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Die Brucke ais kiinstlerische Erscheinungsform.
n dem  w e ite n  G eb ie t d e r  B au- 
k u n s t b ild e t d ie  B r u c k e  a i s  
k i i n s t l e r i s c h e  E r s c h e i 
n u n g s f o r m  zu a llen  Z eiten  
u n d  b e i a llen  V o lk e rn  ein  Ge
b ie t fiir sich. A is a rch itek to n i-  
sches K u n s tw e rk  n im m t sie 
e in en  b e so n d e re n  S ta n d p u n k t ein 
u n d  h a t  e igene  a s th e tisch e  Ge- 
se tze . In  d ie se r E ig en sch a ft 

b ilde t sie d en  G e g e n s ta n d  e in e r u m fassen d en  un d  an- 
z iehenden  D a rs te llu n g , d ie  d e r  A rc h ite k t D r. P au l 
Z u  c k  e r  in  B erlin  v e rfa 6 t  u n d  u n te r  dem  T ite l: ,,D  i o 
B r u c k e .  T y p o l o g i e  u n d  G e s c h i c h t e  
i h r e r  k i i n s t l e r i s c h e n  G e s t a l t u n g “ im  Be- 
g inn  des v e rg a n g e n e n  J a h re s  h e ra u sg e g e b e n  liat.*) 
D er V erfasse r v e rs u c h t in  dem  W e rk  m it z iem licher 
Y o lls tan d ig k e it e ine  A u fs te llu n g  a lle r  d e rjen ig en  for- 
m alen  T y p en  zu  g eb en , d ie  k iin s tle risch  u n d  k u n st- 
gesch ich tlich  v o n  irg e n d  w e lch e r B e d e u tu n g  sind . In  
e rs te r L in ie  s te h t n a tu rg em aB  d a s  tech n isch -k o n s tru k - 
tive  M om ent e ines B riick en b au es , d ie  F ra g e  n a c h  d e r 
E rfiillung  seines Z w eckes. D ie fo rm ale  E rsch e in u n g  
tr i t t  e rs t in  d ie  zw e ite  L in ie . F iir  ih re  B eu rte ilu n g  
ko n n en  die K rite r ie n  k iin s tle r isc h e r  G es ta ltu n g , d ie  fiir 
die B eu rte ilu n g  a n d e re r  W e rk e  des H o ch b au es maB- 
gebend  sind, n ic h t ohne W e ite re s  in  A n w en d u n g  
kom m en, d en n  d as  B riic k e n b a u w e rk  fo lg t an d e re n  
G esetzen, w ie d ie  iib rig en  W e rk e  des H o ch b au es.

Die g e s ta lte n d e n  F a k to re n  d e r  B ru ck e  sind  d er 
B austoff, d ie  te c h n isc h e n  B ed in g u n g en  des zu iiber- 
b riick en d en  R au m es, sei d ie se r n u n  e ine  S traB e, ein  
W asse rw eg  o d e r so n s t ein  R au m g eb ild e , u n d  d ie  B e
d ingungen  d e r  Ó rtlich k e it, m it E insch luB  d e r  n a h e ren  
U m gebung des B au w erk es . In  d e r  V e rg a n g e n h e it, 
n am en tlich  im  M itte la lte r , t r a t  zu d ie sen  F a k to re n  
noch die M oglichkeit d e r  V e rte id ig u n g . D iese F a k to re n  
haben  aus d e r  B ru ck e  eine  B a u a u fg a b e  g em ac h t, de reń  
g esch ich tlich er u n d  fo rm a le r E n tw ic k lu n g sg a n g  n ich t 
in d e r g le ich en  W eise  sich  d a rs te ll t ,  w ie e tw a  d ie  E n t
w ick lung  d e r  M o n u m en ta lw erk e  d e r p ro fa n e n  u nd  
•ler sak ra le n  A rc h ite k tu r . „G e rin g fu g ig ,"  f iih rt d e r 
V erfasser in  d ie se r B ez ieh u n g  au s, „ s in d  d ie  ze itlich  be-

*) 208 Seiten mit 183 Abbildungen. E rnst Wasmuth A. G. 
in. Berlin. 1921. Preis geb. 90 M. —

d in g te n  U n tersch ied e , u n d  gan z  ahn liche  T y p en  finden  
sich  d u rch  J a h rh u n d e r te  g e tre n n t in  d en  v ersch ied en en  
L a n d e rn  u n d  Z onen. In n e rh a lb  d e r d u rch  e inen  u nd  
d en se lb en  B au sto ff e rs te ll te n  L o su n g en  b e ru h en  die 
ze itlichen  V ersch ied en h e iten  fa s t s te ts  n u r  au f dem  
F o r ts c h r i t t  d e r  k o n s t r u k t i v e n  K en n tn isse  —  so 
e tw a  die a llm ah liche  Y e rd ra n g u n g  des rom ischen  H alb- 
k re isb o g en s  d u rch  flach e re  K re isseg m en tb o g en  oder 
K o rb b o g en , o d e r die a llm ah lich  v e rw ick e lte ren  Zu- 
sam m en se tzu n g en  h o lze rn e r H angę- u n d  S p ren g ew erk e . 
E rs t in  a l l e r l e t z t e r  L in ie  la s sen  sich Y eran d eru n -

S e u f z e r - B r U c k e  i n  Y e n e d i g .
Ans: Paul Z u c k e r ,  „ D i e  B r t i c k e  “. Verlag von Ernst 

Wasmuth A. G. in Berlin.
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gen im form alen A ufbau der B rucken anf Zusammen^ 
hangę m it der allgem einen std^bschen E ntw ick lung  
der gleiehzeitigen A rch itek tu r zu ru ck fiih re  . 
daher m eist feinere U nterschiede in der Abwa^ ™ ° R • 
M assen, in dey Lm ienfuhrung, im om am enta len  bei-

B edeutsam  fiir die Entwicklung sind die B ii c h e r 
ii b e r B r u c k e n  au s  fr iih e re r Zeit. Wenn die 
heutio-en H andb tiche r iiber Briickenbau meist von 
In^en ieu ren  g esch rieb en  w e rd en  und in erster Linie 
den tech n isch -k o n stru k tiv en  Gesiclitspunkt im Auge

a u s : r a n i  Z u c k e r

werk, welche die Kennzeichen der Entstehun^sypif 
eines Lruckenbauwerkes tragen. Auch die geographi- 
schen und ethnographischen Yerhaltnisse, unter denen 
eine Brucke entstand, ergeben keine grundlegenden 
sondern nur gennge formale Yerschiedenheiten
58

, „ D i e  B r t l c k e  “. Yerlag von Ernst Wasmuth” '.asniuth A. G. in Berlin.

2r  19. Jahrliunderts,
noch m ehr y e re in io ^ w n  r k t6 n  Und des ln genieurs 
den KuDfer«tiniin;o i- -n’ tw 'ir ê t̂ir Brucken in 
tekten. Es "gab dam ni'1 Clnzlell1ie ‘̂ bedeutender Archi- 

=>c ais noch keine Grenzen zwischen

No. 10



B r u c k e n - E n t w u r f  a u s  d e n  „ A n t i ą u i t a  R  o m a n e “ d e s  G. B. P i r a n e s i .

l e r  „ P r i m a  P a r t e  d ’A r c h i t e t t u r e “ d e s  G. B. P i r a n e s i .  
D i e  B r i i c k e “. Yerlag von Ernst Wasmuth A. G. in Berlin.

den te ch n isch en  u n d  d en  k iin s tle risc h e n  A u fg ab en  des 
B rtickenbaues, es g ab  a b e r  au ch  n och  k e in e  k o n s tru k -  
tive  E in se itig k e it w ie h eu te . D ie B riick en en tw iirfe  von  
P a llad io , P iran es i, F u r t te n b a c h , S tu rm , A dam , P e rro n e t 
und A n d eren  b eo b a c h te n  n eb en  dem  k o n s tru k tiv e n  
S ta n d p u n k t so rg fa lt ig  a u c h  d en  k iin s tle r isc h e n  d e r  E r-

sch e in u n g  des B au w erk es. D as a lte s te  dem  Y erfasse r 
b e k a n n te  B rtick en w e rk  is t  1676 in  R om  e rsch ien en , 
s ta m m t v on  A . M a r t i n e l l i  u n d  b e sch re ib t ve r- 
sch ied en e  B riick en  iiber N e ra  u n d  T ib e r. In  D eu tsch - 
la n d  g e h t L . C hr. S t u r m  v o ra n , dem  J .  L  e u  p  o 1 d 
1726 m it se inem  „ S c h a u p la tz  d e r  B riick en  un d

4. Februar 1922. 5 9



N o t r e - D a m e - B r i i c k e  i n  P  a r i s.
Aus: Paul Z u c k e r ,  „ D i e B r t i e k e u. Yerlag von Ernst Wasmuth A. G. in Berlin.

baues. E r s te h t am  B eg inn  d e r  L ite ra tu r  
d er G eg en w art iiber d en  B riick en b au .

D er Y erfasse r g lied e rt n u n  d ie  fo lgende 
D arste llu n g  in  8  A b sch n itte  u n d  b e tra c h te t 
I. S t e i n  e r n e  B riicken , u n d  zw ar die 
rom ischen  B riicken , d ie  des M itte la lte rs , die 
sp itzbog igen  B riicken  v e rsc h ie d e n e r  E pochen , 
die B riicken  der R en a issan ce , nam en tlich  
die des P a llad io , s tre if t d en  E influB  P iranesis  
au f den  B riickenbau , g e h t iib e r zu den 
B riicken  P e rro n e ts  u n d  zu d en  d eu tsch en  
B riick en b au ern  des 18. J a h rh u n d e r ts  und 
schliefit d ieses K a p ite l m it d e r  B e tra c h tu n g  
d er E n s teh u n g  eines N o rm a lty p u s  im 
19. Ja h rh u n d e rt. Im  II. A b sc h n itt w erden  
die i i b e r b a u t e n  s t e i n e r n e n  B r u k -  
k e n  b e leu c h te t, u n d  zw ar sow ohl d ie  t)ber- 
b a u u n g  aus G riinden  d e r  W eh rh a f tig k e it, 
w ie die zu H andels- u n d  W o h n zw eck en  oder 
au s op tischen  G riinden . N eb en h e r g eh en  die 
Schw ibbogen  u nd  d ie  H a u sb a u te n  m it 
b ru ck en a r tig en  D urch lassen . D er III. A b
sch n itt is t d en  h o l z e r n e n  B r i i c k e n  
gew idm et; ihn  h ab en  w ir au sfiih rlich  in 

D ie  L o n d o n - B r i d g e i n  L o n d o n .  u n se re r B eilage „D er H o lzb au “ b eh an d e lt.
Aus: Paul Z u c k e r ,  „ Di e  B r t ic k e " .  Verlag von Ernst Wasmuth A. G. o  , A b sch n itt tr e te n  d ie  e i s  e r  n  e n

in Berlin. B r  u c k  en  au f; e r g lie d e rt sich  in  B alken-
briicken , B ogenb riicken , H an g eb riick en , Zu- 

B riickenbaues11, sowie im Jah re  173ó O Ohr s P i i r 5 m m  sam m en g ese tz te  S y stem e , so w ie  in  A us-
m it seinem „H istorischen Schauplatz, in  w elchem  f o ™ e ^ e\ U U n te S b tPUlld  U” ?  S ch m u ck '
die m erkw urdigsten  B riicken aus allen v ier T eilen S ta d tlir i io lp r  cit ^  ? gen  w e rd en  b e tr a c h te t  die
der W elt“ folgen. Die W erke w enden sich ih rer b ta d tb m c k e n  b tro m b ru ck e n  u n d  d ie  T a lb riic k e n . Die
A nlage und A u ssta ttu n g  na^h  n ^ h t  n u r an  * £ 3 ?  stand  Hpr E  1 « e n b f  t  o n b r ii c k  e n  s ind  G egen-
leute, sondern auch an  die b re itere  hofische, ge lehrte  h an d e lt d ™  A b sch n itte s . D iese r be-
und kiinstlerisch gesinnte O ffentlichkeit E rs t von rlpr R ptnnhaiir ^  ^ te in b au  a n g e a h n e lte  B e to n b ru ck e n ,
Mitte des 18 JaŁhunderts ab e r S n e n  We A e  -  S S S S  ""d Die Be-
wie die von P e r r o n e t ,  G a u t h e y ,  S c h  ii b 1 e r  i m VI & T d e  r L  a  n d s c  h a f t kom m t
R e u  B , dem alteren  G i 11 y  usw . — , die nu r fiir Fach- d?s R M . S f  f T  A u sd ru ck , in  dem  d e r  E influB
leute berechnet sind. Mit dem B eginn des 19 J a h r  W irkuno- ń ^  irk u n g  in  d e r  L a n d sc h a ft , die
hunderts komm en dann in D eutsch land  und F ran k - b ru c k e n ,.n tP  A qj\a d u k t.e u nd  V ia d u k te  u n d  d ie  P a rk -
reich die K onstruk teu re  zu W ort; H. L. A. R o d  e r  zw ischen B r we r d e n - %  g iin s tig e n  B ez ieh u n g en
h n i i  in / eiDer ”iPraktischen  D arste llung  der B riicken- stand  npr A U n ^  S i e d l u n g  s in d  G egen-
baukunde nach ihrem  ganzen  U m fange“ eine zu- P-ltrl J f  f  A u sfu h ru n g en  des V II. A b sc h n itte s , d e r  sich
BrUck-pnhfSen ^ł Abhandlung iiber den gesamten der S tad M in ^  R ®ck^°^briicken, in Briicken vor
Bruekenbau m,t Em sehM  des begtaenden  Eisen Ł t “ n i  e„ a C ? e" ,in / er Der lete“  Ab‘
60 enanch ist der P l a s t i k  a u f  d e r
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B r t i c k e  in  ih ren  v e rsc h ie d e n e n  F o rm e n  u n d  Mog- 
lich k e iten  gew id m et. D ieses h ie r  sk izz ie r te  G erippe 
des W e rk e s  is t e in  s tre n g e s  u n d  sach lich  w oh l an- 
gem essenes un d  v e r le ih t dem  re ich en  S to ff e ine k la r  
a u fb au en d e  G lied eru n g . D ie h ie r  b e ig eg e b en en  A b- 
b ild u n g en  s ind  B eisp iele  d e r  un g em ein  re ich en  u nd  
schonen  b ild lich en  D a rs te llu n g e n , d ie  d a s  W e rk  aus- 
zeichnen .

D en A bschluB  d e r A rb e it b ild en  n eb en  e in e r w ill- 
kom m enen  L ite ra tu r -A n g a b e  S ch luB bem erkungen  all- 
g em einer N a tu r  iib e r d i e  G e s t a l t u n g  u n d  d i e  
A n l a g e  v o n  B r u c k e  n . D er Y e rfa sse r m e in t da- 
bei, es v e rh a lte  sich  d ie  B ru ck e  zu a n d e re n  B au- 
w erken  e tw a  w ie d a s  R elief zu r R u n d p la s tik . In  be iden  
F a llen  sei d ie  k iin s tle risch e  W irk u n g sm o g lich k e it 
g le ichsam  um  eine  D im ension  b e sc h ra n k t. D arf m an 
das vo n  d er B riicke  w irk lich  sag en , muB sie n ic h t viel- 
m eh r v o n  a n d e re n  G e s ic h tsp u n k te n  a is  d ie  iib rigen  
B au w erk e  b e tr a c h te t  w e rd e n ?  Y oll a b e r  s tim m en  w ir 
m it dem  V e rfa sse r  iibere in , w en n  e r au sf iih r t, d ie  ein- 
zelne B ru ck e , sei sie  n u n  S ta d t-  o d e r S trom briicke , sei 
von  je h e r a is  K  u  n  s t  w  e r  k  em p fu n d en  u n d  g eo ta lte t 
w orden , tro tz d e m  be i d e r  A u sb ild u n g  d ie  techn isch - 
k o n s tru k tiv e n  G es ich tsp u n k te  d ie  e n tsch e id en d en  
w aren . D ie E in s te llu n g  in  d ie  L a n d sc h a ft oder in  das 
S tad teb ild  is t s te ts  a is  „ e i n  T e i l  d e s  m i t  k i i n s t -  
l e r i s c h - a r c h i t e k t o n i s c h e n  M i t t e l n  z u 
e r z i e l e n d e n  G e s a m t e i n d r u c k e s  g e w e r -  
t e t “ worden. M it g roB tem  R e c h t s a g t d e r Y erfasser, 
d iese  A n sch au u n g  vom  W e s e n  d e r  B r u c k e  a i s

e i n e s  K u n s t w e r k e s  sei b is in  d ie  e rs ten  J a h r -  
zehn te  des 19. J a h rh u n d e r ts  e ine se lb s tv e rs tan d lich e  
gew esen . E rs t  d ie  a llgem eine  S tilv e rw irru n g  d er d a r 
au f fo lg en d en  Z eit a b e r u n d  v o r A llem  d ie  V erw en d u n g  
eines n eu en  B austo ffes, des E isens, h ab en  nach  d e r An- 
s ich t des V erfasse rs  u n g e fah r v on  1840— 1890 die k iinst- 
le risch en  G esich tsp u n k te  fa s t ganz  z u ru c k tre te n  lassen . 
M an h ab e  in  dem  B au  e ise rn e r u n d  s te in e rn e r B riicken  
fa s t aussclilieB lich e ine  tech n isch e  A ufgabe  des In- 
g en ieu rs  u n d  k e in  a s th e tisch es  P ro b lem  erb lick t. D abei 
is t  in d essen  iibersehen , daB eng lische  u nd  am erik a - 
n ische  In g en ieu re  sich in  d ieser Z eit bem iih t haben , 
e ine  A sth e tik  des In g en ieu rw esen s  u n d  nam en tlich  des 
B aues e ise rn e r B riicken  au fzu s te llen , d ie  zum  A us- 
g a n g sp u n k t d ie  v ie l an g eg riffen e  F iv e  of F o rth -B riick e  
h a tte . E s  sind  d a riib e r in  d er en g lisch en  F ach w e lt 
heiBe K am pfe  e n tb ra n n t, d ie  w ir h e u te  besser zu 
w tird ig en  w issen , a is e tw a  n o ch  um  die W en d e  des 
J a h rh u n d e r ts . E ine  neue  A u flag e  des schonen  W erk es 
yon  P a u l Z u ck er m iiBte, so g lau b en  w ir, n o tw en d ig  ein 
K a p ite l iiber d iese B estreb u n g en  zu r S chaffung  e iner 
e igenen  In g en ieu r-A sth e tik  im  - A nschluB  an  die 
k u ltu re lle  A llg em ein en tw ick lu n g  u n d  d ie  D e n k u n g sa rt 
des g an zen  Z e ita lte rs  e n th a lte n . E in  so lches K a p ite l 
w iirde  dem  W e rk  eine gesch lo ssene  A b ru n d u n g  geben. 
A b er au ch  so schon  is t es e ine g liick liche  B ere icherung  
d e r  F a c h li te ra tu r  au f einem  G ebiet, au f dem  b isher 
n u r v e re in ze lte  A rb e iten  v o rlieg en . V or A llem  is t es 
Z uckers V erd ien s t, au f die a lte , auch  h e u te  noch  w ert- 
vo lle  L ite ra tu r  iiber B riicken  h ingew iesen  zu hab en .

----------  —H.—
Wohnungsbau in Essen.

ei den ausgepragten  industriellen V erhalt- 
nissen in Essen an der R uhr is t es von be- 
sonderem  Interesse, einen Blick auf die 
dortige W ohnungsbau-Tatigkeit zu werfen.
Es geschieht das an der H and einer Stadt-

____________ verordneten-V orlage, welche die gesam te
N eubau-Tatigkeit nach dem K rieg  auf diesem Gebiet
darstellt:

Der in der K riegszeit vollig  unterbundene und nach 
Kriegs-Ende durch iibermafiige T euerung nahezu still- 
gelegte W ohnungsbau konnte  ers t w ieder aufgenommen 
und in bescheidenem  Um fang fortgese tz t werden, ais Reich 
und S taa t in V erbindung m it der Gemeinde, gedrangt durch 
die unertraglich w erdende W ohnungsnot, fiir Klein- und 
M ittelwohnungen Mittel zur A bbiirdung der Baukosten- 
O berteuerung bereit stellten. Aus den Reichs- und S taats- 
m itteln sind der S tad t E ssen fiir die in den Jah ren  1919/1920 
in Angriff genom m enen und  fertig  gestellten

B auten a n f a n g l i c h ................................ 15 000 000 M.
und auf w iederholtes D rangen der Verwal- 

tung nach und  nach w e i te r e .....................  23158 600 „
zusam men:

zugebilligt worden. Yon dieser Summę 
gehen ab fiir die Siedlung „H eim aterde“
in M iilh e im .....................................................

bleiben
V e r f i i g b a r  w u r d e n  u n te r EinschluB 

einer von der F irm a K rupp und Emscher- 
genossenschaft iibernom m enen besonderen 
E rsta ttung  von 274 000 M. und der von der 
S tad t Essen anteilm aBig ais Pflichtteil 
hierzu aufzubringenden i2  220 333 M. .

38 158 600 M.

675 000 M. 
37 483 600 M.

12 494 533 M.

zusam m en: 49 978 133 M. 
BezuschuBt w urden aus dieser Summę in Essen:

332 E infam ilieuhauser m it 352 W ohnungen und 1G93Wohnraumen
129 Zw eifam ilienhauser „ 258 „ „ 958 „
29 D reifam ilienhauser „ 87 „ „ 300 „
12 Vierfam ilienhauser „ 4 8  „ „ 160 „
59 Me'i r f  am i 1 i en t i a n ser „ 335____ „______„ ^215_______ „_____

zus. 58i Hauser mit l080Wohnungen und 432fiWohnraumen
Zu diesen W ohnungen sind noch die auf Miilheimer 

Gebiet an der S tadtgrerize Essens liegenden und vorzugs- 
weise dem E ssener W ohnungsbedtirfnis dienenden 136 W oh
nungen der S iedlung „H eim aterde11 zu rechnen, fiir die aus 
Reichs- und S taatsm itte ln  der vorseitig  ausgew iesene Be- 
trag  von 675 000 M. an die S tad t Miilheim abgetreten  
wurde; den G em eindepflichtteil fiir diese W ohnungen iiber- 
nahm die S tad t Miilheim.

Fiir das J a h r  1920 h a tte  das Reich Mittel in Hohe von
2 809 000 M. zur V erfiigung gestellt;_ diese geringen. jeden 
Anreiz zum W ohnungsbau ausschlieBenden R eichsm ittel

4. F ebruar 1922.

sind m it Zustimm ung der Regierung zur Fertigstellung der 
Bauten aus den Jahren  1919/1920 verw endet w orden und 
in vorstehenden 37 483 600 M. enthalten.

Die in den Jahren  1919/1920 auftretende Teuerungs- 
welle, die hierdurch vollig unzulangliche Hohe der Reichs- 
und S taatsm ittel und die m it dem B aufortgang nicht S chn tt 
haltende Auszahlung dieser Mittel — riicksta,ndig sind noch
4 503 094 M. Reichs- und S taatsm ittel —  hatte  ohne ta t- 
kraftige finanzielle Hilfe der S tad t Essen die Fertigstellung 
der begonnenen Bauten gefahrdet. Die S tad t Essen sah 
sich im Interesse der W ohnungsfiirsorge gezwungen, auBer 
den von ihi gesetzlich zu tragenden Zuschiissen besondere 
Darlehn in Gesamthohe von 17 000 000 M. zu gewahren. 
N ur m it Hilfe dieser D arlehn w ar es moglich, die Bau- 
genosseiischaften iiber W asser zu halten. Zur A bbiirdung 
dieser D arlehn und zur Sanierung is t die Y erw altung 
w iederholt bei dem H errn W ohlfahrtsm inister um Erhohung 
der Staatszuschiisse vorstellig  geworden. D er Minister hat 
sich schlieBlich vorbehaltlich der Zustimm ung des Fmanz- 
m inisterium s miindlich bereit erk lart, einen Teil des noch 
zu deckenden Fehlbetrages zu iibernehmen. Der Betrag 
w ird voraussichtlich 4,5 Mili. M. betragen und un ter der 
Bedingung gegeben, daB die S tad t ihr Pflichtteil m it 
1,5 Mili. M. und auBerdem noch einen besonderen ZuschuB 
in gleicher Hohe des Staatszuschusses ais ttberteuerungs- 
ZuschuB ubernimm t. Die B ereitstellung dieser 10,5 Mili. M., 
sowie die N iederschlagung der von den Baugenossen- 
schaften fiir die Darlehn in Gesamthohe von 17 Mili. M. zu 
zahlenden Zinsen ist unbedingt erforderlich, weil andernfalls 
die Mieten eine iiber die w irtschaftliche L eistungsfahigkeit 
der M ieter hinausgehende Hohe erreichen wurden.

U nter den w irtschaftlichen Schw ierigkeiten der Nach- 
k riegszeit l i tt auch der „Allgemeine Bauverein E ssen“. 
N eben der A usfiihrung von B auten hat der A llbau V orrats- 
w irtschaft in B aum aterialien betrieben, indem fiir etwa 
20 Mili. M. Baustoffe der verschiedensten A rt eingekauft 
w urden. Auch h a t die G esellschaft die E ickenscheidfschen 
S teinziegeleien in H uttrop  und K ray , sowie die Eicken- 
scheidfsche Dachziegelei in W altrop bei Dortm und gekauft 
und sie u n te r A ufwendung erheblicher Mittel instand ge- 
setzt und in Betrieb genommen. D er Aufwand fur diese 
Ziegeleien beziffert sich m it den K osten  fiir V erbesserungen 
bis zur vollen Inbetriebsetzung auf iiber 5 Mili. M. Dieser 
groBangelegte E inkauf veranlaBte in der S tadtverordneten- 
V ersam m lung die Forderung, auch die ubrigen Baugenossen- 
schaften an diesem dam als giinstig erw orbenen Baum aterial 
zu beteiligen. Die beabsichtigte grofi gedachte Baupolitik
—  es soli ten  allein vom Allbau iiber 1000 W ohnungen er- 
ste llt w erden — lieB sich durch die allgem einen V erhalt- 
nisse n ich t ausfiihren. Die Folgę w ar, daB die beschafften 
B aum aterialien, zum Teil E rsatzstoffe aus der K riegszeit, 
liegen bleiben muBten und, iiberholt durch neue Friedens- 
w are, an W ert yerloren. H ierdurch geriet der „Allgemeine
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Bauverein“ erheblich starker ais andere Baugenossen- 
schaften in Yerlegenheit. Nur durch Hllfel™ f  “f  
der Stadt konnte der Konkurs der eUs? ^ ft J erhi drin. 
und vor allen Dingen vermieden werden, daB die soc inn  
trend notwendigen Wohnungen halb fcrtig stdn>n 
und womoglich wieder in Verfall "-eneten. Die 
hat ais Besitzerin von mehr ais der Halfte der Aktien ei 
finanzielles Interesse daran, daB die Samerung herb 
gefiihrt wird. Infolge der jetzigen ^ewaltigen Preis- 
steigerungen fiir alle Materialien. die der Stadt verpfandet 
und fiir ihre Rechnung verwendet werden, ist wohl mit 
ziemlicher Bestimmtheit anzunehmen, daB dabei em le  
des Absehreibungsverlustes wieder hereingebracht und dais 
auch namentlich der Betrieb der Ziegeleien zukiinftig ge- 
winnbringend sein wird. Aus diesen Griinden ist zur end- 
giiltigen Sanierung des Allbaus ein Betrag von nur 7 Mili. 
Mark festgesetzt.

Zu den von der Regierung fiir das Jahr
...................................................... 13 <3UU uuu im.

zur Verfiigung gestellten Landesdarlehn 
muBte die Stadt Essen, um den Bauvon 
Wohnungen zu ermoglichen, auBer den 
fehlenden Staatsmitteln und dem ihr gesetz- 
lich obliegenden Drittel von insgesamt . . 6 700 000 „
weitere . . . . ........................................  23 320 000 „
ais U b e r t e u e r u n g s - Z u s c h u B  auf-_______________
aufbringen.

Aus diesem Gesamtbetrag von . . . .  43 320 000 M. 
wurden mit Zuschiissen bedacht: 183 Hauser mit 694 
Wohnungen und 2535 Wohnraumen (399 Bader, 81 Stalle).

Fiir weitere 10 Hauser mit 60 Wohnungen und 
280 Raumen auf der Margarethen-Hohe
bringt die Stadt .......................................  . 1848 000 M.
und die Firma Friedr. K ru p p .................... . 3 1 6 4  000 „
auf. Der Baubeginn dieser Hauser erfolgte im August, die 
Fertigstellung voraussichtlich im April dieses Jahres.

Durch den Ausbau der 21 Baracken in der Hammer- 
StraBe, der schatzungsweise 10,5 Mili. M. kosten und zu 
dem das Reich voraussichtlich einen ZuschuB von 3 800 000 
Mark leisten wird, werden 315 Wohnungen geschaffen. 
Bereits fertig gestellt sind hiervon 200 Wohnungen.

In Dachgeschossen sind bis zum 1. Oktober 1921 mit 
den bewilligten Mitteln von 4 406 700 M. 251 meist zwei- 
bis dreiraumige Wohnungen ausgebaut worden. Durch 
Ausbau rationierter Wohnungen wurden mit einem Auf- 
wand von 651 623 M. 74 Wohnungen gewonnen. AuBerdem 
wurden bis zum 31. Dez. 1921 700 in 696 Hausera liegende 
B e r g m a n n s  - W o h n u n g e n  mit einem ZuschuB der 
Treuhandstelle von 63 701 000 M. fertig gestellt. Unter 
Hinzunahme der durch Rationierung gewonnenen rund 
1874 Wohnungen ergibt sich eine Gesamtzahl von 
4933 W o h n u n g e n ,  fiir die an Zuschiissen von
Reich und S t a a t ............................................. 60 583 000 M.
G em e in d e ............................................................  63 678 100 „
B e r g b a u ............................................................  63 700 000 „
I n d u s t r i e .......................................................  18 422 710
zusammen also r u n d ...................................... 206 383 810 M.
aufgebracht oder noch aufzubringen sind. Freiwillige Bei- 
trage fiir die Erhohung der Grundflache der Wohnungen 
iiber die ZuschuBflache hinaus sind in diesen Beitragen 
nicht enthalten. Ohne Zuschiisse wurden durch Zechen 
und industrielle Werke schatzungsweise etwa 419 W ohnun
gen nut 1812 Raumen erstellt; hier ist auch ein Ledigen- 
heim mit 472 Betten zu erwahnen.
TTT Trotz aller dieser MaBnahmen stieg aber die Zahl der 
^\ohnungsbewerber die am 31. Dezember 1919 2434, am 
1. Oktober 1920 8508 betrug, unaufhaltsam weiter und er- 
re.chte Ende Oktober 1921 eine Hohe von 17 257, darunter
11 629 Yordnngliche; unter diesen sind 6568 ohne 
Wohnung Wenn es auch ausgeschlossen ist, allen Be- 
werbern die begehrte Wohnung auf dem Weg der ZuscliuB- 
W irtschaft zu scha fen, so muB doch versucht werden, 
soweit die finanziellen Mittel ausreichen, fur die Unter- 
S K  d0e*Jeni^ en Teiles, der infolge seiner beruflichen 
Tatigkeit ganz besonders auf das Wohnen in Essen an- 
gewiesen und in seinen Mitteln beschrankt ist, den Bau 
weiterer Wohnungen im Jah r 1922 unbedingt zu fordern 
M- ?m fang des Wohnungsbaues wird V o n  d «  
Moglichkeit der finanziellen Deckung abhangen Diese 
Deckung kann lediglich im Weg der Abgabe zur Forde- 
ning des Wohnungsbaues erfolgen. Die hierzu notige 
Ausfuhrungs-yerordnung des W ohlfahrtsministers wifd 
zurzeit noch in der Zentralmstanz bearbeitet. Nach dem 
Entwurf dieser /e ro rd n u n g  sollen in PreuBen ais A b S  
zur Forderung des Wohnungsbaues — das G e se tz h a tv n r!  
aufig Giiltigkeit bis zum Ende des Rechnungsjahres 1941

setzes ' o m j .  Mai 1861 zu zahlenden staatlichen Gebaude 
steuer erhoben werden. Der Zuschlag ist im Entwurf der
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V erordnung  auf 5 v. H. des jahrlichen N utzungsw ertes 
fest<>esetzt. D em en tsp rech en d  miiBten erhoben w erden: 

^125 v. H. der G eb au d esteu er, sow eit sie auf W ohn-
gebiiude entfallt und

250 v. H., soweit sie fiir gewerbliche Gebaude ver-
anlagt worden ist.

Das staatliche G ebaudesteuersoll b e trag t in Essen
fiir W ohngebaude rund . ................................  1300 000 M.
fiir gewerbliche Gebaude rund . . . . .  l !oO UUU „ 

Die fiir den S taa t zu erhebenden Zuschlage ergeben 
also insgesam t rund zwei Millionen Mark. Die Gemeinden 
sollen nun berechtigt sein, m it G enehm igung des 
Regierungsprasidenten gemeindliche Zuschlage bis zum 
dreifachen B etrag der staatlichen Zuschlage zu erheben. 
Hiernach wurden fiir Essen liochstens 6 Millionen Mark im 
Weg gemeindlicher Zuschlage aufzubringen sein. Zu be- 
rucksichtigen bleibt, daB nach dem Gesetz sowohl von den 
staatlichen ais auch von den gem eindlichen Zuschlagen
10 v. H. des R ohertrages in die R eichskasse zur Herbei- 
fiihrung eines Ausgleiches zwischen den einzelnen 
Landem  flieBen. Von den 6 Millionen Mark, die durch ge
meindliche Zuschlage in Essen aufkom men, gehen also 
600 000 M. ab, von den staatlichen Zuschlagen 200 000 M.

Bei vorsichtiger Schatzung kann angenomm en 
werden, daB von den aus Essen an Reich und S taa t 
flieBenden Betragen der W ohnungsabgabe m indestens ein 
Betrag von 2,6 Millionen Mark zuriick liberw iesen wird; 
es standen demnach schatzungsw eise 8 Millionen M ark fiir 
das W ohnungsbau-Program m  1922 zur Verfiigung.

In der Annahme, daB die durch die A bgaben zur 
Forderung des W ohnungsbaues zu verzinsenden und 
tilgenden Anleihen im ganzen eine jahrliche Aufwendung 
an Zinsen und T ilgungssatzen von m indestens 9 v. H. er- 
fordern, ergibt sich ein B aukapital von rund  90 Millionen 
Mark fiir das Bauprogram m 1922.

Mit dem B etrag von 90 Millionen Mark lassen sich 
nach den G rundsatzen der V ergebung der B aukosten- 
Zuschiisse fiir das J a h r  1921 bei B eriicksichtigung der am
1. November 1921 m it rund 25 v. H. errechneten Steige- 
rung der Baukosten und bei B eibehaltung des fiir 1921 auf 
Flach- und Hochbau angew andten Y erhaltnisses etw a 
1000 W ohnungen erstellen, namlich:
700 Wohn 1 -50 W. i. Flaclibau zu 70 qm 9ń000,— =  23750000,—

' I 450 W. i. 3 Gesch. „ 70 c,m 77500,— =  34 875 "00,—
1O0 Wohn. i. Melirgeschossen „ 80 qm 88500,— =  8850000.—
200 W ohn. i. „ „ 100 qm 110500,— =  2 2 1<>0000,—

1000 Wohnungen M. S9 575 000,—
Bei der E rstellung der N eubauten des Jah res 1922 

wird die Bezuschussung sich zweckmaBigerweise auf eine 
groBere Grundflache ais bisher erstrecken miissen, weil 
nicht nur Mangel an kleinen, sondern auch an m ittleren 
W ohnungen besteht. Es soli deshalb die V erteilung der 
1000 W ohnungen dera rt vorgenom m en werden, daB die 
Bezuschussung nach folgenden G rundsatzen erfolgt:

70°/o =  70O< bis zu 70 qm Wohnflache,
10“/0 =  100 
20°/o =  200

80 qm
„ „  100 qm „

Infolge des stiindigen und zurzeit noch nich t abzu- 
sehenden Steigens aller A rbeitslohne und  Baustoffpreise 
kann die Hohe des fiir die einzelne W ohnung erforderlichen 
Zuschusses noch nicht erm ittelt w erden; es w ird deshalb 
vorgeschlagen, die V erteilung der einzelnen Zuschiisse in 
dem durch die bewilligten G esam tm ittel gegebenen Rahmen 
dem aus dem FinanzausschuB gewłihlten „Drei-Manner- 
AusscliuB“ zu iibertragen.
„ ,^Tl̂ er t*er groBen Zahl der W ohnungssuclienden der 
k-taut Essen befinden sich sicherlich viele verm ogende Per- 
sonlichkeiten, die ohne Zwreifel eine W ohnungsm iete be- 
zahlen konnen, die dem wirklichen B auaufw and entspricht. 
Auch werden eine ganze Reihe Gesellschaften und Firmen 
in der Lage sein, fiir leitende A ngestellte W ohnungsm ieten 
auszugeben, die dem wirklichen B auaufw and entsprechen.

ur alle diese W ohnungssuclienden wiire es unzweckmaBig 
und nicht im Interesse der stadtisehen F inanzen gelegen, 
Hinen W ohnungen zur V erfiigung zu stellen, dereń  Miet- 
aufwand durch Baukosten-Zuschiisse gesenkt ist.
zu m a r£ n nu£  bea^ o n h^ f t Lim nachsten  J alir den Y ersuch zu machen, etw a 100 W ohnungen in gu ter Lage zu er-
den wirkhchenneR 68 ? rundsatz sein soll< daB die Mieten 
e fn e r ^ ih P rS "  -Baua^fwanLd verzinsen und tilgen. Nach 
eine ?  B erechnung w urde A nfang N ovem ber

ne gut ausgestattete Praumige GeschoB-Wohnuno- im

S T o 7 d e r .f r 118 ^ f 00 M- i s t
durch den A1W  ° hn^ ngen m it den M itteln der S tad t 
Der BauaufwtnH f  61I]en łBau^ rein“ erstellen zu lassen.
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Bad Gastein im Auge des Architekten.
Studie von B au ra t K arl B a r t h ,  A rch itek t aus L andau (Pfalz), z. Zt. Rossen-M erseburg a. S.
ils G ast w eilte ich in B ad G astein, der Perle 
der Salzburger Lande. W er es kennt, dieses 
m alerische herrliche F leckchen Erde, der 

S ĉ*1 se*nes A ufenthaltes d o rt gerne er- 
innern . Schon aus der R om erzeit kom m t uns 

E a S s s g i i l l  m anche K unde dieses an N aturschonheiten  
so reichen Landchens, dessen stolze B ergw elt wie ein D ia
dem die Ebene bekront.

W as aber die N atu r in reizvoller P rach t geschaffen 
hat, das haben Menschen durch tiberladene, hohe A rchi
tek tu r zerstort. B auten  tiberm oderner S tilrich tung  storen 
viel die F reude an der natiirlichen Schiinheit und lassen 
ein S tadtb ild  entstehen, auf dem das Auge nu r w enig wohl- 
tuend ruhen kann. W as hatten  hier K iinstlerhande 
schaffen konnen, d a  die N atu r selbst ihr B estes gab, dem 
K unstler seine A ufgabe le ich t zu machen, ihn zum Schonen 
zu begeistern. Schliefilich wiirde ich mich n ich t iiber diese 
baulichen MiBstande w undern, w enn O sterreich n ich t zu 
den L andem  gehoren wiirde, in denen die B aukunst so 
hervorragend gepflegt wurde. W irklich groBe Meister ha t 
dieses L and schon hervorgebrach t; ais D eutschland und 
andere L ander noch in der E ntw icklung einer neuen B au
kunst standen, da  b lick te  m an schon bew undernd auf die 
W iener K iinstlergem einde m it Otto W a g n e r ,  Kolo 
M o s e r ,  Jos. H o f f m a n n ,  Leopold B a u e r  u. A. an 
der Spitze. G elehrige Schiiler griffen die Ideen dieser 
K unstler auf und verb re ite ten  sie in  alle L ande. Die auf- 
strebende deutsche K linstlersehaft m it ihren K unstzen tren  
D arm stadt, Miinchen, K arlsruhe, S tu ttgart, D resden und 
Dusseldorf muBte ihr B estes hergeben, um ihren  oster- 
reichischen K ollegen sich gleich zu stellen. Diese Tatsache 
laBt es mich fast unbegreiflieh ersclieinen, in dem schonen, 
von Frem den s ta rk  besuchten  B ad G astein eine nach 
meiner A nsicht so verfehlte B aukunst zu finden. W elche 
herrlichen A nlagen h a tten  h ier befahigte osterreichische 
A rchitekten schaffen konnen! Mir schw ebt ein Bild vor: 
..Terrassenform ig aufsteigende, m it W andelhallen ver- 
bundene K olonnaden, auf einfachen Siiulengangen ruhend“. 
Der A rchitekt vermiBt hier den Bebauungsplan, einen 
Plan, der im In teresse der S tad t unbeding t h a tte  entstehen 
miissen. Und wie gerne h a tten  gewiB die ósterreichischen 
Kollegen sich der reizvollen A u f g a b e  unterzogen, m it 
Liebe und Pflichtbew uBtsein etw as GroBes, E igenartiges 
schaffen zu diirfen, das durch sein G eprage einen bewuBten 
C harakter darstellt.

Hotels ha tten  m it den K olonnaden yerbunden w erden

konnen* jegliche P la tzaufteilung  w are nach dem Be
bauungsplan  vorgesehen gewesen und hatte  eine fein- 
geschlossene Linie dargestellt, die m it dem Gelande ver-
w achsen gewesen w are. Den G asten hatten  le ich t alle
A nnehm lichkeiten und B eąuem lichkeiten in  bester H ar
monie geboten w erden konnen. Der eindrucksvolle 
W asserfall h a tte  w iirdig m it den Saulengangen verbunden 
w erden miissen und  die W asserkrafte  sollten eine be- 
deutend erhohte A usnutzung erfahren, um dam it der
K ohlenknappheit entgegen zu steuern. Das T al aber ware 
durch die ZweckmaBigkeit des B ebauungsplanes in  einer 
ganz anderen, der N atur angepafiten, w ertvollen Ausge- 
sta ltung  hervorgetreten .

Es w are dienlich, w enn die Stadtgem einde G astein 
sich einm al m it der Schaffung neuzeitlicher A nlagen be- 
schaftigen wiirde und die ósterreichischen K ollegen zur 
V erbesserung dieser MiBstande zu R a t zoge. E inen Ge- 
sam tplan zu entw erfen w are die erste Bedingung. Die 
T a tig k e it des ósterreichischen P riva ta rch itek ten  is t z. Zt. 
sowieso eine sehr bescheidene — hier w are ein geeignetes, 
ein grofies B etatigungsfeld. B esonders w are noch der 
Bahnhof-Yorplatz zu entw erfen, dam it der Frem de, der 
die S tad t zum ersten  Mai betritt, gleich einen wiirdigen 
E indruck bekomm t. Hier is t noch alles Schone zu retten , 
w enn eine verniinftige B auordnung fiir S tad t und Tal 
energisch eingreift. Ganz besonders hinweisen mochte ich 
auf den ungiinstigen S tandort der Biiste des K aisers 
F ranz  Josef I.; diese wiirde an  einem herrlichen Platz, um- 
rahm t durch die schone Umgebung, viel ansprechender 
w irken und zu einer ganz anderen  B edeutung kommen. 
B esonders is t anzuerkennen, daB das Denkmal eine Stif- 
tu n g  von P riva thand  dars te llt und  kein  patrio tisches Sinn- 
bild der einstigen GroBe O sterreichs ist.

K iinstlerische B eirate w erden hier viel —• auch vom 
technischen S tandpunk t aus — leisten  konnen und  ein 
herrliches Stadtgem alde, w eithin sichtbar, wiirde die GroBe 
Bad G asteins von hoher W arte aus dem Frem dling kiinden.

Eine S ta tte  so natiirlicher Schon heit wie Bad G astein 
darf n ich t durch pekuniare K lein lichkeit ihre alte  An- 
ziehungskraft verlieren. Ich will n ich t dazu raten, Bad 
G astein zu einem Modebad umzumodeln, aber es muB hier 
in Balde doch w enigstens der N euzeit R echnung getragen 
w erden. Darum  ans W erk, m it Mut und K raft im Sinn 
a lte r A rbeit und edler K unst. Es liegt das im In teresse 
der Gemeinde und die osterreichische K linstlersehaft w ird 
ihr dankbar sein. —

Verm ischtes.
Die łiterarische Tatigkeit Leo Symphers. Die litera- 

rische T atigkeit des verstorbenen W asserbauers, Ministe- 
rial-D irektors Dr. h. c. Leo S y m p h e r  w ar eine sehr aus- 
gebreitete und kennzeichnet m ehr ais seine p raktischen 
Ausfiihrungen seine eigentlichen N eigungen, die sich 
hauptsachlich auf dem Gebiet der W a s s e r w i r t s c h a f t  
bewegten. Yon seinen zahlreichen, allein oder m it anderen 
yerfaBten W erken seien genannt: „T ransportkosten  auf
Eisenbahnen und K analen“ (1885), „D er N ordostseekanal“ 
(1886), „Der V erkehr auf deutschen W asserstraB en in den 
Jahren 1875 und 1885“ (1891), „K artę  der deutschen 
W asserstraBen un ter besonderer B eriicksichtigung der 
Tiefen- und Schleusenverhaltnisse“ [mit M a s c h k e ]  (1893,
4. Aufl. 1912), „Die M ethoden der sta tistischen  Erhebun- 
gen bei V eranschlagung des G iiterverkehrs auf zu er- 
bauenden K analsn11 [mit R e n t z s c h  und 01  w e i nj 
(1897), „Die w irtschaftliche B edeutung des Rhein-Elbe- 
K anals“ (1899), „Die Zunahme der B innenschiffahrt in 
Deutschland11 (1899), „Die w irtschaftliche B edeutung der 
K analfrage11 (1900), „Em scherthallinie und K analisierung 
der Lippe11 (1901), „W asserw irtschaftliche Y orarbeiten11
(1901), „Die w asserw irtschaftliche V orlage“ (1901), „K artę  
des Y e r k e h r s  auf deutschen W asserstraB en im Jah re  1900“
(1902), „Der T alsperrenbau in D eutsch land*1 (1907), „Unter- 
suchungen iiber den Schiffahrtsbetrieb auf dem R hein- 
W eser-Kanal11 [mit T  h i e 1 e und B l a c k ]  (1907), „K artę  
des Verkehrs auf deutschen W asserstraB en im Jah re  1910“ 
(1913), „Schiffbarm achung von Flussen durch S tau to re11 
[mit H e l m e r s h a u s e n ]  (1914), „Die zukiinftige E n t
wicklung der deutschen W asserw irtschaft11 (1918). Es 
muB ein Fachm ann von unversieglicher S chaffenskraft ge
wesen sein, der neben seiner um fassenden prak tischen  
T atigkeit noch in solchem MaB K ra ft und L ust zur 
Fuhrung der Feder gefunden hat. A uch an  diesen A rbeiten 
erkennen wir die GroBe des V erlustes. —

Zum 100. Geburtstag des Baurates Konrad Schick. 
In W iirttem berg gedenkt m an m it D ankbarke it des am

27. Ja n u a r  1822 auf der Schwabischen , A lb  geborenen 
B aurates K onrad S c h i c k ,  eines der ta tk ra ftig s ten  deu t
schen P ioniere in Palastina. Ais Schlosserlehrling faBte 
er den Plan, sich der M issionsarbeit zuzuwenden, und 
ging am Ende der vierziger Jah re  nach Jerusalem . Hier 
fiihrte ihn die VergroBerung des Industriehauses der Lon- 
doner Juden-M issionsgesellschaft zur B aukunst, die er 
nunm ehr eifrig studierte und zu seiner Lebensaufgabe 
m achte. In  der Erforschung des alten  Jerusalem  leistete 
er so H ervorragendes, daB ihn die U niversitat Tiibingen 
zum philosophischen E hrendoktor und K onig K arl ihn zum 
B aurat ernannte. E r starb  am 24. Dezember 1901 in seinem 
H aus „T abor11 in Jerusalem . —

Zum Brand des Fabrikgebaudes der Chocoladen- und 
Cacao-Industrie „Sarotti“ in Berlin-Tempelhof. Das an der 
Teile-StraBe in Tempelhof vor einigen J ahren erst errichtete 
Fabrikgebaude der „Chocoladen- und  C acao-Industrie „Sa- 
ro tti11 is t bekanntlich  vor wenigen Tagen das Opfer eines 
yerheerenden Feuers, angeblich durch KurzschluB, gewor- 
den. Bei dieser Gelegenheit sind seitens der B erliner Feuer- 
w ehr in der O ffentlichkeit abfallige Urteile iiber die Anlage 
und K onstruktion  des Gebaudes yerbreite t worden. D agegen 
w endet sich nun der D irektor der Firm a, die den Bau aus- 
gefiihrt hat, Dr.-Ing. K . W  e i d e r t , m it folgenden fu r die 
O ffentlichkeit bestim m ten Ausfiihrungen, die auch an dieser 
Stelle Interesse finden werden:

„Das vom B rand verheerte Gebaude w urde nach den 
P lanen  des yerstorbenen A rchitekten  Oskar O. M ii 11 e r  in 
den W interm onaten 1911/1912 in 67 A rbeitstagen im Roh- 
bau  von der W a y B  & F r e y t a g  A.-G. erstellt. Das ge
sam te Traggerippe des Bauwerkes, also AuBenpfeiler, 
Innensaulen, T rager, D ecken usw., besteh t aus E isenbeton; 
Eisen und  M auersteine w urden fiir das konstruk tive  Gebilde 
iiberhaupt n ich t yerw endet, sondern nur zu Nebenzwecken. 
D er Bau h a t eine Lange von etw a 90 m und eine Breite von 
etw a 60 m m it einem Lichthof von  21 m auf 30 m. W enn 
die so in den einzelnen E tagen  en tstandenen groBen Raum e 
nicht durch Trennw ande, die nattirlich in beliebiger W eise

4. Februar 1922, G3



hatten angeordnet werden un ^  beitrasen konnen, unter- 
Lokalisierung des Brandes h betriebstechnischen Grun- 
teilt wurden, s° gesch/ (L  t essere Ubersichtlichkeit. Im“ erdenm itR u ck sich tau f d ie b e s s e r e ^  ^  ^  horlzontalen
hin hatten diese ^ t a d e  das es im Keller ausbrechend, 
Sinne beschranken konnen, S h o ś s e  bis zu dem ebenfalls 
sich uber samtliche siebe h ho6 ausbreiteii konnte
in Eisenbeton hergestellte » Fabrikgebaudes fuhrte,
und zur Ausbrennung des ^ j ^ ^ r e i b e n .  fenerseits gaben 
ist zwei anderen Umŝ nt " Kabeln, Rohren usw. und

i s r  w —
brechung des Loschbetriebes. Riickzugs-

Ais ich die Notpfeife ertonen h o n e , j  ^  FeuerWsch-
signal tur sam tliche  Lo.chman . Brandleitung nach
gerate bedeutete und ich mich bei a e ^  ^  ^  m 
den Griinden hierfur erkundig , Auffassung, der ich 
das Gebaude drohe ■ entschieden entgegen
vom bautechmschen Standpun dafi in der Aufien-

habe und geborsten sei, und dafi die els®™e. • |  usw.

iipn scharfen Ostwind, in so rasender Weise um sich und 
entwickelte eine derartige Hitze, dafi es nach Aufklarung 
des Mifiverstandnisses von feuertechnischem Standpunkt 
aus vorerst nicht mehr verantwortet werden konnte, die 
rerlassenen Posten im Innern des Gebaudes Wieder zu be- 
setzen, sodafi so die ganze Fabnk  ein Raub der ^ a m ^ e n  
wurde! Erst in den Abendstunden, nachdem  das Hauptfeuer 
sich ausgetobt hatte, konnte der Bau m einzelnen le ilen  
wieder betreten werden. Ich konnte mich auf _ einem ge- 
meinsamen Gang mit Herrn Branddirektor Reichel uber- 
zeugen, dafi die Eisenbeton-Konstruktionen trotz der enor- 
men Hitzeentfaltung wahrend der Loschpause nirgendwo 
eingestiirzt waren. Aus diesen Vorgangen ware die Nutz- 
anwendung zu ziehen, daB in Fallen, bei denen es sich um 
eine Spezialkonstruktion, wie die vorliegende, handelt, die 
Brandleitung sofort Fiihlung mit sachverstandigen und orts- 
kundigen Vertretern des Baufaches sucht, um in gemem- 
samer Beratung mit diesen die erforderlichen Mafinahmen 
zu treffen. Ein in Mauerwerk und eisernen Tragern er- 
stellter Bau ware aus diesem Brandungliick sicherlich nur 
noch ais ein Triimmerhaufen, der durch Einsturz der 
Decken samtliche Maschinen unter sich begraben hatte, 
hervorgegangen.“ —

Sammlung von Sparbauweisen und anderen bautech- 
nischen Neuerungen. Dem dringenden Bediirfnis aller in 
der Praxis stehenden Architekten entsprechend, soli das 
Materiał iiber „ D i e  S p a r b a u w e i s e n  u n d  b a u -  
t e c h n i s c h e  N e u e r u n g e n 11 in einem W erke ge- 
sammelt werden. Es will dem A rchitekten, B auherm  so
wie Baubehorden an die Hand gehen und ihnen ermóg- 
lichen, aus den vielen Neuerungen durch Yergleich das 
Beste auszuwahlen. Um das wissenschaftlich wichtige 
Werk gestalten zu konnen, werden alle Stellen, die sich 
mit der Herstellung und dem V ertrieb derartiger Neuerun
gen beschaftigen, gebeten, Fragebogen 2 bei A rchitekt 
Manfred B e r g e r  in S tuttgart, Schlofi-Str. 73 c, zu ver- 
langen. —

Tote.
Dr.-Ing. Uber t- Am 27. Jan . 1922 ist der Ministerial- 

und Oberbaudirektor im preufiischen Finanz-Ministerium, 
Dr.-Ing. h. c. U b e r ,  Stellvertreter des Prasidenten der 
preufiischen Akademie des Bauwesens, unerw artet ge- 
storben. Wir behalten uns vor, auf die Bedeutung des 
Yerstorbenen zuriick zu kommen. —

■ v 0i,hnbplsbere' berufen w urde. W elches A rbeitsgebiet 
L s e  S e i c h L  zu b e h an d e ln  h ab en  w ird , g e h t au s den  
N achrich ten  an s W ien  m e h t h e ry o r. -  

W ettbewerbe.
... u p jcpnforschungs-Institu t Dusseldorf. Der 

W ettbewerb Entw urfes „W issenschaft und
^ W t 11 ist h S A r c h i t e k t  W ilhelm R e d  e n ,  M itarbeiter 
T atk ra ft is i q a n rl p r beide in Dusseldorf.
H , , r A r c M e k t A t e d  Ł i s e ?  W llh e lm -P late , E ck e  U s t . -  

^trafie Magdeburg. Die F ris t zur E insendung der 
“ ife “st vom  1. Marz auf den 1. A pril yerschoben

U niyersitatsstadt un ,  ̂ e tw a gOO 000 M. Es werden
1 0 0 0  peruam schen Verlangt; gezeichnete Entwiirfe
Zeichnunąen u ^  jm Besitz des fiir den Einsender
mussen bis zum i. ivi.a sein. D as zugehorige
zustandigen Pe™ anisch h b o c h e n  zu liefern.
Modeli ist m nerhalb der nachsten seom, y ersendung
Die K onsulate u b jn e h m e n  die Anschiufi
der Entwiirfe nach Peru. D as Yn l im a  begangene Jahr-

S t a d t  T r u X  w erden in diesem  B estreben andere grofie

PerUW e S e w e ifH e lfd°enmal Bunzlau. „U nterzeichneter ge- 
sta tte t sich zur K enntnis zu bnngen , dafi das Stadthau- 
S i  B a n S a i  Biel, in  b ez» S  a u l

S s echreibung m kh  umY die<lU nterlagen dazu bem iiht und 
d e n  ziem lich^ohen  B etrag  von 30 M (K olner K aufm =  
haus mit einem R iesenprojekt verlang t nu r 10 M.) aaiur 
eino-esandt Nach V erlauf von etw a 14 T agen  habe ich 
mich iiber den Verbleib erkundig t durch briefliche Anfrage 
Ich erhielt weder eine A ntw ort noch die U nterlagen. Durch 
dieses Verhalten is t mir die Teilnahm e am W ettbew erb un- 
moglich gemacht worden. Ich  bitte  darum , dieses Ver
halten d is  Stadtbauam tes offentlich zur Sprache zu

bul1'’611.A_ z  i n k  1 e r , A rch itek t in Senftenberg  II.
Wettbewerb Bebauungsplan Breslau. Zu diesem \\ ett- 

bewerb sind rechtzeitig  40 E n t w u r f e  einge aufen uiid zur 
Vorpriifung durch die B reslauer M itglieder des Preis-
gerichtes zugelassen worden. — _

Im Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fur ein 
Krieger-Gedachtnismal auf dem Ehrenfriedhof der Stadt 
Elberfeld sind rechtzeitig 255 Entw iirfe eingegangen. Dah 
Preisgericht ha t aus dem I. und dem H. P reis zwei gleiche 
Preise von ie 8750 M. gebildet und diese den Entw urfen 
, Siegfried11 des Bildhauers Prof. W ilh. W a n d s c h  n  e i d e r 
in Berlin, sowie „Heilige Stiitte11 des B ildhauers Wilhelm 
R e x in Hamburg verliehen. Der HI. Preis yon oOOO M. 
wurde dem Entw urf ,,Heldenehrung“ des A rch itek ten  rro f. 
Ludwig R u f f  m it B ildhauer Conrad R o t h  in  M m b erg  
verliehen. Der IV. Preis von 3000 M. fiel an  den Entwurf 
„G ranit11 des Bildhauers Paul W y  n  a n d  in W annsee bei 
Berlin. Fiir je 1500 M. w urden angekauft Entw iirfe der 
Bildhauer Paul W y n a n d  in W annsee, P au l und  K arl 
K  r  e g e 1 o h , A rchitekten in K oln und Barm en, Wilhelm 
R e x  in Hamburg, Eugen H e n k e  in Miinchen und  August 
D r a e g e r  in Charlottenburg. Eine lobende A nerkennung 
fanden die Entwiirfe: „Den unsterblichen T o ten11, „Mutter 
E rde11, „G edachtnismal und D enkstein11, „Ihr Schild ist 
rein11, „Raum im H ain11, „Das H eldenm al“, „Heldenhain", 
„Sacellum“, „Seid umschlungen Millionen“ und „G arten  des 
Schicksals“. —

Chronik.
Das Friedrich-Theater in Dessau, das Ende Januar 1922 ein

ub der Flammen geworden ist und vollstandig ausbrannte, war 
ein W erk des jungeren L a n g h a n s ,  das am 27. Oktober 1856 
eroffnet worden war. Es war das zweite Theater an derselben 
Stelle und hatte einen Yorlaufer in dem Hoftheater, das 1798

Personal-Nachrichten.
Professor Peter Behrens. An der Akademie fiir die 

bildenden Kiinste in W i e n  ist eine M e i s t e r s c h u l e  
errichtet worden, zu dereń Leitung Prof. Peter B e h r e n s

H V 1 U V U  II U l .  JJO  TT U l  VXCCO LA TT U l i  —

Stelle und hatte einen Vorlaufer in dem Hoftheater, das 1798 
an den klassizistischen Architekten von E r d m a n n s d o r f  
iibertragen worden war, das jedoch am7.Marz 1855 niederbrannte.

Ein Denkmal fiir Wolfram von Gschenbach fiir die Kirche zu 
Eschenbaeh soli nach den Entwurfen des A rchitekten Willi E r b  
in Miinchen und des Bildhauers S o n n l e i t n e r  in Wurzburg 
errichtet werden. —

Inhalt: Die Briicke ais kU nstlerische E rscheinungsfnrm . — 
W olinungsbau in Essen. — Bad Gastein im Auge des Architekten. 
— Yermischtes. — Tote. — Personal-N achrichten. — W ett
bewerbe. — Chronik.

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
Fiir die Redaktion yerantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n  in Berlin.

W. B t i x e n s t e i n  Druckereigesellschaft, Berlin SW.

64 Nr. 10.


