
zu ziehende Erlos entspricht, 

2. daB dieses desto eher del' Fali sein wird, je hOher del' Baugrund
preis und je groBer die Tiefe des zu teilenden Blockes ist. 

Es wird nun noch ein anderer Gesichtspunkt zuweilen angefUhrt, 
del' die Anlage von QuerstraBen aus wirtschaftlichen Grunden vertret
dar erscheinen lasse. Wahrend ich namlich von verniinderte m 
Wert del' Eckbaustelie sprach, wird von anderer Seite behauptet, daB 
dieselbe einen erhohten Wert habe, und zwar in so hohem MaBe, daB 
ein betrachtlicher Teil del' StraBenbaukosten allein dadurch ausge
glichen werden konne. Diese Wertsteigermlg del' Eckbaustelle solI 
herbeigefiihrt werden: 

1. durch die starkere Ausnutzbarkeit (Bebau
barkeit) diesel' Baustelle, 

2. durch den Wert del' Lage, die den Ertrag des 
entstehenden Hauses erhohe. 

Wie wir fruher gesehen haben, muB eine erhohte Abb. 18. 
Gesamtflache 780 qrn, 

Bebaubarkeit fUr die Eckgrundstucke in del' Tat Bebaut 528 qm. 

zugelassen werden, um ihre volle Front uberhaupt 
ausnutzen zu konnen. Damit wird bei gleichem Baustelienpreis del' 
Baugrundaufwand del' Eckbauten gegenuber den Bauten in fort
laufender Wandmlg ermaBigt, odeI' bei gleichhohem Baugrundaufwand 
wie bei den Nachbargrundstucken in laufender Wandung kann del' 
Baustellenpreis entsprechend erhoht werden. Rechnet man beispiels
weise mit einem normalen Baugrundpreise von 50 M.jqm in einer 
gewissen Gegend, so wurde bei einer Bebaubarkeit von 0,4 die Bau
stelle durchschnittlich mit 20 M.jqm zu bezahlen sein, wahrend sie bei 
einer bis 0,67 bebaubaren Ecke bis 33 M.jqm bringen kOnnte (Abb.18). 
Del' Grundbesitzer, del' sein Gelande fUr den Verkauf als Baustellen 
erschlieBen will, hatte also ein Interesse an del' Schaffung moglichst 
vieleI' Blockecken, d. h. an del' Schaffung kurz,er Blocks. Dbersehen 
wird dabei abel', daB das entstehende Gebaude gegenuber einem 
Hause von gleicher bedeckter Grundflache das in laufender Wandung 
steht, wesentliche Nachteile hat. Die Vorderfront ist langer, und des
halb sind die StraBen-Anliegerbeitrage und eben so infolge Ausbildung 
einer langeren Fassade die Baukosten hoher, die Raume sind zum Teil 
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schlecht belichtbar, also im Wert gemindert, und das ganze Bau
objekt ist auBerordentlich groB, so daB in der Tat in W ohngegenden 
die Eckbaustellen auch bei gleichem Baustellenpreis wie die anderen 
oft schwer verkauflich sind, und jedenfalls erfahrene Bauunternehmer 
sie ungern erstehen. 

Vor allen Dingen muB man aber feststellen, daB die Schaffung von 
Gewinnen fiir den Bodenbesitzer durchaus nicht das wichtigste Ziel 
bei der Aufstellung von Bebauungsplanen sein darf, sondern weit dar
liber muB das offentliche Interesse stehen, das in erster Lillie die 
Schaffung einwandfreier Wohnverhaltnisse heischt. Diese sind bei 
Eckbaustellen aber stets in ihrem Wert gemindert. Wo im allgemeinen 
eine Bebaubarkeit von z. B. 0,4 flir die zulassige Hochstgrenze an
gesehen wird, soIl man liber dieselbe nur aus unbedingt zwingenden 
G:rlinden hinausgehen. Ein solcher zwingender Grund ist das ge
steigerte Verdienst des Grundbesitzers aber nicht. Deshalb kann in 
WohngegeIfden hieraus ein Grund fiir Verringerung der Blocklangen 
nicht abgeleitet werden, Bofern ein erhohter Preis flIT die Eckbaustelle 
liberhaupt erzielbar ist. 

In ganzlicher Verkennung des wahren Sachverhalts wird wohl 
auch hier oder da die Meinung vertreten, die Schaffung zahlreicher 
Eckbaustellen liege, sofern sich aus ihnen ein erhohter Erlos erzielen 
lasse, im volkswirtschaftlichen Interesse, da auf diese Weise 
dUTch eine gesteigerte Melioration auch entsprechend hohere Werte 
geschaffen wiirden und somit das "Volksvermogen" in gleichem MaBe 
steige. Das ist natiirlich ein TrugschluB. Erstens werden dadurch, daB 
ich viele Bauten auf einem einzelnen Grundstiick zusammendrange, 
wahrend sie ebensogut in naher Entfernung auf anderen stehen konnten, 
und daB ich auf diese Weise den Wert dieses Grundstiicks kiinstlich 
hochschraube, andere aber ungeniitzt liegen lasse, keine neuen Werte 
erzeugt. Zweitens aber ist zu beachten, daB dem erh6hten Ertrage 
dUTch Verschlechterung der Wohnverhaltnisse ein noch h6herer und 
viel bedeutsamerer Minderwert gegenlibersteht, der zwar nicht in 
barem Geld, aber in Volksgesundheit beglichen werden muB. 

Somit komme ich zusammenfassend zu dem SchluB, daB fiir Wohn
gebiiude der wirtschaftliche Mehrwert del' Eckgrundstlicke infolge 
der unvermeidliehen, aber stets bedauerlichen groBeren Ausnutzbarkeit 
mindestens fraglich, in den meisten Fallen aber zu verneinen ist. 

Etwas andel's liegen freilich die Verhaltnisse dort, wo die Blockecke 
nicht mit einem Wohn-, sondern eillem Geschaftshaus besetzt ist. 
Zunachst fallt unter diesen Umstanden die unvermeidlich entstehende 
unglinstigere Belicht- und Belliftbarkeit einiger Raume und die ge
ringere GroBe der Freiflache gemeinhin weniger nachteilig ins Ge
wicht, sodann aber tritt hier in der Tat eine bedeutende - und zwar 
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innerlich begriindete - Wertsteigerung der im Eckhause gelegenen 
Geschaftsraume gegeniiber denen in der laufenden Front ein, die in 
sehr viel hOherer Bezahlung des Grund und Bodens ihren Ausdruck 
finden wiirde. In diesemFalle riihrt der Wert der sogenannten "Lage" 
daher, daB am Treffpunkt zweier StraBen ein groBerer Menschenstrom 
an dem Hause vorbeiflutet und die Gelegenheit zum Verkaufen oder Ab
schluB sonstiger Geschafte infolgedessen groBer ist, und daB das Ge
schaft an dieser Stelle starker ins Auge fallt. Dieser Gesichtspunkt 
£alIt abel' im Inneren des WohnvierteIs nur wenig ins Gewicht. Fiir 
die wenigen Geschafte, die nicht an einem eigens hierzu geschaffenen 
Zentralpunkt zusammen gruppiert sind, sondern sich an anderen Stellen 
iiber das Viertel verstreut ansiedeln, finden sich auch bei Ausbildung 
langer Blocks mehr als geniigend Ecklagen, so daB nur fiir einen Teil 
derselben von einer Wertsteigerung infolge Einbaues von Geschij,fts
raumen wird die Rede sein Mnnen. Auch diese sind erstens nicht iiber
maBig ertragreich und bilden nur einen kleinen Teil des Gesamtbauwerks. 
Mithin fallt (da sie nur aus einem kleinen Gebietskreis ihre Kunden 
erhalten werden; denn alle fiir das ganze Viertel bestimmten Geschafte 
werden in dessen Zentrum eine bessere Lage finden als an irgendeiner 
Blockecke, wo sie sch~er auffindbar sind) ihr EinfluB gegeniiber den 
Gesamtkosten des Baues nicht so sehr ins Gewicht. Auch ist zu beachten, 
daB auBer den wenigen fiir Geschaftszwecke in Anspruch genoIrimenen 
Raumen alle anderen aber Wohnraume bleiben, so daB die Schaden, 
die fiir Wohngebaude als Eckbauten unausbleiblich sind, auch hier 
gegeniiber der Wertsteigerung das tJbergewicht haben. 

Mithin besteht auch von diesem Gesichtspunkt aus kein Grund, 
im Inneren des Viertels selbst auf die Schaffung von Eckbaustellen 
kiinstlich hinzuarbeiten. 

So bliebe diese Frage allenfalls nur an der VerkehrsstraBe offen, 
und es ware zu erwagen, ob man dort die Blochlange kiirzen solle, um 
moglichst viele bevorzugte Ecklagen zu schaffen. Aber abgesehen davon, 
daB, wie ich vorher gezeigt habe, dadurch die Verkehrsa,bwicklung ge
schadigt wiirde, wiirde sich erstens der Vorzug der Lage in gleichem 
MaBe vermindern als die Zahl der mitgleichen Vorziigen ausgestatteten 
Baustellen wachst, und drittens wiirde der von der VerkehrsstraBe 
abzweigende Verkehr sich verzetteln und damit der Wert der Ecklage 
nicht mehr der gleiche bleiben. 

So halt also von allen betrachteten Gesichtspunkten, die angefiihrt 
werden, um die Bildung kurzer Blocks zu rechtfertigen, nur der eine 
kritischer Betrachtung stand: daB man zuweilen bei teueren Boden
preisen und tiefen Blocks mehr Gelande zu Baustellen machen und mehr 
Gewinn aus der ErschlieBung erzielen kann. Demgegeniiber steht die 
Schadigung der allgemeinen Wohnverhaltnisse dadurch~ daB ich eine 
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grol3ere Anzahl fiir Wohnzwecke minderwertiger Eckbauten entsteht, 
lmd - was bei Nord-Siidverlauf der Langsstral3en in Rechnung zu 
ziehen iot -, eine vermehrte Anzahl von Nordfronten an den Schmal
seiten des Blocks entsteht, die jeder Besonnung entbehren und daher 
auch in der laufenden Wandung ungesunde Raume ergeben, und endlich, 
daB eine Haufung der Einwohner stattfindet, welcher entgegenzuarbei
ten gerade der maBgebende Grund fiir die VergroBernng der Block
tiefen war. 

Deshalb ist es stets auf das sorgsamste zu erwagen, ob man einem 
Privatvorteil des Bodenbesitzers zuliebe durch Einfiigung von Quer
straBen, fUr welche sonst kein inneres Bediirfnis vorliegt, die Block
langen kiirzen solI. 1ch meine, daB man bei wohldurchdachter An
ordnung des Gesamtaufteilungsnetzes Blocklangen von 350-400 m 
als die normalen anstreben solI. 

V. Abschnitt. 

Die Wahl del' GeschoUzahl und del' Bauweise. 
Je hohere Gebaude ich am Blockrande errichte und je mehr Men

schen ich in ihnen unterbringe, desto geraumiger soli das Blockinnere 
gestaltet sein. Je nachdem man aber weiter die offene oder geschlossene 
Bauweise wahlt, konnen ebenfalls die an die Blocktiefe und die Ge
staltung des Blockes zu stellenden Anspriiche verschiedene sein. Dar
aus folgt also, daB man sich iiber die Mal3e und die Gestaltung der 
Blocks, auf die bei der Aufstellung des Bebauungsplans hinzuarbeiten 
ist, kein klares Bild machen kann, ehe man sich nicht iiber die Geschol3-
zahl und die Bauweise klar geworden ist. Ebenso ist diese Frage aber 
ferner auch auf die Ausbildung der AufteilungsstraBen, die Ausstattung 
des Viertels mit Platzen und Griinanlagen und vieles andere von grnnd
legendem EinfluB. Davon wird spater die Rede sein. Man sieht jeden
falls, wie es notwendig ist, iiber GeschoBzahl und Bauweise Klarheit 
zu schaffen, ehe man iiberhaupt an die eigentliche technische Aus
arbeitung· des Bebauungsplanes herantreten kann. 

Nun stellt sich diese Frage aber als ein Problem von allergroBter 
Wichtigkeit und Folgenschwere dar. 1ch kann auf dasselbe hier im 
Rahmen dieses einleitenden Dberblicks nicht im Einzelnen und nicht 
entfernt in erschopfender Weise eingehen, will es aber wenigstens in 
seinen Grundziigen anzudeuten suchen. 

Das Problem ergibt sich aus dem tiefgreifenden EinfluB, den die 
Geschol3zahl und Bauweise - und zwar vornehmlich erstere - einer
seits auf die Giite der entstehenden Wohnverhaltnisse, anderseits aber 
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auf die Wohnungskosten ausuben. Der Wunsch, so giinstige Wohn
verhaltnisse wie nur irgend erreichbar zu schaffen, drangt einerseits 
dazu, womoglich nur Hauser von 1-2 Stockwerken, und zwar in offener 
Bauweise zu errichten. Andererseits aber muB man sorgsam erwagen, 
ob der Mehraufwand an Kosten, der dadurch entsteht, dem erzielten 
Vorteil entspricht und ob die Einwohnerschaft, fiir welche die zu er
bauenden Wohnungen bestimmt sind und welcher die erstrebten Ver
besserungen der W ohnungsverhaltnisse zugute kommen sollen, sie auch 
bezahlen kann. 

Verwickelt wird nun dieses Problem im Rahmen der Stadtebaupolitik 
in besonderer Weise dadurch, daB nicht jede Aufwendung fiir die He
bung der Wohnverhaltnisse im W ohnungspreis zum Ausdruck zu kommen 
braucht. Sondern wenn man die fur die Bauart und Bauweise maB
gebenden Bestimmungen rechtzeitig erIaBt, ist es sehr wohl moglich, 
die etwa entstehenden Mehrkosten fUr die Schaffung gebesserter Wohn
verhaltnisse mindestens teilweise auf den Bodenbesitzer abzuwalzen unter 
Heranziehung des· Gewinnes, der bei der Umwandlung seines Grund
besitzes aus Acker in Bauland frei wird. 

Hierbei spielen die ganz eigenartigen Verhaltnisse, unter denen sich 
der Grundstucks- und Wohnungsmarkt entwickelt und die von der im 
freien Warenmarkt maBgebenden Regelung des Preises je nach An
gebot und Nachfrage grundlegend abwdchen, eine bedeutsame Rolle. 
Diese miissen deshalb klargestellt werden. Unter ihrer Beriicksichtigung 
hat man dann als Ziel zu erstreben, daB einerseits eine Verteuerung der 
Wohnungskosten vermieden, andererseits aber an Bauart und Bauweise 
so weitgehende Anforderungen gestellt werden, daB das Erreichbare 
tatsachlich moglichst restlos erreicht wird und daB die BodenbesitzeI' 
und Bauunternehmer keine ubermaBigen und ungerechtfertigten Ge
winne erzielen konnen, die ihnen die Allgemeinheit durch mangelhafte 
Befriedigung eines furer wichtigsten Daseinsbedurfnisse zahlen muBte. 
Die bestmogliche Losung dieser Aufgabe ist von grundlegender Bedeu
tun~ fiir unser ganzes Volks- und Wirtschaftsleben. 

a) Die Geseho8zahl. 
Als Ausgangspunkt der neuzeitlichen stiidtischen Bauart haben wir 

(nach Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens, 4. Aufl., S.5) in 
dem weiten Kulturgebiet von Deutschland, Mittel- und Nordfrankreich 
und England im allgemeinen das sog. Dreifensterhaus anzunehmen, 
welches sich heute noch in Rheinland-Westfalen und einem Teil der 
Stadte an der Nordseekuste, besonders Bremen, vielfach erhalten und 
fortgebildet hat. In den iibrigen Landesteilen Deutschlands ist 
dieses Dreifensterhaus leider zum gr6Bten Teil durch groBere Haus
formen verdrangt, im Gegensatz zu anderen Landern, in denen as 
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bis in die Gegenwal't hinein in weit ausgedehntel'em MaBe als Normal
typ del' stadtischen Wohnung fol'tbesteht. 

In Deutschland trat im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts 
nicht nur in GroBstadten, sondern leider auch in Mittel- und Klein
stadten mehr und mehr die 3- und 4 geschossige Mietskaserne hel'vor. 
Hiergegen hat sich in neuerer Zeit mit schnell wachsender Kraft eine 
starke Bewegung zur Geltung gebracht, welche nicht nur im Villenbau 
fiIT die besserbemittelten Stande, sondern VOl' allen Dingen auch fUr 
die Kleinwohnung die Riickkehr zum Kleinhausbau mit 2 odeI' gar 
nur I-P/2 Geschossen fordel't. Als Grund hierfUr ist die Uber
zeugung maJ3gebend, die sich immer mehr Bahn bricht, daB sich 
gerade fiiT die Kleinwohnung bei del' Stockwerkshaufung befriedigende 
Zustande nicht schaffen lassen. Denn immer wieder verlangt die 
Erkenntnis Geltung und Beriicksichtigung, daB dem Begriff "Wohnen" 
ein viel tieferer Sinn und eine viel groBere Bedeutung fiIT die Kraft, 
Gesundheit, Leistungsfahigkelt und Kultur des Volkes innewohnt, 
als man eine Zeitlang zugeben wollte, ein Sinn, dem man nicht damit 
allein gerecht werden kann, daB man den Menschen ein gewisses 
GroBenmaB an Raum als Hausung zur Verfiigung stellt, sondern bei 
dessen Beriicksichtigung die auBeren Verhaltnisse del' Wohnung eine 
durchaus ebenso groBe Rolle spielen. Dariiber besteht in den maB
gebenden Kreisen wohl kein Zweifel mehr. 

Da del' Wohnwel't del' Kleinwohnung in vie! hohel'em Grade 
von del' GeschoBzahl abhangig ist als del' Wohnwert del' groBen Woh
nung, will ich die Einwande, die gegen die vielgeschossige Bauweise 
erhoben werden, zunachst im besonderen fill diesen Fall betrachten. 
Dabei sehe ich von vornherein ganz davon ab, auf die vielfachen ganz 
schlimmen Auswiichse einzugehen, zu welchen diese Bauart an manchen 
Stellen gefiihrt hat. Das gehort nicht hierher und wird gelegentlich 
an anderel' Stelle zu bespl'echen sein. lch will vielmehr nur die Nach
teile anfiihren, die selbst dann unvel'meidlich sind, wenn die Anord
nung und Ausbildung del' Wohnung und des Hauses mit aller Sorgfalt 
getroffen wird. 

Als solche unvermeidbaren Nachteile del' vielgeschossigen Bauweise 
willden, kurz gesagt, etwa folgende zu nennen sein: 

1. Die Beschrankung des Nebenraums und die Erschwerung seiner 
Benutzung durch die Einwohner. 

2. Die Herabsetzung del' Wohnsitten. 
3. Die Schadigung del' Gesundheit del' Hausbewohner. 
4. Die gegenseitige Storung del' Bewohner infolge der gedrangten 

Wohnweise. 
Um mil' iiber die Wichtigkeit des Nebenraums klar zu sein, muB 

ich mIT etwa folgendes vergegenwartigen: 
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Die Kleinwohnung fill die minderbemittelten Klassen solI normaler
weise einschlieBlich der Kiiche 3-4 Raume besitzen, wenn ordnungs
maBige Wohn- und vor allen Dingen Schlafverhaltnisse herrschen sollen. 
Die badische Landesbauordnung z. B. bestimmt in § 148: 

Jede Wohnung solI so beniitzt werden, daB mindestens jedes Ehe
paar fiir sich und seine noch nicht 12 jahrigen Kinder einen besonderen 
Schlafraum besitzt, und daB fiir die iibrigen, iiber 12 Jahre alten 
Personen nach dem Geschlecht getrennte Schlafraume vorhanden 
sind. 

Kiichen sollen nicht als Schlafraume beniitzt werden. 
Tatsachlich stehen freilich bisher Wohnungen mit einer diesen Vor

schriften entsprechenden Raumzahl den minderbemittelten BevoIke
rungsschichten nur zu einem geringen Bruchteil zur Verfiigung. Aber 
sie stellen den Normaltyp dar, auf dessen allgemeine Einfiihrung un
entwegt hingearbeitet werden muB, und von dem aIle grundsatzlichen 
Erorterungen ausgehen miissen. Bislang wohnt der groBere Teil der 
BevoIkerung noch in 1-2raumigen Wohnungen, fiir welche das, was 
im folgenden iiber die Schadigung. der 3- und 4-Zimmerwohnung durch 
hohe Stockwerkzahl gesagt wird, in noch stark erhOhtem MaBe gilt. 

Die Anordnung der Wohnung im Stockwerk wird im allgemeinen 
so sein miissen, daB nur je 2 Wohnungen in jedem GeschoB an einem 
gemeinsamen Treppenhaus liegen, da es sich schon bei 3 Wohnungen 
kaum noch erreichen laBt, daB jede ihren besonderen Zugang erhalt 
und dabei gleichzeitig ein Teil der Raume nach vorn, ein anderer Teil 
nach hinten heraus liegt und dadurch die Querliiftung der Wohnung ge
wahrt ist. 'Von dieser Anordnung wird man leider aus hygienischen 
Griinden nicht abgehen konnen, trotzdem dadurch, daB jede Wohnung 
die Kosten fiir 1/2 Treppenraum im GeschoB mit tragen muB, eine er
hebliche Inanspruchnahme der fiir die Wohnungsherstellung verfiigbaren 
Mittel eintl'itt. 

Wenn ich nun auch annehme, daB die GrundriBlosung und Raum
einteilung der Wohnung so zweckentsprechend wie nur irgend mogIich 
getroffen 1st, so wird man sich doch keiner Tauschung dariiber hin
geben konnen, daB das RaummaB einer solchen Wohnung, wenn die
selbe fiir Minderbemittelte iiberhaupt erschwingbar bleiben solI, trotz 
der 3-4 Rii.ume auB,erst beschrankt sein wird. Einen Anhalt hierfiir 
bieten die Bedingungen, welche einem Wettbewerbsausschreiben des 
badischen Landeswohnungsvereins zur Erlangung von Entwiirfen flir 
solche Kleinwohnungen zugrunde gelegt waren und in denen als Wohn
flache fiir Wohnungen von Kiiche und 2 Zimmern 40-45, von Kiiche 
und 3 Zimmern 55--60 qm angenommen ist, so daB die groBten Raume 
hochstens 15-18 qm, andere dafiir aber nur etwa 10 qm Bodenflache 
erhalten konnen. 
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In diesen engen Raumen spielt sich nun das ganze Leben und die 
Wirtschaft del' Familie ab, und sofern auch jedes Eckchen in geschick
tester Weise ausgenutzt wird, so ist doch ohne Weiteres klar, welche 
Wichtigkeit jede Zugabe an Nebenraum fiir die Bewohner haben muD. 
Auch del' sog. "kleine Mann" hat allerlei Dinge wie ein paar Betten, 
einen Kinderwagen, ein Rad, Wasche und einige Vorrate, die Festtags
kleidung und anderes mehr, was er zeitweise nicht im taglichen Leben 
braucht und auDerhalb del' Wohnraume abstellen odeI' in Schranken 
und Truhen fortlegen will. Bei del' Enge seiner Wohnung muD ihm 
mehr als jedem anderen daran liegen, hierfUr einen Speicher und Keller
raum zu haben. Den Kellerraum braucht er auch, um darin einen 
kleinen Vorrat an Gemiise, Holz, Kohlen uSW. unterzubringen, die aus 
Griinden derSauberkeit, Gesundheit und Ordnung nicht in die Wohnung 
selbst gehoren. 

Wenn nun 4 Familien ubereinander wohnen, so bleibt zunachst natur
lich fUr jede derselben nur halb soviel Raum im Keller und Dachboden 
ubrig wie beim 2stockigen Haus, lmd damit ist das MaD an Nebenrauin 
bereits auf eine hinter dem Bediirfnis erheblich zuriickbleibende GroDe 
beschrankt. Dazu kommt abel' nun VOl' allen Dingen noch del' Nachtdl 
hinzu, daD diesel' Nebenraum im 4stockigen Haus viel schwerer erreichbar 
ist und dadurch an Wert noch unverhaltnismaDig mehr als an GroDe 
einbuDt. Denn im einen Faile, wenn man nul' 1-2 Treppen zu laufen 
hat, urn in den Keller und auf den Speicher zu gelangen, ist del' Neben
raum fast ein gleichwertiger Teil del' Wohnung, muD man abel' 3 bis 
4 Treppen steigen, so lehrt die Erfahrung, daD die Raume fiir Ab
stellung del' Sachen, die man aus del' Hand haben will, tatsachlich 
fast gar nicht mehr in Betracht kommt. Man kann dagegen so viele 
Vernunftgriinde anfiihren als man will: es ist einmal so. Darunter 
leidet natiirlich die Behaglichkeit del' Wohnung, Ordnung, Gesundheit 
und die Wohnsitten in vielfacher Hinsicht. 

Von besonderer Bedeutung ist hierbei noch folgendes: 1m Keller und 
auldem Speicher sind die gemeinsamen Wasch- und Trockenraume unter
gebracht. An diesen sind nun im 4stockigen Hause mindestens 8 Fami
lien beteiligt, und es ist ja bekannt, wie diese gemeinschaftlichen An
lagen nicht nul' eine Quelle des Streites und .Argers zu sein pflegen, 
sondern auch, je mehr Parteien daran beteiligt sind, desto starker und 
arger del' Unordllung und Verschmutzung verfallen. Darunter leidet 
nicht nul' die Lebensfl'eude del' Menschen, deren Hebung gerade durch 
die Wohnungsausbildung zu dienen unser Ziel sein muB, sondern in
folge del' allmahlich eintretenden Abstumpfung gegen die Ertragung 
diesel' Zustande, die del' einzelne trotz besten Willens im allgemeinen 
doch nicht andern kann, auch ihre kulturelle Erziehung. Es kommt 
hinzu, daB die Waschkiiche und del' Trockenboclen so unbequem zur 
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Wohnung liegen, daB sie schlieBlich von den Hausfrauen gar nicht mehr 
benutzt zu werden pflegen, sondern daB schlieBlich zu allen Arbeiten 
die kleine Wohnung dienen muB. Die Folge ist nicht nur Unruhe und 
Unbehagen, sondern vor allen Dingen schlechte Luft und Feuchtigkeit 
in der Wohnung, die unfehlbar \tieder Krankheit und Seuchen, be
sonders Tuberkulose, nach sich ziehen. 1st es aber zu erwarten, daB 
eine Frau ihre kleinen Kinder 4 Trenpen hoch allein laBt und unten im 
Keller wascht? Wie miihselig ist es dann ferner fUr sie, die doch gemein
hin niemand zur Hilfe hat, die nasse Wasche die Treppen hinauf zum 
Trockenspeicher zu schaffen! Wer sieht nach Wohnung und Kuche, 
wahrend die Frau mehrere Treppen darunter oder daruber beschaftigtist? 

Nicht mehr naher einzugehen brauche ich an dieser Stelle auf die 
Storung durch die Vber- und Unterwohner, wodurch gerade die "Wohn
lichkeit" weiter schwer beeintrachtigt zu werden pflegt. Darauf habe 
ich schon an anderer Stelle genugend hingewiesen. Beachten muB man 
aber dabei noch, daB die Bewohner desto mehr an die Wohnung ge
fesselt sind, in je hoherem Stockwerk diese liegt. Die Anzahl der 
Treppen sind eine Schranke, die sehr wohl beachtet werden muB. 
Ebenso wie in die Nebenraume wird man auf die StraBe, in den Hof 
und Garten viel weniger leicht hinausgehen, wenn mehrere Treppen zu 
steigen sind. Dadurch entgeht der Familie so mancher Augenblick 
der Erholung und stillen Selbstbesinnung, gar viele Stun den des Auf
enthaltes in frischer Luft! Gerade auch das so wertvolle Gartchen 
verliert einen groBen Teil seines Wertes, Wenn es zu einer hochgelegenen 
Wohnung gehort. Und sind diese Gesichtspunkte schon hochst be
denklich fUr die Erwachsenen, so sind sie eine besonders schwere Ge
fahr fiir die Kinder. 

Je mehr Mangel also unter den geschilderten Umstanden di3 Wohnung 
selbst auf weist, desto mehr sind gleichzeitig die Kinder an sie und ihre 
Gefahren gefesselt. Denn die Hausfrau kann das kleine Kind nicht im 
Gartchen in die frische Luft stellen, wenn sie 3-4 Treppen dariiber an 
die Wohnung gefesselt ist, sie mag sie nicht ohne Aufsicht in den Garten 
und auf die StraBe zum Spielen schicken, sie behalt sie vielmehr in 
der in so vieler Hinsicht mangelhaften Wohnung, die wieder noch in 
ihren MiBstanden gesteigert wird, je mehr Menschen sich darin drangen. 
Und dann tritt andererseits noch wieder die Kehrseite in Erscheinung: 
der Mann und die groBeren Kinder meiden die Wohnung, fallen dem 
Wirtshaus und del' Unsittlichkeit anheim, und so wird schlieBlich die 
Wohnung, die eine Quelle des Segens sein kann und soIl, zum Fluch. 
Das sind, kurz zusammengestellt, die gewichtigsten Einwande, die gegen 
die Stockwerkshaufung zu erheben sind. 

Der Vollstandigkeit wegen fuge ich noch einige Punkte an, auf die 
anch oftmals hingewiesen wird. wie das Aufsteigen der Kiichengeriiche 
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von unten her durch alle Stockwerke hindurch, die Unordnung und 
Unsauberkeit, die in den gemeinsamen Treppenhausern und Fluren 
desto mehr herrschen werden, je mehr verschiedene Parteien in dem 
Hause wohnen, die leichtere Verbreitung aIler Krankheiten und Seu
chen usw. Auch diese Einwande haben ihre sehr beachtenswerte Wichtig
keit, doch braucht nach dem Vorhergesagten nicht mehr naher auf sie 
eingegangen zu werden. 

lch glaube, daB hiermit die Bedenklichkeit del' hohen Stockwerks
zahl bereits geniigend hervorgehoben ist, um jedermann zu veranlassen, 
mindestens fiir Kleinwohnungsbauten sie zu vermeiden, wo er sie nul' 
irgend vermeiden kann. 

Viel eher zulassen kann man sie fiir die groBe Wohnung der wohl
habenderen Kreise. Dort bietet die Wohnung selbst reichlich Raum, 
dort hat man Fahrstiihle, Dienstboten und anderes mehr, und jeder 
kann selbst abwagen, um wieviel die Einwande, die vom Gesichts
punkt del' Kleinwohnung aus erhoben wurden, fiir sie an Gewicht 
verlieren. Und doch drangt gerade del' Bessergestellte iiberall nach 
weitraumiger Wohnweise und womoglich nach dem eigenen Hauschen! 
GewiB mit Recht, und gewiB solI man ihm gonnen, daB er sich diesen 
Wunsch erfiillen kann! Aber man solI den einfachen SchluB nicht 
iibersehen, daB das, was fUr die eine Schicht ein wohlberechtigter 
Wunschist, fiir die andere eine unentbehrliche Voraussetzung fiir 
das Le ben und Gedeihen sein kann. Wer ihm die Erfiillung nicht 
aus Gerechtigkeit und sozialem Empfinden zubilligen wollte, muB 
weiterhin bedenken, welches Interesse alle Kreise, lmd die wohlhaben
den nicht zum wenigsten, an einer gesunden, leistungsfahigen und 
kulturell hochstehenden Arbeiterschaft haben. 

Somit ist es also wohl berechtigt, wenn man zum Kleinhaus zuriick
zukommen sucht, moglichst zum I-P/2stockigen oder zum 2stockigen, 
keinesfalls aber sollte' man mehr als 3 Stockwerke zulassen. 

Betrachtet man nun die Griinde, welche zur Anwendung der viel
stockigen Bauart gefiihrt haben, so muB man sich vor dem Fehler 
hiiten, die Sch uld hieran etwa allein dem Stande der Haus- und Grund
besitzer und den vielgeschmahten "Bodenspekulanten" zl.lschieben zu 
wollen. Allerdings haben diese infolge der in der zweiten Halite des 
letzten Jahrhunderts eingetretenen lebhaften Entwicklung der Stadte 
und der gleichzeitig damit in Aufnahme kommenden starken baulichen 
Ausnutzung des Bodens eine Zeitlang sehr bedeutende Gewinne er
zielt, von denen man sagen muB, daB sie ihnen mangels einer pro
duktiven odeI' kulturellen Gegenleistung im allgemeinen unverdlent 
und ohne innere Berechtigung zugeflossen sind. DaB dieses geschehen 
konnte - und zwar nicht nur auf Kosten des Geldbeutels, sondern 
auch der Gesundheit und Lebenskraft der AUgemeinheit - ist fraglos 
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unendlich bedauerlich, und niemand kann wiinschen, daB diese Erwerbs
klassen ihre mitunter gHinzenden Geschafte in Zukunft weiter machen 
konnen. Aber deshalb darf man sie auf del' anderen Seite doch im all
gemeinen noch nicht als schwarze Siindenbocke fUr die Einfiihnmg 
dieser Bauart in der Vergangenheit allein oder doch weitaus in erster 
Linie verantwortlich machen. Was sie tatsachlich getan haben, ist: 
daB sie als Geschaftsleute die Konjunktur ausnutzten. Aber welcher 
andere Geschaftsmann nahme denn taglich nicht ebenso wie sie die 
Gelegenheit zu einem guten Geschafte wahr, wenn sie sich ihm bietet 1 
Und sie bot sich hier - das muB man gerechterweise bemerken -
im Rahmen des von den Behorden Erlaubten dar. Wenn man also 
jemand einen Vorwurf machen soll, so sind es die Behorden, die nicht 
dafiir sorgten, daB die Entwicklung einer schadlichen Baual't und in 
ihrem Gefolge die Erzielung mitunter ganz unerhorter Gewinne Ein
zeIner auf Kosten und zum Schaden der Allgemeinheit bei Zeiten unter
bunden wurde. Einen Vorwurf konnte man ferner manchen Stadte
bauern jener Perioden machen, welche es, von einigen riihmlichen Aus
nahmen abgesehen, unterlieBen, warnend und zum Besseren leitend laut 
genug ihre Stimme zu erheben. Einen Vorwurf verdient schlie.Blich vor 
allen Dingen die Allgemeinheit selbst, weil sie sich selbst nicht vor 
Unheil zu wahren wuBte, sondern interesselos und untatig daneben 
stand undes anderen iiberlieB, ihr Haus zu bauen. Aber auch ihnen 
allen dad man im allgemeinen nicht den Vorwurf schlechten Willens 
machen, sondern nur den mangelnder Ein- und Voraussicht. Sie alle 
standen unter dem EinfluB des Glaubens, durch diese Bauart ge
wisse Vorteile zu erreichen, Vorteile, die nachher tatsachlich leider 
ausgeblieben sind und ausbleiben muBten, da man aus falschen 
Voraussetzungen und Gedankengangen heraus auf sie hoffte. Sie 
erkannten nicht die Gefahren, die sie damit heraufbeschworen und 
deren Unheil mit unfehlbarer Folgerichtigkeit sich tatsachlich ver
wirklicht hat. 

Der Verlauf war etwa folgender: 
Der Dbergang zur vielgeschossigen Bauweise ist ausgegangen von 

den groBen Stadten und steht in engem Zusammenhange mit dem 
Aufbliihen unseres Wirtschaftslebens im letzten Drittel des verflossenen 
Jahrhunderts. Als in deren Folge die Bevolkenmg in den groBen 
Stadten zusammenzustromen begann, hatte man die BefUrchtung, sie 
nicht unterbringen zu konnen. Man hegte diese Befiirchtung um so 
mehr, als eine weitlaufige Ausdehnung der Stadte, wie wir sie heute 
allgemein kennen, damals I.lOch nicht gebrauchlich und auch noch 
nicht einmal vorauszusehen war, da man mit del' gewaltigen Ent
wicklung der stadtischen Verkehrsmittel, die wir inzwischen durch
gemacht haben, noch kaum rechnen konnte. 
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Man befiirchtete also, auf dem Raum, den man fiir die Entwicklung 
des Stadtkorpers allein zur Verfiigung zu haben glaubte, nicht geniigend 
Wohnungen schaffen zu konnen, und fiirchtete als Folge davon eine 
gewaltige Wohnungsnot, die sich auBern wiirde in einer unerhorten 
Zusammendrangung der Bevolkerung in den einzelnen Wohnungen und 
gleichzeitig iD einer unertraglichen Verteuerirng der Wohnungsmieten. 
Was man nun glaubte, durch eiDe Ausdehnung der Siedlungsflachen nicht 
ermoglichen zu konnen, dafur sollte die Hohenentwicklung der Gebaude 
Ersatz schaffen. Man meinte auf diese Weise nicht nur eine Ver
mehrung, sondern durch die starkere Bodenausnutzung und damit er
zielte Verteilung des Bodenpreises auf eine groBere Zahl von Wohnungen 
auch eiDe Verbilligung del' Wohnungen erreichen zu konnen. Es kam 
hinzu die materielle Denkweise jener Zeit, die zu der Ansicht verfUhrte, 
dem Wohnbediirfnis Geniige getan zu haben, wenn man fiir einen be
stimmten Betrag eine gewisse RaumgroBe zur Verfiigung stelle, ohne 
an die so ungeheuer wichtigen Einflii.sse del' auBeren Wohnverhaltnisse 
auch nur zu denken. 

Das alles waren schwere Irrtiimer. Es hat sich tatsachlich gezeigt, 
daB die Technik die Schwierigkeiten, die sich aus del' dennoch ein
tretenden gewaltigen Breitenausdehnung del' Stadte ergaben, durch 
Schaffung entsprechender Verkehrsmittel spielend iiberwand. Also 
war die Wohnungshaufung auf engem Raum unnotig. Dagegen 
setzte man durch sie die Gesundheit, Kraft und Leistungsfahigkeit 
unseres Volkes den schwersten Gefahren aus. Die erhoffte Ver
billigung erreichte man abel' nich t. Vielmehr warf man lediglich 
einzelnen Bodenbesitzern und geschickten Spekulanten unerhol'te 
Gewinne in den SchoB. 

Diese Folgeerscheinung ist eigentlich ganz klar, wenn man be
denkt, daB Wohnungen keine Ware sind wie andere, die man in 
beliebiger Menge beschaffen und umsetzen kann und bei denen die 
Herabsetzung des Einzelpreises einen Ausgleich in del' Steigerung des 
Gesamtumsatzes finden kann. Es ist etwas ganz anderes, wenn z. B. 
jemand eine beliebige Menge Tee oder Leder oder andere Ware billig 
einkaufen kann und nun berechnet, daB aIle Kaufer ihm zulaufen, 
wenn er diese Ware 5% billiger verkauft als andere und er so mit in
folge des viel groBeren Umsatzes viel mehr verdient als bei hoherem 
Einzelpreis1). Wenn dagegen in einem Orte die Wohnungen eine ge
wisse Preishohe haben und nun auBerhalb des alten Umrings auf jung
fraulichem Boden neue zu billigerem Preise erbaut werden, so fragt 
sich der Bauherr natiirlich nich t: "Wie billig kann ich wohl <;liese 

1) Den Untel'schled von anderen "Waren" findet man auch dadurch gekenn
zeichnet, daB das Haus mit Hypotheken belastet wird, 
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Wohnungen meinen lie hen Mitmenschen zur Verfiigung stellen ¥" son
dern er fragt sich, wie hoch er den Preis, unter Beriicksichtigung der 
ortsiiblichen Wohnungspreise, allenfalls unter Abzug eines geringen 
Minderwertes wegen der groBeren Entfernung vom Stadtkern, wohl 
setzen konne. Tragt dann sein Bauwerk - z. B. infolge geringer Boden
preise und hoher Ausnutzbarkeit durch GeschoBhaufung - eine be
sonders hohe Verzinsung, so steckt er sie hocherfreut ein. 

Ebenso macht aber weiterhin natiirlichauch der Bodenbesitzer seine 
Kalkulation, und stellt er fest, daB der Bauunternehmer giinstige Aus
sichten hat, 80 zogert er keinen Augenblick, eine entsprechendhohere 
Forderung fUr die VerauBerung seines Grund und Bodens zu stellen. 
Da aber der Bauunternehmer diesen nicht anderswoher beziehen kann, 
ist er auf den Bodenbesitzer angewiesenund muB dessen Forderung 
bewilligen. Auf diese Weise ist dieser also im allgemeinenin erster 
Linie der Gewinnende aus der Zulassung der hohen Bauweise gewesen. 
Er konnte infolge Zulassung der 4 Geschosse nahezu das Doppelte des 
Preises ft¥' seinen Grund und Boden nehmen, der z. B. bei 2geschossiger 
Bauwejse im alten Ortsteil bisher iiblich war. Ja, noch mehr! Da ein 
Wohnungsmangel dann doch trotz der Zusammendrangung der Woh
nungen auf geringen Flachen eintrat, konnte er infolge der riesigen 
Nachfrage seine Preise ganz beliebig steigern, und so ergab sich die 
Folge, daB die Zulassung der vielgeschossigen Bauweise die Grund
stiickspreise ins Fabelhafte hinauftrieb, so. daB man schatzen kann, 
daB sie etwa das 6-8fache gegeniiber den Landern hetragen, in welchen 
man am altiiberlieferten Kleinhaus festgehalten hat. 

Leider ist diese Entwicklung, welche in den GroBstadten wenigstens 
in einem guten Wollen seine gewisse Begriindung fand, ohne aIle 
Berechtigung auch auf die Kleinstiidte iibergegangen. Dort gibt 
es keine Entschuldigung hierfiir. Man muB sagen, daB es lediglich 
die Sucht war, auBerlich auch ala GroBstadt zu erscheinen, daneben 
freilich vielleicht ein noch groBerer Mangel an klarem Vberblick 
und an Einsicht in die unabwendbaren Folgen, welche auch dort 
in zum Teil nicht unerheblichem Umfange zur Einfiihrung der 
vielgeschossigen Bauweise mit ihren hochst bedenklichen Folge
erscheinungen fiihrte. 

Aus der Entwicklung, die die Grundstiickspreise und das Wohnungs
wesen in der Vergangenheit genommen haben, konnen wir nun zwei 
Lehren von grundlegender Wichtigkeit ziehen. 

Die erste ist folgende: 
Die Wohnung ist nicht eine Ware wie andere. Ihr Preis ist nicht, 

wie man es von anderen Waren gewohnt ist, Senkungen unterworfen, 
wenn das Ange bot steigt oder Wenn die Herstellungskosten geringer 
werden, sondern Wohnungen haben die Eigentiimlichkeit, nur im 

Hoepfner, Stltdtebau. 6 
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Preise zu steigen, abel' nicht zu fallen!). Das kommt, kurz gesagt, 
daher, daB ihnen zum Unterschied von anderen Waren die Eigenschaft 
del' Freiziigigkeit fehlt - ich kann nicht Wohnungen an irgendeiner 
Stelle in beliebiger Menge produzieren und sie an einem ganz anderen 
Orte auf den Markt bringen -, und daB sie iiberhaupt nicht in kurzer 
Zeit in so groBen MeItgen herstellbar sInd, daB dadurch del' ganze be
stehende Markt iiber den Haufen geworfen werden kOnnte. Auch 
kommt in Betracht, daB Wohnungsbauten nicht schnell verbraucht 
werden, sondem 100 Jahre und langeI' bestehen, und daB das Kapital 
in gewaltiger Hohe so lange in ihnen festgelegt ist. Das gemeinsame 
Interesse del' Besitzer ist damit dauemd zusammengeschweiBt. 
Daher nehmen neu entstehende Wohnungen, auch wenn sie noch 
so viel billiger als aIle bestehenden haben hergestellt werden konnen, 
auf dem Markte sofort den Preis del' schon bestehenden Wohnungen 
gleicher Gattung an. 

Hat man also billiges Qellinde del' ErschlieBung entgegenzufiih1'en, 
so ware es ein vollkommen nutzloses und verfehltes Beginnen, eine 
Verbesserung del' Wohnungsverhaltnisse etwa in del' Richtung. zu e1'
streben, daB man durch Zulassung del' vielgeschossigen Bauweise die 
Entstehung billiger Wohnungen zu erreichen sucht. Das hat die Ver
gangenheit bewiesen. Will man vielmehr unter derartigen Umsilinden 
die Spannung zwischen den billigen Herstellungskosten und dem hohen 

1) Freilich kann man dagegen einwenden, daB wohl hier oder da eine W ohnung 
in ihrem Mietpreis herabgesetzt werde, z. B. bei zunehmendem Alter, das einen 
gewissen Verfall im Gefolge hat. Das ist aber etwas ganz anderes, da sie damit 
in eine mindere Wohnungsklasse hinabgeht, in der sie nun wieder den Hochst
wert der dort tibliohen Marktpreise annimmt, ganz unbertihrt dadurch, ob das 
in ihr angelegte Kapital vielleioht Bohon lii.hgst abgesohrieben ist. 

In Zeiten starker W ohnungsnaohfrage werden W ohnungen nioht auf Vorrat 
gebaut, um in Massen in den Handel geworfen zu werden wie andere Waren, 
sondern immer nur zur Bedarfsbefriedigung. 1st auoh bei gesundem Wohnungs
markt stets ein geringer Vorrat in jeder Wohnungsklasse vorhanden (man ver
langt 3-5% tJbersohuB),so kann man die neu hinzugekommenen Wohnungen 
dooh nicht alB auf Vorrat gebaut anspreohen, sondern sie sind bestimmt, die zu 
ersetzen, die abgangig sind, d. h. den An,sprtiohen der betreHenden W ohnungsklasse 
nioht mehr entspreohen, und deshalb entweder zum Abbruoh oder zum Absinken 
in die naohsttiefere W ohnungsklasse reif· sind. 

Auoh wenn in den jetzt vermutlioh kommenden Jahren wirtsohaftliohen 
Tiefstandes infolge Auswanderung, Abwanderung aufs Land u. dgl. ein W ohnungs
tiberschull an manohen Stellen und in manohen W ohnungsklassen eintreten sollte, 
wird der obige Satz kaum durohbroohen werden. Freilioh werden vornehme 
W ohnuJngen und groBe Eigenhauser vielleioht im Preise fallap, aber ebenfalls 
nur, weil sie in eine mindere Wohnklasse sinken, ftir die sie an sioh nioht bestimmt 
und woftir sie an sioh nooh nioht reif waren. Es ist also eine allgemeine volkswirt
sohaftliohe Krankheitserscheinung, welohe gewissermaBen zu vorzeitigem AbfaH 
einer an sioh nooh nicht reifen Fruoht ftihrt. Ftir die allgemeinen Gesetze des 
Wohnungsmarktes hat das keine Bedeutung. 
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Ertragswert nicht unverdienterma.Ben einem Einzelnen zuflie.Ben lassen, 
sondern fiir die W ohnenden nutzbar machen, so ist der einzige erfolg
versprechende Weg der, da.B man dieser Spannung entsprechend hohere 
Anspriiche an die Ausbildung der au.Beren Wohnverhaltnisse stellt und 
somit den Unterschied zwischen dem bisherigen Bodenwert und seinem 
jetzigen Marktpreis als Bauland in Gestalt besserer Ware der All
gemeinheit zugutekommen IaBt. 

Wende ich diesen Leitsatz auf die Stockwerksfrage an, so werde 
ich also bei der ErschlieBung von billigem Bauland nur so viel Stock
werke zulassen diirfen, da.B die Herstellungskosten der einzelnen Wohnung 
ebenso hoch werden, wie in einem vielstockigen Gebaude auf teuerem 
Grund und Boden. 

Die zweite Lehre aber, welche aus der Entwicklung in der Ver
gangenheit gezogen werden mu.B, ist folgende: 

Besteht am Orte ein Wohnungsbedarf - und mit diesem FaIle 
muB man bei ErschlieBung eines neuen Viertels rechnen, sonst ware 
seine ErschlieBung ja iiberhaupt iiberfliissig -, und lassen sich unter 
dem Zwange irgendwelcher Verhaltnisse neue Wohnungim nUl,' zu einem 
Preise herstellen, der die bisher iiblichen iibersteigt, so stockt entweder 
die Wohnungsherstellung vollstandig, oder, wenn trotzdem gebaut wird, 
werden die zu hoherem Preise hergestellten neuen Wohnungen sofort 
maBge bend fiir den gesamten Wohnungsmarkt des Ortes, und die 
schon be s t e he n d e Ii Wohnungen werden dem Preise der neuen 
Wohnungen entsprechend heraufgesetzt. Deshalb muB man sich auf 
der anderen Seite sorgsam hiiten, eine Bauart vorzuschreiben, bei der 
die Wohnungen nicht zu dem bisher iiblichen Preise auf den Markt 
kommen konnen. 

Damit komme ich auf den anderen Gesichtspunkt, der neben der 
vorher behandelten Schaffung moglichst einwandfreier Wohnverhalt
nisse bei der EntschlieBung tiber die zu wahlende GeschoBzahl unbe
dingt beachtet werden mu.B. Es ist die Kostenfrage. Sie bietet 
uns eine Schwierigkeit, in der wir nicht weniger als in der mangelnden 
Wohnungsgiite einen Offentlichen, unser Staats- und Volksleben ge
fahrdenden Notstand zu erblicken haben. Zur Vermeidung einer ein
seitigen Auffassung der zu losenden Aufgabe mu.B ich hierauf naher 
eingehen. 

Wenn man die Entwicklung unserer Volkskraft nicht gefahrden 
will, mu.B jedermann im Volke, der die in seinem Berufe ibm zufallende 
Arbeit unter Einsetzung seiner vollen Kraft erfiillt, in der Lage sein, 
mit seiner Familie eine Lebenshaltung zu fiihren, bei der weder Mangel 
an Lebensunterhalt die Leistungsfahigkeit auch nur eines Telles der 
Familienmitglieder schmalert, noch auch die Furcht vor Eintritt solcher 
Verhaltnisse eine unnatiirliche Einschrankung der Nachkommenschaft 

6* 
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gebietet. Vielmehr muB die Moglichkeit vorhanden sein, soweit die 
Kinder an Korper- und Geistesgaben den Eltern nicht nachstehen, 
sie mit der Ausbildung auszustatten, mit der sie eine mindestens gleiche 
soziale Lebensstellung wie die Eltern erreichen konnen. Endlich solI es 
moglich sein, fiir clas Alter und Zeiten der Krankheit und Not einige 
Ersparnisse zu machen. 

Das fUr die Erfiillung diesel' Aufgaben notwendige Einkommen 
pflegte schon in den Zeiten vor dem Kriege in den meisten Berufs
schichten selb:st bei sorgsamster Beschrankung auf das unbedingt Er
forderliche kaum erreicht zu werden. Mussen dabei nun auf einem 
Gebiet der Leb:mshaltung ~ z. B. der Wohnung - unverhaltnismaBig 
groBe Aufwendungen gemacht werden, so mussen andere Gebiete dar
unter leiden und die Leistungsfahigkeit und Kraft zum Fortschritt 
im Volksle ben wird unier bunden. 

Solche Zustancle - d. h. also eine Uberbeanspruchtmg der verfiig
baren Mittel - waren schon vor dem Kriege auf dem Gebiete der 
Wohnungsversorgung in sehr bedenklichem MaBe vorhanden. Geht 
man davon aus, claB sich der Mindestaufwand fUr die Bediirfnisse an 
Ernahrung, Kleidung, vVohnung und Beschaffung von Arbeitswe:r;k
zeug, zu dem ich ganz besonders auch die Bildungsmittel rechne, 
entsprechend ihrer vVichtigkeit verteilt, so rechnet man, daB auf 
den Wohmmgsaufwand etwa 20% des Gesamteinkommens zu ent
fallen haben. Also bei einem Tagesverdienst von 4 M. oder einem 
Jahreseinkommen von etwa 1500 M. durften etwa 300 M. jahrlich 
fiiI Wohnzwecke ausgegeben werden, entsprechend bei dem Ein
kommen eines Mannes aus dem Mittelstande von 3000 M. etwa 
600 M., bei Angehorigen der oberen sozialen Stande mit 6000 M. 
Einkommen etwa 1200 M. (Die Einkommenstufen sind naturlich 
der Vorkriegszeit entnommen.) In der Tat entsprechen wohl auch 
diese soeben errechneten Betrage dem, was in normalen Familien 
der genannten Einkommensklassen wirklich fUr W ohnzwecke ver
fUgbar gemacht wurde. Stellt man aber die Frage, ob dafiir auch 
nur die bescheidensten Anspriiche an die Wohnungsbeschaffenheit in 
befriedigender Weise erfullt wurden, so wird man gemeinhin das 
Gegenteil feststellen mussen. Darin liegt ein Beweis, daB die Auf
wendung eines hoheren Anteils aus dem Gesamteinkommen eben 
schlechterdings nicht moglich ist. 

Eine Besserung del' Wohnungsverhaltnisse muB zwar unbedingt er
strebt und erreicht werden, dieses darf aber keinesfalls unter gleich
zeitiger Erhohung der Wohnungskosten geschehen. Die besten Woh
nungen in noch so groBem Angebot nutzen unserem Volke gar nichts, 
wenn es sie entweder einfach gar nicht bezahlen oder dieses nur 
auf Kosten der sonstigen Lebens- und Ausbildungsbediirfnisse oder 
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seiner Fortpflanzung und der Erziehung und Ausbildung semer 
Kinder tun kann. 

Die heutige Lage ist nun die, daB leider nicht nur die beklagens
werte vielgeschossige Bauart vielfach in weitgehendem MaDe zur Ein
fiihrung gelangt ist, sondern daD in Erwartung ihrer weiteren Zu
lassung sogar vielfach in noch unbebauten und vollkommen unerschlos
senen Gebieten die Bodenpreise in ganz unerhorter Weise in die Hohe 
getrieben worden sind. Mit den bestehenden Bodenpreisen wird man 
aber rechnen miissen. Trete ich also an die ErschlieBung eines 
solchen GeHindes heran, fiir welches bereits ein gleicher Preis gezahlt 
worden ist, wie in bestehenden Wohngegenden fiir Grund und Boden, 
der mit 4 Geschossen bebaut werden durfte, so werde ich die gleiche 
Ausnutzung auch im vorliegenden Falle zulassen miissen. Denn da 
die Grundstiicke meistens schon seit langer Zeit von Hand in Hand 
gegangen sind, wird man dem letzten Kaufer schwerlich zumuten 
konnen, sich nun mit einer geringeren Bauausnutzung zu begniigen, 
als mit welcher er im guten Glauben kalkulieren konnte, und 
damit einen Teil seines Vermogens verloren zu geben 1). Es ent
stiinde die Gefahr, daB er das Land einfach nicht ausnutzen kann, 
oder aber die entstehenden Wohnungen wiirden nicht :rrur selbst 
teurer werden, als dieses bisher ortsiiblich war, sondern sie wiirden, 
Wenn etwa infolge allgemeiner Wohnungsnot ihre Vermietung ge
lingt, nach der oben angefiihrten, iiberall gemachten Erfahnmg eine 
gleiche Preissteigerung sogar fiir aIle bisher schon bestehenden, 
bisher billigeren Wohnungen herbeifiihren und damit unerhorten 
Schaden anrichten. 

Desto sorgsamer aber wird man dort die Moglichkeit auszunutzen 
haben, eine Besserung der allgemeinen Wohnverhaltnisse und die Ein
fiihrung geringer Stockwerkzahl durchzusetzen, wo noch billige Boden
preise die hierfiir erforderlichen, etwas hoheren Baukosten auszugleichen 
vermogen. 

Um nun einen MaBstab dafiir zu finden, wieweit man hierin 
gehen kann, ohne die Wohnungspreise zu steigern, und wieweit 
also der Flachbau wettbewerbsfahig ist, ist es notwendig, dariiber 

1) DaB die Preise so weit steigen konnten, beweist, daB man in Interessenten
kreisen allgemein mit einer starken Ausnutzbarkeit des Bodens rechnete, weil 
diese, wie es leider meistens der Fall war, allgemein iiblich war und keine Behorde 
das Gegenteil festsetzte. Rechnete diese schon seit langerem mit einer geringeren 
Ausnutzung aus Griinden der Hebung der Wohnverhaltnisse, so hatte sie sich 
einer schweren Unterlassungssiinde schuldig gemacht, wenn sie nicht sofort eine 
entsprechende Baubeschrankung offentlich festsetzte. Jetzt nachtraglich die Aus
nutzbarkeit herabzusetzen, ware nicht nur eine groBe Harte, sondern auch eine 
schwere Ungerechtigkeit, werm nicht ein MiBbrauch der Amtsgewalt zur Ver
schleierung eigener Siinden und zu deren Wiedergutmachung auf Kosten anderer. 
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Klarheit zu gewinnen, welchen EinfluB die Bodenpreise und die 
Herstellungskosten bei verschiedener Stockwerkszahl auf die Woh
nungspreise haben. 

Die Herstellungskosten der W ohnung setzen sich aus drei Posten 
zusammen: 

1. den Hausbaukosten, 
2. den StraBenkosten, einschlieBlich Leitungen usw., 
3. dem Aufwand fUr den Grund und Boden. 
lch will im folgenden untersuchen, wieweit die Wohnungskosten 

bei verschiedener GeschoBzahl del' Hauser durch diese Posten beeinfluBt 
werden. 

tJber den EinfluB, den die 

Hausbaukosten 

auf die Preise der W ohnungen in Hausern verschiedener GeschoBzahl 
haben, ist nach mehreren vorbereitenden Untersuchungen von Voigt) 
Fabarius, Freudenberg und Baumeister!), deren Grundlagen 
abel' nicht in jeder Hinsicht vollkommen einwandfrei waren, eine auBer
ordentlich genaue und wertvolle Untersuchung von Drach im Jahre 
1914 erschienen. 

Die Annahme lag zunachst nahe, daB von 2 gleichartigen Wohnungen, 
deren eine im 2-, die andere im 4geschossigen Hause erbaut wird, 
letztere wesentlich billiger herstellbar sein musse, da ja die Kosten 
fiiI' l!lllldamentierung sowie £iiI' Keller- und Dachbau sich auf die 
doppelt so groBe "\Vohnflache verteilt als im ersteren Falle. FUr noeh 
teurer hielt man lange Zeit das Einfamilienhauschen HiI' Minderbe
mittelte. Dagegen ist nun aber darauf hinzuweisen, daB beim hohen 
Hause in den unteren Gesehossen die Mauerstarken wesentlieh ver
groBert werden mussen, wodurch erhebliche Unkosten entstehen und 
Raum verloren geht, daB die Ausfiihrungskosten fUr die oberen Ge
schosse infolge Hebens der Baustoffe usw. mit der Hohe der Gebaude 
steigen und anderes mehr. Deshalb erschien der Zweifel an der 
Wettbewerbsfahigkeit des Flachbaues mit dem Hoehbau nicht mehr 
unbedingt haltbar, und besonders dann nicht, wenn man im 

1) Es ergaben sich als Baukosten fiir 1 qm WobnfHiche bei: 

Fabari us fiir: 1 2 3 4 
DachgeschoB halbausgebaut; 

GeschoBh5he 3,5 m . .. 81,67 73,64 70,30 70,70 
Freudenberg 

DachgeschoB unausgebaut; 
GeschoBh5he 3 m. . . . . 96,98 71,99 63,73 61,61 
Baumeister 

DachgeschoB halbausgebaut; 
GeschoBh5he teils 3,5 teils 4 m 91,31 80,99 78,70 77,07 

5 GeschoB 

72,27 M. 

60,69 M. 

75,78 IVI. 
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£lachen Hause einen Teil des Dachgeschosses zu Wohnungen aus
baut, im hohen Hause dagegen darauf verzichtet, um eine gleiche 
Ausstattung mit Nebenraumzugabe fiir jede Wohnung me im Flach
bau zu ermoglichen. 

Der einzige zuverlassige Weg, um zu einem wirklich einwandfreien 
Urieil zu kommen, war die Aufstellung genauer Kostenanschlage, in 
welchen aIle in Betracht kommenden Gesichtspunkte beriicksichtigt 
'waren. Diese hat Dr a ChI) aufgestellt (unter Zugrundelegung der Miinch
ner Bauvorschriften und Preise und sonstigen VerhaItnisse) fiir ein 
Haus von 19,56 m Lange zwischen den Achsen der Gemeinschafts
mauem, 10,31 m Tiefe und 2,60 m lichter GeschoBhOhe. In jedem 
Stockwerk sind 2 Wohnungen von je 4 Raumen (oder 4 von je 2 Raumen) 
mit 76,04 qm Wohnflache oder 70,75 qm Zimmerflij,che untergebracht, 
wobei als Wohnflachedie gesamte,Fli1che innerhalb des Glasabschlusses 
gerechnet ist, so daB von der uberbauten Bodenflache nur die Mauer
starken, die Schomsteine und das Treppenhaus in Abzug kommen. 
Unter der Annahme gleicher Dachausbildung und voller Unterkellerung 
hat Drach auBerst gewissenhafte und bis ins einzelne gehende ge
sonderte Kostenanschlage, die die Installationskosten usw. mit um
fassen, fiir die FaIle aufgestellt, daB die gleiche Wohnungseinteilung 
im 1-, 2-, 3- und 4geschossigen Hause untergebracht ist. Er hat diese 
Berechnungen durchgefiihrt fiir die beiden Gruppenfalle, daB einmal 
das DachgeschoB in allen 4 Hausformen unausgebaut gelassen, das 
anderemal etwas uber die Halfte ausgebaut ist, so daB noch eine 
4raumige Wohnung von genau denselben MaBen wie deren zwei in den 
Vollgeschossen atich ini Dachstock untergebracht ist. Es ergibt sich dann 
als Herstellungspreis 2) fur 1 qm Wohn£lache bei 

1 234 5 
Geschossen 

Unausgebautes DachgeschoB. 96,92 72,33 67,32 64,79 64,87 M. 
Halbausgebautes DachgeschoB 73;76 63;26 61,44 60,42 61,18 M. 

Man ersieht daraus, daB im 4geschossigen Haus die Wohnung am 
billigsten hergestellt werden kann. Im 2geschossigen Haus ist sie, je 
nachdem ob ich in beiden Fallen nur Bauten mit un- oder halbausge
bautem Dachgeschossemiteinander vergleiche, in den Baukosten um 
etwa 8 oder 3 M. pro Quadratmeter teurer. Das ergibt fiir beispiels
weise 80 qm Wohnflache einen Baukostenunterschied von 640 oder 

1) Vergleich der Wirtschaftlichkeit extensiver und intensiver Bauweise. Eine 
Untersuchung aus dem Gebiet des stadtischen Wohnungswesens. Von Architekt 
Richard Drach. Doktor-Dissertation. Miinchen. Technische Hochschule 1914. 

2) Samtlichc Preisangaben dieses 'Abschnittes beziehen sich auf die Zeit vor 
dem Kriege. 
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240 M., odeI' - zu 7% gerechnet - eine Mietserhohung von 45 odeI' 
17 M. im Jahr. 

Stelle ich abel' die Wohntmg im 2geschossig~n Haus mit halb
ausgebautem Dach derjenigen im 4geschossigen ohne Dachausbau gegen
iiber, so ist diese im Preise bereits durchaus wettbewcrbsfahig, hin
sichtlich del' allgemeinen Wohnverhaltnisse abel' fraglos weit iiberlegen. 
An Nebenraum im Dach hat sie immer noch ebensoviel Raum, im 
Keller das Doppelte. Diese Nebenraume sind abel' vielleichter zugang
lich und deshalb ungleich wertvoller. In jeder anderen Hinsicht ist der 
Flachbau ebenfalls im Vorsprung. 

Sehr ungiinstig liegen fraglos die Verhaltnisse bd Wohnungen im 
cingeschossigen Miethaus mit je 2 Wohnungen am gemeinsamen 
Treppenhaus, die im GrundriB gcnau den mehrgeschossigen ent
sprechen. Sie sind s2hr viel teurer. Abel' niemand wird auch diese 
Anordnung ohne teilweisen Ausbau des Dachgeschosses ernstlich in 
Frage ziehen. Baut man dieses zur Halfte aus, 8.0 betragt die Er
hohung des Mietpreises gegeniiber dem 4geschossigen Hause ohne 
ausgebautes DachgeschoB bereits nur etwa 50 M. im Jahr. Man 
konnte aber unbedenklich 3/4 des Dachgeschosses zu Wohnunge¥ 
ausbauen und erhielte dann eine Losung, die ich hinsichtlich der 
ganzen \Vohnverhaltnisse dem 4geschossigen Haus noch unbedingt 
vorziehen wiirde und bei der nach Drach bereits die Wohnung nicht 
mehr kosten wiirde als dort. 

In den meisten Fallen wiirde man abel' wohl an seiner Stelle nach 
Moglichkeit dem Einfamilienhaus den Vorzug geben, falls es irgend 
wettbewerbsfahig ist. Drach hat auch hierfiir einen Entwurf mit 
gleicher Gewissenhaftigkeit durchgerechnet. Er wahlt ein Einfamilien
haus von 5,45 m FrontIange und 10,31 m Tiefe, dessen DachgeschoB 
bis unter das Kehlgebalk ausgebaut ist, so daB iiber diesem noch ein 
kleiner Trockenraum bleibt. Die GeschoBhohe ist 2,4 m, die Wohn
flache 81,75 gegen 76,04 m, die Zimmerflache 76,25 gegen 70,75 qm 
im GeschoBhaus, so daB das Einfamilienhaus nicht im mindesten unter
legen ist. Das Gebaude ist eben falls vollstandig unterkellert. Die 
Mauerstarken sind dieselben wie beim 2geschossigen Miethaus, von 
einer Verminderung der Starken der Brand- und Umfassungsmauern 
ist abgesehen, um den Schutz gegen Winterkalte und Windanfall UIld 
gegen Dbertragung der Gerausche aus demNachbarhause nicht zu 
verringern. Nur sind die Tragwande im Innern im Unterschied gegen 
das GeschoBhaus in Fachwerk ausgefiihrt. Es stellt sich dann del' 
Einheitspreis fiir 1 qm Wohnflache auf 65,36 M. gegeniiber 64,79 M. 
beim 4geschossigen Haus mit unausgebautem und gegen 60,42M. 
mit halbausgebautem DachgeschoB. LaBt man abel' lediglich noch 
die eine Erleichterung eintreten, daB man die Kellerwande im Ein-
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familienhaus von 50 auf 40 cm ermaBigt, was keinerlei Bedenken 
hat, so ermaBigt sich der Einheitspreis auf 63,42 M. fiir I qm Wohn
fliiche, ist also sogar geringer als im 4geschossigen Raus mit 
unausgebautem DachgeschoB. 

Die Untersuchungen sind mit groBter Gewissenhaftigkeit und Un
voreingenommenheit st~ng unparteiisch durchgefiihrt, und deshalb sind 
die Ergebnisse der groBten Beachtung wert. Trotzdem ist natiirlich 
nicht gesagt, daB die Ergebnisse fiir alle Orte ohne weiteres zutreffend 
sind. Sie konnen mehr, sie konnen auch weniger zugunsten des Flach
baues ausfallen. Thr Wert liegt aber zum mindesten darin, daB die 
unglii{lklicherweise so sehr weitverbreitete Meinung, als sei die viel
stockige Ba;uweise dem Flachbau unbedingt in der Baukostenfrage 
iiberlegen, entschieden erschiittert ist. Man sollte erwarten konnen, 
daB gleiche Untersuchtingen mit gleicher Unparteilichkeit und unter 
Heranziehung der Baugewerbekreise zur Kalkulation von unseren be
herdlichen und privaten Architektenkreisen in Zukunft auch an vielen 
anderen Orten angestellt werden, und damit konnte .man fraglos endIlch 
einmal zu einer einwandfreien Klarheit in dieser so bedeutsamen Frage 
kommen. 

Erwahnt moge werden, daB auch von vielen andern Seiten in 
den letzten Jahren Erfahrungen dahingehend gemacht und zur 
Offentlichen Kenntnis gebracht sind, daB der Flachbau und sogar 
das Einfamilienhaus mit dem Hochbau in den Kosten wettbewerbs
fahig sind. Doch sind diese Darlegungen meist nicht so eingehend 
und zahlenmaBig belegt und deshalb fiir den Zweifler nicht so 
beweiskraftig. 

Wesentlioh erhoht wird die Wettbewerbsfahigkeit des Kleinhauses 
nun neuerdings durch die Bauerleichterungen, die allgemein dafiir zu
gelassen sind, und mit denen Drach noch bei weitem nicht in dem 
jetzt zulassigen Umfang gerechnet hat. 

Bei Betrachtung des Einflusses der 

StraBenkosten 

auf die Wohnungspreise wird man in erster Linie von der WohnstraBe aus
zugehen haben. Denn es ist Grundsatz des neuzeitlichen Stadtebaues, 
Wohn- und VerkehrsstraBen scharf voneinander zu scheiden, so daB der 
Verkehr auf wenigen Hauptziigen zusammengefaBt, die zwischen ihnen 
liegenden Fliichen der Viertel dagegen sorgsam von jedem durchgehen
den Verkehr freigehalten werden. Somit wiirden sich die Verhalt
nisse in einem richtlg auf- und ausgebauten Stadtkorper so ergeben, 
daB die weitaus iiberwiegende Masse der Wohnhausbauten an Wohn
straBen liegt. Diese haben lediglich als Zuwege zu den an ihnen liegen-
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den Hausern zu dienen. 1m iibrigen ist aber bei ihrer Ausbildung 
davon auszugehen, daB sie einen freien Vorraum fiir die Hauser 
bilden, aus welchem diese Licht und Luft erhalten, der sie vom 
Gegeniiber scheidet und den Bewohnern einen freundlichen Ausblick 
gewiihren solI. Dementsprechend haben sie sich auch in ihrer 
Ausbildung von den VerkehrsstraBen grundlegend zu unterscheiden: 
in ihrem Wesen ruhig und behaglich, in ihrem Ausbau schmal, 
einfach und, wenn auch solide, haltbar und sauber, so doch mog
lichst billig. Deshalb wird selbst bei 4geschossiger Bauart die Wohn
straBe einen wesentlich geringeren Aufwand beanspruchen als die 
VerkehrsstraBe. 

Von den Posten, aus denen sich die StraBenkosten zusammen
setzen, scheide ich den Aufwand fiir den erforderlichen Grund 
und Boden hier aus und werde ihn statt dessen zusammen
mit den Kosten fiir den Grund und Boden der Baustellen 00-
trachten. Dagegen solI hier zunachst nur der Aufwand fiir den 
StraBenausbau l;linschlieBlich der Leitungen usw. in Rechnun.g 
gezogen werden. 

Je nach der GeschoBzahl der anliegenden Gebaude wird der Mindest
anspruch an den StraBenausbau verschieden sein konnen, und ich will 
demgemaB ansetzen 

fiir Gebaude von . 
als Preis ' ..... 

1 
70 

2 
90 

3 
110 

4 Geschossen 
130 M. pro Meter 

AuBerdem moge fiir die am Rande des Viertels entlang fiihrende 
VerkehrsstraBe mit einem Preise von 300 M. pro Meter gerechnet 
werden. 

Bei einer Frontlange der Wohnung von 10 mist dann fiir jede 
iibereinanderliegende Wohnungsgruppe das 10fache der genannten 
Einheitspreise und bei doppelseitiger Bebauung der StraBe wieder 
davon die Hallie in Anschlag zu bringen. Zur Ermittlung des 
durch jede Wohnung zu tragenden Auteils ist dann weiter dieser 
Betrag durch die GeschoBzahl zu teilen. Fiir das 2geschossige 
Haus gebe ich die Zahlen auch fiir den Fall des halbausgebauten 
Dachgeschosses an (21/2 Geschosse), da der Vergleich dieses Falles 
mit dem 4geschossigen Haus ohne Ausbau des Dachgeschosses 
besonderes Interesse hat. 

Um einen Anhalt fiir die Erhohung des Mietpreises der Wohnung 
durch die StraBenkosten zu erhalten, rechne ich mit einer Verzinsung 
der Anlagekosten von 5 % und mit einem Aufwand fiir Unterhaltung, 
Amortisation und Reinigung von 7%. Zusammen sind also 12% der 
Anlagekosten jahrlich aufzubringen. 
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Dann ergibt sich fiir jede Wohnung bei 

EfH.1) I 2 21/2 3 4 Geschossen 

a) In WohnstraBen. 
StraBenkostenanteil . 190 350 225 180 183 158 M. 
jahrl. MietpreiserhOhung 22,8 42 27 21,6 22 19 " 

b) In VerkehrsstraBen. 
StraBenkostenanteil 817,5 1500 750 600 500 375 M. 
jahrl. MietpreiserhOhung 98 180 90 72 60 45 " 

Auch wenn die angegebenen Zahlen nicht fiir alle Verhaltnisse voll
standig zutreffen werden, kann ich hiernach doch ganz allgemein den 
groBen Unterschied des Einflusses feststellen, den die StraBenkosten 
in VerkehrsstraBen auf den Mietpreis der Wohnungen ausiiben gegen
iiber den WohnstraBen, wo dieser EinfluB schon wesentlich geringer 
ins Gewicht fallt. 

Betrachte ich ferner die WohnstraBe fiir sich, so finde ich, daB 
die Mietpreiserhohung durch die StraBenkosten schon beim 2geschossigen 
Haus, vor allemaber beim 21/2geschossigen und Einfamilienhaus gegen
iiber dem 4geschossigen so klein ist, daB sie praktisch nur geringe 
Bedeutung hat. Sie wird jedenfalls durch die Vorziige hinsichtlich der 
allge:\lleinen Wohnverhaltnisse Um ein Vielfaches aufgewogen. Dabei 
ist ferner noch darauf hinzuweisen, daB tatsachlich die Kosten fiir 
die StraBen bei 4geschossiger ~ebauung im > Verhaltnis zu denen mit 
Flachhebauung vielfach wesentlich hoher ausfallen diirften, als hier an
geno:r;nmen jst. 

Ganz anders liegen die Verhaltnisse bei teueren VerkehrsstraBen. 
Hier faUt der Anteil des Aufwandes fiir den StraBenausbau an dem 
Gesamtpreis der Wohnung schon sehr wesentlich ins Gewicht. Auch 
das mahnt, diese StraBen auf die unbedingt notwendige Mindestzahl 
zu beschranken und Wohnungen, die eine Preiserhohung nicht ver
tragen konnen, nach Moglichkeit an ihnen nicht zu errichten. An 
ihnen wird man jedenfalls an Anwendung des Flachbaues fiir Klein
wohnungen nicht denken konnen. Entweder nutzt man sie fiir groBere 
Wohnungen aus, fiir die diese Kostenaufschliige vielleicht weniger ins 
Gewicht fallen, und verlegt die Kleinwohnungen lieber ins Innere der 
Viertel,· oder man m.uB die 3- und 4geschossige Bauart zulassen. 

Von Interesse korlnte noch sein eine Aufstellung iiber das Verhaltnis 
der StraBenausbaukosten zu den reinen Baukosten der Wohnungen. 
Ich schlieBe diese deshalb noch an. Ich ziehe zum. Vergleich heran 
das Einfamilienhaus mit vollausgebautem DachgeschoB mit verringerter 

1) EfH = Einfamilienhaus von 5,45 m Frontlange. 
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Kellermauerstarke EfHv., das 2geschossige Haus mit halb- und das 
3- und 4geschossige Haus mit u nausgebautem DachgeschoB. Es sind: 

EfHv. 21/2 3 4 Gesch. 
Baukosten fiir das 

Haus. 5185,76 24741,72 31083,73 39296,16 lVI. 
Baukosten fii.r eine 

Wohnung. 5185 4948 5180 4912 
" 

Mietpreisanteil = 7 % (362,95)1) 346,36 362,6 343,84 " 
335,35 

MietpreiserhOhung durch StraBenkosten: 

fiir WohnstraBen 22,8 21,6 22 19 M. 
in Prozent 6,8 6,2 6,1 5,5 % 
Hausbau- +StraBen-

kosten ... 358,15 368 384,6 362,8 M. 

fiir VerkehrsstraBen 98 72 60 45 M. 
in Prozent 29 21 17 13 % 
Hausbau-+ StraBen-

kosten 433,35 418,36 422,6 388,8 M. 

Es ergibt sich, daB das Einfamilienhaus (EfHv.) und das 2stockige 
Mietshaus mit halbausgebautem gegeniiber dem 4geschossigen Miet
haus mit unausgebauteni DachgeschoB in WohnstraBen dem Preise 
nach gleichwertig, der Wohnungsgiite nach aber iiberlegen ist. Anders 
liegt es in den VerkehrsstraBen. Ob man hier von einep Unterlegen
'heit sprechen kann, hangt davon ab, ob der Bewohner den Mehrpreis 
fiir die besseren Wohnverhaltnisse aufzubringen sich schlechterdings zu
muten kann oder nicht; 

Nun bleibt als dritter und letzter Punkt noch zu untersuchen, in
wieweit der 

Aufwand fiir den Grund und Boden 

auf den Preis der Wohnungen und auf die Wettbewerbsfahigkeit des 
Flachbaues mit der vielgeschossigen :Bauweise von EinfluB ist. 

Der Bedarf an Grund und Boden fiir die Errichtung eines Wohn
gebaudes setzt sich bei Randbebauung der Blocks ohne Hinterhauser 
zusammen aus der Halfte der freien FIache, die zwischen den Vorder
frontender Hausreihen vorhanden sein muS, um einen geniigenden 

1) Dieser Preis gilt fUr eine Wohnfliiche von 81,75 gegen 76,04 der Wohnungen 
im GeschoBhause, also ffir eine 7,6% hOhere Wohnfliiche. Reduziere ich den 
Preis auf gleiche Wohnflache, so ergibt sich ein Mietpreisanteil von 335,35 M. 
Mit diesem ist bei Vergleichen zu rechnen. 



Die Geschollzahl. 93 

A'bstand fUr den Zutritt von Licht und Luft und fUr die Vermeidung 
gegenseitiger Storung zu erhalten, und aus der schon behandelten 
Grundstiickstiefe von der Vorderfront des Hauses bis zur riickwartigen 
Grundstiicksgrenze im Blockinnern. 

Der freie Abstand zwischen den Vorderfronten pflegt zum iiber
wiegenden Teil von der StraBe in Anspruch genommen zu werden, 
wahrend iiberschieBe:r:der Raum als Vorgarten o. dgl. dem Besitzer 
verbleiben kann. 

lch muB nun zwei verschiedene Faile betrachten: 
1. Den Fall, daB sowohl der Abstand zwischen den Vorder- wie 

der zwischen den Hinterfronten der am Rande der Blocks stehenden 
Hausreihen im Verhaltnis zur Hohe der Gebaude gestaffelt wird. Nach 
allem, was friiheI: gesagt wurde, kann kaum bestritten werden, daB 
diese Staffelung grundsatzlich bei der ~rschlieBung jedes Wohnviertels 
durchgefiihrt werden miiBte, sofero man die allgemeinen Wohnver
haltnisse auf eine gesunde und sachgemaBe Grundlage stellen will. 

Da in diesem Falle der Bodenbedarf etwa entsprechend der Anzahl 
der in den Gebauden untergebrachten Wohnungen wachst, so kann 
man ohne weiteres voraussehen, daB durch den Aufwand fUr Grund 
und Boden die Wettbewerbsfahigkeit der Wohnung im niederen gegen
iiber der im vielgeschossigen Hause nicht entscheidend wird in Frage 
gestellt werden konnen. lmmerhin bleibt die Durchfiihrung der Unter
suchung lohnend und solI deshalb im folgenden vorgenommen werden. 

2. Tatsachlich finden sich aber in vielen Bauordnungen Vorschriften, 
nach denen fUr Bauten verschiedener Hohe und GeschoBzahl die gleiche 
Bauausnutzung von 0,4 oder 0,67 o. dgl. zugelassen wird und ebenso 
sehen die Bebauungsplane vielfach gleiche Abstande zwischen den 
Vorderfronten ohne Riicksicht auf die Bauhohe vor. Ja, noch mehr! 
Vielfach wird groBe Bauhohe mit starker Bodenausnutzung und Flach
bau mit geringer Bebaubarkeit der Grundstiicke verkniipft, so daB 
z. B. 4geschossige Hauser auf Gelande errichtet werden, das bis 0,67 
seiner FlachengroBe iiberbaut werden darf, dagegen wird fUr 2geschos
sige Hauser nur eine Bebaubarkeit von 0,2 zugelassen. Je hoher der 
Bodenpreis ist, desto starker muB die Wohnung im niederen Hause 
bei geringer Bebaubarkeit gegeniiber der im vielgeschossigen Hause 
bei hoher Bebaubarkeit belastet werden. Das ist ohne weiteres klar. 
Aber es mag immerhin einmal festgestellt werden, wie hoch der Ein
fluB auf die Mietkosten ist. 

lch betrachte zunachst den Fall, daB die B rei ted e sSt r aBe n -
raums und des lnnenraums der Blocks nach der Bauhohe 
gestaffelt wird. 

lch setze die freie Breite des StraBenraumes etwa gleich dem 11/ 2fachen 
der Hohe der senkrechten Hauswand an der StraBe an und rechne mit 
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Baustellentiefen, die der HaUte der frillier (S. 59) angegebenen Mindest
maBe fiir die Blocktiefen zwischen den Vorderfronten der Gebaude ent-
sprechen. 

Es betrage fiir 1 und P/2 2 und 21/2 3 4 Gesch. 

a) der halbe Frontabstand 4 6 8 10m 
b) die halbe Blocktiefe • . 20 28 34 40 " 

dann ergibt sich die Tide 
der benotigten Bodenflache 
zua+b= 24 34 42 50 m 

Ich rechne beim Einfamilienhaus mit denselben TiefenmaBen fiir 
das Grundstiick me bei einstockiger Bauweise und mit einer Front
lange von 5,45 m, bei den GaschoBhausern mit einer Frontlange von 
rund 10 m fiir jede Wohnung." 

.Als Bodenpreis ist der Rohlandpreis einzusetzen, da die Kosten fiir 
den Ausbau der StraBen schon gesondert in Betracht gezogen sind. 
Ich ermittele den EinfluB auf die Wohnkosten bei Bodenrohpreisen 
von 2, 10 und 30 M./qm. 

Dann ergibt sich folgendes: 

Es betragt der Boden- EfH. 1 P/2 2 21/2 3 4 Gesch. 
badarf fiir: 

das Haus ..... . 
1 Wohnung .... . 
Dann entfallen an Bo-

denkostenauf lWoh
nung bei Bodenpreis 
von 2M./qm ... 

Jahrl. Zinsaufwand zu 
5% bei 2 M./qm 

10 " 
30 " 

130,8 240 340 420 500 qm 
130,8 240 160 170 136 140 125 " 

261,6 480 320 340 272 280 250 M. 

13,1 24 16 17 13,6 14 
65,5 120 80 85 68 70 

196,5 360 240 255 204 210 

12,5M. 
62,5 " 

187,5 " 

Ich fiige hinzu fUr das Einfamilien-, das 21/2, 3- und 4geschossige 
Haus die friiher errechneten Wohnungskosten, die sich aus dem Auf
.:wand fiir den Bau und die StraBenherstellung ergeben. Diese betragen: 

bei Effiv. 21/2 3 4 Gesch. 
a) fiir WohnstraBen 358,15 368 384,6 362,8 M. 
b) fiir VerkehrsstraBen . . 433,35 418,36 422,6 388,8 " 

Dann ergibt sich als Gesamtmietpreis (dem "in Klammer 'bei
gefiigt ist der Anteil an den Gesamtwohnkosten in Prozent, der aus 
dem Aufwand fiir Grund und Boden entsteht) 
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a) Fur WohnstraBen. 

bei Bodenpreis von EfHv. 21/2 
2 M.jqm . 371,25 (3,5) 381,6 (3,5) 
10" 423,65 (15) 436 (15) 
30" 554,65 (35) 572 (35) 

3 
398,6 (3,5) 
454,6 (15) 
594,6 (35) 

bei Bodenpreis von 
b) Fur VerkehrsstraBen. 

2 M.jqm. 446,45 (3,0) 432 (3,1) 436,6 (3,2) 
10" 498,85 (13) 486,4 (14) 492,6 (14) 
30" 629,85 (31) 622,4 (33) 632,6 (33) 

95 

4 Gesch. 
385,3 (3,2) M. 
425,3 (15) " 
550,3 (34) " 

401,3 (3,1) 1\1-
451,3 (14) " 
576,3 (33) " 

Man sieht, wie die Wohnungskosten bei Flachbau und vielgeschossiger 
Bauweise sich wenigstens an den WohnstraBen in nahezu gleicher Hohe 
einstellen. Der Flaehbau erweist sieh danaeh als sehr wettbewerbs
fahig mit der vielgeschossigen Bauweise, und zwar erscheint das kleine 
Einfamilienhaus als noeh giinstiger als das 21/2 geschossige Haus. 

Dazu moehte ich nun ausdrucklieh bemerken, daB diese hier soeben 
gegebenen Bereehnungen erst viel spater angestellt wurden, als wie 
ieh die MaBe fiir die Tiefen der Baubloeks festlegte, die ieh fiir wiln
sehenswert halte. Diese MaBe sind lediglich und ganz allein aus all
gemeinen Erwagungen heraus und auf Grund von Beobaehtungen fest
gelegt, die ieh in Bauvierteln anstellte eben zu dem Zweck, an Hand 
bestehender Verhaltnisse und des personliehen Eindrueks der Wirklich
keit das MindestmaB dessen zu ermitteln, was an freiem Abstand vor
handen sein miisse, um die auBeren Wohnverhaltnisse als einigermaBen 
befriedigend zu empfinden. Desto mehr uberrasehte mich nachher das 
soeben dargelegte Ergebnis, bei d(m infolge der Staffelurg der Grund
stiiekstiefen der EinfluB der Bodeuaufwendung auf die Wohnkosten 
nahezu ausgesehaltet wird. 

leh bestreite keineswegs, daB unter anderen Verhaltnissen, als wie 
sie hier angenommen sind, und bei einer etwaigen anderen Staffelung 
der Grundstiickstiefen vielleicht groBere Unterschiede in den Gesamt
mietpreisen entstehen werden. Hier sollte zunachst nur ein Schema 
fiir eine derartige Untersuchung gegeben und es sollte vor allen Dingen 
naehgewiesen werden, daB derartige Untersuchungen lohnend sind und 
demjenigen, der die. rein materiell wirtschaftliche Gleichberechtigung 
des Flachbaues nachweisen und dessen Anwendung· fordern will, Er
folg verspreehen. 

Aus der Untersuchung ist ferner zu ersehen, daB der Aufwand fur 
den Grund und Boden bei niederem Rohlandpreis von 2-3 M./qm 
verhaltnismaBig wenig ins Gewicht faUt im Vergleich mit den Bau
kqsten. Er ist zu gering, als daB man daraus einen Eiuwand weder 
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gegen die Anwendung des Flachbaues, noch gegen eine einigermaBen 
reichliche Ausstattung mit Gartenland herleiten konnte. 

Selbst bei einem Rohlandpreis bis zu etwa 10 M./qm hinauf halt 
sich der Aufwand ffir den Grund lind Boden in Grenzen, bei denen 
er nicht so erdriickend schwer ins Gewicht fallt, wie es vielfach an
genommen wird, und sein EinfluB auf die Gesamtwohnkosten veningert 
sich verhaltnismaBig desto mehl', je hoher, wie es nach dem Kriege 
der Fall ist und auf absehbare Zeit bleiben ",ird, sich die Bau- und 
StraBenkosten stellen. 

Man muB stets im Auge behalten, daB diesem Aufwand £iir den 
Grund und Boden ein immerhin nicht ganzunwesentlicher wirtschaft
Heher Wert des Gartenlandes gegenlibersteht, vor allen Diugen aber 
sehr betraehtliehe und vielfache Vorziige hinsichtlich der allgemeinen 
Wohnverhaltnisse, d. h. Vorzlige, die sich in Heller und Pfennig nieht 
ausdriieken lassen, aber deshalb doeh in Betracht zu ziehep. und hoch 
zu werten sind. Wo es sieh um etwas besserbemittelte Kreise als die 
einfachsten Arbeiterkreise handelt, also etwa um Werkmeister und 
kleine Beamte, wird es sehr wohl in Frage kommen konnen, daB sie 
diesen Aufwand in Kauf nehmen, um damit der entspreehenden Vo,r
ziige in den allgemeinen Wohnverhaltnissen teilhaftig zu werden. 
Dieses wird desto mehr der Fall sein, je hoher das Jahreseinkommen 
und je geringer damitdas Verhaltnis der Preisspanne zu diesem ist. 
In jedem Stadtteil und jedem Viertel aber wird ffir eine Anzahl Siedler 
;Bediirfnis naeh solchen Wohnungen bestehen, die ihnen ffir geriugen 
Preisaufsehlag eine viel hoherzu bewertende Annehmliehkeit des Da
seins bieten, und deshalb soIl man selbst dort, wo man im allgemeinen 
zu hOherer Bauart und starkerer Boderrausnutzung grei£en. muB, diese 
nieht sehematiseh durchweg anwenden, sondeI'll einige besonders ge
eignete Stellen, z. B. an Wasserflaehen, Griinanlagen und Promenaden, 
ausseheiden und dem Flaehbau vorbehalten. 

Je teurer der Grund und Boden ist, desto mehr wird der Aufwand 
ffir die Wohnung durch den Bodenpreis beeinfluBt. Es erhellt daraus 
gleichzeitig der ungeheure EinfluB.· den eine gute Bodenpolitik und 
Niederhaltung der Bodenpreise aut das Wohnungswesen und auf die 
Mogliehkeit hat, zu einer durehgreifenden Besserung zu gelangen. 

Ich wende mich nun dem anderen FaIle zu. Wie bereits gesagt, 
sind in vielen, vielleieht sogar den meisten Bauordnungen die Vor
sehri£ten liber die Bebaubarkeit des Grund und Bodens so getroffen, 
daB ffir vielgesehossige Bauten eine gleiehe oder gar eine hohere Boden-
ausnutzung zugelassen ist wie ffir'den Flaehbau. . 

leh will also untersuchen, wie bei gleieher Bebaubarkeit von bei
spielsweise 0,4 und 0,67 und bei ebenfalls g)p,icher StraBenbreite von 
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bl'ispil'lsweise 12 m Frontabstand zwischen den Vorderfronten sich bei 
verschiedener Stockwerkzahl der Hauser der EinfluB darstellt, den der 
Aufwand fiir den Grund und Boden auf den Mietpreis der Wohnung 
ausiibt. 

1. Bebaubarkeit = 0,4. 

Nach den Annahmen, die beispielsweise den Untersuchungen von 
Drach zugrunde liegen, betragt bei den Hausern von: 

Gaschossen EfH. 1 J1/2 2 21/2 3 4 

Frontlange der Wohnung . 5,45 9,78 m 
Bautiefe des Hauses . . 10,31 " 
Erforderliche Grundstiicks-
tiefe + 6 m StraBenanteiI 31,78 " 

Bedarf an Bodenflache fUr 
die W ohnungsgruppe 173,2 310,8 qm 

Bodenbedarf fiir jede Woh-
nUng . 173 311 208 155 124 104 78qm 

Dann entfallen an Boden-
kosten auf 1 Wohnung bei 
Bodenpreis von 2M./qm. 346 622 416 310 248 208 156 M. 

Dafiir betragt der jahrliche 
Zinsaufwand zu 5% 
bei 2 M./qm . 17,3 31 21 15,5 12,4 10,4 7,8 M. 

10 
" 

86,5 155 105 77,5 62 52 39 
" 30 

" 
259,5 465 315 232,5 186 156 117 " 

Ich fUge wieder hinzu fiir das Einfamilienhaus und fiir das 21/2-, 
3- und 4geschossige Haus die friiher errechneten WOhnungskosten, so
weit" sie sich aus dem Aufwand fiir den Bau und die StraBenherstellung 
ergeben. Sie betragen: 

a) fiir WohnstraBen 
b) fiir VerkehrsstraBen 

EfHv 

358,2 
433,4 

3 
384,6 
422,6 

4 Gesch. 

362,8 M. 
388,8 " 

Dann ergibt sich als Gesamtmietpreis, dem in Klammer bei
gefiigt ist der AnteiI in Prozent, der am Gesamtmietpreis aus dem 
Aufwand fUr Grund und Boden entsteht: 

Bei Bodenpreis 
2 M./qm 

10 " 
30 " 

von 

Hoepfner. Stiidtebau. 

a) Fiir WohnstraBen. 

EfHv 21/2 
375,5 (4,7) 380,4 (3,3) 
446,7 (19) 430 (14) 
617,7 (42) 554 (34) 

3 
395 (2,6) 
436,6 (12) 
540,6 (29) 

4 Gesch. 
370,6 (2,1) 
4,01,8(10) 
479,8 (24) 

7 
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b) Fiir VerkehrsstraBen. 

Bei Bodenpreis von HfHv 21/2 3 4 Geseh. 
2 M./qlll 450,7 (3,8) 430;8 (2,9) 433 (2,4) 397 (2,0) 

10 519,9 (15) 480 (13) 474 (II) 429 (9) 
30 692,9 (37) 604 (31) 578 (27) 506 (23) 

2. Bebaubarkeit = 0,67. 

Unter sonst gleiehen Voraussetzungen ergibt sieh folgendes: 

GesehoBzahl 
Erforderliche Grundstiieks
tiefe + 6 m StraBenanteil 

Bedarf an BodenfHiehe fiir 

EfH. 

die Wohnungsgruppe .. Il6,9 
Bodenbedarf fiir jede Woh-

I 2 3 4 

21,45 III 

209,8 qm 

nung ........ . Il6,9 209,8 140 105 84 70 53qlll 
Bodenkosten fUr jede W oh
nung bei Bodenpreis von 

·2 M./qm ....... . 233,8 419,6 280 210 168 140 106 M. 
Dafiir betragt der jahrliehe 

Zinsaufwand zu 5% 
bei 2 M.jqm . 

10 " 
30 " 

H,7 21 
58,5 105 

175,5 315 

14 10,5 8,4 7 5,3" 
70 52,5 42 35 26,5 " 

210 157,5 126 105 79,5 " 

Wie friiher Aufwand fiir Bau- und StraBenherstellung fiir I Wohnung 

a) WohnstraBen. . . . . . . 358,2 368 384,6 362,8 M. 
b) VerkehrsstraBen . . . . . 433,4 418,4 422,6 388,8" 

Gesamtmietpreis und Anteil der Bodenkostell in Prozellt (wie 
friiher). 

a) Fiir vVohllstraBen. 

Bei Bodenpreis von EfHv 21/2 3 4 Gesch. 

2 JVI./qm 369,9 (3,2) 376,4 (2,2) 391,6 (1,8) 368,1 (1,4) 
10 416,7 (14) 410 (10) 419,6 (8) 389,3' (7) 
30 533,7 (33) 494 (25) 489,6 (21) 442,3 (18) 

b) Fiir VerkehrsstraBell. 
Bei Bodenpreis von 

2 M./qm 445,1 (2,6) 426,8 (2,0) 429,6 (1,6) 394,1 (1,3) 
10 

" 
491,9 (12) 460,4 (9) 457,6 (8) 415,3 (6) 

30 
" 

608,0 (28) 544,4 (23) 527,6 (20) 468,3 (17) 
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Man 8ieht, wie auch unter der hier genommenen Voraussetzung bei 
billigem Grund wld Boden del' Aufwand fiir dasGrundstiick keine ent
scheidende Dberlegenheit del' vielgeschossigen Bauweise iiber den Flach
bau herbeifiihren kann. Selbst bei Rohlandpreisen von etwa 10 M.Jqm ist 
in WohnstraBen die Spanne in den Gesamtmietkosten bei verschiedener 
GeschoBzahl nicht so bedeutend, daB man die Wettbewerbsfahigkeit 
des Flachbaus als unbedingt gefahrdet bezeichnen miiBte. Die~er wird 
selbst in Wohnvierteln flIT wirtschaftlich sehr schwachgestellte KrtiEe 
fiir Teilbezirke in Frage kommen, in denen einige etwas besserbemittelte 
Angehorige del' betreffenden Wohnschicht ein Unterkommen such 2ll , 

das ihre dringendsten Kulturbediirfnisse umein Weniges bessel' be
friedigt, als es die notdiirftige Hausung in del' Mietskaserne tut. 

Das Einfamilienhaus stellt sich im Bodenaufwand etwas schlechter 
aIs das 21J2geschossige Wohnhaus, doch kann die nicht sehr bedeutende 
Spanne durch· Bauerleichterungen unschwer ausgeglichen und in ihr 
G2genteil gewandelt werden. 

1m iibrigen ist bemerkenswert, daB die Spanne. flIT verschiedene 
G0schoBzahl desto groBer wird, je geringer die Bebaubarkeit ist, also 
bIOi 0,4 groBsr als bIOi 0,67. Bei hoheren Bodenpreisen wie etwa 30 M.Jqm 
ist dann die Erhohung der Gesamtmietkosten durch den Bodenauf
wand schon sehr wesentlich. WiEder eine Mahnung, durch gute Boden
politik die Grundstiickspreise im Zaume zu halten. 

Ferner ersieht man, daB man die Hohe der Landzugabe sorgsam 
abwagen und darauf achten muB, daB das MaB an Bodenflache, welches 
fiir unerlaBlich zu erachten ist, so angeordnet werden muB, daB es 
so vorziiglich als moglich ausnutzbar ist. Hierauf wird bei del' folgenden 
Besprechung del' Bauweise zuriickzugreifen sein. 

Wer sich in die Berechnungen, wie ich sie im vorstehenden gegeben 
habe, naher vertieft, wird auch manche bemerkenswerte Schliisse fiir 
die Fragen aus il1llen ziehen konnen, die die Gegenwart uns bietet. 
Darauf werde ich spateI' an anderer Stelle eingehen, da ich mich hier 
nicht in einzelne Probleme del' Stadtebaupolitik vertiefen will, die zu 
sehr ins Einzelne und Besondere gehen; um in den Rahmen dieser 
Abhandlungen zu passen. 

Jedenfalls sieht man das eine: Das Opfer an Gewinn, das demjenigen 
zugemutet wird, del' billigen Baugrund erschlieBt, ist nicht groB, wenn 
man ihm den Flachbau vorschreibt. Es wird ihn nicht yom Bauen 
abhalten, wenn nul' die sonstigen Verhaltnisse nichts:ine Unternehmungs
lust lahmen, und .es wird nicht del' Grund sein, der eine, allgemeine 
Verteuerung der Wohnungen herbeifiihrt. Es sind ganz andere Griinde, 
aus denen diese hervorgeht, wenn sie eintritt. 

Ziehe ich abel' die praktische l!""olgerung fiir den vorliegenden Fall 
und frage ich mich, ob £iir das zu erschlieBendeEmder Gebi'et ein Grund 

7* 



100 Dip 'Vahl rlp!" GesehoL\zahl und rip!" Bauweisp. 

vorliegt, del' Planung gemaB die viergeschossige Bauweise zuzulassen, 
so ist diese Frage mit starkgtem Nachdrnck zu verneinen. Del' Bau
grund ist billig, folglich liegt nicht del' mindeste Grund VOl' wedel' zur 
Zulassung einer starken Bebanbarkeit, noch zur G.:mehmigung viel
geschossiger Bauart. Man muB sich gegen diese desto entschiedener 
wenden, als es sich um eine Stadt handelt, in del' zum Segen fiir die 
Einwohner del' Flachbau noch heimisch ist. Nicht dadurch, daB man 
die vielgeschossige Bauweise verbietet, wird man eine allgemeine Her
aufsetzung del' Wohnungspreise herbeizufiihren befiirchten mlissen, 
sondern im Gegenteil dadurch, daB man sie zulaBt. 

b) Offene oder geschlossene Bauweise. 

Mit del' Frage, ob man dem Kleinhaus odeI' del' vielgeschossigen 
Bauart den Vorzug geben solle, wird vielfach die andere verknlipft, 
ob die offene odeI' die geschlossene Bauweise zu verwenden sei. Das 
ist zu bedauern. Denn die Entscheidung hierliber hat bei weitem nicht 
die Wichtigkeit fiir die Glite del' Wohnverhliltnisse wie jene libel' die 
GeschoBzahl. Dagegen kann die Forderung: "wenn man schon das Klein
haus bane, so solleman auch etwas moglichst Vollkommenes schaf~en 
und es auch yom Nachbargebaude ganz loslosen", die Gefahr herauf
beschworen, daB das Kleinhaus hinsichtlich del' Wohnkosten dem 
Massenmiethaus ta tsachlich unterlegen wird, und daB - da die Wohn
kosten nun einmal eine so entscheidende Rolle spielen - damit seine 
Verwendung liberhaupt in Frage gestellt wird. Denn man muB sich 
immer VOl' Augen halten, daB sich das Kleinhaus dem vielgeschossigen 
Bau im Preise zwar als wettbewerbsfahig, abel' nicht - jedenfalls 
nie ansschlaggebend - iiberlegen erweisen diirfte. Ferner abel', daB 
seine Verwendung - wenigstens in del' Praxis - nicht in Mode ist, 
so laut es auch in del' Theorie gefordert werden mag. Solange es abel' 
noch nicht wieder allgemein eingefiihrt ist, muB jede tlberlegenheit, 
die es nicht nul' hinsichtlich del' allgemeinen Wohnverha,ltnisse, sondern 
auch hinsichtlich del' in Zahlen ausdrlickbaren Wohnkosten libel' 
das vielgeschossige Haus besitzt, sorgsam ausgenutzt werden, um es 
wieder einznfiihren, und diese etwaige Dberlegenheit darf nicht auf
gezehrt werden dnrch immer neue weitergehende Forderungen, deren 
Wichtigkeit vielleicht dem Opfer nicht entspricht, das ihre Erflillung 
beansprucht. 

Jedenfalls ist es notwendig, sich zunachst dariiber Klarheit zu ver
schaffen, welche Vorziige einerseits die offene Bauweise del' geschlossenen 
gegenliber aufweist und welche Mangel und Bedenken andrerseits ihrer 
Anwendung gegenliberstehen. Erst dann kann man eine siehere und 
wohlbegrlindete Entscheidung treffen, ohne in Gefahr zu kommen, 
einem Schlagwort zulie be einen FehIschlag zu tun. 
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feb. muB zunachst einige Begriffe klarstellen: 
lch bin bei den bisherigen Betrachtungen !'Jtets davon ausgegangen, 

daB nur der Rand der Blocks in einer Haustiefe bebaut werden solI, 
die Hauser dort also eine Reihe bilden. Das bezeichne ich als "Reihen
bau". lch weill wohl, daB diese Bezeichnung auch in anderem Sinne 
gebraucht wird, z. B. fiir die "geschlossene Bauweise". lch halte das 
nicht fiir wiinscheriswert, wei! eine solche Deutung im Worte selbst 
nicht enthalten ist. 

Die "geschlossene Bauweise" erhalte ich, wenn ich die Hauser ohne 
Liicken unmittelbar aneinander baue. Steht dagegen jedes Haus einze]n, 
frei auf allen vier Seiten, so ist das die "offene Bauweise". Die Liicke 
zwischen den Nachbarhausern heiJ3t "Wich", und zwar nenne ich so 
den ganzen Abstand von Haus- zu Hauswand, nicht den halben, wie 
es auch zuweilen geschieht. Sind stets 2 Hauser aneinander gebaut, 
dann aber von dem Nachbarpaar wieder durch Wich getrennt, so nenne 
ich das die "halboffeneBauweise", und sind 3 oder mehr Hauser zu 
Gruppen aneinander gebaut, die aber in gewissen Entfernungen wieder 
durch Liicken oder Wiche von den Nachbargruppen getrennt sind 
(meist wird in den Bauordnungen vorgeschrieben, daB die geschlossene 
FrontIange jeder Gruppe fiir sich 40 oder 50 m nicht iiberschreiten 
diirfe) , so spricht man vom "Gruppenbau". 

Zuweilen kommt auch eine Bauweise vor, bei welcher die Langs
seiten in geschlossener Bauweise bebaut sind, die Schmalseiten aber 
unbebaut bleiben. Eberstad t spricht dann von "halboffenem" Reihen
bau.lch nenne es lieber "geschlossene Bauweise mit unbebauten 
Schmalseiten des Blocks". Denn diese Bauweise ist selten und muB 
man einmal von ihr sprechen, so schadet eine etwas lange Bezeichnung 
weniger als eine, bei welcher nicht jedermann sofort weiB, was sie zu 
bedeuten hat. 

Als auBerste Gegensatze stehen sich die offene und die geschlossene 
Bauweise gegeniiber und ich kann mich im allgemeinen auf ihre Be
sprechung beschranken. Aus dem, was iiber sie gesagt wird, kann 
jeder selbst seine Schliisse auf die zwischen ihnen stehenden Bauweisen 
zieh~n. 

Bei der Frage, ob man beim Ausbau eines Wohnviertels die 
offene oder die geschlossene Bauweise verwenden solIe, stehen 
sich wieder die beiden Gesichtspunkte gegeniiber: die Wohnver
haltIlisse und die Kosten. Doch glaube ich, daB der EinfluB der 
offenen Bauweise auf eine Besserung der Wohnverhaltnisse, 
wenigstens soweit es sich um Kleinwohnungen und um den schmalen 
Wich von 6--8 m Breite bei Stockwerkbauten handelt, lange Zeit 
stark iiber-, die Kostenfrage dagegen ebensosehr unterschatzt 
worden ist. 
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Ich will zunachst den EinfluB betrachten, den die Einschaltung 
des Bauwichs, also die Wahl der offenen Bauweise, auf die Wohn
verhaltnisse ausubt. 

Ich weill nicht, der Erfiillung welchen Zweckes der Bauwich ur
spriinglich einmal seine Entstehung verdankt hat. In der einfachsten 
Form findet man die Lucke zwischen den reihenformig nebeneinander
stehenden Hausern wohl in Gestalt des Traufganges, wo Hauser ein
fachster Grundform mit dem Giebel gegen die StraBe gestellt sind, 
um in der Giebelwand Fenster fiir einige Kammern im DachgeschoB 
anordnen zu konnen (Abb.19). Vielleicht weil man eine gute Dichtung der 
Dachkehlen bei unmittelbarer Aneinanderlehnung der Hauswande nicht 
kannte, lieB man einen Zwischenraum von oft nur wenigen Dezimetern 
zwischen den Hauswanden £rei, in die das Wasser von den Dachern 
hinabtraufte. Diese engen Traufgange· vermeidet man heutzutage aus 
hygienischen Griinden, da sie dem Luftzug und der Reinigung zu schwer 
zuganglich sind und deshalb auch dann, wenn Dachrinnen das Regen

wasser auffangen, infolge der stets 
herrschenden Feuchtigkeit· eine Nist
und Brutstatte fiir Krankheitskei~e 

bilden. Es wurden auch diese stillen 
und heirreligen Platzchen, die nach 
der StraBe zumeist durch einen 
dichten 13retterzaun abgeschlossen 
waren, zu jenen noch nicht so fernen 

Abb. 19. Zeiten, als. Aborte und gar Kanali-
sation als uberflussiger Luxus galten, 

der nur den Zusammenhang des Menschen mit der Allmutter Natur 
unterbinde, sehr geschatzt, um dort ungestort von profanen Blicken 
des Leibes Notdurft zu verrichten. Wurde dann bei Anhaufung 
dieser Stoffe der Zugang unb:oquem, so brachte man eine Decke 
Mull und Schutt . auf und stellte so wieder "geordnete Verhaltnisse" 
her. Allein die Hygieniker stellten fest, daB gerade in den Stadt
teilen, wo solche Zustande herrschten, die groBen Seuchen wie Cholera, 
Typhus u. dgl. am grimmigsten wuteten, und seit man die Bazillen 
und Bakterieu entdeckte und mit ihrem Wesen naher bekannt wurde, 
war es klar, daB diese Krankheitserreger, die in den Abfallstoffen 
menschlicher Lebenshaltung heimisch sind, in diesen Ablagerungs
statten fiir Kot, Miill, Kehricht usw. einen desto vorzuglicheren Nahr
boden fanden, als ihr argster Feind: Luftzufuhr (Sauerstoff) und Sonnen
bestrahlung, sie in diesen engen Gangen nicht zu erreichen und fill' 
eine Zersetzung ihrer Nii-hrstoffe ebensowenig zu sorgen vermochte. 

Die damaligen Erfahrungen mahnen auch heute noch zur Vorsicht. 
Denn selbst in GroBstadten mit geregelter Ortsreinigung findet man 
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nooh oft Zustande, die von den eben geschilderten nicht so sehr ver
schieden sind, und zwar besonders dort, wo die Besiedlung eine sehr 
dichte ist. Ein schmaler Gang, der fiir den Verkehr oder wirtschaftliche 
Ausnutzung schwer verwertbar ist, verfallt eben iiberallieicht der Be
nutzung als Ablagerungsstatte oder natiirlicher Verschmutzung und 
ist infolge mangelnden Licht- und Luftzutritts stets eine Brutstatte 
Ie bensfeindlicher Organismen. 

MuB man sich also aus hygienischen Gesichtspunkten heraus gegen 
die Anwendung des s c h mal e n Traufganges wenden, so kam er dagegen 
in verbreiterter Form als Bauwich ebenfalls auf Betreiben der Hygieniker 
desto mehr in Aufnahme. Um das richtig zu verstehen und bei Er
schlie Bung neuer Bauviertel nicht in iibertriebener Weise an der Forde
rung moglichst zahlreicher Bauwiche festzuhalten, muB man sich eben
falls die vormaligen Zustande vergegenwiirtigen: 

Der Bedarf an vermehrten Wohn- und Arbeitsstatten wurde lang~ 
Zeit hindurch nicht befriedigt durch Ausdehnung der Stadte, sondern 
innerhalb des alten Ortsbereichs dadurch, daB man in den alten Blocks 
die Hofe und Garten bis zum auBersten mit immer neuen Gebauden 
vollstopfte. Gleichzeitig trieb man die Bauhohe immer weiter hinauf, 
erst an den Blockrandern, dann auch im Innern, und so entstanden 
winzige, schachtartige HOfe, in denen die Lufterneuerung naturgemaB 
eine recht mangelhafte sein muBte. Unter solchen Umstanden muB 
freilich die Durchbrechung der Wandung von groBem Segen sein, da 
erst durch sie wieder eine Luftzirkulation und standige Lufterneuerung 
moglich wird. Anders liegen aber die Verhaltnisse, wenn bd neu er
folgenden Stadterweiterungen ohnehin dafiir gesorgt wird, daB im 
Blockinnern eine ausgedehnte, zusammenhangende Flache freibleibt. 
Dann wird man selbst einige wenige Liicken, wie sie die Gruppen
bauweise ergibt, aus hygienischen Griinden nicht zu verlangen 
brauchen. 

So wird denn auch heute als Grund fiir die Empfehlung der offenen 
oder Gruppenbauweise nicht mehr so nachdriicklicn die Herbeifiihrung 
einer geregelten Luftzirkulation angefiihrt, sondern es ist die Annehm
lichkeit des Wohnens im Einzelhause und die vollkommene Loslosung 
yom Nachbarn, die als ihr wesentlichster Vorzug geriihmt wird. 

Es ist bezeichnend, daB gerade in jener Periode, als die offene Bau
weise besonders beliebt war, sie meist den Namen "Landhausbau" oder 
"landliche Bauweise" fiihrte. Fraglos ist nun ein Landhaus, das frd 
im Garten liegt, mit freiem Blick ins Griine auf allen 4 Seiten, wo 
"mein Haus" mit dem Nachbarn gar nichts gemein hat, wo ich nach 
allen 4 Seiten Fensteranordnen und dem Sonnenschein zu jeder Tages
zeit EinlaB gewahren kann, etwas Herrliches. Nicht nur fiir das Be
hagen, sondern auch fUr die Gesundheit der BewQhnel' sind solchfl 



104 Die Wahl der Geschollzahl und der Bauweise. 

Verhaltnisse au Berst zutraglich. Wollen wir sie aber innerhalb von 
Stadten tatsachlich schaffen, so miissen wir den Abstand solcher 
Hauser vom Nachbargebaude sehr reichlich wahlen, mindestens gleich 
dem P/2-2fachen der Haushohe vom Boden bis zum Ansatz der 
Dachschrage gemessen." Man muB also einen breiten, recht breiten 
Bauwich wahlen, sonst ware die Sonnenbestrahlung der unteren Ge
schosse im groBten Teil des Jahres, und zwar gerade in den Monaten 
tiefen Sonnenstandes, wo wir sie besonders brauchen, unterbunden. 
Ferner ware auch der Abstand vom Nachbarhause zu gering, um eine 
gegenseitige Storung auszuschlieBen und um durch Anpflanzungen statt 
des unerfreulichen Blicks auf die nahe Wand und in die gegenuber
liegenden Fenster einen erfreulichen AusbIick schaffen zu konnen. 

AhnIiches gilt, wenn die Forderung der offenen Bauweise oder 
wenigstens einer Durchbrechung der Hauserwand in gewissen Abstan
den durch Anwendung des Gruppenbaus vom asthetischen Standpunkt 
aus erhoben wird. In der Tat wird das StraBenbild verschonert und 
damit die Wohnlichkeit Cles ganzen Bezirks erhoht, wenn jedes Haus 
im Griinen Iiegt, oder wenigstens ab und zu ein Blick in die Garten 
im Blockinnern sich bietet oder einige in diesen Lucken stehende BauJ;Pe 
und Straucher die StraBenwand beleben. Doch auch hierzu mussen, 
wenn man wirklich einen befriedigenden Eindruck erreichen will, die 
Breiten des Bauwichs reichlich bemessen sein, sonst wirken sie wie 
Zahnliicken, und man erreicht keine Verschonerung, die die Kosten 
aufwiegt, welche dadurch entstehen, daB die Gebaude nach dem Wich 
heraus mit Fenstern versehen und fassadenformig ausgestaltet sein 
mussen. 

Es fragt sich nun, welche Kosten die Anwendung der offenen Bau
weise" mit sich bringt und ob diesen genugend Vortelle gegenuberstehen. 
Stehen die Vorteile und Kosten nicht in giinstigem Verhaltnis zuein
ander, so wird man eine solche Losung nur dort fiir anwendbar er
klaren mussen, wo die Wohnklassen genugend Mittel zur Verfugung 
haben,' um sich da:s Einzelhaus als Annehmlichkeit, d. h. als einen 
gewissen Luxus, gestatten zu konnen. 

lch will jetzt einmal zwei Hauser miteinande:r vergleichen, die im 
ubrigen in ihrem Aufbau und in der GrundriBanordnung der in ihnen 
untergebrachten Wohnungen ganz gleich ausgebildet sind, deren eines 
aber eingebaut,das andere in offener Bauweise freistehend errichtet 
ist, und untersuchen, welche Vor- oder Nachteile sich ergeben, die fiir 
die eine oder andere Bauweise sprechen. 

lch frage mich zunachst, ob die freistehende Bauweise Vorteile fiir 
die allgemeinen Wohnverhaltnisse bietet. . 

Bei breitem Bauwich ist dieses, wie bereits gezeigt wurde, sehr 
wohl der Fall. Sind Einfamilien- und solche Miethauser, bei denen 
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nur je eine WohtlUng in jedem Stockwerk untergebracht ist, in 
offener Bauweise errichtet, so kann die Sonne von drei Seiten in 
jede Wohnung scheinen; enthiilt das Stockwerk abel' mehrere Woh
Imngen, so wenigstens von zwei Seiten. DaB ist ein recht beachtens
werter Gesichtspunkt, in ganz besonderem MaBe noch bei Ostwest~ 
straBen, da dann auch einige Raume der . nach Norden hinaus 
gelegenen Zimmerflucht wenigstens von der Seite her einer Besonnung 
zuganglich \verden. 

Auch der schmale Bauwich (worunter ich ein MaB bis zu 6 m bei 2 und 
bis zu 8 m bei 3 geschossigen Hausern verstehe) kann in den Fallen 
noch von betrachtlichem Wert sein, in welchen mehr als 2 Kleinst
wohnungen (von 1-2 Zimmern) in demselben GeschoB an gemein
samem Treppenhaus untergebracht sind und diese keine QuerliHtung 
haben. Bei Ihnen wird durch den Bauwich wenigstens eine recht
winklige Liiftung ermoglicht (Abb. 20). 

In allen anderen Verhaltnissen aber sehe ich einen Vorteil der offenen 
Bauweise bei schmalem Bauwich nicht. 
hause ist sowohl bei der bisher allge
mein iiblichen Bauart, bei der jedes Ge
baude seine eigene Brandmauer erhalt, 
aber auch bei der neuerdings mehr und 
mehr in Anwendung kommenden Aus
fiihrung einer gemeinsamen Brandmauer, 
wenn diese geniigend stark ist, eine 
ohnehin zulangliche, um eine Storung 
durch Gerausch zwischen den Hausern 
fernzuhalten. Jedenfalls ist die Schei-

Die Loslosung vom Nachbar-

--> 

Abb.20. 

dung wohl eine bessere, als wenn man gezwullgen ist, in beiden Hausern 
Fenster nach dem Wich hinaus zu legen, deren Vorhandensein auch 
aus allen sonstigen Gesichtspunkten heraus nicht als Vorteil empfunden 
wird. Denn der Ausblick aus Ihnen auf die nahe Wand gegeniiber 
ist unerfreulich, als Lichtoffnungen sind diese Fenster iiberfliissig 
und machen keines der ohnehin in dcr Hauptfront vorhandenen 
Fenster entbehrlich, dagegen wird die Wohnlichkeit der Zimmer, die 
in unseren modernen Wohnbauten ohnehin durch den Mangel an 
Wandflache beeintrachtigt wird, durch aIle unnotigen Fenster noch 
we iter herabgemindert. Und so kann man in der Tat dort, wo Bau
wichbreiten der obengenannten geringen MaBe vorgeschrieben sind, 
die Beobachtung machen, daB die Giebelwande der Hauser kahle 
und ode Wandflachen bleiben, so daB auf deren "fassadenmaBige 
Ausgestaltlmg" im Interesse der Stadtschonheit durch behordlichen 
Zwang gedrungen werden l11uB, den man indessen, als im innern 
Wesen del' Sache nicht begriindet, als ein Unrecht bezeichnen muB. 
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Entweder muB man also einen geniigend breiten Bauwich vor
schreiben, del' den Wohnungen selbst Vorteile bringt, odeI' man solI 
ganz. auf ihn verzichten, damit nicht ailein die Nachteile "\virksam 
werden, die nicht unbetrachtlich sind. Auf einige derselben ist bereits 
soeben hingewiesen. Weitere Nachteile liegen abel' darin, daB eine 
fiihlbare Verteuerung del' Baukosten durch die Verstarkung del' ailein
stehenden AuBenmauern und deren fassadenmiWige Ausgestaltung her
beigefiihrt wird, ferner die Wohnungen infolge del' Vermehrung der 
AuBenwande schwerer heizbar sind, und schlieBlich bei Einzelhausern, 
die nicht durch die Anlehnung an die Nachbargebaude eine gewisse 
Stiitzung erfahren, mit einer frillier eintretenden Baufailigkeit und 
somit mit hoherer Amortisation zu rechnen sein wird. 

Eine weitere Frage Vlriirde nun sein, ob sich durch die Anwendung 
del' offenen Bauweise bei gleicher iiberbauter Grundflache mehr odeI' 
wertvoilere Wohnflache oder eine giinstigere Gestaltlmg des Woh
nungsgrundrisses erzielcn liWt als bei geschlossener Bauweise. 

In del' Tat laBt sich beim Doppelhaus und Gruppenhaus eine ge
ringe Vermehrung del' n utzbaren Wohn£lache dadurcherzielen, 
daB man im ErdgeschoB keinen Durchgang von del' StraBe zum Hpf 
hin durch die volle Haustiefe zu fiihren braucht. Vielmehr kann man 
bei Kleinwohnungen, deren mehrere an einem gemeinsamen Treppen
haus liegen, den Hauseingang von del' Hofseite unmittelbar in dieses 
einfiihren, so daB auch im ErdgeschoB ebenso wie in den oberen Ge
schossen nur del' Treppenraum dem W ohnraume entzogen zu werden 
braucht. Diesel' Vorteil ist desto merkbarer, je weniger Geschosse das 
Haus hat. Bei groBeren Wohnungen, deren nul' je eine im Stockwerk 
und an dem Treppenaufgang liegt, wird man den Zugang an den Bau
wich, die Giebelseite, legen und erzielt damit den weiteren Vorteil, 
daB die bessel' beleuchtete und beliiftete Vorder- und Riickflliche del' 
Gebaude vollstandig als Wohnflache nutzbar gemacht werden kann. 

Fiir die GrundriBlosung del' Wohnung selbst werden sich bei 
Klein wohnungen aus del' Anwendung del' offenen Bauweise keine Vor
teile herleiten lassen, da aile Raume groBe Wohnwichtigkeit besitzen und 
somit mit ihren Fenstern nach den Hauptfronten hinaus liegen miissen. 
Anders freilich bei groBeren Wohnungen. Bei ihnen bietet die offene 
Bauweise den VorteiI, die Zimmer um einen zentralen dielenartigen 
Flur von gutem Verhaltnis del' Lange zur Breite gruppieren zu konnen 
(s. Abb. 7 S. 4-7), del' sogar selbst einen gewissen Wohnwert hat, min
destens aber den inneren Zusammenhang der Raume viel weniger stort 
als ein langer, schmaleI' Flurgang. Weiter kann man in diesem FaIle 
die in groBerem Umfange vorhandenen Nebenraume wie Abort, Bad, 
Speisekammer und allen falls auch die Kiiche, vor allen Dingen abel' 
das Treppenhaus, nach del' Giebelwand hinaus legen, so daB die Haupt-
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ffantan vollkommen ungeschmiiJert fill wohnwichtige Raume verfiigbar 
bleiben. SchlieBlich ermoglicht es die offene Bauweise, auch im Dach
stock noch einige Raume wie Wohn- und Schlafkammern und Gast
zimmer zu schaffen, deren Fenster nach dem Giebel hinaus liegen; 
denn da die gegeniiberliegende Giebelwand die Fenster diesel' Dach
raume nur wenig an Hohe iiberragt und zudem nul' in dreieckiger 
Form, sind sie hinlanglich del' Beliiftung und Beleuchtung zuganglich, 
um selbst als minderstark benutzte Wohnraume verwendet werden zu 
kounen. 

Macht man sich diese Gesichtspunkte flil'die Anordnung del' Raume 
im RausgrundriB zunutze, so ergibt sich dne Entwicklung des Rauses 
mehr nach del' Tiefe zu, durch welche del' Mehrbedarf an Frontlange 
des Grundsti.i.cks, welchen die offene Bauweise mit sich bringt, und iiber 
die sogleich noch naher zu sprechen sein wird, zum Teil ausgeglichen 
werden kaun. Vorher abel' moge noch erwahnt werden, daB diese 
Anordnung auch fill die auBere Schonheit des Bezirks, besonders des 
Blockinnern, von Vorteil sein kaun. Die storende Wirkung del' 
Treppenhauser im Frontbild, deren Fenster sich in GroBe und Hohen
lage von den anderen unterscheiden und die Frontlosung unterbrechen, 
fant fort, und ebenso verschwinden aus dem Blockinnern die uner
freulichen Kiichen- und Kammerfenster, die Miilleimer, die unordent
lichen Kiichenbalkons, ein gut Teil del' Kiichendiifte und del' si.i.B
lockende Sirenengesang del' Kochinnen u. a. m. Da man nun hinfort 
viel mehr als es bisher geschehen ist, das Blockinnere als einen Raum 
del' nuhe und Erholung pflegen sollte, ist diesel' Vorteil, del' sich bei 
groBeren Wohnungen selbst bei beschranktem Bauwich erzielen laBt, 
auch beachtenswert. 

Freilich bringt diese Losung, bei del' das Treppenhaus in del' Giebel
wand des Rauses am Bauwich liegt und nul' zu je einer Wohnung in 
jedem Stockwerk fiihrt, einen gewissen Mehraufwand an Kosten gegen
iiber del' Anordnung zweier Wohnungen an gemeinsamem, in del' Haupt
front liegendem Treppenhaus mit sich, da die Kosten fill das Treppen
haus sowie Unterhaltung und Reinigung nul' je einer Wohnung zur 
Last fallen. 

Soviel ware etwa iiber die Bedeutung zu sagen, die die Wahl del' 
offenen oder geschlossenen Bauweise auf die allgemeinen Wo}m
verhaltnisse ausiibt. Auch die Beeinflussung del' Wohnungskosten 
ist im V or;~tehenden schon teilweise beriihrt, und zwar soweit, als 
sie sich zwar allgemein erkennen, abel' nicht gut in Reller und Pfennig 
ausdriicken laBt. 

Fasse ich das bisherige Ergebnis zunachst einmal zusammen, so 
ist zu sagen, daB del' breite Bauwich,'wo man ihn anwenden kann, 
etwas sehr Erstrebenswertes ist. Dagegen hat del' schmale Bauwich, 
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abgesehen von dem einen Fall der Unterbringung einer groi3eren Zabl 
kleinster Wobnungen im GeschoB, nur fliT groBere Wohnungen wesent
liche Vorteile, die fliT diese freilich vielartig und nicht nnbetrachtlich 
sind. Man kann sie urn so eher verwirklichen, wo ihnen zuliebe die 
Bewobner einen gewissen Mehraufwand fUr die Wohnung zu tragen 
geneigt sind. 

lch wende mich nun im besonderen der Kostenfrage zu. 
Was die Baukosten des Hauses betrifft, so ist bereits gesagt, daB 

sich diese haufig bei der offenen Bauweise hoher stellen werden als 
bei der geschlossenen, da die Giebelwande starker sein lmd eine fassaden
maBige Ausgestaltung erhalten mllsseh. Ganaue Angaben iiber den 
Mehraufwand an Baukosten lassen sich abel' schwer machen und jeden
falls kaum in allgemeingiiltiger Form, da die Ergebnisse je nach Haus
typ und GrundriBlosung 8chwanken werden. lch halte es sogar fUr 
moglich, daB in manchen Fallen der Mehraufwand fiir die Verstarkung 
und fassadenmaBige Ausgestaltung der Giebelwande dadurch ausge
glichen werden kann, daB daso Gabaude bei offener Bauweise anstatt 
der langlich -rechteckigen eine mehr quadratische Grundform erhiilt. 
Dadurch konnte bei gleicher GroBe des umbauten Raumes der 
Gasamtumfang der Umfassungswande so viel kleiner werden, daB 
dadurch die Mehrkosten fliT die AusgestaltUllg del' Giebelwande 
ausgeglichen werden. 

Es ist dieses eine Frage, iiber die allgemeingiiltige Untersuchungen 
nicht vorliegen. Solange diesel' Punkt aber nicht geklart ist, wird man 
kein Urteil fallen konnen, ob die Hohe des Baukostenaufwandes fiir 
oder gegen die offene Bauweise im Vergleich mit der geschlossenen 
spricht. Wichtiger als der EinfluB, den die Wabl der Bauweise auf 
die reinen Baukosten des Hauses selbst ausiibt, ist die Verteuerung, 
die die Wobnung durch den Mehraufwand fUr die StraBen und fUr 
den Grund und Boden erfahrt. 

Einen Anhalt fiiT den EinfluB, den bei offener Bauweise die Ver
langerung der auf das einzelne Haus entfallenden StraBenfront 
auf den Wohnungspreis ausiibt, kann ich in einfacher Weise er
halten im AnschluB an die Ergebnisse der Untersuchungen iiber 
die GeschoBzahl. 

lch ziehe in Betracht das schmale Einfamilienbaus von 5,45 m Front
lange (EfH.), das groBere Einfamilienhaus (Villa von 10 m Front; V.) 
und wie oben das Haus mit je 2 Wohnungen von 4 Zimmern in jedem 
GeschoB bei 2-4geschossiger Ausfiihrung (2, 3 und 4 Gcschosse) von 
20 m FrontIange. 

Verteilt man die Herstellungskosten der StraBenstrecke, die vor 
jeder Hauslange liegt, auf die einzelnen Wohnungen, so war gefunden 
die auf jede Wohnung entfallende 
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Mictpreiserhohung bei . EfH. V. 2 3 4 Gasch. 
in WohnstraBen zu . 22,8 42,0 27 22 19 M./Jahr 
in VerkehrsstraBen zu 98 180 90 60 45 

" del' schmale Bauwich betrage 4 6 6 8 8m 
davon entfiUlt auf jede Wohnung 4 6 1,5 1,3 1 " 
Erhohung der StraBenfrontHinge 4/5,45 6/10 1,5/10 1,3/10 1/10 

In Prozent . 73,4 60 15 13 10 

Es ergibt sich also durch Einschaltung des Bauwichs allein an 
StraBenkostenbeitragen eine Erh6h ung del' Wohnkosten in 

WohnstraBen urn. . 
VerkehrsstraBen urn 

16,7 25,2 
72,4 108 

4,1 
13,5 

2,9 1,9 M./Jahl' 
7,8 4,5 

Bei breitem Bauwich kann man etwa mit doppelten WichmaBen 
rechnen und es ergibt sich dann auch die Verteuerung del' Wohnungen 
in doppelter Hohe del' eben angegebenen Zahlen. 

Man sieht, daB bei offener Bauweise die Erhohung del' Wohnkosten 
durch die StraBenkosten bei den Einfamilienhausern eine nicht unbedeu
tende ist. Die Hauser mit kmzer Front und gerade die Einfamilienhauser 
sind es abel', £iir welche die offene Bauweise am liebsten und haufig
sten vorgeschrie ben zu werden pflegte. Ganz besonders hoch sind die 
Mehrkosten in Pracht- lmd VerkehrsstraBen. In ihnen wird man also 
die offene Biwweise - jedenfalls fUr Einfamilienhauser - nul' fUr 
Wohnhausbauten vorschreiben konnen, soweit diese fUr recht wohl
habende Schichten bestimmt sind. Abel' auch in Wohnstl'aBen ergeben 
sich Preiserhohungen fUr die Einfamilienhauser, die mindestens fiir 
Kleinwohnmlgen schon sehr merkbar sind und die fUr sie die Anwen
dung del' offenen Bauweise als bedenklich erscheinen lassen. 

Ich gehe nun zm Erorterung der Frage iiber, ob die Anwendung 
del' offenen Bauweise gegeniiber der geschlossenen einen Mehraufwand 
an Grund und Boden bedingt. 

Lege ich die rechteckige Grundstiicksform als die normale meiner 
Betrachtung zugrunde, so ist zunachst klar, daB bei offener Bauweise 
die Breite des Grundstiicks um die des Bauwichs wachsen muB. Be
halte ich dabei die gleiche Grundstiickstiefe wie bei geschlossener Bau
weise und ebenso die gleiche Breite fUr den StraBenraum bei, wie ich 
diese in MaBen, die nach del' Hohe der Bauten gestaffelt waren, del' 
Untersuchung auf S.94ff. iiber den EinfluB del' Bodenkosten auf 
den Mietpreis del' Wohnung zugrunde legte, so folgt, daB das auf jede 
Wohnung entfallende FlachenmaB an Grund und Boden und dement 
sprechend auch del' Kostenaufwand um diesel ben Prozentzahlen wachsen 
muB, wie diese soeben oben fUr die Erhohung del' StraBenfront
langen berechnet sind. Stelle ich diese. zusammen mit den Boden-
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kQsten, die bei RQhlandpreisen VQn 2, 10 und 30 M./qm und Anwen
dung geschlQssener Bauweise auf jede WQhnung entfalien, wQbei die 
"Villa" dem eingeschQssigen Hause entsprechen wiirde, SQ ergibt sich, 
daI3 der jli.hrliche Zinsaufwand fUr die BQdenkQsten wachst um 

EfH. V. 2 3 4 Gesch. 
Erhohung der BQdenkQsten fUr 

jede WQhnung bei Qffener Bau-
weise in PrQzent. . 73,4 60 15 13 10% 

Der jli.hrliche Zinsaufwand fUr 
die BodenkQsten betrli.gt 
bei 2 M./qm Rohlandpreis. 13,1 24 17 14 12,5M. 

10 
" 

65,5 120 85 70 62,5 " 
30 

" 
196,5 360 255 210 187,5 " 

Also wiirde sich bei offener Bau-
weise der jli.hrliche Mietpreis 
steigern um 
bei 2 M./qm RQhlandpreis. 9,6 14,4 2,6 1,8 1,3 M. 

10 
" 

48 72 12,8 9,1 6,3 " 
30 

" 
144 216 38,3 27,3 18,8 " 

Diese Zahlen gelten wieder fUr den schmalen Bauwich; bei breitem 
wiirden sie sich ebenfalls etwa verdQPpeln. 

Das Ergebnis muI3 dasselbe Bild bieten, wie es sich be~ Betrachtung 
der Verteuerung durch die StraI3enhersteliungskQsten ergab: Die WQh
nung im Einfamilienhaus wird bei Qffener Bauweise durch den Mehr
aufwand fiir den Grund und BQden schQn bei billigem Rohland fiihlbar, 
bei teurerem stark im Mietpreis erhoht, aber auch bei mehrgeschQssigen 
Hausern tritt bei teuerem Grund und Boden eine merkliche Ver
teuerung der WQhnung ein. 

Nun muI3 man sich fragen, Qb denn bei Anwendung der offenen 
Bauweise nicht eine Verminderung der Grundstiickstiefe gegeniiber der 
bei geschlQssener Bauweise angenQmmenen eintreten kann, die den 
durch die Verbreiterung der StraI3enfrQnt eintretenden Mehraufwand an 
Boden wanigstens teilweise auszugleichen vermag. 1ch muI3 diese Frage 
IQgischerweise schlankweg verneinen. Denn die Zahlen fiir die Grund
stiickstiefe, mit denen, gerechnet wurde, haben sich ergeben aus den 
MaI3en, die fiir den freien Abstand der RiickfrQnten der Hauser un· 
bedingt und mindestens vorhanden sein miissen, wenn die aligemeinen 
WQhnverhaltnisse befriedigend sein und neben einer guten Belichtung 
und Beliiftung der WQhnungen vor alien Dingen die Ruhe und das 
Behagen der BewQhner und eine hinreichende Loslosung VQm Gegen· 
iiber gewahrt sein SQli. Was hli.tte es fUr einen Sinn, das Haus vom 
Nachbarn abzusetzen, dafiir aber die RiickfrQnten der Hausreihen destQ 
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naher aneillanderzuriicken, fUr welche ein reichlicher Abstand vielmal 
wichtiger ist? FUr diesen freien Riickabstand del' Hausreihen stellten 
aberdie verwandten Zahlen gerade das auf das knappste bemessene 
MindestmaB dar. 

Etwas anderes ware es, wenn die Grundstiickstiefen aus dem Be
darf an Landzugabe zu den Wohnungen entwickelt waren. In diesel' 
Richtung ist allerdings die Ausstattung bei offener Bauweise eine 
reichlichere, wenn ich die gleichen Grundstiickstiefen wie bei geschlos
seneI' Bauweise beibehalte. Wenn man auch die im Wich gelegene 
Flache zwischen den Hausern als Nutzflache fUr Gartenbau kaum be
werten kann, da sie gemeinhin zu schattig sein wird, so betragt die 
Mehrausstattung mit Landzugabe doch nahezu die angegebenen Pro
zentzahlen fUr Erhohung del' Frontlange del' Grundstiicke. 

rch glaube, daB man wohl den Wirtschaftswert del' Landzugabe in 
unmittelbal'er Nahe del' Wohnung auch in normalen Zeiten mit 2 M./qm 
ansetzen kann (heutzutage ist sie fraglos um ein Mehrfaches hoher), 
so daB allerdings bei billigem Grund und Boden die durch den Mehr
aufwand an Grund und Boden hervorgerufene Mietpreiserhohung del' 
Wohnung nicht zuungunsten del' 'offenen Bauweise in Geltung tritt. 

rch will noch einmal kurz entwickeln, welche Verhaltnisse sich er
geben willden, wenn ich bei offener und geschlossener Bauweise mit 
gleicher GrundstiicksgroBe rechnen wollte. 

Lege ich eine Ausnutzbal'keit des Grundstiick: 
von O,x (z. B. 0,4) zugrunde, so ist (Abb. 21): 

F '_ Fbe6 
gT - O,x 

Daraus ergibt sich: 

lb' tb 
19r' tgr = Ox , 

oder, da 

ist. 

odeI' 

z. B . 

z. B. 

F beb 

0,4 

z. B. 

z. B. 

wahl'end bei geschlossener Bauweise ist: 

tb 
tg, = ° 4 . 

hh. 21. 
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Man erkennt daraus allgemein, daB die Grundstiickstiefe desto 
starker abnimmt und die Breite im Verhaltnis zur Tiefe desto groBer 
ist, je groBer der,Bauwich im Verhaltnis zur Bauiange lb des Hauses ist. 

Also ist das schmale Kleinhaus im Nachteil. 
Berechne ich nach dieser Formel einmal die Grundstiickstiefen fUr 

Einfamilienhauser von 5,45 und 10 m Frontlange bei je 10 m Haus
tiefe, so ergibt sich folgendes: Ist 

lb = 5,45 = 10m, 
so wird 

10,0 

0,4(1 + 1~) 
18 m. 

Man sieht, daB im einen Fall nur 4, im andern nur 8 m freie Grund
stiickstiefe hinter dem Hause iibrig bleibt bei schmalstem Wich von nur 
4 m Breite. Der freie Abstand der Riickfronten hatte das doppelte MaB. 

Wesentlich giinstiger stellt sich das 2geschossige Wohnhaus mit je 
2 Wohnungen in jedem GeschoB und 20 m Front und 6 m Wichbrei~e. 
Bei ihm ware eine freie Grundstiickstiefe von 12 m vorhanden, die man 
als leidlich geniigend allenfalls wird anerkennen konnen. Doch nahert 
sich dieser Haustyp bereits stark der halboffenen Bauweise, deren 
trberlegenheit iiber die ganz offene damit gleichzeitig nachgewiesen sei. 
Dagegen hatte das 2geschossige Wohnhaus mit nur je 1 Wohnung in 
jedem GaschoB und 10 m Frontbreite nur dieselbe freie Grundstiicks
tiefe von 8 m hiuter dem Hause wie nach obiger Berechnung das Ein
familienhaus(Villa) gleicher Frontlange. Das gleiche gilt vom 3- und 
4geschossigen Haus mit je 1 Wohnung im GaschoB. 

Man sieht, daB man bei ganz offener Bauweise nicht mit gleicher 
GrundstiicksgroBe auskommen kann wie bei geschlossener Bauweise. 
Und so kann man denn auch durch Einsichtnahme in die Bauordnungen 
feststellen, daB dort, wo die offene Bauweise vorgeschrieben ist, gleich
zeitig eine Herabsetzung der Bebaubarkeitsziffer, also eine Erhohung 
des Bodenbedarfs damit verbunden ist. Diese hat eine entsprechende 
Steigerung des Aufwandes fUr den Grund und' Boden und Mietpreis
erhohung zur Folge, die bei 4geschossiger Bauweise am betrachtlichsten 
sein wird, da deren Zulassung bekanntermaBen hohe Bodenpreise nach 
sich zieht. 

Wo man bei Kleinwohnungen eine Offnung der StraBenfront fiir 
erstrebenswert halt, greife man zur Gruppenbauweise in nebenstehend 
skizzierter Anordnung mit reichlich breitem Wich (Abb. 22). Die "Wich
hauser" an den Enden der Gruppe entwickle man moglichst nach der 
Tiefe und halte die StraBenfront schmal. 
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Will man die offene Bauweise fiIT Kleinhauser anwenden, so ist 
dieses jedenfalls nur moglieh und empfehlenswert bei sehr billigem 
Grund und Boden und dart, wo die Einwohner in del' Lage sind, die 
Annehmliehkeiten dureh einen gewissen Mehraufwand an Wohnkosten 
sieh zu erkaufen odeI' diesen Annehmliehkeiten zuliebe mit einer etwas 
kleinel'll Wohnung sieh zu begniigen. 

Die offene Bauweise ist also dort, wo I '11i~ I 
es sieh nieht gerade darum handelt, 
das Mindestma.6 an W ohnraum fUr ein 
Mindestma.6 an Preis zur Verfiigung Abb.22. 

zu stellen - ein Fall, der abel' ver-
haltnisma.6ig selten vorliegt -, wohl anwendbar und empfehlenswert. 
Abel' man mu.6 ike Anwendung wohl und sorgsam erwagen und 
kalkulieren. leh moehte empfehlen, bei Ersehlie.6ung von Vierteln fiir 
Minderbemittelte ihn an einigen besonders geeigneten Stellen, z. B. an 
Anlagen, Wasserflaehen usw. in die gesehl03sene Bauweise einzustreuen. 

VI. Abschnitt. 

Kurze Zusammenfassung lmd Vberleitung. 

leh habe damit die wiehtigsten Punkte besproehen, in welehen die 
Ausbildung des Rauses und seiner naehsten Umgeblmg von grund
legendem Einflu.6 auf die Sehaffung befriedigender Wohnverhaltnisse 
in del' Stadt ist. Fasse ieh das Ergebnis noeh einmal kurz zusammen, 
so sagte ieh: 

Mag aueh die Wohnung in sieh in del' Stadt so gut sein, als es fiir 
einen gewissen Preisaufwand nul' eben moglieh ist, so leidet doeh ihr 
Wert oft in unertraglieher Weise dureh die Besehrankung und sehleehte 
Zugangliehkeit des Nebenraums in und bei dem Hause und dureh die 
aus del' Zusammendrangung del' Menschen sich folgel'llde gegenseitige 
Storung. Diesel' Mangel kann behoben werden durch Wiedereinfiihrung 
des Flachbaues. Diesel' ist an sieh unter normalen Verhaltnissenin 
del' Kostenfrage wettbewerbsfahig mit dem Hochbau, in dem Wert 
del' allgemeinen Wohnverhaltnisse ihm weitiiberlegen. In del' Kosten
frage wird er gefahrdet durch hohe Grundstiiekspreise, denen gegen
iiber alle andel'll Einflu3se wenig ins Gewicht fallen. Das gilt auch 
von del' Frage, ob offene odeI' geschlossene Bauweise gewahlt werden 
soIl. Die offene Bauweise hat nieht die Vorziige, die ihr zeitweise 
naehgeriihmt wurden, sofel'll man nieht einen sehr breiten Wieh wahlt. 
Dieser aber ist nur anwendbar bei billigem Boden, da die Tide des 

Hoepfner, Stiidteball. 8 
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Grundstiicks nicht beschrankbar ist. Auch hier also ist die Bodenfrage 
das entscheidende Moment. 

Die Gestaltung der Umgebung des Hauses ist nun von Wichtigkeit 
in dreierlei Hinsicht: 

1. Es muB verhindert werden, daB Licht und Luft von auBen her 
von der Wohnung abgefangen und damit die Erfolge wieder 
aufgezehrt werden, die man hinsichtlich der inneren Ausbildung 
der Wohnung durch die Vorschriften iiber die Wahrung eines 
gewissen MindestmaBes an Luftraum fUr jeden Bewohner, iiber 
die FenstergroBen und iiber die Ermoglichung der Querliiftung 
jeder Wohnung nicht ohne wesentliche Opfer zu erreichen sich be
strebt hat. 

2. Es ist zu erstreben, daB wir einen erfreulichen Ausblick aus der 
Wohnung haben. 

3. Das unbebaute Grundstiick und der StraBenvorraum bilden eine 
wesentliche Wohnungserganzung als Aufenthaltsraum. 

Vblich ist der Reihenbau der Hauser oder, auf den Block bezogen, 
die Randbebauung, um mit jedem Hause moglichst nahe an der StraBe 
zu bleiben, um die Zuleitungen und den Verkehr von der StraBe zu 
den Hausern zu vereinfachen und zu verbilligen. Daraus ergibt sich 
die Stellung der Vorderfronten in durchlaufender Linie. An dieser 
muB bei enggedrangter Stellung der Hauser auch deshalb festgehalten 
werden, damit nicht durch Vorspringen des einen und Zuriicktreten 
des anderen der Zutritt von Licht und Luft behindert wird. 

Aus diesem Grunde muB man aber ebenso verlangen, daB auch 
die Riickfront der Hausreihen im Blockinnern in gleicher Weise 
ausgebildet ist und Vor- und Riickspriinge vermieden werden, damit 
nicht ein Haus das andere stort. Das ist auch deswegennotwendig, 
damit das Blockinnere einen erfreulichen Raumeindruck bietet und 
nicht den Blick aus den Fenstern und den Aufenthalt im Hof und Garten 
in beleidigender Weise stort. 

Unleidlich sind Seitenfliigel und Hinterhausbauten auch aus diesen , 
ebengenannten GrUnden der Beengung und Storung der Wohnungen 
im VG:rderhaus,ganz verwerflich aber auBerdem dann, wenn sie nur 
eine Zimmertiefe aufweisen, die Riickwand aber fensterlos ist. 

Die Breite der freien Fliiche im Blockinnern muB geniigen, um 
eine Storung und Beliistigung der Bewohner der einen Blockwand 
durch die der andern zu vermeiden. Zu verlangen ist aber ferner, 
daB die Blockinnenwande auch ein Ansehen bieten, das das Auge nicht 
durcb, Unordnung beleidigt, und daB das Innere der Wohnblocks frei
bleibt von haBlichen und systemlos durcheinandergewiirfelten Neben
bauten, daB es vielmehr einheitlich als groBe Gartenflache erscheint, 
in der Nebenbauten nach ah111ichel1 Regell1 und nach einheitlichen 
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Gesichtspunkten systematisch angeordnet werden milssen wie die 
Hauptbauten am Blockrand. 

Was vom Blockinnern gilt, gilt auch vom Vor- und StraBenraum. 
Auch hier muB geniigender Abstand vom Gegeniiber vorhanden sein. 
Halt man wenigstens das Blockinnere geraumig, so mag man sich im 
StraBenraum allenfalls mit MaBen fiir den Abstand der V orderfronten 
del' Hauser voneinander begniigen, die den Zutritt von Sonne und 
Licht gewahrleisten. Dafiir ist, wie nachher gezeigt werden wird, etwa 
das P/2-2fache del' Haushohe erforderli~h. Diesel' Raum, in welchen 
die befestigte StraBenflliche moglichst schmal einzulagern ist, soll im 
iibrigen durch Baume und Vorgarten ein moglichst freundliches Ge
prage erhalten; denn auch diesel' Raum bildet, ebenso wie die freie 
Innenflache des Blocks, eine Erganzung del' Wohnung. Deshalb ist 
endlich auch jeder storende Verkehr soweit wie moglich von ihm fern
zuhalten. 

Damit gehe ich von del' Ausbildung des Hauses und seiner naehsten 
Umgebung zur Gestaltung des Wohn viertels iiber. 

leh will mir zunayhst dariiber klar werden, in welcher Beziehung 
zu diesel' Aufgabe das steht, was ieh bisher iiber die Hauser und 
Blocks gesagt habe. 

Vergleiehe ieh die ErsehlieBung eines Wohnviertels mit del' Vor
bereitung und Planung eines Bauwerks, so kann man die Hauser und 
die Baublocks gewissermaBen als die Bausteine bezeiehnen, aus denen 
das Viertel erriehtet werden solI. So dienten also die bisherigen Be
traehtlmgen dazu, sieh iiber die versehiedenen Baustoffe, die zur 
Verfiigung stehen, einen Uberblick zu verschaffen, und sie in ihrem 
Wesen und ihrer Eigenart kennen und VOl' allen Dingen aueh werten 
zu lernen, um unter ihnen je nach del' Versehiedenheit der Aufgaben 
und Verhaltnisse die riehtige Auswahl treffen zu konnen. 

Es wird sich nun fragen, ob das Gegebene erstens geniigend ist, um 
danaeh dann das Viertel bearbeiten zu konnen, und zweitens, ob die 
Form, in del' ieh es gab, zweckdienlieh war. Dazu ist zunachst zu sagen, 
daB ieh mieh nur auf die Besprechung del' gebrauehliehsten Typen 
fiir das Haus und Bloekformen besehrankt, habe, also kein vmfassendes 
Bild aller - zum Teil sehr interessanten Moglichkeiten - gegeben 
habe. 

Hatte ich abel' auch die anderen Abwandlungsformen beriihrt, so 
hatte ich mich zu sehr in Einzelheiten verlieren miissen. Zunachst 
aber handelt es sieh in diesen Aufsatzen darum, einen grundlegenden 
Einbliek in das Wesen des Stadtebaues zu erhalten, und deshalb muB 
ieh mieh, um weiterzukommen, aueh auf das Wiehtigste und Grund
legende besehranken. Dber den Wert weiterer Formen wirdman sieh 
abel' auf Grund del' gegebenen Betraehtungen selbst klar zu werden ver-

8* 
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mOgen und die nahere Besprechung kann auf spater verschoben 
werden. 

Mit dem Gagebenen wird es immerhin moglich sein, an der Be
arbeitung eines normalen Viertels heranzutreten. 

Man hatte vielleicht wiinschen konnen, daB ich bestimmte RegeIn 
und FormeIn entwickle oder Schemata aufstelle, wie der Baufachmann 
sie vielfach liebt, um an Hand derselben nach Feststellung der vor
liegenden Verhiiltnisse mittels mathematisch folgerichtig sich voll
ziehender Entwicklung zu "dem" richtigen Ergebnis zu gelangen. 
Man wiirde es vielleicht erwartet haben, daB ich z. B. den SohluB ziehe: 
Fiir die ErsohlieBung eines Arbeiterviertels ist bis zu einem bestimmten 
Bodenpreise das Gagebene die 21/ zstookige, gesohlossene Bauweise mit 
einer Blooktiefe von 55 m. Stattdessen habe ioh eingehend die Be
diirfnisse behandelt, die in Betraoht zu ziehen sind, und auf Grund 
derselben die Vor- und Naohteile der versohiedenenLosungsformen 
besproohen, einen bestimmten SohluB in Gestalt einer Regel aber nioht 
gezogen. Aber feste RegeIn gibt es im Stadtebau eben nioht. Das 
-liegt daran, daB Eigenart und Gawioht der Bediirfnisse und Umstande 
nioht nur in jeder Gameinde und jedem Stadtteil, sondeni auoh an 
jedem Punkt innerhalb eines besohrankten Gabietes versohieden ~ind. 
Deshalb muB jeder an jedem Punkt selbst uberlegen: "Fiir wen sohaffe 
ioh hier eine Anlage, was fiir Bediirfnisse wird der betreffende Be
wohner haben, wie kann ioh ein H60hstmaB des Erreiohbaren 
erzielen~" Ferner: "Wozu nutze ioh diesen oder jenen Punkt am 
besten aus, gibt es ein Bediirfnis, fiir dessen Befriedigung er sioh in 
'ganz besonderem MaBe eignet, und welohe Ausbildung muB ioh fill' 
ihn wahlen, damit er sainer ,Bestimmung' am besten gereoht wird~" 

Es gilt also, fiir jedes der vielen versohieden gearteten Bediirfnisse 
den reohten Punkt und fiir diesen die reohte Losung zu finden. Dazu 
kann keine Regel und Formel verhelfen, sondern nur eine Beherrsohung 
des Stoffes und mung im Erkennen der wesentliohen Eigenart des 
Falles und seiner besonderen Verhaltnisse und in der Auswahl der 
Mittel. Zwar wird man einen gewissen Typ fiir Blookform, BlookmaBe 
und Bauweise zunaohst als allgemein vorherrschende Grundform fur 
ein groBeres Gabiet ins Auge fassen, vielfach aber wird man gezwungen 
sein, abzuweichen und umzuformen. Dabei darf nur das eine unser 
Leitsatz sein: Stets zu einer L6sung zu gelangen, bei der die jeweils 
gewahlte Form die Vorzuge auch wirklich entwickeln kann, die jeder 
von ihnen innewohnt. 

Zum Beiapiel moge fiir eine Arbeitersiedlung auf ziemlich billigem 
Galande die 2geschossige geschlossene Bauweise mir als gegeben er
scheinen. Trotzdem werde ich dann dort, wo etwa beschrankte Raum
verhaltnisse in der Blocktiefe es unmoglich machen, ein genugendes 



Kurze Zusammenfassung und "Oberleitung. 117 

Mall an freier Gruudstiicks£lache hinter den Hausern zu schaffeu, dem 
Dbel abhelfeu, indem ich, abweichend von der Grundregel, die be; 
treffende offene Bauweise wahle und dadurch das erforderliche MaB 
an Weitraumigkeit erziele, die eine Vorbedingung fiir befriedigende 
WohnverhaItnisse ist. Damit aber auch fiir den daun etwa erforder
lichen Mehraufwand an Wohnkosten ein Entgelt gewahrt wird, werde 
ich vielleicht die Umgebung dieser Hauser mit erhohter Sorgfalt aus
zugestalten haben (durch StraBenverbreiterung, Anlagen u. dgl. m.). 

Trete ich nunmehr an die Aufga~e heran, wie vorher aus Haus
formen die Blocks, weiter aus Blocks das nachsthohere Gebilde, das 
Viertel, zu formen, so mUssen fiir die Gesichtspunkte, die dabei ob
walten miissen, wiederum die Bediirfnisse maBgebend sein, die es zu 
befriedigen gilt, und diese miissen daher zunachst betrachtet werden. 
Trager der Bediirfnisse im Wohnviertel sind die Bewohner. Wie fiir 
sie der Wert ihrer Wohnung nicht nur abhangig ist von dieser selbst, 
sondern in gleichem MaBe yom Haus und yom Block, so auch yom 
gesamten Viertel und seiner Ausgestaltung. Der Wohnwert der Woh
nungen ist also auch fiir die Gestaltung der Viertel und Stadtteile maB
gebend. Dabei gilt es, vielfach widerstreitende Einzelinteressen mit
einander in Einklang zu bringen. Teilweise werden sich diese mit
einander abfinden miissen, aber in vielen Fallen W'ird man durch eine 
geschickte Losung gegenseitige Storungen und Behinderungen auszu
schalten vermogen. Die Gesamtsumme der Vorziige, die die Einzel
teile aufweisen, macht den Wert der Gesamtheit aus. Je groBer diese 
Gesamtsumme ist, desto vollkommener und hoher zu bewerten ist die 
getroffene Losung. 

In jedem groBeren Bezirk liegt stets eine Fiille der verschieden
artigsten Bediirfnisse vor, die es zu befriedigen gilt, und oft weisen 
die einzelnen Punkte, die das zu erschlieBende Gebiet umfaBt, eine 
Fiille der verschiedenartigsten Verhaltnisse auf. Fiir jedes Bediirfnis 
muB ich die Stelle aufzufinden suchen, an der man es am besten be
friedigen kaun, und hierfiir die geeignetste Losung wahlen und bei 
jeder Stelle, die eine besondere, yom Allgemeinen abweichende Eigen
art aufweist, muB ich mich fragen, ob sich unter der Bewohnerschaft 
wohl jemand finden diirfte, dem damit gedient ist, we~ hier eine 
yom Allgemeinen abweichende Ausbildung getroffen und seinen Wiin
schen Erfiillung gewahrt werden kann, ohne die Nachbarschaft emp
findlich zu schadigen. 

Verfahrt man nach diesen Gesichtspunkten, so wird man zu Gesamt
losungen kommen, die gleichzeitig vielartig und abwechslungsreich sind 
und doch das Geprage der Einheitlichkeit und SelbstverstandHchkeit 
tragen, weil jeder aufmerksame Beschauer iustinktiv ewpfindet: "So 
muB es sein." 
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VII. Abschnitt. 

Das W ohnviertel und die Beeinflussung seiner Gestaltung 
durch die Befriedigung der Wohnbediirfnisse. 

Ich habe gezeigt, wie sich die Wohnungen zum Haus, die Hauser 
zum Block zusammenlagern. Jetzt solI als nachsthoheres Gebilde das 
Viertel betrachtet werden, und ich will die Frage behandeln, unter 
Beobachtung welcher Gasichtsplinkte man an dessen Gestaltung heran
zutreten hat. Dazu wird es wiederum notwendig sein, sich zunachst 
iiber die Bediirfnisse klar zu werden, die es zu befriedigen gilt. 

Dabei ergibt sich nun gegeniiber den bisher behandelten Fragen 
der ZusaJIlmenfassung der W ohnungen zu Hausern und der Hauser 
mit ihrem Zubehor zu Blocks zunachst ein grundlegender Unterschied: 
Das Haus namlich umfaBt Wohnungen und ebenso umfaBt im allge
meinen der Block Hauser von durchweg gleicher oder doch nahe ver" 
wandter Art und Struktur, die aus praktischen Griinden in groBerer 
Anzahl zu gemeinsamen Gruppen zusammengelagert sind. Beim Wohn
viertel aber wird an dieser Gleichartigkeit oder Homogenitat der Be
standteile nicht mehr festgehalten werden konnen. Vielmehr ergibt 
sich eine Fiille verschiedenartigster Bestandteile, die hier in einem 
einheitlichen Korpergebilde untergebracht werden ;mUssen. 

Man muB siqh vergegenwartigen, daB ein solches Wohnviertel fiir 
sich allein oder in Gemeinschaft mit gewissen wesensgleichen Nachbar
bezirken von einer Bevolkerung bewohnt wird, die es an Zahl und 
Zusammensetzung mit einem kleineren Gemeiilwesen vergleichbar 
machen, und dementsprechend zeigt auch die Aufgabe, die bei der 
Bearbeitung seiner ErschlieBlmg zu IOsen ist, eine gewisse Ahnlichkeit 
mit der stadtebaulicl;ten Bearb,eitung einer kleinen Stadt. Es geht 
nicht an, daB ich einen solchen Bezirk lediglich mit Arbeiterwohnungen 
oder lediglich mit Villen oder einem anderen ausschlieBlichen Typ 
gleicher Bauformen besetze. Zwar ist friiher der Leitsatz aufgestellt 
worden und besteht auch weiter voll zu Recht,daB man gleichartige 
Siedlungsklassen zusammenfassen, wesensfremde dagegen scheiden solIe, 
um die Storungen, Hemmungen und Behinderungen des einen durch 
den anderen zu mindern. Aber man darf darin nicht zu weit gehen 
und nicht die Befolgung dieses Grundsatzes iiber.die sachlich gegebenen 
Grenzen hinaus schematisch ausdehnen, indem man aus einem Viertel 
auch alles das verbannt, was die Bewohnerschaft zu ihrer taglichen 
Lebensfiihrung braucht. Denn nicht nur die Bequemlichkeit undBe
haglj.chkeit des Daseins wird herabgesetzt, sondern auch die Wirt
schaftsfiihrung und Leistungsfahigkeit der" Bewohner wird geschiidigt, 
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w~nn z. B. jede Putzfrau oder jeder kleine Handwerker aus einem 
anderen, entfernt gelegenen Stadtteil herbeigeholt werden muB, um 
im Hause eine Hille zu leisten, weil sich im Villenviertel keine passende 
Wohnung fiir sie findet, oder ihre Niederlassung entweder verboten 
ist oder keine geeignete Stelle fiir die Betriebsanlagen vorhanden ist. 
Dieselben Nachteile treten auf, wenn die Hausfrau und die Dienst
boten groBe Entfernungen zurucklegen mussen, um die taglichen Ein
kaufe zu machen und sonstige Geschafte zu erledigen. Es ist vielmehr 
darauf hinzuarbeiten, daB die Einwohnerschaft einen moglichst groBen 
Teil aller Bediirfnisse und Annehmlichkeiten fiir ihre Daseinsfiihrung 
im eigenen Zirkel vorfindet und des Zwanges enthoben wird, sie mit 
Verlust an Zeit, Geld und Gelegenheit fernab an anderer Stelle auf
suchen zu mussen. Deshalb mussen aIle Behorden Anlagen, Geschafte, 
Handwerker usw., die ein solches Wohnviertel fiir sich oder in Ge
meinschaft mit angrenzenden Bezirken braucht und die in ihm einen 
.,genugend groBen Geschafts- und Interessentenkreis finden, um davon 
bestehen und in wirtschaftlich giinstiger Weise ein selbstandiges Da
sein fiihren zu konnen, auch in diesem Bezirk selbst an giinstiger Stelle 
angesiedelt werden und es muB bei der korperlichen Durchbildung des 
Viertels entsprechende Vorsorge hierfiir getroffen werden. Auf diese 
Weise entsteht im Viertel im Unterschiede vom Block ein gewisser 
selbstandiger Organismus, der selbst zwar ein Organ des Gesamt
stadtkorpers bleibt, in ihm aber seinerseits in vielen Punkten ein eigenes 
insich abgeschlossenes Leben fiihrt und dementsprechend mit allem, 
was hierzu notwendig 1st, ausgestattet werden muB. 

Es wiederholt sich hier in kleinerem und beschrankterem Umfange 
das, was fmher vom Gesamtorganismus der Stadt gesagt wurde; wenn 
man erforscht hat, was der Bezirk braucht und womit er auszustatten 
ist, muB man auch hier wieder im kleinen verwandte Glieder zu Gruppen 
vereinigen und zusehen, an welchem Platze man sie am zweckmaBig
sten unterbringt, so daB sie selbst gunstige, Daseinsgrundlagen find€n 
und vom Interessentenkreis moglichst leicht aufgesucht werden konnen, 
mit anderen Gliedern des Viertels aber sich so wenig als irgend moglich 
storen. 

lch gehe also bei der ErschlieBung des Wohnviertels von dem Grund
satz aus: "Das Wohnviertel ist fiir die Bewohner zum Wohnen da", 
vergegenwartige mir dabei aber gleichzeitig, daB die Wohnung allein 
nicht aIle Wohnbediirfnisse zu befriedigen vermag. Sie kann vielmehr 
zu vollem Werte nur kommen, wenn sie ergii.nzt wird durch die Fur
sorge fiir die Befriedigung der Privatwirtschaft, der Bildung und der 
Erholung. 

Damit findet dann ein kleiner Teil der Einwohner auch gleichzeitig 
die Befriedigung des sehr wichtigen Bediirfnisses nach, Erwerb und 
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Arbeit im Wohnviertel selbst. Das darf aber nur soweit geschehen, 
als entweder keinerlei besondere Anlagen hierfiir notwendig und keine 
Storung und Belastigung der Umgebung damit verbunden ist, oder 
diese Arbeit eben den Interessen des Viertels selbst dient und seine 
Verweisung in eine andere Gegend einen groBeren Nachteil fiir die 
Allgemeinheit mit sich brachte, als wenn man sie in geeigneter Weise 
im Viertel selbst unterbringtl). 

lch will das, worum es sich dabei handelt, unter der Bezeichnung 
der Wohnungserganzungen zusammenfassen und zunachst einen "Ober
blick zu gewinnen suchen, woran dabei im einzelnen zu denken ist. 

Man hat in diesem Zusammenhange zu den ken zunachst an Ge
schafte und Laden. Der Haushalt braucht solche in seiner Nahe 
zur Befriedigung seines Bedarfs an Lebensmitteln wie Gemiise, Kolonial
waren, Rauchwaren usw., an Haushaltungsgegenstanden in Steingut, 
Holz und Eisen, an kleineren Bekleidungsgegenstanden und Zutaten 
zur Hausschneiderei, endlich an Schreibwaren und Biichern u. dgl. mehr. 
Es ist von groBer Wichtigkeit, daB die VersorgungssteIlen dieser Ar~ 
fiIT aIle Einwohner leicht erreich- und auffindbar, und daB sie nahe 
beieinander gelegen sind, um unnotige Wege von einem zum anderen 
zu vermeiden. 

Die Geschafte selbst haben dasselbe Interesse, weil durch ihre 
Sammlung zu Gruppen das eine Geschaft von dem Verkehr, den das 
andere anzieht, gleichzeitig mit Nutzen zieht. 

Ihre Zusammenfassung an bestimmten Punkten ist aber weiter 
auch deshalb vorteilhaft, weil solcheGeschafte groBere Homachen 
brauchen, um Vorrate, angekommene Sendungen usW. lagern und aus
packen zu konnen, Hilfsmittel fiir den Betrieb wie Handwagen und 
ahnliches abzusteIlen, und kleinere Schuppen und Nebengebaude zu 
errichten, in denen auch hier oder da ein Zugtier - ein Esel oder ein 
Pferd - unterkommen muB. In einem reinen Wohnblock mangelt es 
hierzu vielfach an Platz,. da die Blocktiefe nicht auf solche Sonder
anlagen zugeschnitten ist, und wo man sie dennoch einbaut, bedeutet 
das meistens einen erheblichen Nachteil, weil dadurch die Einheitlich
keit des Blockinnern unterbrochen wird und der Anblick solcher HMe 
kein schoner und erhebender zu sein pflegt, und auch mancherlei be
lastigende Gerausche und Geriiche storend wirken. Somit kann durch 
einen einzigen Betrieb dieser Art die Giite der Wohnverhaltnisse des 
ganzen Blocks in Frage gesteIlt werden. Legt man die Geschafte aber 

1) Diese Beschrankimg der Arbeitsbetriebe und Geschiifte auf das ortlich 
Notwendige kennzeichnet den Unterschied des Viertels vom Organismus -des 
Stadtkorpers im ganzen. In dies em muB man Bezirke schaffen, in. dem diese 
Betriebe in un beschranktem Umfang und um ihrer selbst willen sich niederlassen 
konnen. 
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unter sich zusammen, so entsteht zwar ein fiir Wohnzwecke weniger 
werlvolier Block oder geschlossener Blockteil, aber die iibrigen Blocks 
und somit das Vierlel im Ganzen braucht weiter nicht in Mitleiden
schaft gezogen zu werden und der Gesamtvorleil flir die Einwohner
schaft wird den orllich begrenzten Nachteil iiberwiegen. 

Fast das gleiche ist von den Hir das Wohnvierlel notwendigen 
Hand werkern zu sagen. Man hat zu den ken an Schuster, Schneider, 
Glaser, Tapezierer und Dekorateur, Installateur und Friseure, an 
Klempner oder Blechner, an Tischler, Schlachter und Backer. Zum 
Teil sind diese Betriebe nicht del' Art, daB sie nicht in jedem Wohn
hause und jeder Wohnung verrichtet werden konnten, zum Teil abel' 
brauchen auch sie erweiterlen Hofraum und Nebenanlagen, und bringen 
Belastigungen mit sich. Hierdurch und mit Riicksicht auf ihr eigenes 
Interesse wie das del' Bewohnerschaft an ihrer Zusammenlegung an 
gemeinsamen Punkten sind sie den Geschaften und Laden verwandt 
und werden diesen zweckmaBig angegliedert. 

Eine gewisse Ausnahmestellung nehmen Gartnereien ein, die man 
unbedenklich und unter Umstanden sogar mit Vorteil in Wohnblocks 
mit geniigender Freiflache eingliedern kann. Auch Wirts- und Kaffee
pauseI' solI man nicht unbedingt in jene Geschafts- und Handwerks
blocks verbannen, sondern sie in erfreulichere Umgebung setzen in 
Beriicksichtigung del' Tatsache, daB sie vielfach dem Ausruhen, del' 
Erholung und del' Feiertagsstimmung dienen. 

Zu den genannten privaten treten ganz oder halb6ffentliche 
Geschaftsstellen und Beh6rden hinzu, deren Zentrale zwar im 
allgemeinen im Geschaftsviertel der Gesamtstadt liegen solite, denen 
man aber zweckmaBig Gelegenheit bieten wird, in einigen Wohnvierleln 
und -bezirken Zweig- und Nebenstelien zu errichten. Zu erwahnen 
sind hier unter anderm die Poststellen, ferner Polizeistuben, Steuer
einnehmereien, Sparkassen und Bankstellen, Feuerwachen sowie etwaige 
Markthallen und anderes mehr. 

An Kultur- und Bild ungsstatten sind die Schulen und Kirchen 
zu nennen, ferner offentliche Biichereien, und Bauten fiir Abhaltung 
von Vortragen und Versammlungen sowie zur P£lege del' Geselligkeit. 

Aber nicht nur an Baulichkeiten ist zu den ken , sondern auch an 
6ffentliche Platze und Anlagen. Da ist einerseits der Marktplatz 
zu erwahnen, andrerseits die Erhol ungsanlagen, unter denen nicht 
nur~ die Schmuckplatze und Promenaden, sondern neben den Kinder
spielplatzen besonders auch Spiel- und Sportplatze fUr die Erwachsenen 
und Badeanstalten zu nennen sind. 

SchlieBlich ist noch eine Art von Anlagen zu nennen, die durch 
den Krieg in ganz besonderer Weise del' allgemeinen Aufmerksamkeit 
nahergebracht sind, c1eren Wichtigkeit abel' schon vorher in hohem 
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MaBe bestand und stets bestehen wird, das sind die Kleingarten und 
in Verbindung mit ihnen moglichst auch Aulagen fiir die KIeintier
haltung. 

Nicht jedes Viertel wird auBer den normalen Wohnblocks jedes 
diesel' Glieder enthalten. Es gilt zunachst nur einen Uberblick dar
iiber zu gewinnen, welche Bediirfnisse in Erwagung gezogen werden 
mUssen, um demgemaB fiir ihre Befriedigung an geeigneter Stelle einen 
Platz offenhalten und iiber die Anforderungen Klarheit gewinnen zu 
konnen, die an eine zweckentsprechende Gestaltung del' betreffenden 
Pmlkte zu stellen sein werden. 

Zu der Mannigfaltigkeit del' Anspriiche, die hinsichtlich del' Aus
gestaltung des Wohnviertels in seinen Einzelheiten durch die Einfiigung 
diesel' Wohnungserganzungen zu stellen sind, tritt nun abel' weiter 
hinzu die Verschiedenheit der Anspriiche hinsichtlich del' Wohnbauten, 
selbst. "In dieser Richtung muB erstens damit gerechnet werden, daB 
auch innerhalb einer gewissen Schicht von Siedlern die Wiinsche und 
Anspriiche in bezug anf die Wohnung und die gesamten Wohn,verhalt
nisse infolge verschiedener Daseinsauffassung und sozialer Unterschiede, 
als welche besonders Unterschiede im Einkonimen und del' GroBe qer 
Familie in Frage kommen, nicht unbetrachtlich wechseln. Zweitens 
abel' bringt die Unterbringung del' unter den Wohnungserganzungen 
genannten Betriebe gleichzeitig das Bediirfnis mit sich, auch fiir die 
darin beschaftigten Personen im Viertel selbst Wohngelegenheiten in 
del' Nahe ihrer Arbeitsstatte und somit gemeiullin im Viertel selbst 
zu schaffen und somit die Einheitlichkeit del' Siedlerschicht zu durch
brechen. Daraus ergibt sich, daB man beim Ausbau des Wohnviertels 
auch in den Teilen, die nur fiir Wohnungsbauten bestimmt sind, nicht 
mit del' liickenlosen Durchfiihrung eines einzigen Bautyps zu rechnen 
haben wird, sondern unter Beriicksichtigung besonderer Verhaltnisse 
gewisse Abweichungen nicht nul' unbedenklich sein werden, sondern 
sogar erwiinscht erscheinen konnen. 

lch wende mich nunmehr del' Frage zu, wie der Ausbau des Viertels 
zu erfolgen hat und von welchen· Gesichtspunkten ich dabei auszu
gehen habe, um den verschiedenartigen Bediirfnissen, die es zu be
friedigen gilt, im moglichst weitgehenden MaBe gerecht zu werden, 
und will zunachst die Grundlage betrachten, auf del' diese Aufgabe 
zu losen ist. Dabei ergibt sich nun ein zweiter wesentlicher Unter
schied gegeniiber del' Haus- und Blockgestaltung. Das Haus und den 
Block kann ich -.!. wenn auch nicht vollkommen unbeschrankt, so doch 
innerhalb gewisser Grenzen - frei formen und bilden. Fasse ich aber 
das Gebiet ins Auge, auf dem das Viertel entstehen soll, so ist" mir 
dieses nahezu unabanderlich gegeben, nicht nul' in seiner Begrenzung 
und damlt in seiner FIachenform, sondern auch,in seiner OberfIacheu" 
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gestultlmg mit seinen etwaigen Hebungen und Senkungen, Scbluchten 
und Steilliangen, dem Wechsel zwischen gutem und schlechtem Bau
grund und seinem Baumbestand, seinen Teichen und Wasserlaufen, 
an denen Anderungen vorzunehmen einerseits milllich, andrerseits aber 
auch, wie wir sehen werden, oft unnotig und sogar unerwiinscht 
sein wird. 

lch frage mich, wie die Gestaltung des Viertels durch diese Ge
bundenheit an gegebene Verhaltnisse beeinfluBt wird. Die Grenzen 
des zu erschlieBenden Gebietes sind meist gebildet von VerkehrsstraBen, 
zwischen deren Maschen, wie hereits ganz im Anfang diesel' Vortrage 
gesagt wurde, das "Viertel" gewissermaBen als Insel liegengeblieben 
ist. Diese VerkehrsstraBen lassen sich wohl innerhalb enger Grenzen 
etwas verschieben und verdriicken, in seinen Grundziigen ist ihr Zug 
aber durch die Lebensbediirfnisse des Gesamtorganismus bestimmt und 
muB im groBen und ganzen unverandert beibehalten werden. 

Oft werden zwei von den begrenzenden UmringsstraBen Radial
straBen sein, die beide dem Stadtkern zustreben und deshalb spitzwinklig 
aufeinander zulaufen. Den ken wir uns bei-
spielsweise ein Viertel im Westen einer Stadt, 
so wiirden diese RadialstraBen also die Nord
und Sii.dbegrenzung bilden. 1m Osten und 
Westen dagegen wird, wenn nicht der Osten 
in der StraBengablung spitz auslauft, die 
Begrenzung durch 2---3 DiagonalstraBen 
gebilde-t werden, die Stadtteile auBerhalb 
des Kerns miteinander verbinden. So ent
steht also ein unregelmaBig begrenztes Gebiet 
etwa von nebenstehender Gestalt (Abb. 23). 

Abb. :!S. 

Bemerkt mag noch werden, das natiirlich in einzelnen Fallen die 
Begrenzung auch statt durch eine HauptstraBe durch ein Waldstiick, 
eine Wasserflache od. dgl. gebildet werden kann. 

Gehe ich nun daran, ein solches Gebiet aufzuteilen, so hat seine 
unregelmaBige Gestalt augenscheinlich die Folge, daB sich ,die Blocks 
nicht ohne weiteres in ihrer frillier besprochenen rechteckigen Grund
form einlagern lassen, sondern ich muB sie kneten und formen, und 
sie hier schmaler, dort breiter gestalten, als es der gefundenen Normal
tiefe entspricht. Ferner werden sich bei ihrer Einlagerung hier und 
da Brechungen und Schwingungen del' Blockseiten ergeben und drittens 
bleiben ganz von selbst kleine Flachenstiicke iibrig, die sich nicht gut 
bebauen lassen, und deshalb bessel' zu kleineren oder auch einmal 
groBeren PHitzen ausgestaltet werden. Daraus ergibt sich einerseits 
unbestreitbar eine Schwierigkeit fiir die ErschlieBung, andrerseits aber 
haben wir darin doch keinen Nachteil zu erblicken, sondern diese Ver-
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haltnisse erscheinen mir sogar recht erwiinscht, weil sich so in natiir
licher Weise die Gelegenheit· ergibt, Abwechslung in das StraBenbild 
zu bringen und die kleinen Freiflachen zu benutzen, um durch kleine 
Schmuckanlagen oder auch nur durch die Anpflanzung eines oder einiger 
Baume die Siedlung zu verschonen und den einzelnen Punkten ihr 
eigenartig selbstandiges Geprage zu verleihen. Dadurch erreicht man, 
daB in einer solchen Wohngegend das Wohl- und Reimgefiihl der Be
wohner gehoben wird, das sich nicht entwickeln kann, wenn eine StraBe 
langweilig del' anderen gleicht. Del' Vorteil, del' darin liegt, ist freilich 
kein materieller, del' sich unmittelbar in klingende Miinze umsetzen laBt, 
abel' jeder, del' einmal gelernt hat, auf den Unterschied zu achten, 
und del' iiberzeugt ist von del' Wichtigkeit del' Weckung und Rebung 
del' Lebensfreude fiir die Arbeitskraft und Leistungsfahigkeit del' 
Menschen, wird diesen Vorteil zu werten wissen. Den Unterschied 
empfindet vielleicht am besten, WeI' einmal in einer solchen oden, ein
tCinigen Stadtgegend gewohnt hat, in del' eine StraBe del' andern gleicht, 
und nach langerer Abwesenheit dorthin zuriickkehrt. Er weiB daun 
kaum, wenn er sich nicht zufallig des StraBennamens erinnert, ob 
er in diesel' odeI' jener StraBe seine Jugend odeI' sonst einen wichtigen 
Teil seines Lebens verbracht hat. Da empfindet er mit einem Male 
die Leere, die sein Dasein in diesel' Gegend umgab. Da ist kein Punkt, 
den er hatte lieb gewinnen konnen oder mit dem sich besondere Er
innerungen hatten verkniipfen konnen, um nun wieder in ibm aufzu
leben. 1m Gegensatz dazu kann bereits ein einziger schoner Baum odeI' 
eine ansprechende Gebaudegruppe einen bestimmten Begriff hinterIassen, 
del' uns lieb ist, und die Erinnerungen, die sich an dieses Bild ankniipfen, 
konnen vielfach unser ganzes, sonst oft so niichternes Leben bereichern. 
Wir konnen uns auf diese Weise Empfindungen erzeugen und sichern, 
die gleich wertvoll sein konnen, wie die Erholung beim Lesen eines 
guten Buches odeI' auf einem Spaziergang, del' uns doch nicht nur 
mechanische Bewegung, sondern Ablenkung und Behagen bringen soll, 
und diese Empfindungen haben den Vorzug, uns stets zur Verfiigung 
zu stehen. 

lch will nur ein Beispiel anfiihren fiir die Begriffsleere, die sich als 
Wirkung schematisch gleichformiger StraBen ergibt: lch denke an die 
acht SternstraBen, die vom KarlsruheI' SchloB ausstrahlen. Wie wenige 
vermogen auf die Frage, ob ein durchschnittliches Geschaft in dieser 
oder jener StraBe liege, eine bestimmte Antwort zu geben. Das liegt 
daran, daB sich ihnen kein Bild diesel' StraBen einzupragen vermag. 
Eine Ausnahme bildet nur die charaktervolle Mittelachse del' Karl
Friedrich-StraBe mit ihren schonen Platzbildern und dem herrlichen 
Blick auf' SchloBplatz und SchloB, und deshalb lautet die Antwort 
meist: "Rechts oder links dieser StraBe, etwa in del' zweiten odeI' dritten 
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QuerstraBe." Es ist also kein lebendes Bild, das sich mit den anderen 
StraBen verbindet, sondern allenfal1s ein toter Zahlenbegriff. Sollte 
nun aber nicht der Einwohner selbst dasselbe empfinden und in noch 
hoherem Gra,de, was der Voriibergehende als Eindruck empfangt: einer
seits die Leere und Armut der Umgebung, andrerseits die Freude am 
Anblick und am Verweilen. 

Deshalb solI man es sich bei der Aufteilung des Galiindes zum Grund
satz machen, die in der unregelmaBigen Form der zu erschlieBenden 
Flache gegebene Gelegenheit zur Vielseitigkeit der Losungen in der 
Fiihrung und Ausgestaltung der StraBen und zur Pragung eigen
artiger, anziehender Bildwirkungen als etwas natiirlich Gegebenes zu 
betrachten und es sich zunutze zu machen. DemgemaB solI man weder 
schematisch gleichformige Losungen in eine hierfiir seiner Gestalt nach 
nicht geeignete Fliiche hineinzupressen suchen, noch solI man bestrebt 
sein, jedes Fleckchen Land zu Bauland auszuschlachten, sondern min
destens an allen Stellen, wo ein Herausschneiden giinstiger Baugrund
stucke nicht mehr moglich ist, sorgsam erwagen, ob man nicht groBeren 
Nutzen schafft, wenn man auf eine bauliche Ausnutiung verzichtet 
und aJlStatt dessen das Land der Verschonerung und Hebung der all
gemeinen Wohnverhaltnisse dienstbar macht. 

Selbst dort, wo UnregelmaBigkeit nicht vorhanden ist, sondern 
eine schematisch rechteckige Aufteilung moglich ist und man zu ihr 
als der einfachsten und natiirlichen greift, wird man kunstlich danach 
streben mussen, durch Abwechslung und Betonung einzelner Punkte 
das zu' erreichen, was sich im anderen FaIle durch Anpassung an die 
bestehenden Umstande naturgemaB und gleichsam von selbst ergibt. 

Dieselben Gasichtspunkte nun, wie sie eben Hir die Flachenform 
des zu erschlieBenden Gebietes entwickelt sind, gelten dort, wo Un
regelmaBigkeiten in der Oberflachengestaltung des GaIandes vorliegen. 
Zwar ist es ohne Frage technisch moglich, hieran jede beliebige Ande
rung vorzunehmen und z. B. das Galande mehr oder weniger einzu
ebnen oder sonstwie umzuformen. Dieses wird sich aber uberall da, 
wo es nicht gerade gilt, ganz besondere Wirkungen herbeizufiihren und 
etwa Monumentalanlagen zu schaffen, nicht empfehlen, weil ich mich 
sonst vielfach dadurch der besten natiirlichen Gelegenheiten berauben 
wiirde, fiir die Verschonerung des Viertels Sorge zu tragen, ihm Leben 
und Eigenart zu verleihen, und dadurch zur Hebung der allgemeinen 
Wohnverhaltnisse sehr wesentlich beizutragen. AuBerdem spricht hier 
auch ein rein materieller G3sichtspunkt entscheidend mit, da Ab
tragungen und Auffiillungen groBeren Umfanges sehr hohe Kosten 
erfordern und Aufschuttungen den Nachteil mit sich bringen, daB 
sie. keinen tragfahigen Baugrund schaffen, sondern entsprechend 
tiefere Grundmauern erfordern, die wegen ihrer erhohten Starke 
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und schwierigeren und besonders teueren Ausfiihrung besonders groBe 
}(ostenverursachen. 

Deshalb soll man sich also nicht damit abqualen, beispielsweise 
einen steilen Gipfel, auf den sich eine anbaufahige StraJ3e nicht gut 
hinauffilliren liiBt, eine feuchte Wiese mit tiefliegendem Baugrund, 
einen Wasserlauf oder Teich, eine Schlucht oder einen ErdriB milliselig 
zu Baugelande umzugestalten, sondern man soll sie ausgestalten und 
ihrer Eigenart entsprechend weiter ausbilden und nutzbar machen, sei 
es als Schmuckanlage, als Aussichtspunkt, zur Anlage von IDein
garten oder dgl. Bis auf jeden Baum und jede Buschpartie herab soll 
man das Bestehende bei der Planung beibehalten und zu verwerten 
suchen, indem man immer im Auge behalt, daB ihr Ersatz durch Neu
anlagen nicht nur Geld und Millie kostet, die man hatte sparen konnen, 
sondern daB man damit auch erst nach vielen Jahren die Wirkung 
erhalt, die im andern Falle vom Tage der ersten Bauausfiihrungen ab 
vorhanden gewesen ware, sich weiter entwickelt und zu viel groBerer. 
Schonheit gesteigert hatte und unzahligen Menschen inzwischen erne 
wohlfeile und doch nachhaltige Freude hatte bereiten konnen, deren 
sie andernfalls unwiederbringlich verlustig gehen. 

FaBt man nun von diesem Standpunkt aus das zu erschlieBende 
Geliinde ins Auge und durchforscht es nach Galegenheiten zur Schaffung 
von Schmuck- und Erholungsanlagen und zur Unterbringung hervor
ragender Bauten; so soll man weiterhin von vornherein darauf abzielen, 
die einzelnen Punkte durch Griinstreifen, AlleestraBen oder dgl. mitein
ander zu verbinden, um einen innern Zusammenhang zu erzielim und 
der Einwohnerschaft auf diese Weise Gelegenheit zur Erholung auf 
Spaziergangen zu verschaffen. Es ist ~ur eine folgerichtige Fort
spinnung dieses Gedankens, wenn man sogleich Sorge tragt, daB sie 
auch mit den Anlagen im Nachbarviertel in Verbindung kommen. Auf 
diese Weise kann man es erreichen, daB die Einwohner nicht nur Ge
legenheit zu weiten Spaziergangen erhalten, ohne erst eine lange qualige 
Bahnfahrt machen zu mussen, sondern daB sogar ihr gewohnlicher Weg 
von und zur Arbeitsstatte sich zu einer Erholung gestaltet, indem sie nicht 
die unruhigen und langweiligen StraBen zu benutzen brauchen, sondern 
nahe abseits derselben durch stille, anmutige Anlagen gehen konnen. 

Besonderer Beachtung mochte ich noch die etwaigen Fliichen mit 
weniger gutem Baugrund empfehlen. Sie verdienen es nicht, daB man 
sie scheel betrachtet, weil sie fiir die Ausnutzung als Bauland weniger 
geeignet sind. Man kann sie vielmehr im Gegenteil warm begruBen 
als Galegenheit nicht nur fiir die Schaffung von Schmuckanlagen. und 
Spiel- und Sportplatzen, sondern sie konnen gleichzeitig sehr ertrag
reich ausgenutzt werden durch ihre Verwertung zu Mietgarten, sei es 
in der Form von IDein- und Schrebergarten, sei '6S als Garten groBeren 
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Umfanges. lch glaube nicht, daB deren Beliebtheit etwa allein auf die 
Lebensmittelnot im Kriege zuriickzufiihren ist, sondern sie sitzt tiefer 
und wird bleiben, denn ihr Wert liegt nicht allein im Ertrag an Nah~gs
mitteln, die sie zu bringen vermogen, sondern solche Anlagen werden 
ebensosehr begehrt als Erholungsstatten, und ihre Schaffung hat einem 
langst gefiihlten Bediirfnis abzuhelfen. Der bisherige Zustand in dieser 
Hinsicht war kein befriedigender, sondern ein sehr mangelhafter Not
behelf. Die Menschheit fuhr hinaus in iiberfiillten Ziigen in die Umgebung 
der Stadt, ging fiir einige Wochen in Sommerfrischen und drangte sich fiir 
hohen Preis in engen gemieteten Raumen zusammen und leistete auf die 
Behaglichkeit der eigenen Wohnung Verzicht, nur um der Enge des 
Hiiusermeeres und Nachbarschaft einmal fiir kurze Zeit zu entrinnen. 
Demgegeniiber konnte man bereits vor dem Kriege die Beobachtung 
machen, daB dort, wo Villenvororte mit geraumigen Garten entstanden, 
viele Familien nicht mehr die obligate Sommerreise antraten, fiir die 
sie frillier oft das ganze Jahr hatten sparen mUssen, sondern daheim 
in ihrem Garten blieben. Nun kann natiirlich nicht jedermann, selbst 
nicht in bessergestellten Kreisen, sein Eigenhaus mit Garten haben, 
aber vielen kann man doch annahernd dieselben Annehmlichkeiten 
verschaffen, indem man geeignete Flachen innerhalb der Viertel von 
der Bebauung freihalt und als Garten nutzbar macht. Werden solche 
Anlagen nicht nur voriibergehend, sondern fiir die Dauer geschaffen, 
und mit einigen offentlichen Alleeanlagen, SpielpIatzen usw. in Zu
sammenhang gebracht, so werden sie das - bei Provisorien allerdings 
oft vo:rhandene - unerfreuliche Aussehen verlieren, und man wird 
durch ihre sorgsame und liebevolle Ausgestaltung erreichen konnen, 
daB sie neben dem Ertrage auch sehr weitgehend zur Verschonerung 
der Siedlung beitragen. 

Das sind etwa die Gesichtspunkte, welche sich aus der Beriicksichti
gung der ortlich gegebenen Verhaltnisse des zu erschlieBenden Gebietes 
fiir die Ausscheidung gewisser Teile von der Bebauung und ihre Nutz
barmachung ergeben. Es entsteht dabei bereits vor der eigentlichen 
Blockaufteilung ein gewisses Netzwerk von Linien und besonderen 
Punkten, ahnlich wie wir es friiher bei der Besprechung des Aufbaues 
des Gesamtkorpers und der VerkehrsstraBen fanden, und es beginnt 
sich, wenngleich zunachst noch unbestimmt und verschwommen, ein 
gewisses Bild des Bauviertels zu formen. 

Demnachst werde ich mir nun dariiber klar werden miissen, zu 
welchen Sonderzwecken ich das eigentliche BaugeIande ausnutzen werde, 
um damit erst die feste Grundlage fiir die Form der Baugestaltung 
an den einzelnen Punkten zu gewinnen. 

lch will zunachst die Unterbringung der Geschafte und Handwerker 
Bowie der Behorden und Anstalten ins Auge fassen und mich fragen, 
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welche Punkte des Viertels geeignet sind, urn sie so anzusiedeln, daB 
sie selbst giinstige VerhaItnisse fiir ihr Unterkommen finden und der 
Bewohllerschaft genehm liegen. 

Das Gadeihen der Geschafte und ihre Wettbewerbsfahigkeit unter
einander hangt in vielen Branchen und Zweigen nicht allein von deren 
Giite und Reellitat, sondern in hohem Grade auch davon ab, ob sie 
die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen und deren Kauf
lust anzuregen vermogen. Sie suchen deshalb moglichst verkehrsreiche 
Lagen auf, und zwar solche Punkte, wo der Verkehr nicht auf StraBen· 
bahnen, Autos u. dgl. an ihnen voriiberhastet, sondern wo der FuB
ganger vorherrscht odE)r wo der Verkehr sich staut und von einer Linie 
auf die andere iibergeht. 

Es liegt deshalb nahe, fiir die Unterbringung der Gaschiifte 
zunachst die UmringsstraBen und vor allen Dingen deren Schnitt-
punkte ins Auge zu fassen, wo mehrere Verkehrsstrome sich 
kreuzen. Aber nicht jeder dieser Punkte ist gleich wertvoll. Ich 
habe gleich zu Aufang dieser Abhandlungen den Leitsatz aufgestellt, 
daB man bei der Gestaltung des Gasamtkorpers der Stadt darauf 
zu sehen habe, daB die Einwohner in die Lage gesetzt werd,en 
mUssen, auf ihrem taglichen Gaschafts- und Arbeitsgange mit mog
lichst geringem Zeitverlust ihre Einkanfe zu machen und etwaige 
Behorden aufzusuchen usw. Ebenso werden auch im Viertel selbst 
fiir die Ansiedlung der Gaschafte, Behorden und Anstalten, deren 
Gaschaftsbereich sich in erster Linie auf die ortliche Umgebung 
beschrankt, die Punkte am wertvollsten sein, wo die Einwohner 
ohnehin zu FuB voriibergehen und ihre personlichen Angelegenheiten 
nebenher erledigen konnen, ohne daB ihnen besondere Umwege und 
durch Aussteigen aus der StraBenbahn od. dgl. eine Unterbrechung 
in ihrer Beforderung und nennenswerte Verluste an Zeit und Geld 
entstehen. Deshalb ist z. B. eine DiagonalstraBe trotz etwaigen leb
haften StraBenbahn- und Fuhrwerksverkehrs, der sie durchfiutet, unter 
Umstanden fiir Gaschafte von minderem Wert, wenn namlich dieser 
auf ihr herrschende Verkehr nur ein durchlaufender von einem ent
fernten Stadtteile zum andern ist, sie aber fiir die Einwohnerschaft 
der eigenen Nachbarschaft keine Anziehung besitzt. Dagegen wird be
vorzugt sein eine Diagonal- oder RadialstraBe, in welcher. die Ein
wohner taglich die StraBenbahn besteigen oder verlassen und im An
schluB daran ohne besonderen Umweg ihre Besorgungen erledigen 
konnen, oder auch solche Punkte, die sie der Erholung wegen oder 
aus ahnlichen Griinden haufig aufzusuchen pflegen. An solchen Stellen 
die Gaschiifte zusammenzulagern, liegt ebensosehr in deren eigenem 
Interesse wie in dem der Einwohner selbst. Daraus entsteht also der 
Wert der Lage, der sich dann auBerlich kundgibt im hoheren Miet-
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ertrag del' Laden und als Folge da von in del' SteigenIDg del' Boden
preise an solchen Stellen. 

NlID sind es abel' nicht allein die VerkehrsstraBen am Rande des 
Viertels, die Geschaften u. dgL eine gute Lage, bieten. Diese Rand
straBen haben wohl den Vorzug, daB sie gleichzeitig den nahe bei ihnen 
liegenden Tell des Nachbarviertels in ihren G2schaftsbereich einbeziehen 
und oftmals auch vom durchlaufenden Verkehr Nutzen ziehen konnen. 
Andrerseits muB abel' del' hohe Preis diesel' Lagen in Rechnung ge
zogen werden, und diesel' HiBt es fiir manche Geschafte vorteilhafter 
erscheinen, sich mehr ins Innere del' ViertEl zuriickzuziehen, und hier
zu wird ein Teil von ihnen auch deshalb und desto mehr geneigt sein, 
weil sie dort fiir ihren Kundenkreis bequemer liegen. In diesel' Hin
sicht kommen z. B. die Geschafte fiir den hauslichen Tagesbedarf in 
Frage - Hausgerat, Lebensmittel, Schreibwaren usw. -, ferner viele 
Handwerker, wie Schlachter, Schuster, Friseure u. a. m. Diese soIl man 
dann auch im Innern des Viertels selbst an bestimmten Punkten ver
einigen, damit der von einem Betrieb angezogene Verkehr gleichzeitig 
dem anderen zugute kommt und die Einwohner einen Einkauf neben 
dem andern erledigen konnen, ohne weite und besondere Wege machen 
zu mussen, und schlieBlich auch ihrer leichten Auffindbarkeit wegen. 
Der gegebene Punkt hierfiir wird unter den Platzen im Innern des 
Viertels auszuwahlen sein, die sich bei der Aufteilung ergeben. Unter 
ihnen soIl man indessen nur den einen oder andern fUr diese Zweckc 
bestimmen, der sich wegen seiner Lage im Mittelpunkt oder dgl. besonders 
gut dazu eignet. Dagegen muB man es sorgsam vermeiden, aIle oder 
auch nur eine Mehrzahl von Platzen als GBschaftslage auszubilden, da 
jede Verzettelung schadlich ist. Dafiir wird man den einen Ge
schaftspunkt mit desto mehr Sorgfalt ausstatten und seinem Zweck 
entsprechend ausbilden, ihn etwa gleichzeitig als Marktplatz ausge
stalten und auch die Baustellen fiir die Kirche und andere Offentliche 
Gcbaude IDlmittelbar an ihm oder in seiner Nahe angliedern. 

Es ist nicht zu umgehen, daB die Blocks, deren Rander zum 
Teil fur GBschafte in Anspruch genommen sind, in ihrer Restflache 
infolge der mit den Geschaften verbundenen Betriebs- und Neben
anlagen und der daraus sich ergebenden Storungen tmd Belastigungen 
in ihrer Wohnlichkeit geschadigt werden. Deshalb .ist es erwiinscht, 
Wohnbauten von ilmen fernzuhalten. Dagegen wird es vielfach not
wendig sein, noch gewisse Handwerksbetriebe unterzubringen, die auch 
storend wirken, die aber nicht in so hohem MaBe vom Verkehr ab
hangig sind. Diesen kann man zweckmaBig die nach dem Inneren des 
Viertels zugekehrten Ruckseiten del' Geschaftsblocks zuweisen. Eine 
Reihe von Wohnungen werden trotzdem noch in diesen Blocks in den 
oberen Stockwerken der Hauser vorhanden se'in. Diese mussen die 
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Nachteile, die ihre Umgebung mit sich bringt, wohl odeI' iibel in Kauf 
nehmen. Das liiBt sich nicht vermeiden.Einengewissen Ausgleich 
bildet weI' Schiidigung gegeniiber in den Randblocks, die in erster 
Linie hierbei in Betracht kommen, die Niihe del' Verkehrsmittel. Tritt 
abel' trotzdem del' Fall ein, daB nach ihnen weniger Begehr besteht, 
so wird del' Nachteil fiir die Allgemeinheit dadurch gemildert, daB 
solche billigeren Wohnungen manchen minderbemittelten Einwohnel'll 
desto willkommener sein werden, die auf diese Weise oft erst die 
Moglichkeit erhalten, sich in manchen Vierteln niederzulassen. 

Die Boden- und Hausbesitzer finden abel' ihre Entschiidigung in 
dem hoheren Ertrag del' Laden- und Werkstattmieten. 

Wichtig ist abel' VOl' allen Dingen fiir die Gesamtheit, daB die iibrigen 
Wohnblocks im Viertel von jeder Storung und unharmonischen Ver
bindung mit wesensfremden Bestandteilen freigehalten werden. 

JedenfalIs liegt es im Interesse del' Gesamtsiedlung, daB moglichst 
wenige Blocks durch storende Betriebe zerrissen werden. 

Verfolge ich nun diesen Gesichtspunkt del' Zusammenfassung del' 
Geschiifte an wenigen Punkten und ihrer Beschriinkung auf wenige 
Blocks noch weiter, so kann er bei VerkehrsstraBen, deren Frontlii11ge 
das Ansiedlungsbediirfnis von Geschiiften iibersteigt, auch dazu filhren, 
daB man nicht beide Seiten del' StraBen gleichmiiBig ausbildet, sondel'll 
nur die von ihnen, die sich als Geschiiftsseite bessel' eignet, hierfiir her
richtet, die andere dagegen etwa mit Baumreihen und Vorgiirten ver
sieht und als Wohnlage behandelt. Niiheres hieriiber wird bei del' Aus
bildmlg del' StraBen zu besprechen sein. 

Einige besondere Betrachtungen werden noch del' Unterbringung 
del' offentlichen und halb6ffentlichen BehOrden und Anstalten zu wid
men sein. Man pflegt dieselben vielfach zwischen die Geschiifte ein
zustreuen, aberes fragt sich, ob diese Anordnung wirklich zweckmiiBig 
und notwendig ist odeI' ob sie nicht vielmehr durch eine andere Losung 
ersetzt werden solIte. Es ist eine Tatsache, daB es fiir das Gedeihen del' 
Ladengeschiifte vorteilhaft ist, wenn sich ihre Schaufenster und Ver
kaufsriiume in moglichst ununterbrochener Front aneinanderreihen. 
Diese Einheitlichkeit wird abel' gestort, wenn die stillen, ernsten Fronten 
von Bankhiiusern und Bauten fur Behorden und Anstalten sich da
zwischenschieben. Darauf sollte bei deren Unterbringung doch wohl 
Riicksicht genommen werden. Nun haben zwar diese auch im eignen 
Interesse wie in dem ihrer Besucher das Bestreben, die Niihe des Ver
kehrs zu suchen, abel' es muB doch anerkannt werden, daB sie von 
diesem bei weitem nicht so unmittelbar lmd nicht so empfindlich ab
hiingig sind wie Ladengeschiifte; denn entweder haben sie eine Art 
von Monopolcharakter, wie z. B. die offentlichen Beh orden , odeI' die 
bei ihnen zu erledigenden Geschiifte sind so wiehtig, daB es kaum eine 
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Rolle spielt, wenn ein kleiner Weg von 1-2 Minuten gemaeht werden 
muB, urn sie aufzusuehen. 

Es ist also zu erwagen, ob del' allgemeine Nutzen nieht bessel' ge· 
wahrt wird, wenn man sie in geringer Entfernung seitab von den Haupt
RtraBen unterbringt. 

Untersuehe ieh die Griinde, aus welehen aueh sie sieh gemeinhin 
an die HauptstraBen und VerkehrspIatze mangen, so finde ieh, daB 
bei ihnen hierfiir noeh maneherlei andere Gesichtspunkte in Frage 
kommen als bei den Ladengesehaften. Nicht allein das eigene Wirt
sehaftsinteresse und nieht die Bequemlichkeit del' Besucher ver
anlaBt sie hierzu, sondern es ist dabei vielfaeh aueh das Bestreben 
maBgebend, das AuBere diesel' Bauten, die meist mit groBerem Auf
wand an Mitteln und unter Heranziehung besonders hervorragender 
Baumeister zur Ausfiihrung zu kommen pflegen, moglichst eindrucks
voll zur Geltung zu bringen. Deshalb sucht man sie dorthin zu stellen, 
wo sie recht vielen Menschen zu Gesicht kommen. Sie selbst wollen 
auf diese Weise reprasentieren, und die Stadtverwaltung will sie zum 
Schmuck del' StraBen ausniitzen. Das ist ohne Frage auch wiinschens
wert, abel' beiden Interessen kann man mindestens ebensogut, wenn 
nicht sogar bessel' dienen, wenn man derartige Bauten nicht in die 
Front del' Ladengeschafte einstreut und diesen damit die Gelegenheit 
zur Ansiedlung beschrankt und ihre EinheitIichkeit stort, sondern eine 
kleine Scheidung vornimmt. So kann man sie z. B. an die andere, 
im allgemeinen fiir Wohnzweeke vorbehaltene StraBenseite legen, odeI' 
wenn man sie an Platzen zusammenfaBt, kann man hierfiir die Wan
dungen wahlen, an denen del' Verkehr weniger lebhaft ist und die so
mit eine weniger wertvolle Geschaftslage bieten. Dagegen soll man die 
anderen, wertvolisten Geschiiftsseiten del' Platze ruhig den Laden
geschaften iiberlassen. Da dieses die Platzseiten sind, auf denen sich 
del' Hauptverkehr abwickelt, werden gerade von dort aus die an den 
stillen Platzwandlmgen gelegenen hervorragenden Bauwerke am meisten 
und bel?ten gesehen werden. Aueh sind sie dort nieht, wie wenn man 
sie zwischen Ladenbauten einstreut, durch die nebenIiegenden Schau
fenster, Firmenschilder u. dgl. mehr gestort. So kommen sie also nur 
desto bessel' zur Geltung und dabei doch wesentlich billiger, da jelle 
Grundstiicke wohl stets weniger hoch im Preise zu stehen pflegen. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, der bei del' Platzwahl fiir Behorden 
und vorgenannte AnstaIten meiner Ansicht nach nicht geniigend ge
wiirdigt zu werden pflegt, ist die einer ruhigen und schonen Umgebung 
mit l~iicksieht auf die in ihnen arbeitenden Beamten und Angestellten. 
WeI' anstrengend geistig zu arbeiten hat, weiB, wie die lJeistungsfahig
keit erhoht wird, wenn kein StraBenlarm ins Zimmer rlringt, und mit 
wieviel groBerer Freude und Frische man sich del' Arbeit widmen 

9* 
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kann, wenn nicht nur der Raum selbst eine gewisse sachliche Behaglich
keit aufweist, sondern auch ein gelegentlich nach auBen schweifender 
Blick eirie schOne und erhebende Umgebung trifft. Leider bilden nur 
solche Verhii.ltnisse bisher eine Seltenheit, lmd daher kennen viele diesen 
Unterschied gar nicht. 

Wenn man sich aber in neuerer Zeit mehr und mehr zu dem Grund
satz bekannte, nicht nur die Fassade, sondern auch die Innenraume 
offentlicher Bauten sorgsam auszubilden und auszustatten, so tat man 
es doch wohl nicht nur, um sich den Besuchern zu zeigen, sondern in 
richtiger Erkenntnis des psychologischen Einflusses, der dadurch auf 
die Leistung ausgeiibt wird. Was in dieser Hinsicht schon langst fUr 
Kirchen und Schulen recht ist, muB auch fiir aile anderen Bauten 
billig sein, in denen hingebende,angestrengte und die ganze Leistungs
fahigkeit der Menschen in Anspruch nehmende Arbeit erwartet wird. 
Hierin wird man aber in Zukunft noch einen Schrittweiter zu gehen 
haben, als man es bisher meist tat, indem man auch die Umgebung 
der Gebaude ruhig nnd wiirdig gestaltet. 

Ein Anfang hierzu ist bereits gemacht, wenn man die verkehrsarmere 
StraBen- und Platzseite wahlt. Geht man etwas weiter, so kOIllmt 

man dazu, solche Gebaude um riickspringende 
Rofe zu lagern (Abb. 24). Es gibt solche Anlagen 
aus alterer, in dieser Hinsicht besserer Zeit, aber 
sie sind selten. Die so gebildeten Raumbilder 
werden zu glanzender architektonischer Wirkung 
von der vorbeifUhrenden StraBe aus kommen, 

Abb.24. und doch bleibt man filr den Verkehr ebenso 
leicht erreichbar und erweist den Beamten und 

Angestellten eine groBe Wohltat und dient durch Erhohung ihrer 
Leistungsfahigkeitletzten Endes sich selbst. 

Wahrend die eben besprochenen Losungen dort empfehlenswert 
sind, wo mit einem .Anklammern an die Verkehrsadern gerechnet 
werden muB, gibt es nun weiterhin auch zahlreiche andere E:alle, wo 
es unbedenklich oder sogar notwendig ist, sich von den RauptstraBen 
ganz loszulosen. Da sind zunachst die. Anstalten, die man nicht auf 
seinem taglichen Geschafts- und Arbeitsgange aufzusuchen pflegt, 
sondern deren Besuch einen Gang fiir sich darstellen. Wer beispiels-

. weise zum Gericht geht,muB schon damit rechnen, daB seine Sache 
nicht in wenigen Minuten erledigt ist, und es ist kein Opfer, wenn 
solche Behorden 5-10 Minuten abseitsvon dem groBen Verkehr liegen. 
Jedenfalls kann man die Arbeit in Ihnen selbst dadurch in viel 
hOherem Grade fordern. 

Ein andetes Beispiel: Eine Feuerwehrsteile braucht, um die Losch
ziige fahrbereit zu machen und zu ordnen, einen nicht unbetrachtlichen 
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!reiell Raum. Dieser muB an einer VerkehrsstraBe durch einen sehr 
gerii,umigen Hof geschaffen werden. Man braucht also nicht nur ein 
sehr groBes, sondem auch ein im Bediirlnis der Einrichtung selbst 
nicht begriindet unverhaltnismaBig teueres Grundstiick. Es ist da
gegen viel giinstiger, wenn man die ~ge ins Innere des Viertels an 
einen kleinen offentlichen Platz legt, der in guter Verbindung mit 
den umrahmenden HauptstraBen liegt. Der Verkehr in diesen selbst 
wird zudem in diesem Falle viel weniger gestort werden,' wenn die 
Ziige aus einer SeitenstraBe in sie einlaufen, an denen jedermann ohne
hin auf derartiges gefaBt ist, als wenn sie plotzlich aus der StraBen
wandung hetvorbrechen. 

Vor allen Dingen ist aber an Kirchen, Schulen, Biichereien. usw. 
zu denken. Sie brauchen unbedingt Abgeschlossenheit und Ruhe. Wer 
sie aufsucht, tut es um ihrer selbst willen. Also ist der Nachteil nicht 
groB, wenn man einen Weg von einigen Minuten machen muB, um 
von der VerkehrsstraBe aus zu ihnen zu gelangen. Er wird aber mehr 
als ·aufgehoben, wenn man so die Moglichkdterhalt, nicht nur die 
Bauwerke an sich stimmungsvoll zu gestalten, sondem auch we Um
gebung so auszubilden, daB der Besucher schon bei der Annaherung 
sich sammeln kann und bei ihrem Verlassen nicht sofort in andere 
Eindriicke hineingerissen wird. Es wird sich oft empfehlen, sie. im 
Innem des Viertels zu Gruppen zu vereinigen in Anlehnung an of£ent
liche Anlagen oder mindestens in naher Verbkdung mit solchen. 
Die Zuwege sind etwa als Alleen auszugestalten. Der Vorplatz kann 
nach altem gutem Brauch gleichzeitig zur Abhaltung des Marktes 
dienen, der zwar .vom Verkehr gut erreichbar sein, aber nicht in 
einem VerkehrEknotenpunkt liegen sollte, da ersich mit durchlaufen
dem Verkehr in unleidlicher Weise stort. Der Nebenplatz der Kirche 
kann gleichzeitig als Schulplatz Verwendung finden, besonders bei 
evangelischen Kirchen, in denen nur sonntags Gottesdienst stattfindet, 
wahrend die Schule ruht. Es war keine nachahmenswerte Einrichtung, 
wenn man friiher die S~hulplatze als kahle und womoglich "noch be
tonierte FIache hinter das Bauwerk -legte. Neuerdings macht man sie 
erfreulicherweise mehr und mehr gleichzeitig demAllgemeininteresse 
dienstbar, indem man ·sie als offentliche Schmuck- und Spielplatz~ 
ausbildet. 

Gerade durch solche Losungen findet man den besten Weg, um 
auch im Innem des Viertels zu einer Gruppierung zu gelangen. Diese 
Bauten mit ihren Platzen und den Nebenanlagen wie Pfarrer-, Kuster
und Direktorenwohnung, Schulgarten und Schmuckanlagen sind ge
radezu dazuberufen, den Reprasentationspunkt des ganzen Viertels 
zu schaffen, wie wir unsan solchen in Anlagen vergangener Zeiten so 
sehr erfreuen. 
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VIII. Ahschnitt. 

Das Neb der Aufteilungsstra.8en. 

a) Die Lage der AufteilungslangsstraDen zur Himmelsrichtung. 

lch habe bisher fiber die Gesichtspunkte und Bediirfnisse, die bei 
der Gestaltlmg der W ohnblocks und Wehnviertel in Rficksicht zu ziehen 
sind, ganz allgemein und abstrakt gesprochen, ohne die besonderen 
Einflfisse in Rechnung zu stellen, die sich im E;inzelfall bei der Planung 
ffir einebestimmte Ortlichkeit aus der Eigenart der jeweils vorliegenden 
Verhaltnisse ergeben. lch wollte auf diese Weise zunachst einmal 
einen . Uberblick fiber die Gesichtspunkte erhalten, welche in Betracht 
zu ziehen sind, und wollte ~o weit fiber sie zilr Klarheit zu kommen 
suchen, daB man sich ein Urteil fiber ihre Wichtigkeit bilden· kann 
und somit eine einwandfreie Grundlage ffir die Aufstellung bestimmter 
~iele gewinnt, denen inan bei der Planung fur die Wirklichkeit nach
zustreben hat. 

Bei dieser ergeben sich nun mancherlei Schwierigkeiten aus der An
passung. an benachbarte Umgebung der Viertel, aus der Einfugung der 
im Viertel zu einer Gemeinschaft vereinten Blocks in ein Gebiet, das in 
seiner Umgrenzung und Oberfiachengestaltung und in seinen sonstigen 
weiteren Eigenschaf~en mehr oder weniger unabanderlich gegeben ist, 
und aus der Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der Bedurfnisse, denen 
gleichzeitig Rechnung. zu tragen ist. Es gilt nun, die als maBgebend 
erkannten Ziele stets fest im Auge zu behalten und eine Form fur die 
Aufteilung des Gelandes zu finden, bei der die wesentlichsten Grund
satze ffir die Blockgestaltung moglichst weitgehendeingehalten werden 
und beider die Eigenart der einzelnen Punkte und Gelegenheiten so 
ausgenutzt wird, daB man den vorliegenden vielartigen Bediirfnissen 
je nach ihrer Wichtigkeit so gut als irgend angangig gerecht wird. 

lch trete jetzt an die Besprechung der Aufgabe heran, die bei ·der 
Planung eines Wohnviertels auf einem bestimmt gegebenen Gebaude 
zu ·losen ist. lch muB dazu die Einflusse betrachten, die sich aus der 
Anpassung an die bestehende Ortlichkeit und an die soristigen vor
liegenden Verhaltnisse ergeben, und einen Weg ffir ihre Berucksich
tigung .ermitteln. 

Nun ist es freilich ohne weiteres klar, daB die Aufgabe und die 
Technik ihrer Losung jeweils eine andere sein wird, je riachdem. in 
jedem FaIle die ortlichen Verhaltnisse verschieden sein werden. Trotz
dem wird sich eine Anzahl allgemein gultiger Gesichtspunkte finden 
lassen. 
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Die Aufteilung des Gelandes erfolgt, indem man ,die fur die Bau
ausnutzung bestinimte 'Flache mit einem Netz von Aufteilungsstrallen 
uberzieht, deren Maschen ,die Wohnblocks bilden. Deren Name als 
"Aufteilungs"- oder ;,Wohn"strallen drUckt die Eigenarl ibres Wesens 
aUB, die im Gegensatz steht zu den ,;Verkehrs"-Strallen. FrUher sprach 
man von "Haupt"- und "Nebenstra.Ben", als' ob beide an sich im Grunde 
genommen gleicnartige Aufgaben hatten und sich nur dem Grade 
ihrer Wichtigkeit nach unterscbieden. Das war indessen ein Irrtum, 
der in den Stadtplanungen jener Jahrzehnte leider klar und sehr 'ver
hangirisvoD zum Ausdruck gekommen ist. Heute dagegen weill man, 
dall es sich 'urn zwei vollstandig verschiedene Dinge 'handelt, die 
trotz gewisser aullerer Gemeinsarilkeiten eine' ganz verscbiedene Be
handlung verlangen: Die VerkehrsstraBe dient in erster Linie dem Ver
kehr, und zwar dem durchhiufenden Verkehr, der uber das ortliche 
Gebiet binweg geht und, wiestets das Einzelinteresse vor dem der 
Gesamtheit zurUcktreten muB, kann die Verkehrsstralle den ortlichen 
Verhaltnissen und Bedtiifnissen· 'nm 'so weit Rechnung tragen, als 
durch deren BerUcksichtigung ihre - unbedingt an erster Stelle stehen
den - Verkehrsaufgaben dadurch keine Schadigung erfahren. Von 
den Aufteilungs- oder W ohnstraBen dagegen mull jeder durchlaufende 
Verkehr sogar auf das sorgsamste' ferngehalten werden. Sie sollen 
dem VerkelIT, und besonders dem Fuhrwerksverkehr, nur insoweit 
dienen, als sich ein solcher schlechterdings nicht vermeiden lallt, also 
nur insoweit, als er' durch die Bewohner des Viertels selbst und ihre 
Verbindungsbediirfnisse mit der Aullenwelt erzeugt wird. Daraus 
folgt, dall es sich auf ihnen in uberwiegendem Malle nur urn Fli.Bganger
verkehr handehl wird. Soweit aber Fuhrwerke oder' Autos in Frage 
kommen, haben diese innerhalb des Viertels nur eine kurze Strecke 
von der VerkehrsstraBe bis zur Wohnung zurUckzulegen. Es braucht 
deshalb bei der Ausbildung des W ohnstraBennetzes keine besondere 
Vorsorge getroffen zu werden, daB dieser Weg in hoher Geschwindig
keit durchfahren werden kanu. Dieser Gesichtspunkt kommt bier 
also im Gegensatz zu den Verkehrsstrallen ganz in Fortfall. Vielmehr 
sind ffir LinienfUhrung und fUr die Querschnittsausbildung der StraBen 
und ihre Ausstattung ganz andere Gesichtspunkte ma.Bgebend. Die 
Linienfuhrung mu.B sich in erster Reihe aus der Forderung nach 
einer gescbickten Gelandeaufteilung ergeben. FUr die Ausbildung aber 
ist vor allen Dingen das Bestreben ma.BgebEmd, die Stra.Benraume in 
gleicher Weise wie alle anderen unbebauten Flachen - also'wie z. B. 
das Blockinnere usw. - der Hebung der allgemeinen Wohnverhaltnisse 
nutzbar zumachen. 

Vber die Ausbildung der Stra.Be werde lch spater ausfuhrlich sprechen 
und zunachst nur auf die Fragen naher eingehen, welche, ihre Linien-
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fiihrung betreffen" und die' somit fUr die Gliederuhg und die gesamte 
Struktur des Ausbaues des Viertels maBgebend sind. 

Auf den Wert des Blocks und der auBeren Wohnverhaltnisse ist, 
wie friiher bei deren Besprechung gezeigt wurde, vor allen Dingen der Ab
stand der LangsstraBen 'voneinander von EinfluB, aus dem sich die 
Blocktiefe ergibt. DemgemaB werden bei der Gelandeauiteilung auch 
zuerst die Linien ffir die LangsstraBen festgelegt werden miissen; zwi
schen denen dann nachher an geeigneter Stelle QuerstraBen eingefugt 
werden. 

Ehe ich allgemeine Gesichtspunkte ffir die Entwicklung des Langs
straBensystems aufstelle, will ich einmal zusehen, wie der Bearbeiter 
des Emdener Entwurfs bei der Aufteilung des Gelandes vorgegangen ist. 

Da finde ich, daB er seine Blocks parallel zu den Umringsgrenzen 
legt, Reihe neben Reihe. Dabei scheidet er an geeigneter Stelle ein 
paar offentliche Platze aus, legt ferner einige Spielplatze ins Innere 
der seiner Meinung nach zu groB geratenen Blocks und bringt Leben 
und Eigenart in die StraBenbilder durch Einfugung einiger StraBen~ 
verbreiterungen, Anordnung vorspringender Ecken, einige Baum
pflanzungen usw. So kommt er auf einfachem Wege zu einem a:q.
sprechenden Ergebnis. 

Derselbe Weg wiirde auch in den meisten Fallen gangbar sein. 
Was hier die umgebenden Wasserlaufe waren, sind in anderen Fallen 
die Verkehrsadern, die zwar vielleicht weniger gekriimmt sind, aber 
ebenfalls kaum jemals Flachen rechteckiger, sondern unregelmaBiger 
Grundform einschlie13en, also etwa dieselben Probleme bieten. 

Man sieht, wie ein geschickter Bearbeiter auf dem im vorliegenden 
Beispiel eingeschlagenen Wege freundIich anmutende LOsungen schaffen 
kann. Es fragt sich aber, ob damit· allen Bediirfnissen und Interessen, 
die ffir die StraBenfuhrung und Blocklagerung maBgebend sind, Genuge 
geschehen ist. 

Trete ich der Frage der Fiihrung der LangsstraBen von allgemeinen 
Erwagungen aUS naher, so finde ich folgendes: 

Der Zug der Langsstra13en ist in erster Linie von zwei Rucksichten 
abhangig: 

1. Von dem Streben, Wghnblocks zu schaffen in Formen und Ab
messungen, die den friiher besprochenen Anforderungen mog
lichst nahe kommen und die (was hier neu hinzukommt) in ihrer 
LiLngsrichtung moglichst von Norden nach Suden gelagert 
sind. 

2. Von der Rucksichtnahme a.uf die ortlichen Verhaltnisse. 
In dieser Hinsicht ist in Betracht zu ziehen: 

a) Abweichungen von der Nord-Sudrichtung und der norma.Ien 
Blockgestaltung, die sich ergeben aus. der unregelmaBigen 



Die Bedeutung von "Licht nnd Luft" fitr W ohnungen nnd W ohnverhaltnisse. 137 

Gl'undgestalt del' aufzuteilenden FUiche und aus der Rucksicht
nahme auf Flachen und Punkte, die als Anlagen, gr6Bere 
Platze usw. von vornherein von der ErschlieBung ausgenommen 
werden sollen. 

b) Die Rucksichtnahme auf die bestehenden Grundstucksgrenzen. 
c) Die Anschmiegung der StraBen an die Oberflachengestaltung 

des Gelandes, wo dieses H6henunterschiede aufweist, urn gftn
stige Steigungsverhaltnisse zu erhalten und Erdarbeiten nach 
M6glichkeit uberflussig zu machen. 

AuBerdem ist aber zu beachten die Notwendigkeit, die fruher ge
nannten SammlerstraBen auf bestimmte wichtige Punkte im Block
inneren des Viertels o.der an den Verkehrsstr!LBen hinzufuhren, z. B. 
auf Punkte, an denen im Inneren des Viertels die Geschafte und 6ffent
lichen Bauten liegen, ferner auf Anlagen und wichtige Verkehrspunkte 
u. dgl. mehr. Man kann das bezeichnen als die richtlmgbestimmende 
Kraft, die die Verkehrsbedfirfnisse des Viertels mit der Gesamtstadt 
auf die Fuhrung einiger StraBen ausuben. Doch kommt dieser Ge
sichtspunkt nur fur einige wenige Stl'aBenzuge in Frage, die somit 
nicht mehr ausschlieBlich das Wesen als Aufteilungsstl'aBen haben, 
sondern die man etwa als ,,6rtliche VerkehrsstraBen" bezeichnen kann. 

Ich betrachte zunachst die erste Forderung, daB die Blocks so weit 
wie irgend m6glich in der Nord-Sud-Richtlmg gelagert sein sollen. 
Diese fUhrt mich noch einmal zuruck auf die Forderung nach "Licht 
und Luft" fiir die Wohnungen. Hieruber habe ich zwar schon bei der 
Er6rterung li.ber die Hausformen und Blocktiefen einiges Allgemeines 
gesagt, doch muB diese Fol'derung hiel' noch unter einigen weiteren 
Gesichtspunkten betrachtet werden. Die daraus zu ziehenden Folge
rungen beziehen sich teilweise auf die Lagerung der Blocks, teilweise 
aber auch auf die Breitenbemesslmg und Ausbildung der"StraBen. Uber 
diese soIl hier somit auch bereits einiges vorausgenommen werden, 
wahrend im li.brigen ihre zusammenfassende Behandlung erst spateI' er
folgen solI. 

b) Die Bedeutung von "Licht und Luft" fiir die Wohnungen und fUr 
die Wohnverhaltnisse und die Folgerungen, die daraus fUr die Lage 

der AufteilungsstraBen zur Himmelsrichtung zu ziehen sind. 
Ein altes italienisches Sprichwort sagt: "Dove non entra il sol, entra 

il medico", d. h.: "In Wohnungen, in welche die Sonne nicht hinein-
zuscheinen vermag, geht del' Arzt aus lmd ein." 

Was die Volksweisheit schon langst erkannt und in dieses und 
andere Sprichw6rter gepragt hatte, hat die neuzeitlicheWissenschaft 
bestatigt: daB namlich durch nichts unsere Gesundheit und Lebens
kraft und damit unsere Widerstandskraft gegen die in und urn uns 
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ti berall sich befindenden Krankheitskeime mehr gestarkt wird al~ 
durch das Sonnenliclit unCI frische Luft. Umgekehrt wird unsere Wider
standskra,ft gelahmt, dagegen aber die Angriffskraft und Vermehrung 
der Krankheitskeime gef6rdert, wo "Licht und Luft" fehlen. Diese 
Erkenntnis muB man nicht nur fUr die Kranken be han diu ng, sondern 
- was viel wichtiger ist-, fUr die Krankheitsverhutu ng, also ftir die 
Hygiene, nutzbar machen. Deshalb hat man Vorsorge zu treffen, 
daB alle Raume, in denen Menschen sich aufhalten und bewegen, also 
nicht nur alle Wohn- und Arbeitsraume, sondern auch die StraBen
raume und die Innenraume der Blocks bis auf die volle Bodenfiache 
herab ftir den Zutritt von "Licht und Luft" in bester Weise zu" 
ganglich sind. 

Bei dem Bedurfnis nach Licht handelt es sich nipht allein darum, 
eine fUr die Seharbeit nnserer Augen genugende Lichtstarke sicher
zustellen. Eine andere Aufgabe unserer Augen scheint mir vielmehr 
darin zu bestehtm, den K6rper mit Lichtzufuhr zu versehen. lch 
schlieBe aUf diese M6glichkeit aus einer Beobachtung aus dem Tierreicn. 
Bei der Besichtigung einer Fischzuchterei zeigte mir deren Besitzer eine 
Forelle, deren rechte K6rperseite vollstandig schwarz gefarbt war, ~il 
das 'ller auf dem linken Auge erblindet war (bekanntlich kreuzen sich 
die Sehnerven im lnneren des Kopfes). Daraus m6chte ich schlieBen; 
daB der Mangel an Lichteintritt durch das Auge im lnneren des 
K6rpeFs krankhafte VeranCIerungen zur Folge hat, die sich bei den 
Fischen in einer Anderung der Hautfarblmg iiuBerlich bemerkhar 
machen, deren ernstere BedeutUng mir aber daraus hervorzugehen 
scheint, daB, wie mir der Zuchter sagte, solche Tiere stets in ihrer 
Entwicklung zurUckblieben und deshalb von ibm get6tet wtirden. lch 
glaube nun, daB ebenso der erblindete Mensch dadurch, daB seine 
Augennerven dem K6rper dasLicht nicht zuftihren k6nnen, ebenfalls 
in seiner Gesundheit geschadigt' wird'. Diese Schadigung muB nattir
lich die gleiche sein, wenn seme Augen zwar gesund sind, das Lichtaber 
durch auBere Behinderungabgefangen wird. 

Erwiesen aber ist jedenfalls, daB die unmittelbare auBere Belich
tung der Haut, insonderheft ihre Bestrahlung durch die Sonne, von 
auBerordentlich groBem Wert fUr die menschliche Gesundheit· ist, 
und deshalb muB man daftir sorgen, daB sich jedermann soviel als m6g
Hch in hellem Licht' und moglichst im Sonnenschein aufhalten und 
seiner Beschaftigung riachg~hen kann. 

AuBel' dieser unmittelbaren Lichteinwirkung auf die Menschen 
ist aber fUr deren Gesundheit die Belichtung der W ohnung und. der 
StraBen- und Blockinnenflachen von hohem Wert. Denn dadurch 
werden in ihrer Umgebung gesunde Verhaltnisse geschaffen einerseits 
sowohl durch die Abt6tung der Krankheitskeime wie durch· die Zer-
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setzung organischel' Stoffe und andererseits durch die Forderung del' 
Entwickhmg gesundheitsnutzlicher Organismen, als welche neben 
Kleinorganismen VOl' allen Dingen del' Pflanzenwuchs zu nennen ist. 
Denn dessen Wert besteht nicht allein in del' wirtschaftlichen N utzung, 
sondeI'll zeigt sich ebenfalls in del' Beseitigung schadlichel' St.offe durch 
die Reinigung des Bodens, FOl'derung del' Lufterneuenmg usw. 

Endlich abel' ist hinzuweisen auf die groBe Bedeutung, die die Er
wal'mung des Blockinnel'en fiiI' die El'zeugung aufsteigendel' Luft
stromungen und damit auch wieder £iiI' die Lufterneuenmg in diesem 
Raume hat. Auch die frische Luft ist ahnlich wie das Licht nicht 
nul' fiiI' die Versorgung ungerer Atmungsorgane erforderlich, sondern 
dient auBerdem zur allgemeinen Bekampfung aller Schad1inge (dem 
Baufachmann ist wohl am meisten bekannt ihre Wichtigkeit bei del' 
Bekampfung del' Schwamm- und Schimmelpilze) und Starkung aller 
Forderel' gesundel' Verhaltnisse. 

In Berucksichtigung diesel' Umstande ist deshalb fiiI' den Wohnungs
ausbau, d. h. flIT die innere Gestaltung del' Wohnung, zur Rebung 
del' offentlichen Gesundheitspflege bei uns in Deutschland allgemein 
polizeilich vorgeschrieben, daB die Raume eine im Verhaltnis zu ihrer 
GroBe stehende Mindestflache an Fensteroffnmlgen haben mussen, 
damit geniigend Licht eintreten kann. Ferner wird mit allen Mitteln 
die unmittelbare Durchliiftbarkeit del' Wohnmlgen el'strebt. D. h., 
da festgestellt ist, daB die Lufterneuerung in geschlossenen Raumen 
nur sehr mangelhaft VOl' sich geht, wenn diese nul' auf einer Wandseite 
nach au.Ben geoffnet werden konnen, und daB die Luftbeweglmg stal'k 
behindel't ist, wenn sie nicht gel'adIinig erfolgen kann, so ist bei del' 
GrundriBgestaltung del' W ohnlmgen darauf zu achten, daB die Raume 
so angeordnet und durchgebildet sind, daB selbst die kleinsten Woh
llungen Fenster an zwei einander gegenttberliegenden Fronten auf
weisen, zwischen denen durch 0ffnen del' ZimmertiiI'en ein lebhaftel' 
Luftzug entstehen kann, del' auch aus den nicht unmittelbar getrof
fenen Ecken und sonstigen Raumteilen die schlechte Luft mit fort
reiBt und durch frische gute Luft ersetzt. 

Es geniigt nun abel' nicht, lecliglich im "\V Qhnungsausbau da£iir 
zu sorgen, daB die Lichtstrahlen so, wie sie reichlich odeI' diirftig, senk
recht odeI' schrag die Au.Benwand treffen, und daB die Luft so, wie 
sie gut odeI' schlecht den freien Vorraum mIlt, durch reichlich groB
bemessene Fenster in die W ohnung eindringen und dort zur Wirkung 
kommen kann. Sondern man muB auch hier wieder genau so, wic 
wir es bei del' Betrachtmlg del' allgemeinen vVohnvcrhaltnisse und 
del' Wohnung in ihren Beziehungen zum Raus und des Rauses in seinen 
Beziehungen zur Umgebung gesehen haben, die auBeren Belichtungs
und Behiftungsverhaltnisse einer sorgsamen Bearbeitung unterziehen. 
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Ehe ich nun naher erortere, worauf as dabei ankommt, mochte ich 
anstatt der Bezeichnung "Belichtung": "Besonnung", und statt "Licht 
und Luft" die Bezeichnung "Sonne und Luft" einfiihren und werde 
weiter darlegen, daB es hier fUr die vorliegenden Zwecke geniigt, wenn 
ich iiberhaupt nur von "Besonnung" spreche. 

lch habe bisher die andere Bezeichnung beibehalten, weil sie ge
brauchlich ist und geradezu zu einem Schlagwort fUr einen ganzen 
Komplex von gleichartigen Forderungen geworden ist. Tatsachlich 
ist sie aber - wenigstens fUr die hier vorliegende Frage - nicht ganz 
zutreffend. Denn nicht nur die Lichtstarke oder die "Helligkeit" ist es, 
die ich fUr die W ohnung verlange, sondern der d ire k t einfallende 
Lichtstrahl, also der Sonnenschein. Eine gewisse Lichtstarke ist fUr 
die Arbeit der Augen notwendig und auch sonst· in mannigfacher 
Hinsicht vorteilhaft, ausschlaggebend fUr die Schaffung gesundheits
fordernder VerhaItnisse' ist aber die direkte Besonnung. Deshalb will 
ich hinfort von ihr sprechen. Darin i~t die Belichtung im Sinne hir:.
reichender Lichtstarke mit enthalten; denn wenn eine gute Besonnung 
der Wohnung stattfindet, wird sie auch gut belichtet sein, wahrend 
umgekehrt das eine das andere nicht mit gleicher SelbstverstandIichkeit 
in sich schlieBt. Z. B. konnen Nordraume sehr hell sein (Ateliers) und 
doch ungesund, weil sie kein direktes Sonnenlicht erhalten. 

lch wiirde somit also zu der Bezeichnung "auBere Besonnungs
und Beliiftungsverhaltnisse" kommen. lch glaube aber auch diesen 
Ausdruck noch weiter dadurch· vereinfachen zu konnen, daB ich die 
"Beliiftungs"-VerhaItnisse fortlasse, weil sie namlich ebenfalls bei 
guten Besonnungsverhaltnissen ohnehin gegeben sind. 

Von den auBeren Beliiftungsverhaltnissen einer Wohnung kann 
ich im weiteren und im engeren Sinne sprechen. lhre Giite hangt im 
weiteren Sinne davon ab, ob in dem betreffenden Stadtteil gute Luft 
vorhanden ist und vorhanden 'sein kann, oder ob die Luft infolge un
giinstiger Lage zu luftverschlechternden Fabrikanlagen u. dgl. nur 
eine minderwertige ist, wie man auch die Ausgestaltung der BebauIDlg 
im einzelnen halten moge.. Diese auBeren Beliiftungsverhaltnisse im 
weiteren Sinne bilde:g. eine Frage, die beiDi Stadtaufbauzu behandeln 
sein wiirde, und sie steht somit hier, wo es sich um die Aufteilung 
des Gelandes fUr em Bauviertel und dessen inneren Ausbau handelt, 
nicht zur Besprechung.· Vielmehr solI angenommen werden, daB das 
Viertel von guter und reiner Luft umspUlt ist. 

Trotzdem kanri dann eine Verschlechterung der auBer.en Beliiftungs
verhaltnisse im engeren Sinne stattfinden, wenn die im groBen, ~m
gebenden Luftraum vorhandene gute Luft entweder nicht zu den Fen
sterwanden zutreten kmm oder in der naheren Umgebung der Woh
nungenselbst schlechte Luft entsteht. Sehe ich von dem Vorhanden" 
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sem von Fabrikanlagen und luftverschlechtemden Betrieben im Wohn
viertel ab, so konnen derartige sc;hlechte Beliiftungsverhaltnisse im 
engeren Sinne dadurch entstehen, daB 

a) keme geniigend breiten Vorraume vor den Fensterwanden vor
handen smd. Es wiirde dann die schlechte, verbrauchte Luft 
aus den W ohnungen und Hofen sich in den engen Vorraumen 
ansammeln und stehen bleiben, ohne daB eme geniigende Luft~ 
bewegung eintritt, um sie durch bessere Luft von auBen her 
zu ersetzen. Solche Verhii.ltnisse werden aber nicht emtreten 
konnen, wo guteauBere Besonnungsverhaltnisse der Wohnungen 
vorhanden sind, und ich brauche deshalb nur diese zu behandeln. 

b) AuBerdem Munen aber schlechte auBere Beliiftungsverhalt
nisse im engeren Sinne entstehen, wenn die Bodenoberflache 
in der Umgebung der Wohnung Schmutzstoffe enthalt, die sich 
zersetzen und gesundheitsschadliche Ausdiinstungen herbei
fiihren, oder wenn auch nur die Bodenflachen, ohne faulnis
fahige Stoffe m bedenklichem Umfange zu enthalten, dauemd 
feucht smd und somit ebenfalls schadliche Ausdiinstungen ver
breiten. -801che Verhaltnisse werden vermieden, wenn man fiir 
eine gute Besonnung der Bodenflachen m allen seinen Teilen 
sorgt derart, daB moglichst jeder Flachenteil in der Umgebung 
der Wohnung Sonne erhalt. Dann trocknet der Boden, dann 
oxydieren did organischen Bestandteile, die auf den StraBen 
und im Blockinneren stadtischer Siedlungen immer in einem 
gewissen Umfange in der Bodenoberflache vorhanden sem werden. 
Dann gedeiht Pflanzenwuchs, der nicht mil' ebenfalls die schad
lichen Stoffe verzehrt, sondem auch die Luft mit Sauerstoff 
bereichert und die verbrauchte Luft regeneriert. Dann tritt 
endlich auch in engen Vorraumen durch das Aufsteigen der 
erwarmten Luft eine Luftbewegung em, die eine Zufuhr guter 
Luft von auBen bewirkt. 

Somit hangenauch in dieser Richtung die auBeren Beliiftungs
verhaltnisse im engeren Sinnp. nahe mit den auBeren Besonnungs
verhaltnissen zusammen und sind m der Fiirsorge fiir i\iese mit ent
halten. 

Damit ist erwiesen, daB es geniigt, wenn ich hinfort nur von den 
"auBeren Besonnungsverhaltnissen" . spreche. 

lch will nun klarzustellen suchen, welche Gesichtspunkte in Frage 
kommen, wenn ich mir iiber die Giite der Besonnungsverhaltnisse 
eines Wohnblocks em Urteil bilden will, und welche Folgerungen daraus 
fUr die Gestaltung des Wohnviertels im allgememen und fiir die Lage 
der Aufteilungs-LangsstraBen (uud damit der Blockfronten und der 
Fensterwaude der Hauser) im besonderen zu ziehen sind. 
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Ich finde 3 Punkte, in denen der Wert der W ohnung von den auBeren 
Besonnungsverhaltnissen abhangt, und die SOlnit den MaBstab fill' 
deren Gate abgeben. Es sind dieses die Besonnung, die 

1. das Wohntmgsinnere durch die vorhandenen Fenster, 
2. die AuBenwande des Hauses, 
3. die Bodenflachen in del' Umgebtmg des Hauses 

crhalten. 
1m einzelnen ist uber diese Punkte folgendes zu sagen: 
Fasse ich zunachst ein einzelnes Zimmer ins Auge, so ist clie 

Giite seiner Durchsonnung am groBten, wenn clie Sonne 
a) wahrend moglichst langer Zeit, 
b) moglichst voll lmd 
c) moglichst tief in dasselbe hineinscheinen und sein llmeres clurch

fluten kann. 
Es kommt also an: erstens auf clie Zeitclauer, wahrend welcher 

clie Sonnenstrahlen ins Zimmer gelangen und zweitens auf die 
Ra u mgroBe des somlendurchstrahlten Luftprismas. Diese Ra u m
groBe tmd nicht die getroffene Boclen- oder WanclfHiche ist das 
Wesentliche. 

Nun andert sich die Gestalt und GroBe des durchsonnten Prismas 
stanclig mit dem Kreislauf und Steigen der Sonne. Das MaB der Durch
sonnung eines Zimmers innerhalb eines Tages stellt sich also dar als 
eine Funktion der Zeit des Sonneneinfalls und der Summe (oder des 
Integrals) cler jeweiligen RaumgroBen des sOlmendurchstrahlten Prismas 
wahrencl dieser Zeit. 

Es fragt sich freilich noch, ob die Qualitat del' DurchsOlmung zu 
den verschiedenen Tageszeiten eine gleiche odeI' eine verschiedene ist. 
Wenn z. B. in den Mittagstunden die Sonne hoher steht und weniger 
tief in das Zimmer scheint und somit das durchsonnte Prisma kfuzcr 
und flacher ist tmd daher einen wesentlich gcringercn Rauminhalt hat 
als in den Morgenstunden, wohnt dann den Sonnenstrahlen cine hohere 
hygienische Kraft inne, die den Unterschied in del' RaumgroBe des 
Prismas auszugleichcn vermag? Ich glaube nicht, daB man einen 
solchon Unterschied machen und in Rechnung stellen kann. Bekannt
lich ist z. B. clie Morgensonne wegen ihres Reichtums an ultraviolettel1 
Strahlel1 biologisch gerade am wertvollsten. Anderseits ist urn die 
Mittagszeit clie Warme del' SOl1nenstrahlen am intensivsten. Abel' 
MaBstabe fur die Wertigkeit, clie man unanfechtbar fur die Gegeniiber
stellung del' Durchsonnung des Luftraums - und auf cliesen kommt 
es ja hier an - in Rechnung stellen konnte, gibt es meines Wissens nicht,. 
Etwas anderes ist es, wenn die Besonnung einer Flache, z. B. del' Boden
flachen in del' auBeren Umgebung del' Wohnung, in Frage kommt, 
und clie Erwiirmung eine wesentliche Rolle spielt. Abel' darul11 
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handelt as sich bei der Durchsonnung des Zimmers· :Qicht. Deshalb 
kann ich woW diesen Gesichtspunkt bei dassen Betr~chtung auBer 
Ansatz lassen. 

Also kann ich dahin zusammenfassen, daB es be i m e i n z e I n e n 
Zimmer darauf ankommt, moglic'hst lange Zeit hindurch 
moglichst groBe d urchsonnte Prismen zu erhalten. 

lch gehe nun yom einzelnen Zimmer auf die Betrachtung der Ge
samtwohnung uber. Gemeinhin werden die Fensterwande der einzelnen 
Zimmer narh entgegengesetzten Himmelsrichtungen hinaus liegen, 
und deshalb wird die Durchsonnung der emzelnen Raume eme ver
schiEdene .sem. Es fragt sich, ob die Besonnungsverhaltnisse der Ge
samtwohnung eine gleich gute ist, :wenn die Halfte der Raume nach 
Norden, die andere HaUte nach Suden hmaus liegt, so daB also einmal 
nur die halbe AnzaW der Raume Besonnung erhalt, diese aber m 
doppelter Starke, wahrend die anderen Zimmer dagegen ganz ohne 
Sonne bleiben, und wenn das andere Mal bei Lage der Fenster nach 
Osten und Westen hinaus alle Zimmer zwar Besonnung erhalten, aber 
nur je im halben MaBe der vorgenannten. Trotzdem also m beiden 
Fallen die Gesamtwohnungen ungefahr das gleiche MaB an Durch
sonnung erhalten, mochte ich ihre Gleichwertigkeit unbedingt ver
nemen. Denn ganzlich unbesonnte Raume sind so gesundheits
schadlich, daB die dadurch herbeigefUhrte Gefahrdung der Einwohner 
durch einige gutbesonnte Zimmer nimmermehr aufgehoben werden 
kann. Das giltganz besonders von Kleinwohnungen, bei denen aIle 
Raume standig in Benutzung sind. 

lch kann auch nicht zugeben, daB eine Besserung dadurch herbei
gefuhrt werde, wenn man an die unbesonnte Nordseite die Kuche 
und Nebenraume legt. lch halte auch die Durchsonnung der Kuch~ 
fUr durchaus notwendig, m der mindestens die Hausfrau und Dienst
boten sich wahrend vieler Stunden aufhalten und die ohnehin nicht 
der gesundeste Raum ist. Ferner ist zu beachten, daB man die Kuche 
und andere Nebenraume kaum auf die Nordseite anordnet, wenn diese 
die StraBenfront bildet, die bei uns allgemem als die bevorzugt.e gilt. 
Drittens aber muB man bedenken, daB es sich bei den meisten 
Hausern um Mittel- und Klemwohnungen handelt. Gerade diese 
habe ich bei memen Betrachtungen in erster Lillie im Auge. In 
einer groBen Wohnung mogen einige Nordraume unbedenklich und 
im heillesten Sommer sogar angenehm sein, im FriihIing, Herbst 
und Winter aber kann man ihre Benutzung nach Belieben em
schranken. In Mittel- und Kleinwohnungen dagegen hat jeder 
Raum eine hohe Wohnwichtigkeit, und es kommen die gesundheits
schiidigenden Wirkungen der tmbesonnten Nordraume unvermeidbar 
und schwer zur Geltung. 
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lch kann alsErgebnis der vorausgehenden Darlegungen zunachst 
folgendes feststeIlen: 

Die auJ3eren BesonnungsverhaItnisse einer W ohnung sind gut, 
wenn aIle Zimmer Sonnendurchstrahlung erhalten, und zwar in mog
lichst gleichem Ausma.B. Je gro.Ber das durch jedes Fenster in die 
W ohnung gelangende Ausma.B an Sonnenbestrahlung ist, desto besser 
sind die auJ3eren Besonnungsverhaltnisse. Das Ausma.B ist desto gro.Ber, 
je langere Zeit hindurch und je voller und tiefer die Sonne in das Zimmer 
hineinscheinen kann. Dafiir wird ma.Bgebend sein die Lage der Fenster 
zur Himmelsrichtung. Man wird die Fensterwande der W ohnung so 
zu legen haben, da.B sie beim Lauf der Sonne von Osten uber Suden 
nach Westen moglichst lange die Sonnenstrahlen auHangen, und zwar 
moglichst in den Morgen- lmd Abendstunden, in denen die Sonne noch 
ziemlich tief steht, wenn sie die senkrechte Ebene zur Fensterwancl 
clurchkreuzt. 

Demnach miissen die Au.Benwancle des Rauses, in denen die 
Fensterflachen liegen, so zur Himmelsrichtung stehen, da.B die Sonne 
die beiden Fensterfronten gleichma.Big treffen und sie moglichst lange 
bescheinen kann und morgens lioch oder nachmittags schon tief ste~.t, 
wenn sie senkrecht vor ihnen steht. 

AuJ3erdem aber wird die Gute der Besonnungsverhaltnisse der 
Rauswande sich danach richten, ob die Sonnenbestrahlung die Raus
wand moglichst lange bis unten zum Boden herab voll treffen kann, 
oder ob bei tiefem Sonnenstande die Strahlen von den Wohnungen 
in den unteren Geschossen durch die gegenuberliegende Block
wand abgefangen werden, wahrenddie Zimmer in den oberen Ge
!3chossen noch gute Besonnung erhalten. Wenn ich also die auJ3eren 
BesonnungsverhaItnisse des Rauses betrachte, mu.B ich den Durch
schnitt an Durchsonnung in Rechnung steIlen, den aIle W ohnungen 
im Rause erhalten. 

Endlich ist aber noch ein dritter Gesichtspunkt in Betracht zu zieheJ). 
Die AuJ3enwand gewahrt nicht nur durch die Fenster den Sonnenstrahlen 
Eingang in das Wohnungsinnere, sondern sie fangt auch die Sonnen
strahlen auf, erwarmt sich und dient als Warmespeicher, indem sie erst 
nach und nach die Warme wieder abgibt, und zwar nicht nur nach 
au.Ben, sondern auch nach innen. Dadurch ist ihre Besonnung nicht 
nur von Vorteil ffir die Wohnverhaltnisse, sondern kann in den hei.Ben 
Jahreszeiten schadlich werden, weil sie eine Abkiihlung der Wohnung 
wahrend der Nacht verhindert. Es scheint, da.B dieser Nachteil in be
sonderem Ma.Be einer nach Suden gelegenen Hauswand anhaften wird, 
so da.B die Bewohner in nach Suden zu gelegenen W ohnraumen im 
Sommer keine Erholung und kein Behagen finden und dadurch deren 
Wohnwert stark herabgemindert wird. 
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Wende ich mich endlich der Betrachtung der Bodenflachen in 
der Umgebung des Hauses zu, soist bereits bei den allgemeinen 
Betrachtungen gesagt, daB es bei ihnen darauf ankommt, ihnen eine 
moglichst intensive Besonnung zu verschaffen, damit alle Unreinig
keiten sich zersetzen und Pflanzenwuchs gedeiht. Also wird die Be
sonnung der Bodenf1,achen im Blockinnern und auf den StraBen eine 
desto bessere sein, je hoher die Sonne steht, wenn sie sie bestrahlt. 
FUr sie ist fraglos gerade die" MittagssonnEl am wertvollsten und wirk
samsten. lch mochte das ausdriicklich auch fUr den StraBenraum 
betonen. Die Berechtigung ist ohne weiteres klar, "soweit dieser Raum 
fUr Vorgarten oder sonstige Anpflanzungen in Anspruch genommen 
ist. Bei der dem Verkehr dienenden eigentlichen StraBenflache konnte 
allerdings eingewandt werden," daB starke Besonnung in den Mittag
stunden dem Verkehr lastig sei. Aber demgegeniiber will ich betonen, 
daB es sich hier um W 0 h n straBen handelt, in welchen der Verkehr 
nur se~ gering ist und die von" Gefahrten und Menschen nur auf ver
haltnismaBig kurzen Strecken benutzt werden. AuBerdem aber kann 
durch Baumpflanzung einige Abhilfe geschaffen werden. DemgemaB 
kann diesem Einwand kein oder wenigstens nur geringes Gewichtbei
gemessen werden. 

Wesentlich aber ist sowohl im Blockinnern wie im StraBenraum, 
daB nicht nur einige Teile der Bodenflachen intensive Sonnenbestrah
lung erhalten, sondern daB alle Flachen moglichst restlos bis in alle 
Winkel hinein besonnt werden. Wenn im Innern eines ringsumbauten 
Blocks dieses vielleicht auch nicht vollkommen moglich ist, so soll doch 
die Flache, die etwa gar keine Sonne erhalt, moglichst gering werden. 

Nun bilden sowohl die StraBenraume wie das Blockinnere lang
gestreckte und mehr oder weniger schmale Flachen mit seilkrecht
stehenden Wandungen, die die Sonnenstrahlen abfangen.Es" rid 
also darauf. ankommen, "sie so zu legen, daB die Sonne sie mog
lichst in ihrer Langsrichtung treffen kann zu einer Zeit, wo sie 
recht hoch steht, damit" die Schatten, die die Wandungen werfen, 
nur schmal werden. Also hangt auch die Giiteder Besonnungs
verhaltnisse der Bodenflachen in der Umgebung des Hauses ab von 
der Himmelsrichtung, in welcher die Blockwandungen sich hinziehen. 

Das sind also die drei GesichtspUnkte, die ich ins Auge fassen muB, 
wenn ich mir iiber die liuBeren BesonnungsverhaItnisse eines Wohn
viertels ein Werturteil bilden und, mir Richtlinien dafUr schaffen will, 
wie ich eine Aillage zu gestalten habe. Es ist nun nicht gesagt, daB 
man nach allEm drei Richtungen hin gleichzeitig ein" Hochstlna.B an 
Wirkung erzielen kann, und es fmgt sich, welcher F~rderung man das 
meiste Gewicht beimessen soU. 

lch entscheide mich hier fUr das Wohnungsinnere. 

Hoepfner, Stlldtebau. 10 
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Die Losung fUr Lage und Gestaltung des Blocks ist also desto 
besser, je mehr Zimmer im gesamten Block uberhaupt Sonne erhalten 
lmd je gleichmaBiger sich die Besonnung auf alle Raume verteilt. Unter 
dieser Voraussetzung ist dann weiter ein moglichst hohes GesamtmaD 
an Durchsonnung ailer Raume zu erstreben. 

In zweiter Linie kommt dann in Betracht, daD auch die Bodenflachen 
in der Umgebung moglichst restlos und stark bestrahlt werden. 

Endlich ist aber noch die Durchsonnung der Wohnung eine ver
schiedene im Sommer und im Winter, weil im Winter der Kreis des 
Sonnenlaufs ein kleinerer ist und sich weniger hoch uber den 
Horizont erhebt. Ich halte die Anlage fUr die beste, bei der mog
lichst alle Zimmer in allen Stockwerken gerade im Winter Sonne 
erhalten konnen. 

Nachdem ich im vorstehenden gezeigt habe, worauf es ankommt, 
wenn man gute auDere Besonnungsverhaltnisse herstellen will, und 
nachdem ich somit das Ziel dargelegt habe, das zu verfolgen ist, mun 
ich nunmehr die Folgerung fur die Gestaltung der Siedlung ziehen. 

Die besten auDeren Besonnungsverhaltnisse hat fraglos das vQll
kommen freistehende Haus im freien Felde. Denn die Sonne kann 
von ihrem Aufgang bis zu ihrem Untergang seine Wande und sein 
Umland treffen und von allen Seiten her in die Zimmer hineinscheinen, 
wobei man die Sudwand durch Baumpflanzungen gegen Vberhitzung 
im Sommer zu schutzen vermag. Annahernd gleich gunstige Verhalt
nisse wird man in einer stadtischen Siedlung nicht erreichert konnen, 
auch nicht bei offener Bauweise, wenn man nicht in der Lage ist, sehr 
breiten Bauwich vorzusehen. Man wird vielmehr erstens damit rech
nen mussen, daD bei jedem Hause nur 2 Fensterwande vorhanden sind, 
die nach entgegengesetzten Himmelsrichtungen hinausliegen und durch 
die nur je wahrend eines Teiles des Tages die Sonne in da~ Rauminnere 
hineinscheinen kann. Zweitens muD man damit rechnen, dan in nicht 
.zu groDer Entfernung eine Wand von Bauten die Strahlen der Sonne 
bei tiefem Stande abfangt, so daD diese die Fensterwande nicht bis 
zum Boden herab in allen Stockwerken und auch das Umland wahrend 
gewisser Stunden nicht zu treffen vermogen. 

Inwieweit trotz dieser Behinderungen samtliche W ohnungen in 
allen Geschossen und samtliche Zimmer jeder Wohnung undendlich 
die Innenflachen der Blocks und die StraDenflachen der Besonnung 
zuganglich sein werden, wird abhangen: 

1. davon, wiedie StraDen und damitdie Achsen der Blocks und 
deren Wandungen zur Himmelsrichtung liegen, 

2. von der Breite del' Freiflachen im StraDen- und Blockinnenraum 
im Verhaltnis zur Hohe der Wandungen. 
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Urn aU8 dem Gesichtspunkt der Schaffnng moglichst giin~tiger 

auBerer BesollllnngsverhaItnisse heraus flIT die Aufteilnng eines Wohn
viertels und die Entwicklung des StraBennetzes maBgebende Grnnd
lagen zu erhalten, will ich nnnmehr die Frage erortern: Wie miissen 
die LangsstraBen und mit ihnen die Langsachsen der Blocks nnd 
die Hauswandungen zur Himmelsrichtnng laufen, damit ich ftir 
die Wohnnngen und das Umland moglichst viel Sonne erhalte und 
aile 1nnen- und AuBenraume moglichst gleichmaBig nnd restlos be
smIDt werden ~ 

Da die· Ergebnisse etwas verschieden sein werden je nach der Tiefe 
der Blocks nnd der Hohe der Wandnngen und je nach dem Breiten
grade, auf dem die Stadt liegt, will ich die Untersuchung durchfUhren 
fur einen bestimmten Fall. 

1ch fasse ins Auge einen Ort, der wie z; B. Karlsruhe i. B. auf dem 
49. 0 nordl. Breite liegt, nnd betrachte einen rechteckigen Wohnblock 
mit geschlossener, 4geschossiger Randbebaunng. Die Tiefe des Blocks 
zwischen den StraBenfronten der Gebaude betrage 70 m, seine Lange 
sei zu 200 m angenommen. Die Bautiefe der Hauser sei 12 m, so daB 
also als freie Breite des Blockinneren 46 m ubrig bleiben. Die senkrechte 
Hauswand sei bis zum Dachansatz 14 m hoch, die Hohe des .Dach
firstes uber dem Boden betrage 20 m. Der freie StraBenraum zwischen 
den Vorderfronten der Hauser sei gleich der Hohe der senkrechten 
Hauswand, also gleich 14 m. 

Del' Untersuchnng der Durchsonnnng del' Wohnnngen lege ich ein 
Zimmer von 3 m lichter Hohe, 4 m Breite und 5 m Tiefe zugrunde 
nnd nehme an, daB es 1 Fenster von 1,70·1,20 qm GroBe hat, dessen 
unterer Ansatz 0,90 m tiber dem FuBboden liegt. 

1ch will nml nntersuchen, wie sich in einem solchen Block die auBeren 
Besonnnngsverhaltnisse ergeben, wenn die AufteilnngslangsstraBen 
und folglich auch die Langsachsen der Blocks in folgenden Richtnngen 
zur Himmelsrichtnng liegen: 

1. von Osten nach Westen (Ost-West-Block), 
2. von Norden nach Suden (Nord-Sud-Block), 
3. von Sudwesten nach Nordosten (Diagonal-Block). 

Es wird daml noch erganzend zu erortern sein, ob der Siidost
Nordwest-Block die gleichen Verhaltnisse aufweist wie Nr.3, oder 
welche Unterschiede sich ergeben. Eine vollstandige Sondernnter
suchnng auch fUr diesen Fall durchzufuhren, wird aber nicht note 
wendig sein. 

Je nachdem im Lauf del' Jahreszeiten die Sonne weiter nach Suden 
auf- nnd untergeht und sich mehr odeI' weniger hoch uber den Ho.rizont 
erhebt, werden in jeder Blocklage die BesmIDungsverhaltnisse ver-

10* 
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schieften sein. Ich will sie einander gegenuberstellen an den drei 
Stichtagen: 

a) der Sommersonnenwende (22. Juni), 
b) der Tag- und Nachtgleiche (22. September und 22. Marz), 
c) der Wintersonnenwende (22. Dezember). 
1m Zweifelsfalle werden, wie schon erwahnt, die Besonnungsverhalt

nisse im Herbst und Winter gegenuber denen im Hochsommer den 
Ausschlag geben. 

Vber den Stand. der Sonne zur Himmelsrichtung und ihre' Hohe 
uber dem Horizont gibt die nachstehende Tabelle Aufschlu13. 

Tageszeit 
t 

Sommersonnenwende 
h I a 

0°6 1-:-12704 
. 8°4 116°4 

;. 17° 5 I 105°9 

-._.- - JI .. ~7 ° 2 ~~~ .~: ..... • 0· •••• _ •••••••••••••••• ___ 

4h II 37° 0 83° 9 
3 h 

II 

46° 6 70° 6 
2h 55°25 53° 55 

-lh 61 ° 85 - 30°2 

0 I 64° 45 0°0 

+Ih 61 ° 85 + 30°2 
2h 55° 25 53° 55 
3h 46°6 70° 6 . 
4h i 37°0 83° 9 

Tag- u. Nachtgleiche Wintersonnenwende 
h I a h a 

.. _0- _ . ___ .. __ .................. .. -.-
19° 2 66° 45 0°6 - 52°6 
27° 7 

I 
52° 95 7°3 40°8 

34° 6 37° 4 12° 8 28"05 
39° 3 - 19° 55 16° 4 _14° 3 

41°0 0°0 17° 6 0°0 

39° 3 + 19° 55 16° 4 

I 
+ 14°9 

34° 6 37° 4 12°8 28° 05 
27° 7 52° 95 7°3 

I 
40° 8 

19° 2 66° 4 0°6 + 52°6 
········5~·········2;i~·2·············95~·3·········9·~·i;····1······78~·5~································· .... 

~: 1~:~ ~~~:~ 0°6 1+9000 

+ 8 h 0° 6 + 127 0 4 

Fur die Breite von Karlsruhe. Die Azimute (a) sind vom Meridian aus gezahlt. 
(h) An den Rohen ist die Refraktion angebracht. 

Fur die Landessternwarte (gez.) W 0 I f. 

Es sind zunachst 3 Tafeln zusammengestellt, die je fUr einen der 
3 Stichtage die Besonnungsverhaltnisse darstellen, die sich ffir die 
Hof- und StraBenraume, 'die Hauswande und die Innenraume ergeben 
(Tafel I-III, S. 156-162). Jede der Tafeln zerfallt in 4-6 Bilder. 
Diese Bilder zeigen die 4 Blocklagen .nebeneinander und wie sich bei 
diesen die Besonriungsverhaltnisse von 2 zu 2 Stunden andern. 

Zu bemerken ist, daB sich die Stundenangaben nicht auf niittel
eUropaische, sondern auf' Sonnenzeit beziehen. Um ,,12' Uhr" steht 
also die Sonne genau im SUden. Sie macht am Nachmittag den
selhen Weg nach Norden zu uber Westen absteigend, den sie am 
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Yonnittag von Norden liber Osten aufsteigend gemacht hat. Es 
geni.igt deshalb, die Besonnungsverhaltnisse fUr die Vornrittags. 
stunden darzustellen, da diejenigen fUr die Nachnrittagsstunden 
lediglich als deren Spiegelbilder erscheinen wfuden. Urn 2 Uhr 
nachnrittags steht die Sonne genau so gegen Westen wie um lO Uhr 
vornrittags gegen Osten, um 4 Uhr nachnrittags desgleichen wie um 
8 Uhr vornrittags usw. 

Betrachtet man diese TaJeln, so kommt man ztmachst zu folgenden 
Schlus£en: 

Beim Lauf der LangsstraBen von Osten nach Westen erhalte ich 
die Ost·West-Blocks. Bei ihnen liegen in samtlichen Hausern, 
die in der Langswandung der Blocks stehen (und denen gegenuber 
die in der Querwar:dung stehenden desto weniger in Betracht kommen, 
je weniger QuerstraBen ich einfiige ued desto langer somit die Blocks 
werden), die Fenster der Zimmer teils nach Norden, teils nach Sliden 
hinaus. 

Uber die Nordzimmer - und .dieses gilt auch teilweise noch fur 
die im Diagonalblock auftreteIiden Nordost~ und Nordwest-Zimmer
ist nun im allgemeinen folgendes nochmals hervorzuheben: sie bleiben 
der S01me mehr oder weniger unzuganglich. Dadurch sir..d sie un
behagIich, kellerig, feucht ur.d erwiesenermaBen hochst ungesund 
und deshalb zum Bewohnen ungeeignet. Wenn man das Entstehen 
solcher Zimmer auch leider nicht vollkommen verbieten kann, weil 
sie sich auch bei anderen Blocklagen (nrindestens in den Schmalseiten) 
schlechterdings nicht ganz vermeiden lassen, so darf man sich dadurch 
doch liber ihre Minderwertigkeit und Gefahrlichkeit nicht hinwegtau
schen lassen und muB es sich angelegen sein lassen, ihre Entstehung 
so weit wie irgend moglich zu vermeiden. Und zwar sind sie nicht nur 
als Tageswohnraume, sondern ebensosehr als Schlaf- und Klichenraume 
u. dgl. zu verwerfen. 

Kehre ich nun zur Betrachtung des Ost-West-Blocks im besonderen 
zuruck, so ist zu sagen, daB·zwar im Hochsommer die Sonne so weit 
uordIich auf- und untergeht, daB sie in den ersten Morgen- und Abend
stunden (zwischen 4 und 6 Uhr) eine freistehende Nordwand unter 
einem spitzen Winkel bescheinen und in einem schmalen Streifen in 
die Zimmer eintreten konnte. Aber im r i n g sum b aut en Block 
werden die ersten Strahlen durch die gegenuberliegenden Hauswaude 
abgefangen, und ehe die Sonne hoch genug' steigt, um mehr als die 
Dacher und allenfalls die Raume im obersten GeschoB zu treffen, 
steht sie schon so schrag zur Hauswand, daB sie nur [anz kurze Zeit 
und in einem ganz schmalen Streifen eindringen kann. Eine wirksame 
Hebung der gesundheitlichen Verhaltnisse der Wohnung kann hiervon, 
besonders da diese Besonnung l1ur etwa in 2-3 Mon:;tten des Hoch-
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sommers stattfindet, nicht erwartet werden. Somit sind also beim 
Ost-West-Block auch i:m Hochsommer etwa die Halite ·aller Zimmer 
in den Hausern, die die Langswande der Blocks bilden, hinsichtlich 
der BesonnungsverhaItnisse stark minderwertig. 

Die Schaden der N ordrauJIle konnen auch in einer W 0 h nun g, in 
der ein Teil der Raume nach Norden, der andere Teil nach Suden hlnaus
liegt, nicht etwa durch die Vorzuge der Sudraume ausgeglichen werden. 
Die Besonnung der Sudraume ist zwar iill freistehenden Hause schon 
fm Herbst und Friihjahr (22. Marz und 22. September) eine gute und 
besonders in den Wintermonaten eine ganz vorzugliche dadurch, daB 
die Sonne sie nicht nur etwa 6 Stunden hing treffen kann und gerade 
in den Wintermonaten etwa von 10 bis 2: Uhr nicht nur voll, sondern 
infolge illres niedrigen Standes, Init dem wir in unseren nordlichen 
Breiten zu rechnen haben,auchtief in die Zimmer hineinscheint, Aber 
in geschlossen bebauten stadtischen Siedlungen entsteht auchhier 
wieder der Nachteil, daB die Sonnenstrahlen gerade im Winter
halbjahr, wo sie am wertvollsten !lind, durch die gegenuberliegenden 
Hauswande abgefangc!m werden. Tatsachlich zeigt die Darstellung, 
daB auf den StraBenfronten schon zur Tag- und Nachtgleiche 
und vo~da ab standig wachsend, und daB im Blockinnern gegen die 
Wintersonnenwende hin trotz der: verhaltnismaBig groBen Tiefe 
der angenommenen Freiflache von 46 m der Mi13stand eintritt, daB 
in den unteren Geschossen selbst, die Sudraume keine Besonnung 
mehr· erhalten. 

Dazu kommt nun weiter, daB' die Besonnungsverhaltnisse der 
Sudwande der Blocks auch in den Sommermonaten gewisse Mangel 
zeigen. Die' Durchsonnung der Raume ist im Hochsommer zunachst 
keine so vorzugliche, wie es bei oberflachlicher Vorstellung zunachst 
scheinen mag, weil die Sonne bei niedrigem Stande in den Morgen
und Abendstunden zwar tief, aber infolge ihres schragen Standes zur 
Hauswand nur in einem schmalen Streifen durch das Fenster einzu
treten vermag. In den Mittagstunden aber (schon von 10 Dhr ab bis 
2 Dhr), steht die Sonne so hoch, daB ihr steiler Strahl nur einen schmalen 
Streifen des FuBbodens trifft. Trotzdem aber, und dieses ist der wesent
liche Punkt, stellt si(jh leicht eine nicht nur unangenehme, sondern die 
Gesundheit und Arbeitskraft der Bewohner schwer gefahrdende tTber
hitzungder Zimmer ein. Dagegen kann man sich auch durch Fenster
laden nicht schutzen und nachts durch reichliches LUften keine Milde
rung finden, weil es eben nicht die direkte Besonnung der Innenraume 
selbst ist, die zu dieseni Mi13stande fuhrt, sondern dieser riihrt yiel
mehr daher, daB die AuBenwand den ganzen Tag uber der starksten 
Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist. Sie saugt die Glut in sich auf und 
halt sie als "guter Warmespeicher" fest und h@izt nun die Wohnung 
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Tag und N acht in solchem MaBe, daB die starkste Liiftung und der 
starkste Durchzug nicht imstande sind, die Temperatur auf ein MaB 
herabzusetzen,. bei der man. Behagen und Erholung in den Raumen 
finden konnte. Es treten also leicht dieselben VerhaItnisse ein, derent
wegen Wohnungen im DachgeschoB vollstandig verboten zu werden 
pflegen. 

Somit ergibt sich, daB man gegen die Anwendung der Ost-West
Blocks schwerwiegende Einwande erheben muB, soweit die au.Beren 
BesonnungsverhaItnisse der Hauswande und des Wohnungsinneren in 
Frage stehen. 

Mag man die sorben angefiihrten Mi.Bstande der Siidraume auch ver
nachlassigen konnen gegenfiber ihren fraglos sehr groBen Vorziigen im 
Friihjahr, Herbst und Winter - soweit sie eben der Sonne zuganglich 
sind - so bleibt doch bestehen die iiberragende Gefahrlichkeit der Nord
raume. Diese ist ganz besonders groB beiMittel- und Kleinwohnungen, 
in denen selbst in normalen Ze;ten damit gerechnet werden muB, daB 
sie nicht geheizt werden. 

Betrachte ich nun noch die Besonnungsverhliltnisse, die sich fiir 
die Bodenflachen vor und hinter dem Hause ergeben. 

1m Hoc h s 0 m mer sind sie gut. Denn wenn die Sonne zwischen 
6 und 8 Uhx niorgens· und zwischen 4 und 6 Uhr abends gerade im 
Osten oder Westen steht und die Flachen in voller Breite von einer 
Langswand bis zur anderen trifft, befindet sie sich so hoch fiber 
dem Honzont, daB ihr Strahl auf den ebenen Bodenflachen noch 
hinreichend zur Wirkung kommen kann. In der Zwischenzeit wirft 
zwar die Hauswand von Sfiden her einen Schatten auf, die Boden
flachen. Aber in den Sommermonaten steht die Sonne so hoch, daB 
selbst bei der angenommenen 4geschossigen Bebauung die Schatten
breite zwischen 10 und 2 Uhr nur etwa 5,90-6,60 m betragt. 
Auf der einen Seite mag das Entstehen dieses Schattenstreifens un
erwUnscht sein, da auf ihm Pflanzenwuchs nicht gut gedeihen und die 
Rein- und Gesunderhaltungdes Bodens etwas geschiidigt sein mag. 
Dagegen 'wird eingewandt, daB andererseits durch diese teilweise Be
schattung der freien Vorraume in den Mittagsstunden deren'Vber
hitzung verhindert wiirde. Dazu aber geniigt die Schattenbreite wieder 
nicht, und gerade die iiberhitzte Hausfront hatte keinen Vorteil davon, 
da sie auf der entgegengesetzten Seite Iiegt, wahrend die Hausfront 
mit der beschatteten Vorflache gerade die ohnehin kellerige undsonnen
durstige ist. 

Wohl aber kann man mit mehr Recht zugunsten der Ost
West-Lagerung der Blocks den Gesichtspunkt anfiihren, daB gerade 
das Vorhandensein eines Schattenstreifens um die Tages-mitte den 
Aufenthalt im Freien ermogliche, und daB man die schwachere 
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Morgen- und Abendsonne an allen Punkten der Vorflachen ge
nieBen konne. 

1m ganien komme ich zu dem SchluB, daB die Bedenken, die 
man im Hochsommer gegen die Besonnungsverhaltnisse der Boden
Hachen in den Ost-West-Blocks erheben kann, nicht sehr schwer
wiegend sind. 

Gegen die Jahreszeiten der Tag - und N achtgleiche hin tritt 
aber bereits eine bedenkliche Verschlechterung der Verhaltnisse ein. 
Die Sonne steht morgens lind abends, wenn sie die ganze Bodenbreite 
treffen konnte, schon zu tief, um wirksam zli sein, und auch gegen 
die Tagesmitte zu errei6ht sie mehr und mehr nur einen beschrankten 
Hohenstand, so daB die Breite des beschatteten Streifens standig 
wachst. Am 22. Marz, und 22. November hat er zur Mittagszeit 
schon ein MaB von 17 m, so daB dann bereits StraBen von einer 
Breite,wie wir sie oft angewandt finden, und auch das Innere 
engbebauter Blocks in ihrer Sohle voIIkommen das Innere> tieferer 
Blocks aber mindestens teilweise uberschattet sind, in ganz engen 
StraBen aber sogar' von den Zimmern der unteren Stockwerke die 
Sonnens.trahlen abgefangen werden. 

Je mehr nun weiter die Jahreszeit sich dem tiefsten Sonnen
stande nahert, desto schlechter werden die Verhaltnisse, und selbst 
eine breitbemessene InnenHache des Blocks - von dem StraBen
raum gar nicht zu sprechen - muB dieWintermonate hindurch 
jeden Sonnenstrahl entbehren. Sogar von den Sudraumen der 
unteren Geschosse im Blockinneren gilt dasselbe. In den Hausern 
aber, deren Sudseite nach der StraBezu liegt,bleiben die ganzen 
Wohnungen in den unteren Geschossen im Hochwinter vollstandig 
ohne Sonne. 

Zusammenfassend komme ich also beim Ost-West-Block zu dem 
SchluB, daB er weder ffir die Innenraume der W ohnungen, noch 
fur die Hauswande, noch endlich ffir die Bodenflachen in der 
Umgebung der Hauser befriedigende auBere Besonnungsverhalt
nisse bietet. 

Es fragt sich, wie slch demgegenuber die VerhliJtnisse bei der anderen 
Grenzlage, dem Nord-Sud-Block, gestalten. 

Ich drehe also den Block um 90 0 und lasse die LangsstraBen und 
die Langsseiten der Blocks von Norden nach Suden laufen. Damit wiirde 
ich bei genugend breiten Vorraumen den Vorteil erreichen, daB alle 
Zimmer, mogen sie nun nach Osten oder nach Westen hinaus liegen, 
gleichmaBig viel Sonne erhalten, die eine Hallie der Wohnung am 
Vor-, die andere am Nachmittag. Damit ware die Dberlegenheit dieser 
Blocklagerung gegenuber der von Osten nach Westen unbestreitbar 
erwiesen. Tatsachlich wird sie aber gemindert du,rch die Behinderung, 
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die dio Besonnung der W ohnungen teilweise durch die gegenuber
stehenden Hauswande erfah!:t, und diese Behinderung ist bei einer so 
geringen StraBenbreite, wie sie hier" im Beispiel angenommen wurde 
(namlich StraBenraumbreite gleich HaushOhe), keine unbetrachtliche. 
Betrachte ich die Zustande, die sich in den verschiedenen Jahreszeiten 
ergeben, so ist folgendes festzustellen: 

1m Hochsommer steht die Sonne gleich nach 6 Uhr vormittags 
bzw. bis kurz vor 6 Uhr nachmittags so hoch, daB sie im Blockinnern 
die ihr zugewandte Hausseite bis zu dem unteren Fensterrand des 
Erdgeschosses herab trifft. Sie scheint dann voll und tief in die Zimmer 
hinein. Auf der StraBenseite erreicht sie bald nach 8 Uhr vormittags 
bzw. bis vor 4 Uhr nachmittags die untersten Fenster und kann also 
nahezu 6 bzw. 4 Stunden lang in samtliche Raume erst voller,dann 
weniger voll hineinscheinen. Urn 10 bzw. 2 Uhr bildet ihr Strahl mit 
der Hauswand noch einen Winkel von 55°. Somit kann man 
die Besonnung der Wohnungen im Hochsommer als eine mindestens 
recht befriedigende anspi'echen. Sie ist der im Ost-West-Block 
uberlegen. 

Es kommt hinzu, daB eine Vberhitzung der AuBenwande nicht in 
bedenklichem MaBe eintreten wird, weil in den heiBesten Tagesstunden 
die Sonnenstrahlen unter immer. spitzer werdendem Winkel auf die 
Hauswand auftreffen und eine entsprechend geringere Wirkung aUs
uben. 

In den Zeiten der Tag- und Nachtgleiche scheint die Sonne 
wenigstens im Blockinnern:' schon vor 8 Uhr vormittags bzw. bis 4 Uhr 
nachmittags tief und voll in aIle Geschosse hinein, wahrend sie freilich 
l;tuf der StraBenfi'ont erst von 1MO Uhr ab bzw. bis 1/23 Uhr die Uiltersten 
Fenster erreicht. Auch diese VerhaJtIiissem6chte ich als befriedigend 
bezeichnen, wobei besonders noch in Betracht zu ziehen ist, daB die 
Zimmer in den oberen Geschossen wesentlich giinstiger gestellt sind, 
als wie es eben von denen im ErdgeschoB dargelegt wurde. Sie erhalten 
eine 'wesentlich langere und damit gleichzeitig wesentlich vollere und 
tiefere Besonnung. 

1m gaIizen genommen halte ich auch im Herbst und Friihjahr die 
Besonnung der Wohnungsinnenraume beim Nord-Sud-Block fur wesent
lich bessel' als beim Ost-West-Block, weil'beim Nord-Sud-Block wenig
stens aIle Raume Besonnung erhalten, wahrend beim Ost-West-Block 
zwar die Sudraume besser besonnt sind, darn aber die Nordraume 
ganz sonnenlos bleiben. 

1m Hochwinter endIich errei,cht im Blockimiern die Sonne die 
untersten Geschosse erst urn 1/210 Uhr bzw. bis 1/23 Uhr und scheint 
tief, wenngleich nicht sehr voll in sie hinein, wahrend freilich auf den 
StraBenfronten die llntersten Geschosse sonnenlos bleiben. Das gleiche 
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muBte abel' auch von den an del' StraBe gelegenen Sii.draumen in den 
tmteren Geschossen des Ost-West-Blocks festgestellt werden. Beim 
Nord-Sud-Block erhalt selbst in den lmtersten Ge3chossen wenigstens 
del' Teil del' Zimmer einer Wohnung, die nach dem Blockinuern hin
ausliegen, auch im Hochwinter Besonnmlg. 

Immerhin zeigt auch del' Nord-Sii.d-Bloc~ einige Mangel. Doch 
ist er dem Ost-West-Block im ganzen uberlegen. 

Betrachte ich nun noch die Besonnungsverhaltnisse in den heien 
V 0 I' I' a u men, so muB man diese als sehr gute bezeichnen. Sowohl del' 
StraBen- wie del' Blockinnenraum werden das ganze Jahr hindurch 
von del' Mittagssonne durehflutet, und die Vor- und Nachmittags
sonne tl'ifft auBerdem erst die eine, dann die andere Halfte bis fast 
in jeden Winkel hinein, so daB selbst im Winter nur an del' sudliehen 
Schmalseite eine Flaehe ohne Sonne bleibt. In diesel' Hinsicht kann 
man sich bessere Verhaltnisse kaum wilnsehen. Del' einzige Einwand 
k011l1te sein, daB es ffir den Verkehr auf den StraBen nieht erwilnseht sei, 
wenn diese in den Sommermonaten gerade in den Mittagsstunden 
keinen Sehatten aufweisen. Darauf ist zu erwidern, daB del' Verkehr 
in den W ohnstraBen keine derartige Rolle spielen wird, daB dieseij'l 
Einwand schwerwiegende Bedeutung beigemessen werden ~o11l1te, 
und daB man im ubrigen durch Baumpflanzungen hinreichend Linde
rung schaffen kann. In Betracht kommen konnte diesel' Gesichtspunkt 
nul' bei VerkehrsstraBen, abel' auch dort wird man aus dem Gesagten 
praktische Folgerungen fur die StraBenfuhrung nur in sehr beschrank
tem MaBe ziehen k011l1en, da diese durch andere Rueksichten zwingeml 
gegeben zu sein pflegt. 

Bei del' Nord-Siid-Lagertmg del' Blocks liegen freilieh deren S eh m al
seiten von Ost naeh West und zBigen somit die damit verbundenen 
sehweren Mangel, uber die bei den Ost-West-Bloeks gesprochen wurde. 
Das ist wieder eine Mahnung, die Lange des Blocks mogliehst nicht 
durch QuerstraBen zu besehranken. 

Man hat nun vorgeschlagen, diese Mangel dadureh zu vermeiden, 
daB man die Bloekachsen um 45 0 gegen die Haupthimmelsriehtungen 
dreht, sie also von Sud-West nach Nord-Ost odeI' von Sud-Ost nach 
Nord-West legt. Eine Betrachtung del' Darstellungen lehrt abel', daB 
cin Vorteil nul' in den Hochsommermonaten erreicht wird, insofern 
als in ihnen tatsachlich aile Raume Sonne erhalten, wobei abel' nicht 
nul' die Sud-Ost-, sondern auch die Sud-West-Seite del' tJberhitzung 
ausgesetzt ist, also auBer je einer Langs-. aueh eine SchmaIfront. 
Demgegenuber ist del' V orteil, daB im g a n zen Block einschlie13lich 
del' Wohnungen in den Sohmalseiten keine absoluten Nordraume vor
handen sind, immerhin recht hoch zu bewel'ten sein. Abel' leidel' gilt 
Ilieses nur fiiI' die HochSOl11!uermona,te. BCl'eits gegcn die Zeiten del' 
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Tag- und Nachtgleiche im Friihjahr und Herbst hin vermindert sich 
die Besonnung der Nord-West- und Nord-Ost-Fronten so stark, daB sie 
alsbald' ohne wirksamen EinfluB ist, da die Sonne in den Morgen- und 
Abendstunden zu tief steht und bei genugender Hohe, um die unteren 
Geschosse zu treffen, ihr Strahl unter zu kleinem Winkel einflillt. 1m 
Winter gar sind nicht nur die Nord-Ost- und Nord-West-Fronten und 
damit bereits die Halfte aller RauIDe im Block ganz ohne Sonne, sondem 
auch die Siid-Ost- und Siid-West-Fronten bleiben an den StraBen und 
im Blockinneren zum groBten Teil sonnenlos. 

Man kann also sagen, daB man alies in allem desto bessere Verhalt
nisse schaffen wird, je mehr man in der Richtung der Langsachsen 
sich der Nord-Sud-Lagerung nahert. Deren Vberlegenheit wachst, 
je geringer die Tiefe desfreien Vorraums im Verhaltnis zur Gebaude
hOhe ist. 

Wende ich mich nun noch kurz der aligemeinen Frage zu, welche 
Tiefe der freie Vorraum mindestens haben solIte, um eine aus
reichende Belichtung der untersten Geschosse zu ermoglichen, so 
lehrt ein Blick auf die Darstellungen, daB der bisher allgemein 
angewandte Grundsatz, daB die freie Breite gleich der Haushohe 
sein solie, nicht genugt, weil in den Jahreszeiten mittleren und 
tiefen Sonnenstandesdie Sonnenstrahlen dann nicht einmal von 
10 bis 2 Uhr die volle Hauswand bis unten herab treffen Mnnen. 
Man erhalt sehr wesentlich bessere Verhaltnisse, weni!. man wenigstens 
die freie Breite gleich dem P/sfachen der Hauswandhohe bemiBt, 
und man solitesich gewohnen, hierin das MindestmaB des Zutrag
lichen zu erblicken. 

1m ubrigen wird iiber die Breite des StraBen:raumes im Verhaltnis 
zur HaushOhe - gf. durchgefuhrt fUr die verschiedenen Blocklagen -
eine besondere eingehende Untersuchung erforderlich werden, die 
spater folgen solI.Der Ausnutzbarkeit des Vorraumes wird hierbei 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken sein. 

Wenn man sich nun auch aus der Betrachtung der Tafeln I-III 
ein ziemlich eingehendes Bild von den Besonnungsverhaltnissen machen 
und zu einer Auswertung der Vor- und Nachteile gelangen kann, die 
die einzernen Blocklagen mit sich bringen, so war es doch mein Wunsch, 
den Versuch anzustelIen, zu noch genaueren, moglichst meBbaren und 
somit absolut vergleichbaren MaBstaben fUr die Wertung der Beson
nungsverhaltnisse zu kommen. Dieser Arbeit hat sich der erste 
Assistent am Institut fUr Stadtebau und Stadt. Tiefbau der Techn. 
Hochschule Karlsruhe, Herr Reg.-Baumeister Buntru, unterzogen, 
der auch bei der Bearbeitung der Tafern I-III mir wertvoliste 
Hilfe. geleistet hat. Die Ergebnisse seiner Arbeit sollen im folgenden 
dargelegt werden. 
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Besonn ungsverhiiltnisse 

der StraBen- und Hofflachen, Hauswande und Innenraumebei ver
schiedener Lage der LangsstraBen zur Himmelsrichtung. 

Tafel I. 
Jahreszeit: Sommersonnenwende (21. Juni) 

dargestellt fUr die Tageszeiten 4, 6, 8, 10 und 12 Uhr. 

Urn 2, 4, 6 und 8 Uhr nachmittags falit del' Sonnenstrahl unter delllselben 
Hohen- und Seitenwinkel gegen die N ord-SUd-Richtung von Westen ein, wie urn 
10, 8, 6 und 4 Uhr vorrnittag·s von Osten. Vlestramne erhalten alsonachmittags 
bei Nord-SUd- und Ost-West-Blocks die gleiche Besonmmg \\ie Ostl'aume am 
vorrnittag. Die Nachrnittag·sbesonnung der Nordost-Sudwest-Blocks urn 2, 4, 6 
uml 8 Uhr nachmittag's entspricht del' V orrnittagsbesonlllmg der N ordwest-SUdost
Blocks urn 10, 8, 6 und 4 Uhr vorrnittags und mngekehrt. 

4 Uhr vormittags tllzw. 8 Uhr nachmittags). 
Abweichung des Sonnenstl'ahles von der Ost-West-Richtung 3'j° 24' nach Norden. 

SonnenhOhe Uber dern Horizont Co 36'1). 

h 

~
.,., 

I ' 
'-' 

, 
iV·-, . , 

, ' - ' ---

,I 

1) In diesen Darsteliullgen sind die Sonnenhohen in Minnten, in del' Tabelle 
(S. 148) in Prozent der Grade angeg·eben. Dal'aus erklart sich del' Untel'schied 
in den ZahlC'lI . 
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6 Uhr vormittags (bzw. 6 Uhr nachmittags). 
Ahweiehung des SOllnenstrahles von del' Ost-West-Richtnng 15" 54) nach Norden. 

SOllllenhiihe tiber clem HOl'izOl\t 17 0 RO'. 

~ w 
II II 

~ 
~ 

8 Uhr vormittags (bzw. 4 Uhr nachmittags). 
Abweichung des Sonnenstrahles von der Ost-W est-Richtung 6 0 6' nach Slidell. 

Sonnenhohe liber dem Horizont 37 0 0'. 

L2$l 
~ 

k 

,II 
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10 Uhr vormittags (bzw. 2 Uhr nachmittags). 
Abweichllng des Sonnenstrahles VOIl der Ost-\Vest-Richtung 36° 27' Ilach SUden. 

SOllnenhobe Hber dem Horizollt 55 ° 15'. 

-lii"'~ :J I 11 C~ .., .. ~ 

n 

p 

12 Uhr mittags. 

o 

Abweichllllg des SOllnenstrahles VOIl der Ost-West-Richtung' 90°. 
, SonnenhOhe Hber dem Horizont 64 ° 27'. 

" 
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Tafel II . 

• Jahreszeit: Tag- und Nachtgleiche (21. Marz und 21. September) 
dargestpllt fUr die Tageszeiten 6, 8, 10 und 12 Uhr. 

Dm 2, 4 und 6 Dhr nachmittags falit der Sonnenstrahl unter delllselben 
lIlihen- und Seitenwinkel gegen die Nord-SUd-Richtung von Westen eiu, wie unl 
10, 8 und 6 Dllr vorlllittags yon Osten. Westraume erhalten also nachlllittags 
bei Nord-SUd- und Ost-West-Blocks die gleiche Besonnung wie Ostraume alii 
Vormittug. Die Nachmittagsbesonnung del' Nordost-Sttclwest-Blocks urn 2, 4 und 
fl Ultr IHwhmittags entspricht cler Vorlllittagsbesonnung del' Norclwest-Suclost-

Blocks um 10, 8 und 6 Uhr vormittags und umg'ekehrt. 

GUbr vormittags (bzw. 6 Uhr nachmittags). 

Ahweiehuug des SOJlnenstrahlcs von cler Ost-West-Rirhtung, 

SonnenhOhe iiller clem Horizont 0° 36', 

a b 

L7$1 
~ 

d 
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8 UbI" vormittags (bzw. 4 Ubr nacbmittags): 
Ahweichung des Sonnenstrahles yon der Ost-West-Richtung' 23° 3:F narh Suden . 

Sonnenhohe Uber dem Horizont 19° 12'. 

~
-

I , • 

I _ ' ~ __ 

( , 

~ 
.. 

I ' • 

" ~ --- ~ 
.. 

, , 

, .•.. v- ----

II 

10 Ubr vormittags (bzw. 2 Ubr nachmittags). 
Abweichung des Sonnenstrahles von del' Ost-West-Richttmg 52° 36' n1l,ch Sndf'lI. 

Sonnenhohe iiber dem Horizont 34° 36', 

~
'''' 

: : 

/// ' _ ---

Ii: 

~ ~ 
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12 Uhr mittags. 
Abweichung des Sonnenstrahles von der Ost-West-Richtung 90°. 

Sonnenhohe Uber dem Horizont 41 ° 0'. 

~
'--' , , 

, , 

n o 

)1 (I 

Tafel III. 
lahreszeit: Wintersonnenwende (21. Dezember) 

dargestellt ftir die Tageszeiten 8, 10 und 12 Uhr. 
Um 2 und 4 Uhr nachmittags falit der Sonnenstrahl unter demselben Hohen

und Seitenwinkel gegen die Nord-Stid-Richtung Von Westen ein, wie um 10 und 
8 Uhr vormittags von Osten. Westraume erhalten also nachmittags bei Nord
Stid- und Ost-West-Blocks die gleiche Besonnnng wie Ostraume am Vormittag. 
Die Nachmittagsbesonnung der Nordost-Stidwest-Blocks um 2 und 4 Uhr nach
mittags entspricht der Vormittagsbesonnung der Nordwest-Stidost-Blocks um 10 
und 8 Uhr vormittags und umgekehrt. 

8 Uhr vormittags (bzw. 4 Uhr nachmittags). 
Abweichung des Sonnenstrahles von der Ost-West-Richtung 37° 24' nach SUden. 

SonnenhOhe tiber dem Horizont 0° 36'. 

--,~/ 
a 

~ LtV 
:flo e p In er. SHidteban. 

d 

~
-, , . 

, I _ ~~_ 

11 



162 Das Netz der AufteilungsstraGen. 

10 Uhr vormittags (bzw. 2 Uhr nachmittags). 
Abweichung des Sonnenstrahles von der Ost-West-Richtung 61 0 57' narh Sliden. 

Sonnenhohe tiber dem Horizont 12° 48', 

~ 
. 

. 

' , . 
, " 

_ ~y! 

, 

-I" 

e 

h 

12 Uhr mittags. 
Abweichung des Sonnenstrahles von del' Ost-West-Ric:htung 90°, 

Sonnenhohe libel' dem HOl'izOllt 17 0 36', 

m 
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Es sollzunachst besprochen werden, zu welchen Ergl'lbnissen die 
Untersuchungen uber die Besonnung der Bodenflachen in der Um
gebung des Hauses gefiihrt haben, also der Inn e nfl achen der 
Blocks und des StraBengelandes. 

Tafel IV. 

Besonnung del' BodenfIachen. 
--- NS-Block, -- - -OW-Block, --- --Diag-Block (NO-SW). 

A. Sommersonnenwende. 
Block-Innenflachen. 
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B. Tag- nod Nachtgleiche. 
Block-Innenflachen. 
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Auf Tafel IV ist je fur die Stichtage der Sommersonnenwende, Tag
und Nachtgleiche und Wintersonnenwende dargestellt, welche Flachen
graBen iill Blockinnern, auf den LangsstraBen und auf den QuerstraBen 
zu jeder Tageszeit Besonnung erhalten. In den Figuren sind auf den 
wagerechten Grundlinien die Zeiten aufgetragen, und die Hahe derSenk
rechten (die Ordinaten) stellen die FlachengraBen dar, die jeweils von der 
Sonne getroffen werden. In jeder Figur bezieht sich die gestrichelte Linie 
auf die Ost-West-, die ausgezogene auf die Nord-Sud- und die strich
punktierte auf die Diagonal-Blocks, und zwar auf den Nord-Ost-Sud-
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C. Wintersonnenwende. 
Block-Innenflachen. 
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West-Block, Es mag sogleich bemerkt werden, daB man Besonnungs
verhaltnisse fur die andere Diagonallage (Nord-West-Sud-Ost) erhlUt, 
wenn man die dargestellten Linien um die Mittags-(12-UhJ'-)linie klappt. 
Beim Nord-West-Sud-Ost-Block ist also die Vormittagsbesonnung 
gleich der beim Nord-Ost-Sud-West-Block am Nachmittag mId um
gekehrt. 

Dargestellt ist in den Figuren nur die GroBe der jeweils besonnten 
Flachen. Welche Flachenteile wahrend des ganzen Tages volls.tandig 
unbesonnt bleiben, ist im folgenden noch besonders dargelegt. 
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lch betrachte zunachst die 

Besonnung der Hoffiiichen 

flIT jede BIocklage an den 3 Stichtagen. 

a) Der Ost- West-Block. 

Die Hofbesonnung der Ost-West-Blocks ist bei Sommersonnen
wende und bei Tag- und Nach~gleiche in bezug auf die GroBe der be-' 
sonnten Flache und den Verlauf der Besonnung sehr giinstig. Die Sonne 
tritt im Hochsommer friihzeitig (nach 5 Uhr) auf die HoffIache ein 
imd bescheint schon nach etwa 21/2 Stunden eine Flache von der 
angenaherten GroBe des Tagesmaximums, das iiberhaupt erreicht wird. 
Erst 21/2 Stunden vor Untergang nimmt die besonnte Flache wieder 
rasch abo 

Auch bei Tag- und Nachtgleiche wird, bald nachdem die Sonne 
den Hof erreicht, eine groBe Flache beschienen, die auch hier von 8 Uhr 
vormittags bis 4 Uhr nachmittags nur wenig unter dem Tagesmaximum 
bleibt. Das Tagesmaximum betragt hier aber nur etwa 5/s der Gesamt
innenflache der Blocks. Vollkommen sonne111os bleibt ein etwa 16 m 
breiter Streifen langs der ganzen siidIichen Langsseite des Blocl{s. 

Bei Wintersonnenwende endIich erhalt die Hofflache gar keine 
Sonne mehr, also gerade zu einer Zeit, in der eine Durchsonnung des 
Hofes auBerordentlich wiinschenswert ware. 

b) Der Nord-Slid-Block. 

Sowohl bei Sommersonnenwende me auch bei Tag- mId Nacht
gleiche erfolgt der Eintritt del' Sonne auf die Hofflache etwa P/z Stunden 
spater me bei der Ost-West-Lage. Die besonnte Flache vergroBert 
sich sehr rasch und erreicht um die Mittagsstunde ihr Maximum, (ld>S 

dasjenige der iibrigen Blocklagen iibersteigt und nahezu die gesamte 
Hofflache iiberhaupt umfaBt. Beschattet bleibt nur ein ganz schmaleI' 
Streifen an del' siiqIichen Schmalseite del' Blocks. Die Bestrahlung 
um die Mittagszeit ist also besonders groB, wahrend die angenehme 
Morgen- und Abendsomle gegeniiber dem Ost-West-Block in geringerem 
MaBe vorhanden ist. Eine Uberhitzung der Bodenflachen und eine 
Warmeaufspeicherung, die zu Unzutraglichkeiten fiihren konnte, 
scheintmir aber nicht zu befiirchten zu sein, sofern die BIock
innenflache zum groBten Teil aus offenem Boden mit Pflanwnwuchs 
besteht. 1st sie dagegen mit Steinmaterial abgedeckt, so kann diese 
Mittagsbestrahlung im Hochsommer bedenklich sein. Abel' dieser Nach
teil tritt auch beim Ost-West-Block, wo die Sonne gerade im Hoch
sommer viel langere Zeit hindurch fast eine gleichgroBe Flache trifft, 
in noch hoherem MaBe ein. 
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Zur Zeit der Tag- und Nachtgleichen trifft die Sonne zwar spater 
auf den Hof als beim Ost-West-Block, bestrahlt aber sehr schnell eine 
groBe Flache und gerade die in dieser Jahreszeit so uberaus schatzbare 
Mittagssonne durchflutet fast die ganze Flache. 

Diese uberaus gUnstige Auswirkung kommt zweimal im Jahr, also 
etwa 6 Monate lang, zur Geltung. 

Einen uberragenden Vorzug der Nord-Sud-Lage der Blocks bedeutet 
ferner die verhaItnismiiBig noch sehr giinstige Durchsonnung der Hof
flachen zur Wintersonnenwende. Um 10 Uhr vormittags beginnend, bis 
nach 2 Uhr nachmittags, erhalt der Hof noch Sonne, um die Mittagszeit 
liegt etwa 65 % der gesamten Hofflache im Sonnenlicht. 

Dadurch erhalt der Nord-Sud-Block zweifellos ein starkes Ober
gewicht uber den Ost-West-Block, selbst wenn man ihn im Sommer als 
etwas unterlegen ansehen wollte. 

c) Der Diagonalblock. 

Die Besonnung der Hofflache bei Sommersonnenwende steht 
derjenigen der Ost-West-Blocks nur wenig nacho Sie ist zwar in den 
Vormittags- und Nachmittagsstunden etwas geringer, ubersteigt jedoch 
dessen Maximum der besonnten Flache um die Mittagszeit (2-3 Uhr). 
Gegenuber dem Nord-Sud-Block ist die Hofbesonnung vielleicht uber
legen infolge der bereits beim Ost-W est-Block besprochenen Vorzuge 
des fruheren Eintritts, sowie auch dadurch, daB das Maximum der 
besonnten Flache nicht zur Zeit des hochsten Sonnenstandes, sondern 
ca. Ilj 2 Stunden spater eintritt. 

Bei Tag- und Nachtgleiche ist es ein besonderer Nachteil 
des Nord-Ost-Sud-West-Diagonalblocks, daB die Durchsonnung der 
Hofflache erst spat beginnt, noch etwa 1/2 Stunde nach derjenigen der 
Nord-Sud-Blocks, der Hof daher der hygienisch besonders wichtigen 
Morgensonne entbehrt. Das Maximum der besonnttlll Flache liegt 
zwischen denjenigen der beiden anderen Blocklagen. Die Abendsonne 
verbleibt nahezu ebenso lange im Hofe wie beim Ost-West-Block und 
somit nicht unerheblich langer als beim Nord-Sud-Block. Beim Nord
West-Sud-Ost-Diagonalblock aber ist es gerade umgekehrt, so daB 
dieser dem Nord-Sud-Block gerade wegen der friihen und starken Be
strahlung durch die Morgensonne mindestens gleichwertig, vielleicht 
sogarals etwas uberlegen zu betrachten ist, wenngleich die GroBe der 
besonnten Flache etwas geringer bleibt. 

Bei Wintersonnenwende erhalt die:Hofflache beim Nord-Ost--Sud
West-Block erst von Mittag an Sonne bis nach 3 Uhr nachmittags. 
Beirn Nord-West-Sud-Ost-Block dagegen wird die Hofflache von 
9 bis 12 Uhr besonnt. Doch ist die besonnte Flache weit geringer wie 
diejenige des Nord-SUd-Blocks. Sie liegt ihrem Wert nach ungefahr 
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zwischen diesem und dem Nullwert des Ost-West-Blocks, und hierin 
ist ein betrachtlicher Nachteil der Diagonalblocks gegenuber dem 
Nord-Sud-Block zu erblicken. 

Das Bild der Besonnungsverhaltnisse, welches sich aus diesen Dar
stellungen ergiht, wird erganzt, wenn man die verschiedenen Block
lagen einander nach dem Gesichtspunkt gegenuberstellt. 

a) Wieviel Prozent der Gesamtflache uberhaupt keinen Sonnen
strahl erhalten, und 

b) wie sich bei der blockmaBig rings umbauten Flache das Gesamt
maB der Sonnenbestrahlung wahrend der Stichtage (also der 
Inhalt der Diagrammflachen) in Prozenten verhalt im Vergleich 
mit einer gleichen Flache im freien Felde, wo kein hoher und 
schattender Rand den Sonnenstrahlen den Zutritt wehrt und 
somit die Sonne yom Auf- bis Untergang die ganze Flache be
strahlt~ 

In dieser Hinsicht ergibt sich folgendes: 

a) GroBe der absoluten Schattenflache in % del' Gesamt
flache des Blockinneren. 

Blocklage 

Ost-West-Block . 
Nord-Sud-Block • 
Diagonal-Block . 

II. Sommersonnenwende I Tag· und Nachtgleiche I Wintersonnenwende 

o 
o 
0,25 

371 ) 

.9,6 
4,9 

100 
33,5 
32,-

b) BesonnungsmaB der Block-Innenflache im Gesamt
verlauf der Stichtage in % einer gleichgroBen Flache ohne 

Schattenrand. 

Blocklage 

Ost-West-Block . 
Nord-Siid-Block • 
Diagonal-Block . 

SOnimersonnenwende Tag- und NachtgJe1che I Wlntersonnenwende 

69,8 
49,8 
60,6 

44,5 
38,6 
40,2 

o 
17,9 
7,1 

Aus der Wettbewerbsfahigkeit scheidet trotz seiner giinstigen 
Verhaltnisse im Sommer der Ost-West-Block aus, weil im Winter 
uberhaupt kein Sonnenstrahl auf die Hofflache fallt und da ferner auch 
nach Tabelle a) schon bei Tag- und Nachtgleiche groBe Teile keinen 
Sonnenstrahl erhalten. 

Ein Vergleich der ubrigbleibenden beidenBlocklagen der Nord-Sud
und Diagonalrichtung fiihrt zu folgendem Ergebnis. 

Eine Uberlegenheit d~s Nord-Sud-Blocks besteht in der giinstigen 
Winterdurchsonnung der Hofflache. Del' Diagonalblock dagegen 

1) Dieser hohe Prozentsatz ist gerade zu dieser Jahreszeit besonders nach
teiIig fiir das. Gedeihen des Pflanzenwuchses im Blockinneren. 
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weist vielleicht etwas giinstigere Verhaltnisse im Sommer auf infolge 
der groBeren besonnten Flache sowie auch deswegen auf, weil die starbte 
Durchsonnung nicht mit der Zeit des hochsten Sonnenstandes zu
sammenfallt. Die Vor- und N achteile beider Blocklagen bei Tag- und 
Nachtgleiche gleichen sich etwa aus. 1m Mittel ist die Nord-Siid-Lage 
iiberlegen. 

Hieraus ergibt sich, daB bei Betrachtung lediglich der Hofbesonnung 
eine mittlere Blocklage zwischen der Nord-Siid- und Diagonalrichtung 
die giinstigste sein wird, bei der die Nachteile des Nord-Siid-Blocks 
im Sommer gemildert werden, die vorteilhafte Winterbesonnung je
doch, wenn auch in etwas geringerem MaBe, nooh verhaltnismaBig 
giinstig vorhanden ist. 

Fiir die praktische Anwendung bei der Aufteilung des Gelandes 
wird man also sagen konnen: Man suche sich in der Richtung der Block
lagen moglichst der Nord-Siid-Lage zu nahern. Abweichungen davon 
sollen hochstens die Diagonallage erreichen, und zwar besser die Nord
West-Siid-Ost- als die Nord-Ost-Siid-West-Lage. Eine noch weitere 
Annaherung an die Ost-West-Lage ist zu vermeiden. 

Ich wende mich nunmehr der Frage zu, wie sich die Durch
sonn ung der StraBenflachen gestaltet. 

Die Langsstra.6en. 
Fiir die Beurteilung der Vor- und Nachteile sollen zunachst nur die 

LangsstraBen beriicksichtigt werden, da diese unter den angenommenen 
Verhaltnissen mehr als das Dreifache der QuerstraBenlangen ausmachen. 
Die StraBenkreuzungen sind hierbei den LangsstraBen zugerechnet. 
Je langer ich die Blocks im Verhaltnis zur Breite iiber das hier angenom
mene MaB hinaus mache, was nach den friiheren Darlegungen nicht nur 
unbedenklich, sondern sogar wiinschenswert ist, desto mehr tritt noch 
weiter der EinfluB der Besonnungsverhaltnisse der QuerstraBenflachen in 
den Hintergrund. 

a) Der Ost- West-Block. 
Bei Sommersonnen wende ist die Durchsonnung der Langs

straBen bei Ost-W est-Lage der Blocks sehr giinstig. Der Eintritt der Sonne 
in die StraBenflache erfolgt bereits vor 6 Uhr vormittags. Schon nach 
P/2 Stunden (etwa 1/28 Uhr) erhalt die volle StraBenflache gute Morgen
sonne, wahrend die brennende fUr den StraBenverkehr lastige Mittag
sonne nur etwas iiber die Halfte der StraBenflache trifft. Gegen Abend 
vergroBert sich die besonnte Flache wiederum bis zum vollen Maximum 
um %5 Dhr. Der Austritt der Sonne aus der StraBe erfolgt nach 6 Uhr 
abends. 

Diese giinstigen Verhaltnisse verschieben sich jedoch schon recht 
stark bei Tag- und Nachtgleiche zuungunsten der Ost-West-
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Lage. Ein kurzer Sonnenstrahl trifft hier die LangsstraBe gleich nach 
Sonnenaufgang. Diese kurze Besonnung ist jedoch infolge des tiefen 
Sonnenstandes nur von praktischer Wirkung - und auch dann nur 
in geringem Grade - wenn die StraBe genau Ost-West verlauft und del' 
SOl).lle in dieser Richtung durch kein Hindernis der Eintritt verlegt 
ist. Die Sonne verschwindet dann aus der StraBe auf 2 Stunden voll
standig und trifft auch wahrend der Stunden ihres hohen Standes nur 
etwa l/S der gesamten LangsstraBenflachen. Fiir Sonnenuntergang 
gelten dann wiederum die gleichen Verhaltnisse wie filr Sonnenaufgang. 

Bei Wintersonnenwende erhalten die LangsstraBen uberhaupt 
keinen Sonnenstrahl, nur die StraBenkreuzlmgen sind um die Mittags
zeit in geringem Umfange besonnt. 

b) N ord- Slid -Block. 

Ob beim Nord-Sud-Block gegenuber dem Ost-West-Block die Be
sonnungsverhlHtnisse bei Sommersonnenwende gleich gUnstig 
liegen, kann fraglich erscheinen. Der Eintritt der Sonne in die StraBo 
selbst erfolgt etwa 2 Stunden spater. Vorher erhalten nur die Kreuzungs
punkte in geringem MaBe Durchsonnung. Hierauf ist der gewellte 
Ansatz der Linie zurUckzufiihren. Die Besonnung wachst von 81/ 2 Uhr 
ab sehr rasch, und um die Mittagszeit fallt das volle Sonnenlicht auf die 
gesamte StraBenflache. Das ist fiir die Zersetzung der Unreinigkeiten 
im Boden vielleicht ein Vorteil, kann aber zu einer starken Dberhitzung 
und Warmeaufspeicherung in der befestigten StraBenflache fuhren. 
Doch ebenso: wie es auch beim Blockinnern bereits gesagt wurde, ist dieses 
bei der Ost-West-Lage der Fall. Denn der Schatten ist gerade im 
Hochsommer zu schmal, um die Pflasterflache zu schutzen, lmd die Sonne 
bestrahlt diese zudem viel langere Zeit hindurch. Bei beiden Block
lagen muB man sich gegen diesen Nachteil durch schattenspendende 
Baumpflanzung schutzen. Ein gewisser Nachteil des Nord-Slid-Blocks 
aber mag darin zu finden sein, daB die StraBe die Morgen- und Abend
sonne entbehren muB. 

AhnIich wie im Hochsommer liegen in der Darstellung die Ver
haltnisse bei Tag- und Nachtgleiche. Doch weist die Sonne um 
die Mittagszeit nicht mehr die gleiche Intensitat auf wie im Sommer 
und wird in den Mittagstunden nur wohltatig empfunden. Was bei 
Sommersonnenwende also als Nachteil gelten konnte, ist bei Tag- und 
Nachtgleiche ein starker Vorteil gegenuber der Ost- West-Lage, die 
nahezu gar keine Sonne erhalt. 

Zum uberragenden Vorteil wird zweifellos die volle Bestrahlung 
durch die Mittagssonne, die der Nord-Sud-Block in der gesamten 
StraBenflache bei Win t er so nne n wen d e im Gegensatz zu den anderen 
Blocklagen erhalt. 
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c) Der N ordost-Siid west-Block. 

Bei S 0 m m ersonnen wen deist auch der Diagonalblock ingleichem 
Mafie wie der Nord-Sud-Block gegenuber der Ost-West-Lage vielleicht 
etwas benachteiligt. 

Er weist. nahezu die gleichen Verhaltnisse auf wie der Nord-Sud
Block. Die besonnte Gesamtflache beider Blocklagen ist nahezu gleich, 
nur gibt dem Diagonalblock der Umstand, daB die gauze StraBenflache 
beim Nordost-Sudwest-Block erst etwa gegen 2 Uhr volle Sonne erhalt, 
wodurch die Erhitzung etwas geringer wird, ein kleines tJbergewichli 
uber den Nord-Sud-Block. 

Glinstiger ala der Nordost-Sudwest- ist der Nordwest-Sudost-Block 
in allen Jahreszeiten, weil die Durchsonnung in die Vormittags- statt 
in die Nachmittagsstunden fallt. 

Auch bei Tag - un dNa c h t g lei c heist die besonnte Gesamtflache 
des Diagonal- ulld des Nord-Sud-Blocks nahezu gleich groB. Dem Vorteil 
des Diagonalblocks, daB die volle StraBendurchsonnung erst zwischen 
2 und 3 Uhr mittags eintritt, steht hier der Nachteil gegenuber, daB 
der Eintritt der Sonne in die LangsstraBe erst uber eine Stunde spater 
als beim Nord-Sud-Block am Vormittag erfolgt. Dem Ost-West
Block ist der Diagonalblock ebenso wie der Nord-Sud-Block weit 
uberlegen. 

Bei Win t e r son n e n wen d e kann der Diagonalblock die erheb
lichen Vorteile des Nord-Sud-Blocks nicht erreichen. Die groBte besonnte 
Flach!:l betragt kaum ein Drittel derjenigen, die der Nord-Sud-Block 
aufweist, und zwar ist zu dieser Jahreszeit die Besonnung kurz vor 
Sonnennntergang bzw. nach Sonnenaufgang ohne Frage gegenuber 
der Mittagsbesonnung beim Nord-Sud-Block ein betrachtlicher Nachteil. 
Dagegen ist der Diagonalblock auch hier dem Ost-West-Block weit 
uberlegen. 

Hinsichtlich der absoluten Schattenflache und des Besonnungs
maBes der StraBenflache im Vergleich mit einer Flache ohne Schatten
rand ergibt sich folgendes: 

a) GroBe der absoluten Schattenflache in % der Gesamt
flachedes StraBenraumes. 

Biockiage 

Ost-Wast-Block . 
Nord-Siid-Block . 
Diagonal-Block . 

II Sommersonnenwende I Tag- und Nachtgieiche I Wintersonnenwende 

o 
o 
O. 

0 1 ) 

o 
o 

1) Freilich tritt nur eine Besonnung von ganz kurzer Dauer im Augenblick 
das Sonnenauf· und -unterganges ein. 

2) Besonnt sind nur die StraJ3enkreuzungen. 
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b) BesonnungsmaB der StraBenflache im Gesamtverlauf 
der Stichtage in % einer gleichgroBen Flache ohne 

Schattenrand. 

Blocklage 

Ost-West-Block . 
Nord-Slid-Block . 
Diagonal-Block . 

Sommersonnenwende I Tag. und Nachtgleiche I Wintersonnenwende 

50,1 
26,7 
27,9 

5,5 
20,4 
21,9 

2,1 
15,3 
4,5 

Aus der Wettbewerbsfahigkeit scheidet auch hier wiederum der 
Ost-West-Block wegen seiner ungiinstigen Besonnungsverhaltnisse 
.im Friihjahr, Herbst und Winter aus. 

Bei einem Vergleich des Nord-Sud- und Diagonalblocks bezuglich der 
StraBendurchsonnung muB dem ersteren (Nord-Sud-Block) der Vorzug 
eingeraumt werden infolge der giinstigen Verhaltnisse im Winter. 

Fiir die praktische Anwendung bestatigt die vorstehende Unter
suchung. das am SchluB der Betrachtung uber die Hofflachen Gesagte. 

Die Querstra8en. 
Die Untersuchung uber die Besonnungsverhaltnisse der Langs

straBen ist zu erganzen durch die Betrachtung der QuerstraBen. 
Es ist ohne weiteres klar, daB das Besonnungsdiagramm der Quer

straBe beim Ost-West-Block dem der LangsstraBe beim Nord-Sud
Block entsprechen muB und umgekehrt, und ebenso das des Nordwest
Sudost-Blocks dem Diagramm des Nordost-Sudwest-Blocks und um
gekehrt, nur ~t der Einschrankung, daB entsprechend der geringeren 
Lange und FlachengroBe der QuerstraBen die Hohen der Besonnungs
linien uber der Grundlinie entsprechend geringer wird. 

Nun wird auf diese Weisezwar absolut die Giite derDurchsonnung 
der GesamtstraBenflache (Langs- und QuerstraBe) beim Ost-West 
Block gehoben, beim Nord-Sud-Block herabgesetzt. Trotzdem bleibt 
damit der Nord-Sud-Block dem Ost-West-Block nicht weniger uber
legen. Denn je mehr die Nord-Sud-StraBe die Ost-West-StraBe an Gute 
ubertrifft, desto groBer wird der Vorsprung des Nord-Sud~Blocks, 
bei dem das MaB dieser hochwertigen StraBe das der minderwertigen 
etwa um das Dreifache ubersteigt. 

Fraglich ware dagegen, ob der Diagonalblock dadurch, daB bei ihm 
die Langs- und QuerstraBenbesonnung gleichwertig ist, einen Vor
sprung gegenuber dem durch die Ost-West-QuerstraBebeeintrachtigten 
Nord-Sud-Block erhalten konnte. Indessen bleibt die Winterbesonnung 
der GesamtstraBenflache beim. Diagonalblock immer noch so stark 
hinter der des Nord -Sud-Blocks zuriick, daB die QuerstraBenbesonnung 
wohl die Unterlegenheit des Diagonalblocks mindem, aber nicht ganz 
aufheben kann. 
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Also bleibt die Bewertung der Blocklagen nach wie vor die gleiche. 
Soli man nun baim Nord-Slid-Block die Lange des Blocks moglichst 

groB, beim Ost-West-Block dagegen moglichst klein machen, um die 
N ach- bzw. Vorteile der QuerstraBen iu verringern oder zu vervielfachen ? 
Erstere Frage kann man bejahen und muB letztere im allgemeinen 
doch verneinen. Denn eine starke Verkfirzung der Blocks bringt wieder 
alierhand andere Nachteile mit sich, so daB man den Teufel mit Beelzebub 
austreiben wiirde. AuBerdem aber ware eine Logik nur dann vorhanden, 
wenn maD dort, wo der Einfiigung beliebig vieler QuerstraBen keine 
anderen Bedenken entgegenstehen, gleich so weit ginge, daB man die 
QuerstraBen bis auf Blocktiefenabstand einander naherte und dafur 
die Zahl der LangsstraBen mit ungiinstiger BesonnuRg moglichst ver
minderte. Das hieBe aber nichts anderes, als daB man die Aufteilung des 
Gelandes statt durch Ost-W est- durch Nord-Sud -LangsstraBen vornahme. 

Die Besonnung der Blockwand-Flachen. 
Die Besonnung der Wandflachen der Blocks ist nicht von so unmittel

barer und primarer Wichtigkeit ffir die Wohnverhaltnisse wie die der 
Bodenflachen und der Innenraume der W ohnungen. Direkt schadigend 
wirkt nur die zu starke Erwarmung und Warmeaufspeicherung im 
Sommer, die vornehmlich auf den Sud-, Sudwest- und Sudost-Frontep. 
eintreten kann und die Sonnenlosigkeit der Nord-, Nordost- und Nord
west-Fronten, die umgekehrt im Friihling, Herbst und Winter die wohl
tatige Erwarmung und Austrocknung der Hauswande verhindert. 
Es ist ohne weiteres klar, daB hierin ein wesentlicher Nachteil der 
Ost-W est- und Diagonalblocks liegt. 

Indessen wird eine Betrachtung der Besonnungsverhaltnisse der 
Blockwande notwendig noch auseinem anderen Grunde: die Wand
flachen enthalten die Fenster, durch die die Sonne in die Wohnungen 
eindringen soli. Deshalb ist ihre Besonnung dafur maBgebend, wie viele 
alier Fenster im Block jeweils der Sonne zuganglich sind, wie viele aber 
im Schatten liegen. Somit liben die Besonnungsverhaltnisseder Wand
flachen durch diesen Zusammenhang mit dem SonneneinfaH in die 
W ohnungen einen mittelbaren oder sekundaren EinfluB auf die 
W ohnverhaltnisse aus. 

Vornehmlich von diesem Gesichtspunkt aus soHen sie im folgenden 
betrachtet werden. 

Das Bestreben muB dahin gehen, die Lagerung der Blocks so zu 
wi:i,hlen, daB so weit wie moglich jeder Sonnenstrahl ausgenutzt und 
den Innenraumen der W ohnungen zugefuhrt wird, und <laB moglichst 
aHe Innenraume in gleichem MaBe einen Anteil an dem uberhaupt 
erreichbaren GesamtmaB der Durchsonnung erhalten. 

Bei einem frei im Felde stehenden Einzelhause laBt· sich das er-
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reichen, beim stadtischen Block aber ergeben sich trotz einer gewissen 
Ahnlichkeit in der auBeren Form viel schwierigere und ungiinstigere 
Verhaltnisse. Denn auf den StraBenseiten fangen die gegeniiberliegenden 
Blocks, auf den Hofseiten aber die" anstoBenden und gegeniiberliegenden 
Hausreihen des eigenen Blocks einen groBen Teil der Sonnenstrahlen 
ab, so daB selbst bei an sich giinstiger Lage zur Himmelsrichtung viel
fach ein Dreieck im einspringenden Winkel und ein Streifen 
der unteren Geschosse beschattet bleibt. 

Man darf sich also nicht mit der Feststellung begniigen, ob bei den 
einzelnen BlockIagen. die Sonne weit genug nordlich auf- und unter
geht, um beispielsweise die Nord-Ost- und Nord-West-Wandungen 
wenigstens in den Morgen- und Abendstunden noch treffen zu konnen, 
sondern man muB auch unters:uchen, welche Anteile der gesamten 
Wandflache jeweils ohne Bestrahlung bleiben miissen, weil die umliegen
den Hausreihen sie beschatten. 

Wenn das Bild der Besonnungsverhaltnisse die Gesamtheit aller 
W ohnungen im Block umfassen soIl, so muB ich 8 W andflachen betrach~ 
ten, namIich auf jeder der 4 Blockseiten je eine StraBen- und eine Hof
front. Denn wenn auch .je 2 Wande nach derselben Himmelsrichtu~g 
hinausliegen, so .sind ihre Besonnungsverhaltnisse doch nicht unwesent
lich verschieden voneinander, da: 

1. der freie Abstand bis zur gegeniiberliegenden Hausreihe einmal 
bei der StraBen-, das andere Mal bei der Hofwand verschieden ist; 

2. die beiden Wandlangen verschieden sind, da die Hofwand min
destens um 2 Bautiefen kiirzer ist als die StraBenwand; 

3. die Hofwand eine Beschattung in Drf:liecksform durch die recht
winklig anstoBende Querwand erhalt, die in Zeiten tiefen Sonnen
standes einen sehr betrachtlichen Anteil ihrer Gesamtflache ein
nimmt, wahrend . die StraBen wand stets in voller Breite bis zu 
der der augenblicklichen Sonnenhohe entsprechenden Tiefe herab 
besonnt ist. 

Auf Tafel V und VI ist nun graphisch dargestellt, welche FlachengroBe 
zu jeder Tageszeit Sonne erhalt, und zwar zeigt Tafel V die Blocklangs-, 
Tafel VI die Querwande. Tafel V enthalt fUr jeden der Stichtage 
(22. Juni, 22. September oder 22. Marz und 22. Dezember) je 2 Bilder, 
deren eines die Langswande am Nord-, Nord-West- und West-Rand, 
das andere diejenigen am Siid-, Siid-Ost- undOst-Rand der Blocks be
trifft. Tafel VI enthalt die entsprechenden 6 Darstellungen ffir die 
Querwandungen. 

Jedes Bilq wieder ist durch einen wagerechten Strich in zwei HaIften 
zerlegt. Die obere HaIfte steIIt ffir die den einen Blockrand bildende 
Gebaudereihe die Besonnung der StraBen-, die' untere HaIfte die der 
Hofseite dar. 
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Besonnung der BlockwandfIachen 
o h n e Beriicksichtigung der Bestrahlungsintensitat. 
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c. Wintersonnenwende. 

Wand 1 

3000~~~--~~~--~~~ 

qm 

Bei allen Bildetn ist auf der Wagerechten die Zeit aufgetragell und 
senkrecht dazu die jeweilige GroBe der besonnten Wandflache. Daraus 
ergeben sich die Besonnungskurven, und die von diesen und der Wage
rechten eingeschlossenen Flachen stellen das BesonnungsmaB als Funk
tion der besonnten FlachengroBe und der Besonnungsdauer dar. 

In samtlichen Bildern ist die Maximallinie angegeben, welche 
die Besonnungskurve beruhren miiBte, wenn die gesamte Wandflache 
restlos besonnt ware. Wenn dieses nicht geschieht, so kann das bei den 
StraBenwandungen nur daran liegen, daB die Sonne die Wand nicht 
bis zum Erdboden herab treffen kann, sondern ein Streifen der unteren 
Wand im Schatten liegen bleibt, weil die gegenuberliegende Wandung· 
die Sonnenstrahlen abfangt. Bei den Hofflachen dagegen spielt auBer
dem das Schattendreieck im einspringenden Winkel eine Rolle. Dieses 
ist die Ursache, daB die Besonuungskurve vielfach in geringem Ab
stand neben der Maximallinie herlauft. In anderen Fallen kommt aber 
auch diese Beschattung wesentlich zum EinfluB. 

Aus den Darstellungen kann man folgendes entnehmen: 
Der 

Ost-West-Bloc k 

zeigt im Sommer ein groBes BesonnungsmaB.- AIle 8 Wandflachen 
erhalten Sonne in voller oder doch nahezu voller Ausdehnung. Bei 
den Langswanden ist jedoch die Verteilung der Besonnungsdauer sehr 

Ho e p f n e r, Stadtebau. 12 
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verscmeden, auf den Nordseiten natW'gemaB kurz, auf den Sudseiten 
sehr lang. Bei den Querwanden ist die Verteilung eine gleichmaBige. 

Auch im Fruhjahr und Herbst halt das BesonnungsmaB der 
Langswandungen an GroBe dem der beiden anderen Blocklagen noch 
ziemlich die Wage, aber es entfallt einzig undallein auf die Sudfronten, 
wahrend die ZW' selben Wohnungsreihe gehorende Nordfront ganz 
sonnenlos bleibt. Damit durfte die Minderwertigkeit der Ost-West
Lagebereits erwiesen sein. Zu bemerken ist auBerdem noch, daB 
selbst die sudliche StraBenwand nicht bis zum Boden herab besonnt 
wird. Die Querwande sind gleichmaBig und gut besonnt. 

1m Win ter sind nicht nW' die nordlichen Langswande ganz, sondern 
auch die sudIiche StraBenlangswand so gut wie ganz sonnenlos. N ur 
die sudIiche Hoflangswand erhalt gute Besonnung, die aber selbst mer 
die Fenster des Erdgeschosses nicht erreicht. AuBerde.m sind sogar die 
Querwande auf den Hofseiten nur zum kleinsten Teil besonnt, weil bei dem 
tiefen Sonnenstand im Winter das Schattendreieck sie fast ganz bedeckt. 

Also im Friihjahr und Herbst bleiben 2 Langs-, im Winter :3 Langs
und 2 Querwande ganz oder fast ganz sonnenlos. Dazu kommt die 
ungiinstige Besonnungsverteilung zu den ubrigen Zeiten. 

Bei dem 
N ord-Sud-Bloc k 

mussen die Verhaltnisse etwa umgekehrt liegen wie beim Ost-W est
Block, da die Langswande des einen in ihren Vorzugen und N achteilen 
den Querwanden des anderen entsprechen. 

Die Langswande erhalten im Sommer sowie im Herbst und 
Fruhjahr ebenfalls ein groBes GesamtbesonnungsmaB, das sich 

12* 
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nahezu gleichmaBig auf beide Fronten jeder Hausrl'lihe verteilt und 
jede derselben bis zum Boden herab einschlieBt. 1m Herbst und FIiih
jahr sind 2 Querwande sonnenlos. 

1m Winter erhalten auch alle 4 Langswandflachen Sonne von etwa 
gleichem AusmaB und ganzer bzw. fast ganzer Ausdehnung. Dagegen 
bleiben 3 Querwande ganz oder fast ganz ohne Sonne, die vierte ist 
gut besonnt. 

Der 
Diago nal bloc k 

kQmmt im GesamtausmaB der Besonnung aller Wandflachen etwa 
dem Nord-Sii.d-Block gleich, doch ist die Verteilung ungiinstiger. 1m 
Sommer fallt diese Ungleichheit weniger ins Gewicht, im Herbst und 
FIiihjahr sind 2 Langs- und 2 Querseiten schon stark benachteiligt. 
1m Winter bleiben 2 Langs- und 2 Querseiten ganz ohne Sonne. 

Infolge der ungleichmaBigen Verteilung sind im Sommer 2 Langs
und 2 Querwandflachen der Vberhitzung ausgesetzt, gegenuber nur 
2 -Langsseiten beim Ost-West-Block. 

Das Gesamtbild, soweit es sich bisher darstellt, scheint mir behn 
Vergleich aller 3 Blocklagen den Nord-Sud-Block im gUnstigsten Licht 
zu zeigen. Der Diagona.lblock ist ihm nicht gar so tief unterlegen, 
aber doch auch nicht gleichwertig oder gar uberlegen, so daB die bei 
Betrachtung _ der Bodenflache gezogenen Schlusse nach wie vor be
stehen bleiben. 

Nun ist bei den bisherigen Betrachtungen ein Gesichtspunkt ganz 
auBer Ansatz geblieben, dem indessen eine erhebliche Wichtigkeit 
beizumessen ist: das ist der der Intensitat der Besonnung. 

Der Wert der vorstehend besprochenen Darstellung besteht darin, 
daB ioh aus ihr sofort ersehen kann, welcher Anteil der einzelnen Wand
flachen zu jeder Zeit von der Sonne getrofienwird, ein wie gro.Ber An
teil aber gleichzeitig beschattet ist. Als Mangel steht dem gegenuber, 
daB eine Flache als voll besonntin gleicher Weise erscheint, ob die 
Sonne sie einmal senkrecht trifft, oder ob ihr Strahl einen so kleinen 
Winkel einschlieBt, daB er im nachsten Augenblick ihres Kreislaufes 
gleich Null wird. Tatsachlich ist eine volle Besonnung ja in diesem 
letzten Moment noch vorhanden, ihre Wirksamkeit nahert sich aber 
schon dem Nullwert. 

Diese Wirksamkeit oder Intensitat ist fur die vorliegende Betrach
tung von hoher Bedeutung. Denn einerseits ist sie wichtig fur die 
nutzliche Erwarmung und Austrocknung der Hauswande, andererseits 
fiir deren schadliche Oberhitzung. AuBerdem aber war die Frage nach 
den BesoIDlungsverhaltnissen der AuBenwande aufgeworfen, um daraus 
einen vorlaufigen MaBstab zu gewinnen rur die Sonnflnmenge, die durch 
die Fenster des Blocks in das lnnere der Raume. gelangt. Diese hangt 
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nun zwar eillerseits davon ab, wie viele von allen Fenstern Sonne er
halten, andererseits aber wird der Querschnitt des in die Raume ein
fallenden Sonnenprismas lmd damit der Wert der Besonnung der 
Fensterflachen ganz verschieden werden, je nach der GroBe des Winkels, 
unter dem d,ie Sonne die Fensterflache trifft. 

Deshalb sind die bisherigen Darstellungen erganzt durch die Tafel VII 
in welcher die Intensitat der Besonnung dadurch beru.cksichtigt ist, 
daB die GroBe der getroffenen Flache mit dem Smus des ,EinfaIl
winkels multipliziert ist. ,Die Folge ist, daB sich das BesonnungsmaB 
dem Nullwert nahert, wenn zwar die volle Flache getroffen wird, aber 
der Einfallwinkel bis fast auf Null abgenommen, hat. 

Die Anordnung der Darstellung ist in diesem FaIle etwas anders 
getroffen. Jede Bildgruppe behandelt eine Blocklage, und zwar in je 4 Ab
bildungen die 4 Blockseiten. Dber den Wagerechten (Abszissen) sind 
stets die Besonnnngskurven ffir die StraBenwandflacben nach oben 
und unter den Abszissen dieBesonnungskurven ffir die Hofwandflachen 
nach unten abgetragen, so daB man ersehen kann, wie sich die Beson
nungsverhaltnisse der nach den entgegengesetzten Richtungen hiIlaus
liegenden Innenraume derselben W ohnung zueinander verhalten. 
Jedes Bild enthalt di~ Besonnungskurven ffir die 3 Stichtage. 

Die Besonnungsverhaltnisse der AuBenwande der einzelnen Woh
nungen, die in derselben Blockwand liegen, entsprechen denen der 
Blockwande nicht unmittelbar. Denn unter ihnen sind je nach dem 
GeschoB, in welchem sie liegen, und je nach der Nahe des einspringenden 
Winkels nicht unwesentliche Unterschiede vorhariden. Dber deren 
GroBe kann man durch Heranziehung der Tafeln V und VI ein Urteil 
gewinnen. Die Besonnung der Wandflachen entspriC'ht der einer "Durch
schnittswohnung". Die Abweichungen im einzelnen sind bei den 
Langswandungen der Nord':Sud-Blocks verhaItnismaBig am geringsten 
und bei allen Blocks im Winter groBer als im Sommer, und zwar in 
desto hoherem MaBe, je lang!')amer und unvoIlkommener die Sonnen
bestrahlung sich uber die Gesamtflitche der Blockwandflachen ausbreitet. 

Bei dem 
Ost-West-Block 

erganzt die Darstellung das fruher gewonnene Bild der Besonnungs
verteilung. Bemerkenswert ist die vorzugliche Besonnung der Sud
raume in den Langsseiten zur Tag- und Nachtgleiche und auf der 
Hoffront auch im Winter. Sie ist in beiden Fallen groBer als im Hoch
sommer, weil die Sonne bei ihrem tiefen Stande mehr senkrecht auf
trifft. Klar tritt aber auch hier die Sonnenlosigkeit der andcren Langs
wandflachen und im Winter auch die der Querwandflachcn zutage, 
so daB man fast sagen kann, im Winter seien nicht nur 3 Langs- und 
2 Querwande, sondern aIle 4 Querwande nahezu sonnenlos. 
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Auch beim 
Nord-Sud- und Diagonal-Block 

bleibt das allgemeine Bild der Sonnenverteilung etwa das gleiche. 
Doch wird beim Nord-Sud-Block das gUnstige Bild der Winterbeson
nung etwas gemindert, weil bei dem schragen Stande der Sonne zu 
den Langswand:flachen zur Zeit der vollen Besonnung die Intensitat 
eine gemillderte. ist. Immerhin erhalten aIle 4 Langswande selbst zur 
Zeit der Wintersonnenwende noch ein gleiches BesonnungsmaU wie die 
beidenbenachteiligten Langswande des Diagonalblocks zur Tag- und 
N achtgleiche. 

Die Darstellung auf Tafel VII ermoglicht es, das BesonnungsmaB 
rechnerisch festzustellen, das die gesamten Wandungen der Blocks bei 
den verschiedenen Lagen erhalten. 

Die von den Besonnungskurven und den Abszissen eingeschlossenen 
Flachen stellen in Stunden-Quadratmetern die Besonnungsmenge 
gleicher Intensitat dar, die auf die einzelnen Wand:flachen entfallt. 
Diese Flachen sind planimetriert, und das Ergebnis ist in Tabelle 1 
(S.186) zu~ammengestellt. Es ergibt sich, daB das GesamtbesonnungsmaB 
der Blocks nicht so sehr stark voneinander abweicht. Ausschlaggebend 
bei einer Wertung bleibt immer wieder die Verteilung. Selbst ein 
groBeres SonnenmaB, wie es sich fUr den Ost-West-Block im Herbst 
und Fru.hjahr und beim Diagonalblock im Winter ergibt, darf nicht 
zu der Bevorzugung dieser Blocklagen verleiten, wenn dieses Ergebnis 
dadurch zustande kommt, daB einige wenige vorzuglich besonnte 
Raume vorhanden ,sind, denen eine groBe Zahl ganz minderwertiger 
gegenubersteht. Hierbei ist nochmals darauf hinzuweisen, daB die 
UngleichmaBigkeit der Verteilung beirn Ost-West- und Diagonal-Block 
nochstarker wird, wenn man statt der Durchschnitts- die Einzelwohnung 
ins Auge faBt. 

Bemerkenswert ist aber, daB beim Nord-Sud-Block die StraBen
Iangsseiten ein geringeres BesonnungsmaB aufweisen als die Hoflangs
seiten, trotzdem diese weniger Flache haben und die Schattendreiecke 
noch auBerdem zum Ahzug kommen. Teilweise kommt dabei der ge
ringe Abstand des gegenuberliegenden Blocks zur Wirkung, der die 
Sonne abfangt. Teilweise aber deutet dieses Ergebnis auch darauf 
hin, daB auch die Nord-Sud-Lage noch nicht die absolut gftnstigste ist, 
sondern als solche ergibt sich eine Mittellage zwischen ihr und der Dia
gonallage. Diese Feststellung ist belegt durch eine auf mathematischem 
Wege durchgefUhrte Untersuchung, die Herr Privatdozent Dr. Well
stein an der Karlsruher Hochschule ebenfalls im Zusammenhangmit 
dervon Herrn Buntru und mir in Al;lgriff genommenen Bearbeit~g 
dieser Frage anfertigt, und die hoffentlich bald zur Veroffentlichung 
kommen wird. 
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Tafel VII. 
Besonnung der BlockwandfHichen 

ill i t Beriicksichtigung der Bestrahlungsintensitat. 
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Tab.l Zusammenstellung der auf die Wandflachen fallende 

1 2 1_3 _1_4 I 5 
6 i 7 I 8 

Wohnung 1 Wohnung 2 

Jahreszeit Blocklage 'stra~en-I Hofseite I Gesamt- strallen-I I Ges~mt-Hofseite 
selte I wohnung seite wohnung 

Sommer- Ost-West-Block 7260 2100 9360 2000 6160 8160 
sonnen- Nord-Sud-Block 6080 9330 15410 6080 9330 15410 
wende Diagonal-Block 9230 5550 14780 3530 9170 12700 

Tag und Ost-W est-Block 12720 - 12720 - 13170 13170 
Nacht- Nord-Sud-Block 3560 5420 8980 3560 5420 8980 
gleiche Diagonal-Block 6470 1350 7820 1180 10680 11860 

Winter- Ost-West-Block 180 - 180 - 6320 6320 
sonnen- Nord-Sud-Block 920 1060 2480 920 1060 2480 
wende Diagonal-Block 1730 - 1730 - 5420 5420 

I 

Tab. 2., Zusammenstellung der Gro13e der l310cll 

1 2 3 I 4 I 6 I 6 7 I 8 
.-

Straflenlangswande Hoflang 

= i 
= = " " " ~§~ ~gf ~ ~ S ,;, "" ~ g g ~ ~ Jahreszeit Biocklage "" = 0' Q) § 

" g d). ,~" Q) ~ CD S .., S~~ SE 
'" " .g-«'0S ~ ",,,.e S.e S .e :2 fJ :cfi ..... . ~ :2 ~:~ ~~ :8 £ :~ ~ ,~ C!l .g r;:; 1:1:1 .... ~'§~ C!l.g~ 

'a 'a 'a 

Sommer- Ost-W est-Block 0 I Sud I 0 

I 
Nord I 0 

I 
Nord 

N ord-Sud-Block 0 
lOst I 0 West 0 West sonnen-

Diagonal-Block 0 0 Nord- 60 Nord-wende I Sud- I 

ost 
I 

west = 2,4% west 

Ost-W est-Block 500 Sud 2800 Nord 2464 Nord 

Tag-und = 17,8% =100% 100% 

Nacht- N ord-Sud-Block 0 Ost 0 West 124 West 

gleiche =5% 
Diagonal-Block 0 Sud- 0 Nord- 220 Nord-

ost west =8,9% west 

Ost-W est-Block 2770 Sud 2800 i Nord 2464 Nord 
I 

Winter =98,9% 100% I 100% 

sonnen- N ord-Sud-Block 0 Ost 0 West 510 West 

wende =20,7% 
Diagonal-Block 0 Sud- Ol) Nord- 2464 Nord-

ost west 100% west 

1) Nur fiir wenige Minuten besonnt. Gesamte Flache alIer Blockwande = 13776 qrr 
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S~nnenmengen ausgedriickt in Stundenquadratmeter. 

9 10 I 11 I 12 18 I 14 I 15 16 17 
I 

Sonnen- WohnUllg 8 Wohnung 4 Sonnen- Ges. 
menge der menge der Sonnen-

LAngswand· Straaen-\ Hofseite I Gesamt- Straaen-\ Hofseite I Gesamt- Querwand- menge aller 
wohnungen seite I wohnUllg seite wohnung wohnungen Wohnungen 

17520 2120 2490 4610 2120 
I 

2490 I 4610 9220 26740 
30820 2540 200 2740 700 1560 

I 
2260 5000 35820 

27480 3210 1370 4580 1330 I 2030 3360 7940 35420 

25890 1230 ' 1950 3180 1230 1950 3180' 6360 32250 
17960 4470 - 4470 - 2810 2810 7280 25240 
19680 2370 130 2500 390 2650 3040 5540 25220 

" 

6500 330 . 140 470 330 140 470 940 7440 
4960 100 - 100 - 2280 2280 2380 7340 
7150 b30 - 530 - 1760 1760 2290 9440. 

fHi-chen, die ohne jede Sonne bleiben. 

9 10 11 I 12 I ' 18 I 14 15 I 16 I 17 I 18 19 

wAnde StraBenquerwAnde HofquerwAnde 
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~~ Q)~G) ~~~ '" = CQID-a 
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'R = = = = 
0 Sud 0 Ost I 0 West 0 West 0 Ost 0 
0 Ost Q Sud 0 Nord 0 Nord. 0 SM 0 
0 Sud- 0 SUd- 0 Nord- 60 Nord- 0 Slid- ]20 

ost west ost =9,3% ost west 0,87% 

0 ISM 0 Osb 0 West 124 West 124 Ost 6012 
=19,2% =19,2% 43,6% 

124 Oat 175· Slid 980 Nord 644 Nord 0 SM 2047 
=5% =18% 100% 100% 14,9% 

0 Sud- 0 SM- 0 Nord- 220 Nord- 0 SM- 440 
ost west ost =34,2% ost west 3,2% 

739 SM 0 Ost 0 West 490 West 490 Ost 9753. 
=30% =76% =76% 70,8% 
510 Ost 969,5 SM 980 Nord 644 Nord 0 Sud 3613,5 

=20,7% =98,9% =100% 100% 26,2% 
310 Sud- 0 SM- 0 Nord- 644 Nord- 310 Sud- 3728 

=13% ost west ost 100% ost =48% west 27,0% 
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In gleiche Richtung deutet auch das Ergebnis der Tabelle 2. In dieser 
ist auf Grund der Tafeln I-III und V u. VI ermittelt, welche An
teile an den einzelnen Flachen und an der Gesamtwandflache der Blocks 
bei den verschiedenen Lagen ganz ohne Sonne bleiben. Klar tritt wieder 
der Nachteil des Ost-West-Blocks hervor, der im Herbst und Friihjahr 
43,6% und im Winter 70,8% absolute Schattenflache aufweist. Der 
Nord-Sud- und der Dia,gonaJ~Block unterscheiden sich weniger. 

Zu bedenken bleibt bei der Bewertung dieser Tabelle, daB die In
tensitat der Besonnung nicht beriicksichtigt ist. So erscheint beim 
Diagonalblock eine Langswandflache als vollbesonnt, die nurwenige 
Minuten unter ganz' spitzem Winkel getroffen wird und deshalb eigent
lich mit 2800 qm als absolute SchattenfIache einzusetzen ware. Damit 
wiirde sich das Bild sehr stark verschieben. 

Nun ist es aber im praktischen Stadtebau nicht moglich, dasabsolute 
Optimum tatsachlich in der Wirklichkeit zu erreichen. WiiBte ich auch, 
daB eine StraBenfiihrung die beste ware, bei der nur rechteckige Blocks 
geschaffen waren und die LangsstraBen unter einem Winkel von soundso 
viel Grad und Minuten von der Nord-Sud-Linie abweichen, so kOnnte 
ich doch kaum ein Aufteilungsnetz streng danach entwerfen, wenn ich 
nicht anderen sehr . wichtigfm Interessen Gewalt antun wollpe. Es ge~ 
nugt also wohl, wenn ich .hier einen tlberblick gegeben und jedem 
die Unterlagen fUr die Bildung eines eigenen Urteils geliefert habe. 

Ich ziehe aus den bisherigen Feststellungen immer von neuem den 
SchluB, daB man sich moglichst der Nord-Sud-Fuhrung der Liings
straBen nahern soli, ohne sich starr und pedantisch an sie zu klammern. 
Aber fiir die Annaherung sprechen starke und wichtige Griinde, und 
man soli sie deshalb sehr ernsthaft anstreben. 

c) Die Durchsonnung der Innenraume der Wohnungen. 
Unter allen Beziehungen zwischen den Besonnungs-' und der Gute 

der WohnverhaItnisse spielt die Durchsonnmlg der Innenraume die 
wichtigste Rolle. Sie ist bei geschlossener Bauweise in stadtischen 
Blocks gegenuber einem im freien Felde stehenden Einzelhause stark 
geschmalert. Man kann schatzungsweise annehmen, daB sie bei einer 
stadtischen Durchschnittswohnung im. Jahresmittel nur 20-30% 
des vollstandig freistehenden Hauses betragen wird. Desto sorgsamer 
muB man dort, wo durch V'ergroBerung der freien Breiten vor den 
Hausern eine. Steigerung der Durchsonnung nicht moglich ist, danach 
streben, die BlockIage so gUnstig wie moglich zu wahlen. 

Das DurchsonnungsmaB hangt ab von der Dauer, wahrend welcher 
die Sonne die Fenster zu treffen vermag, und von dem Auftreffwmkel. 
Dieser ist bestimmend fUr die QuerschnittsgroBe des Sonnenprismas 
und fiir seine Lange. Um es annahernd zu ermittelq, ist sein Querschnitt 
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Tafel VIII. 

Durchsonnung der Innenraume der Wohnungen. 

--- Sommersonnenwende; - - - - - Tag- und Nachtgleiche; 
- - - - - - - Wintersonnenwende. 
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C. Diagonal- Block. 
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ahnlich wie bei der Wandbesonnung rechnerisch ermittelt und als 
seine mittlere Lange ist die Lange des Sonnenstrahls angenommen, 
welche durch den Mittelpunkt des Fensters einfallt, bis zu seinem 
Auftreffpunkt auf eine Boden- oder Wandflache. Diese Lange ist aus 
den Abbildungen auf Tafel I-III graphisch ermittelt. 

Auf Tafel VIII ist wieder nach gleichen Grundsatzen wie auf Tafel VII 
die RaumgroBe der jeweiligen Durchsonnungsprismen aufgetragen. Auf 
den Abszissen sind die Zeiten aufgetragen, die Ordinaten entsprechen 
den Durchsonnungsprismen in Kubikmetern. Nach oben sind die GroBen 
fUr die StraBen-, nach unten die GroBen fUr die zur selben Wohnung 
gehorigen Hoffenster aufgetragen. Die Flachen geben die Durch
sonnungsmaBe in Stunden-Kubikmetern an, die eine Durchschnitts
wohnung in der betreffenden Blockwandung erhhlt. 

Durch Planimetrierung der FHichen ist man in der Lage, die Durch
sonnung bei den verschiedenen Blocklagen einander zahlenmaBig gegen
uberzustellen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 S. 194 zusammengefaBt. 

Es ist bemerkensweri, wie geringe Unterschiede sich bei den ein
zelnen Blocklagen im GesamtmaB ergeben. 1m Herbst und Friihj~hr 
und ganz besonders im Winter, also gerade in den wichtigsten Zeiten, 
steht sogar del' Ost-West-Block am besten da. Das kommt daher, 
daB die Sonne mittags sehr lange, voll und tief in die Siidraume hinein
scheinen kann. FUr die Wertung ausschlaggebend muB abel' die Ver
teilung del' Durchsonnung sein. Es ist unbestreitbar richtig, daB Sud
raume im Herbst, Friihjahr und Winter iiberaus angenehm sind, aber 
man darf nicht einigen Einwohnern diesen Vorieil gewahren, wenn 
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Die Durchsonnnng der Innenraume der W ohnnngen. 195 

Jafiir die anderen in 3-Macher Anzahl auBerst gesundheitsschadliche 
Wohnverhaltnisse in Kauf nehmen mussen. Wie man aber aus Tabelle 3 
entnehmen kann, sind zur Tag- und Nachtgleiche am GesamtmaB 
von 22700 Std./cbm nurdie Halfte der Wohnungen in den Langs
wandungen beteiligt, und auf sie entfallen allein 17620 Std./cbm. 
1m Winter aber ist es nur ein Viertel der Durchschnittswohnungen -
in Wirklichkeit sil).d es noch viel weniger, da selbst in der bestbesonnten 
Wandflache ein Teil.der Fenster ohne Sonne bleibt - die von dem Ge
samtmaB an 8698 Std./cbm allein einen Anteil von 8210 erhalt. Aile 
anderen bleiben also fast ohne Sonne. 

Auch beim Diagonalblock ist die Verteilung eine ungunstige. In 
dieser Hinsicht steht der Nord-Sud-Block am besten da, wenngleich 
das GesamtmaB im Winter und - da die Verteilung auf aIle W ohnungen 
in den getroffenen Wandflachen derjenigen der Durchschnittswohnung 
am nachsten kommt -, der Anteil der Einzelwohnung und des Einzel
raumes eine geringere ist als bei den anderen Blocklagen. 

Nach meiner Meinung bleibt das Ergebnis bestehen, daB man der 
Nord-Sud-Lage sich moglichst zu nahern bestrebt sein soIl. 

Damit breche ich diese Untersuchungen hier abo lch bin mir be
wuBt, daB sie in mancher Hinsicht noch erganzt und auBerdem die 
Ergebnisse nach anderen Richtungen hin nutzbar gemacht werden 
konnen. Aber ich dad mich in dieses Einzelproblem hier nicht zu weit 
verlieren. Ich glaube zunachst mich damit begn-agen zu konnen, hier eine 
feste Grundlage gegeben zu haben, an Hand deren ein Meinungsaustausch 
stattfinden kann. Wir werden die Untersuchungen inzwischen weiter 
ausdehnen, vertiefen und spezialisieren und weitere Schlusse - Z. B. 
auf die Bemessung der freien StraBenraumbreiten - zu ziehen suchen. 
Wir hoffen die Ergebnisse dann in nicht zu langer Zeit der Offentlich
keit in einer Einzeldarstellung zu unterbreiten. Diese wird auch die 
Berechnungstabellen enthalten, auf Grund deren eine Nachprufung 
moglich ist. Ich habe sie hier fortgelassen, um das Buch nicht zu sehr 
zu belasten. 

13* 



196 Die Anpassung des Strallennetzes. 

IX. Abschnitt. 

Die Anpassung des StraBennetzes an die dm'ch die 
Ortlichkeit gegebenen Verhintnisse. 

a) Die Riieksiehtnahme auf die unregelma.8ige GrundgestaIt der 
aufzuteilenden Flaehe und auf eingelagerte Grfuianlagen,. PHi.tze, 

Sehluehten, Wasserlaufe u. dgl. 
Die bisherigen Betrachtungen haben mir die Grundlagen dazu ge

liefert, um mich W£riiber schliissig zu machen, welche Bauart und Bau
weise fiir die Hauser und welche Gestalt und MaBe fUr die Blocks 
ioh im allgemeinen wahlen will, und welche Lagerung der Blocks und 
damit welche Laufrichtung der LallgsstraBen zur Himmelsrichtung an
zustreben sein wird. Auch fur di~ Breitenbemessung der StraBenraume, 
uber die im einzelnen noch spii,ter eingehender zu sprechen sein wird, 
habe ich immerhin geniigend· Anbaltspunkte gewonnen, um danach
annahernd uberblicken zu konnen, in welchem Abstand voneinander 
die Achsen der LangsstraBen anzuordnen sein werden. 

Es lage nun theoretisch nahe, die zu erschlieBende Flache durch 
ein dementsprechend gegliedertes Rechteck- oder sog. "Spalier"muster 
aufzuteilen, dessen Hauptlinien von Nord nach Sud und dessen Quer
linien von Ost nach West laufen. 

In der Tat findet man derartige Losungen nicht nur fur einzelne Stadt
teile, sondern sogarfiir ganze Stadte angewandt z. B.'in der Zeit der landes
fiirstlichen Stadtegriindungen (Mannheim und andere) (Abb. 25 u.26) und 
denen der mittelalterlichen Kolonisation des deutschen Ostens, nur daB 
man sich damals vielfach nicht gerade an die Haupthimmelsrichtungen 
gehalten hat. Wahrend es sich aber bei jenen alteren deutschen Stadten 
immerhin nur um kleinere Orte handelte, hat man in Amerika dasselbe 
System sogar bei ganz groBen Stii.dten durchgefiihrt (St. Franzisko, 
Philadelphia; Washington) (Abb. 27). Auf die Bedenken, die gegen die 
Durchfuhrung dieses Prinzips fUr ganze Stadte zu erheben sind, will ich 
an dieser Stelle nicht nii.her eingehen. Es geniigt, darauf hinzuweisen, 
daB die fruher vorhandene Homogenitat des ganzen Stadtkorpers, bei 
der einBlock dem anderen in seinem Wesen und seiner Bedeutung und 
demgemaB auch in seinen Abmessungen und seiner Bauart gleichen 
konnte, heute selbst bei'kleinen Stadten nicht mehr besteht, und daB 
es auBerdem auch gerade aus diesem Grunde viel wichtiger geworden 
ist, die verschiedenen Punkte und Stadtteile verschiedener Wesensart 
im Orte selbst miteinander in Verbindung zu setzen. Das muB mit 
Rucksicht auf die stark gewachsenen Verkehrsbediirfnisse und die 
scharfe Ausnutzung der Zeit auf kurzestem Wege geschehen, so daB 
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Abb.26. 

Abb.26. 
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Radial- und DiagonalstraBen nicht entbehrt werden konnen. Heute m uB 
also ein unregelmaBiges StraBennetz die ganze Stadt durchziehen. Und 
wenn man auch im einen oder anderen Falle in einem kl~inen Orte 
ohne dieselben auskommen konnte, so muB doch mit der Moglichkeit 
eines Wachstums fiber die augenblicklichen MaBe hinaus, sei es auch 
erst in sehr fernen Zeiten, in jedem Falle gerechnet werden. Es erscheint 
dann nicht zulassig, einem theoretischen Schema zuliebe den Stadt
kern in eine Gruppierung zu zwingen, die der kfinftigen Entwi0k:.ung 
des Verkehrs hinderlich im Wege stehen wfirde und deren dann notig 
werdende Beseitigung oder Umwandlung ungeheure Schwierigkeiten 
und Kosten' verursachen wfirde, wie man di~ses an amerikanischen 
Beispielen deutlich sehen kann, ohne daB man doch schlie13lich - und 
das ist der schwerwiegendste Einwand - zu einer wirklich befriedigen-

i'/·8~F¥~888Ba.OOD~5illoBOOi5;-Bi ~~!r~MJDDlIJDBU~ 
w~~sa~'cl~~~E~I~3~ {~~~ooD~15gl7~Boo~ ~~g~~CJE3D,00om~8abCi'" 
)O~t§98B§&8f1B88~~g~ cg8~,~~EW8~888888888~~ 
'!~~§§§~f5g0=J0~~gggCl Cl 8D~~n;E38 OOD88888~~f 
JOO~C1000D- ClDODDD 0 OID~ 80 OD'!a08t. 

(]rs~~i~ - fr'ffif,~B~ ~~g~OO~~r ~!;;;j ~OOOOClD';:QQ~C 9 c-- OOOOOClOOO.. CJ[ 
DOOOOClOOD(]~ CJ( 
OOOODD~CI .1... 

QQ~~~~g .... ~Q£!~Q!:3~~es~QQQQQ~~~ 
Abb. n 

den Losung kommen wiirde. Ein solcher schematischer Aufbau fur 
gauze Stadte muB als eine naive Losung angesprochen werden, die 
der nicht mehr als anwendbar empfehlen kann, der das Wesen der 
Stadt als OrganismuserfaBt hat. Nur derjenige ,kann es verteidigen, 
der die Stadt noch als eine im innerenWesen tote Zusammenlagerung 
in sich gleichartiger Baukorper auffaBt, welcher er durch die forma
listische Behandlung einen strengen Rhythmus mit rein asthetischen 
Zielen geben will. 

Dagegen kann eine solche Losung fiIr den Ansbau der einzelnen 
Viertel, die gewissermaBen als stille Inseln inmitten des Adernetzes 
des Gesamtkorpers eingelagert sind und ganz nach den ortlichen B",
dfirfnissen gestaltet werden konnen, znweilen wohl in Frage kommim, 
sofern die auBeren Verhaltnisse, fiber die sogleich zu sprechen sein 
wird, es zulassen. DaB dabei auch hohe Anspruche an die Schonheit 
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ihre Befriedigung finden k 0 nne n, beweisen die erstklassigen Losungen 
dieser Art aus den Zeiten der Vergangenheit. 'Ober die Technik, die 
dabei zu verfolgen sein wiirde, wird an anderer Stelle zu sprechen 
sein. Hier sei nur hervorgehoben, daB diese keineswegs eine einfache 
und leicht zu losende ist, sondern daB dieselbe sehr hohe Anspriiche 
an die Geschicklichkeit und ein stllgerechtes Schonheitsempfinden des 
Bearbeiters stellt, wenn sie nicht zu langweiliger Eintonigkeit und 
Starrheit fiihren solI. Sie setzt ferner voraus, daB die Ideen des 
Planbearbeiters auch von allen Mitbeteiligten, wie z. B~ den Erbauern 
der einzelnen Hauser usw., verstanden und liickenlos befolgt werden, 
wenn nicht die kiinstlich aufgebaute Rhythmik und Harmonie mit 
einer grellen Dissonanz enden solI. 

Ehe man sich aber dariiber entscheiden kann, ob man ein streng 
schematisches oder formalistisches System zur Anwendung bringen will, 
muB untersucht werden, ob die auBeren Verhaltnisse des zu erschlieBen
den Gelandes hierfiir geeignet sind oder nicht. 
In vielen Fallen wird die auBere Form der 
zu erschlieBenden Flache, die unregelmaBige 
Oberfiachengestaltung, die Ausscheidung ge
wisser durch die Natur gegebener Flachen von 
der Bauausnutzung und die Vertellung der 
Besitzverhaltnisse die Losung unabweislich 
in eine anschmiegungsfahigere, organisch der 
Vielseitigkeit dieser Verhaltnisse sich anpas
sende Richtung drangen. 

Betrachte ich zunachst die Grundform der 
zu erschlieBenden Flache: Es ist bereits ge
zeigt worden, wie sich diese im Netz der 
S£raBenziige, die von den AuBengebieten 
zentral dem Stadtkern zustreben und diagonal 

Abb. 82. 

einzelne Punkte des Stadtkorpers verbinden, gemeinhin als Vieleck 
mit divergierenden Seiten ergibt. Es wird immer nur ausnahmsweise 
auch nur eine dieser Seiten gerade mit einer der Haupthimmels
richtungen zusammenfallen und sich somit dem geplanten Netzschema 
anpassen. Mindestens ein Tell der UmringsstraBen wird dieses Netz 
winkIig anschneiden, und so wiirden an den RandstraBen allenthalben 
Blockkriippel und stumpf- und spitzwinklige Eckbaustellen entstehen 
(Abb.28), d. h. Verhaltnisse, die man mit Riicksicht auf die Bebau
barkeit, die Schaffung guter W ohnverhaltnisse und nicht zuletzt der 
Schonheit des StraBenbildes soweit wie moglich vermeiden muB. 

Ich habe die Wichtigkeit der Schaffung hinreichend groBer Alj -

stande zwischen den Ruckfronten der Hauserreihen zur Genuge dar
gelegt. Dieser Anforderung kann, wie ein Blick auf die (Abb. 29) zeigt, 
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nicht geniigt werden, wenn ich das Rechteckschema bis zu den Rand
straBen durchfiihre, vielmehr wiirden in groBen Teilen der Randblocks 
Grundstiicke entstehen, die schlecht belicht- und beliiftbar sind und 
keine geniigende Landzugabe fiir die W ohnungen aufweisen. Schlage 
ich aber die verschnittenen Restblocks zu den Nachbarblocks hinzu, 

LJ 80 ergeben sich wieder vielfach zu groBe Grund
stiicke. Das ist wegen der groBen Bedeutung 
der Aufwendung fiir den Grund und Boden 
im Verhaltnis zu den Baukosten bedenklich. 

·Abb.29. 

AuBerdem bleiben die Nachteile der spitzen 
und stumpfen Eckbaustellen bestehen. 

Recht unertragliche Verhaltnisse ergeben 
sich, wenn Blockspitzen entstehen, und zwar 
nicht nur hinsichtlich der auBeren Wohnver
haltnisse, sondern auch hinsichtlich der Grund
riBaufteilung im Hausinneren. Es laBt sich 
kaum vermeiden, daB teilweise sehr tiefe und" 
dadurch ungiinstige Innenraume entstehen 
(Abb. 30) . Ferner ergeben sich zwei einsprin,-
gende Ecken an der Riickfront desselben 

Hauses, und es ist bekanntlich kaum moglich, in den dort befindlichen 
Raumen fiir geniigend Fensterflachen zu sorgen. Das faUt hier desto 
schwerer ins Gewi6ht, als auch die anschlieBenden Raume durch die 
Nahe der gegenuberliegenden Wand unter schlechten Belichtungs
und Beliiftungsverhaltnissen leiden. Endlich ist bei der GrundriB
gestaltung der W ohnungen das Entstehen einer Anzahl spitz- und 

Abb.30. 

stumpfwinkliger Innenraume nicht zu vermeiden, 
die besonders infolge der Schwierigkeiten, die sich 
fur die Mobelaufstellung ergeben, in ihrem Wohn
wert geschmalert sind. Das gilt fur spitzwinklige 
Raume in hoherem MaBe als fiir stumpfwinklige, 
kommt aber auch bei stumpfwinkligen wesentlich 
in Betracht, wie jeder aus Erfahrung weiB, der 
einmal mit seinem vorhandenen Mobiliar einen 
sol chen Raum hat einrichten mussen. Ich fiihre 

als Beispiel nebenstehenden GrundriB an (Abb. 31). Wer z. B. das 
Zimmer VII als EBzimmer ausnutzen will, aber keinen runden EBtisch 
zur Verfugung hat, steht vor einem Problem, das er nur durch 
Beschaffung gerade fur die Verhaltnisse dieses Raumes geeigneten 
Hausgerats losen kann, wenn anders er eine behagliche Ausstattung 
erreichen will. Jeder wird aber ohne weiteres zugeben, daB dadurch 
mancher Mietlustige abgeschreckt werden wird, so daB also das Haus 
in seinem Marktwert gemindert ist. 
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Geschlckte Archltekten wenden wohl ein, daB gerade diese be
sonderen Verhaltnisse einen Anreiz zur Schaffung besonders reizvoller 
und yom hergebrachten Schema abweichender GrundriB- und Aus
stattungs16sungen fuhren konnten. lch kann das fUr Eigenhauser wohl
habender Kreise allenfalls gelten lassen, fUr welche das Hausgerat in 
Anlehnung an die auszustattenden Raume beschafft wird, und in denen 
man jahrzehntelang zu bleiben die Aussicht hat, aber nicht fUr die 
ihren lnhaber haufig wechselnde Mietwohnung. Bezuglich dieser ist 
auch in Betracht zu ziehen, daB durchaus nicht immer die geschick
testen Archltekten ihre Erbauer sind und deshalb in der Mehrzahl der 

Abb. 31. 

Falle sehr ungluckliche Losungen zum Vorschein kommen. lch glaube 
auch kaum, daB ein Archltekt, mag er auch sein Fach so weitgehenc1 
wie nur immer moglich beherrschen, aus eigenem Antriebe spitz- und 
stumpfwinklige Ecken in einem GrundriB vorsehen wiirde, den er-un
gezwungen durch auBere Umstande frei gestalten kann. Darin liegt 
wohl der beste Beweis, daB es sich dabei urn etwas an sich Unnatur
liches handelt, das man also nach Moglichkeit zu vermeiden hat. Trotz
dem glaubte ich diesen Einwand, den ich nicht selten zu horen be
kommen habe, zurUckweisen zu mussen. 

Es kommt hinzu, daB die spitze Blockecke mit einem auBerordent
lichen umfangreichen Gebaude besetzt werden muB. Das j st desto bedenk-
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licher, je mehr man im allgemeinen bestrebt ist, Hauser mit schmaler 
StraBenfront zu errichten, wie sie sich von selbst beim Kleinwohnungs
bau mit hochstens je zwei Wohnungen in jedem Stockwerk ergeben. Da
her ist es wohl erklarlich, daB man uberall die Erlahrung machen 
kann, daB solche Baustellen i~ Innern der Wohnviertel nur schwer 
und meist nur zu herabgesetztem Preise verkauflich sind. 

Man wird sie urn so sorgsamer zu vermeiden haben, als sie auch die 
Schonheit des StraBenbildes nicht unbedenklich beeintrachtigen. Bioi 
Bauten geringerer Hohe ist diese Schwierigkeit nicht in nennenswertem 
Grade vorhanden, da die Hohe der schmalen Frontflache an der Block
spitze mit deren geringer Breite nicht in so grelle Dissonanz tritt und 
bei wenigen Geschossen durch geschickte Gliederung der schmalen Front 
in der Spitze sowie durch Erker, Balkons u. dgl. das Bild bereichert und 
aufgelOst werden kann. Bei hohen Bauten aber schneidet die schmale 
und hohe Front der . Hausspitze gratartig in das StraBenbild hinein. 
Sucht man sie durch gleiche Mittel wie bei¥1 kleinen Haus aufzulosen 

und zu beleben, so entsteht entweder eine ermiidende' 
Haufung gleichartiger oder eine Fiille vielartiger 
Schmuck mittel. In beiden Fallen ist es mindesten~ 
sehr schwer und verlangt erstklassige Architekten, 
urn eine gut befriedigende Losung zu finden. Sucht 
man aber dem Vbel durch Abschneiden und Ver
breiterung der Blockspitze abzuhelfen (Abb. 32), so 
entstehen jene miBlichen Verlegenheitsplatzchen, mit 
denen niemand etwas Rechtes anzufangen weiB und 

Abb. 32. bei deren Anblick selbst der unbefangene Laie das 
unbehagliche Gefuhl empfindet: "Hier ist eine Unge

schicklichkeit begangen." In Wirklichkeit ist es aber mehr als das, ist 
es ein VerstoB gegen die Grundregeln der GelandeerschlieBung. Denn 
es ist nicht nur keine Verschonerung geschaffen, sondern es ist Boden 
vergeudet, und es wird zweckloser Aufwand filr die Pflasterung und 
Ausstattung dieser Flache erforderlich, der entweder veri oren ist oder 
den anliegenden Gebauden zur Last geschrieben werden muB und deren 
Wettbewerbsfahigkeit auf dem Markt weiterhin unnotig verschlechtert. 

Der gegebene Weg, urn diese Schwierigkeiten zu vermeiden, findet 
sich nun darin, daB man die in die RandstraBen einmundenden StraBen 
allmahlich abkriimmt, bis sie rechtwinklig auf diese auslaufen (Abb. 33). 
Ebenso solI man den Unterschied in der Richtung der RandstraBen mit 
den annahernd mit ihnen gleichlaufenden nachsten AufteilungsstraBen 
durch Kriimmungen oder Brech ungen und durch Versetzungen allmahlich 
ausgleichen, indem man auch im Inneren der Viertel die Blockecker. 
stets rechtwinklig aufbaut und die unvermeidlichen Unterschiede in 
den Blocktiefen auf mehrere Blocks verteilt. Man erzielt damit eine 
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:Belebung der StraBenbilder und vermeidet die Gefahr der EilltOnigkeit. 
Wenn dabei hier oder dort ein Gebaude mit seiner Ecke diagonal in 
der StraBenachse steht, so kann eine solche Losung sowohl fur das 
StraBenbild als auch im Sinne der Bewohner, die damit einen weiteren 
Ausblick aus. ihren Zimmern erhalten, nur freudig begriiBt werden. 
Man vermeidet durch diese Hilfsmittel das Entstehen zu groBer Grund
stucke auf der einen Seite und zu kleiner auf der anderen Seite, und 
nahert sieh einem norma.Ien MitteIroaB. Der verbleibende und nur noch 
innerhalb beschrankter Grenzen schwankende Unterschied jn den ent
stehenden Grundstuckstiefen ist dann kein Nachteil mehr, da je nach der 
sozialen Schieht und den besonderen Wunsehen der Bewohnerschaft eine 
gewisse Auswahl in der GroBe der Grundstucks- un~ damit aueh der Bau
tiefe und ferner der zur W ohnung ge-
horenden Landzugabe vom W ohnungs- iN 
markt willkommen geheiBen wird. 

Vom Standpunkte der Wahrung 
des Verkehrsinteresses aus sind aber 
derartige StraBenversetzungen auch 
vollstandig unbedenklich, wie bereits 
dargelegt wurde, da ihre Verkehrs
bedeutung minimal ist. 

Ober die Frage, ob man bei der 
Ausbildung der Randzone des Viertels 
danach streben solI, die Blocks mit 
ihrer Lang- oder Schmalseite auf die 
UmringsstraBen stoBen zu lassen, 
ist bereits bei der Behandlung der 
BIockIangen genugend gesprochen 
worden. Je mehr der Lauf der Rand

Abb.OO. 

straBen sich der NS-Richtung nahert, desto bestimmter wird die Ent
scheidung zugunsten langer Blocks ausfallen konnen. Bei ostwestlich ge
riehteten RandstraBen wird man sich fur eine gleiche Losung, namlich 
lange Blocks an den VerkehrsstraBen entlang zu legen und die Aufteilungs
straBen vor ihrer Einmundung abzufangen, urn so leichter entscheiden 
konnen, wenn diese Randblocks in uberwiegendem MaBe ffir die Unter
bringung von Geschaften, Werkstatten u. dgl. in Fragekommen, ihre W ohn
b~deutung aber demgegenuber mehr zuriicktritt. Eine solche Sachlage 
wird vielfacb mit hoher Verkehrsbedeutung der RandstraBen zusammen
fallen. In solchen Fallen kommt es also in Frage, die Aufteilungslangs
straBen durch lang vorgelagerte Blocks am Rande des Viertels abzufangen. 

Geht man dann mit der ErschlieBung vom Rande des Viertels ins 
Innere weiter vor, so entwickelt sich das Netz der AufteilungsstraBen 
nach den gegebenen Gesichtspunkten unschwer weiter, indem man 
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danach strebt, die StraBen allmiihlich in die NS-Richtung zu biegen 
und die fUr richtig erkannten Normalabmessungen der Blocks moglichst 
zu wahren. Befinden sich nun Waldstreifen und Griinflachen im In
neren, oder Wasserlaufe und Wasserfiachen, Platzanlagen u. dgl. m., 
die von der Bebauung ausgeschlossen werden sollen oder auch nur 
einzelne Baume, die geschont werden sollen, so hat man sich diesen 
wieder unter Einhaltung ahnlicher Gesichtspunkte, wie sie soeben ent
wickelt wurden, anzuschmiegen. Gerade dabei werden sich vielfache 
und eigenartige Gelegenheiten ergeben, durch die Ausgestaltung der 
einzelnen Punkte abwechslungsreiche und reizvolle Einzellosungen zu 
schaffen, die die beste Grundlage fUr eine schone Ausgestaltung der 
Gesamtsiedlung bilden werden. Man wird also solche ortliche "Gegeben
heiten", wenn sie auch zunachst einige Schwierigkeiten mit sich bringen 
mogen, schlieBlich als willkommene Anlasse zu Variationen begriiBen. 

Wo sie fehlen, wird man sich mehr einer schematischen oder rein 
formalistischen Losung nahern, dem Rechteck- oder Spaliermuster, das 
sich in seinen Randbezirken dem Lauf der AufteilungsstraBen anpaBt: 
Es ist in diesem Falle das Nachstliegende, und ebensowenig wie man 
starr auf seine Anwendung hinarbeiten soll, wo es Schwierigkeiten bE,l
gegnet, ebensowenig ist ein Grund vorhanden, es zu vermeiden, wo es 
sich als naturliche LOsung ergibt. Bei ihm muB man dann freilich 
kunstlich darauf hinarbeiten, Abwechslung und Reize in die Gesamt-
16sung zu bringen, wie solche sich im anderen Falle meist leichter, 
vielseitiger und gefalliger ergeben. 

b) Die Anschmiegung der StraBen an die Oberflachengestaltung des 
Gelandes. 

Ein neuer GesichtspUnkt fiir die Gestaltung des Netzes der Auf
teilungsstraBen tritt nun hinzu, wenn das zu erschlieBende Gelande 
keine ebene, sondern eine hugelige oder gar bergige Oberflachengestal
tung hat. Freilich ist die Anwendung der schematischen Aufteilung 
in Amerika sogar in weit ausgedehnten GroBstadten, aber auch bei uns 
mindestens ffir Teilbezirke mancher Stadte so weit getrieben worden, 
daB man die StraBen geradlinig und starr an das System sich klammernd 
uber Hohen und Tiefen hinweggefiihrt hat. Demgegenuber geht aber 
jetzt bei uns das Bestreben dahin, die Linienfiihrung der StraBen dem 
Gelande anzuschmiegen und die· Gipfel und Tiefpunkte entweder zu 
umgehen oder allmahlich am Hange in gleichmaBiger schwacher Steigung 
zu ihnen hinauf- oder hinabzusteigen. Wo aber auch in neuerer Zeit noch 
Losungen getroffen werden, die diesen Grundsatz nicht befolgen (Abb. 34), 
durfte dieses nur in wenigen und eigenartigen Fallen einer grundsatz
lichen Absicht entspringen, im allgemeinen vielmehr auf mangelnde 
Geschicklichkeit zuriickzufiihren sein. 
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In del' Tat muB anerkannt werden, daB es gewisse Schwierigkeiten 
bietet, an Nord- und Siidhangen, wo also die am Hange entlang laufen
den StraBen vornehmlich ostwestlich gerichtet sein werden, die L6sung 
so zu treffen, daB die Hausfronten nach Osten und Westen gekehrt 
sind und somit eine gute Besonnung del' Bauten gewahrt wird und 
die Blocktiefen vom wiinschenswerten NormalmaB nicht zu stark nach 
oben und unten abweichen. Del' Weg zu einer befriedigenden L6sung 
wird sich abel' finden lassen, wenn man nur einzelne durcbgebende 
SammlerstraBen anordnet und bei zwiscben ihnen verbleibenden 
tiefen Grundstiicken eine erh6hte Ausnutzbarkeit dadurch herbeifiihrt, 
daB man entweder die Hauser abweichend von del' normalen Rand
bebauung in Gruppen zusammenfaBt, die sich um W ohnh6fe lagern, 

Abb.34. 

odeI' eine Unterteilung durch NebeililtraBen vornimmt, in die bei starkem 
Gefalle etwaige schwere Fuhrwerke von oben her einfabren miissen odeI' 
die zum Teil sogar nur als Garten- undTreppenwege ausgebildet sind, so 
daB die Gebaude freilich fUr Fuhrwerke nicbt Unmittelbar zugangllcb 
sind. Hierzu wird . man freilich nur auf kurze Strecken greifen diirfen. 

Ich will mich hierindessen nicht darin verlieren, die Frage del' 
Technik del' ErschlieBung bei Anschmiegung des StraBennetzes an die 
Oberflachengestaltung des Gelandes in ihren Einzelheiten zu behandeln. 
Es geniigt zunachst der Hinweis, daB sich hierbei Schwierigkeiten 
ffir eine giinstige Lagerung der Gebaude zur Himmelsrichtung und fUr 
die Schaffung gleichmaBiger und zweckentsprechend bemessener Grund. 
stiicks- und Blocktiefen ergeben k6nnen, und daB das Mittel zur Dber
windung dieser Schwierigkeiten darin liegen wird, daB man mehr odeI' 
weniger die Hausreihen in Gruppen auf16st, weswegen auch hier die 
offene und Gruppenbauweise vielfach angebracht sein mag. 
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Je starker der Wechsel zwischen Hebungen und Senkungen ist, 
desto mehr wird man sich gezwungen sehen, neben wenigen durch
laufenden SammlerstraBen die groBen geschlossenen Blockformen zu 
verlassen und die Gebaude in Gruppen zusammenzufassen und durch 
kleinere Zugangswege und NebenstraBen zuganglich zu machen. 

Es fragt sich nun, welches denn die Nachteile sind, die sich einstellen, 
wenn ich das StraBennetz unbekiimmert um die Oberflachengestaltung 
des Gelandes uber die Hebungen und Senkungen hinwegfiihren wiirde 
unter Einhaltung der Himmelsrichtungen und der als zweckmaBig er
kanntenAbmessungen der Blocks, und wie diese Nachteile zu werten sind. 

Ich werde diese Frage zu behandeln haben yom verkehrstechnischen, 
yom wirtschaftlichen und yom schonheitlichen Standpunkt aus. 

Der verkehrstechnische Fehler wiirde darin liegen, daB im StraBen
lauf Steigung und Gefalle miteinander wechseln und somit gegeniiber 
einem gleichmaBig steigenden oder ebenen StraBenzuge fiir die Ver
kehrsabwicklung erhohter und verlorener Kraftaufwand notwendig wird. 
Das ist nun ein Gesichtspunkt, der bei verkehrsreichen StraBen ohne 
Frage als auBerordentlich schwerwiegend zu erachten ist. Er kann 
zu einer Kraftverschwendung fiihren, die volkswirtschaftlich hochst be
denklich werden kann, sei es nun, daB dadurch rue Ladefahigkeit der 
einzelnen Fahrzeuge eingeschrankt wird oder daB diese mit starkerer 
Bespannung oder Antriebsmaschinen versehen werdenund mit er
hohter Kraft gespeist werden miissen. In amerikanischen Stadten ist 
es sogar notwendig geworden, in solchen fehlerhaft angelegten StraBen 
die StraBenbahnen an Seil- und Kettenziigen oder mittels Zahnrad
antrieb die Hohen hinaufzuschleppen. 

Bei Wohn- und AufteilungsstraBen wird indessen dieser Gesichts
punkt nicht so schwerwiegend sein, denn die Summe der Verkehrs
mittel, die sich auf ihnen bewegen, ist gering. Eine wesentliche Be
eintrachtigung kann aber entstehen, wenn solche StraBenzuge iiber 
Ho,hen hinwegfiihren, rue von beiden Seiten her starke Steigungen 
aufweisen, die die auf den VerkehrsstraBen des Ortes sonst iiblichen 
iiberragen. Denn dadurch kann es notig werden, daB Lastfuhren, die 
vielleicht weite Strecken des Stadtgebiets mit geringer Bespannung 
bequem haben durch~ahren konnen, nun innerhalb des Viertels selbst 
und nahe am Ziel in Schwierigkeiten kommen. Sie sehen sich also 
genotigt, um Zeitverluste und Vberanstrengung der Zugtiere zu ver
meiden, schon yom Ausgangspunkte an mit viel starkerer Bespannung 
zu fahren, als die Hauptstrecke des Weges es erforderlich machen wiirde. 
Das fiihrt naturgemaB zur Verteuerung aller Zustellungen von Lasten 
fiir ein solches Gebiet, und dieser Gesichtspunkt kann selbst iiber das 
tatsachlich begrundete MaB hinaus von der nicht scharf rechnenden, 
sondern gefiihlsmaBig' urteilenden Allgemeinheit. so schwer gewertet 
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werden, daB dadurch die Entwicklungsfahigkeit eines Stadtteils merk
lich geschadigt wird. 

Weniger bedenklich ist es dagegen, wenn eine AufteilungsstraBe nur 
von einer Seite her steil zu einem Gipfel hinanfiihrt, der von einer 
anderen Seite her in schwacher Steigung erreicht werden karm. Dann 
ki:innen selbst schwere Lastfuhren von oben her in sie hineingelangen. 
Ein kleiner Umweg, der danrit verbunden ist, fallt nicht so schwer ins 
Gewicht wie eine Minderung der Ladung oder nutzlose Bespannung 
iiber weite Wegstrecken hin. 

Aber auch dann, wenn an sich nur schwache Hebungen und Sen
kungen im StraBenlauf miteinander wechseln, ki:innen bedenkliche wirt
schaftliche Nachteile entstehen durch die Erschwerung des Einbaues 
der Leitlmgen, die auf die Unterbringung in den StraBenziigen ange
wiesen sind. In erster Linie sind es die Entwasserungsstrange, in denen 
sich der AbfluB in natiirlichem Gefalle volIzieht und denen deshalb 
jeder Hi:ihenriicken im StraBenzuge ein schwerwiegendes Hindernis 
bietet. Sie ki:innen der Hebung nicht folgen, sondern miissen in gleich
maBig fallender Hi:ihenlage unter den Tiefpunkten hinweggefiihrt wer
den. Diese sind also fiir ihre Tiefenlage maBgebend. Es bedarf keiner 
naheren Begriindung, daB ihre dann beim Durchschneiden zwischen
liegender Hi:ihenriicken erforderliche Verlegung in tief eingeschnittenen 
Baugruben zu einer auBerst empfindlichen Verteuerung ihrer Anlage 
und in gewissem MaBe auch ihres Betriebes fiihren muB, die den 
Aufwand auf ein Vielfaches steigern kann. Sogar auch in den Druck
wasserleitungen ki:innen durch Bildung von Luftpolstern in den zahl
rei0h entstehenden Scheitelpunkten und ebenso bei Gasleitungen 
d"MCh Wasseransamrnlung in den Tiefpunkten Beeintrachtigungen der 
Leistringsfahigkeit entstehen, die nrindestens lastig sind und durch Ein" 
schaltung entsprechender AblaBvorrichtungen zu Verteuerungen fiihren. 

Mag man nun ruesen verkehrstechnischen und wirtschaftlichen Ge
sichtspunkten, die soeben gegen eine starre Durchfiihrung der StraBen 
iiber die Unebenheiten des Gelandes hinweg und demgegeniiber fur 
ihre Anschmiegung an die Oberflachengestaltung angefuhrt wurden, 
ein leichteres oder schwereres Gewicht beizurnessen geneigt sein, so 
muB es sich doch zurn mindesten fragen, ob ihnen gegenuber auf der 
anderen Seite Griinde bestehen, die uns veranlassen ki:innten, die StraBen 
im einzelnen oder prinzipiell im ganzen Netz trotz Hebungen und Sen
ku o.g;~n der Gelandeoberflache yom Anfangs- nis zum Endpunkt gerad
liillg durchzufiihren. 

Bei verkehrswichtigen StraBen wird man sich in del' Tat hierzu 
bewogen fuhlen, urn den kurzesten Weg zu wahlen. Man wird bei 
diesen auf eine Streckung ihres Laufes mindestens soweit hinzuarbeiten 
haben, als es mi:iglich ist, ohne daB der Kraftaufwand fiir die Dber-
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windung einer dadurch entstehenden Steigung diejenige fiir die auf 
der anderen Seite notwendig werdende Wegverlangerung iibersteigt. 
Aber dieser Gesichtspunkt konunt bei den AufteilungsstraBen und selbst 
bei den einen Teil ihres Netzes bildenden SanunlerstraBen kaum in 
Betracht. Denn selbst bei den letzteren ist der Verkehr immer noch 
so gering und die in Frage kommende Wegverkiirzung so unbetrachtlich, 
daB von einer ernsten Bedeutung dieser Frage nicht die Rede sein 
kann. Bei ihnen konnte man sich zu einem Festhalten an del' Gerad
linigkeit nur gezwungen fiihlen aus grundsatzlichen Erwagungen heraus, 
die ihre Begriindung letzten Endes nur darin finden konnen, daB man 
die gerade StraBe fiir schoneI' halt, und zwar in diesem Falle auch dann, 
wenn sich Buckel und Tiefen in ihrem Bilde dem Auge darstellen. 

Dber Schonheitsbegriffe laBt sich nun schlecht streiten. 
Ich mochte aber meinen, daB schon im freien Gelande del' aufmerk

same Beobachter ein feines Gefiihl dafiir hat, ob einer Anschmiegung 
des StraBenlaufs an die Unebenheiten des Gelandes odeI' seiner riick
sichtslosen Hinwegfiihrung iiber dieselben eine innere Begriindung inne
wohnt oder nicht, und je nachdem wird er die getroffene Losung als 
eine wohliiherlegte, befriedigende und schone, oder als eine unordentliche, 
willkiirliche und sinnlose empfinden und dementsprechend mit mellr 
odeI' weniger Behagen betrachten konnen. Es ist ein in der Natur 
begriindetes Gesetz, daB jede Leistung mit einem MindestmaB von 
Arbeit vollbracht werde, und je nachdem, ob bei einer StraBe gegen 
dieses Gesetz verstoBen ist oder nicht, wird man das Gefiihl einer sach
gemaBen und dadurch befriedigenden odeI' einer unordentlichen Losung 
haben. Bei der stadtischen StraBe nun wird der MaBstab, den man 
in diesel' Hinsicht anlegt, ein scharierer sein als bei einer LandstraBe, 
weil ihre ganze Umgebung das Geprage iiberlegter Anordnung tragt 
und folglich ein VerstoB hiergegen durch den Gegensatz starker zum 
BewuBtsein kommt. Deshalb empfindet man eine bucklige StraBe -
besonders wenn mehrere Hebungen und Senkungen einander folgen -
mit Unbehagen und somit bei bebauten StraBen als besonders UllSchon. 

Dazu konunt aber der nachteilige EinfluB hinzu, den ein Buckel auf 
das Bild del' Wandungen ausiibt. Mit Recht und ohne Widerspruch 
wird die Forderung gestellt, daB die StraBe in ihrem Raumeindruck, 
in ihrer Wandflache und im einzelnen Bau dem Auge einen angenehmen 
Eindruck erwecken sollen. Tragt man dieser Forderung bei ihrer Aus
gestaltung Rechnung, so ist es widersinnig, in den Lauf del' StraBen
linie einen Buckel einzuschalten, del' einen Teil des Bildes verdeckt. 
Wiirde denn jemand es ertraglich finden, wenn man vor ein Gemalde 
oder etwa ein antikes Giebelfeld, das ebenso in seiner Gesamtheit wie 
in seinen Einzelteilen auf den Beschauer wirken soIl, und das er des
halb mit einem Blick muB fassen konnen, um es ungestort auf sich 
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wirken zu lassen, eine SauIe oder eine Kulisse gestellt wiirde, die einen 
Teil des Bildes verdeckt ~ So genugt es auch bei der StraBe nicht, 
daB sie aus schonen Einzelteilen besteht, sondern sie muB auch in ihrer 
Anordnung schon sein, und muB in dieser Schonheit, Ordnung und 
Rhythmik zur Wirkung kommen konnen, damit das Schonheitsempfin
den zur AuslOsung kommen kann. Hierzu gehort aber, daB man be
quem und unbehindert ihren Anblick auf sich wirken lassen kann. 
Deshalb stellt man mit Recht nicht nur die Forderung, daB nicht 
wesentliche Teile verdeckt sein sollen, sondern daB sie dadurch, daB 
man der StraBenflache moglichst sogar eine schwach nach unten sich 
durchbiegende Ausgestaltung gibt, leichter. und weiter uberblickbar 
wird, und in ihrer Flache und ihren Wandungsbauten klarer und besser 
hervortritt. Damit erreicht man gleichzeitig den Vorteil, daB man 
auch den Verkehr, der das Bild belebt, klar und voll uberschauen kann. 

Man wird also abschlieBend sagen mussen, daB die gerade StraBe 
wenigstens in dem FaIle, wo sich buckelige Hebungen in ihrern Langs
gefalle ergeben, nicht als erstrebenswert bezeichnet werden kann. Wenn 
sich der Wechsel zwischen Hebungen und Senkungen nicht vermeiden 
laBt, wie dieses auch bei dem Gelande angeschmiegten StraBen der 
Fall sein kann, so hat man dafur zu sorgen, daB die einzelne Strecke, 
die das Auge gleichzeitig zu uberblicken vermag, entweder gleichmaBiges 
Gefalle aufweist oder besser noch nach hinten zu starker ansteigt als 
in ihrem vorderen Teil, oder umgekehrt erst starker und nach dem 
Hintergrunde zu schwacher fallt. Man wird also die StraBenlange in 
entsprechende Teile zu zerlegen haben, die in sich dieser Forderung 
genugen, und man wird diese Einzelteile voneinander fur das -Auge 
trennen, indem man entweder Brechungen oder Krummungen einschaltet 
oder beispielsweise durch Baumpflanzungen, die auf der einen Strecke 
die Seiten, auf der anschlfeBenden die Mitte des StraBenraumes ein
nehmen, den Blick abfangt, oder schlieBlich kann man aUch zu Ver
setzungen in der StraBenlinie greifen. 

Man kann nun auch allgemein die Frage aufwerfen, ob die gerade 
oder die gekriimmte StraBe den V orzug verdiene, also auch in Fallen, 
wo kein Buckel ihr Bild stort. Dnd in der Tat ist diese Frage mitunter 
heftig fUr und wider umstritten worden. Ich meine, man soIl auch 
hier weder an das eine, noch an das andere Prinzip sich starr anklam
mern, sondern jede Losungsform an ihrem Platze verwenden. W 0 kein 
AulaB zur Kriimmung vorliegt, wird die gerade StraBe das naturlich 
Gegebene sein. Sie willkurlich zu schwingen, wirkt leicht als gesuchte 
Kunstelei und verletzt dadurch ein feineres Empfinden, anstatt es zu 
befriedigen. Nur sollte man die Gerade nicht auf zu weite Strecken 
durchfuhren, wei! sonst die Raumwirkung verloren geht, die nur ein
treten kann, wenn auch nach dem Hintergrunde hin ein AbschluB 
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vorhanden ist und der Blick sich nicht ins Ungewisse und Verschwom
mene verirrt. 

In sehr vielen Fallen aber werden gewichtige Anlasse vor
handen sein, von der Geraden abzuweichen und Kriimmungen oder 
Brechungen einzuschalten. Davor soIl man sich dann ebensowenig 
scheuen. Beide Lasungen lassen sich technisch befriedigend lOsen. 1m 
einzelnen wird tiber die dabei zu beachtenden Regeln spater zu sprechen 
sein. Fiihrt man das eine oder andere Prinzip uber groBe Gebiete hin 
luckenlos durch, so entsteht leicht der Eindruck des Gezwungenen. 
Erwahnt mage hier ferner werden der Gesichtspunkt, daB die gerade 
StraBe auch im Ausbau der Wandungen mehr eine starre Gemessenheit 
verlangt und wohl abgewogen und stilgerecht behandelt werden muB 
(was ubrigens mit Einfachheit sich nicht widerspricht), urn zu guter 
Wirkung zu gelangen, als die an sich leichter und gefalliger sich gebende 
gekriimmte StraBe. Deshalb ist die gerade StraBe und der zu ihr ge
harende formalistische Ansbau dort am Platze, wo man wichtige Punkte 
entsprechend betonen will und demgemaB auch die Mittel zur Hand hat, 
sei es an Aufwand von Geld und Kunst, sei es an EinfluB auf die Bau
ausfUhrung privater Kreise, um eine Ausgestaltung sicherzustellen, die 
den Umstanden entspricht. Deshalb ist die strenge formalistische 
Lasung auch zu ihrer besten Blute gelangt in der Zeit der landesfUrst
lichen Bautatigkeit, als ein einziger Wille die GesamtlOsung bestimmte. 

Die gekriimmte StraBe ist an sich schon leichter, gefalliger und 
abwechslungsreicher. Der Wechsel des Bildes, das sich beim Durch
schreiten in standiger Wandlung dem Auge bietet, ist unterhaltender und 
lenkt von eingehender Betrachtung der Einzelheiten ab. Gerade deshalb 
ist diese Lasung fi.'tr wichtige Punkte nicht geeignet, aber sehr wohl kann 
sie dort, wo man damit rechnen muB, daB Unvollkommenheiten in den 
Einzelbauten sieh nicht werden vermeide~ lassen, sehr wohltatig sein. 

Wendet man beide Arten nebeneinander wohluberlegt jede an ihrem 
Platze an, so kann eine die andere durch den Gegensatz der Wirkung 
heben und steigern. Auch sei bemerkt, daB die gekriimmte StraBen
fUhrung die beste Handhabe bieten kann, urn den Besehauer gefallig 
und unmerklieh an einen bestimmten Punkt zu fUhren, von dem aus 
dann die wohlbereehnete Wirkung eines fein abgewogenen Baues oder 
Raurngebildes am wirkungsvollsten auf ihn zur Geltung kommen kann. 

So hat jede Art der Lasung ihren Wert, und wenn nur darauf ge~ 
aehtet wird, ob ihrer Verwendung eine innere Begriindung zugrunde liegt, 
wird jede von ihnen zur Versehanerung des Viertels beitragen kannen. 

Es kame nun noeh in Frage, eine kunstliehe Umformung der Ober
flachengestaltung des Gelandes vorzunehmen, urn die DurebfUhrung 
der StraBen in einer bestimmten, formalistischen LinienfUhrung zu er
magliehen. In der Tat hat man, besonders im Altertum, stellenweise 
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in g.roBem MaBstabe, solche Arbeiten durchgefiihrt. Heute abel' wird 
man selbst bei Monumehtalanlagen nul' in sehr beschranktem Umfange 
dazu raten konnen, weil die damals verfugbaren billigen Arbeitskrafte 
del' Sklaven und Leibeigenen uns heute ebenso fehlen wie das unbe
schrankte Verfiigungsrecht absoluter Machthaber uber groBe Geldmittel 
und uber Dienstleistungen seiner Burger. Solche Umgestaltungen der 
naturlichen Gelandeverhaltnisse sind nicht nur ungeheuer kostspielig, 
sondern es ist auch schon friiher darauf hingewiesen, daB hohe Auf
fUllungen in Bodensenken die Grundungs- und Baukosten del' Hauser 
stark erhohen. Sogar beschrankte Erdarbeiten zur Durchfiilirung gleich
maBiger StraBengefalle steigern deren Kosten oft empfindlich. Immer
hin lassen sich diese selten ganz vermeiden. W 0 sie notwendig sind, 
verdient die Auffiillung den Vorzug VOl' dem Abtrag. Denn erstens 
lassen sich Ersparnisse erzielen, wenn die Verlegung der Leitungen ge
schieht, ehe die Auffiillung erfolgt, da diese dann nul' flacher Baugruben 
bediirfen. Zweitens kann die Auffiillung des StraBendammes in vielen 
Fallen mit geringen Kosten vorgenommen werden, wenn man sie fiir die 
in Siedlungen stets freiwerdenden Bodenaushubmassen als Ablagerungs
stellen freigibt. Drittens aber ergeben sich nicht unwesentliche Erspar
nisse, wenn man ffir die Kellergeschosse del' Hauser unterhalb del' erhohten 
StraBenkrone nur verhaltnismaBig geringen Bodenaushub zu bewaltigen 
hat und diesen sogleich in unmittelbarer Naht;) zur Auffiillung des Ge
landes hinter dem Hause wieder ablagern kann. Somit sind Auffiillungen 
von 0,8-1,0 m in den StraBenzugen unbedenklich, wenn sie genugend 
frUb erfolgen, so daB sie sich VOl' Ausfiihrung del' StraBenbefestigung 
setzen konnen. Bei hoheren Dammschuttungen ist Vorsicht geboten, da 
ein Teil del' Leitungsrolire nur etwa 1,0 m tief verlegt wird und Briichen 
ausgesetzt ist, wenn sie stark im aufgefullten Erdreich liegt. 

c) Die Riicksichtnahme auf die bestehenden Besitzvel'haltnisse. 
Die bisherigen Erorterungen behandelten fast ausschlieBlich die Ge

sichtspunkte, die fUr die Gestaltung der Blocks und ihre Lagerung 
und damit fur die Fiihrung del' AufteilungsstraBen maBgebend sind 
mit Rilcksicht auf die Interessen del' Allgemeinheit und ill besonderen 
del' kunftigen Bewohner des zu erschlieBenden Gebietes. Ebenso wichtig 
ist es abel', auch auf die Zunachstbeteiligten, namlich auf die Grund
stucksbesitzer jede Rucksicht zu nehmen, soweit dieses nur irgend 
moglich ist, ohne hoherstehende Allgemeininteressen zu gefahrden. Es 
ist bereits darauf hingewiesen worden, daB man sich in allen Anord
nungen und Vorschriften wohl davor huten muE, die Grenze zu uber
schreiten, die die Errichtung neuer Bauten und damit die Herstellung 
von neuen Wohnungen zur Bereicherung des bestehenden Wohnungs
marktes erschweren. Die Folge wiirde sonst sein, daB entweder die 
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neu entstehenden W ohnungen teurer werden, als es den bisherigen 
OrtsverhiiJtnissen entspriiche, und daB dann in Zeiten bestehenden 
Wohnungsmangels auch die Preise aller bestehenden Wohnungen mit 
in die Hohe gerissen werden, oder daB die Neuherstellung von Woh
nungen unterbleibt. Das ist auch in Orten, die nicht wachsen, be
klagenswert, weil die bestehenden W ohnverhaltnisse wohl ohne Aus
nahme in den alteri Ortslagen eine durchaus unbefriedigende ist und 
eine Besserung nur erreicht werden kann, wenn neue Viertel entstehen, 
in denen die vorhandene Einwohnerschaft sich ausdehnen kann, so 
daB nach und nach die Zusammendrangung der Einzelfamilien in 
durchaus unzureichenden Raurnen und ebenso die ubermaBige Zu
sammendrangung der einzelnen Wohnungen in den Gebauden und auf 
den Grundstucken behoben werden kann. Hierauf hinzuarbeiten ist 
eine im Interesse der Erhaltung und Hebung der V olkskraft unerlaB
Iiche PfIicht der StadtebaupoIitik selbst in Orten gleichbleibender Ein': 
wohnerzahl. In vielleicht noch hoherem MaBe muB aber in sich ent
wickelnden Orten der Baulust und dem Unternehmungsgeist fur die' 
ErschlieBung neuer W ohnaruagen jede Erschwerung und Behinderung, die 
nicht durch sachIiche Notwendigkeiten gegeben ist, vermieden werden,,. 

Von diesem Grundsatz nun hat man sich lei ten zu lassen, wenn 
man beim Entwerfen des StraBennetzes sich mit den be'ltehenden Be
sitzverhaltnissen auseinanderzusetzen hat. Damit komme ich zu dem 
dritten der Punkte, die in den ortlichen VerhiiJtnissen gegeben sind, 
und die die Anweitdung irgendeines schematischen, theoretisch sich viel
leicht als naheliegend ergebenden starren Systems oder einer sonstigen 
theoretisch wiinschenswerten FUhrung der SfraBerilinien Rucksicht 
heischend im Wege stehen. Denn es muB angestrebt werden, das 
StraBennetz so zu planen, daB innerhalb eines zur ErschlieBung be
stimmten Bezirkes moglichst jedes Grundstuck von seinem Besitzer 
jederzeit und ohne Abhangigkeit von Nachbarn und sonstigen 
Interessenten der Bebauung nutzbar gemacht werden kann, wenn er 
nur den offentlichen Forderungen und Vorschriften Rechnung tragt. 

Das soil nun nicht heiBen, daB es erwiinscht ware, daB uberall im 
Stadtgebiet jedermann sein Grundstuck bebauen konne, wo und wann 
es ihm beliebt, also daB die "wilde Bebauung" moglich sein solle. Diese 
miiBte heutzutage fur den Ausbau des Stadtkorpers zu urileidlichen 
Verhaltnissen fiihren. Denn nicht allein die Herstellung eines Ge
baudes befriedigt schon die Bedurfnisse, die heutzutage von einer 
stadtischen Wohnung erfiillt werden mussen, sondern sofern es sich 
nicht urn Einfamilien- und Eigerihauser, sondern urn Gebaude zur 
Stillung des offentlichen Wohnungsbedarfes handelt, wird es als un
erlaBlich angesehen, daB fur jedes Wohrihaus von vorriherein der An
schluB an das offentliche StraBen- und die verschiedenarligen Leitungs-
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notze sichergestelit wird. Teils sind hierfiir, soweit es sich z. B. um den 
AnschluB an das Entwasserungsnetz handelt, Grlinde der offentlichen 
Gesundheitspflege maBgebend. Die "Kanalisation" stelit nicht lediglich 
eine Annehnilichkeit oder gar eine Luxusanlage dar, sondern hat sich als 
eines der wichtigsten Mittel zur Verhutung von Seuchen erwiesen. Es 
kann nicht geduldet werden, daB irgendwo eine Gruppe von Gebauden 
entsteht, in denen sich infolge fehlender AnschluBmoglichkeit an diese 
Anlagen und daraus folgender fehlender Herstellbarkeit der damit ver
bundenen Einrichtungen wie Wasserklosetts und schnelister AbfUhrung 
aller Abwasser ein Krankheitsherd zu entstehen vermag, von dem 
aus die Gefahr der Verseuchung fur die Gesamtstadt sich ergeben 
k{innte. Aus dem gleichen Grunde wird man auch den Zwangs
anschluB an die allgemeine Wasserversorgung verlangen mussen. Es 
kommt hinzu, daB hiervon auch deshalb im aligemeinen nicht 
abgesehen werden kann, weil diese und ahnliche Kultureinrichtungen 
nur geschaffen werden konnen, . wenn die damit verbundenen Kosten 
auf breiteste Kreise ver- teilt werden, d. h. jedermann sie benutzen 
muB, womit dann nachweisbar die auf den einzelnen Haushalt ent
fallenden Kosten entweder ganz gering werden, so daB sie kein Opfer 
mehr darstelIen, oder sogar durch den mit ihnen verbundenen Vorteil 
einen wirtschaftlichen Gewinn darstellen. 

Bei anderen Leitungen, wie Gas und Elektrizitat, und auch bei den 
StraBen mag zwar die Anlagemoglichkeit des Gesamtnetzes nicht von 
dem AnschluB jedes Hauses oder jeder Haushaltung abhangig sein und 
man konnte geneigt sein, es jedem Bauherrn zu uberlassen, ob er auf 
diese Kulturanlagen verzichten will und ohne die damit verbundenen 
Vorteile Mieter fiir seine Wohnungen zu finden hofft. Die Erfahrung 
lehrt aber, daB dann unfehlbar nach einiger Zeit doch das Verlangen 
nach Herstellung des Anschlusses mit solcher Dringlichkeit hervortritt, 
daB es, zumal wenn sich erst an dem betreffenden Punkte eine gewisse 
Anzah! von Bauten entwickelt hat, nicht mehr abgewiesen werden kann. 
Dann sind jedoch bei wilder Bebauung mit dessen Ausfuhrung uber 
dazwischenliegende unbesiedelte Strecken hinweg so hohe Kosten 
verknupft, daB damit die Allgemeinanlage in unverantwortlichem 
MaBe belastet wird. Bei den StraBenanschlussen verlangt auch das 
allgemeine Wirtschaftsleben alsbald nach der Herstellung. 

Das sind etwa die Grlinde, weswegen das wilde Bauen im Stadt
gebiet nicht gelitten zu werden pflegt und der Wohnhausbau nur in 
den dafiir freigegebenen Gebieten erlaubt, im aligemeinen in den AuBen
gebieten aber untersagt ist. Es wurde hei der Besprechung der Wichtig~ 
keit der Festsetzung des Bebauungsplanes bereits darauf hingewiesen. 

Eine zielbewuBte Stadtbaupolitik wird also darauf halten, daB 
sich der StadtkofPer geschlossen nach auBen entwickelt und je nach 
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Bedarf nach lUld nach bestimrnte FHichen fur die Bebauung freigeben. 
Sie hat andererseits aber darauf zu achten, daB sie darin nicht zu 
engherzig vorgeht, damit sich unter den ffir den Baumarkt in Be
tracht kommenden Flachen ein gesunder Wettbewerb entwickeln kann, 

SfrTI/k und nicht eine monopolartige Beschrankung ein

~""""""""""""""~ tritt, deren Folge eine willkfirliehe Steigerung 
und Hinaufschraubung der Bodenpreise sein 

Abb. 86. 

wiirde. Hat sie nun eine oder mehrere Flachen 
freigegeben, so muB es aus demselben Grunde 
wunschenswert sein, daB innerhalb derselben die 
einzelnen Grundstucke untereinander in Wett

bewerb treten und jedermann sein Land der Bebauung zufiihren kann, 
sobald es ihm zweckdienlich erscheint. 

Es fragt sieh also jetzt, wie durch die Fiihrung der Aufteilungs
straBen die Freiheit und damit die Geneigtheit zur Bebauung der 

Grundstucke fordernd oder auf der anderen Seite 
hindernd beeinfluBt werden kann. 

Es wird nur in Ausnahmefallen vorkomrnen, daB 
ein ffir die Bebauung freigegebenes Gebiet sich im 
Besitz eines oder ganz weniger Eigentumer befindet, 
vielmehr wird man in sehr vielen Fallen mit zer
s-plittertem Besitz zu rechnen haben. Man spricht 
z. B. von einer Grundstuckslage in Streifenform und 
Grundstucksgemenge. Als Beispiel moge auch das 

Abb.oo. Emdener Gebiet angefiihrt werden (s. Abb. 2), fur 
welches der Bebauungsplan aufgestellt war, an den 

meine Betrachtungen anknupfen. Dberziehe ich nun ein Gebiet mit 
einem StraBennetz, das auf die Grundstucksgrenzen keine Rucksicht 
nimmt, so konnen sieh folgende Nachteile ergeben: 

1. Die StraBe lauft mit den langgestreckten Grundstucken ganz. 

Slra8e 

oder annahernd parallel. Die Folge ist, 
daB die anstoBenden Grund- stucke 
keine genugende Tiefe haben, die da
hinterliegenden gar nicht an die StraBe 
stoBen, also keines von ihnen bebaut 
werden kann (Abb. 35). 

2. Die StraBe lauft schrag zu den 

Abb.8i. 
Grenzen, so daB die Grundstucke mit ge
nugend breiter StraBenfront zwar bebaut 

werden konnen, aber nur mit Hausern, deren AuBenwande sieh spitz
und stumpfwinklig schneiden, sofern man mit geschlossener Bauweise 
zu rechnenhat (Abb. 36). Aber auch bei offener Bauweise (Abb. 37) 
ist die Verteilung der zugehorigen Landflache eine sehr ungiinstige. 
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3. Es werden allenthalben Restteile von Grundstucken ubrigbleiben. 
die der bisherige Besitzer nicht ausnutzen kann, weil sie zu klein sind, 
die aber anderen gleichzeitig die Lage an der StraBe versperren und 
ihnen smnit ebenfalls die Bauausnutzung ihres Gelandes versperren. 
Solche Verhaltnisse treten z. B. in groBer Zahl auf dem Bebauungs
plan (Abb. 3) fur Emden auf. 

Es ware nun vollkommen verfehlt, etwa zu meinen, diese Mangel 
lieBen sich in einfacher Weise beheben, indem die Bbdenbesitzer selbst 
durch Austausch untereinander oder Zukauf von Nachbargelande eine 
Losung suchten, bei welcher alle Beteiligten ibren Vorteil fanden. In 
der Wirklichkeit wird ein solches verstandiges Hand-in-Hand-Arbeiten 
nur in verschwindend seltenen Fallen zustande kommen. Zwei Nach
barn in freier, giitlicher Einigung zu gemeinsamem Vorgehen und Aus
gleich vorhandener Interessengegensatze zu bringen, ist immer schwierig 
wegen des nun einmal vorhandenen MiBtrauens und der Furcht, del' 
andere konne besser dabei fahren. Es ist so gut wie ausgeschlossen, 
wenn einer der Beteiligten das Gefiihl hat, der andere sei auf ibn an
gewiesen. Entweder will dann del' eine die Zwangslage des _anderen 
tatsachlich sich zunutze machen, oder der andere hat wenigstens das 
Gefuhl, er kOlllle zu unbilligen Opfern genotigt werden und sein Gegen
part sich eines guten Handels freuen. Somit kommt eine freie Ver
einbarung nie zustande, ja kommt es nicht einmal zu Verhandlungen, 
sondern jeder wartet ab, ob nicht ein glucklicher Zufall ibm die Ge
legenheit bietet, die Verhaltnisse zu seinen Gunsten zu wandeln und 
ein unter anderen VerhliJtnissen vielleicht schon langst vollzogenes Bau
vorhaben wird verschoben auf Jahre hinaus. OdeI' jeder der Nachbarn 
baut, sofern ihm dieses moglich ist, ein in seiner Gesamtanlage un
befriedigendes Gebaude, wie er es eben auf dem ungunstigen Grund
stuck unterzubringen vermag. Oder ein jeder der Beteiligten vetkauft 
lieber sein Land an einen beliebigen Dritten, also meist an einen Boden
spekulanten, als daB er es zu gleichem oder hoherem Preise seinem 
Nachbarn uberlieBe. Die Folge ist also, daB entweder Bauland brach 
liegt, dessen Bebauung einem sozialen Bedurfnis abhelfen konnte odeI' 
wohnungstechnisch und volkswirtschaftlich ungunstige Bauten ent
stehen, oder daB das Land in Hande ubergeht, die in vielen Fallen 
nicht geeignet sind, eine Gewahr fur die Herstefiung bestmoglicher 
W ohnungsverhaltnisse zu bieten, vielmehr ihr Geschaftsinteresse ein
seitig in den Vordergrund schieben, den Boden durch allerhand MaB
nahmen verteuern und unbefriedigende Bauten schaffen. Abel' auch 
wenn sie den besten Willen haben sollten, mit einem bescheidenen 
Nutzen sich zu begnugen und Bauten zu schaffen, die alle berechtigten 
Anspruche an die W ohnverhaltnisse soweit als moglich erfullen, so 
wird allein durch Umsatzsteuern und sonstigen Aufwand und dadurch, 
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daB jede Hand verdienen will, eine Verteuerung des Bodens herbei
gefiihrt. 

Deshalb muB man es sich grundsatzlich zur Aufgabe machen, die 
AufteilungsstraBen so zu fiihren, daB die entstehenden Grundstiicke 
ffir die unmittelbare Bebauung moglichst giinstig werden, also eine 
giinstige Tiefe haben, keine Restflii.chen entstehen und moglichst viele 
Grundstiicke auf die StraBen stoBen, und zwar die Seitengrenzen recht
winklig auf die StraBenwandung auslaufen. 

Man soll also auf die Besitz- und Grenzverhaltnisse bei Aufstellung 
des" Bebauungsplans sorgsam Riicksicht nehmen. 

Nun ist es freilich nicht immer moglich, auf diesem Wege zu be
friedigenden Ergebnissen zu kommen, weil erstens mitunter die Besitz
verhaltnisse zu zemssene und regellose sind, so daB keine StraBen
fiihrung moglich ist, die alle Grundstiicke giinstig schneidet, selbst 
we~ man mit Sackgassen und umbauten Wohnhofen arbeiten will, 
zweitens aber die Forderung nach giinstiger Lagerung der Blocks zur 
Himmelsrichtung und das Straben nach Anschmiegung an die Gelande
gestaltung sich damit nicht vereinbaren laBt. In solchen Fallen muB 
zur Zwangsumlegung der Grundstiicke gegriffen werden, die jetzt woW 
in Deutschland in allen Staaten moglich ist. Falsch aber ware es, mit 
diesem Hilfsmittel der Umlegung der Grundstiicke von vornherein zu 
rechnen und sich die Aufteilung leicht zu machen. AIle hierbei zufrieden
zustellen, gellngt nie. Dar eine will noch nicht bauen, sondern sein Land 
noch landwirtschaftlich odergartnerisch nutzen und gramt sich, wenn 
er einen Teil des Landes,'das er gepflegt hat und das ihm vertraut ist, 
gegen ein anderes Stuck -Land eintauschen soll, der andere meint, ein 
Zipfel, der etwas naher an einer StraBenecke liegt und ihm verloren
geht, sei wert voller gewesen als das, welches er im Austausch erhalt, 
und wenn einer zufrieden ist, ist dieses ein Grund fiir den anderen, 
zu meinen, jener sei zu gut gefahren, und zwar auf seine Kosten. Aber 
auch abgesehen davon, bringt die Umlegung 'Zeitverlust und J{osten 
mit sich und verteu\'lrt so letzten Endes die Wohnung. Deshalb soll 
sie nur angewandt werden, wenn der Versuch, auf anderem Wege zu 
einer befriedigendenLosung zu kommen, gescheitert ist. 

Zieht mandiese Griinde und Gesichtspunkte, die fUr eine sorgsame 
Beriicksichtigung der Besitzgrenzen bei der Planung des StraBennetzes 
sprechen, in Betracht, so bedarf es nur eines Hinweises darauf, daB
man bestehende Feldwege mQglichst in das kiinftige StraBennetz ein
beziehen muB. 



Berichtigung. 
1. Bei der Berechnung der Verteuerung der W ohnungsmiete 

durch die Steigerung der Stra13enlange und des Bodenaufwandes bei 
offener Bauweise ist auf S. 109 und 110 ein Versehen vorgekommen. 

Tatsachlich erhoht sich der auf die einzelne W ohnung ent
fallende Stra13en- und Bodenaufwand urn die gleiche Prozentzahl, 
urn welche durch Einfiigung des Wichs die Stra13enfrontlange des 
Grundstiicks gesteigert wird, also bei 

urn 
oder 

EfH. V. 2 3 4 Gesch. 

'/5.45 
73,4 

6/10 

60 
8/10 

80 % 
Folglich ergibt sich eine Erhohung der W ohnkosten durch Stral3en

aufwand von 

in W ohnstra13en . 
in Verkehrsstra13en 

16,7 25,2 
72,4 108 

16,2 
54 

17,6 
48 

16,2 M. 
36 " 

Entsprechend betragt die Erhohung durch den Bodenaufwand bei 

2 M./qm Rohlandpreis 9,6 14,4 10,2 11,2 10 M. 
10" " 48 72 51 56 50" 
30" " 144 216 153 168 150 

2. S. 134 Zeile 10 von unten lies Gelande statt Gebaude. 

H 0 ep fn er, SUidtebau. I. 
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Freitragende Holzbauten 
V ortrage von 

Regierungsbaumeister F. GeiBler, Dr.-lng. Th. Gesteschi, lngenieur W. Greim, 
Direktor O. Hetzer, Regierungsbaumeister Dr.-lng-. A. Jackson, Architekt 
O. Kaper, Dr.-lng. H. Lewe, Kommerzienrat S. Michalski, Baurat Dr.-Ing. 
A. Nenning, Dr. phil. R. Pliinnis, Ingenieur J. Stamer, Oberingenieur 

H. Storck, Oberingenieur S. Voss 

Mit einem Geleitwort von Baurat Dr.-lng. WeiB 
ord. Professor an der Techn. Hochschule zu Berlin 

Zusammengestellt und erganzt yon 

C. Kersten 

Mit 335 Textfiguren - Gebunden Preis M. 74.-

Das vorliegende Werk soil den Beweis erbringen, in welch her
vorragendem Malle sich in den letzten Jahren die Technik der 
ingenie.urm allig en tw orfenen HoI zba u ten en twick e I t ha t; es solI 
Vorurteile beseitigen helfen und Zeugnis ablegen von deutscher Arbeitsfahigkeit, 
von der Flthigkeit der deutschen Bauindustrie, sich· neuen Verhiiltnissen wirt
schaftlich und praktisch schnell anzupassen. Das Buch bietet reichhaltigsten 
Stoff an Ausfllhrungen aus dem Hoch- und Ingenieurbaugebiet und damit ein urn
fassendes und uberzeugendes Bild von der Entwicklung neuzeitlicher Holzbauweisen. 

Taschenbuch fiir Bauingenieure 
Unter Mitwirkung von 

Dr.-lng. Fr. Bleich-Wien, Geh. Hofrat Prof. a. D. Tho Biihm-Dresden, Geh. Rat 
Prof. Dr.-lng. E. h., Dr. d. techno Wissensch. E. h. H. Engels-Dresden, Geh. 
Hofrat Prof.'Dr. jur. A. Esche-Dresden, Geh. Hofrat Prof. Dr.-Ing. E. h. M. Foerster
Dresden, Prof. Dr.-lng. W. Gebler-Dresden, Geh. Hofrat, Geh. Baurat Prof. 
E. Genzmer-presden, Geh. Baurat, Beratender lngenieur Th. Koehn-Berlin, Prof. 
Dr.-lng. Fr. Kiigler-Freiberg, lng. B. Loeser-Dresden, Geh; Hofrat Prof. G. Lucas
Dresden, Dr.-lng. Max Mayer-Dortmund, Baurat Dr.-lng. A. Schreiber-Dresden, 

Baurat E. Wentzel-Leipzig. 

IIprausgegcben von 

Dr.-lng. E. h. Max Foerster 
Geh. Hofrat, ord. Prof. ffir Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule Dresden 

D r itt e, verbesserte und erweiterte Auflage 

In 1 Leinenband gebunden Preis M. 64.-

IIierzu Teuerungszuschlage 




