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Neubauten der Stadt Charlottenburg.
Architekt: Stadtbaurat Baurat Professor Heinrich S e e l i n g  in Berlin-Grunewald.

Die Erweiterungsbauten des Rathauses in Charlottenburg.
Hierzu die Abbildungen S. 3, 4 u. 5.

er von den Architekten R e i n - 
h a r d t und S i i B e n g u t h  in 
cnarlottenburg ais das Ergebnis 
eines allgemeinen Wettbewerbes 
entworfene und im Jahre 1902 
an der Berliner-StraBe in Char
lottenburg fertig gestellte Xeu- 
bau des Rathauses erwies sich 
sclion unmittelbar nach seiner 
Yollendung ais raumlich kaum  

noch ausreichend. Die stadtischen Korperschaften 
muBten damit rechnen, daB in kiirzester Zeit
eine Erweiterung des Bauwerkes notwendig werden 
wtirde und beauftragten daher die stadtische
Grundstiickserwerbs-Deputation. m oglichst das ganze 
Hauserviertel von Ost nach W est zwischen Kirchhof- 
StraBe und W ilhelm-Platz und von Siid nach Nord 
zwischen Berliner-StraBe und Am Liitzow fiir die Rat- 
hans-Erweiterung in stadtischen Besitz zu bringen. Die 
langjahrigen Yerhandlungen, die es ermóglichten. einst- 
weilen eine Anzahl der in diesem Yiertel liegenden 
Priyathauser fiir stadtische Biiros einzurichten, fiihrten 
jedoch nicht zu dem gewiinschten Ziel. Es blieb im 
W estblock gegen den W ilhelm-Platz ein Grundstiick in 
Privatbesitz und an der Siidost-Seite, Ecke Berliner- 
und Kirchhof-StraBe. war inzwischen das dort gelegene 
Postamt durch Zukauf und Neubau betrachtlich er- 
weitert worden. Auch wurden von Besitzern der 
weiter an der Berliner-StraBe gelegenen Grundstiicke

zwischen dem Postamt und dem von Reinhardt und 
SiiBenguth fertig gestellten Rathaus-Neubau teilweise 
so hohe Preise gefordert. daB, ais endlich die Er
weiterung des letzteren nicht mehr hinausgeschoben 
werden konnte, der kurz vorher zum Stadtbaurat ge- 
wahlte Chef des stadtischen Hochbauamtes, Heinrich 
S e e l i n g ,  sich entschloB, einen Generalplan aufzu- 
stellen, der versuchte, ohne diese Grundstiicke an der 
Sudost-Ecke des Yiertels auszukommen und der trotz- 
dem die Bebauimg des W estblockes auf Jahrzehnte 
hinaus nicht notig machte. Es lagen GrundriB-Skizzen 
vor sowohl vom verstorbenen Stadtbaurat S c h m a l z ,  
ais auch yom damaligen Stadtbauinspektor W i n t e r -  
s t e i n ,  der bis zu Seelings Eintritt das Hochbauamt 
zu leiten hatte, die mit der Bebauung des Siidost- 
blockes rechneten; dereń Grundgedanken konnten des- 
wegen nicht iibernommen werden. Naeh mehreren 
Versuchen gelang es aber, einen General-Gnind- 
gedanken aufzustellen, der den Ankauf oder die Ent- 
eignung iiberhaupt einiger Privatgrundstiicke des Siid- 
ostblockes an der Berliner-StraBe unnotig erscheinen 
lieB und die Bebauung des W estblocks in weitere Ferne 
riickte, also den Ankauf eines dort gelegenen letzten  
Privatgrundstiickes auf absehbare Zeit nicht notig 
machte. Die Bebauung der Nordfront (Am Liitzow) 
und der W estfront (Kirchhof-StraBe) konnte infolge der 
geringen StraBenbreite der Kirchhof-StraBe nicht unter 
einer Hauptgesimshóhe durehgefiihrt werden. Dieser 
Zwang, mit verschiedenen Gebaudehohen zu arbeiten
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und den Ubergang aus einer Gebaudehohe in die 
andere zu suchen, laBt sich aber zu guter Wirkung fiir 
die Sicht vom Liitzow aus ausnutzen. Fiir die Be- 
bauung des ganzen nun enger umgrenzten Nord-Siid- 
Ost-Fliigels war maBgebend, daB mit E i n g a n g  z u  
e b e n e r  E r d e  an der Berliner-StraBe Raume fur 
eine groBe Kassenhalle der stadtischen Sparkasse und 
fiir eine moglichst groBe darunter anzulegende Stahl
kammer hergestellt werden sollten; im Uebrigen waren 
so viel ais moglich Biiror&ume im AnschluG an die 
vorhandenen zu schaffen, ohne den Betrieb im vor- 
handenen Rathausausbau und der mit Biiros belegten  
angekauften Privatgebaude zu storen. Im spater zu 
errichtenden W estblock sollte vor Allem ein ent- 
sprechender F e s t s a a 1 untergebracht werden, da die 
vorhandenen, frliher n u r  p r o v i s o r i s c h  a u s - 
g e b a u t e n  Festraume sich ais zu schmal und un- 
geeignet fiir eine einheitliche Festtafel-Aufstellung er- 
wiesen hatten. Diese Raume waren durch einen ais 
Hauptzugang dienenden, sich im Turmbau ergebenden 
ąuadratischen Raum, der zugleich ais Empfangsraum  
diente, getrennt; er entsprach in seinen MaBen der 
Tiefe der beiden sich rechts und links anschlieBenden 
Sale, sodaB die durch die ganze Frontlange der beideu 
Sale verteilten ąn den Festtafeln sitzenden Festteil- 
nehmer zur Halfte den Festredner weder sehen noch 
horen konnten und sich wahrend der Rede sehr un- 
bekiimmert und lebhaft unterhielten.

Zugleich war es erwiinscht, im Westblock, ahnlich 
wie es seinerzeit in Kopenhagen, spater in Dresden 
durchgefiihrt wurde, einen der groBen, von Fluren um- 
gebenen Hofe zu iiberdachen und ais Ausstellungs- 
und Yersammlungshalle auszubilden. Da die Ratsstube 
im bisherigen Bau, die notdiirftig an die Weinabteilung 
des neuen Ratskellers angegliedert worden war, viel zu 
wiinschen iibrig lieB, so sollte dafiir schon in der ersten 
Bauperiode im AnschluB an den Ratskeller, also im 
Siidostblock, Rat geschafft werden, derart, daB die 
vorhandene Ratsstube der Weinabteilung angegliedert 
und eine neue wiirdigere Anlage im AnschluB an die 
Weinabteilung des Rathauses herzustellen war. Yor 
Allem war die bisherige Ratsstube nur von der StraBe 
zuganglich, es sollte also auch eine Treppenverbindung 
mit den Innenraumen des Rathauses geschaffen werden.

Fiir den Aufbau an der Berliner-StraBe kam es 
dem Archi tekten darauf an, der bisherigen sehr reich 
und stark in vertikaler Richtung gegliederten Front 
durch ruhige AbschluB-Risalite feste Flanken zu 
schaffen, die auch das steile Dach in der Flucht der 
Berliner-StraBe abschlieBen konnten, das bis dahin ais 
schmaler, dekorativer Brandgiebel in die Liifte ragte. 
Es muBte ferner versucht werden, durch solche 
Flankenbauten auch den Turm zu einem Akkord mit 
der Gesamtfront zusammenklingen zu lassen. Wahrend 
es' nun moglich erschien, an der Berliner-StraBe an- 
klingend an die gewahlten Aufbauformen weiter zu 
bauen, muBte von den in der StraBe Am Liitzow vor- 
handenen groBachsigen Architekturformen Abstand 
genommen werden. Es erschien nicht moglich, mit 
dieser Formengebung auch die Obergange der ver- 
schiedenen Gebaudehohen in der StraBe Am Liitzow, 
am Platz und in der Kirchhof-StraBe zu bewaltigen. 
Da man auBerdem fiir die Aufteilung und die stete 
Veranderungsmoglic,hkeit der hier unterzubringenden 
Biiroraume kleinere Achsen brauchte, so ergab sich 
ein Wechsel der Frontarchitektur von selbst, ganz ab- 
gesehen davon, daB der Architekt an sieli auf dem 
Standpunkt stand, den friihere Zeiten stets ein- 
nahmen, den Anbau ruhig ais Anbau in Erscheinung 
treten zu lassen. Unter diesem Gesichtspunkt erhielt 
auch die neue Architektur an der Berliner-StraBe in 
ihren Einzelheiten ein anderes Gepriige ais die vor- 
handene Front; selbstverstandlich muBten in beiden 
Fronten die AnschluBachsen in den vorhandenen 
Frontformen durchgefiihrt werden.

Bei der Aufstelluiig des Generalplanes nach den 
vorentwickelten Grundgedanken, wie auch bei der 
spateren Ausfiihrung waren der Rat des provisorischen 
Leiters des Hochbauamtes, des damaligen Stadtbau-

inspektors jetzigen Stadtbaurates W i n t e r s t e i n  ^  
seine genaue Kenntnis der Anforderungen der einzel \ 
Verwaltungszweige von besonderem Wert; ais kun. - 
lerischer Mitarbeiter, wie auch bei der folgenden Ausfiih 1 
rung war in erster Linie Architekt R e u t e r s  wie schon 
fiiiher unter Reinhardt und SiiBenguth tatig, zu dem ! 
besonders fiir die Innenarehitektur des Sitzungszimmers 
und der Ratsstube noch Architekt Erich T h r e d e trat,

Am 28. Juni 1911 stimmte die Stadtverordneten- 
Yersammlung dem Bauentwurf fiir die Erweiterung des 
Rathauses vom 9. Juni 1911 zu und genehmigte die 
Kosten fiir den sofort in Angriff zu nehmenden Teil 
der Erweiterung in Hohe von 3 Millionen Mark ais reine 
Baukosten und weiter 1 300 000 M. fiir den erforder- 
lichen Grundstucks-Erwerb. Es handelte sich um eine 
zunachst zu bebauende Flachę von 3805,10 (*m> von 
denen 234,92 auf die Sparkasse entfielen; im 
Ganzen um 85 238 cbm umbauten Raumes bei einem 
Platzerfordernis fiir weitere rund 450 Beamten. Im 
alten Rathaus waren untergebracht bis 1. Marz 1911 
616 Beamte, in Mietsraumen 334. Die fiir den Rat- 
haus-Neubau eingerichtete Ausfuhrungs-Baustube wurde 
dem spateren Magistratsrat W e i n g a r t n e r  unter- 
stellt, der mit den ihm beigegebenen Bauleitern 
M o r g ę  n r o t h ,  spater K o l b e ,  und den Technikern 
R o t h e und M o n s e h r  den Bau von Anfang bis Ende 
in frisch anfassender und mustergiiltiger W eise durch- 
fiihrte unter der gesehaftlichen Oberłeitung vom Vor- 
stand des Bauamtes I, Magistratsbaurates W i n t e r -  
s t e i n ,  dessen hingebende Mitwirkung bei den Vor- 
arbeiten bereits friiher erwahnt wurde. Am 12. August 
1911 wurde mit dem Bau der Stahlkammer begonnen; 
die Ausfiihrung des Rohbaues dieses Bauabschnittes 
erfolgte durch B o s w a u  & K n a u e r in Berlin.

Nun zuriick zur Plangestaltung. Die tflbersichts- 
Grundrisse zeigen die geplante Raumanordnung um 
eine Anzahl von Hofen gruppiert. Der am Platz Am 
Liitzow und an der Kirchhof-StraBe gelegene Hof ist 
offen gedaeht und soli mit einem Brunnen versehen 
werden. Eine offene Halle soli hier den Zugang am 
Platz vermitteln und zugleich einen Zugang zu den 
Raumen des Rathauses von diesem Stadtteil aus 
bieten. Fiir die Sparkasse war, w ie bereits erwahnt, 
ein ebenerdiger Zugang an der Berliner-StraBe Be- 
dingung, der in Verbindung mit den iibrigen Raumen 
des Hauses zu bringen war. Das war moglich durch 
einen breiten Treppenlauf, der die Yorhalle der Spar
kasse mit dem Hauptflur des bestehenden Hauses ver- 
band, dessen FuBboden hoher ais der Sparkassen-Ein- 
gang angeordnet war. Fur die Anlage der Kassenhalle 
und fiir die darunter anzuordnende Stahlkammer ergab 
sich von selbst die Benutzung eines neu zu schaffenden 
Hofes, der fiir die Gruppierung der Raume der oberen 
Stockwerke erforderlich war und der Kassenhalle das 
notige Oberlicht zufiihrt. Die Raumachse dieser Halle 
ist gegen die der Zugangshalle versclioben, um 
das AbschluB-Risalit der Front soweit ais moglich von 
der Turmachse abzuriicken, aus oben erwahnten 
iisthetischen Griinden. Diese Verschiebung erleichterte 
die Anordnung der Ratsstube und gestattete die Er
weiterung der im hoher gelegenen ErdgeschoB des alten 
Baues gelegenen Stadtkassenraume. Im ersten Stock 
konnte iiber der Vorhalle der Sparkasse ein groBeres 
Kommissions-Sitzungszimmer eingeschoben werden, 
wahrend in der Hohe der Festsiile der eine Saal eine 
Veiiiingerung um zwei Achsen erhielt und weiter ein 
neuer Saal fiir Biirgerschaftszwecke, fiir Vortrage usw. 
sich ergab, der spater zum sogenannten „Miirkischen 
Saal“ ausgebaut wurde. In der Hohe des ersten Stock- 
werkes ergab die Verlangerung der groBen Flurhalle 
hinter der neu angegliederten Treppe einen ąuadrati
schen Raum, der ais Gedenkhalle fiir die im K rieg ge- 
fallenen Beamten geeignet erschien und fur den im 
Laufe des Krieges schon eine entsprechende Aus- 
gestaltung vorgesehen wurde, wahrend in der Hohe des 
hohen Erdgeschosses die bisher schwer vermiBte innere 
Verbindungstreppe zur Ratsstube, uberhaupt zum 
Ratskeller, hergestellt werden konnte. —  (Forts. fo l^ t)
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W asserstraB en=V erbindungen zw isch en  Rhein und S ch eld e.

1 (Nach einem Yortrag des Hrn. Baudirektor S p e r b e r  im „Architekten- und Ingenieur-Verein“ zu Hamburg.)

as KOnigreich Belgien wird von drei selbstan- 
digen Flufigebieten durchzogen, von den beiden 
JJ11 Marschgebiet liegenden Fliissen Yser und 
ischelde und von der Maas, die in enger Be- 

T,r.U runS mit den Bodenschatzen Belgiens, nilm- 
A?,f e’ Eisen, Schwefel und Kalk, das Gebiet durchfliefit. 

a u i  cuesen drei FluBgebieten, die durch Regulierung und 
Kanalisierung zu brauchbaren WasserstraBen umgestaltet 
sina, baut sich das gesamte WasserstraBennetz Belgiens 
aut. Schelde und Maas sind im Besonderen durch den 
Campine-Kanal verbunden, der seinen Ausgangspunkt 
in Antwerpen hat und bei Liittich die Maas er- 
reicht, wahrend die Nebenfliisse der Schelde unter sich 
und mit der Maas durch Kanale verbunden sind. Die Ge- 
samtlange der schiffbaren Wasserwege in Belgien betragt 
1692 km. Davon liegen 241 km in den freistromenden 
Fliissen, 549 km in kanalisierten Fliissen und 932 km in von 
Menschenhand erbauten Kanalen. Von der Gesamtliinge 
sind 1476 km Staatsbesitz, 44 km Provinzeigentum, 39 km ge-

dem Tilsiter Frieden ernstlich begonnen durch den Canal 
du Nord, welcher von Grimmlinghausen iiber Neersen, 
Viersen, Grefrath, Venlo, Panningen Weert, Herenthals 
nach Antwerpen fiihren sollte. Die politischen Verande- 
rungen brachten es jedoch mit sich, daB heute nur noch 
der Teil NeuB-Schiefbahn erhalten ist, wahrend der Rest 
zur Ersparung der Unterhaltungskosten zugeschiittet wurde.

Zurzeit nimmt die Schiffahrt zwischen Rhein und 
Schelde folgenden Weg: Zwischen Emmerich und Arn- 
heim geht das Schiff auf den Waal iiber und benutzt diesen 
bis Dortrecht. Der weitere Weg fiihrt durch den Rid, das 
hollandisclie Diep, durch das Yolkerak, die Keeten, die 
Ooster-Schelde, von hier auf einem Kanał durch Siid- 
Beveland und schliefilich auf der Wester-Schelde bis Ant
werpen. Die Schiffahrt wird auf diesem Weg belastigt 
und gefahrdet durch geringe Wassertiefe auf der hollandi- 
schen Rheinstrecke, die der deutschen Rheinwassertiefe 
nicht angepaBt ist, und in der unmittelbaren Nahe des 
Meeres durch Stiirme und Tidenhub, der hier 5,0 m betragt.

L a g e p l a n  der  g e s a m t e n  Ra t h a u s - Gr u p p e ,  
N eubauten der S tad t C harlo ttenburg .

horen den Gemeinden und 133 k,n sind Privateigentum. Bei 
einer GroBe des belgischen Staatsgebietes von 29 456 <ikm 
entfallen auf 100 qklrl 5,75 ktn schiffbarer Wasserlauf. Die 
entsprechende Zahl ist fiir Deutschland 2,6 km, ftir GroB- 
britannien 2,3 km, ftir Frankreich 2,2 kin, fiir die Niederlande 
15,7 km auf je 100 <ikm.

Die belgischen Kanale sind sowohl hinsichtlich Lage- 
plan-Anordnung wie Kanaląuerschnitt ohne einheitliche 
Planung aus jeweils ortlichen Bediirfnissen heraus ent- 
standen, sie weisen Schwankungen in der GroBe der 
Schiffsgefafie von 35 1 bis 1500 1 auf. Gleichfalls planlos 
sind die Tarifverhaltnisse; man rechnete nach 4 km mit Ein- 
heitssatzen von 0,005 bis 0,0016 Fr. Es wird nach Waren- 
gattungen und durchfahrener Kanalhaltung gerechnet, es 
wird nach Fracht- und Leerfahrt, nach Tonnen und durch
fahrener Kanalhaltungr bezahlt. Schlechter Zustand der 
Kanal-Ufer bewirkt, daB vorwiegend mit Menschen und 
Pferden getreidelt wird und die Schleppschiffahrt vielfach 
nicht aufkommen kann. Gunstig ist die Linienfiihrung der 
WasserstraBen fiir die Industriezentren und hinsichtlich der 
La,ge der Bodenschatze. Die eigenartige Erscheinung, daB 
z. B. von der Kohlenforderung Belgiens im Jahr 1916 mit 
einem Betrag von 20,9 Mili. 4 nur 2,32 Mili. 1 auf Schiffen 
verfrachtet wurden, findet ihre Erklarung in der schiffahrts- 
feindlichen Eisenbahnpolitik Belgiens. Das belgische 
Kanalnetz hat gute WasserstraBen-Anschliisse nach Frank
reich und Holland, mif Deutschland fehlt jede Yerbindung.

Anlaufe zu solcher Verbindung wurden schon in vor- 
christlicher Zeit gemacht, aber erst von Napoleon I. nach

Um den Gedanken einer kiirzeren und weniger gefahr- 
lichen WasserstraBen-Verbindung zwischen Rhein und 
Antwerpen der Yerwirklichung naher zu bringen, lieB im 
Jahr 1873 die Stadt Krefeld durch Professor H e n k e t  in 
Delft einen Entwurf ausarbeiten. Die Henkefsche Kanal- 
linie zweigt bei Uerdingen vom Rhein ab und geht iiber 
Krefeld, Kempen, Venlo, Maasbree durch die Norder- und 
Siiderwart nach Neepelt, wo sie in den Campine-Kanal 
miindet, der den AnschluB nach Antwerpen gibt. Da dieser 
Kana.1 den Yerkehr von Rotterdam zugunsten Antwerpens 
schadigen muBte, fuhrten die Verhandlungen zwischen 
Holland und PreuBen zu keinem Ergebnis.

Aus einem im Jahr 1839 zwischen Holland und Belgien 
geschlossenen Vertrag beziiglich einer von beiden Staaten 
in Erwagung gezogenen WasserstraBen-Verbindung mit 
Deutschland glaubte man nun deutscherseits eine weitere 
Moglichkeit fiir einen Kanał vom Rhein zur Schelde ab- 
leiten zu konnen. Hiernach lieB die Handelskammer der 
Stadt Munchen-Gladbach im Jahr 1893 durch die Firma 
H a v e s t a d t  und C o n t a g  einen Entwurf fur einen 
Kanał aufstellen, der, im Krefelder Hafen beginnend, iiber 
Munchen-Gladbach, Rheydt, Wickerath, Sittard, Lanklaer 
gleichfalls zum Campine-Kanal fiihrte.

Auf diese beiden Entwiirfe bauten dann H e n t r i c h ,  
Krefeld, und V a 1 e n t i n , Munchen-Gladbach, weitere 
Piane auf.

Wahrend der Besetzung Belgiens durch Deutschland 
wurde nun der Vortragende vom Generalgouverneur beauf- 
tragt, einen Entwurf fiir einen Rhein-Schelde-Kanal aufzu-
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stellen mit der besonderen Bedingung, hollandisches Gebiet 
nicht zu beriihren,

Die Priifung der wirtschaftlichen Vorbedingungen und 
der Zweckmafiigkeit eines solchen Kanales fiihrte zu 
folgenden Ergebnissen: Der jahrliche Yerkehr vom Rhein

gebiet, die Oberlegenheit der holl&ndischen Kanale und 
Schleusen, geringere Gebtihren infolge natiirlieher Wasser- 
straBen, weniger Betriebsschwierigkeiten fur Schleppztlge 
auf dem schleusenfreien FluBweg. Bedenkt man weiter, 
daB der Wasserweg vom maBgebenden Rheinhafen Duis-

Krsics Obcrgcsshofi.

D ie  E r w e i t e r u n g s b a u t e n  de s  R a t h a u s e s  i n C h a r 1 o 11 e 11 b u r g. 
N eubauten der S tad t C harlo ttenburg .

zu den belgischen Hafen betragt 5,6 Mili. ' und 3 Mili. t 
nach Belgien, wahrend vom Rhein nach Holland 11 Mili. * 
und umgekehrt 16 Mili. t gehen. Griinde fur die groBeren 
Verkehrsziffern des Rotterdamer Hafens sind die offene 
Anlage dieses Hafens, seine bessere Ausstattung, der ge- 
fabrlose Weg' zw-iseben Rotterdam und dem Ruhrkohlen-

burg-Ruhrort nach Rotterdam 219 km betragt und der 
Hentrieh'sche Entwurf diese gleiche Streeke ais Betriebs- 
lange ergibt, so kann ein Kanał von Duisburg-Ruhrort 
technisch-wirtschaftlich nicht beftirwórtet werden.

Die weitere Priifung einer Kanalverbindung- zwischen 
Rhein und Sehelde braucht also nur noch ftir die oberhalb
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Duisburgs liegenden Rheinorte Dusseldorf, Koln, Mainz— schiitzc beider Lander, in der Schaffung eines neuen Lokal-
Gustavsburg, Worms, Mannheim—Liulwigshafen durchge- verkehrs und in der Nutzbarmachung, Erweiterung und
fiihrt zu werden. Es ergibt sich bei dieser Betrachtung flir Verwertung der vorhandenen WasserstraBen, sowie in der
die genannten Orte eine Wegverkurzung von 33,8 km oder besseren Heranfiihrung der siiddeutschen Industrie- und
4,8 Stunden. Dieser geringe Gewinn wird aber, abgesehen Handelsgebiete an die See.

von den schon erwahnten Tatsachen, dadurch sehr un- 
giinstig beeinfluBt, dafi der Kanalverkehr durch Eis mehr 
beschrankt wird, ais der Verkehr auf der vorhandenen 
natlirlichen WasserstraBe.

Ein Rhein-Schelde-Kanal ware also wirtschaftlich nur 
gerechtfertigt, wenn ein gesteigertes Interesse Deutschlands 
fur Belgien eine Umgehung Hollands wiinschenswert er- 
scheinen lieBe. Griinde dieser Art konnen gefunden werden 
in der- AufschlieBung und in dcm Auśtausch der Boden-

Unter diesen Gesichtspunkten gibt der Yortrageade eine 
eingehende Kritik der vorhandenen Entwtirfe und erlautert 
seinen eigenen Entwurf fiir einen Rhein-Schelde-Kanal. 
Letztere Kanallinie zweigt nordlich der Stadte Koln-Muhl- 
heim vom Rhein ab, geht tiber Arnoldsweiler und durch das 
Stolberger Kohlengebiet und beriihrt in etwa 5 km Ent- 
femung Aachen. Auf belgischem Gebiet beriihrt die Ent
wurf ślinie Moresnet, iiberschreitet die Maas mit einer 
Kanalbriicke bei Vise und biegt durch das Herck-Tal in
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das Flufigebiet der Demer ein, geht dann in das Flufigebiet 
der Dyle iiber, bertihrt Mecheln, und durch die Rupel und 
Schelde wird schliefilich Antwerpen erreicht.

In dem Langsschnitt zeigt der Yortragende die beson- 
deren technischen Schwierigkeiten. Zwei hohe Gebirgs- 
stocke miissen durchfahren werden; die Scheitelhaltung 
liegt mit einem 30 m tiefen Einschnitt in Triebsand and 
mufi mit einem Wasserzufiihrungs-Kanal aus einer bei 
Aachen zu errichtenden Talsperre gespeist werden. Der 
Maas-ftbergang erfordert eine 40 m hohe Kanalbriicke und 
eine entsprechende Schleusentreppe zum Maas-Wasser- 
spiegel hinunter, das Maas-Gebirge mufi mit einem 2,7 km 
langen Tunnel durchfahren werden. Der Kanał steigt mit 
13 Schleusen von dem auf +  38,83 liegenden Mittelwasser- 
spiegel des Rheins bis zur Scheitelhaltung, die auf +  233,0 
liegt, und fallt mittels 16 Schleusen auf den Mittelwasser- 
spiegel der Rupel, der die Ordinate +  2,3 N. N. besitzt. 
Der Kanał ist fur 2000-t-Schiffe gedacht, seine Baulange be- 
tragt 223,6 km und die Baukosten wurden auf 225 Mili. M. 
geschatzt.

Angesichts dieser Ergebnisse kommt der Vortragende 
zu dem Sehlufi, dafi eine so kostspielige Anlage nur bei 
Hinzutreten wichtiger politischer und militarischer Griinde 
gerechtfertigt erscheint, ein Fali, der eintreten konnte, 
wenn Belgien deutsch geworden ware — aber das war nur 
ein schoner Traum.

Da nun der Hentrich’sche Entwurf fur den Durch- 
gansverkehr kaum zu rechtfertigen ist, der eigene Entwurf 
aber zu kostspielig wird, so bleibt nur die Moglichkeit, den 
Valentin’schen Entwurf weiter zu verfolgen, der, sofern 
sein Ausgangspunkt von Dusseldorf nach Koln verlegt 
wird, fiir den Durchgangsverkehr giinstig liegt und die 
Aufschliefiung der Bodenschatze an yielen Stellen ge- 
stattet. Der Yalentin’sche Entwurf mufi also ais die zur- 
zeit beste Planung bezeichnet und zur Weiterverfolgung 
empfohlen werden.

Mit einer Reihe interessanter Lichtbilder aus den 
Orten Yise, Liittich, Namur, Dinant, Charlerois, Termonde, 
Gent, Tournai, Dixmude und Briigge beschliefit der Yor
tragende seine inhaltreichen Ausfuhrungen unter lebhaftem 
Beifall der Yersammlung. —

Friedrich von T hiersch f .
Yon Dr. Albert H o f m a n n.

^ s ^ r a d e in e n  siebzigsten Geburtstag zti feiem. hatte 
ihm das Schicksal im vergangenen Friihjahr ge- 
gonnt; wir haben aus diesem Anlafi einen kurzeń 
Umrifi seines aufieren Lebensganges zu zeichnen 
versucht. Vor der Vollendung seines siebzigsten 

Lebensjahres jedoch, die am 18. April zu erwarten gewesen 
ware, haben die Parzeń seinen Lebensfaden jah durch- 
schnitten. In der Nacht vom 22. zum 23. Dezember ist er un- 
erwartet einem Herzschlag erlegen. Mit ihm ist ein Aristokrat 
unter den deutschen Baukunstlem der Gegenwart dahin ge- 
gangen, einer jener Herrenmenschen antiker Art der ent- 
wickejten Kultur unserer Zeit fiir das Gebiet der bilden- 
den Kunst, die im Sinne Platons und Schopenhauers ais 
Auslese betrachtet werden konnten, um Ausgangspunkt 
einer Entwicklungsreihe von Menschen zu sein, die auf 
ihrem Gebiet zum Herrschen bestimmt sind und durch ihre 
Wirksamkeit einen machtigen Fortschritt der Kultur anzu- 
bahnen berufen w&ren. Menschen seiner Art hatte Schopen
hauer im Auge, wenn er in den „Parerga und Paralipomena“ 
bemerkte: „Will man utopische Piane, so sage ich: die 
einzige LSsung des Problems ware die Despotie der Weisen 
und Edlen, einer echten Aristokratie, eines echten Adels, 
erzielt auf dem Wege der Generation, durch Vermahlung 
der edelmiitigsten Manner mit den kliigsten und geist- 
reichsten Weibern. Dieser Vorschlag ist mein Utopień und 
meine Republik des Platon.11 Sein Aufstieg zum „homo 
nobilis“ war schnell und ungewohnlich glanzvoll. Was 
wir im vergangenen Jahr dem Lebenden nicht sagen 
konnten, dem Toten diirfen wir es riihmend in die Gruft 
nachsenden: er war ein grofier Mensch im Sinne Carlyles, 
der einst ausfiihrte: „Der grofie Mensch ist immer wie ein 
Blitz vom Himmel; die iibrigen Menschen warten auf 
ihn gleich Brennstoff und dann flammen sie auf.“ Ein 
Aufflammen war es, ais in der Mitte der siebziger Jahre 
des vorigen Jahrhunderts der Wettbewerb um Entwtirfe 
fur das Hamburger Rathaus entschieden wurde und der
I. Preis an die Architekten M y l i u s  & B l u n t s c h l i  in 
Frankfurt am Main fiel, die mit einem Entwurf siegten, 
dessen Hauptblatt ein perspektivischer Schnitt durch das 
Rathaus war. Es war eines der glanzendsten Blatter, die 
je in einem Wettbewerb zur Erstreitung eines Erfolges an- 
gefertigt worden waren. Es war eine unbestrittene Tat 
aller architektonischen Darstellungskunst. Alles flammte 
auf und pries den Schopfer. Dieser war Friedrich 
T h i e r s c h ,  der nach abgeschlossenem Studium und iach 
Studienreisen nach Frankfurt am Main gegangen war, wo 
das Bauleben nach dem deutsch-franzosischen Krieg wie 
kaum in einer anderen Stadt im Aufbltihen stand und die 
befahigsten Architekten des neuen Reiches anzog. Er 
fand unter den Architekten Mylius und Bluntschli die Tatig- 
keit, die er suchte; das Blatt des Hamburger Wettbewerbes 
ist der Beweis dafiir. Es wurde zur Grundlage seines 
Ruhmes.

Einer alten und beriihmten Kiinstler- und Gelehrten- 
Familie entstammend, die Jahrzehnte in Mtinchen gewirkt 
hatte, wurde ihm der Weg an das damalige Polytechnikum 
und an die Akademie der bildenden Kiinste in Miinchen 
nicht schwer. Er yersammelte bald eine begeisterte 
Schiilerschaar um sich und wurde zu einem der gefeiertsten 
Lehrer dieser beiden Hochschulen. Sein Lehrgebiet waren 
die von der Antike abgeleiteten Stilarten der Renaissance

und des Barock. Er arbeitete in dem reichen Uberflufi 
etwa eines Gnauth. Es war iiberhaupt clamals die Zeit des 
reichen Uberflusses in der Baukunst wie in der Malerei. 
Wo Thiersch durch den Gang der wissenschaftlichen Er- 
eignisse, durch die unerwarteten Erfolge der Ausgrabungs- 
Ergebnisse auf das klassische Altertum zurtick greifen und 
Darstellungen der Bauten und des sie umspiilenden mensch- 
lichen Treibens jener Zeit geben mufite, erfiillte er diese 
Darstellungen in unerschSpflicher Phantasie mit so viel 
bliihendem Leben, dafi daraus Riickschliisse auf sein 
reiches, iiberquellendes inneres Eigenleben gemacht werden 
konnten. Gleich wie Hans Makart, der Maler, mit heifiem 
Verlangen iiber die nicht eben engen Grenzen des Gebietes 
der Malerei hinausgreifend sich mit gliihender Phantasie 
mit der Baukunst in ihren grofiten und erhabensten 
Schopfungen zu beschaftigen suchte, gleich den Meistern 
der italienischen Renaissance, die wie Rafael, Michelangelo, 
die Meister von Mailand, Florenz und Venedig das gesamte 
Gebiet der bildenden Kunst in ihrer Persónlichkeit aus- 
iibend vereinigten, so liefi auch Friedrich Thiersch die 
theoretischen Grenzen der Baukunst hinter sich und begab 
sich zu Zeiten auf das freiere, nicht durch die Bedingungen 
des Materials beengte Gebiet der Malerei, namentlich der 
Fassadenmalerei. Ais Maler sah er die Schopfungen der 
Baukunst weniger starr und theoretisch, schmiegsamer, 
iiberquellender, ais Architekt gab er den Werken seiner 
Malerei das strengere Gerippe, die straffere Form. Thiersch 
hatte in dieser Beziehung- viel geistige Verwandtschaft mit 
Karl Friedrich Schinkel, er war der in die Renaissance und 
in das Barock iibersetzte Schinkel. Aus dieser fliissigeren 
Behandlung der Architektur sind dem verstorbeńen Meister 
aber auch Vorwiirfe entstanden. Sie hefteten sich ins- 
besondere an die beiden Justizpalaste in Miinchen, die, 
durchaus verschieden in der Form, auch verschiedene Be- 
urteilung fanden. Es ist manches Wahre daran, wenn man 
von dem ersten dieser Bauten, dem in den Formen der 
Hochrenaissance mit Neigung zum Barock gehaltenen 
Bauwerk gesagt hat, es sei nicht in erster Linie raumlich 
gedacht, sondern gezeichnet. Es ist aber diese Aufierung 
yielleicht ebenso wahr oder unrichtig, wie es das Urteil 
iiber die geschichtlichen Barockbauten sein mufite, der 
Werke der Meister, die aus der iiberąuellenden Flille der 
Formenwelt dieser Stilart mit dem leichten Spiel gewandter 
Hande ein Fullhorn phantasievoller Erfindungsgabe iiber 
die tektonischen Formen und das Ornament ihrer Bauten 
ausgebreitet haben. In der Tat war es spielende Leichtig- 
keit, mit der auch Thiersch aus dem tibergrofien Reichtum 
seiner inneren kiinstlerischen Gesichte seine Bauten von 
der kleinsten Villa bis zur grofiten Halle iiberschiittete, 
sowohl in der Anlage wie im Aufbau. Dieses furstliche 
Geben kam schon in dem Entwurf zum Deutschen Reichs- 
tags-GebSude zum Ausdruck, mit dem er beim zweiten 
Wettbewerb einen der beiden I. Preise gewann. Und es 
zeigt sich nicht minder bei seinem letzten grofien Werk, 
den Bauten fiir die Frankfurter Messe, dereń Kern die grofie 
Festhalle ist. Es war also eine Eigenschaft seines kiinst
lerischen Charakters, die sich selbst da bemerkbar machte, 
wo es sich in der Hauptsache um Nutzbauten handelte, wie 
bei den Erweiterungsbauten der Technischen Hochschule 
in Miinchen. Will man aber eine Verkorperung der 
eigensten Kunst des Meisters sehen, so betrachte man das 
neue Kurhaus in Wiesbaden; das ist der geklarte Friedrich
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Thiersch in der ganzen Fiille seiner reichen Kiinstlereaben. 
Hier hatte er eine Aufgabe, in der ihm kaum eine Fessel 
angelegt war; in ihr konnte er das ganze Orchester seiner 
kunstlerischen Empfindungen spielen lassen. Dieses Ge- 
baude wurde das Ziel seiner Sehnsucht, es wurde zur Be- 
friedigung seines Ktinstler-Ehrgeizes, ja, man darf 
vielleicht sagen: in ihm verwirklichte sich der Kiinstler- 
traum seines Lebens. In ihm gab er alles, was er an 
Geistesgaben besaB, in ihm wird er zum grofien Mann. Es

V erm ischtes.
W asserbau- und Schiffahrts-A usstellung Essen 1922.

Wir erhalten tiber diese Ausstellung folgende Zuschrift:
„Schon yerschiedene Małe sind Schiffahrts-Aus- 

stellungen in Deutschland yeranstaltet worden, doch sie 
beschrankten sich fast immer auf einen bestimmten Teil. 
des Reiches oder auf bestimmte Piane fiir WasserstraBen. 
Die Essener Ausstellung will, da gerade an das Industrie- 
gebiet ais den wirtschaftlich bedeutungsvollsten Teil 
Deutschlands von vielen Interessenten der Binnenschiffahrt 
immer wieder herangetreten wird, einen groBen Oberblick 
iiber die verschiedenen vorhandenen WasserstraBen und 
iiber die Piane fiir den Binnenschiffahrts - Verkehr 
geben. Der Ingenieur und der Wirtschaftler, der 
Industrielle und iiberhaupt jeder Interessent an den deut- 
schen BinnenwasserstraBen sollen von der Ausstellung ein 
Bild von der Ausfiihrbarkeit und Dringlichkeit der vielen 
Piane sich machen konnen. Mit diesem wichtigen Gebiet 
des deutschen Staats- und Wirtschaftslebens ist aber eng 
verbunden dasjenige des Wasserbaues und seiner Hilfs- 
mittel. So soli die Ausstellung neben den Abteilungen fiir 
bestehende und geplante WasserstraBen weiterhin alle Ge- 
biete des Wasserbaues behandeln, vor allem die Kanali- 
sierung und Reguliemng der Fliisse, den Wehr- und 
Schleusenbau, die Wasserkraftanlagen, die Wasserver- 
sorgung, die Hebewerke, den Kanalbau, die Hafen- und 
Umschlags-Einrichtungen, die Baumaschinen im Wasserbau, 
die Forder- und Lagerungs-Einrichtungen an den deut
schen BinnenwasserstraBen, ferner die Baustoffe des 
Wasserbaues, die Binnenschifferei mit allen ihren Fahr- 
zeugen und Einrichtungen usw. Auch Darstellungen tiber 
die deutschen Fliisse und WasserstraBen sollen geboten 
werden. Es werden also nicht nur der Bauingenieur, 
sondern auch der Maschineningenieur und der Elektriker 
auf dieser Ausstellung vertreten sein. Der „Zentralverein 
fiir die deutsche Binnenschiffahrt11 und der „Deutsche 
Wasserwirtschaftliche Verband“ werden im April 1922 in 
Essen tagen, auch andere technische Yereine werden die 
Ausstellung fiir eine Tagung benutzen. Die s a m t -  
l i c h e n  K a n a W e r e i n e  haben sich dem Plan der 
Ausstellung angeschlossen und wollen n a c h  S t r o m -  
g e b i e t e n  g e o r d n e t  ihre Entwiirfe ausstellen. Dem 
EhrenausschuB der Ausstellung gehoren an: Geheimrat
F l a m m  von der Techniśchen Hochschule Charlottenburg, 
Oberbiirgermeister Dr. L u t h e r in Essen, Geheimrat 
Dr. Q u a a t z , Syndikus der Essener Handelskammer, Reg.- 
Baurat S k a 1 w e i t vom Rhein.-Westf. Kohlensyndikat. 
Ministerialdir. a. D. Dr.-Ing. S y m p h e r .  Die Ausstellung 
findet vom 31. Marz bis 30 April 1922 im Essener Aus- 
stellungsgelande statt; Auskunft wird von der Geschafts- 
stelle Essen, Handelshof, erteilt.

Der Bauingenieur, der Betonbau-Techniker, der Eisen- 
konstrukteur werden bei dieser Ausstellung besonders auf 
ihre Rechnung kommen. Die Architekten- und Ingenieur- 
vereine Westdeutschlands dtirften die Ausstellung im 
Interesse der Unterrichtung ihrer Mitglieder und der Ge- 
legenheit, einmal in grofierer Zahl zusammen zu kommen, 
gern besuchen. Der „Architekten- und Ingenieurverein 
Essen“ hat es ubernommen, derartige Besuche von Archi
tekten- und Ingenieur-Vereinen zu fordern. Es bietet sich 
auch Gelegenheit, einzelne GroBunternehmen der Industrie 
zugleich zu besuchen. —

Ehrendoktoren. Aus AnlaB der Eroffnung des L u i t - 
p o l d - H o s p i t a l e s  in Wiirzburg hat die M e d i - 
z i n i s c h e  F a k u l t a t  d e r  U n i v e r s i t a t  Wi i r z -  
b u r g den Titel eines D r. m e d. h. c. verliehen dem Baurat 
Ritter Rudolf v. H o r s t i g - d ’A u b i g n y  und dem Bau- 
amtmann August L o m m e 1 in Wiirzburg. —

Stadtbaurat fiir Stolp in Pom m ern. Der seit 3 Jahren 
beim Stadtbauamt Stolp i. Pomm. tatige Regierungsbau- 
meister W e e g m a n n  wurde einstimmig zum Stadtbaurat 
und, unter Schaffung eines neuen Magistratssitzes, zum 
M a g i s t r a t s m i t g l i e d  gewahlt. Wir begrtifien das 
ais ein neues Anzeichen dafiir, daB auch kleinere, gut ge- 
leitete Stadtverwaltungen zu einer besseren Wiirdigung 
ihrer techniśchen Beamten iibergehen. Da Stolp eine rasch

ist die aristokratische Schópfung eines Kiinstler-Aristo- 
kraten. Und die Aristokratie ist konservativ. Dieser 
Charakterzug darf in dem hier gezeichneten Bild des Ver- 
storbenen nicht fehlen. Ein Wort von Emerson lautet: 
„Die grofien Manner schiitzen uns durch ihre Treue gegen- 
iiber den ewigen Ideen vor unseren Zeitgenossen.“ Die 
Zeitgenossen! Nicht durch sie, „aber durch Wenige nur 
pflanzet", nach Schiller, „die Menschheit sich fort.“. 
Friedrich Thiersch gehorte zu diesen Wenigen! —

aufstrebende Mittelstadt von zurzeit 42 000 Einwohnern 
ist, so liegen dem neugewahlten Stadtbaurat, dessen Name 
unserem Leserkreis aus Wettbewerben bekannt ist, um- 
fangreiche stadtebauliche Arbeiten vor. —

Baugewerbliche Meisterkurse. Die S t a a t l i c h e  
B a u s c h u l e  i n  W e i m a r  hat schon mehrere Jahre 
F o r t b i l d u n g s k u r s e  fiir beamtete und nicht - 
beamtete Baufachmanner abgehalten. Auch kiirzlich fand 
mit Unterstiitzung der Thiiringer Staatsregierung wieder 
ein solcher Kursus statt, der aus allen Gegenden 
Thiiringens besucht war. Regierungsbaumeister Mi i hl -  
f e l d  (Jena) behandelte dabei in Vortragen und Ubungen 
die Moglichkeiten und Ziele des Bauwesens in der jetzigen 
Zeit. Er wies nach, daB nur dann sparsam gebaut werden 
kann, wenn ein einfacher rechteckiger GrundriB ohne Vor- 
und , Riickspriinge und eine zweckmafiige holzsparende 
Dachkonstruktion (eingezapftes Dach, nicht Pfettendach) 
benutzt wird, wenn man also fiir unsere arme Zeit sich die 
Erfahrungen guter alter Oberlieferung zunutze macht. Er 
zeigte weiter, daB dann, wenn man das auch fiir die 
auBere Behandlung des Hauses und die Einzelheiten tut, 
bei aller Einfachheit doch auch ein schones Haus entsteht, 
bei dem die Schonheit nichts AuBerliches ist, sondern sich 
aus der Zweckmafiigkeit heraus entwickelt. Er behandelte 
schlieBlich auch die sogenannten Sparbauweisen und die 
Baunormen. Es wurden nicht nur die wirtschaftlichen Yor- 
teile der Normen, sondern auch die techniśchen und schón- 
heitlichen beleuchtet und an alten Beispielen nach- 
gewiesen, daB sie durchaus nicht das kunstlerische 
Schaffen ertoten, sondern daB im Gegenteil von ihnen eine 
Gesundung des Bauens auch in schonheitlicher Hinsicht zu 
erwarten ist. Es schlossen sich an Vortrage, erstattet von 
Regierungsrat Dr. ing. K 1 o p f e r iiber A l t - W e i m a r ,  
Oberregierungsrat D i 11 m a r tiber die E r f a h r u n g e n  
m i t  d e n  B a u k o s t e n z u s c h t i s s e n  und von Assessor 
K o c h  iiber H e i m a t s c h u t z .  —

Ausgrabungen und Veroffentlichungen der „Deutschen  
O rient-G esellschaft“ in K leinasien. Die „ D e u t s c h e  
O r i e n t - G e ś e l l s c h a f t “ hat, seitdem sie durch die 
Zeitlaufte an der Fortfiihrung ihrer Unternehmungen in 
Mesopotamien und Igypten verhindert ist, begonnen, in 
beschleunigtem ZeitmaB der gelehrten Welt die reichen Er- 
gebnisse der Ausgrabungen zuganglich zu machen. In dem 
unweit des jetzt vielgenannten Angora in Kleinasien be- 
legenen Orte B o g h a z k d i  ist bekanntlich in den Ruinen 
der einstigen Hauptstadt des Hettiter-Reiches ein ganzes 
Archiv von Tontafeln aufgedeckt worden, dereń Keil- 
schrift-Texte aus der Mitte des zweiten yorchristlichen 
Jahrhunderts fiir die Sprachwissenschaft, die Lander- und 
Volkerkunde, fiir die Staaten-, Kultur- und Religions- 
geschichte eine ungeahnte Fiille neuer Erkenntnisse ge- 
bracht haben. Von diesen Texten sind vier Hefte wahrend 
des Krieges veroffentlicht worden, zwei weitere in diesem 
Jahre, andere sind in Vorbereitung. Auch von den in 
A s s u r gefundenen Inschriften ist in diesem Jahre eine 
Ausgabe und Bearbeitung altaramaischer Urkunden er- 
schienen, von Geheimrat L i d z b a r s k i  in Gottingen, und 
zwei weitere Hefte mit Keilschrifttexten aus Assur sind im 
Druck. Wohl noch wichtiger ais dieser Zuwachs an 
Schriftąuellen aber ist das, was uns die Ruinen selber 
lehren. Ein dicht vor der Vollendung stehender Band wird 
tiber den Befund an einer Stelle der alten Assyrerhaupt- 
stadt berichten, wo die Ausgraber bis in Schichten aus der 
Zeit um 3000 v. Chr. vorgedrungen sind, in eine Zeit also, 
aus der bisher in Assyrien nichts, und in Babylonien nur 
sehr weniges bekannt war. Ein besonders gliicklicher Um- 
stand hat hier eine Anzahl von Standbildern und Kult- 
geraten noch am Ort ihrer einstigen Aufstellung und ihres 
Gebrauches auffinden lassen, sodaB wir von den aller- 
Sltesten Bewohnern Assurs nach Aussehen, Tracht, Haltung 
und Hantierung ein greifbares Bild sehen. Das soeben zur 
Ausgabe gelangte 61. Heft der „ M i t t e i l u n g e n  d e r  
D e u t s c h e n  O r i e n t - G e s e l l s c h a f t “ enthalt zwei 
Aufsatze, von dem Herausgeber der Boghazkoi-Texte, 
Dr. F o r r e r, und dem Ausgraber von Assur, Dr. A n d r a e, 
die einen Vorgeschmack geben von dem, was der Philo- 
loge aus den Inschriften, der Archaologe aus den tiber- 
resten der uralten Bauten herauszulesen yerstehen. —
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W ettbew erbe.
Ein engerer W ettbewerb zur Erlangung von Ent- 

wurfen fur das Kolner Kaufm annshaus ist in Kurze zu er- 
warten. Der Wettbewerb wird beschrankt sein auf drei 
Kolner und sechs auswiirtige Architekten. Es bestand ur- 
spriinglich die Absicht, nur Kolner Architekten zu einem 
Wettbewerb zu vereinigen; man glaubte aber nach naherer 
Erwagung bei der Grofie und Bedeutung der Aufgabe auf 
die Mitwirkung auswartiger Architekten nicht verzichten 
zu konnen. In dem elfgliederigen Preisgericht werden sich 
6 Kunstler befinden. Die Baukosten fiir das im groBten 
Stil gedachte Haus sind auf etwa 120 Millionen Mark ge- 
schatzt. Das Haus soli ein Treffpunkt der gesamten Kauf- 
mannschaft Kolns sein. Auf dem 9000 <Jm groBen Ge- 
lande zwischen. Dom und Rhein, in unmittelbarer Niihe des 
Hauptbahnhofes, der Hohenzollembrucke, der Rheinufer- 
bahn, des Rheinkais mit den Speditionsanlagen und der 
Dampfer-Anlegestellen, soli ein Haus erstehen, das einen 
2000 <im groBen Bórsensaal und neben den umfangreichen 
Yerwaltungsraumen eine Gastwirtschaft und einen Gasthof 
aufzunehmen bestimmt ist. Man hofft, auch bei noch weiter 
steigenden Baukosten das Unternehmen angemessen ver- 
zinsen zu konnen. —

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwurfen  
fur W eihnachtskrippen erlafit die „ars C hristiana11, West- 
deutsche Yereinigung fiir christliche Kunst in Koln, im 
Auftrag der Yerlagsanstalt Benziger & Co., daselbst, mit 
Frist zum 1. Februar 1922 fiir Kunstler in Rheinland und 
Westfalen. Vier Preise von 6000, 3000, 2000 und 1000 M.; 
Honorar fiir das Reproduktionsrecht eines- preisgekrćinten 
Entwurfes 50 000 M. Im Preisgericht die Herren Prof. 
B u r g e r  in Aachen, Prof. L a n g e r ,  Prof. N e t  z e r and 
Prof. E d e r  e r  in Dusseldorf, Geheimrat Dr. v. R e u m o n t  
in Erkelenz, Prof. Dr. H u p p e r t z  und Dr. B e t t s c h a r t  
in Koln. —

Ein W ettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fiir ein 
Boots- und Klubhaus in H ochst a. M. wird zum 1. Marz 
1922 unter den in Deutschland ansassigen Architekten 
ausgeschrieben. Es gelangen drei Preise von 4000, 2500 
und 1500 M. zur Yerteilung. Neben den Preisen ist ein 
Ankauf mit 500 M. vorgesehen. Im Preisgericht u. a. die 
Herren Stadtbaurat W e m p e , Architekt P. K u n z und 
Architekt F e h s e  in Hochst a. M., sowie Prof. W a c h  in 
Dusseldorf. Unterlagen gegen 20 M. durch Stadtbaurat 
W e m p e  in Hochst a. M. —

Ein W ettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fiir ein 
Heldenmal in Bunzlau wird mit Frist zum 15. Februar 
1922 unter den deutschen Kiinstlern ausgeschrieben. Drei 
Preise von 5000, 3000 und 2000 M., zwei Ankaufe fiir je 
1000 M. Im Preisgericht u. a. die Herren Landesbaurat 
Dr. B u r g e m e i s t e r ,  Gartenbaudirektor D a n n e n -  
b e r g in Breslau, Stadtbaurat F i s c h e r  in Bunzlau, Prof. 
Dr. Hugo L e d e r e r  in Charlottenburg und Prof. H. P o e 1- 
z i g in Potsdam-Wildpark. Unterlagen gegen 30 M., die 
zuriick erstattet werden, durch das Stadt.bauamt in 
Bunzlau. —

Preisausschreiben zur Erlangung von Unterlagen fiir 
die Verwertung von Betonbauweisan. In diesem vom 
„Deutschen Zement-Bund“ veranstalteten Preisausschreiben 
lagen 54 Arbeiten vor, von denen 12 zur engeren Wahl ge- 
langten. Der I. Preis in Hohe von 8000 M. wurde unter 
drei Bewerbern gleichmaBig geteilt, und zwar zwischen den 
Herren Architekt D r e s c h e r  in Frankfurt a. O., Kreis- 
baurat Z a s s e n h a u s  in WeiBenfels-Zeitz, und Regie- 
rungsbaumeister Georg M u l l e r  in Charlottenburg. Diese 
drei Yerfasser hatten die Ambi-Massiv-Bauweise gewahlt. 
Der II. Preis in Hohe von 6000 M. wurde der Bremer 
Firma K o s s e l  & Ci e .  (GuBbetonweiso), der III. Preis 
in Hohe von 4000 M. Herrn Regierungsbaumeister Wilhelm 
R i c h a r d  in Rotenburg-Hannover (Pressonbau), der
IV. Preis in Hohe von 2000 M. der Firma K e l l  & L o s e r  
in Dresden-Neustadt (Verbindung von Winkelsteinen und 
Platten), der V. Preis in Hohe von 1000 M'. dem Z i e g e 1 - 
k o n t o r  in Sellin bei Barwalde (Plattenbauweisen) zu- 
erkannt,. —

Tote.
Oberbaurat Max Gugenhan t* Ain 19. Dezember 1921 

starb in Tiibingen im Alter von 65 Jahren Oberbaurat a. D. 
Max G u g e n h a n ,  ein hervorragender wlirttembergischer 
Ingenieur auf dem Gebiete der Wasserwirtschaft und der 
Elektrizitats-Yersorgung. Am 10. Marz 1856 in Ulm ge- 
boren, machte er seine Studien an der Technischen Hoch- 
schule in Stuttgart und trat 1884 bei der Wasser- und 
StraBenbau-Yerwaltung1 ein, der er bis zu seinem Aus- 
scheiden aus dem Staatsdienst im November 1920 an- 
gehorte. Weite Reisen nach Osterreich-Ungarn, Italien, 
Frankreich vervollkommneten seine Ausbiklung; seine im

Ausland erworbenen Kenntnisse befiihigten ihn auch, er- 
folgreich an den internationalen Schiffahrts-Kongressen in 
Italien, Belgien. RuBland und Amerika teilzunehmen. Friih 
widmete er sich der systematischen AusniitzUng der 
Naturkrafte, in erstcr Linie der Wasserkriifte und der 
Eletrizitat. Die grofien Kraftquellen der Iller, der Argen, 
der Murg und der Enz waren Gegenstand seines ein- 
gehenden Studiums. Im Yerein mit Eberhardt stellte er 
auch einen ersten Plan fiir die Erbauung eines Schiff- 
fahrtsweges vom Rhein iiber den Neekar zur Donau auf. 
Er war dann unausgesetzt tiitig an den Vorbereitungen 
fiir den GroBschiffahrtsweg von Mannheim iiber Heilbronn 
und Stuttgart bis Plochingen, bis ihn ein zunehmendes 
Herzleiden zwang, der Arbeit vorzeitig zu entsagen. Diesem 
Leiden ist er nunmehr erlegen. —

Personal=N achrichten .
German Bestelm eyer. Zum E h r e n m i t g l i e  d 

d e r  s t a a 11 i c h e n A k a d e m i e  d e r  K ii n s t e z u 
W i e n ist auf einstimmigen BeschluB des Professoren- 
Kollegiums und mit Genehmigun<r des Ministerrates vom  
20. Oktober 1921 der Architekt Geh. Reg.-Rat Dr. h. c. 
German B e s t e l m e y e r ,  ordentlicher Professor an der 
Technischen Hochschule und an der Akademie der Kiinste 
in Berlin ernannt worden. —

Dr. Georg W eise. Auf die ordentliche Profesur 
fiir K u n s t g e s c h i c h t e  an der Universitat T ti b i n - 
g e n ist ais Nachfolger fiir Prof. Dr. v. Lange Privat- 
dozent Dr. Georg W e i s e  dieser Universitat iterufen 
worden. Prof. Dr. Weise ist 1888 in Frankfurt a. M. ge- 
boren, habilitierte sich 1914 in Tiibingen fiir Geschichte und 
Kunstgeschichte des Mittelalters, hat nach schwerer Ver- 
wundung am Anfang des Krieges im Auftrag der Heeres- 
leitung Ausgrabungen mittelalterlicher Bauten in Nord- 
frankreich geleitet, erhielt im Friihjahr 1921 einen bo- 
sonderen Lehrauftrag fur Kunstgeschichte und liest in 
diesem Semester in Vertretung des Prof. Dr. v. Lange 
iiber Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts. —

C hronik.
Ein zehnstockiges Bureauhaus im W esten Berlins. Es

besteht die Absicht, in Berlin-Wilmersdorf, am Heidel- 
berger- und Brabanter Platz, unmittelbar an der Unter- 
grundbahn und der Ringbahn, auf dem von der Mecklen- 
burgischen-, Detmolder- und Brabanter StraBe begrenzten 
stadtischen Grundstiick unter Beteiligung des Bezirksamtes 
und der Stadt Berlin ein modernes Bureauhaus groBeren 
Umfanges zu errichten. Hierdurch sollen Wohnungen, die 
jetzt von Bureaubetrieben benutzt smd, frei gemacht werden. 
sodaB der Plan einen wertvollen Schritt auf dem Wege der 
Bekampfung der Wohnungsnot bedeuten wiirde. Die Ur- 
heberin ist die „ G e m e i n n u t z i g e  A k t i e n g e s e 11 - 
s c h a f t  H e i m s t a t t e n - S i a d l u n g  B e r l i n - W i l -  
m e r s d o  r f“. Zur Erlangung geeigneter Ausfiihrungs- 
entwiirfe ist ein Preisausschreiben geplant. Die kiinstle- 
rische Leitung soli dem Baurat des Bezirksamtes Berlin- 
Wilmersdorf vorbehalten bleiben. —

D ie W iederherstellung des Z isterzienser-K losters Eber- 
bach im Rheingau ist in einer Sitzung- der Bezirks- 
kommission fiir Denkmalpflege vom 16. Dezember 1921 be- 
schlossen worden. Die Kirche des Klosters soli in ihren 
friiheren Zustand zuriickversetzt und in ihrer baulichen 
Reinheit wieder hergestellt werden. Die Schlafsftle der 
Monche und Laienbriider sollen eine pflegliche Behandlung 
erfahren, sodaB weitere Beeintrachtigungen des Bau
werkes nicht mehr stattfinden konnen. Von einer Wieder
herstellung des Kreuzganges soli der gro Ben Kosten wegen 
einstweilen abgesehen werden. Die Gefahr des Umbaues 
des Klosters zu Notwohnungen ist damit abgewendet; die 
Anlage soli vielmehr ihrer ursprUnglichen Bestimmung 
zuriickgegeben werden. Die Frage der Riickgabe des 
Klosters an die Zisterzienser wurde offen gelassen. —

Die Bedrohung der Landschaft von T ivoli bei Rom. 
Aus Rom wird gemeldet, daB der Gemeinderat dem Plan 
zugestimmt habe, die Wasserfalle des Anio vor und in 
Tivoli zur Anlage einer elektrischen Kraftstation kauflich 
zu erwerben. Damit waren die Schonheiten dieses einzig- 
artigen Landschaftsbildes wie nicht minder wahrscheinlich 
auch die Schonheiten des Gartens der Villa d’Este auf das 
ernstliche bedroht. Denn die bisherigen offentlichen 
Arbeiten der Stadt Rom geben nicht die Gewiihr, daB die 
Neuanlagen mit Riicksicht auf die uberkommenen Schon- 
heiten friiherer Jahrhunderte geplant werden. ■—________
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