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Die Gestaltung des linksrheinischen Brückenkopfes der Hängebrücke in Köln.
Von Prof. Dr.-Ing. Fritz S c h u m a c h e r  in Köln. (Schluß.) Hierzu die Abbildungen S. 431.

u dieser Frage der M assenvertei
lung kom m t nun aber noch ein 
W eiteres hinzu. Man muß alles 
tun, um die große Gefahr zu ver
m eiden, daß durch die B ebau
ung der Brückenram pe eine eng
w irkende G asse geschaffen  wird, 
die der V erkehr durchlaufen muß, 
um auf die offene Bahn der 
B rücke zu gelangen . D ie V er

hältnisse der L age lock en  d iese Gefahr sehr lebhaft her
vor. Man kann ihr nur entgehen , w enn man die B ebau
ung an der R am pe se lb st m öglichst niedrig hält, und 
die höher geführten  T eile des B auw erkes an die Gren
zen des zur V erfügung stehenden  G eländes verlegt. 
Das führt dazu, den g leich en  G ebäudeabstand, der am 
Sassenhof gegeb en  ist, auch an der Friedrich-W ilhelm - 
Straße anzuordnen, w odurch sich an jeder R am pen
seite ein le ich t geschw un gener, aber sonst gleichartiger  
langgestreck ter B auplatz zw ischen L eystapel und H eu
markt ergibt.

D iese lan gen  Streifen  m üssen  auf jeden Fall quer 
gebunden w erden, da sie  sonst für das Gefühl bedenk
lich auseinander fa llen  w ürden und so en tsteh t g le ich 
sam als E m pfangsraum  für die B rücke eine Art großen  
Hofraumes, der län gs der R am pe niedrige Laden-Ein
bauten aufw eist. D ie in d ieser W eise erzielte G esam t
m asse w ird in dem  vorliegen d en  E ntw urf derartig g e 
gliedert, daß die auf den n iedrigsten  T rakten entw ik- 
kelte L in ienteilung um den ganzen  Körper innen und 
außen herum geht, sodaß eine deutlich  ausgesprochene  
W agrechte die versch ied en en  F lächen  einheitlich  bindet.

Im arch itekton ischen  Charakter w ird größte Sach
lichkeit angestrebt, e inerseits, um  jenen  grundsätzlichen  
Unterschied von  sakralen  B auten  mit m öglichster D eut
lichkeit zum A usdruck zu bringen, an derseits aber, 
weil der C harakter der B rücke, den m an a ls einen Tri
umph zur K unst erhobener S ach lich k eit bezeichnen  
kann, das gebieterisch  verlangt. W o sie übergeht von  
Eisen zu Stein , muß an die S te lle  jeder F o r  m ausbil- 
dung ein W irken mit den M itteln der V erhältn isse  
schlichter M assen treten.

Vermischtes.
Ehrendoktoren und Ehrenbürger d e r  Technischen Hoch

schule in Karlsruhe. Aus Anlaß der E i n w e i h u n g d e s  
N e u b a u e s  de r  I n g e n i e u r - A b t e i l u n g  der  T e c h 
n i s c h e n  H o c h s c h u l e  i n  K a r l s r u h e  hat der Se-

E s is t eine E igentüm lichkeit gerade des vorliegen
den, an so v ielfache innere und äußere R ücksichten  und  
Zwänge gebundenen P latzes, daß man bei ihm um ge
kehrt, w ie das sonst bei architektonischen D ingen zu 
sein pflegt, von  E rw ägungen ausgehen muß, die aus 
dem  A eußeren und nicht aus dem inneren  entspringen. 
Das ist in diesem  F all um so unbedenklicher, als das 
Program m  eines großen K ontor- und G eschäftshauses 
zunächst nur die Erfüllung gew isser typischer A nforde
rungen verlangt: klare und bequem e innere V erbindun
gen  und leichte E inteilbarkeit aneinander gereihter, 
gu t belichteter Räum e.

D ie Grundrisse zeigen , daß diese Forderung erfüllt 
werden kann. In den norm alen G eschossen ziehen sich  
K orridore, an denen Treppen, A ufzüge und T oiletten  
liegen , um den ganzen  Bau, w ährend an den A ußen
fronten beliebig abteilbare K etten  von  Nutzräum en  
liegen.

An drei Seiten  wird der große Innenhof von  sech s
gesch ossigen  T rakten um geben; w o sich an der vierten  
S eite das siebente bis elfte G eschoß der Turmbauten  
über die allgem eine M asse em porheben, verbindet ein 
Z w ischenbau die beiden Türme, sodaß sich für diese  
höher geführten T eile ein höchst einfacher und klar 
ausnutzbarer Grundriß ergibt.

D ie Türme schließen ab m it einer R estaurations- 
A nlage. V on L oggien  um geben erheben sich pavillon- 
artige Gasträum e; eine offene Terrasse gibt die Verbin
dung und erm öglicht hier eine E rholungsstätte ange
sichts eines e inzigartigen  Stadtpanoram a’s. D ie übrigen  
Terrassen dienen den zahlreichen im Gebäude arbeiten
den M enschen als E rholungs-A uf enthalt in den Frei
pausen.

B ei dieser Art der baulichen B ew ältigung des P la t
zes durch geste igerte  B aum assen kann m an eine reine 
N utzfläche von  etw a 30 500 am (ungerechnet die a ls L a
ger dienenden Kellerräum e) in ihm erzielen. Der um 
baute Raum b eträgt etw a 194 500 cm.

V ersuche haben ergeben, daß unter den grundsätz
lich m öglichen M assenverteilungen, die der P latz zu
läßt, die w irtschaftliche A usbeute bei der vorliegenden  
A nordnung am  gü n stigsten  ist. —

nat dieser Hochschule auf einstimmigen Antrag der Abtei
lung für Bauingenieurwesen folgende Auszeichnungen an 
Männer unseres Arbeitsgebietes verliehen:

Die Würde eines D o k t o r - I n g e n i e u r s  e h r e n 
h a l b e r :
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Hrn. Prof. Dr. phil. Heinrich A l b r e c h t  in Berlin-
Lichterfelde in  A n e r k e n n u n g  s e i n e r  h e r v o r r a -  
g e n d e n  V e r d i e n s t e  u m d i e  F o r d e r u n g  d e s  
S t a d t b a u - I n g e n i e u r w e s e n s  u n d  l n  S o n a e r -  
h e i t s e i n e r  u n e r m ü d l i c h e n  T ä t i g k e i t  a u  
d e m  G e b i e t  d e s  W o h n u n g s w e s e n s ;  Reg.-Bmstr. 
Karl H ü b 1 e r in Mannheim i n  A n e r k e n n u n g  s e i n e r  
h e r v o r r a g e n d e n  L e i s t u n g e n  a u f  d e m  D e b 1 e 
d e s  E r d - ,  T u n n e l -  u n d  W a s s e r b a u e s ;  Staats- 
Präsident und Minister des Kultus und Unterrichtes Uei- 
mann H u m m e l  in Karlsruhe in  A n e r k e n n u n g  d e r  
h e r v o r r a g e n d e n  V e r d i e n s t e ,  d i e  er  s i c  
d u r c h  d i e  s a c h v e r s t ä n d i g e  P f l e g e  d e r  a n g e 
w a n d t e n  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  u n d  d u r c l i  
d i e  t a t k r ä f t i g e  F ö r d e r u n g  d e s  A u s b a u e s  
d e r  T e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e  i n  K a r l s r u h e  
erworben hat; Baurat Eduard L a n g  in Karlsruhe i n A n - 
c r k e n n u n g  s e i n e r  h e r v o r r a g e n d e n  \ . e r " 
d i e n s t e  u m d i e  F ö r d e r u n g  d e r  t e c h n i s c h e n  
W i s s e n s c h a f t e n  d u r c h  s y s t e m a t i s c h e  A u s 
g e s t a l t u n g  d e r  B e r e c h n u n g s m e t h o d e n  u n d  
K o n s t r u k t i o n e n  d e s  b a d i s c h e n  E i s e n b a h n -  
O b e r b a u e s ;  Otto M e y e r ,  Generaldirektor der Eisen
beton-Unternehmung Wayiß & Freytag in Neustadt a. d. H. 
in  A n e r k e n n u n g  s e i n e s  h e r v o r r a g e n d e n  
W i r k e n s  f ü r  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  u n d_ w ir t
s c h a f t l i c h e  V e r v o l l k o m m n u n g  d e s  E i s e n 
b e t o n b a u e s ;  Oberbaurat Friedrich M e y t h a l e r  in 
Karlsruhe in  A n e r k e n n u n g  d e r  h e r v o r r a g e n 
d e n  y e r d i e n s t e - ,  d i e  e r  s i e h  a l s  t a t k r ä f t i g e r  
u n d  e r f o l g r e i c h e r  I n g e n i e u r  u m  d e n  A u s 
b a u  d e s  R h e i n s t r o m e s  o b e r h a l b  d e r  N e c k a r 
m ü n d u n g  a l s  G r o ß s c h i f f a h r t s w e g  e r w a r b ;  
Prof. Franz S c h ü 1 o in Zürich in  A n e r k e n n u n g  s e i 
n e r  g r u n d l e g e n d e n ,  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Ar-  
b e i t e n a u f  d e m  Ge  b i e t d e s  E i s e n b e t o n b a u e s ;  
Fritz T r a m b a u e r ,  Direktor der Badischen Anilin- und 
Sodafabrik in Ludwigshafen a.Rh. in  A n e r k e n n u n g  
s e i n e r  h e r v o r r a g e n d e n  k o n s t r u k t i v e n  u n d  
o r g a n i s a t o r i s c h e n  A r b e i t e n  b e i  d e r  N e u g e 
s t a l t u n g  d e r  B a u t e n  f ü r  d i e  c h e m i s c h e  G r o ß 
i n d u s t r i e ;  Geheimen Rat Adolf W a s m e r ,  Baudirek
tor a. D. in Karlsruhe in  A n e r k e n n u n g  s e i n e r  a u s 
g e z e i c h n e t e n  L e i s t u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t  
d e s  B a u i n g e n i e u r  w e s e n s  u n d  s e i n e r  h e r v o r 
r a g e n  d e n  V e r d i e n s t e  u m d e n  g r o ß z ü g i g e n  
E n t w u r f  u n d  A u s b a u  d e r  b a d i s c h e n  B a h n 
h o f  s a n 1 a g e  n.

Die neugeschaffene Würde eines E h r e n b ü r g e r s  
d e r  F r i d e r i c i a n a  wurde verliehen auf einstimmigen 
Antrag der Abteilung für Bauingenieurwesen den Hrn.: Bau
rat Dr.-Ing. Paul B i 1 f i n g e r in Mannheim, Fabrikant 0. 
B ö h r i n g e r  in Mannheim, Geh. Oberbaurat Dr.-Ing. C a r -  
s t a  n j e n in Gustavsburg-Mainz, Geh. Kommerzienrat Dr.- 
Ing. Eugen D y c k e r h o f f  in Biebrich, Geheimen Rat Pro
fessor Dr.-Ing. Hubert E n g e l s  in Dresden, Fabrikant Arwed 
F i s c h e r  in Weißenbach, Direktor Ludwig H e i n r i c h s -  
dorf in Rheinbrohl, Dr. phil. Hermann H i m m e l s b a c h  in 
Freiburg i. B., Dr.-Ing. K e s s e 1 h e i m in Frankfurt a. M., 
Generaldirektor K n a c k s t c d t  in Düsseldorf, Geh. Reg.- 
Rat Professor Dr. Heinrich M ü l l e r - B r e s l a u  in Berlin, 
Direktor S c h e r e n b e r g  in Mannheim, Ministerialdirek
tor Geheimrat Franz S c h m i d t  in Karlsruhe, Geh. Kom
merzienrat Dr.-Ing. S c h o t t  in Heidelberg, Generaldirek
tor Professor Dr. S c h r ö t t e r  in Mannheim, Präsident der 
Eisenbahn - Generaldirektion S c h u l z  in Karlsruhe, Geh. 
Oberregierungsrat Dr.-Ing. S c h w o e r e r i n  Karlsruhe, Ge
neraldirektor Dr. S p i 1 k e r in Duisburg - Meiderich, Ver
lagsbuchhändler Dr.-Ing. S p r i n g e r  in Berlin, Kommer
zienrat S t a h m e r  in Karlsruhe, Professor Wolmar Knud 
Axel F e 11 e n i u s in Stockholm, Hofrat Professor Rudolf 
H a l t e r  in Wien, Oberbaurat Professor Dr. Friedrich 
S c h a f f e  r n a k  in Wien, Professor Dr. August N o w a k  
in Prag, Professor A. R o h n  in Zürich, Professor J H a -  
r i n g h u i z e n  in Delft.

Elektrotechnik: Prof. D r.-Ing. E m d e  in Stutt°-art 
Prof. Dr.-Ing. Walter R e i c h e l  in Berlin, Dr-In»- Karl’ 
Friedrich von S i e m e n s  in Berlin. —

Brennmaterial-Verschwendung durch die selbsttätigen 
Verbrennungs-Regler. So lange die gußeisernen Zentral
heizungs-Kessel für Warmwasser- und Niederdruck-Dampf
heizung bestehen, ist von Seiten der Heizungs-Industriellen 
Y°DSOr?ne Setroffeib die Verbrennung der wechselnden 
Außen-Temperatur anzupassen. Es sind zu diesem Zweck 
tue sogenannten selbsttätigen Verbrennungs-Regler angeord 
net worden, welche die Frischluft-Zufuhr der Verbrennuno-s- 
luft unterhalb des Rostes durch Beeinflussung der Frisch 
luftklappe regelten, d. h. bei milder Außentemperatur die
■430

I uft d r o s s e lte n , b e i z u n e h m e n d e r  Kälte, wenn die Kessel
w a s s e r - T e m p e r a t u r  oder der Dampfdruck gesunken, die 
F r is c h lu f tk la p p e  immer mehr geöffnet wurde. Nachdem nun 
a b er  s e it  Jahrzehnten fast ausschließlich Kessel mit oberem 
\bbrand geliefert wurden und erst in den letzten Jahren 
a u c h  Kessel mit unterem Abbrand, so stellte sich dabei der 
Uebelstand heraus, daß beim Niederbrennen des Brenn
materiales der Dampfdruck oder die Warmwasser-Tempe
ratur sanken. Hierbei wurde durch den Verbrennungs-Reg
ler die Frischluftklappe mehr und mehr geöffnet, sodaß 
immer mehr kalte Luft einströmte und das Innere des Kes
sels stark abkühlte, wodurch große Brennmaterial - Ver
schwendung bewirkt wurde. Ferner wurde ein anderer Um
stand zu wenig berücksichtigt. Wie kommt es, daß durch 
Drosseln der Frischluftklappe, d. h. durch Einführung einer 
geringeren Luftmenge in die glühende breite Koksschicht, 
die Wärmewirkung so stark sinkt? Darüber gibt Prof. 
H ä u s s e r m a n n  in Stuttgart in Lueger’s Techn. Lexikon, 
Band 2, Seite 667 Aufschluß: 1 k Kohlenstoff gibt bei voll
kommener Verbrennung zu Kohlensäure 8080 Wärme-Ein
heiten, bei unvollständiger zu Kohlenoxyd, d. h. bei unge
nügender Luftzufuhr nur 2417 Wärmeeinheiten ab. Durch 
den Verbrennungs-Regler wird also ungefähr nur ein Vier
tel der im Kohlenstoff enthaltenen Wärme ausgenutzt und 
dabei noch die Luft durch das giftige Kohlenoxyd ver
schlechtert.

Man übersah ganz, daß die Verbrennungsmenge nur 
durch den Zug geregelt werden darf. Der Zug hängt aber 
nur von der Schornsteinhöhe, dessen Querschnitt und von 
der Temperaturhöhe der Essengase ab. Es ist nun eine 
ganz verkehrte, höchst unwirtschaftliche Anordnung, den 
Zug dadurch zu regeln, daß man die Menge der Verbren
nungsluft drosselt, so eine unvollständige Verbrennung be
wirkt und die Brennstoffe nur zum Bruchteil ausnützt, nur 
um die Schornstein-Temperatur herab zu setzen. Das er
zielt man viel wirtschaftlicher, wenn man die vollkommene 
Verbrennung beibehält, .jedoch selbsttätig durch Regler 
Frischluft in den Fuchs einführt.

Das städtische Heizbüro in Schöneberg hat die Anord
nung, die Verbrennungs-Regler auf Klappen im Schornstein 
einwirken zu lassen, um bei übermäßigem Dampfdruck usw. 
die Verbrennung zu verringern, praktisch erprobt. Es soll
ten daher alle Verbrennungs-Regler, insbesondere diejeni
gen für Kessel mit oberem Abbrand, so umgebaut werden, 
daß sie nicht mehr die Frischluftklappe, sondern eine Klappe 
im Rauchfuchs oder im Schornstein betätigen, welche kalte 
Außenluft in den Fuchs oder Schornstein einströmen läßt. —

Noch einmal Kriegerdenkmal-Beratung! Der Direktor
des Pfälzischen Gewerbe-Museums. Dr. Hermann G r a f ,  
hat sich durch meinen Aufsatz in No. 67 der „Deutschen 
Bauzeitung“ veranlaßt gesehen, das Wort zu nehmen. Jeder 
Vernünftige wird Dr. Graf in dem Punkt unbedingt zustim
men, daß eine polizeiliche und bürokratische Einflußnahme 
auf künstlerische und Geschmacks-Fragen an sich durch
aus unerfreulich und wenn irgend möglich zu vermeiden 
ist. Ich unterschreibe gern jedes Wort Dr. Graf’s, insbeson- 
ders hinsichtlich der dringend notwendigen Reformen auf 
dem Gebiet der Erziehung von Lehrern und Kindern im 
Sinn einer neuen Geschmackskultur, aber nicht die daran 
geknüpfte Forderung: „Weg mit dem behördlichen Zwang!“ 
Denn: Die Auswirkungen der von Graf verlangten und an
gestrebten, durchaus zu begrüßenden Reformen werden sich 
im besten Fall und frühestens in einem oder zwei Menschen
altern bemerkbar machen können; die Kriegerdenkmäler 
werden aber j e t z t errichtet und im  A u g e n b l i c k  g i l t  
c s ,  d i e  H e i m a t  v o r  d e n  g r ö b s t e n  V e r u n s t a l 
t u n g e n  z u  s c h i i  t z e n und mit allen Mitteln zu verhin
dern, daß  ̂erfahrungsgemäß Jahrzehnte lang beispielmäßig 
auf den Geschmack der Verbraucher wie der Handwerker 
weiterwirkende Unkunst hervorgebracht wird!

Wir leiden heute noch unter der starken Nachwirkung 
der Denkmäler von 1871; wären aber zur Gründerzeit unter 
behördlichem Zwang gute oder doch leidliche Denkmäler 
geschaffen worden, dann könnten wir heute wohl schon auf 
die unter den schwierigsten Verhältnissen arbeitende Denk- 
inäler-Beratung verzichten. In ganz ähnlichem Sinn hat sich 
kürzlich Bauamtmann G r u b  e r  in Passau in der „Süd
deutschen Bauzeitung“ geäußert.

Zu den Bestrebungen und Arbeiten zur Gesundung 
unserer Ausdrucks - Kultur v o n  i n n e n  h e r a u s  und 
unter Einbeziehung der breitesten Schichten unseres Vol
kes, die wenn überhaupt — sicherlich allein zu einem 
endgültigen Ziel führen können, wünsche ich Hrn. Dr. Graf 
von Herzen Gelingen und Erfolg! —

Dr. Rudolf P f i s t e r  in München.

i Di1e0£ aukunst al|f der »Deutschen Gewerbeschau“ Mün-
tt h FT m̂ . Zusammenhang mit der Vorführung von 

ulturhlmen wissenschaftlichen, technischen und gewerb-

No. 98.



liehen Inhaltes soll auch neuzeitliches architektonisches in folgenden Gruppen: Wohnhäuser, Siedelungsbauten. Kauf- 
Schaffen durch eine Auswahl der besten seit 1900 in Deutsch- häuser, Schulen, wissenschaftliche Institute Kirchen. The-

HIHn f W - r  vTT.»“ T: r r Taz. L  r  ,1 VA

B l i c k  i n  R i c h t u n g  d e r  S t a d t .

B l i c k  i n  R i c h t u n g  d e  r  B r ü c k e .
Die Gestaltung des linksrheinischen Brückenkopfes der Hängebrücke in Köln.

land entstandenen Bauten den Besuchern in stehenden ater, Krankenhäuser, Fabriken u. a. industrielle Bauten, 
Lichtbildern g ezeM  worden. Die Bauten sollen nach ihrer Brücken, Friedhof- und Gartenanlagen, Denkmäler usw. Für 
Bestimmung zusammen gefaßt vorgeführt werden, also etwa die Auswahl der Bilder ist neben dem baukünstlerischen
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Wert, der in erster Linie in Frage kommt, auch eine g u te  
b ild m ä ß ig e , für d ie  Vorführung im L ic h tb ild  geeignete n 
k u n g  d er  Aufnahme Bedingung. Zur Einsendung von A * -
d ü n g e n  s in d  s o w o h l p r iv a te  w ie  b e a m te te  A r c h ite k te n , Be
hörden, a u c h  Baufirmen z u g e la s s e n , le tz te r e  je d o c h  n iu  
d a n n , w e n n  s ie  d en  betreffenden Bau s e lb s t  entworfen 1a- 
b e n  u n d  n ic h t etwa d en  Bau nu r a u s g e fü h r t  h ab en .

Die Einsendung der Unterlagen muß kostenlos und 
zwar spätestens bis 1. Jan. 1922 erfolgen. Für die Einsen
dung der Bilder sind zwei Hauptsammelstellen vorgesehen; 
für Norddeutschland die Geschäftsstelle der „Deutschen 
Gewerbeschau“ (Architekt B a u r )  in Berlin W. 35, ^clione- 
berger-Ufer 36 a I, für Süddeutschland die Geschäftsstelle 
der „Deutschen Gewerbeschau“ in München, Theresien- 
höhe 4 a. ,

Die Auswahl der vorzuführenden Bilder erfolgt durch 
eine Jury, deren Zusammensetzung noch bekannt gegeben 
wird. Den Hauptsammelstellen soll dadurch schon vorge
arbeitet werden, daß in den einzelnen größeren Städten, in 
denen Fachverbände (Architekten- und Ingenieurvereine, 
Bund deutscher Architekten usw.) bestehen, die Bilder ge
sammelt und von in diesen Fachverbänden aufgestellten 
Juroren ausgewählt werden. Es schließt das aber nicht 
aus, daß auch außerhalb solcher Fachverbände stehende 
Herren sich beteiligen können. Diese müßten ihre Bilder 
entweder ebenfalls an die örtlichen Sammelstellen oder an 
die nächste Hauptsammelstelle unmittelbar einsenden.

Die Bilder sind möglichst in Abzügen auf Glanzpapier 
und in Größen nicht unter 9 X 12 cm einzusenden. Kleinere 
Bilder und andere Reproduktionen können nur verwendet 
werden, soweit sie zur Herstellung von Diapositiven 
(9 X 12cm) geeignet sind. Dagegen sind größere Formate 
sehr erwünscht. Auf jedem Bild ist auf der Rückseite ge
nau anzugeben: Der Name des entwerfenden Architekten, 
die Bezeichnung des Baues, Ort und Entstehungsjahr des 
Baues, sowie genaue Anschrift des Einsenders des Bildes.

Die Herstellung der für die Vorführung nötigen Dia
positive wird von der Ausstellungsleitung besorgt. Sollten 
die Einsender von den gewählten Bauten bereits Diapositive 
im Format 9 X 1 2  oder 8 ^ X l O cm besitzen, so können 
auch diese gleich eingeschickt werden.

Zur Deckung der Kosten für Herstellung der Diaposi
tive, für Stromverbrauch usw. wird ein einmaliger Betrag 
von 10 M. für das Bild erhoben, weitere Ausgaben für die 
Vorführung, für Mieten usw. entstehen dem Einsender nicht. 
Die Diapositive bleiben im Besitz der Gewerbeschau. Die 
Ausstellungsleitung ist bereit, für die Einsender je ein wei
teres Diapositiv gegen Ersatz der Selbstkosten mit herstei
len zu lassen. Dahingehende Wünsche sind gleich bei der 
Einsendung mitzuteilen. —

Bautechnische Vorträge und Uebungen in Berlin. Durch 
Hrn. Ob.-Ing. C. K e r s t e n  in Berlin sind, wie schon früher, 
auch für die zweite Hälfte dieses Winters Vorträge und 
Uebungen organisiert worden, die an sich eine Fortbildung 
des von dem genannten Fachgenossen ins Leben gerufe
nen „Technischen Vorlesungswesens Groß - Berlin“ sein 
sollen. Während das „Technische Vorlesungswesen Groß- 
Berlin“ fast ausschließlich maschinen-technische Themata 
behandelt, sollen die neuen Vortragsreihen die bautech
nischen Kenntnisse fördern. Es werden in je 12 Abend- 
Vorträgen in den Monaten Januar bis März 1922 behandelt:
A. „ A u s g e w ä h l t e  K a p i t e l  a u s  d e r  e l e m e n 
t a r e n  S t a t i k “ von Dr.-Ing. R. H a u e r ; B. „ E i n 
f ü h r u n g  i n  d i e  h ö h e r e  M a t h e m a t i k  f ü r  S t a 
t i k  e r“ von Dr.-Ing. R. H a u e r ;  C. „ E i n f ü h r u n g  
i n  d i e  B e r e c h n u n g  s t a t i s c h  u n b e s t i m m t e r  
S y s t e m e “ von Dr.-Ing. R. K i r c h h o f f ;  D.  „B e - 
r e c h n u n g  e i n f a c h e r  R a h m e n “ von Dr. -Ing. R. 
K i r c h h o f f ;  E. und F. „ B e r e c h n u n g  d e r  G r u n d 
f o r m e n  d e s ' E i s e n b e t o n b a u e s “ !, und II. von Ob.- 
Ing. C. K e r s t e n. Näheres durch Ob.-Ing. C . K e r s t e n  
Berlin W. 35, Magdeburger-Str. 24. —

Tote.
Henry Havard f . In Paris starb im Alter von 83 Jah- 

len der französische Kunsthistoriker und General-Inspektor 
der schönen Künste, Henry H a v a r d ,  ein in hohem Grad 
verdienter Forscher, namentlich auf dem Gebiet der nieder
ländischen Kunst, und über die Grenzen Frankreichs be
kannt geworden durch sein „Dictionnaire de Fameublement 
et de la décoration“, das er nach dem Vorbild der Sam- 
melwerke von Viollet - lc - Duc geschaffen hatte. Havard 
wurde 1838 m Charolles geboren, machte seine Studien in 
Paris und bildete sich auf ausgedehnten Reisen weiter 1887 
trat er in den französischen Staatsdienst und wurde Inspek
tor der schonen Künste, später General-Inspektor. In zahl
reichen Schriften suchte er namentlich die Kunst des Hand 
werkes dem crstündnis des Volkes näher zu bringen. 1872
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e r s c h ie n  a u s  seiner Feder die Schrift: „Les merveilles de 
P art hollandais, exposées à Amsterdam“. Holland bleibt auf 
o e ra u m e  Zeit hinaus das Ziel seiner Studien. 1873 folgt die 
Schrift: „Objets d’art et de curiosités tirés des grandes col
lections hollandaises“, der er in den folgenden Jahren eine 
Veröffentlichung in 3 Reihen über „La Hollande pittoresque“ 
(1874—1878) folgen ließ. Zwischendurch gab er heraus „Am
sterdam et Venise“, ein Werk, das 1876 heraus kam und 
reich mit Stichen von Flameng und Gaucherel geziert 
wurde, wie überhaupt der Reichtum und die Schönheit der 
bildlichen Darstellungen eine hervorstechende Eigenschaft, 
seiner zahlreichen Werke waren. Eingehendes Interesse wid
mete er den Delfter Fayencen; er schrieb darüber 1877 
..Histoire de la faïence de Delft“. Von 1879—1881 kam 
heraus „L'art et les artistes hollandais“, gleichzeitig (1879) 
„La terre des Gueux“ und im gleichen Jahr „La Hollande 
à vol d’oiseau“, das mit Stichen von Lalanne geziert wurde. 
1881 veröffentlichte er eine Geschichte der holländischen 
Malerei, „Histoire de la peinture hollandaise“ und gab 1882 
mit einer Schrift „La Flandre à vol d’oiseau“ seinen nieder
ländischen Studien einen gewissen Abschluß. Nun wendete 
er sich allgemeineren Themata zu; 1881 erschien „L’art à 
travers les moeurs“, dem nach einer Pause 1884 das zwei
bändige Werk „L’art dans la maison, grammaire de l’ameu- 
blement“ folgte, das wiederholte Auflagen erlebte. 1887 
erschien die zweite Auflage. Es war der Vorläufer für das 
große 4-bändige Werk, das von 1887— 1890 unter dem Titel 
„Dictionnaire de l'ameublement et de la décoration“ er
schien und dem Verstorbenen internationalen Ruf brachte. 
Von Bedeutung wurden dann noch ein zweibändiges Werk, 
das von 1899—1900 unter dem Titel „Histoire et philosophie 
des styles“ erschien und eine Reihen-Veröffentlichung, be
stehend aus 12 Bänden Einzelschriften über die Ausstat
tung der Wohnräume, die er von 1891—1897 unter dem zu
sammen fassenden Titel ..Les arts de l'ameublement“ er
scheinen ließ. Zwischen hinein schrieb er 1893 „Les Boul- 
les“, 1895 „L’oeuvre de E. V. Galland“, des hervorragenden 
französischen Dekorationsmalers höchsten Stiles, und wandte 
sich 1896 der Goldschmiedekunst zu, über die er in ..Histoire 
de l’orfévrerie française“ handelte. Die Schriften Havards 
lesen sich leicht und flüssig, sind fast durchgehends mit er
lesenem Geschmack ausgestattet, entbehren aber der wis
senschaftlichen und kritischen Tiefe, die sie wohl anschei
nend auch nicht anstrebten. Der Verstorbene war eine 
historisch gerichtete Persönlichkeit, seine Bedeutung lag 
vor der Jahrhundertwende. —

Chronik.
W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e r  K l o s t e r - K i r c h e  i n  P i r n a .  D i e  S t a d t

P i r n a  b e s i t z t  i n  d e r  f r ü h e r e n  K l o s t e r - K i r c h e ,  d i e  z u  d e m  i m  J a h r  
1 3 0 0  g e s t i f t e t e n  D o m i n i k a n e r - K l o s t e r  g e h ö r t e ,  e i n  g o t i s c h e s  B a u 
d e n k m a l  a u s  ä l t e s t e r  Z e i t .  D e r  e h e m a l i g e  K a p i t e l s a a l  d e s  K l o 
s t e r s  i s t  j e t z t  z u  M u s e u m s z w e c k e n  e i n g e r i c h t e t  w o r d e n  u n d  s o l l  
G e l e g e n h e i t  b i e t e n  z u r  B e t r a c h t u n g  l o k a l h i s t o r i s c h e r  u n d  s o n s t i 
g e r  S a m m l u n g e n .  E s  s i n d  a u c h  B e s t r e b u n g e n  i m  G a n g ,  d i e  b i s h e r  
z u  L a g e r z w e e k e n  v e r w e n d e t e  K l o s t e r - K i r c h e  d i e s e r  p r o f a n e n  B e 
s t i m m u n g  z u  e n t z i e h e n  u n d  s i e  a l s  g e s c h i c h t l i c h e s  B a u w e r k  z u  
e r h a l t e n .  U m  M i t t e l  f ü r  d i e  W i e d e r h e r s t e l l u n g  z u  e r h a l t e n ,  i s t  d i e  
V e r a n s t a l t u n g  e i n e r  L o t t e r i e  i n s  A u g e  g e f a ß t .  —

B a u p l ä n e  f ü r  L e i p z i g .  I n t e r e s s i e r t e  K r e i s e  i n  L e i p z i g  e r w ä 
g e n  d e n  P l a n  d e r  E r r i c h t u n g  e i n e s  K u n s t i n d u s t r i e - H a u s e s  z u r  
F ö r d e r u n g  d e s  K u n s t g e w e r b e s  d e r  L e i p z i g e r  M e s s e .  D a s  G r a s s i -  
M u s e u m  s o l l  z u  e i n e m  g r o ß e n  K u n s t i n d u s t r i e h a u s  u m g e s t a l t e t  
w e r d e n .  E s  s o l l  e i n  A n b a u  a n  d a s  G r a s s i - M u s e u m  n a c h  d e r  H ä r 
t e l - S t r a ß e  z u  e r r i c h t e t  w e r d e n ,  z u  d e s s e n  K o s t e n  d i e  T e x t i l i n d u 
s t r i e  e i n e n  B e i t r a g  g i b t .  D i e s e r  A n b a u  s o l l  t e i l s  z u r  E r w e i t e r u n g  
d e s  M u s e u m s  u n d  z u  e i n e m  g r o ß e n  T e i l  z u r  U n t e r k u n f t  d e s  
K u n s t g e w e r b e s  a u f  d e r  M e s s e  d i e n e n .  V o r a u s s i c h t l i c h  w i r d  e r  
z u r  F r ü h j a h r s m e s s e  1 9 2 3  v o l l e n d e t  s e i n .  F ü r  s p ä t e r  h o f f t  m a n ,  
f ü r  K u n s t g e w e r b e -  u n d  V ö l k e r k u n s t - M u s e u m  e i n  n e u e s  G e b ä u d e  
z u  e r r i c h t e n  u n d  d a n n  d a s  g e s a m t e  G e b ä u d e  d e s  G r a s s i - M u s e u m s  
z u  e i n e m  g r o ß e n  K u n s t g e w e r b e - P a l a s t  u m z u w a n d e l n .  —

D i e  E i n w e i h u n g  d e s  U h l a n d - B a u e s  i n  D ü r r m e n z  -  M ü h l a c k e r  
h a t  a i n  2 8 .  O k t .  1 9 2 1  s t a t t g e f u n d e n .  D e r  U h l a n d - B a u  i s t  e i n  S a a l 
b a u  m i t  T u r n h a l l e ,  d e r  n a c h  d e m  K r i e g  n a c h  d e m  E n t w u r f  d e s  
R e g . - B m s t r .  R i c h a r d  B  i  h  1 i n  S t u t t g a r t  e r r i c h t e t  w u r d e .  D e r  S a a l  
v o n  1 4  : 2 3  m  f a ß t  e t w a  1 0 0 0  P e r s o n e n ,  h a t  e i n e  B ü h n e  u n d  e i n  
O r c h e s t e r  f ü r  4 5  M a n n .  E r  k a n n  z u  S c h a u s p i e l e n  u n d  M u s i k - A u f 
f ü h r u n g e n  b e n u t z t  w e r d e n .  E r  k a n n  a b e r  a u c h  a l s  T u r n h a l l e  d i e 
n e n ;  f ü r  d i e s e n  F a l l  l i e g t  u n t e r  d e m  S a a l b o d e n  e i n  L o h e b o d e n  
u n d  e s  s i n d  u n t e r  d e m  S a a l b o d e n  A u f b e w a h r u n g s r ä u m e  f ü r  T i s c h e  
u n d  S t ü h l e  e i n e r s e i t s ,  s o w i e  f ü r  T u r n g e r ä t e  a n d e r s e i t s  a n g e o r d n e t  
w o r d e n .  E i n e  V o r h a l l e  m i t  G a r d e r o b e n ,  A n k l e i d e r ä u m e  f ü r  T u r 
n e r  u n d  M u s i k e r ,  W o h n u n g e n  f ü r  d e n  H a u s m e i s t e r  u n d  d e n  W i r t ,  
G e s e l l s c h a f t s z i m m e r  u n d  R ä u m e  f ü r  d i e  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  
G e s e l l s c h a f t  g r u p p i e r e n  s i c h  u m  d e n  m i t  G a l e r i e n  f ü r  2 5 0  P e r -  
s o n e n  a u s g e s t a t t e t e n  S a a l .  —

I n h a l t :  D i e  G e s t a l t u n g  d e s  l i n k s r h e i n i s c h e n  B r ü c k e n k o p f e s  
d e r  H ä n g e b r ü c k e  i n  K ö l n .  ( S c h l u ß . )  —  V e r m i s c h t e s .  —  T o t e .  —  C h r o n i k .  —
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