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Neubauten der Stadt Charlottenburg.
A rchitekt: Stadtbaurat Professor Heir.rich S e e l i n g  in Berlin-Grunewald.

Die Erweiterungsbauten des Rathauses in Charlottenburg.
Hierzu die Abbildungen S. 11.

soli, auf Grund der neuesten technischen Moglichkeiten 
haben muB. In dem 50 cm starken FuBboden, die 64 cm 
starken Mauem und in die 50 cm starkę Decke wurden 
rund 30 000 laufende m gehartete Stahlschienen — 
Lange Berlin bis Potsdam verlegt. Es erscheint nicht 
angezeigt, iiber die Spezialkonstruktion, die im Einver- 
nehmen und nach Angabe der Firma P a n z e r in 
Berlin, BadstraBe, hergestellt wurde, liier offentlich zu 
berichten.

Zu der der Offentlichkeit zuganglichen Stahl- 
kammer von 23 m Breite und 30 m Lange gelangt man 
aus der Sparkassenhalle iiber eine besondere Treppe 
oder iiber einen Fahrstuhl (fiir gebrechliche Personen) 
zunachst in den Kontrollraum. Dieser ist von der 
eigentlichen Stahlkammer durch zwei je 150 Zentner 
schwere Panzertiiren von C. A d e in Reinickendorf 
abgeschlossen, dereń Schlosser selbstverstandlich nur 
umter Kenntnis besonderer Vorrichtungen und nur 
durch mehrere damit betraute Beamte gleichzeitłg zu 
offnen sind. Neben den Arbeitsplatzen fiir die die Be- 
sucher kontrollierenden Beamten sind mehrere offene 
Schreibtische fiir die Stahlfach-Inhaber, auBerdem fiir 
letztere noch eine Anzahl geschlossener Kojen fur un- 
beobachtetes Ordnen ihrer Papiere vorgesehen.

Hat der SchlieBfach-Inhaber die Panzertiire zur 
Stahlkammer durchschritten und sich bei dem im Haupt- 
raum sitzenden Beamten durch Abgabe der Kor.troll- 
karte, die ihm im Kontrollraum iibergeben wurde, aus-

ur nicht uninteressanten Bau- 
geschichte des zunachst in An- 
griff genommenen Erweiterungs- 
baues ist zu sagen, dafi die
stadtische Kammerei den groBten 
Wert auf sofortige Erbauung der 
Stahlkammer legte, die so her
gestellt werden sollte, daB dereń 
Benutzung erfolgen konnte,
wahrend dariiber der Rohbau 

der Kassenhalle und der weiteren Raume erfolgen 
wiirde. Es war also auch fiir einen dementsprechenden 
gesicherten Zugang von den vor.handenen Verwaltungs- 
raumen aus zu sorgen, solange „dariiber11 die Bauhand- 
werker noch ihre Arbeiten durchfiihrten. Da FuBboden, 
Wandę und D e c k e  der Stahlkammer zu panzern 
waren, also entsprechende Starken hatten, was fiir 
letzteren Raum, iiber dem ja gebaut wurde und schwere 
Monolithe von iiber 1,5 (*m Grundflache und etwa 2,5 m 
Hóhe gebracht werden muBten, besonders wichtig und 
giinstig war, so waren weitere Yorkehrungen nicht
notig. Fiir die Stahlkammer war besonders auch Siche- 
rung gegen die Nachbargrenze wichtig. Ein Wachter- 
gang sichert die gepanzerten Mauern gegen unver- 
mutete Sprengungs-Versuche, wie auch sonst selbst- 
verstiindlich alle Konstruktionen und Vorkehrungen
getroffen wrurden, die ein Raum, der rund 30 000 
Facher fiir Dokumente und Wertpapiere aufnehmen
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gewiesen, so geht der Beamte mit zum SchlieBfach; 
der SchlieBfach-Inhaber schlieBt dann zunachst mit 
seinem Schliissel, worauf der diensttuende Beamte 
durch nochmaliges SchlieBen mit seinem Schliissel das 
Fach offnet; zum WiederschlieBen des Faches ist die 
Mitwirkung des Beamten nicht erforderlich. Jedes 
SchloB der einzelnen Facher ist selbstyerstiindlich 
eigenartig ausgefiihrt. AuBer der offentlichen Stahl
kammer ist noch eine mit dieser durch schwer ver- 
gitterte Óffnucgen verbundene Stahlkammer von 23 m 
Breite- und 6 m Tiefe fur das stadlische Kassenwesen  
erbaut. Dort finden auch die Revisionen der stadti
schen Bestande statt. Ais Zugang fiir diese Kammer 
ist eine besondere Panzertiir von 150 Zentner Schwere 
angeordnet, —

Zu der stadtischen Sparkassenhalle dariiber ge- 
langt man, wie schon erwahnt, unmittelbar von der 
Berliner-StraBe in StraBenhohe durch eine offene, nur 
durch Gitter gegen die StraBe abgeschlossene Vorhalle. 
Ein Drehwindfang vermittelt von dort den Zugang zur 
eigentlichen Vorhalle, von der eine Treppe rechts zu 
samtlichen Stockwerkshohen des Rathauses fiihrt, 
wahrend man geradeaus in die groBe Querhalle tritt, 
die ais Yerlangerung der bereits vorhandenen im alten 
Bauteil durchgefiihrt und mit dieser durch einen 
breiten Treppenlauf verbunden ist. Von dieser Quer- 
halle fiihren 2 groBe verglaste, in sich zu 4 Tiiren auf-

geteilte Bogenoffnungen zur Hauptkassenhalle, dereń 
dem offentlichen Yerkehr zuganglicher Teil zunachst 
eine Abmessung von 11 m Breite und 30 m Lange er
hielt, die an jeder Langseite von je 3 durch machtige 
Bogen verbundene Travertin-Monolithe in 4 Schalter- 
Abteilungen von je 7,5 m Achsweite gegliedert wurden, 
wahrend der QuerabschluBschalter fiir die stadtische 
Girokasse vorbehalten blieb. Der riesige Gesamtraum 
von 41 m Lange und 30 m Breite, durch Oberlicht und 
Seitenlicht erhellt, erregte nach der Fertigstellung bei- 
nahe das Entsetzen des Chefs der stadtischen Kassen- 
verwaltung, der die Halle beim Planen nicht groB 
genug erhalten konnte. Aber siehe da —  wie es immer 
geschieht — er zejgte sich bald ais zu klein fiir die Ab- 
wicklung der Geschafte und noch im Jahre 1920 muBte 
„auf alle Falle“ Rat geschafft werden durch Er
weiterung. Das war nun gliicklicherweise durch tFber- 
bauung des an der Nordseite der Halle gelegenen  
Hofes von unregelmaBiger Grundform noch moglich. 
Es konnte dort eine Girokasse von 11 m Tiefe und 30 m 
Breite angelegt und durch gutes Oberlicht erleuchtet 
werden, wahrend eine Anzahl Nebenraume der Spar
kasse im Oberstock untergebracht wurden, zu denen 
ein Treppenlauf direkt zu der Haupthalle gefiihrt 
werden konnte. Dieser neue Teil konnte wahrend des 
Betriebes der alten Halle bis auf die Herausnahme der 
3 groBen, durch Fenster geschlossenen Offnungen der 
Nordwand der Halle fertiggestellt und nach Heraus
nahme der Fenster und Wegnahme der Briistungen 
sofort fiir den offentlichen Yerkehr freigegeben werden. 
Der so fertiggestellte Hallenbau ergibt nun einen ein- 
heitlichen Innenraum von rund 50 m Lange und ge- 
wahrt fiir den offentlichen Verkehr in seiner monumen- 
talen, gut biirgerlichen Herstellung den Eindruck, daB 
man es mit einer guten, gefesteten biirgerlichen Ver- 
waltung zu tun hat. Die mit allem Nachdruck fertig- 
gestellten Sparkassenraume konnten am 12. September 
1913 der Verwaltung und dem offentlichen Yerkehr 
iibergeben werden. —  (Fortsetzung folgt.)
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k o n f o r m e n  A b b i 1 d u n g“ die akademische Wiirde 
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 “ ver- 
liehen. —

Zur N eubesetzung der Stelle  des Stadtbaurates fiir
Hochbau in Dresden. Nachdem die Stelle des Stadtbau
rates fiir Hochbau in Dresden nach anderweitiger Berufung 
des seinerzeitigen Inhabers bald 2 Jahre unbesetzt ge- 
blieben war, schreitet der Rat der Stadt nunmehr dazu, 
die Stelle neu zu besetzen. Zu diesem Zweck hatte er

7. Januar 1922.

Y erm ischfes.
Ehrendoktoren technischer H ochschulen. Auf ?in- 

stimmigen Antrag des Kollegiums der Abteilung fiir Bau- 
Ingenieurwesen hat die Technische Hochschule zu B e r l i n  
dem stellvertretenden Direktor des PreuBischen Geodati- 
schen Institutes, Geh. Regierungsrat Prof. Louis K r u g e r  
„in A n e r k e n n u n g  s e i n e r  g r o B e n  V e r d i e n s t e  
u m  d i e  G e o d a s i e ,  i n s b e s o n d e r e  um d i e  V e r - 
t i e f u n g  d e r  A u s g l e i c h u n g s r e c h n u n g  u n d  
u m  d i e  F o r d e r u n g  u n d  N u t z b a r m a c h u n g  d e r

die Stelle mit Frist zum 1. Oktober 1921 zur Bewerbung 
ausgeschrieben. Eingelaufen waren etwa 35 Bewerbungen. 
Dresdner Tagesblatter wollen wissen, daB sich unter den 
Bewerbem kein Name von iiberragender Bedeutung be- 
fande. Man sollte nun mit einer solchen Beurteilung vor- 
sichtig sein und die Krafte nicht danach beurteilen, ob sie 
bereits einen iiberragenden Namen h a b e n ,  sondem ob 
sie nach ihrer ganzen Charakterbildung und Yeranlagung 
geeignet sind, sich durch ihre Tatigkeit eine iiberragende

be
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Bedeutung zu e r w e r b e n .  Darauf kommt es in erster 
Linie an; denn die Stelle des Stadtbaurates fiir Hochbau 
einer Stadt von dem hohen Rangę Dresdens ist eine 
L e b e n s stellung, die Erfiillung ihrer Erfordernisse eine 
ernste L e b e n sa u fg a b e . Ais seinerzeit Hugo Licht nach 
Leipzig berufen wurde, hatte er sich in Berlin bereits 
durch treffliche Bauten ausgezeichnet, ohne aber durch 
sie eine iiberragende Bedeutung erlangt zu haben. Diese 
hat er sich erst dtirch seine ungemein fruchtbare und gliick- 
liche Tatigkeit in Leipzig erworben.

Dazu kommt aber noch ein Weiteres. Man begegnet in 
stadtischen Kreisen in Dresden vielfach der Anschauung, 
es geniige bei der djetzigen Stille im Bauwesen, die Stelle 
mit einem tiichttgen Architekten zu besetzen, der haupt-



s&chlich Erfahrung in der Verwaltung habe. Man scheint 
dabei aus der Not eine Tugend machen zu wollen und 
vielleicht an eine Kraft zweiten Ranges zu denken. Nichts 
ware aber gerade fiir Dresden falscher ais das. Abgesehen 
davon, dal bereits bedeutsame stadtische Bauaufgaben 
vorliegen und Niemand wissen kann, ob nicht die Stadt 
Dresden bei der iiberstiirzenden Entwicklung unserer Tage 
von morgen auf iibermorgen vor neue bedeutsame Bau
aufgaben gestellt werden kann, erfordern es die historische 
Bedeutung der Stadt wie auch der genius loci, daB der 
Charakter dieses seltenen Gemeinwesens mit aller Sorg- 
falt gewahrt bleibt und daB vorbeugende MaBregeln ge- 
troffen werden, die es verhindern, daB Zukunftslosungen, 
die durch den groBangelegten Organismus der Stadt be- 
dingt sind, durch heutige Zufallsbauten unmoglich werden. 
Dem schonen Elbflorenz konnte kein groBerer Schaden zu- 
gefiigt werden. Zu beidem aber gehort ein Baukiinstler, 
dessen bisherige Arbeiten hohen Geist erkennen lassen, 
wenn er auch noch keine iiberragende Bedeutung haben 
sollte. Man suche einen solchen und wird dem kiinstle- 
rischen Wohl der Stadt damit am meisten dienen. —

Dr. Albert H o f m a n n.
Eine Baum esse in Turin. In den Monaten April und 

Mai 1922 wird zu T u r i n  in den Raumen des Stadiums 
(Corso Vinzaglio) eine M u s t e r - A u s s t e l l u n g  f i i r  
M o d e r n e  B a u k u n s t  abgehalten werden. Die Ausstel- 
lung wird von einer Gruppe von Ingenieuren, Architekten 
und Erbauern organisiert und zwar unter dem Schutz der 
„Nationalen Genossenschaft der italienischen Ingenieure", 
des „Baugewerbe-Verbandes“ und der „Geometer-Vereini- 
gung“. Die Veranstaltung ist ausschlieBlich der Baukunst 
in ihrer modernsten Anwendungsweise, und den entspre- 
chenden Materialien und Arbeitsmitteln gewidmet. Sie wird 
die erste ihrer Art in Italien sein. Die Ausstellung wird er- 
Offnet aus AnlaB der nationalen Kongresse der italie
nischen „Genossenschaft zum Studium der Baumaterialien“, 
die zu jener Zeit in Turin abgehalten werden.

Die Ausstellung zerfallt in folgende neun Klassen:
I. B a u m a t e r i a 1 i e n. a) Kalk- und Zementsorten, 

Dach- und Ziegelsteine, sodann Natursteine und kera- 
mische, Metalle, Asphaltarten usw.

b) Maschinen zu Versuchen mit b^sonderer Beriick- 
sichtigung der Schnell-Priifungen.

II. A r b e i t s m i t t e l  (Maschinen-Einrichtungen fiir 
Bauplatze und zur Vorbereitung der Bau-Elemente).

III. B a u - S y s t e m e  u n d  d e r e ń  A n w e n d u n g .
IV. A u s s t a t t u n g  u n d  W a n d - D e k o r a t i o n  

(Verschliisse aus Holz und Eisen, und die entsprechenden 
Teile, Schlosser aller Art, Stuck, Marmor, Bekleidungen, 
FuBboden, Glaswande, ferner Tapeten aus Papier usw.).

V. Mu s t e r  v o n  B a u - E l e m e n t e n  zur „Ver- 
schmelzung der Typen“.

VI. Y e r s c h i e d e n e  A n l a g e n  (Heizung, elek- 
trische Anlagen, Fahrstiihle, hydraulische und sanit.are 
Apparate usw.).

VII. P i a n e  u n d  B a u k o n s t r u k t i o n s - M o -  
d e 11 e , mit besonderer Beriicksichtigung billiger Hauser- 
typen und landlicher Gebaude.

VIII. B e i s p i e l e  v o n  v o l l s t £ n d i g  a n s -  
g e s t a t t e t e n  B a u t e n .

IX. V e r o f f e n t l i c h u n g e n  u n d  Z e i t s c h r i f -  
t e n  i i be r  B a u k u n s t  u n d  B a u h a n d w e r k .

Das Sekretariat ist Via Goito 8 in Torino (6). —
Gediichtnis - A usstellung fiir den Stadtarchitekten  

Robert Gótze in Neukolln. In der Zeit vom 2. bis 9. Ja- 
nuar 1922 findet m der oberen Diele des R a t h a u s e s  i n  
N e u k 011 n eine G e d a c h t n i s - A u s s t e l l u n g  "itatt 
zum Andenken an den S t a d t - A r c h i t e k t e n  Robert 
G 0 1 z e , welcher in der Silvesternacht von 1920 zu 1921 
auf tragische Weise den Tod gefunden hat. Robert G o t z e  
war ein langjahriger Mitarbeiter und Freund des leider zu 
friih verstorbenen Stadtbaurates K i e h 1 und hat an einem 
groBen Teil der Arbeiten des Stadtbauamtes Neukolln 
maBgebenden und hervorragenden kiinstlerischen Anteil 
gehabt. Die Hauptwerke, bei denen er beteiligt war, sind 
das Elektrizitjitswerk, die Badeanstalt, der Friedhof in 
Bucków, der Korner-Platz, die Schulen in der Donau- 
StraBe am Buddin-Platz usw. G 8 1 z e war Schinkelprais- 
Sieger des „Architekten-Vereins zu Berlin" im Jahr 1910. 
Er war ein stiller, in sich gekehrter, aber auBerordentlich 
fleifiiger und hervorragender Kiinstler, der aus der siid- 
deutschen Schule in Karlsruhe und Miinchen hervorge- 
-gangęn war. Jeder, der ihn kannie, wird ihn in der Er- 
innerung behalten und seinen Tod aufs tiefste bedauern.
; Es muB ais ein erfreuliches Zeichen betrachtet werden, 

daB zu Ehren dieses Kiinstlers im Rathaus in Neukolln, 
wellches er selbst miterbaut hat, eine Ausstellung veran- 
jstaltet wird, und es mtissen alle, welche G O t z e  aaher-

standen und ihn kannten, den Veranstaltern lebhaften 
Dank spenden. —

W ettbewerbe.
Ein Preisausschreiben zur Erlangung von  J.^een ' 

Skizzen zur Bebauung des stadtischen G rundstuckes 
K aiser W ilhelm -Platz und E cke L istem ann-StraBe in M agde
burg wird vom Magistrat fiir in Magdeburg geborene oder 
dort lebende Bewerber mit Frist zum 1. Marz 19-., er- 
lassen. An Preisen wird der Betrag von 24 000 M. ver- 
teilt. Die Preisverteilung erfolgt nach einem naher be- 
zeichneten neuen Verfahren. Das Preisgericht besteht aus 
den Herren Dir. Walter G r o p i u s  in Weimar, Prof. Dr. 
Paul M e b e s in Berlin, Prof. Hans P o e l z i g  in Potsdam, 
Reichskunstwart Dr. R e d s l o b  in Berlin und Stadtbaurat 
Bruno T a u t  in Magdeburg. Ersatzleute sind: Prof. Peter 
B e h r e n s  in Dusseldorf, Baudirektor Prof. Dr. h. c. Fritz 
S c h u m a c h e r  in Koln und Prof. Heinrich T e s s e n o w  
in Dresden. Die drei Entwtirfe, welche die meisten Punkte 
erhalten, werden Eigentum der Stadt Magdeburg. Unter- 
lagen gegen 5 M., die zurtickerstattet werden, durch das 
Stadtische Hochbauamt.

Die Aufgabe ist, fiir das Grundstiick allgemeine Ideen 
fiir eine g u t e  Bebauung zu erhalten, wobei die Form der 
Ausnutzung des Grundstuckes fiir Biiros, Laden, Bank- 
zwecke und dergleichen, aber auch fiir Sale, Restaurations- 
zwecke, Kinos usw. den Bewerbern iiberlassen bleibt. 
Stadtebaulich ist Riicksicht zu nehmen auf eine Aus- 
gestaltung des Kaiser Wilhelm-Platzes im Ganzen. Der 
Stockwerkzahl ist Beachtung zu schenken; eine Erhohung 
dieser Zahl besonders fiir die zuriickliegenden Teile des 
Grundstuckes, wobei die UmriBlinie der Stadt zu beachten 
ist, kann in Erw&gung gezogen werden. —

Literatur.
Altfrankische Bilder 1922. XXVIII. Jahrgang. Mit 

erlauterndem Text von Prof. Dr. Th. H e n n e r  in Wiirz- 
burg. Verlag der Universitats-Druckerei H. Stiirtz A.-G. 
in Wiirzburg. Preis 12 M.

Unter den deutschen Kunstkalendern haben die in 
diesem Jahr zum 28. Mai bereits erschienenen . . A l t f r a n -  
k i s c h e n B i l d e r “ durch alle Fahrnisse des Krieges und  
der Nachkriegszeit hindurch ihren alten hohen Rang be- 
hauptet. Das will etwas heiBen. Prachtig ist wieder die 
Ausstattung des Jahrganges 1922; sie steht in keiner Weise 
hinter den Ausstattungen der Jahrgange der besten Frie- 
denszeiten zuriick. Die Titelseite des Umschlages ziert 
ein Bildnis in ganzer Figur des Obersten Baur von Eisen- 
eck eines unbekannten Kiinstlers aus den Sammlungen 
des ,.Historischen Vereins“ in Wiirzburg. Die Riickseite 
gibt ein Grabdenkmal aus Irmelshausen an der Nordgrenze 
Unterfrankens ĝ egen Meiningen wieder. Es ist das Grab- 
denkmal des 1609 gestorbenen bambergischen Rates Bern
hard von Bibra, ein Epitaphium. Die beiden Umschlag- 
seiten sind in schonstem Farbendruck wiedergegeben.

Aus dem Vorwort zu diesem Jahrgang ist bemerkens- 
wert eine warme AuBerung iiber H e i m a 11 i e b e. Sie sagt. 
gegeniiber einem krankhaft iiberspannten Kosmopolitismus 
und einem blind chauvinistischen Nationalismus miisse das 
Gefiihl eines naturgremaBen engen Zusammenhanges mit 
dem miitterlichen Boden und dessen eigentiimlicher Art 
ais etwas durchaus Echtes und Gesundes erscheinen. Darin 
beruhe der groBe Wert einer eifrigen Betrachtung von 
Denkmalern heimatlicher Vergangenheit. Das ist eine sehr 
wahre Bemerkung.

Der* textliche Inhalt des Kalenders gibt zunachst eine 
illustrierte Darstellung iiber die neu erworbenen baye- 
rischen Gebietsteile, iiber C o b u r g , nicht gerade ein alt- 
frankisches Bild, aber doch heute ein wichtiger Teil von 
Oberfranken. A l t e  G r e n z z e i c h e n  werden darauf in 
einem zweiten Aufsatz behandelt. Ein dritter Aufsatz be- 
schreibt das K l o s t e r  B r o n n b a c h  im schonen Tal der 
Tauber, einer im Ganzen wohl erhaltenen Anlage, dereń 
erste Anfiinge in die Mitte des 12. Jahrhunderts zuruck- 
reichen und die im Zeitalter des Rokoko zahlreiche 
schmiickende Zutaten erhalten hat. Es folgt ein Aufsatz 
iiber den frSnkischen Politiker Dr. Gottfried E i s e n -  
m a n n und es bildeh den SchluB des Kalenders schon 
illustrierte AufsStze iiber das vor den Toren Wiirzburgs 
gelegene Stadtchen H e i d i n g s f e l d  und iiber die Ort- 
schaft D a r s t a d t ,  westlich von Ochsenfurt. mit bedeut- 
samen Cberresten aus einer groBeren Zeit. Man empfindet 
reine Freude bei der Betrachtung der „Altfrankischen 
Bilder“. —

Inhalt: N eubanten der S tad t Charlottenbiirg  CFortsetzuno-'! _  
Verm ischtes. -  W ettbew erbe. — L ite ra tu r.— Aus dem V ereinsleben.

Verlasr der Dentschen Rauzeituner. G. m. b. H. in Berlin
FUr die Redaktion verantwortlich: A lb e r t  H o fm a n n  in Berlin

W. B U s e n s t e in  Druckereigesellsrhaft, Berlin SW.

12 O



•DEUTSCHE BAUZEITUNG*

JCEO.l

urttem bergischer Verein fiir Bau- 
kunae. in der Versammlung in 
Stuttgart vom 19. Marz 1921 sprach 
Hr. Reg.-Bmstr. K e u e r l e b e r  
vom Stadterweiterungsamt iiber 
„ De r  z e i t g e m a f l e  S p o r t -  
p l a t z  u n d  s e i n e  E i n r i c h -  

t u n g “. Der Redner ging von den mustergiiltigen 
Einrichtungen aus, wie sie in England schon lange 
Zeit bestehen und auch in Amerika seit etwa der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts Nachahmung ge- 
funden haben. Um hieraus das fiir die deutschen 
Verhaltnisse Passende entnehmen zu konnsn, ist 
es notig, die in Deutschland volkstiimlich ge-.vor- 
denen Spielarten zu kennen. Diese bestehen, 
abgesehen vom Turnen, hauptsachlich im FuB- 
ballspiel, sowie in der Leichtathletik (Laufen, 
Springen, Stab- und Diskuswerfen, Tennisspiel). 
Die bisherigen Spielplatze in Deutschland wur- 
den meist weit aufierhalb der Stadt und vielfach 
auf bloB gepachtetem Bauland angelegt, wodurch 
neben den weiten Wegen haufige Umziige erfor- 
derlich wurden; auch fehlten in der Regel die 
richtigen Abmessungen, sowie die richtige Him- 
melslage des Platzes. Hiergegen sind zu fordern: 
Standige Platze, nicht zu weit ab vom Wohnort, 
sowie mit reichlichen Abmessungen, nicht nur fiir 
den Spielplatz selbst, sondern auch fiir die zuge- 
horigen Nebengebaude fiir Wirtschaft, Umklei- 
dung, Gerate usw. Beziiglich der erforderlichen 
Grofie mufi zwischen Obungsplatzen und eigent- 
lichenKampfbahnen unterschiedenwerden: die letz- 
teren sollen fur FuBball-Spiel, das weitaus den 
meisten Platz erfordert, etwa 75/100 m, die ersteren 
60/90 m groB sein. Rund um den Spielplatz ist 
fiir die Laufer eine Aschenbahn mit 1,20 m Spur- 
weite anzuordnen, die in den Kurven iiberhoht 
ist. Daran angeschlossen auf der Langseite des 
Platzes zweckmaBig noch eine besondere 100 m- 
Laufbahn. Die Einrichtungen fiir die Leichtath
letik konnen in den freibleibenden Zwickeln unter- 
gebracht werden. Die Spielplatze selbst sollen in 
der Langsrichtung moglichst eben liegen und be- 
ziiglich der Himmelsrichtung so angeordnet sein,

AUS DEM YEREINSLEBEN
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dafi die Sonne von der Seite kommt, also kein un-
mittelbares Spielen gegen die' Sonne notig wird. Dabei 
ist zu beachten, dafi fiir das FuBballspiel die
Hauptspielzeit etwa von %3 bis *A5 Uhr nachmittags ist, 
wahrend Tennis meistens frtih morgens und spat
abeńds gespielt wird. — Der Redner fiihrte sodann im
Lichtbild eine Anzahl von ihm ausgearbeiteter Piane fiir 
Sportplatz-Anlagen vor, vor allem ein Normalstadion mit 
groBem Fufiballfeld in der Mitte, darum die Aschenbahn fiir 
den Fernlauf, sowie an der Langsseite angeschlossen die 
100 m-Bahn unmittelbar vor der Tribiine, in dereń Nahe 
auch die Einrichtungen fiir Springen und Werfen unterge- 
bracht sind, so dafi auch diese Wettkampfe jederzeit noch 
gut iiberblickt werden konnen. Eine Abanderung muB diese 
Normalbahn bei schmalen, aber langen, sowie bei breiten, 
aber kurzeń Platzen erfahren; je naclidem sind hier auch 
die Einrichtungen fiir die Leichtathletik entsprech°nd 
anders zu legen. Des weiteren wurden die Einzelheiten 
der Platzausstattung, so insbesondere die Aschenbahn mit 
Unterbau und Entwasserung, sowie auch die yerschiedenen 
Arten von Sprunggruben vorgefiihrt, die unten eine starkę 
Packlage mit Kiesbettung und dariiber eine dicke Sand- 
schicht erhalten. Namentlich mufi die hochwasserfreie 
Lage des Platzes beachtet werden, da eine einmalige Ober- 
flutung oder schon aufsteigendes Grundwasser die ganze 
Arbeit in Frage stellen konnen. Zum Schlufi zeigte der 
Redner noch verschiedene vorhandene Anlagen vor, wie 
den Kicker-Sportplatz in Degerloch, den Platz des Yereins 
fiir Bewegungsspiele auf dem Cannstatter Wasen, die 
Sportplatze der FuBballklubs Niirnberg und Fiirth, sowie 
die Stadien in Olympia und Berlin, Stockholm und Chi
cago. — Der anregende Vortrag fand den lebhaften Beifall 
der Anwesenden. In seinen Dankesworten betonte der
stellvertretende Yorsitzende, Hr. Ob.-Brt. K u h n  mit Nach- 
druck, wie notwendig die Forderung des Sportes gerade in 
unserer Zeit nach Aufhebung der militarischen Dienstpflicht 
fiir die Ausbildung und Gesunderhaltung unseres Volkes ist 
und wie durch diese Bestrebungen sich fiir den Archi
tekten ein neues Feld der Betatigung eroffnet.

Sodann erteilte der Vorsitzende Herrn Reg.-Bmstr. 
W e t z e 1 das Wort zu einem Yortrag iiber die N e c k a r -  
s t a d t  R o t t e n b u r g .  Auf einer Wanderung im letzten 
Sommer hatte der Redner die drei Neckarstadte Rotten
burg, Horb und Rottweil besucht und die hierbei gewonne- 
nen Eindriicke mit raschen Skizzen zu Papier gebracht. 
Durch unmittelbares tibertragen dieser Zeichnungen auf 
die photographische Platte war es ihm gelungen, auf 
billige Weise auBerst anschauliche Lichtbilder herzu- 
stellen, an dereń Hand er seine Gedanken erlauterte. Er 
griff auf einen unlangst von Gurlitt in Stuttgart gehal- 
tenen Vortrag zuriick, der in dem SchluBwort gipfelte: 
„Stadteschutz und Heimatbau“, und fiihrte aus, wie im 
Gegensatz zu der vielfach flachen Landschaft im Norden 
in Schwaben das Gelande tiberall sehr mannigfaltig ist 
und wie sich daher hier mit einem Mindestaufwand von 
Mitteln oft ganz erstaunliche Wirkungen erzielen lassen. 
Die Stadt Rottenburg wird durch den Neckar geteilt. Die 
linksufrige alte Stadt hat Dreiecksform und zieht sich vom 
Neckar aus an dem Hang hinauf, um oben in dem beherr- 
schenden Bischofspalast ihre kronende Spitze zu finden. 
Etwa im Schwerpunkt des Dreieckes befindet sich die 
gotische Kirche, wahrend die Schwerlinie so ziemlich 
durch die alte TalstraBe Tiibingen-IIorb gekennzeichnet ist. 
An dieser Hauptstrafie finden sich fast alle Sehenswiirdig- 
keiten der Stadt. Er zeigte, mit welch geringen Ele- 
menten hier tiberall die arcliitektonische Hervorhebung 
der bedeutenderen Gebiiude gegeniiber den gewohnlichen 
Bauten erreicht ist, wie der einfache Obergang von der 
Wagrechten zur Senkrechten, die Aufhebung der Symme- 
trie durch dag „Aus der Achse-Rucken“ der Fenster ganz 
beachtenswerte Wirkungen haben kann, wie schliefilich 
durch einen grofien Zusammenklang von Senkrechten im 
Marktplatz des Stadtchens ein Hohepunkt der Wirkung 
erzielt wird. Leider gestattete die vorgeriickte Zeit nicht 
mehr, auch die anderen fiir diesen Abend vorgesehenen 
Neckarstadte Horb und Rottweil, bei denen diese Wir
kungen noch mehr zutage treten, yorzufiihren. Aber auch 
das Wenige geniigte, um den Zuhorern klar zu machen, 
mit welchen Augen unsere alten Stadte anzusehen sind 
und worin die Ursachen ihrer guten Wirkung begriindet 
liegen. Um so mehr gilt es, diese alten Strafien und Ge- 
baude vor unberufenen Eingriffen zu schutzen und der 
Nachwelt moglichst unberiihrt zu erhalten. — In einem 
SchluBwort sprach Herr Ob.-Brt. K u h n  dem Redner den 
Dank des Vereins aus und hob dabei besonders hervor, 
wie sehr es der Redner verstanden hatte, die seelische 
Ubereinstimmung zwischen der Stadt und dem Betrachter 
herzustellen. Er brachte schliefilich den allgemeinen 
Wunsch zum Ausdruck, der Redner mogę bald in gleicher

AVeise auch noch die beiden anderen Neckaistadte den
Anwesenden vorfiihren. — . . . . . .  )V-

Der Unterbadische und Mannheim-Ludwigshafener
Architekten- und Ingenieurverein hielt eine gut besuchte 
Mitglieder-Versammlung ab, in der die Frage der Besetzung 
hoherer Verwaltungsstellen durch Techniker eingehjnd 
behandelt wurde. Die Yersammlung gab lhrem Befremden 
dariiber Ausdruck, dafi nach dem Ausscheiden des bis- 
herigen Priisidenten der badischen Oberdirektion des 
Wasser- und Strafienbaues, Staatsrat K r e m s ,  trotz der 
eifrigsten Bemiihungen samtlicher technischer^ Yerbande 
Badens diese Prasidentenstelle einer rein technischen Be- 
horde wiederum von einem Nichttechniker besetzt wurde. 
Dieser Einspruch richtete sich nicht gegen die Person des 
neuen Prasidenten, sondern gegen die Gewohnheit, daB 
die Schopfungen des Technikers zum Schaden der Allge- 
meinheit letzten Endes von Nichtfachmannern vor den 
iiber die Ausfiihrung entscheidenden Stellen vertreten 
werden. Die MiBstimmung dariiber, dafi es bei der stadti- 
schen Yerwaltung auch nicht viel anders ist, kam gleich- 
falls lebhaft zum Ausdruck. Auch die neue Gemeinde- 
ordnung scheint hierin keine wesentliche Besserung zu 
bringen. Darum ist es Pflicht aller Techniker, ganz gleich 
in welcher Stellung und welcher politischen Partei ange- 
horend, bei ihren Parteien ihren ganzen EinfluB dahin 
geltend zu machen, dafi endlich einmal d em  T e c h 
n i k e r  d i e  i h m  g e b i i h r e n d e  Stellung eingeraumt 
wird. Die Allgemeinheit wird den Nutzen dayon haben.

Lebhafte Aussprachen schlossen sich an die Berichte 
iiber „ O r t s p o l i z e i l i c h e  V o r s c h r i f t e n  f i i r  R e -  
k l a m e  u n d  L i c h t r e k l a m e “ von Architekt S i n g e r ,  
iiber „ A b H n d e r u n g s v o r s c h l a g e  z u r  Ge b i i h -  
r e n o r d n u n g“ von Architekt W. L e o n h a r d t ,  sowie 
an den Bericht iiber die Vertreter-Versammlung des „Pfalz- 
ischen Architekten- und Ingenieurvereins“ von Ober-Re- 
gierungsrat E i c k e m e y e r  in Ludwigshafen.

Zum Schlufi stellte noch Stadtrat S e i b o 1 d fest, daB 
die seitens des B. d. A. anlaBlich der letzten Biirgeraus- 
schuB-Sitzung an den Herrn Oberbiirgermeister gerichteten 
Vorwurfe auf eine ungenaue Berichterstattung zuriick 
zu fiihren sein diirften, und dafi er die in der Erwiderung 
des Letzteren gemachten Ausftihrungen ais den Tatsachen 
entsprechend bestatigen konne. — A. E.

Der Verein hielt am 17. Januar 1921 seine ordentliche 
Mitglieder-Versammlung ab. Yor Eintritt in die Tages- 
ordnung gedachte der Vorsitzende, Bauinspektor E h l -  
g o t z , des kiirzlich verstorbenen Mitgliedes Baurat Dr.- 
Ing. B o h m l e r .  Durch Erstattung des Jahres- und des 
Kassenberichtes wurde ein Uberbliek iiber das vergangene 
Vereinsjahr geboten. Der wenig giinstige finanzielle Ab- 
schlufi und die dauernde Steigerung der Druck- und 
Papierkosten machten eine Erhohung des Mitglieds-Beitrages 
fiir 1921 auf 30 M. notig. Aufierdem soli ein Sonderbeitrag 
fiir die in diesem Jahr in Heidelberg stattfindende Abge- 
ordneten-Versammlung des „V e r b a n d e s D e u t s c h e r  
A r c h i t e k t e n -  u n d  I n g e n i e u r - Y  e r e i n e “ er- 
hoben werden.

Architekt S i n g e r  erstattete nun Bericht iiber die 
neue S c h i e d s g e r i c h t s - O r d n u n g  des .,Deutschen 
Verbandes technisch-wissenschaftlicher Vereine“ und Dipl.- 
Ing. E 1 s a e s s e r iiber die neuen Satzungen des Vereins 
und der Y e r e i n i g u n g  b a d i s c h e r  A r c h i t e k t e n -  
u n d I n ;< « n i e u r - Y e r e i n e. Die neuen Satzungen 
wurden nach den Vorschlagen des Yorstandes genehmigt. 
Auf Anregung aus Mitgliederkreisen soli an die im Inter- 
essenbereich des Yereins liegenden Stadte und grofieren 
Gemeinden herangetreten werden, dafi in Zukunft fiir die 
Losung von technischen und kiinstlerischen Bauaufgaben 
Wettbewerbe yeranstaltet werden, wie das in anderen 
Stadten, z. B. in Stuttgart, schon lange Zeit mit Erfolg 
der Fali ist. —

Am 2. Februar 1921 sprach Stadtbaurat, P e r r e y  iiber 
S c h u l b a u t e n .  Der Redner gab einen umfassenden 
Bericht iiber die Entwicklung des deutschen Schulhaus- 
)>aues und gliederte seinen Vortrag in a) Allgemeines, 
b) das Bauprogramm und seine Teile, c) der konstruktive 
Aufbau des Schulhauses und d) Beispiele. Unter a) fiihrte 
er aus: Die lebhafte Entwicklung des Schulhausbaues in 
den letzten Jahrzehnten, zu der die starkę Zunahme der 
Bevolkerung die Vorbedingung gab, ist jetzt ais abge- 
schlossen zu betrachten, denn auf die Dauer von etwa 
lj) Jahren werden in Deutschland — von Ausnahmen ab- 
gesehen ■ Schulhausbauten nicht erforderlich werden aus 
folgenden Grunden: Die Zahl der Volksschiiler in Deutsch
land betrug vor dem Krieg 10 690 154. der hoheren Lehr- 
an stal ten 664 156, zusammen 11 354 310 Schiiler. Infolge 
des Geburten-Riickganges wahrend des Krieges — von 
25 v. H steigend bis 50 v. H. — verringert sich die Zahl 
der Yolksschiiler bis zum Jahr 1924 25 auf 8 730 000, mit-
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hin um 18 v. H., oder mit anderen Wortęn, bei gleicher 
Benutzung der Schulgebaude wird jedes fiinfte Schulhaus 
zu jenem Zeitpunkt leerstehen. Diese Liieken miissen zu
nachst durch die Geburtensteigerung nach dem Krieg aus- 
gefiillt werden. Nach dem Krieg 70/71 stieg die Geburten- 
zunahme bis zum Jahr 1876 um 24,5 v. H. Eine gleiche 
Steigerung nach dem verlorenen Krieg ist infolge des wirt- 
schaftlichen Niedergangs nicht zu erwarten; in Mannheim 
scheint die Geburtenwelle sogar schon voriiber zu sein. 
Aber selbst wenn die Zunahme, die vor dem Krieg jahrlich 
111 000 Schiiler betrug, sich verdoppeln wiirde, so waren 
etwa 8 Jahre erforderlich, um die entstandenen Liieken 
auszufiillen; demnach wiirden erst wieder Mitte der 30er 
Jahre die Schulhauser gefiillt sein. Das ist erfreulich vom 
wirtschaftlichen Standpunkt der Stadte aus, bedauerlic.h 
fiir die Entwicklung unseres Volkes, aber auch fiir den 
Schulhausbau, da die Erfahrungen verloren gehen werden.

Der Redner ging weiter im Abschnitt b) auf die Platz- 
frage, die Stellung der Schulgebaude zur Himmelsrich- 
tung, die natiirliche Beleuchtung der Klassen, die Zahl 
der Geschosse, ferner auf die HauptgrundriB-Anordnung, 
ob einbiindige, zweibiindige oder kombinierte Anlage, 
sowie auf die Einzelheiten des Bauprogramms vom schul- 
technischen und wirtschaftlichen Standpunkt ein.

Unter c) erorterte er eingehend die zweckmiiBige Kon- 
struktion der Schulgebaude und unterstrich dabei be
sonders die Forderung, dafi derartige Gebaude mit Riick- 
sicht auf die hohen Kosten, die sie verursachen, und die 
starkę Benutzung, der sie ausgesetzt sind, monumental 
und dauerhaft in allen Einzelheiten gebaut werden miissen, 
wobei jedoch nicht iiber das Ziel hinausgeschossen werden 
darf und unnotiger Luxus zu vermeiden ist. Besondere 
Wiirdigung fand die Anlage der Treppen, Ausgange, Ab- 
orte, Heizung und Liiftung.

Zum SchluB fiihrte der Redner 50 altere und neuere 
Schulgebaude in Grundrifi und Ansicht vor mit kritischer 
Betrachtung derselben und zwar, auBer zahlreichen Mann- 
heimer Schulen, Schulen aus Breslau, Berlin, Charlotten
burg, Panków, Koln, Hannover, Miinchen, Neukolln, Leip- 
zig und Frankfurt, geordnet nach einbiindigen Anlagen, 
doppelbiindigen Anlagen und einbiindig und zweibiindig 
kombinierten Anlagen. Besonderes Interesse erweckten 
eine sogenannte Hallenschule in Hannover und die korri- 
dorlosen kleineren Schulgebaude in Koln. Auch ein Plan 
einer neuen Volksschule in Hannover befand sich dar- 
unter; hierbei interessierten besonders die Baukosten: 
Diese 18klassige Schule kommt auf 5y2 Mili. M., die 
Klasseneinheit mithin auf 305 505 M. gegeniiber etwa 
18—20 000 M. friiher, und der Arbeitsplatz stellt sich auf 
5658 M. gegen 260—300 M. friiher.

Der Redner schloB mit dem Wunsch, daB die Schul- 
bautatigkeit in den deutschen Stadten friiher wieder auf- 
genommen werden mogę, ais wie er glaube. Der Vor- 
sitzende, Hr. E h l g ó t z ,  dankte dem Yortragenden fiir 
seine etwa zweistundigen Ausfiihrungen, an die sich noch 
eine kurze Aussprache iiber wichtige Punkte anschlofi. —

Am 4. April 1921 sprach Hr. Direktor Mo h r  von der 
„Deutschen Abwasser-Reinigungs-Ges. m. b. H„ Stadte- 
reinigung“, Wiesbaden, iiber das neue „ OMS“- A b -  
w a s s e r - K l a r v e r f a h r e n .

Bei diesem Verfaliren werden im Gegensatz zu alteren 
Frischwasser-Klaranlagen eine bessere Frischerhaltung der 
Abwasser und eine giinstigere Schlamm-Ausfaulung er- 
zielt. Insbesondere werden gegeniiber alteren Einrich- 
tungen Anlage- und Betriebskosten vermindert und die 
Gesamtwirkung wesentlich verbessert. Auch kann infolge 
der giinstigen Klarwirkung in den meisten Fallen auf die 
Nachschaltung biologischer Nachreinigungen verzichtet 
werden.

Nach diesem Yerfahren sind bereits eine groBe Anzahl 
Klaranlagen mit bestem Erfolg fiir Stadte, Siedlungen usw. 
zur Ausfiihrung gebracht worden. In Anbetracht der groBen 
Vorziige sind bereits grofiere Stadte dazu iibergegangen, 
das bisher allgemein zur Ausfiihrung gelangte Emscher- 
System nach dem „OMS“-Klarverfahren umzubauen.

Es war besonders interessant zu erfahren, daB -luch 
auf dem Gebiet der industriellen Klarung „OMS“-Klar- 
anlagen fiir die verschiedensten Zweige der Industrie zur 
Ausfiihrung gebracht worden sind, welche sich infolge der 
Riickgewinnung der AbwSsser, der darin enthaltenen wert- 
vollen Stoffe und durch Anwendung maschineller 
Schlammforderungs-Einrichtungen in Kurze amortisieren 
und hohen Gewinn sichern.

Die Anwendung des neuen Verfahrens sichert der 
Volkswirtschaft die Erhaltung groBer Werte, weshalb im 
allgemeinen Interesse vor Erstellung einer Klaranlage 
stets eingehend untersucht werden sollte, welches System 
unter Beriicksichtigung der órtlichen Verhaltnisse und Er- 
fordernisse zur Anwendung gebracht werden soli. —

Reichskuratorium  fiir W irtschaftlichkeit in Industrie 
und Handwerk. Am 13. Dezember 1921 fand die Halbjahrs- 
Sitzung des „Reichskuratoriums fiir Wirtschaftlichkeit in 
Industrie und Handwerk11 statt. Der Yorsitzende, Hr. 
Dr.-Ing. e. h. Carl Friedrich v o n  S i e m e n s ,  eroffnete 
die Sitzung mit einer Begrufiungs-Ansprache, in der er auf 
die auBerordentliche Bedeutung der Arbeiten hinwies, die 
auf die Verbesserung und Verbilligung unserer Hervor- 
bringung gerichtet sind. Trager dieser Arbeiten konnen 
nur Industrie und Handwerk selbst sein, denn nur im 
Produktionsgang treten sowohl die Forderungen, wie auch 
die Bedingungen und Moglichkeiten, sie zu erfiillen, klar 
hervor.

„Es soli mit einem bestimmten Aufwand an Materiał 
und Arbeit moglichst viel erreicht werden,11 so kenn- 
zeichnete Hr. Dir. Dr.-Ing. e. h. K o 11 g e n das Streben 
nach hochster Wirtschaftlichkeit in den Betrieben in 
seinem Y o r t r a g  i i b e r  d i e  A u f g a b e n  d e s  
R e i c h s k u r a t o r i u m s  f i i r W i r t s c h a f t l i c h k e i t  
i n I n d u s t r i e  u n d  H a n d w e r k .  Das ist wohl schon 
immer eine der vornehmsten Aufgaben aller technischen 
Entwicklung gewesen. Bisher waren die Arbeiten aber 
zersplittert, wiederholten sich vielfach an verschiedenen 
Stellen und waren meist einseitig unzulanglich. Hier setzt 
nun die Aufgabe des Reichskuratoriums ein; dieses soli die 
Arbeiten zusammen fassen und auf Gemeinschaftsarbeit 
hinwirken.

Hervorragende Vertreter aus Industrie und Wissen- 
schaft schilderten dann im Yerlauf der Sitzung die Arbeits- 
weise und Aufgaben der mit dem Reichskuratorium zu
sammen arbeitenden technisch-wissenschaftlichen Korper- 
schaften, so daB diese Berichte zusammen ein umfassendes 
Bild des derzeitigen Standes der Arbeiten geben, die bisher 
auf dem Gebiet der Hebung der Wirtschaftlichkeit in In
dustrie und Handwerk vom Reichskuratorium und den ge- 
nannten Korperschaften geleistet sind.

Die wesentlichen Aufgaben dieser wissenschaftlichen 
Korperschaften kennzeichneten die Vortragenden wie folgt:

Dr.-Ing. K o 11 g e n : Die „ B e t r i e b s t e c h n i s c h e  
A b t e i l u n g 11 fafit diejenigen Arbeiten aus der Praxis zu
sammen, welche eine Verbesserung und Yerbilligung der 
Hervorbringung in den Einzelbetrieben ermoglichen. Sie 
macht die Ergebnisse ihrer Arbeiten den breiten Kreisen in 
Industrie und Handwerk durch Veroffentlichung, Yortrage, 
Kursę und Ausstellungen bekannt.

Dir. T h i e l e :  Die „ H a u p t  s t e l l e  f i i r  W& r m e -  
w i r t s c h a f t "  hat sich zur Aufgabe gesetzt, die In
dustrie und dariiber hinaus alle interessierten Volkskreise 
mit warmetechnischer Erkenntnis in unermiidlicher Klein- 
arbeit zu durchdringen.

Dr. H e l f f t :  Die „ H a u p t s t e l l e  z u r  F o r d e 
r u n g  d e r  A l t s t o f f  - u n d  A b f a l l - V e r w e r t u n g “ 
will im Sinn einer restlosen Altstoff- und Abfall-Ver- 
wertung in der Industrie wirken, weil ihr in den Ver- 
braucherkreisen bisher nicht die Beachtung geschenkt wird, 
die dem rohstoffarmen Deutschland zukommt.

Generaldirektor Baurat Dr.-Ing. e. h. N e u h a u s : 
Der „ N o r m e n a u s s c h i i B  d e r  D e u t s c h e n  I n 
d u s t r i e 11 hat sich zur Aufgabe gesetzt, e i n e , V e r e i n -  
h e i t l i c h u n g  grundsatzlicher technischer Regeln, Kon- 
struktions-Elemente und Leistungs-Bedingungen durchzu- 
fiihren, um durch Einschrankung der sachlich unbegriin- 
deten Yerschiedenheiten in den Ausfiihrungsformen eine 
Yereinfachung und Verbilligung zu erreichen.

Dr.-Ing. e. h. N e u h a u s : Der „ A u s s c h u f i  f i i r  
w i r t s c h a f t l i c h e  F e r t i g u n g 11 hat sich zum Ziel 
gesetzt, diejenigen MaBnahmen zur Yerbesserung und Yer
billigung der Hervorbringung zu untersuchen, die sich auf 
die Z u s a m m e n h a n g e  d e r  B e t r i e b e  untereinander 
beziehen.

Dir. K l e i n  berichtet: Die „A r b e i t s g e m e i n -
s c h a f t  d e u t s c h e r  B e t r i e b s - I n g e n i e u r e 11 will 
die H e b u n g  d e r  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  i n - 
d u s t r i e l l e r  u n d  g e w e r b l i c h e r  H e r v o r -  
b r i n g u n g  d u r c h  E r f a h r u n g s a u s t a u s c h  und 
durch gemeinniitzige Zusammenarbeit von Fachgenossen 
fordern.

Baurat Dr.-Ing. L i p p a r t : Der „ D e u t s c h e  A u s -  
s c h u B  f i i r  t e c h n i s c h e s  S c h u l w e s e n 11 sucht ais 
Zentralstelle fiir die gemeinsame Behandlung aller tech
nischen Erziehungsaufgaben von der Hochschule bis zur 
Fortbildungsschule unter weitestgehender Mitarbeit der In
dustrie d i e A u s b i l d u n g  a l l e r  a n  d e r  H e r v o r -  
b r i n g u n g  b e t e i l i g t e n  A r b e i t e r  zu fordern. —

Sachsischer Architekten- und Ingenieur-Verein in 
D resden. Am 26. Okt. 1921 eroffnete der „Sachsische Archi
tekten- und Ingenieur-Verein“ die Reihe seiner Winterveran- 
staltungen. Nach geschaftlichen Mitteilungen des Vor- 
sitzenden, Oberregierungs-Baurates Dr. S p e c k , sprach
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O berreg ierungs-B aura t K o c h  einen ehrenden >. 
d as versto rb en e  E hrenm itg lied  d e s  V erem s, .
Dr. W a l do w , und hielt darauf einen Yortfag uber. 
..30 J a h r e  g e  m e  i 11 n ii t z i g e r KI  e:i n w o h nu n g  s - 
b a u i n Dr e s d e n . "  Er besprach dabei, wie d ie_ vVoh 
nungsnot in Dresden bei dem Durchbruch der Konig Jo- 
hann-StraBe und der Niederlegung des Kasern^yiertels 
in Dresden-Neustadt, in dem nach Aufgabe der Kase 
fiir militarische Zwecke auch viele kleine Leute wonnie , 
besonders zunahm und wie damals der „Gemeinnutzige 
Bauverein“ ais erster der grofien Bauvereme gegrunde 
wurde, der mit den Hausern an der Friedrich-StraBe seine 
praktische Tatigkeit 1889 begann. Redner zeigte _ uuter 
V orfuhrung  einer groBeren Zahl von L ich tb ildern , w ie_ficn 
der GrundriBtyp von der damaligen Form mit vier Woli- 
nungen im GeschoB mit eingefiigten Lichthofen uber den 
GrundriB mit drei Wohnungen im GeschoB, _ der im 
Dresdner Spar- und Bauverein in seinen drei groBen 
Gruppen der Posadowsky-Wehner-Hauser am Crispi-Platz. 
der Dr.-Becker-Hauser an der Konigsbriicker-StraBe und 
der Rudolf Schilling-Hauser in Striesen angewendet wurde, 
zu dem GrundriB mit zwei Wohnungen im GeschoB weit.ir 
entwickelte, der die groBen Yorziige besserer Durchliiftung 
und Besonnung der Wohnungen hat. Ais Beispiel fiihrte 
er die grundlegenden Arbeiten des vom Dresdner Spar- 
und Bauverein errichteten Pieschener Blocks an der Ma- 
rienhof-StraBe an, dem dann in weiterer Folgę dieses 
Systems die eben vollendete Hausergruppe am Crispi-Platz 
folgte, sowie die nebenher gehenden Ausfiihrungen des 
Kleinwohnungs-Bauvereins an der Dornbliith-Strafie, an 
der Gehe-StraBe, am Bischofs-Platz und an der Coswiger- 
Strafie, der Hauser der von der Stadt verwalteten Krenkel- 
Stiftung und von Wohnhausem der friiheren Militarbau- 
verwaltung. Er zeigte dabei, wie die fast zum Schlagwort 
gewordene Abkehr vom Mehrfamilienhaus unberechtigt sei, 
soweit dafiir technische, gesundheitliche, kiinstlerische und 
auch zum Teil wirtschaftliche Gesichtspunkte ins Feld ge- 
fiihrt werden, wie in den neuesten Formen der Mehr- 
familienhauser ebenso gesunde, schóne und praktische 
Wohnungen geschaffen werden konnten, wie im Ein- 
familienhaus, das ja auch so mancherlei Nachteile habe. 
Man solle heute die Losung der Wohnungsfrage nicht allein 
im Einfamilienhaus erblicken. Man konne das eine .vohl 
tun, man brauche das andere aber nicht zu lassen. Es sei 
nicht Volksfiihrung, sondern Volksverfiihrung, wenn ais 
Beispiele der Mehrfamilienhauser nur die schlechten Bilder 
Berliner Wohnungselendes und andere, durchaus angreif- 
bare, mangelhafte Gebaude und Einrichtungen vorgeftihrt 
wiirden. Auch im Flachbau gabe es sehr zu beanstandende 
Verhaltnisse. Wenn die Wohnsitte nicht gehoben werde 
und wenn das Herz nicht bei der Losung dei Wohnungs
frage dabei sei, konnten wir die Hauser bauen wie wir 
wollten, wir wiirden zu keiner wahren Losung kommen. 
LieBen wir Herz und Gemiit mitsprechen, wir wiirden uns 
von der Wohnungsnot wieder erholen wie auch auf an- 
deren Gebieten. Erst wenn die Herzen gestorben seien, 
waren wir wirklich tot. In einem zuletzt gegebenen Schema 
zeigte er, wie in Fortfiihrung der einwandfreien Bauweise 
des Pieschener Blocks gesunde und schóne Wohnungen 
auch im Mehrfamilienhaus geschaffen werden konnten. — 

Bund Deutscher Architekten. Ende Oktober 1921 ver- 
handelten in E B l i n g e n  in einer aiiBerordentlichen Be- 
zirks-Versammlung des „Bundes Deutscher Architekten" die 
wiirttembergischen frei schaffenden Architekten iiber die 
trostlose Lage im Baugewerbe. Ais Ursache wurde fest- 
gestellt, daB die reichsgesetzlichen Micterschutz-Besti.n- 
mungen eine private Bautatigkeit nachgerade verbieten. 
Trotz Baustoff-UberschuB und trotz UberschuB an Arbeits- 
kraften konne Niemand gefunden werden, der das Finanz- 
risiko zur Schaffung von Wohnstatten trage. Staat und 
Gemeinden seien mit Mitteln aber nicht so gesegnet, um 
auch nur annahernden Ersatz bieten zu konnen. Und wiih- 
rend so die Bauwirtschaft ihrem Ruin entgegen gehe, stei- 
gere sich die Wohnungsnot ins Unermessene. Es bedurfe 
giundlegender Anderungen seitens der Reichsregierung, 
wenn man dem Wohnungselend noch steuern wolle. Auch 
die vorgesehene Wohnsteuer bilde nur einen Tropfen auf 
einen heiBen Stein. Nach Friedenspreisen, und um solche 
handle es sich bei bestehenden Wohnungsbauten, sei die 
Mietssteuer von 80 Wohnungen notig, um das Baukapital 
fiir eine Wohnung aufzubringen. Heutzutage haben wir 
jedoch 12fach gesteigerte Baukosten, es sei also die Miets
steuer von 12 mai 80, also 960 Wohnungen nOtig, um eine 
neue Wohnung beschaffen zu konnen. Beschlossen wurde, 
daB der Bund einheitlich bei der Reichsregierung vor- 
stellig werden soli, daB f i i r W o h n b a  u z w e c k e  e r -  
h ó h t e  Z u s c h t i s s e  bereit zu stellen seien, die insbe- 
sondere auch fiir Private erhaltlich und jeweils so hoch 
sein mtissen, dafl ein natiirlicher Ausgleich gegeniiber dem

M ieterschu tz-E ingriff geschaffen ist. Die preisdiktierehd 
w irkende  V erfiig u n g  iiber Vergebung von Bauarbeiten an 
Inn u n g en  bei S ta a ts -  und Gemeindebauten ist aufzuheben.:—

Rheinischer Yerein fur Denkm alpflege und Heimat- 
schutz. In der unter Staatsminister W a l l  r a f  im Rathaus 
zu Koln abgehaltenen H a u p t y e r s a m m l u n g  wurde 
um neue Mitglieder und um weitere Unterstiitzung durch 
Behorden und die gioBe Offentlichkeit geworben angesichts 
der gewaltigen Aufgaben, die dem Yerein gerade jetzt be- 
vorstehen. Die Verteuerung der Drucksachen hat es mit 
sich gebracht, daB der Verein seine Pub.ikationen zum Teil 
einstellen muBte; es soli aber ein einfacher ausgestattetes 
Nachrichtenblatt herausgegeben werden, um fortlaufend 
iiber seine Arbeit, Anderungen in der Gesetzgebung und 
Verwaltung u. dgl. berichten zu konnen. Damit nicht die 
schonste Staffage der Natur, das Wild, weiter wahllos der 
Vernichtung schutzlos ausgeliefert werde, ist ein Merkblatt 
an die rheinische Jagerwelt ergangen. Zur Unterstiitzung 
der ideellen Aufgaben des Vereins wurde ein H e i m a t -  
K a 1 e n d e r herausgegeben. Auf dem Gebiet der Denk
malpflege ist den Zieleń des Vereins ein sehwerer Schlag 
versetzt worden durch die Brande der S c h l o s s e r  E l t z  
und Bu r g .  Der Verein wird seinen EinfluB geltend 
machen, damit aus óffentlichen Mitteln Unterstiitzung 
flieBt, vielleicht durch eine Lotterie, ein Weg, der auch 
fiir den Kolner Dom so iiberraschend schnellen Erfolg ge- 
zeitigt hat. Gegen die V e r u n s t a l t u n g  durch einen 
Bahndamm des romantischsten Stadtbildes im Moseltal, 
B e i l s t e i n s ,  hat der Verein weiter gekampft. Einer 
vornehmen Pflicht hat sich der Yerein gewidmet, indem er 
sich mit der Frage des B r i i h l e r  S c h ł o  s s e s  befaBte; 
man erhielt vom Minister fiir Volksbildung, Wissenschaft 
und Kunst die Zusicherung, daB das SchloB in seinem 
Hauptteil nicht fiir Zwecke der Noteinquartierung amge- 
baut oder verauBert wird, sondern in seiner bisherigen Ge- 
staltung erhalten bleibt. Hauptlebenszweck des Vereins 
wird in Zukunft der Heimatschutz sein und bleiben mtissen. 
Es sei daran erinnert, daB die sturmbewegte Neuzeit und 
der Siegeszug der Industrie die Gefahren der riicksichts- 
losen Abholzung von Wiildern und einigen einzig schonen 
Alleen vermehren und vergroBern. Wie sehr Ziel and 
Arbeit wachsen, zeigt auch die Tatsache, daB es jetzt gilt, 
die Heimat vor der Postreklame zu schutzen. Die Ver- 
sammlung entschied sich fiir eine EntschlieBung, in der sie 
in jeder nach auBen wirkenden Postreklame eine schwere 
Schadigung des Heimatschutz-Gedankens erblickt, und be- 
tont, der Kampf gegen Auswiichse und gegen unwiirdige 
Reklame w7erde unmoglich gemacht, wenn die obersten 
Reichsbehorden (die Eisenbahn soli auch schon auf den 
Spuren der Post wandeln) selbst der riicksichtslosesten 
Reklame die Wege ebnen, und wenn beispielsweise der 
Reichskunstwart seine Tatkraft fiir die Heimatschutz-Be- 
strebungen darauf beschranke, von ihm zugehenden Ein- 
gaben lediglich Abschriften zu den Akten zu nehmen.

Der Frage der Beeintrachtigung des Heimatbildes 
durch S t a r k s t r o m - L e i t u n g e n  wird der Verein 
seine Aufmerksamkeit widmen und weiter einer Anregung 
des Regierungsprasidenten K r u s e in Dusseldorf folgend, 
dem schonsten Kleinod der Rheinlande, dem R h e i n -  
s t r o m ,  seinen Tribut zollen, indem er die Yermittlung 
zwischen den Interessen der Industrie und der Stadte einer- 
seits und der Reinhaltung des Wassers ubernehmen will, 
um dem Wasser die blaue und griine Farbę, die alle deut- 
schen Dichter im Lied so schon besungen haben, aus asthe- 
tischen, gesundheitlichen und noch anderen Griinden nach 
MSglichkeit wiederzugeben. Der Vorsitzende glaubte dar
auf hinweisen zu sollen, daB in manchen Kreisen die An- 
sicht verbreitet zu sein scheine, ais ob der Verein und seine 
Arbeit ein AusfluB kapitalistischer Interessen seien; er 
betonte demgegenuber nachdriicklich, daB der Yerein 
lediglich zugunsten der óffentlichen Interessen wirke und 
daB die Erhaltung der Naturschonheiten zweifellos und in 
nicht geringem MaB auch im Interesse der arbeitenden Be- 
yiilkerung liegt. Der Verein hat in Verfolg dessen und 
bei der geradezu straflichen Gleichgiiltigkeit weiter Kreise 
uii 1 ublikum noch unendlich vicl Aufklarungsarbsit zu 
leisten und das offentliche Gewissen zu schiirfen Zu 
diesem Zweck hat er seinem AusschuB eine Reihe neuer 
Herren verschiedener Interessen-Vertretungen anseeliedert
o. Am ScWuB der Yersammlung hielt der Baudirektor der 
Stadt Koln, Prof. Dr. S c h u m a c h e r ,  einen Lichtbilder- 
Vortrag uber die s t a d t e b a u 1 i c h e n Z u k u n f t s -  
p i a n e  d e r  S t a d t  K o l n  am Wendepunkt ihrer gewal- 
tigen Entwicklungsmoglichkeit, die Koln aus dem ihm 
durch den Panzer der Festung fruher aufgezwuTgenen 
ProzeB der volligen und a lmahlichen Selbsterstickung her- 
ausfuhren sollen. Dabei behandelte der Redner auch die 
Gesichtspunkte des Heimatschutzes auf lano-e Sicht ,md 
fand bei den Zuhorern Yerstandnis und Widerhall -
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