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Der Schweizer heimatschutz (ShS) ist die führende Schweizer non-Pro-
fit-Organisation im Bereich Baukultur. wir sind ein Verein mit 27000 mit-
gliedern und Gönnern und bestehen seit 1905 als Dachorganisation von 
25 kantonalen Sektionen. wir setzen uns für gefährdete Baudenkmäler 
ein und fördern gute architektur bei neubauten. Jährlich verleihen wir ei-
ner Gemeinde den wakkerpreis. 
www.heimatschutz.ch

«aufschwung» ist die aktuelle Kampagne des 
Schweizer heimatschutzes. Damit wollen wir 
ihnen die architektur der 50er-Jahre näher brin-
gen und ihre augen öffnen für die schützens-
werten Bauten der nachkriegszeit.

mitten im neuen Quartier gelegen, markiert das zentrum St. Johannes 
mit dem benachbarten hertizentrum den öffentlichen Bereich. Leo  
hafner wendet sein in einem Bildhauerpraktikum bei Fritz wotruba er-
worbenes Fachwissen bei diesem Bau virtuos an. im Gegensatz zu den 
ansonsten leicht wirkenden Bauten von hafner und wiederkehr kommt 
hier eine Plastizität zum tragen, die dem Brutalismus eines walter  
Förderer nahe steht. Die plastisch modellierten, aus einem Guss erschei-
nenden schweren Betonelemente stehen im gewünschten Kontrast zu 
den rational gestalteten, bis zu 20 Geschosse zählenden wohnbauten 
der nachbarschaft. zeittypisch ist auch die Organisation des zentrums: 
um einen zentralen, etwas erhöhten Platz versammeln sich Kirche, Pfarr-
haus und Pfarreiheim. im innern der Kirche überrascht der fünfteilige 
wandgemäldezyklus von Ferdinand Gehr zum thema der heiligen Drei-
faltigkeit.

  11  Teppichsiedlung 
Herti

Adresse Letzistrasse 25–43
BAujAHr 1963–64
ArcHiTekTen Leo Hafner und 
Alfons Wiederkehr, Zug

 15  Hochhäuser Leimatt

Adresse Leimatt A und B, Oberwil bei Zug  BAujAHr 1961–62
ArcHiTekTen Fritz stucky und rudolf Meuli, Zug

Baarerstrasse Bahnhofstrasse

Die aus 19 eingeschossigen atriumhäusern bestehende Siedlung schliesst 
das mit mehrheitlich grossmassstäblichen Bauten strukturierte Gebiet 
der herti-allmend nach nordosten ab. Sie ergänzt das bestehende woh-
nungsangebot, indem sie ein naturnahes wohnen ermöglicht. Die häu-
ser folgen unverkennbar den hofhaus-Konzepten eines mies van der 
rohe, die dieser ab den 1930er Jahren entwickelte. auf einem Geschoss 
angelegt, sind im rechteckigen Baukörper zwei höfe ausgespart, die zur 
Belichtung der innen liegenden räume dienen, aber auch als Gärten in-
szeniert werden. trotz der sehr kompakten Form entstanden hier, insbe-
sondere für die damalige zeit, grosszügige wohneinheiten.

bild. Von führenden Kräften wurde in den 1960er Jahren die zukunft als 
Stadtlandschaft propagiert und das hochhaus als ein tragendes städte-
bauliches element gepriesen. Die beiden hochhäuser Leimatt sind ein in-
teressanter Vorschlag in der Grundrisstypologie und auch als Vorbild für 
die 1965 entstandenen hochhäuser Fridbach (Fridbachstr. 1–2) zu sehen. 
Die Bauten nehmen, wie der wohnturm Fanghöfli in Littau (1959/60, 
Josef Gasser), Bezug auf die arbeiten von F. L. wright. als Solitäre mar-
kieren sie zwar aus der Ferne den äusseren rand des städtischen Sied-
lungsraums, in Bezug zu den lokalen Baustrukturen sind die beiden 
türme hingegen eine isolierte erscheinung.

Der dreieckigen Grundrissform und der über eck offenen terrassen we-
gen werden die beiden hochhäuser liebevoll als «toblerone» bezeichnet. 
Sie sind ein sichtbares zeichen für die Veränderungen im Landschafts-

Dies ist die 25. Publikation in der reihe «Baukultur entdecken». weitere 
werden laufend produziert, seit mai 2009 in neuem Layout.
zu bestellen im Shop auf www.heimatschutz.ch.
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hOchhäuSer in zuG

in den Jahren zwischen 1950 und 1970 wurden in Zug 20 hochhäuser 
errichtet, was, gemessen an der Grösse Zugs, als schweizerischer 
sonderfall zu würdigen ist. Nahezu alle bedeutenden Zuger archi-
tekten der Nachkriegszeit konnten mindestens ein hochhaus erstel-
len. Die vielen hochhäuser tragen wesentlich zum modernen Geprä-
ge Zugs bei. Die zeichenhaften Bauten trugen dazu bei, die stadt zwi-
schen Oberwil und Cham entlang der seeuferlinie zu gliedern. aber 
auch mitten im Zentrum entstanden mehrere hochhäuser. als städ-
tebauliches Vorzeigestück darf die Baugruppe am übergang der 
Bahnhof- zur Baarerstrasse gelten. hier sind es die Bauten von  
stucky und Meuli (Glashof, Baarerstrasse 43, 1961/66) und hanns a. 
Brütsch (Bahnhofstrasse 30/32, 1962/64), die gekonnt von der linea-
ren Bebauung entlang der Bahnhofstrasse in die aufgelockerte, gross-
städtisch anmutende Bebauung an der Baarerstrasse überleiten.

Der am riBa in London ausgebildete Stöckli realisierte als junger archi-
tekt die erste hochhaussiedlung des Kantons zug. Die zehn hochhäuser 
liegen auf einer zusammenhängenden Landparzelle in Sichtdistanz zum 
See. Die unterschiedlich hohen Bauten sind frei auf dem Grundstück an-
geordnet, und der Grünraum ist als Parklandschaft ausgestaltet. 
Für die Bebauung an bevorzugter Lage entwickelte Stöckli moderne und 
bis heute aktuelle Grundrisstypen, die sich in verschiedenen Varianten 
realisieren liessen. Den häusern gemeinsam ist das zentrale treppen-
haus, das zwei resp. drei wohneinheiten erschliesst. Die zueinander um 
ein halbes Geschoss versetzten haushälften lassen die Bauten von aus-
sen als dicht beieinander stehende Solitäre erscheinen. 
nach einem wettbewerb ist eine erweiterung der anlage durch Philipp 
Brühwiler und Konrad hürlimann geplant. 

 16  Hochhaussiedlung Alpenblick

Adresse Alpenblick 2–12, cham  BAujAHr 1963–1968
ArcHiTekT josef stöckli, Zug

Der nach ökonomischen Grundsätzen konzipierte wohnbau folgt den 
Pos tulaten Le corbusiers. insbesondere die offene Pfeilerhalle erinnert 
an dessen «unité d’habitation», die er erstmals 1952 in marseille errichte-
te. Die Vorliebe rainer Peikerts für die architektur Le corbusiers kommt 
auch in seinem Bausystem zum tragen, in welchem die Dimensionen der 
Stützen und der durch sie gebildeten Felder dem von corbusier entwi-
ckelten masssystem «modulor» folgen. Der 54 wohneinheiten umfas-
sende Bau war bereits nach zehn monaten Bauzeit bezugsbereit.

 14   Wohnblock steinhauserbrücke

Adresse riedmatt 2–4  BAujAHr 1971–72
ArcHiTekT Peikert contract AG, Zug

Das Programm 58 des Variel-Stahl-Systems markiert den anfang einer 
aussergewöhnlichen entwicklung. Die expressive Gestalt der raumzel-
len mit den schrägen Seitenwänden, verbunden mit der hervorstehen-
den Dachkante, ist eines der auffälligen erkennungsmerkmale der Schul-
bauten mit dem Bau-System. Die aneinander gereihten eingeschossigen 
zellen bilden Pavillons unterschiedlicher Länge. Der hier realisierte Grund-
typ mit zwei einander gegenüber liegenden Schulräumen und einem mit-
tig angeordneten eingangsbereich liess sich sowohl in der Fläche wie 
auch an hanglage platzieren. Die Pavillons waren als ersatz für die noch 
oft als Schulzimmerprovisorien verwendeten Baracken gedacht und 
konnten bei Bedarf umplatziert werden.

 13  schulpavillon im 
Variel-stahl-system
(Programm 58)

Adresse Löberenstrasse, 
div. andere Orte
BAujAHr 1958
ArcHiTekTen Fritz stucky und 
rudolf Meuli, Zug
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 10  kirchliches 
Zentrum st. johannes

Adresse st.-johannes-
strasse 9–11
BAujAHr 1968–71
ArcHiTekTen Leo Hafner  
und Alfons Wiederkehr, Zug
kunsT AM BAu Ferdinand Gehr

Die Villa wurde, von aussen gut sichtbar, mit dem Variel-Beton-System re-
alisiert. im innern wurde mit der anordnung der elemente der nachweis 
erbracht, dass auch industriell vorgefertigte Systemzellen individuelle 
raumbedürfnisse erfüllen und die örtlichen Gegebenheiten berücksichti-
gen können. Der Bau besteht aus dreizehn raumelementen. auf die Lage 
direkt am See wird mit einer Staffelung der Baumasse reagiert. Diese mass-
nahme erlaubt eine Verschränkung von innen und aussen. Der charakter 
der Villa entfaltet sich in der Grosszügigkeit der raumzellen und im sorgfäl-
tigen innenausbau, der mit ausgesuchten Oberflächen und qualitätsvollen 
einbauten veredelt ist. (Das Grundstück ist nicht öffentlich)

 12  Villa Mijnssen

Adresse  Artherstrasse 36
BAujAHr 1968
ArcHiTekTen Fritz stucky und rudolf Meuli, Zug

VOrFaBriKatiOn

Zu den Besonderheiten der lokalen architekturproduktion zählen die 
vielen in Zug entwickelten Bausysteme. rainer Peikert, Peter Kamm 
sowie Fritz stucky und rudolf Meuli sind die wichtigen exponenten. 
während das Bausystem von Peikert ein Baukasten aus vorgefertigten 
Betonelementen ist, reagiert die von Kamm in Zusammenarbeit mit 
helmut Paschmann entwickelte «4D-Bauweise» auf Nutzungsansprü-
che, die sich verändern. stucky und Meuli hingegen konzipierten gan-
ze raumzellen und erzielten mit dem Variel-system (Variel = variables 
element) internationale erfolge. ein erstes Patent für ein vorfabrizier-
tes raumelement aus holz hatte stucky 1956 eingereicht, 1965 erfolgte 
mit dem Variel-Beton-system der internationale Durchbruch. um 1975 
produzierten weltweit 2 400 arbeitskräfte in dreizehn Fabriken mit ei-
ner Produktionskapazität von 18000 elementen neue häuser. Bis 1982 
wurden 140 000 raumelemente hergestellt, ca. 4.5 Millionen Qua-
dratmeter Gebäudefläche gebaut und ungefähr eine Milliarde Fran-
ken umsatz erzielt. Die Vision, häuser wie autos zu bauen, wurde für 
stucky und Meuli für eine kurze Zeitspanne wirklichkeit.



mit dem neubau für den hauptsitz der zuger Kantonalbank begründeten 
die jungen architekten Leo hafner und alfons wiederkehr ihren weit über 
zug hinausreichenden ruf. auf die städtebaulich delikate Lage am Über-
gang von der altstadt zur Vorstadt antworteten die architekten in dem 
aus einem wettbewerb von 1949 hervorgegangenen Projekt mit einer 
konsequent modernen haltung. Sie nahmen mit ihrem Projekt Bezug auf 
die vorangegangenen Planungen von hans hofmann. 
Der nach funktionalen Grundsätzen konzipierte Bau biedert sich nicht 
an, sondern fügt sich selbstbewusst, aber rücksichtsvoll in die gebaute 
umgebung ein. auch respektiert er den repräsentationsanspruch der al-
ten am Postplatz erstellten Bauten, des regierungsgebäudes (1869–
1873), der hauptpost (1902)  und des Verwaltungsgebäudes (1915). Die 
wiederentdeckung eines Kollaudationsprotokolls – spezielle Bauvor-
schriften des Bundes, die im nachgang zur Vorstadtkatastrophe von 1887 
festgehalten wurden – führte zu einem mehrjährigen Planungsunter-
bruch. 
noch heute zeigt sich die Bank nach einer sorgfältigen restaurierung in 
ihrem originalen Kleid aus weissem marmor, aluminium und Glas. Die in 
die Fassade integrierte Skulptur ist ein werk des Künstlers Josef ricken-
bacher und markiert den auf der Seite der arkade (vom Platz abgewandt!) 
platzierten zugang zur Bank.

Der unter einem weit nach unten gezogenen zeltartigen Dach liegende Kir-
chenraum gilt als meilenstein in der Schweizer Sakralarchitektur. Brütsch 
zählt mit Baur, higi und metzger zu den erneuerern, die als erste Kirchen 
mit räumlich zusammengefasstem Schiff und chor bauten und damit die 
thesen des 2. Vatikanischen Konzils (1962–65) architektonisch vorwegnah-
men: Die Kirche als sichtbarer ausdruck der Gemeinschaft christi mit den 
Gläubigen. Brütsch entwarf seine Kirchen mit einbezug der bildenden 
Kunst, wobei er nicht nur in der Kirche in Oberwil, sondern auch in Suhr, Lu-
zern und zweisimmen eng mit dem Künstler Ferdinand Gehr zusammenar-
beitete. Der revolutionäre Kirchenbau wurde von der Bevölkerung gut auf-
genommen, hingegen provozierten Gehrs wandmalereien einen Kunst-
skandal. Sie wurden fünf Jahre lang hinter Vorhängen versteckt, bis sich die 
Kirchgemeinde für den erhalt der wandgemälde und das entfernen der 
Verhüllung entschied.

Die 1960er Jahre waren von ambitiösen wachstumsprognosen geprägt, die 
das industrielle Bauen und die Verdichtung der Siedlungen förderten. mit 
dem terrassenhaus, dem ersten in der Schweiz, antworteten Stucky und 
meuli auf diese herausforderung: Der neue haustyp minimierte nicht nur 
die Baukosten, er galt auch als ideale Bebauungsform für hanglagen. und 
er erfüllte ansprüche, die auch an ein einfamilienhaus gestellt werden.
Den 25 verschiedenen wohneinheiten ist die in den Grundriss eingebun-
dene terrasse gemeinsam, die mehr als ein Drittel der Grundrissfläche be-
legt. Die Brüstungen sind als Pflanztröge ausgebildet. Sie schützen vor ein-
blicken und strukturieren die terrassenlandschaft. Damals noch fehlende 
gesetzliche Grundlagen für Stockwerkeigentum verlangten allerdings spe-
zielle baurechtliche Lösungen.

Das als Schulanlage konzipierte ensemble besteht aus fünf Volumen, wo-
von vier als Schulzimmertrakte und eines als Spezialtrakt bestimmt wur-
den. Die leichte neigung des terrains wird in das städtebauliche Konzept 
integriert und die erschliessung über treppen und Plätze geführt. Die aus-
schliesslich mit Beton erstellte Gebäudehülle wird plastisch ausgeformt, 
so dass eine schwere, mit der erde verbundene architektur entsteht. Die 
als häuser erlebbaren einheiten gruppieren sich um Plätze, die als quali-
tätsvolle aussenräume den Schulalltag prägen. Vom strengen Funktiona-
lismus der 1950er Jahre wird zu Gunsten einer räumlich architektonischen 
Gesamtwirkung abgerückt.

augenfällig sind die feingliedrigen Betonbänder, die den wohnungen als 
Balkone dienen. Der Sockel ist mit seinen flach in das mauerwerk gesetz-
ten Fenstern eher einem traditionellen architekturverständnis verpflich-
tet, die grossflächigen Verglasungen sind ein Bekenntnis zur moderne. 
Das wohn-und Geschäftshaus «Seepark» ist ein wichtiger zeuge einer neu-
en wohnkultur, die unterschiedliche nutzer ansprechen will. Der an einer 
städtebaulichen nahtstelle, am Übergang von der geschlossenen zur of-
fenen Stadt gelegene, gut eingepasste Bau bezeugt das interesse Brütschs 
an Fragen zur Stadtentwicklung von zug. 

auf die nachbarschaft zur Kirche St. michael (1899–1902, curjel & moser) und 
das bestehende institutsgebäude (1873/74, Leopold Garnin) reagierten die 
architekten mit einem kubisch gegliederten, in zwei Volumen organisierten 
erweiterungsbau. Die anlage gruppiert sich um einen ein rechteck um-
schreibenden umgang, der in der mitte einen grosszügigen innenhof aus-
spart. im unteren, flachen Gebäudekörper befinden sich die Schulräume, im 
oberen, viergeschossigen Querbau die internatszimmer mit Sicht auf See 
und Landschaft. Die schlichten, verputzten Fassaden mit den liegenden 
Fensterbändern geben dem Bau das moderne Gepräge, das auch als Sinnbild 
für den fortschrittlichen unterricht am institut verstanden werden sollte. 
restauriert wurden die Gebäude 1998 bis 2008 durch ruedi zai und Partner; 
in die alte turnhalle bauten die architekten einen modernen hörsaal ein.

Das haus am Bohlgutsch ist der erste Bau von Stucky und meuli. nach ei-
nem fünfjährigen aufenthalt in amerika, wo Stucky auch bei F. L. wright 
studierte, machte er sich 1956 gemeinsam mit rudolf meuli, den er im Büro 
weber kennengelernt hatte, selbständig. Der von Stuckys erfahrungen in 
amerika geprägte entwurf zeigt ein in den hang gebautes Gebäude, ge-
prägt von den horizontalen Brüstungsbändern. auf die Lage am nordhang 
reagierten die architekten mit einem quer zum hang gestellten Bau. Das 
haus ist in drei unterschiedliche wohneinheiten aufgeteilt, wobei die obe-
ren beiden etagen als maisonettewohnung ausgebildet sind. Die farblich 
differenzierte Gestaltung unterstützt das architektonische Konzept, das 
das Gebäude als über der erde schwebend erscheinen lässt.

Die gedeckte Pausenhalle dient als Bindeglied zwischen den verschiede-
nen Bauvolumen. im hauptgebäude befinden sich die Schulzimmer, im 
Spezialtrakt Singsaal, handarbeitsraum und die hauswartswohnung. Die 
nach Südosten ausgerichteten Klassenzimmer gewähren eine optimale 
Besonnung und Belichtung und sind vor der Lärmeinwirkung der nahen 
Baarerstrasse geschützt. im nüchtern verputzten massivbau treten einzig 
die mit einem Betonraster gefassten zimmerfronten hervor. Dem haupt-
bau sind ein Pausenplatz und eine Spielwiese vorgelagert, mit starker 
Busch- und Baumbepflanzung versehen. 2006 verdichteten roefs + Frei 
die anlage. Der Kindergartenpavillon wurde abgebrochen. Die grosszügig 
bemessenen aussenräume blieben erhalten. 

Die 1950er und 1960er Jahre 
Revolution des Städtebaus und der Architektur in Zug

Von Fritz wagner van den Berg, ehemaliger stadtarchitekt Zug

es herrscht aufbruchstimmung in Zug. Vorbei sind die Jahre der 
Beschränkung, vorbei der heimatstil. Zug wird ein internationa-
ler Ort, nicht nur in der wirtschaft, auch im erscheinungsbild. 
Das Bauen orientiert sich an den New towns in england, an den 
satellitenstädten in schweden und an der interbau 1957 in Berlin. 
Max Frisch schreibt ‚achtung die schweiz’ und meint damit eine 
völlig neue stadt. revolutioniert werden in Zug der städtebau, 
die architektur und die Baumethoden.

wie in anderen schweizer städten werden neue Quartiere ge-
plant. Die herti oder die riedmatt sind städtebauliche anlagen 
auf der grünen wiese, die bewusst Gebäude unterschiedlicher 
Grösse anbieten, wie sie schon Le Corbusier und andere viel frü-
her vorgeschlagen haben. allerdings ist es nur in der herti gelun-
gen, auch die infrastruktur zu realisieren, die das Quartier au-
tark macht. im stadtzentrum werden Bebauungspläne zugelas-
sen, die eine gewaltige Verdichtung ermöglichen.

architektonisch geniessen Bauherren und architekten plötzlich 
die grosse Freiheit. Neue Formen sind möglich, wie das hoch-
haus, Zeltformen oder eine teppichsiedlung. Die erste terrassen-
siedlung der schweiz wird in Zug gebaut. Dreieckige häuser in 
Oberwil und runde Bauten im stadtzentrum werden zu Zeugen 
des aufbruchs. Die Moderne hält einzug und das Flachdach de-
monstriert den Fortschritt.

revolutionär sind auch die Baumethoden. Pioniere sind stucky 
und Peikert bei der Vorfabrikation und für genormte Bauten. in 
Zug entstehen filigrane skelettbauten, massive schulhäuser und 
Kirchen aus sichtbeton, aber auch die ersten Glasfassaden. Mit 
dem Begriff ‚4D’ wird sogar die Zeit zum Bauprinzip zu Gunsten 
der Veränderbarkeit. Fast alle diese innovativen Projekte stam-
men aus Zuger architekturbüros und zeigen, dass die Zeichen der 
Zukunft erkannt wurden.

Besuchen sie diese Zeitzeugen. wir wünschen viel Vergnügen.
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 4   Terrassenhäuser

Adresse rothusweg 1–7 / Terrassenweg 1–9  BAujAHr 1957–60
ArcHiTekTen Fritz stucky und rudolf Meuli, Zug
LAndscHAFTsArcHiTekT ernst cramer, Zürich

 5   schulhaus Guthirt

Adresse Mattenstrasse 2
BAujAHr 1953
ArcHiTekT Godi cordes, Zug 
erWeiTerunG 2006, 

ArcHiTekTen roefs +Frei, Zug

 6   schulhaus Loreto

Adresse Loretostrasse 2–10
BAujAHr 1966–69
ArcHiTekTen Walter schindler, 
Zürich und Bern

  7   PHZ Zug (ehemals Lehrer seminar St. michael)

Adresse Zugerbergstrasse 3  BAujAHr 1959–61 
ArcHiTekTen Leo Hafner und Alfons Wiederkehr, Zug

Lageplan

  8  kirche Bruder klaus

Adresse Bruder-klausen-Weg, Oberwil bei Zug  BAujAHr 1953–56
ArcHiTekTen Hanns A. Brütsch und Alois stadler, Zug 
kunsT AM BAu Ferdinand Gehr
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  1   Hauptsitz Zuger kantonalbank

Adresse Bahnhofstrasse 1  BAujAHr  1955–58 (Wettbewerb 1949)
ArcHiTekTen Leo Hafner und Alfons Wiederkehr, Zug

  3   Haus am Bohlgutsch

Adresse  Aegerisaumweg 10  BAujAHr 1956–57
ArcHiTekTen Fritz stucky und rudolf Meuli, Zug
LAndscHAFTsArcHiTekT ernst cramer, Zürich

  2 Wohn- und 
Geschäftshaus 
«seepark»

Adresse Gartenstrasse 4
BAujAHr 1953–55
ArcHiTekTen Hanns A. Brütsch 
und Alois stadler, Zug

Der Bau erfüllt hohe architektonische und pädagogische ansprüche. Das 
Kleinschulhaus ist am rand der Grossüberbauung herti-allmend plat-
ziert und dient als Quartierschulhaus. im zwei geschossigen trakt liegen 
im Obergeschoss die mit Bastelraum und terrassenhof erweiterten 
Schulzimmer. Damit nahmen die architekten das Konzept der Freiluft-
schule auf, das im 1930 realisierten Bau des amsterdamer architekten  
J.  Duiker seinen prominentesten Vorgänger hat. Der vor das Schulhaus 
über eck gestellte, eingeschossige Kindergartentrakt schliesst den weit-
läufigen Vorplatz gegen Osten ab. im Berührungspunkt entstehen auf 
die Bedürfnisse der Kinder abgestimmte kleinmassstäbliche zwischen-
räume. Die als Betonstruktur erstellten Bauten sind mit Kalksandsteinen 
ausgefacht und nehmen auch damit Bezug auf die funktionalistische ar-
chitektur der europäischen avantgarde. 1992 wurde die gesamte Fassa-
denhülle vom architekten behutsam erneuert.

 9   kindergarten und schulhaus Letzi

Adresse Letzistrasse 18–20  BAujAHr 1964–65
ArcHiTekTen Peter und klimentina kamm, Zug

StaDtQuartier herti

Zu den wegweisenden städtebaulichen entwicklungsprojekten zählt 
der ausbau der herti-allmend. Für das 400000 Quadratmeter gros-
se areal im Besitz der Korporation Zug legten die architekten Leo 
hafner und Godi Cordes 1955 erste Planungen vor, schon damals für 
ein sozial durchmischtes, weiträumiges und attraktives wohnquar-
tier. erste entwürfe von walter F. wilhelm orientierten sich an den 
Konzepten der Gartenstadt, wurden aber nach einem kurzen Pla-
nungsunterbruch nicht mehr weiter verfolgt. Die erste Bauetappe 
zwischen 1962 und 1965 umfasste vier Zeilenbauten und das hoch-
haus des architekten Paul weber. seither wurde die siedlung konti-
nuierlich ausgebaut und damit ein neuer stadtteil von Zug reali-
siert. Die Gestaltung der Grünräume erfolgte nach den Plänen des 
Gartengestalters Fred eicher, der 2004 vom schweizer heimatschutz 
für sein Lebenswerk geehrt wurde.
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