
Abb. 9. A n s i c h t  d e s  n e n e n  ś j p e i s e s a a l e s  d e r  - i l e n s a  a e a d e m i e a -  i n H e i d e l b e r g .
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Alle Rechte rorbehaltea. — Fur nicht verlangte Beitraąe keine Gewahr.

Das ehem als Kurfurstliche Zeughaus zu Heidelberg und sein Umbau zu Speisetaalle, 
Turnhalle und Fechtraumen fur die Studenten der Umversitat Heidelberg.

Yon Baurat Ludwig S c h m i e d e r  in Heidelberg.
(SchluB aus No. 19.)

m  J a h r  1733 w urde m m  der P lan  W ohnungen —  die K am ine d roh teu  einzusturzen. « e
cefaBt „in  dem  alten  G em auer m it Lehm  ausg estaak ten  Fachw erksw ande w iesen grobe
in dem  M arstall" eine U n i r e r -  Loeher und  P utzschaden  auf —  befahl der Kurfun-t
s i t a t s - R e i t -  
schule alsbald  zu 
erbauen. (S. W in- 
kelm ann 2. 255.
Nr. 2049.) Nach 
A rt. XV der S tad t- 
privilegien vom  

17. Septem ber 1746 w ar K arl Theodor 
^gnadigst nicht ohngeneigt. den  in  
aldasigen m arsta ll befindliehen soge- 
nannten  a lten  langen  bau  zu ram nlichen 
Cas-semen einrichten  und  fertigen  zu 
lassen, in  d e r gnad igsten  zuversicht
jedoch. d a B -----  selbige (die burger-
schaft) dahero  a n ro rd e r  is t zum er- 
giebigen beitrair der baukosten  einver- 
stehen w erde” . (O berrheinische S tad t-
rechte 1, 538.)

1775 w urden  die drei a lten  Giebel- 
m auem  und  zwei S toekw erke vom  Sud- 
w estturm  h in ter der R eitschule w egen 
der E instu rzgefahr abgetragen . W egen 
des schlechten  baulichen Z ustandes der
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1799, daB N iem and m ehr in den M arstall e in ąu a rtie rt
w erden diirfe. t  „ron

1799 sehen w ir w ieder den E rbfeind vo r den lo r ę
d e r S ta d t H eidelberg. D er M arstall w ird  von den  m n -  
zosen beschossen und  dabei viel S ehaden  a n g en ch te t. 
D er S turm  w urde jedoch  abgeschlagen.

1810 w ird dann B aum eister F r o m m e l  b eau ttiag t, 
den P lan  „Z ur H errich tung  des un te ren  M arstaii- 
gebaudes zu einem offentlichen L agerhaus zu  p ru len .

1 c o f St. ,WU {L  ^ as ErdgeschoB ais L ager verm ietet.
1 od 1 w ird  ein M ietvertrag  m it der S tad t abgeschlossen. 
die den un teren  S tock ais L agerhaus ubem im m t und
^•hfn  S o  ln . an  die H and lungs-Innung  ab-
gibt. 1832 w ird  e in  T or au f der W estseite, verm utlich  
die heu te  w ieder geschlossene stichbogenform ie-e Off- 
nung, eingebrochen, v ielle ich t um u nm itte lbar von  
K ra h n e n in  die H alle einladen zu konnen. Zu dem 
beabsichtig ten  Umbau des ganzen  G ebaudes in ein 
L agerhaus w ird aber ers t am  2. Ju n i 1844 die Bau- 
genehm igung erteilt. Die N otw ohnungen im Ober-
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^eschoB w erden  nunm ehr au sg eb ro ch en , an s te lle  der 
a lte n  Scheidew ande tre te n  P fo s ten , die das D ach g eb a lk  
abstiitzen  und  auch im E rdgeschoB  so llen , so w e it no tig , 
T ragep fos ten  au fg es te llt w erd en . D ie g o tis ie ren d en  
G auben w erden  au fg ese tz t, d ie h e u te  n och  au f dem  Ge
baude sitzen. Im  A nschluB  a n  d iese Y e ran d e ru n g en  
w ird  1854 d er Q uai v o rg e b a u t u n d  m it e inem  eisernen 
K rah n en  versehen . —  Mit dem  Q u a ib au  m uB te d a s  L ag e r
haus (Z eughaus) Z ugange  v o n  d e r N o rd se ite  erhalten .

1855 w erd en  d a n n  a u c h  d ie  P ia n e  und 
K o sten an sch liig e  f iir  e in  k le in es T o r in 
d e r M itte a is  D u rc lig an g  zum  M arstall- 
hof un d  zw ei groB ere re c h ts  u n d  links 
fiir das In lan d s- u n d  das A uslands- 
lag e r y o rg e leg t. E s  sin d  d a s  die
3 T ore, d ie  h e u te  n o ch  in  d e r  N ord
seite  sitzen  (A bb. 11).

Am  7. Mai 1896 w u rd e  d as  Zeug- 
h aus e rn eu t v o n  e in e r F eu e rsb ru n st 
he im gesuch t, die d en  g a n z e n  O stflugel, 
in  dem  S ta ll u n d  W o h n u n g  des Uni- 
v e rs ita ts -R e itin s ti tu te s  u n te rg eb rach t 
w aren , e in a sch e rte  u n d  be i d e r  4 Men- 
schen u n d  27 P fe rd e  u m k am en . Um 
bei ah n lichen  F a lle n  ein U bergreifen 
des F eu ers  au f d as  L a g e rh a u s  zu ver- 
h indern , w ird  d ie  B ran d m au e r d icht 
h in te r dem  e rs te n  o stlich en  G urtbogen- 
feld  e ingezogen . E rs t  im  J a h r  1902 w ird 
in d iesem  F liige l d e r neu e  S ta ll fiir 
22 P fe rd e  m it e in e r M assivdecke ge- 
b au t. D ie W o h n u n g  so llte  zunachst 
w egen  d er F eu e rsg e fah r fo rtge lassen  
w erden , sie w ird  a b e r  d o ch  1908 iiber 
dem S ta ll e in g eb au t.

Mit dem  B eg inn  des 19. Jah r- 
h u n d e rts  sch e in t d e r  oben  erw ahn te  
P lan , die K a se m e  in  d e r  M arsta llru ine  
u n te rzu b rin g en , fe s te  G e s ta lt  gew onnen  
zu haben . 1806 b e su ch te  B a u d ire k to r  Fr. 
W e i n b r e n n e r  H e id e lb e rg  u n d  be- 
sich tig te  bei d iesem  A nlaB  au ch  die Mar- 
sta ll-R u ine . U n te r se in e r L e itu n g  und 
nach  seinen  A n g ab en  is t  d a n n  d er B au 
d e r h eu tig en  G ew erbeschu le  a is  K aser- 
n en -N eubau  u n te r  B e n u tz u n g  d e r  R este 
des M arsta lles e n ts ta n d e n . D ie K aserne 
blieb  jedoch  n ic h t la n g e  im  G ebaude. 
B ere its  1818 w urde  s ie  w ied e r g eraum t 
un d  der U n iv e rs ita t a is K lin ik  zu r Ver- 
fiig u n g  g es te llt, u n d  z w ar fiir die medi- 
zin ische, ch iru rg isch e , k lin isch e , sowie 
auch  d ie  h eb ea rz tlich e  A b te ilu n g , die 
b isher im  D o m in ik an e r-K lo ste r , dem 
re ichen  S p ita l, s ich  b e fan d en . Die 
k lin ischen  A n s ta lte n  m it A u sn ah m e der 
h eb ea rz tlich en  A b te ilu n g  w u rd e n  1842 
in d a s  ehem alige  Je su ite n g e b a u d e , das 
b isher a is I r r e n a n s ta l t  g e d ie n t h a tte  
(heu te  K ase rn e ), v e rle g t. D ie hebe
a rz tlich e  A n s ta l t  m uB te w eg en  P la tz- 
m angels b e re its  1829 a u s  dem  vor- 
m aligen  K a se m e n g e b a u d e  in  den 
w estlichen  A n b au  des Z eu g h au ses  ver- 
le g t w erden , au f den  bei d iesem  AnlaB 
e in  zw eites S to c k w e rk  g e se tz t w urde. 
D er E n tw u rf  zum  S to c k a u fb a u , sowie 

TT fiir die in n e ren  Y e ra n d e ru n g e n  u n d  die
U m gestaltung  des A uBeren, in sb eso n d ere  des doppelten  
lu rg e s te lle s  m it P ila re n  un d  A rc h itra v , s tam m en  von 
der H and  des B aukom m issars  W  u  n  d  t.

E n tb in d u n g a -A n s ta lt  b e re its  w ieder 
m  die b isherige  K lin ik , d ie  in zw isch en , w ie  o ben  er- 
w a m t ,  g e rau m t w ar, y e r le g t u n d  d a s  b ish e rig e  G ebaude 
gegen  \Ł  000  fl. an  die Z o llv e rw a ltu n g  a b g eg eb en , die 
es heu te  noch a is H a u p ts te u e ra m t b e n u tz t.

1884 w u rd e  d ie  h e u tig e  U n iv e rs ita ts - 
^ rauenklim k von B auinspektor S c h a  f e r e rb a u t. D as 
enemaiige K asem engebaude ging a n  d ie  R e n tz le r’sche
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Abb. 16. D e r  S p e i s e s a a l  d e r  „ M e n s a  a c a d e m i e a ” n a c h  d e  m^ E n t w u r f.

. 12-15. G r u n d r i s s e  u n d  A n s i c h t e n  d e s  Z e u g h a u s e s n> c.h d e m  U m b a n .  (Siehe auch den GrundriB S. 102.)Abb.

11. Marz 1922.
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G ew erbeschul-S tiftung der S tad tgem einde H eidelberg 
iiber, die das G ebaude heute noch besitzt. _ D er w esthche 
Teil der M arstall-R uine is t 1748 ais R eithalle  fur 
U niversitats-R eitschule hergerich te t w orden.

D am it sind die allm ahliche E n tsteh u n g  d e r .s a m t-  
lichen zur heu tigen  A nlage gehorenden  B auw erke und  
ihre V eranderungen im L auf der Jah rh u n d erte  bis au 
den derzeitigen Z ustand beschrieben.

* *
*

B ittere  N ot w ar nun, wie schon erw ahnt, die V er- 
anlassung, daB das Zeughaus eine durchgreifende bau- 
liche Y eranderung  erfahren muBte. Z unachst sollte die 
a k a d e m i s c h e  S p e i s e h a l l e  in einer solchen 
GroBe un tergebrach t w erden, daB 1000 T eilnehm er in
2 A bteilungen unm ittelbar nach  einander gespeist w er
den konnen, sodann w aren eine T u r n - u n d  F e c h t -  
h a l l e  yorgesehen und E i n z e l r a u m e ,  in denen 
die K orporationen geschlossenen F ech tu n te rrich t nehm en 
konnen. Bei der E rfiillung dieses in groBen Ziigen 
um rissenen Program m es haben  sich zum T eil noch 
andere Bediirfnisse herausgestellt, zum T eil d ran g te  die 
A usnutzung yorhandener R aum e von selbst zu d er vor- 
geschlagemen Zweckbestim m ung.

E ntsprechend diesem R aum program m  gliedern  sich 
heute die verschiedenen B auteile des Z eughauses ganz 
natiirlich so, daB in d er Mitte Y orraum , A borte und  
Trcppeńhaus und zu den Seiten  einm al die Speisehalle 
und daś andere Mai die T um halle  u n te rg eb rach t sind. 
(Abb. 2j S. 102) Man dachte  d a ran , das Zwischeng'ebalk 
zu belassen, dann  w aren  aber der Speisesaal u nd  die 
T urnhalle sehr n ieder gew orden, ein W ald  von  P fosten  
und Biigen h a tte  die R aum ausnu tzung  erschw ert, w enn 
nicht ganz unm oglich gem acht, und  iiberdies w are  das 
ObergeschoB so n ieder und  so dunkel gew orden, daB 
es sich zu keinem  verniinftigen  Zw eck h a tte  verw enden  
lassen. Der gesam te E inbau  des L agerhauses muiJto 
also fallen, die urspriingliche, m it den k iihn  g espann ten  
Spitzbogen aufgeteilte  Halle ergab sich som it von  
selbst. Da die N ebenraum e, sowohl die der T um halle , 
ais die des Speisesaales, viel L ichtoffnungen benotigen, 
so w ar ihre natu rliche  L age in den G ebaudeecken.

An den Speisesaal schlieBen sich die K och- und 
Spiilkiiche und die A borte  fiir das P ersonal an. Da- 
neben, im friiheren H euspeicher des U niversitats-R eit- 
institu tes, haben G em iiseputzraum , K ohlen und  Vor- 
ra te  P latz  gefunden und ' sind von  der M arstall-StraB e 
her iiber einen geschlossenen W irtschaftshof zugang- 
lich. Da die N ebenraum e n ich t au f die H ohe d e r H alle 
durchzugehen b rauchten , ergab sich iiber der K iiche 
von selbst ein groBerer R aum , d er F  e r  i e n s a  a  1, der 
etw a 100 Personen faBt und  nach Sem esterschluB ais 
Speisesaal, insbesondere in  der k a lten  Jah resze it, d ienen 
kann. (Abb. 15, S. 119.) A uch seine V erw endung  ais 
LBznnmer der A ssistenten erseheint zw ekm afiig und  er- 
forderlich, d a  diese zum groBen Teil u n te r denselben 
Verhaltnissen wie die S tudierenden selbst zu leiden 
haben. Der uber der Kiiche gelegene kleine Saal is t 
uber eine eichene W endeltreppe von der groBen Speise- 
j .  ew aHs zuganglich. Uber den V orra tsraum en  lieg t 
die W ohnung des H ausm eisters. Die A borte  fiir die 
b tuden ten  liegen E rspam isse  halber so, daB sie gleich- 
zc! ig yon  der T urnhalle und den F ech traum en  aus 
HU we^en -kO rinen  und zw ar in  2 S tockw erken

u 8 V« * m dun& nach dem 1  ObergeschoB
W endeltreppe3 ™  KurfiirBt Casim ir ers te llte

Die T urnhalle is t um eine Achse k iirzer ais der 
Speisesaal. An N ebenraum en sind A uskleideraum e m it 
B rausebadern fiir T urner und T urnerinnen  und  ein 
kleiner H órsaa fiir e tw a  30— 40 H orer yorgesehen in 
dem im AnschluB an das T um en  theore tischer U nter 
n c h t gegeben w ird oder B esprechungen abgeha lten  
w erden konnen. Um den H orsaal allein b e n u k e n  zu

S e r  s M  2a A bortqU:,eml:Chk<:it ^ RUCksiChten auf die u m e r  a n d  Z A borte auch m  dieser E cke angeordnet

v e m a Ł n S ' T ™ * *  U^ en d ie S  Zolt
einnim m t geSamten w estlichen F lugelbau
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Zur A u sn u tzu n g  v e rb lie b e n  som it n u r  n och  der 
U n i v e r s i t a t s - R e i t s t a l l  u n d  die d a riib e r lieg en d e  W ohnung  
des R eitleh rers. A us dem  S ta ll w u rd e  eine  g u t be- 
lich te te  L esehalle  g e m a c h t,  die  h ie r, u n m itte lb a r  bei 
d e n  Speise- u n d  d e n  E rh o lu n g s rau m e n  d e r  S tu d en ten , 
auB erorden tlich  g iin s tig  lieg t _ (A bb. 2 , S. 102). Die 
d a r iib e r  b e f in d lic h e n  R aum e sind  dem  K uch en p erso n a l 
oder U n iv e rs i ta ts b e a m te n  a is W o h n u n g  und  U n te rk u n ft
y o rb e h a lte n .  .

Schw ieriger g e s ta lte te  sich d ie  V e rw en d u n g  des 
D achgeschosses zu F ech trau m en  u n d  zw ar e inm al, weil 
der je tz t d u rc h  d ie  K e h lb a lk e n lag e  n a c h  o ben  be- 
eng te  D achraum  zum F e c h te n  zu n ied e r, u n d  dann, 
weil er zu d unke l is t. D as K eh lg eb a lk  m uB te deshalb 
gehoben, a lles n ic h t u n b ed in g t e rfo rd e rlich e  H olzw erk  
w urde h erausgenom m en  u n d  s t a t t  d e r k le in e n  G auben 
w urden  nach  d er H ofse ite , n a c h  d e r  h in  die Fecht- 
raum e liegen , groB ere au fg ese tz t.

So e rg ab en  sich im  D achgeschoB  sieben  8 ,00X 6,50 m 
groBe E inzelraum e m it je  ru n d  60 cim B oden flache  und 
ein groB erer und  ein k le in e re r S aa l a n  b e id en  E nden. 
Im  M ittelbau b efin d e t sich d as  Z im m er fu r  die Fecht- 
lehrer, in  d er H alle  u n d  im  F lu r  s ind  die P aukzeug - 
sch ranke  und  d ie  W asch tisch e  a u fg e s te llt. D as H aus 
w are som it, w ie m an sag t, b is  u n te r  d ie  H ohlziegel 
au sg en u tz t (Abb. 10, S. 117 u n d  14, S. 119).

Die schw erste  A ufgabe  w a r dabe i, tr o tz  d e r  w eit- 
gehenden  A u sn u tzu n g  des In n e ren , d a s  AuBere móg- 
lichst zu belassen . E in  V erg le ich  d e r  b e id en  Lang- 
se iten  im  friiheren  un d  im  n eu en  Z u s ta n d  b e se itig t alle 
B edenken  in  d ieser B eziehung  (A bb. 11, 12 u n d  13).

A n d e r N eck arse ite  w u rd en  s t a t t  d e r  3 T o re  drei 
F en ste r m it je  e iner B riis tu n g  e in g ese tz t, so n s t tra te n  
n u r 3 k leine O ffnungen n eu  h inzu , d ie  d e rjen ige , der 
den  a lten  Z u stan d  n ich t kenm t, in  k u rz e r  Z eit kaum  
noch vo n  dem  a lten  w ird  u n te rsch e id en  k o n n en . Die 
H ofseite is t m it A usnahm e des D ach es  vo llstand ig  
u iiberiilirt geblieben, n u r  die v e rm a u e r te n  Offnungen 
w urden  herausgenom m en u nd  je  n a c h  L ag e  d er Ver- 
ha ltn isse  d u rch  F e n s te r  od e r T o re  e rse tz t.

Die au s  d e r Z eit d e r R o m a n tik e r  stam m enden , 
go tisch  sein  so llenden  G au b en  w uirden au f d e r Hof
seite e rse tz t d u rch  d re ite ilig e  m it P u ltd a c h  abgedeck te  
A ufbau ten , die zusam m en m it d en  groB en  F e n s te rn  des 
Speisesaales u n d  d er T u rn h a lle  d ie  b re ite  L a g e ru n g  des 
B aues b e to n en  helfen.

D urch  den  F o rtfa ll des Z w isch en g eb a lk es is t  im 
In n e ren  die H alle  in  ih rem  u rsp riin g lich en  Z ustand, 
w enn  auch  n ich t in  ih re r u rsp riin g lich en  L an g e , w ieder 
e rs tanden . N atiirlich  k o n n te  e in  S p e ise saa l n ich t ais 
Z eughaushalle  oder u m g e k e h r t a u s g e s ta t te t  w erden. 
D am it der R aum  n ich t zu groB u n d  zu h och  u n d  daher 
a is  A u fen th a ltsrau m  u n g em iitlich  w irk te , m uB ten D ecke 
un d  W andę  eine ein fache  B em alu n g  e rh a lte n . D a  aber 
die H alle zugleich  eine G ed ach tn ish a lle  fiir die im 
W eltk rieg  gefa llen en  K o m m ilito n en  d er R uperto -C aro la  
sein sollte, so is t b e ab sich tig t, d ie  N am en  der G efallenen 
a n  den W an d en  en tla n g  einzum eiB eln  u n d  so d e r Nach- 
w elt zu iiberlie fern  (Abb. 8 , 9 u n d  16).

O ber diesem  G edenk fries w u rd en  d a n n  w eite r die 
W appen  a lle r  bei der R u p e rto -C a ro la  angem elde ten  
stu d en tisch en  K o rp o ra tio n e n  ais fa rb ig e r  R aum schm uck  
an g eb rach t; zugleich  w u rd e  e ine V o rric h tu n g  geschaffen , 
daB bei festlichen  A n lassen  die B an n e r an  d en  Langs- 
w anden  in H iilsen  e in g e s te c k t w e rd e n  k o n n en .

Im  A llgem einen  w ird  d e r  R au m  n a c h  B edarf mit 
e lek trischem  L ich t e rh e llt, bei fe s tlich en  A nlassen  
sollen  jedoch  n u r  die F lam m ch en  v o n  W achskerzen  
lh r flack e rn d es L ich t in  d er H a lle  v e rb re iten .

E in  d e ra r t u m fassen d es B a u v o rh a b e n  k o n n te  nur 
d u rch g efiih rt w erden , w en n  a lle  B e te ilig ten  zu r Auf- 
ir in g u n g  der erheb lichen  B a u k o s te n  b e itru g en . N ach 
dem  ^ o ran sch lag  w aren  au fzu w en d en : 
fiir die Speisehalle  m it N eb en rau m en  . . 300 0 0 0  M.
tu r  den  F e rien saa l m it Z u b eh o r . . . .  160 000 M.
iu den A usbau  des D aches zu F e c h ts a le n  . 360 0 00  M.

fu r den M i t t e lb a u ................................................... 80 0 00  M.
tu r  die T u r n h a l l e ..................................................  290 000  M.

1 1 9 0  000 M.
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insgesamt rand 1200000 M. ohne die Einrichtung der 
LesehaUe und den Aufwand fur die innere A u ss ta ttu n g  
der Sale und der Koehkuche.

Zur Yerfugung gestellt wurden 300 000 M. rum  
badischen Staat ais Beitrag fur den Einbau der Speise- 
halle. 150 000 M. in bar und 250 000 M. ais rerzins- 
liches amortisierbares Darlehen von der Stadtsremeinde 
Heidelberg zur Ablosung des Mietvertrages der bis- 
herigen Fec-htraume und ais ZuschuB zur Erric-htung 
einer Tum - und Fechthalle einsehlieBlieh der erforder- 
liehen Nebenraume. Aus Stiftungen stehen noch etwa 
100 000 M. zur Yerfugung. Der Rest muBte durch frei- 
willige Beitrage aller Freunde der Ruperto-C'arola auf- 
gebrac-ht werden. Ansehnliche Beitrage sind bereits 
eingegangen.

Es ist zu hoffen. daB auch unter den Lesera dieser 
Zeitschrift sieh zahlreiche Freunde oder Angehorige 
der im W eltkrieg gefallenen Studenten der Unirersitat

Heidelberg befmden, die bereit and. zur Linderung der 
Not der geistigen Arbeiter fur dieses Bauvorhaben 
Mittel zur Yerftigung zu stellen. oder beizutragen. daB 
die Namen der Gefallenen iń wńrdiger W eise der Nach- 
welt in  der GedenbhaUe der Ruperto-Carola uberliefert 
werden konnen. Beitrage sind an die Sammelstefle 
S n d d e u tse h e  D i s k o n t o b a n k .  H e i d e l b e r g ,  zu zahlen.

W enn es gelungen ist. den Studenten Mittags- und 
Abendkost zu maBigem Preis in einer gemeinsamen 
Halle geben zu konnen. die zugleich ais Gedenkhalle 
an die im W eltkrieg gefallenen Studenten und Dozenten  
ausgestattet ist und bei besonderen Anlassen ais Fest- 
raum dienen kann, wenn weiter die Tumhalle, die 
Fechtsale und schlieBlich auch die Lesehalle in das alte 
Zeughaus eingebaut worden. dann laBt sich vergłeichs- 
weise wohl mit Recht sagen. daB aus dem ehemals 
kurfurstliehen Zeughaus nunmehr ein Z e u g h a u s  
d e r R u p e r t o - C a r o l a  geworden ist. —

Zur Frage der Bebauung des Alten Botanischen Gartens in Munchen.
m AnschluB an unsere Ausfuhrungen uber 
diese Frage auf S. 99 erhalten wir die private 
Mitteihmg. daB die Gefahr fur den Alten 
Botanischen Garten so gut w ie abgewendet be 
trachtet werden kann. Der - M u n c h e n e r  
( O b e r b a y e r i s e h e )  A r c h i t e k t e n -  

u n d  I n g e n i e u r  - T e r e i n "  hatte dem bayerischen 
Landtag, den Ministerien des Innem, fur U ntem cht und 
Kułtus. der Finanzen und dem Stad trat Munchen eine Ent- 
sddieBung uberreicht. in der es heifit:

_Wir protestieren dagegen. daB auf einem der prach- 
tig?ten Platze Munchen?. im  Alten Botanischen Garten. 
ein Bankhans. wie uberhaupt ein Prirathaos errichtel und 
ein doch nie befriedigender Kunstausstellungsbau erstellt 
werden soIL femer daB durc-h solche Piane der groBzugige 
freie Plaiz zerrissen und veraum m elt wird und durch diese 
Bauprojekte es unmóglieh gemacht wird. einen monu- 
mentalen. der Kunst Munehens wur>Iigen Bau spater hier 
zu erstellen. Die versammelten Architekten bitten. diesen 
Planen und solchen Abkommen die Zustinunung zu ver- 
sagen.-

Auch der _ A r b e i t s a u s s c h u B  d e r  b i l d e n d e n  
K i i n s t l e r  M u n c h e n s '  hat zur Frage der Bebauung 
des Botanischen Gartens Stellung genommen und beim 
Kultusministerium den Ant rag gesteDt. es móchte das Ge- 
lande des Botanischen Gartens in erster Linie der 
K u n s t l e r s c - h a f t .  die hier historischen Boden habe. 
zur Yerfugung bleiben. fem er den Yorschlag gem acht es 
woBe zur Klarung der Frage. ob ul-erhaupt und in welchem 
MaS eine Bebauung des Gelandes unter weitestgehender 
Schommg der Anlagen móglich ware. ein I d e e n w e t t -  
b e w e r b ,  fur den gróBte Freiheit der Yorschlage ge- 
wahrt wird. ausgeschrieben werden.

Wir erinntm bei dieser Gelegenheit an die Studien 
ober die Bebauung des Alten Botanischen Gartens in 
Munchen. die wir in den Xummem 59—60 des .Jahrgangs 
1920 von Hm. Architekten Wilhelm S c h e r e r  in 
Munchen veróffentlicht haben. D iese Studien stutzen sich 
jedoch auf die Xiederiegung des in \ie len  TeUen baufalligen 
Glaspalastes. Mit Entschiedenheit wendet sich auch die 
_Deutschv6Ikische Arbeitsgem einschaff gegen die Bebau
ung und nimmt Bezug auf eine Erklarung des Kultus- 
Ministeriums im bayerischen Landtag, nach welcher die 
Angelegenheit in  diesem Jahr nicht mehr zur Ent- 
scheidung kommen werde. da die Frage in aller Ruhe 
grundlich weiter gepruft und eine Anderung der  ̂ Plan- 
gestaltung erwogen werden solle. D ie Gemeinschaft Lak 
diese Erklarung fur nichtssagend und mahnt zur Wach- 
samkeit. Energischer Einsprach sei jetzt notwendiger denn 
je. denn es handle sich darum. der Bevćlkerung dieses 
Stadtteiles Licht und Luft zu erhalten.

Inzwi-chen nun hat das Kultus- Ministerium. veranla£t 
durch eine kleine Anfrage im Landtag, das Materiał uber 
diese Fragre zusammengesteUt. Wir entnehmen. unter Bei- 
fusrun? eines Lageplanes. der Denkschrift das Eolgende: 

Xach dem Torlaufigen Yertrags-Entwurf war beab- 
-ir-hriot der Diskontogesellschaft zum Zweck der Er- 
richtuno- eines Bank- und Burogebaudes eine noch^zu . tr- 
■łessend^. etwa 1600 <P» groBe Flachę an der Sophien- 
StraBe in Erbbaurecht auf die Dauer von SO Jahren 
zu uberla-sf-n. A is Entgeld hierfur sollte. gleichfalls auf 
dem Gelande des A lten  Botanischen Gartens. durch die 
F irm a H e i l m a n n  k  L i t t m a n n  ein allen A nfonle- 
nmsren entsprechendes neue? Kunstausstellur:_ ̂  Gebaude 
vr,r, etwa 1500 Grundflache nach dem vom Ministenum

festzusetzenden Bauprogramm hergestellt und dem Staat 
zum freien ausschlieBlichen Eigentum kostenlos uber- 
gtben werden. Die Herstellungskosten dieses AussteEungs- 
gebaudes sind auf mindestens 7—8 Mili. M. zu beziffem. 
Die Ausfuhrung sowohl des Bank- wie des Kunstaus- 
stellungs-Gebaudes sollte unter der kunstlerischen Ober- 
leitung des Architekten Professors Osw. B i b e r nach den 
von ihm entworfenen Planen erfolgen. die noeh der Ge- 
nehmigun? der zustandigen Ministerien bedurfen.

Der Gedanke. der allen uber diese Sache gefuhrten 
Yerhandlungen zugrunde lag. war der. fur den Staat 
kostenlos in den Besitz eines neuen Ausstellungsgebaudes 
zu gelangen. Das Bedurfnis nach einem solchen Gebaude 
ist ein vordringliches.

Was Munchen dringend braucht ist neben dem Glas- 
palast. der fur die groBen Sommerausstellungen bestimmt 
bliebe und nach seiner Beschaffenheit leicht noch achtzig 
■Jahre aushalten k a n n , ein einwandfreies. mit Benutzung

aller Erfahrungen eingerichtetes staatliche; Kunstgebaude. 
in dem —  etwa nach der Art der Ansstellungsranme der 
Akademie der bildenden Kunste in Berlin — n e b e n  
u n d  u n a b h a n g i g  v o n  d e n  g r o B e n  J a h r e s -  
a u s s t e l l u n g e n  “ k l e i n e r e  e r l e s e n e  A u s -  
s t e l l u n g e n  unter bestimmten kunsderischen Gesichts- 
punkten zusammengestellt werden konnen. so: KoQektiv- 
fKler Gedachtnis - AussteDungen herrorragender Kunstler. 
Ausstellungen kunstlerischer Kreise und ^chulen. Leihaus- 
stenungen. sei es alter oder moderaer Kunst und endlich 
auch Ausstellungen erlesener angewandter Kunst. Denn 
auch dem Kunstgewerbe fehlt es —  was aus den Kreisen 
des Kunsthandwerkes immer wieder betont wird —  an 
den so notwendigen Ausstellungsraumen.

Fin Blick auf das rege Ausstellungsleben in anderen 
Stadten zeigt. daB Munchen schon heute v iel v on seiner 
ehemaligren zentralen Stellung fur das deutsche Kunst- 
leben eingebuBt hat. Ein neuer Ausstellungsbau wurde in 
diesem Wettkampf von ?ar nicht zu unterschatzender Be- 
deutunz sein und wesentlich dazu beitrasen. daB Munchen 
~eine fuhrende Stellung ais Kunststadt in Deutschland 
weiter erfolgreich behaupten kann. Ais Platz fur ein  
neues Kunstausstellungs-Gebaude konnte nach der dem 
Minister! um aus fruheren Yerhandlungen bekannten  
Stellungnahme der Kunstlerschaft und der Offentlichkeit 
nur der A lte Botanische Garten in Frage kommen. Es war
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darauf Bedacht zu nehmen, daB der Alte Botanisehe 
Garten, soweit ais irgend m o g lich a is  parkartige Grun- 
anlage erhalten werde und der Offentlichkeit unemg 
schrankt zuganglich bleibe. Die spatere Verwendung des 
Gelandes fur eine groBziigige einheitliche Bebauung zu 
Kunstausstellungszwecken unter Einbeziehung des w as- 
palastes diirfte nicht unmoglich gemacht, das pnvaten 
Zwecken dienende Gebaude muBte also so gestellt 
werden, daB es nur eine kleinere Flucht beanspruchte, die 
far die weiteren Piane entbehrt werden kann; das neue 
Kunstausstellungs-Gebaude aber sollte sich dem kunftigen 
Gesamtplan nach Moglichkeit einfiigen lassen, auBersten- 
falls aber in fernerer Zukunft, nachdem es lmmerhin em 
paar Jahrzehnte lang wertyolle Dienste getan, wieder be- 
seitigt werden.

Das Kunstausstellungs-Gebaude sollte bis Juli/August 
1922 gebrauchsfertig erstellt werden, da beabsichtigt war, 
im Zusammenhang mit der „Deutschen Gewerbeschau 
MUnchen 1922“, die eine grofie Heerschau auf dem Gebiet 
der angewandten K unst bringt, auch auf dem Gebiet der 
freien Kunst in Verbindung mit der alljahrlichen Glas- 
palast-Ausstellung, aber ohne Beeintrachtigung, sondern 
im Gegenteil zur Unterstiitzung der wirtschaftlichen Inter- 
essen der dort ausstellenden K iinstlerschaft eine kleine, 
aber erlesene A u s s t e l l u n g  d e u t s c h e r  K u n s t  
aller Richtungen im zusammenfassenden Oberblick etwa 
iiber die letzten zwanzig Jahre zu veranstalten.

In der Offentlichkeit und vor Allem im S tad trat 
Miinchen sind nunmehr schwere Angriffe gegen den ganzen 
Plan und gegen die A rt des Vorgehens der Regierung er- 
hoben worden. Vor Allem wird eingewendet, der S tadt
rat und die Bevolkerung Miinchens hatten, gestiitzt auf 
die Zusagen friiherer Staatsminister, zum mindesten ein 
moralisches Recht darauf, daB der Alte Botanisehe Garten 
ais offentliche Anlage und Erholungsplatz fiir Tausende 
von Stadtbewohnern unangetastet erhalten bleibe. Dieser 
Einwand kann nicht ais zutreffend anerkannt werden. Es 
ist niemals eine fiir alle Zeit yerpflichtende Zusicherung 
gegeben worden, daB der Alte Botanisehe Garten nicht be
baut werden diirfe. Ais der Botanisehe Garten nach 
Nymphenburg verlegt wurde, blieb die Frage, was in Zu
kunft mit dem alten Garten geschehen solle, zunachst 
offen. Es wurde aber damals schon angedeutet, daB das 
Gelande spater voraussichtlich fiir K unstausstellungs- 
zwecke Verwendung finden werde. V orerst sollte der 
Garten der Stadtgemeinde Miinchen zur Beniitzung ais 
offentliche Anlage gegen ttbernahme der Unterhaltungs- 
pflicht zur Verfiigung gestellt werden. Das Finanz- 
Ministerium hat damals in einer Note vom 4. Februar 1913 
ausdriicklich erklart, daB es dieser Absicht nur dann zu- 
stimmen konne, wenn in dem gegebenenfalls m it der 
Stadtgemeinde Miinchen abzuschlieBenden formlichen Ver- 
trag  hinreichende Sicherheiten dafiir vorgesehen wiirden, 
daB dem Staat ais Grundeigentiimer m it Bezug auf eine 
spatere Yerwendung des der Stadtgemeinde Munchen zur 
Beniitzung iiberlassenen Gelandes fiir irgendwelche staat- 
liche oder sonstige Zwecke oder auch hinsichtlich etwaiger 
Verwertung durch Veraufierung jederzeit vollige Yer- 
fugungsfreiheit gewahrt bliebe, und wenn die W iderruf- 
lichkeit der Cberlassung ausdriicklich und nicht nur ais 
reine Form festgelegt wurde. Dementsprechend ist denn 
auch in den §§ 5 und 6 des zwischen S taat und S tad t am
17. Februar/17. Marz 1914 geschlossenen V ertrages be
stimmt, daB dem Staats-Ministerium des Innern fiir 
Kirchen- und Schulangelegenheiten die Oberaufsicht iiber 
die Gartenanlagen vorbehalten bleibt und die S tadt
gemeinde sich seinen Anordnungen iiber Unterhaltung 
Benutzung und Verwendung des Gartens ais offentliche 
Anlage unterwirft. Der V ertrag tra t am 1. Januar 1914 
in K raft und kann vom Staat jederzeit ohne Ktindigung 
gelost werden, wahrend die Stadtgemeinde nicht kiin- 
digen kann. Nach Losung des Vertrages steht der Stadt
gemeinde Munchen keinerlei Anspruch auf irgendwelche

FnKchadisninsr i n s b e s o n d e r e  n ich t fur die w ahrend der 
E a u e r  d e r g  Vegr’w altung gem achten A ufw endungen und An-

bChaA ucheiausU der in der S tad tra tss itzung  angezogenen 
M inisterial-EntschlieBung vom 16. Ja n u a r  1918, die sich 
auf die F rage der Bebauung des sogenannten kleinen 
Botanischen G artens bezieht, kann  n ichts dafiir gefolgert 
werden daB der groBe Botanisehe G arten  dauernd  An- 
lageflache bleiben solle. Es findet sich d o rt lediglich die 
Bemerkung, daB weder S tad t noch L and in  absehbarer 
Zeit im stande sein w urden, die hohen K osten  aufzu- 
bringen, um an Stelle des k leinen B otanischen G artens 
einen freien offentlichen P latz  zu schaffen, fiir den auch 
m it R ucksicht auf die Nahe des groBen Botanischen 
G artens ein Bedurfnis n icht bestehe. D am it wollte selbst- 
verstandlich nicht gesag t w erden, daB der ehemalige 
groBe Botanisehe G arten ganz unberiihrt erhalten 
bleiben miisse. W as zur Evidenz schon daraus hervor 
geht, da ja  zur selben Zeit im Ja n u a r  1918 vom gleichen 
Ministerium die E inleitungen fiir die S tiftungen des 
Kónigs getroffen w urden, die eine viel in tensivere Be
bauung des groBen Botanischen G artens vorsahen, ais sie 
heute in B etracht steht.

Aber auch sachlich genommen kann  den Ausfiihrun- 
gen des S tadtrates nicht beigestim m t werden. Das Ge
lande des ehemaligen groBen B otanischen G artens miBt 
mit EinschluB des G laspalastes rund  43 000 <im. Davon 
sind durch den G laspalast rund  13 000 Qm bebaut. Un- 
bebaut bleiben also bis je tz t rund 30 000 qm. Die eigent- 
lichen G artenanlagen, wie sie zurzeit von der S tad t unter- 
halten werden, um fassen 28 000 <im. D avon w urden durch 
das B ankgebaude und das neue K unstausstellungs- 
Gebaude zusammen nur etw a 3000 <im, durch das B ank
gebaude allein nur etw a 1600 <Jm bebau t w erden. Es 
blieben also noch etw a 25 000 qm ais G rundflache iibrig. 
Wie ‘behaupte t w erden konnte, daB dadurch  die Lunge 
der GroBstadt empfindlich verringert, die schone Anlage 
ais E rsatz einer Sommerfrische und eines Landaufenthaltes 
zerstort und die Moglichkeit, einm al auf diesem  Gelande 
an Stelle des G laspalastes ein zweckmafiiges, fiir Munchen 
unentbehrliches A usstellungsgebaude zu schaffen, fiir alle 
Zeiten verschiittet w erde, is t schw er verstandlich . Nicht 
eine Schadigung, sondern eine F o rderung  Miinchens er- 
w artet sich das U nterrichtsm inisterium  von dem Plan.

Nunmehr w ird le ider darauf verz ich te t werden 
miissen, noch fiir diesen Sommer zum Ziel zu kommen. 
Die Frage kann  und  soli daher in aller Ruhe griindlich 
w eiter gepruft und nach M oglichkeit gefo rdert werden. 
H insichtlich der P langesta ltung  und S itu ierung  der Ge
baude wird insbesondere versuch t w erden, das Bank
gebaude noch weiter zuriick zu drucken und  dem ostlichen 
Anbau des G laspalastes zu nahern, w ahrend das K unst
ausstellungs-Gebaude vielleicht gegeniiber an die westliche 
Seite des G laspalastes gestellt w erden konnte. Auch ein 
engerer W ettbewerb kann noch in B etracht gezogen werden.

Bei der W ichtigkeit der A ngelegenheit is t sie auch 
dem M inisterrat un terb re ite t w orden. Es is t deshalb noch 
nicht moglich, heute eine abschlieBende E rk la rung  abzu- 
?.e ®n ' ^ er sein, wie er will, so w erden die
verhandlungen nicht ganz um sonst gew esen sein. Die 
ir a g e , die je tz t angeschnitten ist, muB irgendw ie gelost 
werden. M u n c h e n  b r a u c h t  e i n  A u s s t e l l u n g s 
g e b a u d e .  Es mussen sich M ittel und  W ege finden 
lassen dieses Ziel zu erreichen. Mit bloBer V erneinung 
und K ritik  kommen wir n ich t voran. V eriinderte Zeiten 
ertordern auch veranderte  Mittel. W er etw as erreichen 
will, mu(,i auch bereit sein, gewisse Opfer zu bringen.“
c i, +erf{ l  u >Tatz ^ er D enkschrift ist sehr schon und 
sehr treffend. N ur brauchten  diese Opfer n icht gerade an 
einer der w ichtigsten Stellen Miinchens gebracht werden. 
Es werden sich bei einigem Suchen fiir das Bankgebaude

tur das notw endige A usstellungsgebaude wohl auch 
noch andere zweckmaBige P latze finden lassen. —

me W a r  m e w i r t s c h a f t l i c h e  T a g u n c  
fur Architekten und Baufachleute, sowie fiir 

Mr He| zberatungsste 11 pn. hat am
14. und 15. November 1921 im Landesgewerbe- 
museum in S tuttgart stattgefunden. Sie 

i A wurde von Baurat M e u t h  vom Wurttpmh
Landesgewerbeamt in Anwesenheit von rund 70 T

Lei ter "de s La 11 tlesb r e n n s t o\f am te s, P H t f g  e r ^ b e g ^ S t  

aus Munchen uber „ Di e  w a r  m e t e  c h  n i a  c h e A u ~

Warmewirtschaftllche Tagung in Stuttgart.

Teil-
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^  S- ^ eJ  G e b a u d e “. Der Redner, der sich ais 
A rchitekt einfuhrte, betonte einleitend die Notwendigkeit,
tv iw-11?- i ?  ™  H aushalt noch m ehr zu sparen.

ie oghchkeit dazu sei in groBem Umfang gegeben. In 
erster Linie musse darauf gesehen w erden, daB bei Neu- 

die G esichtspunkte einer moglichsten Brennstoff- 
n al  b®rticksich tig t werden, aber auch in den 

WaM b  Gehąuden lasse sich Vieles bessern. Bei der 
und 711, 'w  ^  u 8 se‘ auf eine giinstige Lage zur Soime 
K l i  1! E zu achten ,,nd die Nord-Stidlage bei
v o r 3 S r gn .aURn ^  A11- emein('» der Ost-W estlage . Dei Bauende mufi sich schon beim Bauplan
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die Gewifiheit verschaffen, daB m indestens am Tage die 
Raume Sonne erhalten. J e  nach der gew ahlten Lage sind 
die einzelnen Raum e zu gruppieren, bei der N ord-Sudlage 
zum Beispiel die Schlafraum e nach Osten anzulegen. Die 
StraBenbreite soli eine m oglichst grofie sein, ganz be
sonders bei der O st-W estlage, da sonst nam entlich im 
W inter die Sonne nich t in die W ohnungen gelangen kann. 
Im Obrigen is t aus w arm etechnischen G esichtspunkten 
einer moglichst geschlossenen und gedrangten  Bauweise 
der Yorzug zu geben, da freistehende Gebaude zu groBe 
Abkiihlungsflachen aufweisen, ein Nachteil, der allerdings 
durch eine entsprechende Bauweise beseitig t w erden kann, 
die aber einen bedeutend groBeren A ufwand erfordert. Aus 
Griinden der leichteren E rw arm ung und des sparsam eren 
Brennstoff-Verbrauches is t ferner darauf zu halten, daB die 
Raume die notw endige Hohe nich t tiberschreiten. Der 
Redner glaubt, daB auf dem L and eine Zimmerhohe von
2,3 m, in den S tad ten  von 2,5 m im Allgemeinen ausreichen 
werde. Em pfehlensw ert sei w eiter aus w arm ew irtschaft- 
lichen Griinden, das Schm alhaus dem B reithaus vorzu- 
ziehen. Bei K onstru ierung  der Decken und der Boden 
diirfen die w arm etechnischen G rundsatze ebenfalls nicht 
auBer A cht gelassen werden. W andę, die zu Yorraum en, 
Treppenaufgangen usw. fiihren, sind so zu gestalten, daB 
groBe W arm everluste verm ieden werden. Ganz besonders 
ist in den D achgeschossen die W arm ew irtschaft zu pflegen, 
wenn verm ieden w erden will, daB die Bewohner dieser 
Raume, die m eist zu den arm eren Volksschichten gehoren, 
ubermaBige A ufwendungen fiir Brennstoffe machen miissen. 
Eine Mauerdicke von 38 cm ringsum  is t die am meisten 
erwiinschte. Leider lassen die B auordnungen Abweichun- 
gen zu, die sehr nachteilig  w irken, und auf die in vielen 
Fallen die sehr schadlichen Schw itzw asserflachen zuriick- 
zufiihren sind. V or dem Beziehen neuer Gebaude sollten 
die W andę vo llstandig  trocken  sein. D achrinnen und Ab- 
fallrohre, die sich vielfach in einem schadhaften Zustand 
befinden, sollten in O rdnung gehalten werden. Nasse W andę 
fiihren auBer zu den iibrigen vielen N achteilen und Ge- 
fahren zu starken  W arm everlusten. D er R edner besprach 
weiter eingehend die Beschaffenheit der zur Verwendung 
kommenden B aum aterialien, das Problem  der W arme- 
speicherung und die V erw endung von Isolierp latten  aus 
mannigfachen Stoffen. Gegen den W indanfall is t aus- 
reichender Schutz zu schaffen. Beziiglich der inneren Aus- 
gestaltung der G ebaude w urden die zweckmafiigsten 
Bodenbelage erortert. An H and von L ichtbildem  wurde 
gezeigt, von w elcher groBen W irkung auf den Brennstoff- 
V erbrauch es ist, wenn die nebeneinander und iiberein- 
ander liegenden W ohnraum e der verschiedenen Beniitzer 
gleichmafiig beniitzt, w enn also Raum e, die neben- und 
iibereinander liegen, geheizt werden, wodurch sich der 
W arm everlust sehr verm indem  laBt. Bei den heutigen 
W ohnbauten sind nach der w arm etechnischen Seite hin 
viele Fehler zu verzeichnen, die groBe W arm everluste be- 
deuten und dauem d groBe B elastung der Bewohner be- 
wirken. Die H ohlraum m auer b ring t in der Regel nicht die 
erw arteten V orteile, nam entlich w ird der gewollte W arme- 
schutz n ich t erzielt. D er V ortragende schloB un ter leb- 
haftem Beifall m it der Bitte, es m ochten vor allen die 
w arm ew irtschaftlichen G esichtspunkte, die m an eigentlich 
fiir Selbstverstandlichkeiten  halten  sollte, m ehr beachtet 
werden.

Dann sprach S ta d tra t E c k  e r aus Miinchen iiber „D i e 
h a u s l i c h e n  E i n z e l f e u e r u n g e n "  un ter besonderer 
Beęucksichtigung der Bediirfnisse der K leinw ohnungen. Es 
solle in der W ahl der H eizkorper n icht schem atisch, son
dern individuell vorgegangen werden. W as in einem Fali 
vorteilhaft sei, konne sich im anderen ais schadlich erweisen. 
Fiir die verschiedenen Bediirfnisse seien eine Reihe prak- 
tischer T ypen geschaffen, und es miisse dringend angeraten  
werden, jeweils friihzeitig m it dem Fachm ann in Y erbindung 
zu treten. E in groBer Fehler sei es, w enn iiber die Frage 
der H eizung ers t nach E rstellung  der Gebaude entschieden 
werde. Es zeige sich hier sehr oft, daB d iezw eckm afiigste  
Heizanlage w egen verfeh lter B aukonstruk tion  n ich t mehr 
eingerichtet w erden konne. Auch solche Falle seien zu ver- 
zeichnen, daB bei A usarbeitung des B auplanes auf cne 
Heizanlage iiberhaupt n ich t R iicksicht genomm en werde. 
Neben dem raschen E rw arm en der Raum e kom m en sehr die 
W arm espeicherung, sowie die Y erbindung von Heizen und 
Kochen in B etracht. Die breite, niedere Form  der Ofen sei 
der schm alen und hohen vorzuziehen, weil bei den breiten 
und niederen A nlagen die rasche E rw arm ung der unm ittei- 
bar iiber dem Boden lagernden  L uftschichten erleichtert 
werde. In  S iedlungshausern geh t das B estreben im m er mehr 
dahin, Ofen aufzustellen, die es erm oglichen, daB von einer 
Heizstelle aus m ehrere Zimmer erw arm t o d e r w em gstens 
tem periert w erden konnen, und zw ar ebenso Raum e, die

neben einander, wie solche, die iibereinander liegen. Die 
Zentralheizung kom m t im W esentlichen nur do rt ais die 
richtigere und w irtschaftlichere Anlage in B etracht, wo 
viele Raume zugleich geheizt w erden miissen; sonst is t die 
Ofenheizung (Mehrraum-Heizung) vorzuziehen. Eingehend 
befafite sich der R edner m it dem K achelofen in seinen 
verschiedenen Ausfiihrungen. Die Technik habe grofie Fort- 
schritte gemacht, viel groBere, ais in der B evólkerung bis 
je tz t bekannt sei, und man habe die Moglichkeit, fiir jeden 
Zweck eine H eizanlage zur Verfiigung zu stellen, die allen 
Anspriichen geniige. — An H and von Lichtbildern wurden 
die einzelnen Typen erlautert. Bei der A nschaffung eisem er 
Ofen sei im Allgemeinen V orsicht sehr am Platz, da noch 
viel auf den M arkt komme, w as n ich t ais gu t und wirt- 
schaftlich anerkannt werden konne. Sehr gute eisem e Ofen, 
die eine rasche E rw arm ung und eine vorziigliche Brennstoff- 
A usnutzung ermoglichen, stelle W asseralfingen her. Die 
W irkung der neuen Erfindungen, wie Blechkasten usw., die 
eine bessere W arm e-A usnutzung erm oglichen sollen, werde 
vielfach iiberschatzt. W enn derartige A pparate tatsachlich 
Vorteile bringen, so gehe daraus hervor, wie vieles bei den 
je tz t in Beniitzung befindlichen Heizanlagen im Argen liege. 
Es konne festgestellt werden, daB die Heizgase auch bei 
Y erwendung der je tz t vielfach angebotenen W arme- 
A pparate noch m it sehr hoher Tem peratur in den K am in 
austreten . Die im Lichtbild vorgefiihrten Kachelofen 
zeigten, wie m annigfaltig die ais vorteilhaft anzusprechen- 
den T ypen sind, und wieviel sich durch die W ahl der am 
m eisten passenden Ofen an Heizstoffen sparen laBt.

Im w eiteren V erlauf der T agung sprach Oberingenieur 
S c h m i d , L eiter der warm etechnischen A bteilung des 
Landesbrennstoffam tes in S tu ttgart, iiber „ H a u s k a m i n e  
u n d  d e r e ń  E i n f l u B  a u f  d i e  W i r t s c h a f t l i c h -  
k e i t  d e r  H a u s b r a n d f e u e r s t a t t e n “. Der Schorn- 
stein is t a is der Motor anzusehen, der die Feuerung in 
Betrieb setzt. Deshalb muB der Ofensetzer sowohl wie der 
E rbauer des Hauses, der A rchitekt, dem K am in die aller- 
grofite A ufm erksam keit zuwenden. Eine vollstandige Ver- 
brennung kann  nur erreicht werden, wenn der K am in hin
sichtlich der Hohe und Lichtw eite so bemessen ist, dafi er 
in allen S tockw erken reichliche Zugstarke aufweist. Es 
steh t fest, daB fiir niedere Kamine, welche infolge ihrer ge- 
ringen Hohe eine geringere Zugkraft haben, im Y erhaltnis 
zur Rostflache viel groBere Querschnitte erforderlich sind, 
ais fiir hohere K amine, eine Erkenntnis, die beim Bau der 
sogen. K leinhauser und Siedlungsbauten besondere Beach- 
tung  verdient. N ach Besprechung der an die K am ine, ins- 
besondere bei Fiihrung derselben an AuBenmauem, zu 
stellenden A nforderungen hinsichtlich M auerstarke und 
W arm eschutz w urden zahlreiche Falle von Storungen der 
W irksam keit der H auskam ine an H and von Lichtbildem  
vorgefiihrt. Ais Ursache dieser Storungen ergaben sich
u. a. undichte Kamine, undichte Rauchróhren, unzweck- 
mafiige Ineinanderleitung von Verengungen, AnschluB un- 
beniitzter und nicht abgesperrter Feuerstellen, z. B. von 
W aschkessel- und Gasfeuerungen. Mit Beriicksichtigung des 
E influsses des W inters ergibt sich die Forderung,_ daB 
K a m i n m t i n d u n g e n  v o n  G e b a u d e t e i l e n  n i c h t  
t i b e r r a g t  w e r d e n  d i i r f e n ,  weil sonst Zugstorungen 
unverm eidlich sind. Eingehende B etrachtungen w urden iiber 
die W irkung der Schornsteinaufsatze angestellt, die D el
fach ais A llheilm ittel gegen S torungen aller A rt ange- 
priesen werden, die aber den gewiinąchten Erfolg nicht 
haben konnen und m eistens nur ais ein Beweis dafiir an 
zusehen sind, daB der dam it ausgeriistete K am in „krank" 
ist. Auf Grund eingehender V ersuche m it verschiedenen 
Schom stein-A ufsatzen ergab sich, dafi bei W indauffall der 
offene K am in einem solchen m it H ut oder A ufsatz iiber- 
legen ist. W ahrend der W ind bei dem offenen K am in eine 
V erstarkung des Zuges bew irkt, ist bei Anwendung von 
A bdeckungen stets nu r eine V erschlechterung des Zuges, 
un ter U m standen sogar ein V ersagen des ganzen K am ins 
festzustellen. Es w are zu wiinschen, daB seitens der in 
B etracht komm enden Fachleute dafiir gesorgt wiirde, dafi 
die Y orbedingungen fiir ein gutes W irken der K am ine und  
dam it eine w irtschaftliche A usniitzung der je tz t so w ert- 
vollen Brennstoffe schon bei Festlegung des Baurisses, sowie 
bei der A usfiihrung und Ins tandhaltung  der H auser und 
Feuerstellen sachgemafie Beriicksichtigung finden. —

Verm ischtes.
Zur Bezeichnung der elektrischen Stromeinheit. H err 

Prof. Dr. Pau l L  e n e r d in H eidelberg fiihrt im 5. Tatig- 
ke itsberich t des von ihm geleiteten „R adiologischen In- 
s titu tes“ zu H eidelberg Folgendes aus: „W ir gebrauchen fiir 
die S trom einheit das W ort „A m pere“ neben dem Namen 
„W eber“, dem Namen W ilhelm W e b e r s ,  der zusammen

11. Marz 1922.
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mit GauB der Begriinder des elektromagnetischen Messens 
ist. E r hat die Wege und Hilfsmittel geschaffen oder ver- 
vollkommnet, auch die ersten Messungen durchgefiihrt und 
so die Grundlage zur Wahl und Yerwirklichung nicht nur 
der Stromeinheit, sondern auch der (ibrigen elektrisehen 
Einheiten gegeben. Aber alles, was sonst noch notig war, 
stammt ebenfalls aus Deutschland. 0  h m fiihrte den Be
griff des W iderstandes ein und fand sein Gesetz, S i e  m e n s 
lieferte mit seiner Quecksilber-Einheit das Richtige fiir die 
praktische Festlegung der Widerstands-Einheit, K o h 1 - 
r a u s c h  legte die von Weber begriindete Stromeinheit 
durch das Silber-Voltameter zuerst genau fest. Wenn gleich- 
woh] dann auf der Pariser Tagung Deutschland darauf ver- 
zichtete, bei der Namengebung seinen Anteil zu bekunden, 
so war das ein vielleicht unnotiges Opfer zu Gunsten der 
allgemeinen Einigung. A b e r  u n g © s c h i c h t l i c h  u n d  
u n g e r e c h t  w a r e  e s ,  a u f  d i e  D a u e r  d e n  
N a m e n  W i l h e l m  W e b e r  z u  i i b e r g e h e n .  Je tz t 
soli und darf der Deutsche zeigen, dat) ter es nicht fiir 
richtig halt, wenn ein Volk das Andenken eines seiner 
Besten mindert, um internationalen Zieleń zu dienen. Es 
schadet nichts, wenn verschiedene Volker die Namen 
Ampere und Weber nebeneinander gebrauchen.“

An der Universitat Heidelberg ist die Umbenennung 
vollkommen durchgefiihrt und verbreitet sich von da weiter. 
Wir bitten auch unsere Leser, sich von nun an des Doppel- 
namens zu bedienen. —

Gefahr fiir den gotischen Turm der Pfarrkirche in 
Bożen. Das herrliche bauliche Meisterwerk des Hans L u t z  
von Schussenried, der g o t i s c h e  T u r m  d e r  P f a r r 
k i r c h e  i n  B o ż e n ,  ist nach den Mitteilungen Tiroler 
Blatter durch den zerstórenden EinfluB der W itterung in 
seinem Bestand schwer gefahrdet. Schon vor 20 Jahren 
muBte das Glockengelaut eingestellt werden, um eine un- 
mittelbare Gefahr zu vermeiden. Seither hat die Stadt- 
gemeinde Bożen wiederholt den Turm untersuchen lassen, 
ohne daB es aber gelungen ware, die Erhaltungsfrage' des 
Turmes befriedigend zu losen. Wie der „Tiroler“ schreibt, 
hat nun der Bozener Stadtm agistrat an das „Ufficio delle 
belle a rti“ in Trient eine ausfiihrliche Denkschrift iiber 
den drohenden baulichen Zerfall des Bozener Pfarrturmes 
genchtet und dringend die Inangriffnahme von Wieder- 
herstellungsarbeiten erbeten, um mit Hilfe der Staatsver- 
waltung emes der schonsten Baudenkmaler Siidtirols vor 
dem Verfall zu retten.

Die gotische Pfarrkirche in Bożen stamrnt aus dem
™ d dem 15- Jahrhundert; ihr W estportal zeigt Anklanee 

an Formen der Lombardei. Der 62 hohe, in den schonsten 
°,r,me,1I , . SPa%otik gehaltene Turm wurde 1519

vollendet. Seine Erhaltung im Stadtbild des unvergleich-
wendigkeU811—St 6me kUnstlerische und geschichtliche Not-

S p n ,th^ ndTkt(iren ,technTirscher Hochschulen. Rektor und 
Senat der Techmschen Hochschule zu D r e s d e n  haben
?>? nhn vIgenv AntP ,g der Mechanischen Abteilung 
, ' ,] ’r T rł ar v 11 o 1 f 11 c h , ordentlichem Professor 
an der Techmschen Hochschule in Miinchen, „ d e r  i n  
l a n g j a h r i g e r ,  f r u c h t b a r e r  F o r s c h u n g s

S«kV ł i t t ni i , Z' ?, l l l t
K . e k t o r - I n g e i ^ i e  u r s 8 h ̂  e n - 

T ote .
• * -Dró'Ing' l1' c- Reinhard Mannesmann f . Am 20 Februar 
ist m Remscheid-Bliedinghausen der GroBindustrielle E  
hard M a n n e s m a n n  im 66. Lebensjahr einer L u n g en eT  
zundung erlegen. E r war der Oberlebende d e rb e id e ,, 
Bruder Mannesmann, welche durch ihre Erfinduneen f i

SStleh t ech f iL S
Reinhard Mannesmann war der Snhn u

t s  s s s f s a  d & s & t e

diesen Arbeiten e r m i t t Ł  ^ b e ' Ł  B ? T eilh?ng mit 
fahren zur HersteUung n a h  1 1 o a e r  Rfih™ f m  Vęr' 
siven Błock, der nach ihnen g e n a n n te n M a n T p  
R o h r e n .  Das eeistreiełiP V o i„ i ,  , a n 11 e s m a n n -
kennzeichnen, daB zwei kegelfOrmiep WaWp' a S1Ch dah5n 
nicht paraliel laufen, sondern sch rU  -/,^  7 011 Achsen
den gliihenden Błock von auBen pafken i h n ^ i  S!ehen’ 
Bewegung setzen, wobei das Metali i- ln , tlrehende
Hockes bildet,
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Metali der inneren Schichten zu folgen verm ag, sodaB sich 
die gliihende Masse langsam iiber einen entgegen stehenden 
Dorn schiebt und so allmahlich eine R ohre en tsteh t. Die 
Briider erlindeten zur V erw ertung ihrer F a ten te  1890 die 
„Deutscliosterreichischen M annesm annrohrenw erke“ m it Nie- 
derlassungen in Remscheid, R ath  bei Dusseldorf. Bous an 
der Saar und Kom otau in Bohmen. Sie haben sich spater 
bemiiht, die groBen Erzvorkom m en in M arokko fiir die 
deutsche Industrie zu gewinnen. Die Technische Hoch
schule in Aachen hat R einhard M annesmann vo r zwei 
Jahren  durch die Yerleihung des E h r e n d o k t o r s  aus
gezeichnet.

Reinhard Mannesmann hielt. m it ungew ohnlichem  Weit- 
blick gute Freundschaft m it zwei Sultanen von M arokko ais 
Mitbegriinder der M arokko-M annesmann-Compagnie in 
Hamburg und des M arokko-M inensyndikates in Berlin. Die 
Geschichte wird seine miihevolle A rbeit in M arokko wiir- 
digen. Ais deutscher E rfinder und Pionier h a tte  sein Name 
W eltruf, denn er hat Umwalzungen auf dem ganzen Gebiet 
der Technik hervorgerufen; er w ar einer der ideenreichsten 
und schopferischsten V ertreter der deutschen GroBindustrie. 
Auch er fand schlieBlich im A usland m ehr Anerkennung, 
ais in seinem eigenen V aterland. —

Wettbewerbe.v •
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir ein 

Ehrenmal fiir die Gefallenen des Fiisilier-Reserve- und 
Landwehr-Regimentes 36 in Halle a. S. w ird vom Denkmal-
AusschuB m it F rist zum 21. A pril 1922 erlassen. 3 Preise 
von 3000, 2000 und 1000 M. U nterlagen gegen 6 M. durch 
Herm. R ii h 1 in Halle a. S., Post-Str. 11. —

Wettbewerbe fiir Freiheits-Denkmaler in Peru. Baye- 
rische T agesblatter enthalten die folgenden M itteilungen, von 
denen wir im AnschluB an unsere'beztiglichen Ausfiihrungen 
iiber den W ettbewerb fiir Truxillo auf S. 64 annehm en, dafi 
sie auch fiir den Leserkreis unserer Zeiung von Wichtiffkeit 
sind:

,,Im Ja h r  1924 werden sam tliehe Republiken Siid- 
am erikas die Jahrhundertfeier ihrer B e f r e i u n g  v o n  
d e r  s p a n i s c h e n  H e r r s c h a f t  begehen in Erinne- 
rung an die denkwiirdige Schlacht bei A yacucho im Jahr 
1824. W ir machen die deutschen A rchitekten  und Bildhauer 
heute schon darauf aufm erksam . weil uns bekann t ist, daB 
die Mitwirkung deutscher K unstler an B auten und Denk- 
malern gewiinscht wird, die aus diesem AnlaB allenthalben 
ernchtet werden. Der Konsul von P eru  in Miinchen (Hr 
Antonio H o c h k o p p l e r ,  F riedrich-Strafie 19/0) gibt 
Jnteressenten gern die Bedingungen bekann t fiir einen W ett
bewerb fiir ein Freiheitsdenkm al in Truxillo Der Preis 
betragt 1000 peruanische Pfund, nach dem heutigen Stand 
unserer W ahrung etw a 850 000 M. Der deutsche Gesandte 
m Lima wurde ersucht. fur die deutschen B ewerber einen 
besonderen V ertreter in den PriifungsausschuB zu ent-
senden.“ —

Wettbewerb um den Schinkel-Preis des „Architekten- 
Verems zu Berlin. H o c h b a u :  Yon 4 Entw iirfen zu
emem H a n  d e 1 s h o f  f u r  d i  e I n d u s t r i e  d e r  M a r k  

r a n d e n b u r g  is t dem E ntw urf m it dem Kennwort: 
nV+ w - ’ ,V eriasser: R egierungsbaufiihrer Dipl.-Ing.
\W°0- 1 B?,rlin’ der S t a a t s p r e i s  und ais
Vereinsandenken die S c h i n k e l p l a k e t t e ,  dem Ent-
V vl,In o m .Kennw,ort: ,-Durch A rbeit zum W ohlstand“,
Yerfasser: Regierungsbaufuhrer Dipl.-Ing. W illy  G e n z m e r
worden Z’ S c h i n k e l p l a k e t t e  zuerkannt

PinPtrV a<aSSKilb a U  : Zu der S*1 steli ten Aufgabe, Entwurf zu 
m a l r  i Q ? K s b i l u w e .r k  a n  d e r  S p e r r -
gegano-en n 8 S  " a u s e e s ’ s*n d keine A rbeiten ein-

n i ) a .u : Von 3 E ntw iirfen zu einem
w ortpn• Otp n °  u »den E ntw 'irfen m it den Kenn- 
M v ! V h  m  i  V erfasser: R egierungsbaufiihrer Eugen 
baufUhrpr n- 1' t u/)d ^Studio11, V erfasser: Regierungs-
S c h i n k p l (Teorg B a  u r in Insterburg, die

P a k  e 11 e zuerkannt w orden. —■
f r i ed h o I' 1 ! * b G e d a c h t n ' smal  auf dem Ehren-
lobende AnP lf  Elberfeld. Ais Y erfasser des durch eine 
dachtn au sgezeichneten E ntw urfes „Ge-

s w ' h - "  a " * -  k a r i  

und ^ści^Uinbau ^  "i tiirstliclu- Zeughaus zu Heidelberg
die Studcnteii (Ip p  tt • • ’ T uri»halle und Feclitriiunien fiir
der Bebamino- U\11J er811t; lt H eidelberg  (ScliluC). -  Zur Frage

Totc. -  Wettbewerbe. in S tu ttgart. — Yerm ischtes.

Fur merRedadk t i o n ' Bff.u^eit«n^  G- b. H. in Berlin.
W B i i j p n c  rantwortlich: A l b e r t H o f m a n n  in Berlin, 

-s-en s t e i n  Druckereigesellschaft, Berlin SW.
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