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Neubauten der Stadt Charlottenburg
A rch itek t: S tad tbaurat, P rofessor Heinrich S e e l i n g  in Berlin-Grunewald. 

Die Erw eiterungsbauten des Rathauses in Charlottenburg.
(SchluB aus Nummer 8 .)

ro tzd em  noch  dem  W u n sch  der 
K am m ere i-V e rw a ltu n g  R ech n u n g  
g e tra g e n  w ar, d ie  S tah lk am m er 
v o r  F e r tig s te llu n g  d e r H au p t- 
k a sse n h a lle  zu beziehen  —  sie 
w u rd e  am  21. Ju n i 1912 tibergeben  
— ,z o g  sich  doch  d e re ń B e n u tz u n g  
h in  b is zu r C b erg ab e  d e r  H au p t- 
ha lle . D ie H e rs te llu n g  des R oh- 
b a u e s  d e r  le tz te ren , w ie iiber- 

haup t d e r g e sam ten  M aurer- u n d  Z im m era rb e iten  des 
neu au szu fiih ren d en  B au te ile s  w a ren  d e r A  k  t. - G e s. 
f i i r  B a u a u s f u h r u n g e n  in B erlin  zugefa llen , 
die L ie fe rung  u n d  A u fs te llu n g  d e r  W e rk s te in e , m ach ti- 
ger M onolithe vo n  gesch liffen em  K a lk s in te r  (T ra v e r tin ), 
der F irm a  D e u t s c h e  T r a v e r t i n - W e r k e  C a r l  
T  e i c h zu B erlin . D ie H e rs te llu n g  d e r  groB en, das 
O berlicht e n th a lte n d e n  K a se tte n to n n e  iiber der H au p t- 
halle  in E isen b e to n  m it a is  W e rk s te in  (M uschelkalk) 
behandelttem  V o rsa tz b e to n  o b lag  d e r  F irm a  K  e p  p i c h 
E i s e n b e t o n .  D ie u m fan g re ich e  Y e rg la su n g  des 
groBen u n d  d e r S e iten -O b erlich te  w u rd e  vom  L  u  x f e r 
P r i s i n e n - S y n d i k a t  in  E le k tro -V e rg la su n g  her- 
ges te llt; d ie  seiir e ig e n a rtig e n  B e leu ch tu n g sk o rp e r , die 
A rch itek t Jo s . R  e u  t  e r  s in  den  E in ze lh e iten  b e a rb e ite t 
h a tte , w u rd en  d e r  F irm a  G u  6  w  e r k  M a i n z  iiber- 
trag en .

Am 12. S ep tem b e r 1913 e rfo lg te  die E ro ffn u n g  d er 
neuen  S p a rk a s se n ra u m e  u n d  am  24. O k to b er d esse lben

J a h re s  d ie  O bergabe d e r sam tlich en  B iiro raum e. D er 
K om m issions-S itzungssaa l w u rd e  im  Ju n i 1914 iiber- 
geben , die R a ts s tu b e  E n d e  1915, e tw as  sp a te r auch  der 
.,M arkische S a a l“ . D ie F a ssa d e n a rb e ite n  in d er Ber- 
liner-S traB e w a ren  b e re its  am  5. Mai 1914 vo llen d e t. 
Y on  1919 au f 1920 w u rd e  das in E isen b e to n  h e rg e s te llte  
D achgeschoB  a u sg e b a u t und es w u rden  d am it noch  ru n d  
25 F e n s te ra c h se n  fiir B iiro raum e gew onnen , desg le ichen  
w u rd e  die E rw e ite ru n g  der S p a rk assen h a lle  fiir die 
n eu  e in zu rich ten d e  G irokasse  fe r tig  geste llt.

D ie fiir d en  am  28. Ju n i 1911 g en eh m ig ten  B au te il 
g le ichzeitig  b ew illig ten  B au k o sten  e i n  s c li 1 i e B 1 i ć li 
d e r  i n n e r e n  A  u  s s t  a  11 u n g  u n d  M o b 1 i e - 
r  u n  g  in  H ohe v o n  ru n d  3 Mili. M. w u rd en  n ich t iiber- 
sc h r itte n . E s h a n d e lte  sich uni 3805 b e b a u te  F lach ę  
u n d  urn  85 238 cbm u m b a u te n  R au m , d. h. um  34 M. 
fiir das cbm u m b au ten  R aum es. D er v o rlian d en e  R a t-  
h au sb au  h a t te  30 M. fu r das cbm e rfo rd e rt, u nd  zw ar 
einschlieB lich T u rin , a b e r ohne A u sb au  d er F e s trau m e .

E s sei zum  SchluB noch  k u rz  au f d ie  H eizungs- 
u n d  L u ftu n g s-A n lag e  e in g eg an g en . In  dem  v o n  R  e i n  - 
h  a  r  d t  & S ii 6  e n g  u  t  h e r r ic h te te n  B au te il w a r  eine 
N ied e rd ru ck -D am p fh e izu n g  m it se lb s ta n d ig e r K esse l- 
u n d  S ch o rn s te in -A n lag e  v o rlian d en , die fiir d iesen  B au 
w oh l re ich ten , ab e r eben  n u r re ic h te n  u n d  d och  reich- 
lich  R au m  e rfo rd e rte n . E s w u rd e  desw eg en  e ro r te r t . 
ob n ic h t d ie  (e tw a  600 m en tfe rn te )  K esse lan lag e  o d e r 
d er A b d am p f d e s  s ta d t. E le k tr iz i ta tsw e rk e s  zu H ilfe 
g enom m en  w erd en  so llten . F e rn e r  w u rd e  e rw ogen , ab-
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Dem Gedachtnis von Curt Merckel.
m 12. November des vergangenen Jahres ist 
in Hamburg der Baudirektor Curt M e r c k e l  
unerwartet gestorben. Im „Architekten- und 
Ingemeur-Verein“ zu Hamburg hielt ihm 
Baudirektor S p e r b e r einen N a c h r u f 
dem wir Folgendes entnehmen:

Curt Merckel wurde am 4. Sept. 1858 in Stettin ge- 
geboren und hat nach der Obersiedlung seiner E ltem  nach 
Hamburg m der Realschule der reformierten Gemeinde 
seine allgememe wissenschaftliche Ausbildung erhalten. 
heine \o rliebe  fiir die technischen W issenschaften befrie- 
digte er zunachst in einem vierjahrigen Studium auf der 
Technischen Hochschule in Hannover, um sich dann den

6S

Bauaufgaben des ham burgischen S taa tes zu widmen. Das 
V ermessungsbureau in H am burg offnete ihm O ktober 1881 
zuerst die lo r e  zur Beam tenlaufbahn, indem  er dort mit 
omem W ochenlohn von 21 M. ais Zeichner eingestellt 
wurde. Eine iiberaus wiirdige B ehandlung eines Aka- 
ctemikers, die die fragwiirdige A nschauung der Ham burger 
u er den VV ert der Technik und ilire Y ertre te r im hellsten 
Licht erscheinen laBt! N icht sehr lange h a t der Ver- 
s oi ene in dieser geistvollen T a tigke it zugebracht, denn 
*<. on im Jah r 1883 wurde er der 1. Ingenieur-A bteilung 

n  des genialen R o p  e r  ais B aufuhrer zuge- 
Arnó ł D anut beginnt fiir Merckel die Zeit angestreng ter 

ei , aber auch die Zeit in tensiver geistiger B etatigung

g eseh en  von  deB schwe,
die K essel, fu r B re™ m ateri^ L u unf, des G ru n d w asse r-  
s te in a n lag e , d e r n o tig e n  S enkung , des JM rj, b
spiegels, "b nichi ii ei a "P w e rd en  k o n n e . D as
a u s  dem  R a th a u s  g an z  fe rn g  a  w u rd e  bea-u ftrag t,
M asch in en b au am t des H o ch b au am  g rtin d lich en
die Frage x« .n d ie rc .i, u«<1 einen Ent-
V o rstu d ien  u b e r d iese  ode j 1int Prsu c h en  w ar, ob im  
w urf aus bei dem  a u ch  ^

S i S S F S
a u c ? ^  der Bedienung groBe Schw ierigkeiten en t 
gegen stellten  und 
daB W arm w asser 
vorzuziehensei; um 
somehr, ais fiir die 
Fernleitung auch 
flachę, unbegehba- 
re K anale genug- 
ten ; es handelte 
sich dabei um etw a 
600 m Fernleitung.
Es w urde dannw ei- 
te r  erw ogen, ob 
sichM aschinen-Ab- 
warm e em pfehle; 
das erschien aber 
aus verschiedenen 
Griinden im vor- 
liegenden Fali nicht 
ratlich. Es empfahl 
sich, d irek ten  Kes- 
seldam pf zu ver- 
wenden, der von 
13 A,m O berdruck 
und 350° C Ober- 
hitzung auf '/* bis 
2 Atm C berdruck 
herunter gebracht 
wird. Nach D ruck- 
verm inderung h a t 
der Dampf noch 
eine O berhitzungs- 
T em peratur von rd.
340° C. Auf Grund 
dieser E rw agungen 
und M oglichkeiten 
w urde der E ntw urf 
aufgestellt und in 
einer engeren Aus- 
schreibungdem  da- 
raufhin erfolgten 
V orschlag und An- 
gebot der Firm a Rud.
Otto M e y e r  in H am 
burg  die Ausfiihr- T u r s c n m u c k  i m „M
ungiibertragen .D ie
Ausfiihrung w urde so durchgefiihrt, daB in v ier sogen. 
G egenstrom -A pparaten das H eizw asser erw arm t w ird. 
Diese A pparate stehen im E lek triz ita tsw erk . Im R a t
haus befindet sich die B edienungs-Z entrale, von  der 
aus das w arm e W asser im ganzen  H aus v e rte ilt w ird.

A uch die A n tr ie b p u m p e n  fu r d ie  W a sse rb e w e g u n g  sind  
h ie r  a u fg e s te ll t .  Die ais D am p fh e izu n g  g e b a u te n  Heiz- 
sY Stem e im  a lte n  B au te il des R a th a u se s  m uB ten  zu
W a rm w a sse r -S y s te m e n  u m g e b a u t  w erd en  w as kem e 
orofien S c h w ie r ig k e ite n  b o t ,  N ah e re s  u b e r  die  m ter- 
e s s a n te  A nlage f in d e t  s ic h  in  e in e m  i l lu s tn e r te n  Be- 
r ic h t  d e s  B e a rb e ite r s  d e s  E n tw u rfe s , des s ta d tisc h e n  
H e iz u n g s in g e n ie u rs  O. S c h m i d  t  im  „G esundhe its- 
In g e n ie u r“ , 42. J a h rg a n g  N r. 1 yom  10. J a n u a r  1919.

F iir d ie  g roB eren  R a u m lic h k e ite n  des E rw e ite - 
ru n g sb au es w urde  O b e rd ru ck -L u ftu n g  y o rg eseh en . So 
fiir die S tah lk am m er, in  d ie  a n  d e r  S u d w an d  die er- 
w arm te  L u ft h inein  gepreB t w u rd e , w a h re n d  a n  der 
N ordw and  info lge d e r g e n n g e n  so n s tig e n  O ffnungen

d es  R au m es beson- 
d e re  A bzugsoff- 

n u n g e n  v o rg eseh en  
w u rd en . D ie groBe 
H a lle  d e rS p a rk a s se  
e rh ie lt  re c h ts  und 
lin k s  am  K am pfer 
d es  g roB en M ittel- 
g ew o lb es  2  begeh- 
b a re  Z u fu h rk an a le , 
v o n  d en en  d u rch  
groB e K a s e tte n  er- 
w iirm te , im  Som- 
m er g e k iih lte  L u ft 
in  d ie  R a u m e  ge
p reB t w ird . O rtliche 

H e iz k o rp e r  zur 
Y o rw a rm u n g  sind 
rin g s  a n  d en  W an- 
den  d es  R aum es 
v e r te il t .  In  g le icher 
W e ise  w ird  dem  
,,M ark isch en  S aa l“ 
(a b e r  h ie r  unsich t- 
b a r  h in te r  dem  ho- 
h en  P an ee l)  und 
d e r  „ R a ts s tu b e “ 
P reB lu ft zugefiih rt. 
A uch  h ie r e rfo lg t 
d ie  V o rw arm u n g  

d u rc h  o rtlich e  
W  a r  m w asser-H eiz- 
k o rp e r . L e tz te re r  
R au m  h a t  auBer- 
dem  in  R iicksich t 
d a ra u f , daB au fd ie - 
se n R a u m  d a s  sonst 
im  R a th a u s  be- 
s te h e n d e  R auch- 
v e rb o t e igen tlich  
n ic h t an g ew en d e t 
w ird , e ine  gan z  be
so n d e rs  energ ische  

a r k i s c h e n  S a a l “. A b liif tu n g  durch
e le k tr is c h  a n g e tr ie -  

bene  Y en tila to ren  e rh a lte n , w ah re n d  im  „M ark ischen  
S a a l '‘ und  in d e rS p a rk a s s e n h a lle d e r t lb e rd ru c k  d e rZ u lu f t 
die A b lu ft d u rch  die v o rh a n d e n e n  T u r- u n d  F en ste r- 
ó ffnungen , sow ie d u rch  so n stig e  U n d ic h tig k e ite n  hin- 
auspreBt.. —



bei der L osung bedeutsam er Ingenieur-A ufgaben. Ais im 
Ja h r  1883 die Hamb. ZollanschluBbauten durch das Reich 
genehm igt w aren, begann eine fieberhafte B au ta tigkeit in 
Hamburg, weil nach den m it dem Reich getroffenen Yer- 
einbarungen schon im J a h r  1888 die um fangreichen Bauten 
fiir einen Freihafenbezirk beendet sein muBten, um den 
AnschluB H am burgs an das deutsche Zollgebiet rollziehen 
zu konnen. Die M ehrzahl der im Bereich des Ingenieur
wesens liegenden fur den ZollansehluB erforderlichen Bau- 
arbeiten w urden der 1. Ingenieur-A bteilung zur Ausfiihrung 
uberwiesen, der fiir die architektonischen A rbeiten eine 
besondere A bteilung u n te r L eitung  des kiinstlerisch hoeh- 
begabten, viel zu friih verstorbenen B auinspektors W  u 1 f f 
angegliedert w urde. Ais erstes B auw erk konnte die 
B rooktorkai-Briicke in A ngriff genomm en werden, dereń 
konstruk tive D urchbildung und Bauausfiihrunor nun dem 
jungen, ta tk ra ftig en  im d w issensdurstigen Ingenieur Curt 
Merckel iibertragen w urde. D a dieses Bauwerk, abweichend 
von dem sonst in H am burg iiblichen Y erfahren, in  Resrie 
ausgefiihrt w urde, so kann  m an sich vorstellen, welches 
Y ertrauen die Behorde in Merckel setzte. D ieser h a t das 
Y enrauen  iii so hotn-m Mafi Kereclitf* rtig t, daB ihm \o n  
der Behorde nach AbschluB des Baues eine G ratifikation 
von 300 M. zugesprochen w erden konnte. Das Bauwerk 
selbst, das in seiner konstruk tiven  D urchbildung keine be
sonderen Schw ierigkeiten zeigt — es is t eine aus Blech- 
tragern auf drei S tiitzen gebildete Fahrbahn. die aufier 
dem StraBenkorper sieben Eisenbahngeleise und zwei FuB- 
wege aufnimm t — brach te  in seiner A usfuhrung vielerlei 
sorgfaltigst zu beachtende Momente. D a der E isenbahnver- 
kehr, der von den zollinlandischen Giiterbahnhofen zu den 
Freihafenkais fiihrt. im Betrieb n ich t unterbrochen w erden 
durfte. so muBte zunachst un ter den Betriebsgleisen eine 
Notbriicke hergestellt werden. Diese A rbeit konnte nur 
wahrend der wenige S tunden dauernden B etriebspause in 
der N acht ausgefiihrt werden, sodaB alle Umsicht und 
T atkraft aufgew endet w erden muBten, um den am friihen 
Morgen begiunenden E isenbahnrerkehr n icht zu hindem  
oder zu gefahrden. U nter dieser in langw ieriger nacht- 
licher Arbeit ausgefiihrten N otbriicke w urde alsdann das 
tndgultige B auw erk hergestellt, das. wie sich aus der 
N atur der Sache ergibt, auf Brunnen fundiert werden 
mufite und dessen A usfuhrung ohne Unfalle verlaufen ist,

Nach Fertigstellung  dieses Briickenw erkes wurde 
Merckel die B auausfiihrung der neuen St. Annen-Briieke 
und der Abbruch der im J a h r  1869/1870 an dieser Stelle 
erbauten m assiven Briicke iibertragen. G leichzeitig iiber- 
nahm Merckel die B auausfiihrung fiir K aim auern  auf dem 
GroB-Ericus und am A lten W andrahm .

Das nachste Ja h r  stellte  ihm eine w eitere neue Auf
gabe durch die A usfuhrung der K om haus-Briicke. D as von 
H i m m e l h e b e r  entw orfene, den O berhafen-K anal in 
einer Spannw eite von 44,8 m iiberbriickende B auw erk stellt 
einen Uberbau durch S icheltrager mit- an^ehangter F ahr
bahn dar. Die S icheltrager sind so hoch iiber die StraBen- 
fahrbahn gelegt, daB der FuBgranger-Yerkehr zwischen den 
H angestangen frei von einer B riickenseite zur andem  sich 
bewegen kann. Uber die asthetisehe W irkung dieser Briicke 
im Stadtbild kann m an verschiedener M einung sein, ich 
personlich zahle n ich t zu den A nhangern einer K onstruk- 
tion, die erst durch allerlei architektonische Z utaten zu 
einem w irkungsvollen Bild zu gesta lten  versucht werden 
mufi. Das Bauw erk ha t aber insofern fiir Merckel eine 
Bedeutung, ais es das le tz te  im  R ahm en der ihm zuge- 
teilten B auaufgaben fiir den ZollansehluB gew esen is t und 
ihm die A nstellung ais Beam ten des H am burgischen 
Staates, und zwar m it dem T itel eines B aukondukteurs
2. Klasse, eingebracht hat.

Nachdem der ZollansehluB am 15. O ktober 1888 voll- 
zogen war, begannen sich die W ogen der vorhergegan- 
genen, an die H am burger T echniker die groBten Anforde- 
ruugen stellenden A rbeiten zu beruhigen und die T atigkeit 
der Baubeam ten in das ruhige Fahrw asser der A lltaglich- 
keit zuriick zu flieBen. In  dieser A lltaglichkeit le rn t 
Merkel nun eingehend die staatliche Verwaltung, die von 
Unberntenen mit Bureankratismns verw echselt und ent- 
sprechend angregriffen und peschm aht w ird, kennen und 
vergchafft sich ein k'ares Bild iiber die N otw endiekeit 
eines bureaukratischen G eschaftsganges. dessen A uswuchse 
er bis an sein Lebens-Ende zum Teil m it E rfolg bekam pfte. 
Dieser ruhigen, sich in K leinkram  haufig genug auflosenden 
Tatigkeit aber konnte Merckel sich nicht lange widmen. 
Schon im Ja h r  1890 tra t eine neue in teressan te  Bauaufgabe 
an den zuverlassigen erprobten  Mann heran. Die un ter der 
Post-StraBe liegende, in den Jah ren  1843 bis 1846 erbaute. 
den W asserstands-U nterschied in der A lster und im Mittel- 
bassin verm ittelnde Schleuse, die nu r m it einer Schiffs- 
kammer und zwei daneben liegenden Freiw asserlaufen 
versehen war, geniigte n ich t m ehr dem seit 1890 sich

dauernd steigem den Schiffsverkehr, der 1910 bereits eine 
Zunahme von 16 000 Fahrzeugen erreicht hatte , sodaB die 
Umw andlung des siidlichen Freihafen-G erinnes in eine 
zweite Schitfsschleuse beschlossen w urde. Mit der Losung 
dieser A ufgabe w urde Merckel beauftragt, und er ha t auch 
hier sein technisches K onnen im hellsten L icht gezeigt. Der 
in teressante Bau dieser Schleuse w ar eben beendet und 
Merckel ha tte  sich w ieder den taglichen A ufgaben und  den 
laufenden G eschaften der A bteilung zugew andt, ais im 
A ugust 1892 jene entsetzliche Seuche in H am burg aus- 
brach, die in wenigen Tagen tausende von Menschen aus 
ihrem W irkungskreis durch den Tod herausriB und Ham
burgs H andel und Y erkehr auf das Sehlimmste schadigte. 
W enn alle V orstellungen von Franz A ndreas M e y e r  im 
Senat erst im  Ja h r  1890 re rm o ch t hatten , H am burg zu 
einer einwandfreien W asserversorgung m ittels F iltration  
zu verhelfen, so brachte dieses Mene Tekel die Fortfiihrung 
der 1891 begonnenen A rbeiten in ein Riesentempo, sodaB 
schon im Mai 1893 die F iltrations-A nlage in  Betrieb ge
nommen werden konnte. Um in diesem Tempo Schritt 
halten  zu konnen, muBten die erfahrensten Beam ten zu 
der A usfuhrung des von O tto S c h e r t e l  entworfenen 
W erkes herangezogen werden. Die W ahl fiel u. a, auch 
auf Curt Merckel, und hier ha t er gezeigt, was W illenskraft 
und  ein k la r vorgezeichnetes Ziel erreichen konnen, wenn 
den T rager das BewuBtsein der Pflicht und die Liebe zur 
Y ate rs tad t im d zu seinen Mitmenschen beseelen. D er Ab
schluB dieser ohne R iicksicht auf korperliche Leistungs- 
fahigkeit und G esundheit der Beteiligten durchgefiihrten 
A rbeiten w urde durch die E m ennung Merckels zum Bau- 
m eister anerkannt und ihm drei Jah re  spater un ter Be- 
forderung zum B auinspektor die L eitung der K onstruk- 
tions- und m aschinellen A bteilung des Zentralbureaus 
iibertragen. In  dieser A bteilung ha t er bis zum Ja h r  1901 
den B etrieb und die U nterhaltung der im Freihafengebiet 
eingebauten m aschinellen Anlagen verw altet, um alsdann 
die L eitung der fiir die G esundheit der S tad t so wichtigen 
A bteilung fiir das Sielwesen zu iibem ehm en. A ngeregt 
durch seine S tudien iiber die Ingenieurtechnik des Alter- 
tum s ha t er sich dieses Sondergebietes der Ingenieur
technik  m it besonderem  Interesse und m it system atischer 
Sorgfalt angenomm en und die teilweise rech t schwierigen 
A ufgaben m it k larer E rkenntnis des Erforderlichen und 
m it ernster A bwagung der V orteile und Nachteile der fiir 
gleiche Y erhaltnisse sich ergebenden P iane gelost, sodaB 
das H am burger Sielsystem  ein Y orbild fiir viele S tadte 
D eutschlands und des Auslandes gew orden ist. Ais groBere 
Bauaufgabe auf diesem Gebiet is t das von der Geest 
komm ende, den E lbrand besaum ende Geest-Stammsiel mit 
der V ersenkung seiner A usmiidungsrohre in St. Pauli zu 
nennen. fiir welche L eistung ihm der D ank des Senates 
durch ehrenro lle  W orte ausgesprochen w orden ist.

Ais ich dann im Ja h r  1907 mein jetziges A m t iiber- 
nahm, habe ich m ir Merckel zum S tellvertreter und dienst- 
lichen Y ertrau ten  erkoren und vierzehn Jah re  h a t er an 
m einer Seite treu  und zuverlassig gew irkt, bis an sein 
Lebens-Ende. Das is t in groBen Ziigen die Beamtenlauf- 
bahn und der W erdegang Merckels, der in vierzigjahriger 
T atigkeit, nur auf das W ohl H am burgs bedacht, von Stufe 
zu Stufe steigend, vom  Zeichner bis zum B audirektor sich 
durchgerungen, und ein reiches Erbe von W issen und Er- 
fahrungen seinen Kollegen und M itarbeitem  hinterlassen hat.

N eben seiner Bau- und Y erw altungstatigkeit ha t 
Merckel noch Zeit gefunden zu einer erheblichen 1 i t  e - 
r a r i s c h e n  B e t a t i g u n g .  Nachdem er 1882 Auf- 
nahm e im ..A rchitekten- und Ingenieur-V erein“ gefunden 
hatte, begann er 1888 m it einer Reihe von Y ortragen im 
A rchitekten-V erein iiber Geschichte der Technik, Ge
schichte des englischen Ingenieurw esens, Geschichte des 
rom ischen Ingenieurw esens. T echnik des A ltertum s, Er- 
w eiterungsbau der A lsterschleuse, Trockenlegung des 
Fuciner Sees im A lbaner Gebirge. T rockenlegung des 
K opai-Sees usw . D as W esentliche aus diesen V ortragen 
ha t der Y erstorbene zusammengefaBt in einem Buch, be- 
tite lt „ D i e  I n g e n i e u r t e c h n i k  i m  A l t e r t u m “. 
W enn man die B latter dieses Buches durchfliegt, so fallt 
besonders das eingehende Studium  der Schriftsteller aller 
Zungen auf, die versuch t haben, die w eit vers treu ten  Zweige 
des to ten  A ltertnm sbaum es zusam men zu tragen . Viele 
dieser Zweige ha t Merckel gesam m elt und sie zu einem Biindel 
zusam m engeflochten. das, von seinem  Geist durchhaucht, 
dem L eser ein lebendiges Bild weit, w eit zuriick liegender 
Jah rhunderte  und ihrer kultu rellen  Hohe gibt. Aus diesen 
Zweigen h a t er auch Anresrungen gefunden fiir seine prak- 
tische T atigkeit, und  es sind besonders die Griechen und 
Rom er des A ltertum s gewesen, die ihm die F ingeizeige 
fiir die hygienischen E inrichtungen einer m odernen S tadt. 
wenn auch nu r in den urspriinglichsten Form en, gegeben 
haben. Diese Y ortrage, die m it spannenden W orten  die
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Zuhorer in die Denk- u n d h o h e s ^ M a B ^  von An- 
schlechter einfuhrten, hatten den- d a B  M e r c k e l  .auf

.. _ j _rioo Vpreins. r>au-erkennung und I n ^ ® s e y 0 j s i t z e n d e n  d e s  Y e r e in s ,  Bau- 
Anregung des damalige e n t s c h lo B ,  in o f f e n t -
direktors Z i m m e r ^ L t r d s d e r T e c h n i k  im Altertum in

E t ó S B E Ł - " M t tietendi■"5f!- *"chkeit zu yerDreiwu. ^  keineswegs seine 
Yortragen fehrankte Mero _  * Arf.hitekten-Veręin ein, 
wissenschaftlichen ‘ , 1908 iedes Jahr
sondern er lu t  bis zum Jahr ™ w j e u ^  ^

Mit-

gliedern durch Vortrage: uber A nregung zum
Altertum s, des M ittelalter^ und de ^  ^ ab hiiren
Nachdenken und zum

_____  , lleet f . i Z  gegeben. Von da ab horenichdenken und zum Studium e und ich
seia, “ r erWaren durcl, » i» e
k a n n  m ir  diese Lischeinun^ Drucklegung seines
in te n s iv e  B e r u f s ta t .g k e i t ,  durch ‘“ ea l i s  a t  i o n d e r

5 3 T S Ł «  »

ru ip Frw erbssinn zu dem EntschluB fuhrte, das 
y a tf  e«hpdifrfnis mehr einzuschranken, um m ehr Zeit fur 
^ °r a |i eiarische Tatigkeit zu finden. Seiner Hoffnung,
s e m e  liteiarisc |  d A ltertum s“ noch Bandę uber
v m rBPschich?e der T echnik des M ittelalters und der Neu- 

t h S t o n  m  konnen, ha t der unerw artete  T od ein 
\  S  lis an sein Lebens-Ende ist er aber ein trener 

Ziel gesttz t. i  is Vprein eeblieben — B etrachten  wir
ArlJ|e" r f„ e n  A « » e n b S  “ S  S S c h . n  Eigensehaften 

L-Pll so en S teh t ein Bild der vollsten Harm onie vor 
M e r c k e l s ,  so • und nachsichtig  im Urteil
i!ber'eTeine MUmenstThen, allzeit hilfsbereit fiir seine 
£  Mit.arbeiter und U ntergebenen, streng  gegen sich
Kollege , A bweisung geschehenen U nrechtes und
f Ł  C  isung ™  “  .ngSlfen gegen die V envalt«„g, 
liebevoli gegen seine Familie und gegen seine Freunde, 
f ' V auf Hamburg, dessen A ufstieg und W ohlstand er 

stolz aut „ „ neidlos und fordernd vertolgte,
S r  e r  treu «nd*™ dch gegen J e d e m a n n  Das , U  die h e ,  
y o r s t e c h e n d s t e n  Merkmale seines C harakters.

Vermischtes.
Die A ufstellung eines G e n e r a l - B e b a u u n g s p l a n e s  fur

Potsdam w ar vom M agistrat in einer Vorlage ' ^

durcli Eingemeindung und Ankauf yon Gelande die hierzu 
notwendieen Bedingungen zu schatfen. Da neben der Stad 
auch Siedlungs-Gesellschaften die gleichen Zwecke ycr-
foleen so lieee die Befiirchtung-einer planlosen Aufteuun0 
des an das Potsdamer Stadtgebiet angrenzenden Gelandes 
vor. Dem miisse die Stadt mit allen Mitteki zu■ b e g jn e n  
«uchen zumal auch die Regierung von der Aufstellung 
eines źweckmaJBigen Bebauungsplanes lhre Unterstutzung 
in der Eingemeindungsfrage abhangig machen wolle. Ls 
solle auch der gesamte Stadtbebauungsplan einer kiitischen 
Priifung insbesondere nach dem Gesichtspunkt dei Wirt 
schaftlichkeit unterworfen werden. Da nun der Stadtebau 
sich 111 den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einer 
Sonderwissenschaft herausgebildet habe, so werde emp- 
fohlen den Plan durch einen besonders unternchteten 
Sachverstandigen verfassen zu lassen. Ais solcher werde 
Prof Herm. J a n  s e n  in Berlin empfohlen, der sich zur 
Ubernahme der Arbeit, die auf einen Zeitraum von mm- 
destens 2 Jahren sich verteilen werde, gegen ein Gesamt- 
honorar von 250 000 M. bereit erklart habe.

In ihrer Sitzung' vom 27. Jan. 1922 haben die Fots- 
damer Stadtverordneten den Antrag a b g e l e h n t ,  jedoch 
den Wunsch ausgesprochen, einen Architekten anzustellen,

' der sieli innerhalb des Hochbauamtes unter Befreiung von 
allen anderen Arbeiten standig und unter steter Fuhlung- 
nahme mit den Stadtverordneten mit den Fragen eines 
General-Bebauungsplanes zu besehaftigen habe. —

Tote.
Graf Hans Wilczek t-  In Wien ist in diesen Tagen 

der Sammler und Kunstfreund Graf Hans W i l c z e k ,  der 
SchloBherr yon Burg Kreutzenstein, im hohen Alter von 
84 Jahren gestorben. Er war ein Grandseigneur des alten 
Osterreich, en e  ćar letzten Saulen des josefino-franziscei- 
schen Zeitalters. Graf Hans Wilczek, in Mahren ge- 
boren, hatte durch die Entdeckung ausgedehnter Kohlen- 
felder auf seinen Besitzungen in Mahrisch-Ostrau groBe 
Reichtiimer gesammelt, die er im Interesse der Humanitat 
und der bildenden Kunst verwendete. An dieser Stelle 
ist besonders erwahnenswert der durch den Verstorbenen 
seit Jahrzehnten betriebenen W iederaufbau der Burg 
Kreutzenstein, im Donau-Tal nordwestlich von Wien, bei 
Korneuburg, und ihre A usstattung m it den seltensten 
mittelalterlichen Sammlungs-Gegenstanden aller Art, die er 
mit eigenem Spiirsinn auf ausgedelmten Reisen zusammen 
brachte. Die Teilnehmer des achten internationalen Archi- 
tekten-Kongresses in Wien im Jahre 1908 haben es er- 
fahren, mit welcher leidenschaftlichen Hingabe der SchloB- 
lierr im Verein mit seiner schonen Tochter, der Grafin 
K i n s k y , die Besucher auf SchloB K reutzenstein fuhrte 
und ihnen seine Kunstscliatze erklarte. Es ist kein archao- 
logisch treuer W iederaufbau, um den es sich bei der 
heutigen Erscheinung von Kreutzenstein liandelt, sondern 
mehr ein Bild personlicher Phantasie, nicht ganz frei von 
Kulissenzauber. Im Inneren jedoch sind unermeBliche 
Kunstschatze . strengster W ahl verwendet. Schriftstelle- 
risch war er nur selten tatig. 1908 erschienen von ihm 
bei Lechner in Wien „Ansichten iiber K onservierung und 
Restaurierung alter Kunstwerke“ und „Erinnerungen eines

W a f f e n s a m m l e r s " .  Bei dem Festzug  ^ r  ^ i e r  des 
fiOiahriaen R egierungs-Jubilaum s d e s  K aisers ^ ranz 

S  war e r  die treibende Kraft- u n d  w enn wir nicht 
irren w ar er auch schon bei dem beruhm ten Festzug 
Hans Makarts in W ien in den
beteiligt. N icht unvergessen sei s e m e  T atig k e it im \  erem 

Alt W ien“ zur E rhaltung  des alten , schonen Stadt- 
charakter-s der K aiserstad t an der D onau. Mit ihm hat 
Osterreich eine Personlichkeit yerloren, die m an offentlich 
ais den „K avalier von W ien“ bezeichnet hat. —

W ettbewerbe.
Im W ettbewerb Hochhaus Bahnhof Friedrichstrafie 

in Berlin erhielt den I. Preis von 30000 Mk. der Eutwurt 
der A ichitekten J . B r a h m  nnd R K a s t e t  e i n e r , untei 
Mitarbeit des A rchitekten Alf. B e c k e r ,  sami lich in L assel. 
Der [i. Preis von 25000 Mk. fiel an den E ntw urt der Ar
chitektem Briider L u c k h a r d t  und H o f f m a n n  in 
Berlin, der 111. Preis von 15000 Mk. an den des A rchitekten 
W. G.’ K o c h  in S tu ttgart. Einen IV. P re is  von je  óOuO Mk. 
erranajen die Arcliitekten D r.-Ing  Otto S c h u b e r t  in 
D resden; Adolf A b e l  i n S tu ttg a rt; O tto K o  l i t  z in Herlin- 
Friedenau; W. L a n g s t e i n  in K arlsruhe i B.; Martin 
E l s a e s s e r  in Koln und Jos. T i e d e m a n n  in Berlin- 
Charlottenburg. Eiir 3000 Mk. wurde angekau tt d^r Entwurf 
des A rchitekten H;ins S c h a r o u n in Insterburg . Offeutliche 
A usstellung der Entwiirfe bis m it 19. F ebruar 19-22 im 
Festsaal des alten Berliner R athauses in der K onigstrafie.

Wettbewerb Heldenmal Bunzlau. H err A rchitekt 
Z i n k l e r  in Seuftenbcrg berichtig t seine M itteilungen auf
S. 64 der „Deutschen B auzeitung“ d.ihia, daB er, wenn auch 
reichlich yerspatet, inzwischen die gew iinschte Auskunft 
erhalten habe, nach der die fiir ihn bestim m ten Unterlagen 
fiir den W ettbew erb anscheinend bei der Po.itbeforderung 
abhanden gekoinmen sind. G leichzeitig is t ihm auch eine 
Mitteilung iiber T erm in-Y eriangerung des W ettbewerbes 
zugegan^en. —

In einem Wettbewerb betr. Entwiirfe fiir ein Biirohaus 
der Hansa-A. G. in Barmen liefen 18 A rbeiten ein. Den
I. Preis von 20 000 M. errang  der E ntw urf „Am bunten 
FluB“ der A rchitekten E. K a r s t e i n  und A. S c h u - 
rn a c li e r in Elberfeld; den II. Preis von 12 500 M. der 
Entw urf „W upperb8rse“ von K. Fr. D i e d e r i c h s  in 
Barmen; demselben Bewerber fiel auch ein III. P reis von 
8500 M. fiir den Entw urf „R en tab ilita t“ zu. E in weiterer
III. Preis von 8500 M. w urde dem E ntw urf „Zwei Achsen '1 
von C. I. M a n g n e r  in Barm en zugesprochen. Fiir je 
6000 M. wurde der A nkauf beschlossen der Entw iirfe der 
A rchitekten J . B e c k m a n n  in Barm en (zweimal), 
C. I. M a  n g n e r in Barmen und F. W . H o e f f g e n in 
Lennep. Im Preisgerieht befanden sich u. a. die Hrn. 
S tad tbaurat K o h l e r  in Barmen, S tad tb au ra t K o c h  in 
Elberfeld, Prof. Ii o t. h in D arm stadt, Dr.-Ing. H e c k  e r 
und Prof. F. B e c k e r  in Dusseldorf, sowie A rchitekt
F. H i i s g e n  sen. in Barmen. Der W ettbew erb w ar auf 
die Mitglieder der O rtsgruppe W uppertal des „Bundes 
D eutscher A rchitekten11 beschrankt. —

Inlialt: Neubauten der Stadt Charlottenburg (SchluB). — 
Dem (jed^chtnis von Curt Merckel. — Yermischtes. Tote.
— Wettbewerbe. —
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