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3iir ItytiiMg son 5. lejerter 1928.

gin îe^ic^ 38ott gum ©etmbemonoftol
1. Ser freie ©eroerbeftanb tft ein prinjipteller

©egner bei Biotropoli. @r barf nom ©ruitbfa^e ber
einzel=perfönlichen S£ältg£eii, ber inbioibuetlen
Betriebsart nie^t abgeben, wenn er ftd) nidöt felbft
aufgeben roifl.

2. Sie Bîonopolifterung freiœirtfâ)afilieher ©ebtete
ift ©ojialifierung unb führt ben bügetlidjen ©taat
an ben Slbgmnb. SBeitere Monopole ftnb fc|on heute
in ©idjt.

3. Plan ïfat ben ©eroerbefianb im Qaijre 1924 auf
eine m onopolfreie Söfung bireït »erpfitchtei. @r lehrst
ei ab, tjeiiie bem Monopol pjufiimmen, umfomehr, ali
eine monopolf rete Söfung möglich ift unb bem

Bauernftanbe solle Befriedigung gemäßen roirb.
4. lieber aufreche freie Berufimann, ber necE) ©Inn

bat für ben ©taub, bem er angehört, ftimmt am 5. Se=
Zember au,3 innerfter Überzeugung mit

Stein!
Sie Streuten

Seö Schmelzer. ©eroeröeueröan&ei.

©ie $lu3fteüung in 2öintert()ur.
©ine Dluëftellung son planen — auch menn fie ftd)

noch fo überftchtlid) unb fdf)ön präfentiert — ift nid)t
jebetmanni ©ache. Senn ei braucht eine geroiffe Übung,
um fid; an f>anb eon ©runbriffen, Schnitten unb gaf=
faben einen Bau in ©ebanken erfte^en zu laffen unb
nicht am einzelnen bangen zu bleiben, Photographien
ober perfpeftiöifdje 3ci^nungen tonnen ben Bejcpauer
in feinen Bemühungen rooljl unterftühen. Sie tonnen
aber aud) nicht œepr al§ buoftp geroählte SHuëfd^nitte
Zeigen. Sex räumliche 3"fctmmen^atig tarnt nur am
Ptobeß fo recht tlar merben, fofern man ftch überhaupt
mit einem oertleinexten Biaßfiab begnügen muß. ©i roar
beihalb ein fefyr glücüiäser ©ebanke, einige befonberi
charatteriftif^e Beispiele oon Klcinhäufent im Plaßfiab
1 : 10 erfieljen zu laffen. Sie Klaffe für gnrcenaui&au
ber Kunfigeroer&efchule in 3örtc^ hat biefe Slufgabe fehr
gefchidt gelöft. Sie hübfthen |)âuicï)en — es Ijartbelt
ftch um bte Spper. ber Kolonie grauental in Rurich
unb ber ©ebfihilfe Kolonie in SBinterthur, um
ein ©op pel h au§ in ©enf unb um bie ©efamtanlage
ber Kolonie ^irzbrunnen in Bafel — erfüllen
aber nicht nur ihren groed als ©rgänzung ber plane,
fonbetn fie geben auch bte Plöglichkett, ber gar be ihren
gebührenden pia'§ einzuräumen. Senn gerabe Die gatbe
ift es, ber bei einfach fier gormgebung im Sutern rule
im 3nner» eine e«ifd)eibe«be Boße zukommt. Sai fällt
einem befonberi etnbrüdlich bei einem Befuctj ber ©elbft--
hilfe=Kolonie in SBtnterthur auf. 0b bie äußere garb=
gebung ber Käufer oom fdjarfen ©rün über grau unb
graugelb zum fatten Bot oon anfang an beabfic|iigt mar,
entzieht fid) meiner Kenntnis. Sod) muten bie lectern
garben roefenttidb natürlicher- Sie rote ©ruppe zum
Betfptel, inbezug auf bie Bauausführung mohl bie jüngfte,
Zeigt eine birett oorbilblid) fchöne garbenabftufung.

Unb noch etroas bereichert bie Sluifießung für bero
jenigen, ber über bie einzelnen Bauten unb ©ruppen
hinaus auf bie ©ntroidtung einer ©tabi fteljt, nämlich
bie überfiebtipläne ber großem ©chroeizer*
ftäbte im einheitliche« Ptaßftab oon 1 : 10,000. $[uf
biefen pnb, neben bem öffentlichen ©runbbefih, ben ©rüiv-
fläzen unb SBälbern, bte feit 1918 entfianbenen 3Bohn=

folonien eingetragen. Sa fällt einem z- B. auf, mie etfj
hältniimaßig galjlreidr bai ©infamillenhaui tn B#
oerlreten ift, im ©egenfat) etroa z« Sern. 3n ©enf ft»®

bie ©infamiltenhäufer in gtoei größer« Kolonien jufat«'
mengefaßt, mährenb bie Plehrfamiltenbäufer über

ganze ©tabt oerftreut ftnb unb oft zur SluSfüllung
Baulüden bienen. gn Zürich hui ftch bte BautätigW'
hauptfädhlich auf ben Kreis 6 ïonzentriert. 3lu§ afldj

planen aber fpricht bie Satfache, baff bie Bautätigf*'
ber legten acht Stah'ce ftch mehr ober meniger über ^
ganze ©tabtperipherte »erteilt, ein ©pfiem ber ©tob''

oergröjjerung, rttie ei oor bem Kriege gang unb gâb®

roar, ali bte PBohnungiprobultion zum größten Seil
in ben |>änben ber ©pefulation lag. fpeute, ba be<

Kleinroohnungibau unb ber Kleinhauibau eine ingeleg^'
heit ber Öffentlichkeit ift, ba könnte man ftch oorftefle"'
bap ei nicht mehr bem Sufaß überlaffen bleibt, roo 0^'

baut roirb. Plan möchte oielmehr hoffen, ba^ tn je&#

©labt aße Kräfte fiih auf ein ©rroetterungigebiet ko"'

Zentrieren roütben. Sie kullureßen, künftlerifchen unb net'

fehriieehttifdjen Borteile eines folchen Borgeheni leuch^
ohne roeiterei ein : Srabition, einheitliche, großzügige f"'
läge, ftraffe gufammenfaffung. 3trcfähe in biefem
ftnb roohl überaß oorljanben. ©te foßten aber jiel^'
mußt unb rafch roeiter oerfolgt roerben.

Unter ben auigefteßten Plänen für Kleinhäufer fefp"
oor aßem butdh i^rs ©infadhheit unb Sachlichkeit o"

Anlagen oon prof. §ar,§ Bernoußi in Bafel unb o"

anbern Orten unb bte ©elbßhilfe=Kolonie in 3Blntert|"
oon ben Irshitekten ©^eibler unb KeEermüßer. ^auch Arbeiten oon ©fchroinb & §igi, oon ©tabtbaumeip
Werter, Sdfneiber & Sanbolt, "Künbig & Detiker, tß^|'
Bertling, Stubert & ^oechel unb anbern zeigen fd^lW
Söfuttgen ber gefießten Probleme. Beben bem Beihf"'
haui, ba§ naturgemäß oon aßen Sppen bie größte SB'"

fchaftlichkeit aufioeift, ift auch bai Soppeü unb @iu8^
haui tn guten Söfungcn oertreten. Beim Soppelho",
kann man, je nathbem ber girft über beibe Käufer h'"'

roeg ober über bie Branbmauer lauft, gtoei 3lrten unte»'

fcheiben. Sie erftere Söfung roeift z- B. bie Kolonie "
ber tBötteliftraße in SBinterthur oon Bind & ©ch^v-
auf, bte le^tere bie Kleivibäufer in Seimbadh oon
ieft ©fchroinb. ©aß bie Branbmauer bei einer foW
Slnorbnung jum hö^ften Bauteil bei fiaufei roirb u",

bie ©tebelfront innerlich in zroef Seile fchneibet, mag.®'

Irdhitekten Bercßer & Samm in Bafel bazu geführt hu®H

auf ber Sängifront bei Bauei z®ei unglei^feitige
zufammenfioßen z« laffen. ©tnzelhäufer zeigen u-

Bittmeper & gurrer in ihrer länblidjen ©ieblung 2Beip '

tal unb Bonomoi ©rben in Sübenborf.
Qntereffant roäre ei auf bie bautechntfchen probß"3'

bie fidh beim Kleinhauibau ergeben, einzugehen.
genüge ber fMnroeii etroa auf bie ©egenfä^e ber P""iV
tierten Kolonie grauental in gürtd) unb ber Berbatt",
häufer in ©t. ©aßen: hier außer, ^olzfcßinbeln
innen ©ipiroanb, bort außen Badftein unb tnnen ij

Bon einzelnen Bauten abgefehen, bie im äiußern
nicht aße ©rinnerungen an früher gebräuchlidhe 9ß"''(
abgeftreift habert, ift ein neuzeitlicher, früher 3ug
arc|itettomfchen ©efialtung zu erkennen. §üten muß!"
ftd) aber oor netten Stußerlichkeiten, bie bei unfern
tif^en Bexhältniffen fidh nicht beroähren. 3d) nentifs "
ben oorbachlofen ©iebel. Sie oberften Pu^teile oern«''

.^
nämlich fehr rafdfj unb bai fd)abet nidht nur bem
fonbern auch ber ganze« Beroegung bei Kletnh""' j
§üten muß man ftd) auch ©tnßüffen, roie fte ^
oon einzelnen ©rupen ber auilänbifdhen Abteilung %
gehen könnten. Qdj meine IjGuptfät^Iidb bie ©ntP"^
aui ber ©dhule oon Prof. ©trnab tn PBten. 2B"®,.
oon ben ©chülern Beibharbt unb girafek gezeigt ""
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Z« AWWmZ vm s. Jezmber l»A.
Em letztes Wort zum Getreidenwnopol.

1. Der freie Gewerbestaud ist ein prinzipieller
Gegner des Monopols. Er darf vom Grundsatze der
einzel-persönlichen Tätigkeit, der individuellen
Betriebsart nicht abgehen, wenn er sich nicht selbst
aufgeben will.

2. Die Monopolisierung freiwirtschaftlicher Gebiete
ist Sozialisierung und führt den bügerlichen Staat
an den Abgrund. Weitere Monopole sind schon heute
in Sicht.

3. Man hat den Gewerbestand im Jahre 1924 auf
eine m onopolfreie Lösung direkt verpflichtet. Er lehnt
es ab, heute dem Monopol zuzustimmen, umfomehr, als
eine monopolfreie Lösung möglich ist und dem
Bauernstande volle Befriedigung gewähren wird.

4. Jeder aufrechte freie Berufsmann, der noch Sinn
hat für den Stand, dem er angehört, stimmt am 5. De-
zember aus innerster Überzeugung mit

Nein!
Die Direktion

Ses Schweizer. GewerSeverbandes.

Das Màhaus.
Die Ausstellung in Winterthur.

Eine Ausstellung von Plänen — auch wenn sie sich

noch so übersichtlich und schön präsentiert — ist nicht
jedermanns Sache. Denn es braucht eine gewisse Übung,
um sich an Hand von Grundrissen, Schnitten und Fas-
faden einen Bau in Gedanken erstehen zu lassen und
nicht am einzelnen hängen zu bleiben. Photographien
oder perspektivische Zeichnungen können den Beschauer
in seinen Bemühungen wohl unterstützen. Sie können
aber auch nicht mehr als hübsch gewählte Ausschnitte
zeigen. Der räumliche Zusammenhang kann nur am
Modell so recht klar werden, sosern man sich überhaupt
mit einem verkleinerten Maßstab begnügen muß. Es war
deshalb ein sehr glücklicher Gedanke, einige besonders
charakteristische Beispiele von Kleinhäusern im Maßstab
1 : 1V erstehen zu lassen. Die Klasse für Innenausbau
der Kunstgewerbeschule in Zürich hat diese Aufgabe sehr
geschickt gelöst. Die hübschen Häuschen — es handelt
sich um die Typen der Kolonie Frauental in Zürich
und der Sebsthilse-Kolonie in Winterthur, um
ein Doppelhaus in Gens und um die Gesamtanlage
der Kolonie Hirzbrunnen in Basel — erfüllen
aber nicht nur ihren Zweck als Ergänzung der Pläne,
sondern sie geben auch die Möglichkeit, der Farbe ihren
gebührenden Platz einzuräumen. Denn gerade die Farbe
ist es, der bei einfachster Formgebung im Äußern wie
im Innern eine entscheidende Rolle zukommt. Das fällt
einem besonders eindrücklich bei einem Besuch der Selbst-
Hilfe-Kolonie in Winterthur aus. Ob die äußere Färb-
gebung der Häuser vom scharfen Grün über grau und
graugelb zum satten Rot von ansang an beabsichtigt war,
entzieht sich meiner Kenntnis. Doch wirken die letztern
Farben wesentlich natürlicher. Die rote Gruppe zum
Beispiel, inbezug auf die Bauausführung wohl die jüngste,
zeigt eine direkt vorbildlich schöne Farbenabstusung.

Und noch etwas bereichert die Ausstellung für den-
jenigen, der über die einzelnen Bauten und Gruppen
hinaus auf die Entwicklung einer Gtadt sieht, nämlich
die Übersichtspläne der größern Schweizer-
städte im einheitlichen Maßstab von 1 : 10,900. Auf
diesen sind, neben dem öffentlichen Grundbesitz, den Grün-
flächen und Wäldern, die seit 1918 entstandenen Wohn-

kolonien eingetragen. Da fällt einem z. B. auf, wie vel'

hältnismäßig zahlreich das Einfamilienhaus in Bas"

vertreten ist, im Gegensatz etwa zu Bern. In Genf si""

die Einfamilienhäuser in zwei größern Kolonien zusai"'

mengefaßt, während die Mehrfamilienhäuser über die

ganze Stadt verstreut sind und oft zur Ausfüllung vo"

Baulücken dienen. In Zürich hat sich die Bautätigkeit
hauptsächlich auf den Kreis 6 konzentriert. Aus alle''

Plänen aber spricht die Tatsache, daß die Bautätigke"
der letzten acht Jahre sich mehr oder weniger über ds

ganze Stadtperipherie verteilt, ein System der Stad''
Vergrößerung, wie es vor dem Kriege gang und gab"

war, als die Wohnungsproduktion zum größten Teil
in den Händen der Spekulation lag. Heute, da de"

Kleinwohnungsbau und der Kleinhausbau eine Angelegt'
heit der Öffentlichkeit ist, da könnte man sich vorstelle"'

daß es nicht mehr dem Zufall überlassen bleibt, wo g"'

baut wird. Man möchte vielmehr hoffen, daß in jede"

Stadt alle Kräfte sich auf ein Erweiterungsgebiet ko"'

zentrieren würden. Die kulturellen, künstlerischen und vel'

kehrstechnischen Vorteile eines solchen Vorgehens leucht""

ohne weiteres ein: Tradition, einheitliche, großzügige Ä"'

läge, straffe Zusammenfassung. Ansätze in diesem Si""
sind wohl überall vorhanden. Sie sollten aber ziel""'

wußt und rasch weiter verfolgt werden.
Unter den ausgestellten Plänen für Kleinhäuser fesssi"

vor allem durch ihre Einfachheit und Sachlichkeit o>"

Anlagen von Prof. Hans Bernoulli in Basel und
andern Orten und die Selbsthilfe-Kolonie in Winterth"
von den Architekten Scheibler und Kellermüller. Ab""

auch Arbeiten von Gschwind à Higi, von Stadtbaumeist"

Hertsr, Schneider & Landolt, Kündig à Oetiker, PA
Hertling, Aubert & Hoechel und andern zeigen schlich'

Lösungen der gestellten Probleme. Neben dem Reihs"'
Haus, das naturgemäß von allen Typen die größte W'"
schaftlichkett ausweist, ist auch das Doppel- und Einz"''

Haus in guten Lösungen vertreten. Beim Doppelha"
kann man, je nachdem der First über beide Häuser ht"'

weg oder über die Brandmauer läuft, zwei Arten unter'

scheiden. Die erstere Lösung weift z. B. die Kolonie "
der Möttelistraße in Winterthur von Ninck à Schneid"

auf. die letztere die Kleinhäuser in Leimbach von Arch.
tekt Gschwind. Daß die Brandmauer bei einer solch"

Anordnung zum höchsten Bauteil des Hauses wird ""
die Giebelfront innerlich in zwei Teile schneidet, mag
Architekten Bercher à Tamm in Basel dazu geführt ha""^
auf der Längsfront des Baues zwei ungleichseitige Gie"

zusammenstoßen zu lassen. Einzelhäuser zeigen u>
_

Rittmeyer à Fnrrer in ihrer ländlichen Siedlung Weih"

tal und Bonomos Erben in Dübendorf.
Interessant wäre es auf die bautechnischen Probte"'/

die sich beim Kleinhausbau ergeben, einzugehen. DA
genüge der Hinweis etwa auf die Gegensätze der
tierten Kolonie Frauental in Zürich und der Verba""
Häuser in St. Gallen: hier außen Holzschindcln
innen Gipswand, dort außen Backstein und innen Tas /

Von einzelnen Bauten abgesehen, die im Äußern "A
nicht alle Erinnerungen an früher gebräuchliche
abgestreift haben, ist ein Neuzeitlicher, frischer Zug t" "

architektonischen Gestaltung zu erkennen. Hüten muß "s
sich aber vor neuen Äußerlichkeiten, die bei unsern kltw

tischen Verhältnissen sich nicht bewähren. Ich nenne
den vordachlosen Giebel. Die obersten Putzteile vermut"

nämlich sehr rasch und das schadet nicht nur dem
sondern auch der ganzen Bewegung des Kleinha"'
Hüten muß man sich auch vor Einflüssen, wie sie

von einzelnen Grupen der ausländischen Abteilung
gehen könnten. Ich meine hauptsächlich die EntM"
aus der Schule von Prof. Strnad in Wien. Was >

von den Schülern Neidhardt und Jirasek gezeigt "N
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fob îubif^e ©pieleteien. 3lud^I,"gehören biefe Raufet
kreitê ntdjjt mehr pr ©attung ßleinhaul, rate audfj bte
~oppeîotlla oon 3Renbelfohn ober Sie ©ntroürfe oon
fotiigl ober SRühl. SCBohltuenb einfach finb bagegen bie
leiten oon Seffenoro, SERuelmann, ^ebetfen, ^ßaul iffiolf
jwib 0ub. Sermifjt habe ich ©ranpré SRolière mit fetner
®ûrtenftabt „Sreeroijt" bei SRotterbam.

Stöel in ädern : bie Slulfteltung ift äujjerft tntereffant
^b el märe p roünfchen, bajj fie noch in recht oielen
®täbten ber ©chroetj gegeigt roirb unb fo mirbt für bie
jjbee bei Äleinhaufel. (gu roûnfcïjen rcäre allerblngl,
£)& fte auch abenbl unb am ©amitag pgängtid^ mare.)

aulgejeldhnet ortentterenber Katalog mit ein paar
foönen Ibbilbungen iKufiriert, erleichtert ben überbltcf
^b enthält nüt)li(i)e ^inmetfe. Sal ©eleitroort fdjrteb
«t. §an! iß et er, ber rührige ißräftbent bei Serbanbel
î«t SBohnunglroefen unb SBoipunglreform. @r roeift im
Monbern barauf ^in, baff „bal problem bel ©Igen*
9ctntel für ben einfachen Arbeiter nicht mebr blofj eine
Üeoretifdfje Streitfrage barftedt, fonbern baff el bereitl

w§ ©tabium ber praftifdEjen Sachführung getreten ift
fob bafj el auch beute nod) trot) ber ungünftigeren roirt*
fooftlid^en Serhältntffe möglich ift, ein fletnel £aul mit
garten für befd^eibene SDRittel p erfieHen unb p er*
gerben". Sadlj einem etnge^enben Çlnroeil auf bie ge=

jfobheitlidhen, fokalen, etf)ifd^en unb ergleherifchen 23or-
foie bel ©Infamilienhaufel [erliefet Sr. ißeter feine Slul*
Mrnngen mit bem fMnmeil auf bte ©chroiengEetteti ber
ymaniterung oon ßieinpufetn. Siefe p überrotnben,
fotb nid^t nur @aä)e ber bireft gntereffterten fein, fon
fofo aller, bie im Sau oon Hletnhäufern einen gort
fotitt in unferer SBohnfultur fe^en. Heinrich ißeter.

QmboH „©(obus" eämeuplas, 3ïrâ».
SRan fd^retbt ber „gäriger ijßofi" : 2Rit Siefenfcl)ritten

pfot bte ©tabt gürtet) in ihrem äußeren 2ht!fei)en ber
®*ojä ©tabt entgegen. Menthalben müffen alte ©ebaube
j^bernen Neubauten meinen, ober fte merben buref)

^bauten ben neuen SBerbältniffen, ben neuen Sebütf*
fofen angepaßt. Sicht nur auf bte „®itp", bie Sahn*
foijtïafje, ift biefe Ummanbtung in grofiftäbiifchel ©e*
£%e beft^rânît, baut bei roachfenben SetEehrl firedt

jfoe gühler immer meiter btnaul, in bie Sebenftrafjen,
fob mir haben im Saufe ber legten gahre auch an btefen

gange Sethe oon Um* unb Neubauten erlebt, bie bal

©tabtbilb für mannen, ber gürich lange ntcljt mebr ge*
fehen hat, faft untenntltf^ mae|e« tonnen. Siefe! „lange"
braucht ftd| aber gar nic^i auf gahre p erftredten. ©o
haben pm Seifpiel roenige SRonate genügt, um ba! 3lu§*
fehen bei „Söroerplat)el" oon ©runb auf p oeränbern.
©in großer, moberner ©efchäftlbau bel Äonfettionl«
Kaufes „©tobul" bilbet nun bie ©de Somenftrage Ufteri*
ftrafje, ein Neubau fc^ einbar, ber mit alten ©ebüuben
nic^tl rneljr gemein bat, unb boef; ift er au! biefen burd^
blo^e Umbauten ^eroorgegangen. SBo^l nic^t nur Su^=
enbe, fonbern fpunöette oon 3Renfd§en, bte im Saufe
biefe! ©ommer! ben Somenplat; äberfdjritien, ftnb fielen
geblieben, um biefen in te reffan ten UmbamSSrbeiten eine
SBeile fore Stufmertfamfeit p freuten. Unb fte oer*
bier.ten biefe um fo melje. menn man bebenft, ba| fie in
tnapp einem falben gaijr bemältigt morben ftnb. ©I
ift felbftoerftânblidî, ba§ bie! nur möglich mar burä)
eine bil in! Meinfte mo^lbur^bad^te Drganifation, bure^
genauefie! gnetnanbergreifen ber einzelnen Slrbeiten. Sie
Seitung berfelben lag In ben Çânben oon Slrdjfiteft
^ermann SSeibeli. g^m oor allem, boc^ nid^t roe*

niger ber tatfräftigen, oerftänbnüoollen gufammenarbeit
ber Unternehmer ift e! p bauten, menu fte in fo iref*
flicker Irt unb SBeife burehgeführt motben ftnb.

gn einer erften Sauetappe, bie oom 6. Slpril bil
15. gult ftch erftredte, mitrbe bal §au§ an ber Somen*
fitafje umgebaut, in ber jmeiten, Der |>auptetappe, folgten
bie Käufer am Söroenplat) unb an ber Ufteriftrajje. gn
ber fabelhaft furpn geit oon britthalb ÏÏRonaten — bal
heifjt oom 22. guli bil 10. Dttober — mürben audh
biefe p ihrem heutigen Slulfehen oeranbert, unb p einem
einheitlichen ©anjen oerf^moljen. Sie gaffaben mürben
erneuert,' bte SRauern burch ©ifentoriftrufüonen oerfiärtt.
©benfo elnfdhneibenb, roie bie au|eren Umbauten, ftnb
bte baulichen SSeränberungen im gnnern. Sie grotfehen*
mänbe unb Sranbmauern ber einzelnen Käufer mußten
burdhbroc|en, bte Sedenbalfen oerftörft merben. SBoihen*
lang ruhten bte oberen ©todroerEe faft einzig unb adetn
Guf ©tühbaWen unb pfählen, ohne baff fie ihren Se*
trieb einpfteüen gejmungen roaren. 30,000 Silo ©ifen*
îonfîruîtion roaren nötig, bie l)crau»aesiffener« SSRauern

p erfehen unb bem ßaufe bie alte geftigïeit p erhalten.
Uiicht ipiahgeminn mar eigentttdh bal Çauptbeftreben,

fonbern Sid^t, unb ber gange gnnenaulbau trägt tiefem
giele ^Rechnung. Son allen Seiten ftrömt ba! Sagel*
licht fjerein unb erhöht bie greunblishîeii ber Serîaufl*
lofalttaten mit ihrer marnten, bunîeln ©idfjentäferung.
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^Nd kubische Spielereien. AuchI,'gehören diese Häuser
^reits nicht mehr zur Gattung Kleinhaus, wie auch die
Doppelvilla von Mendelsohn oder die Entwürfe von
vanigl oder Rühl. Wohltuend einfach sind dagegen die
Arbeiten von Tefsenow, Muesmann, Pedersen, Paul Wolf
>wd Oud. Vermißt habe ich Granprè Molière mit seiner
Gartenstadt „Breewijk" bei Rotterdam.

Alles in allem: die Ausstellung ist äußerst interessant
es wäre zu wünschen, daß fie noch in recht vielen

Mdten der Schweiz gezeigt wird und so wirbt für die

Me des Kleinhauses. (Zu wünschen wäre allerdings,
daß sie auch abends und am Samstag zugänglich wäre.)
M ausgezeichnet orientierender Katalog mit ein paar
îchônen Abbildungen illustriert, erleichtert den Überblick

enthält nützliche Hinweise. Das Geleitwort schrieb
Dr. Hans Peter, der rührige Präsident des Verbandes
sur Wohnungswesen und Wohnungsreform. Er weist im
^sondern darauf hin, daß „das" Problem des Eigen-
Heimes für den einfachen Arbeiter nicht mehr bloß eine
heoretische Streitfrage darstellt, sondern daß es bereits

>ns Stadium der praktischen Durchführung getreten ist
M daß es auch heute noch trotz der ungünstigeren wirt-
gastlichen Verhältnisse möglich ist, ein kleines Haus mit
Garten für bescheidene Mittel zu erstellen und zu er-
werben". Nach einem eingehenden Hinweis auf die ge-
sundheitlichen, sozialen, ethischen und erzieherischen Vor»
Ue des Einfamilienhauses schließt Dr. Peter seine Aus-
Mrungen mit dem Hinweis auf die Schwierigkeiten der
mnanzierung von Kieinhäusern. Diese zu überwinden,
Md nicht nur Sache der direkt Interessierten sein, son
?èrr> aller, die im Bau von Kleinhäusern einen Fort
schritt in unserer Wohnkultur sehen. Heinrich Peter.

UM» .MW" LöimM. Zürich.
Man schreibt der „Züricher Post" : Mit Riesenschritten

Mi die Stadt Zürich in ihrem äußeren Aussehen der
Groß Stadt entgegen. Allenthalben müssen alte Gebäude
Mernen Neubauten weichen, oder sie werden durch
Mbauten den neuen Verhältnissen, den neuen Bedürs-
Men angepaßt. Nicht nur auf die „City", die Bahn-
Hasstraße, ist diese Umwandlung in großstädtisches Ge-
Mge beschränkt, dank des wachsenden Verkehrs streckt

e ihre Fühler immer weiter hinaus, in die Nebenstraßen,
M wir haben im Laufe der letzten Jahre auch an diesen
'"e ganze Reihe von Um- und Neubauten erlebt, die das

Stadtbild für manchen, der Zürich lange nicht mehr ge-
sehen hat, fast unkenntlich machen können. Dieses „lange"
braucht sich aber gar nicht auf Jahre zu erstrecken. So
haben zum Beispiel wenige Monate genügt, um das Aus-
sehen des „Löwenplatzes" von Grund auf zu verändern.
Ein großer, moderner Geschäftsbau des Konfektions.
Hauses „Globus" bildet nun die Ecke Löwenstraße-Usteri-
straße, ein Neubau scheinbar, der mit alten Gebäuden
nichts mehr gemein hat, und doch ist er aus diesen durch
bloße Umbauten hervorgegangen. Wohl nicht nur Dutz-
ende, sondern Hunderte von Menschen, die im Laufe
dieses Sommers den Löwenplatz überschritten, sind stehen
geblieben, um diesen interessanten Umbau-Arbeiten eine
Weile ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Und sie ver-
dienten diese um so mehr, wenn man bedenkt, daß sie in
knapp einem halben Jahr bewältigt worden sind. Es
ist selbstverständlich, daß dies nur möglich war durch
eine bis ins Kleinste wohldurchdachte Organisation, durch
genauestes Ineinandergreifen der einzelnen Arbeiten. Die
Leitung derselben lag in den Händen von Architekt
Hermann Weideli. Ihm vor allem, doch nicht we-
niger der tatkräftigen, verständnisvollen Zusammenarbeit
der Unternehmer ist es zu danken, wenn sie in so tref-
flicher Art und Weise durchgeführt worden sind.

In einer ersten Bauetappe, die vom 6. April bis
15. Juli sich erstreckte, wurde das Haus an der Löwen-
straße umgebaut, in der zweiten, der Hauptetappe, folgten
die Häuser am Löwenplatz und an der Usteristraße. In
der fabelhast kurzen Zeit von dritthalb Monaten — das
heißt vom 22. Juli bis 10. Oktober — wurden auch
diese zu ihrem heutigen Aussehen verändert, und zu einem
einheitlichen Ganzen verschmolzen. Die Fassaden wurden
erneuert, die Mauern durch Eisenkonftruktionen verstärkt.
Ebenso einschneidend, wie die äußeren Umbauten, sind
die baulichen Veränderungen im Innern. Die Zwischen-
wände und Brandmauern der einzelnen Häuser mußten
durchbrochen, die Deckenbalken verstärkt werden. Wochen-
lang ruhten die oberen Stockwerke fast einzig und allein
auf Stützbalken und -Pfählen, ohne daß sie ihren Be-
trieb einzustellen gezwungen waren. 30,000 Kilo Eisen-
konstrnktion waren nötig, die herausgerissenen Mauern
zu ersetzen und dem Hause die alte Festigkeit zu erhalten.

Nicht Platzgewinn war eigentlich das Hauptbeftreben,
sondern Licht, und der ganze Innenausbau trägt diesem
Ziele Rechnung. Von allen Seiten strömt das Tages-
licht herein und erhöht die Freundlichkeit der Verkaufs-
lokalitäten mit ihrer warmen, dunkeln Eichentäferung.
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