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Der Neubau der „Langen B rucke“ und zw eier  stadtischer W ohnhausgruppen  
in Forst in der Lausitz.

A rch itek t: S tad tb au ra t Dr. K i i h n  in F orst. (SchluB aus Nr. 21.) H ierzu die A bbildungen S. 130 und 131.
er Briickenkopfplatz in der Neu- 
stadt ist 50X 80 m groB und wird 
eingefaBt im Norden und im
Osten durch die beiden im Bau 
befindlichen stadtischen Wohn
hausgruppen, im Siiden durch 
die Kirche mit Pfarrhaus und 
Gemeindehaus, nach der NeiBe 
zu durch die beiden Briicken-
hauschen, zwei groBe Kandelaber 

und durch die Baumreihen der Ufer-StraBe. In der Platz- 
mitte ist ein Brunnen vom Bildhauer B o r n  in Dresden 
unter durchsichtigen Baumen aufgestellt, um eine
Steigerung und Tiefenwirkung in der Richtung der
Brtickenachse zu erreichen. An die Platzanlage gliedert 
sich in siidlicher Richtung das Armen- und Siechen- 
haus an, das ebenfalls im Bau ist.

Die beiden stadtischen W ohnhausgruppen —  ent- 
worfen unter Mitarbeit von Architekt S c h w a l b e  vom  
stadtischen Hochbauamt —  bestehen aus 8 drei- 
geschossigen Hausem  mit insgesam t 60 Wohnungen. 
Die Yerlangerung der Gruppen sowohl nach Norden ais 
auch nach Sudosten soli im nachsten Bauabschnitt 
durchgefiihrt werden.

Die bisher errichteten 8 Hauser enthalten mit Aus- 
nahme des Mittelhauses der Mittelgruppe Wohnungen 
mit je 2 Zimmera und Kiiche und W ohnungen mit je
1 Zimmer und Wohnkiiche. Jede W ohnung erhalt im 
Dach noch eine ausgebaute bewohnbare Kammer. Die 
Stockwerkshohen betragen im ErdgeschoB 3,20 m, im 
1. und 2. ObergeschoB 3,05 m im Lichten. Di e Er d -  
geschoBwohnungen sind so eingerichtet, daB sie jeder- 
zeit ohne groBen Aufwand zu Lkden ausgebaut werden 
konnen. Samtliche bewohnbaren Raume einschlieBlicli 
der Kuchę erhalten Doppelfenster und Ofen.

Die Hofe sind klein, da das Hinterland nicht in 
stadtischen Handen ist. Doch steht gutes Gartenland in

reichlichem MaB in unmittelbarer Nahe auf stadtischem  
Gelande zur Yerfiigung.

Die Wohnungen mit 2 Zimmern und Kiiche und 
Bodenkammer haben durchschnittlich je 58 im Wohn- 
flache, die Wohnungen mit 1 Zimmer, Kiiche und 
Bodenkammer je 47 i™. Der durchschnittliche Herstel- 
lungspreis belauft sich bei ersteren auf 95 000 M., bei 
letzteren auf 80 000 M.

Da die Wohnhauser nur Kleinwohnungen ent
halten, sind sie in der Architektur entsprechend ein- 
fach gehalten. Nur das Haus in der Briickenachse ist 
etwas reicher ausgebildet und m it einem Giebel ver- 
sehen. Die Einheitlichkeit des Platzes ist gewahrt in 
der durchgehenden ruhigen Dachlinie, in dem gleich- 
artigen Dachdeckungsmaterial und in der gleichen, 
gelb leuchtenden Farbę des Putzes. Die Betonung der 
Platzmitte, welche die Briickenachse verlangt, ist mit 
Absicht sehr vorsichtig durchgefiihrt, denn sie soli 
nicht mit dem Kirchturm in Wettbewerb treten und 
muB im Rahmen des heutigen Wohnungsbaues bleiben. 
Sie ist zum Ausdruck gebracht durch das etwas 
reichere Ausbilden des Mittelhauses, durch das Auf- 
setzen eines Giebels auf dasselbe, durch die Unter- 
brechung der Baumreihe vor dem Mittelhaus und in  
der Fortfiihrung der Briickenachse durch den Brunnen 
und Begleitung derselben durch die Briickenhauschen 
und die groBen Kandelaber.

Der Briickenkopfplatz auf der Forster Seite —  
der sogenannte Gutenberg-Platz —  wird ebenfalls neu 
ausgebaut. Der Briickenverkehr gabelt sich hier in 
die Miihlen-StraBe und in die Kirch-StraBe. Der Platz 
ist begrenzt im Siiden und Norden durch Wohnhaus
gruppen und nach der NeiBe zu in der gleichen W eise, 
w ie auf der Neustadter Seite. Die W estseite —  jetzt 
alter Kirchhof —  ist fiir den zukiinftigen Rathaus-Neu- 
bau bestimmt. —

Verraischtes.
Die Frage der baupolizeilichen Genehmigung von 

Krieger-Denkmaler.i in Baden is t durch einen ErlaB der 
M inisterien fiir A rbeit und  des K ultus und  U nterrichtes an 
die B ezirksam ter geregelt w orden, dem wir Folgendes im 
im allgem einen In teresse entnehm en;

E s sind Zweifel daruber en tstanden, ob der B a  u v  o n 
K r i e g e r - D e n k m a l e r n  der  b a u p o l i z e i l i c h e n  
G e n e h m i g u n g  bedarf.

1. K rieger-D enkm aler der allgem ein iiblichen A rt, die 
einen m assiven U nter- und O berbau haben und fest m it 
dem Erdboden verbunden sind, gehoren nach dem § 1 
Ziffer 2 und 123 A bsatz 1 der L andesbauordnung ais „Hoch- 
bau ten“ zu den genehm igungspflichtigen B auten. E iner 
baupolizeilichen Genehmigung bediirfen dagegen diese 
D enkm aler dann n  i c h  t , w enn sie nach  A uffassung und 
Umfang den R ahm en einfacher G rabdenkm aler n ich t iiber- 
schreiten. (§ 123 A bsatz 1 B uchstabe m. L. B. O.)
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2. Das Anbringen von G edachtnistafeln, g leictm el 
welchen Materiales, von Ehrenschildern, die Anlage von 
Lredachtnis- und Ehrenhainen ohne Denkmale, von Baumen, 
die Ehrung durch Glasmalerei, durch musivische K unst und 
dergl. bedarf einer baupolizeilichen Genehmigung nur 
dann, wenn dam it eine „B auveranderung“ im Sinn -der 
§ 1 A bsatz 2 und 1 der L. B. 0 . verbunden ist o d e r  wenn 
durch ortliche Bauyorschriften nach §§ 33, 34, 109 Absatz
1 und 3 L. B. O. eine solche Genehmigung verlangt wird, 
z. B. bei A nbringung von G edachtnistafeln usw. an Bau- 
oder N aturdenkm alen.

3. Im baupolizeilichen Genehmigungs-Yerfahren is t es 
der Baupolizei-Behorde auch moglich, in eine Priifung in 
der R ichtung einzutreten, ob das Denkmal nach A rt seiner

..Badische H eim at“ und anderen berufenen K reisen zur 
V erfugung stehenden S a c h v e r s t a n d i g e n  rechtzeitig 
dariiber horen miissen. Diese A nhórung stiitz t sich auf 
den § 131 A bsatz 3 der L andesbauordnung. F iir Krieger- 
denkm aler besteht iiberdies ais sachverstandige Stelle die 
dem Ministerium des K ultus und U nterrichtes angegliederte 
L andesberatungsstelle fiir K rieger-Ehrungen, die kostenlos 
R at erteilt, kunstlerische Entw iirfe zur Y erfugung stellt. 
die Gewinnung kunstlerischer K rafte fiir die Errichtung 
von K riegerdenkm alern verm itte lt und in geeigneten Fallen 
auch die A usfuhrung der A rbeiten iiberw aeht. —

Zur stadtebaulichen Entw icklung von Soest. Die Stadt 
S o e s t  in W estfalen m it ihrer eigenartigen Durchdringung 
und Mischung von N atu r und K unst, M ittelalter und Neu-

A n s i c h t  d e r  g e s a m t e n  B a u a n l a g e  n a c h  d e m  Mo d e l i .
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rungen entspricht, die heute billigerweise nach dem Ali 
gemeinempfinden schonheitlich fiihlender Menschen an 
solche Denkmaler gestellt werden miissen. Die Erfahrungen 
der jungsten Vergangenheit lassen eine solche Einw r E  
dnngend geboten erscheinen. Eine V e r s a g u n i  def
^ T f ZeillCh,en Gene[lmiS'un8' aus solchem Grund kommt 
jedoch nur dann m Frage, wenn sie auf eine orts- oder 
beznksbaupolizeihche Bestimmung im Sinn der §S 33 34 
109 der Landesbauordnung gestlitzt werden kann Tn 
den ubngen Fallen wird es aber m eist auch ohne das 'V or 
handensem  einer solchen VorSchrift moglich sein auf l u t  
hchem Wee- durch E inw irkung auf Bauherrn u n d ’den Aus 
fuhrenden eine Anderung in der Form od er StPii,?™  * 
weit diese nicht befriedigen, anzustreben. Ausnahmsweise 
kann hier auch das Nabelegen des Verzichtes auf

a i g e Ł t ^ e r d e n  ^  <" e!es eebot“

ihr in den Bezirksbauam tern, den V ertretern des Verehls
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am tpsU(> !'ln S ,des Stadterw eiterungs- und Baupflege-
S  t i , i f rC | Ct ten,' ”der Neig«ng und Fahigkeiten 
Bestand i ku lturhistorisch  w ertvolles Stadtbild im

o M-hU? f lge?  N eubauten zu iiberwaehen und
zu bilden’ sowie den in Vor- 

standie- 711 Siedlungs- und Bebauungsplan
k e it §  pL  * D l® h,ier in A ussicht gesteUte Tatig-
fuhlie-ps V p r in K (■ j  dankbare, wie sie ein fein- 
hier f S Ur das erfordert, was die Jahrhunderte

- i  “  ■*

.DeuNphpn AUr , Sie(ll!lngs;A usstellungen. Der Leiter des
N W fi Tiiiop q*1Vd Siedlungsw esen" e. V. in Berlin 
stiitzt in f  e r "  K / ’ R eS'bnistr. L a n g e n ,  hat, ge-
wesen * im ^ nSJa łlngeii E rfahrungen im Ausstellungs- 
v e r ó f W l L ? !?•’ -e ] g des A rchivs eine kleine Schrift 
wns bpi Vo,n Ie iiin 8 edi-ang te r Form alles zusammenfaBt, 
achtpn nstaltung  einer Siedlungs-Ausstellung zu be-
arbeitptps n<f ser. Schrift ein bis ins Einzelne ausge- 
Diesp klpin ° c  ags m u â r a ŝ Anhang beigefiigt.

Schr‘ft gew innt in der heutigen Zeit In  be-



sonderer Bedeutung, da es bei der 
langsam  w iederauflebenden Bau* 
ta tigke it im Interesse der Behorden 
und V erw altungen sowie der groBen 
V erbande liegt, durch A usstellungen 
weite K reise auf den groBen W ert 
einer planmaBigen Siedlungsweise 
und ihre Zusamm enhange m it der 
Volksw ohlfahrt und der Volkswirt- 
sohaft hinzuweisen.

Das A rchiv selbst ha t aus sei- 
nem reichen Materiał eine W ander- 
ausstellung bereit gestellt, die im ver- 
gangenen Ja h r  in N e u - K u p p i n ,  
B r e s l a u ,  W a l d e n b u r g ,  K i e l  
und C r  e f e 1 d , jeweils verbunden 
m it einer A usstellung von Arbeiten 
fordem def A rchitekten und einer 
Industrieschau. sowie einem Yor- 
tragszyklus iiber alle Fragen des 
m odem en Siedlungswesens m it 
grofiem Erfolg gezeigt w urde und 
sich auch in S t u t t g a r t  befand.

Es diirfte allen den Stellen. die 
an der Fprderung einer gesunden 
Fortentw icklung im Stadtebau und 
Siedlungswesen in teressiert sind, 
zum Vorteil gereichen, diese 
praktischen „W inkę fiir eine Sied- 
lungs-A usstelluns;11 ihrer A rbeit 
nutzbar zu macheii.

Ober die W anderausstellungen 
selbst gibt die Geschaftsstelle des 
„D eutschen Archivs fiir Siedlungs- 
wesen“ e. V., Berlin NW. 6 , Luisen- 
StraBe 27/28 Auskunft. —

Schinkelfest des Architekten- 
Vereins zti Berlin. Am 13. Marz, 
dem G eburtstag  K arl Friedrich 
S c h i n k e l s ,  dem Genius des 
Vereins. beging der A r c h i t e k -  
t e n - V e r e i n  z u  B e r l i n  unter 
d^r Teilnahme des preuBischen 
F inanzm inisters Dr v. R i c h t e r  
und einer sehr stattlichen Fest- 
gemeinde sein J a h r e s f e s t .  
Nach der BegriiBunsr der festlichen 
Versammlune' durch den Vorsitzen- 
den, M inisterial-D irektor a. D. D o r -  
n e r. e rs ta tte te  dieser den J a h r e s -  
b e r i c h t ,  aus dem hervorgine:, 
daB das V ereinsleben zwar an sich 
in erfreulichster W eise w ieder auf- 
zubllihen beginnt, daB aber auch 
unter dem Zwang der Zeitverhalt- 
nisse ein nicht unerheblicher Riick- 
gang in der Zahl der Mitglieder ein- 
getreten  ist, wozu jedoch auch zahl- 
x-eiche Todesfall& beigetragen haben. 
Den SchluB dieser Ausftihrungen 
bildeten Mitteilungen iiber das Er- 
gebnis des Schinkel-W ettbew erbes 
fiir das verflossene V ereinsjahr 
(S. 124), und die Obergabe der Aus- 
zeichnungen an die Sieger in diesem 
W ettbew erb durch den H errn Mi
n ister un ter begliickwunschenden 
und erm unternden W orten fiir wei- 
tere Erfolge auf der gewahlten 
L aufbahn. Mit Spannung sah die 
V ersam m lung dem Festvortraff ent- 
gegen, der der kiinstlerischen T atig 
keit eines Fiirsten galt, der zu den 
bedeutendsten der deutschen Staats- 
oberhaupter aller Zeiten gehorte, in 
seinem C harak ter und seinen Be- 
strebungen aber teils aus U nkennt- 
nis, teils aus einseitiger politischer 
Parteinahm e vielfach verkann t oder 
n ich t verstanden  w orden ist. Es 
sprach ein Berufener, der D irektor 
der SchloBbaukommission in Berlin, 
O berhofbaurat A lbert G e y  e r, iiber 
„ F r i e d r i c h  W i l h e l m  IV. a i s  
A r  c h i t  e k  t .“ Der mehr ais andert- 
halbsttindige V ortrag, der vom 
ersten  bis zum letzten  W ort die 
V ersam m lung fesselte und  ihren
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dankbaren Beifall fand, w ar unterstiitzt, durch eine reiche 
Sam m lung von K unstblattern  und Entwtirfen, die entweder 
vom K onig selbst oder den m it ihm arbeitenden Bau- 
kiinstlem , vor allem Schinkel, dann aber auch Stiiler und 
Persius herriihrten, bei denen aber gleichwohl der K onig 
ausschlaggebend beteiligt war. Der Redner zeichnete zu
nachst m it kurzeń Strichen die Erziehung und das Cha- 
rakterb ild  des Kronprinzen, der schon in friihester Jugend 
Neigung zu kiinstlerischer D arstellung zeigte, und ging 
dann ausfiihrlich auf die kiinstlerischen Bestrebungen des 
K ronprinzen und spateren K onigs ein, durch die PreuBen, 
und in ihm namentlich Koln, Berlin und Potsdam  eine 
Reihe der herrlichsten Kunstsohopfungen erhielten. Neben 
dem, was wirklich zur Ausfiihrung kam, steh t ein reicherer, 
groBerer Teil, der nur Entw urf geblieben ist, an der Spitze 
die fiinfschiffige Basilika des geplanten Berliner Domes 
m it Campo Santo. Yon ahnlicher Innerlichkeit, wie das 
Verhaltnis des K ronprinzen und Konigs zur bildenden 
K unst w ar daś zur N atur, die er zu veredeln und durch 
seine K unstw erke zu bereichern suchte. —

Lehrgang iiber Wohnungswesen und Wohnungsbe- 
schaffung. Die „Vereinigung D eutscher W ohnungsam ter“ 
in Berlin hielt in den Tagen des 20.—25. Februar 1922 in 
B e r l i n  einen L e h r g a n g  f i i r  s t a d t i s c h e  B e a m t e  
u n d  A n g e s t e l l t e  v o n  W o h n u n g s a m t e r n  ab, 
der auf die praktische Seite der Frage eingestellt w ar und 
den heutigen Zeitverhaltnissen Rechnung trug. D er Lehr
gang w ar in erster Linie fiir die m it dem W ohnungswesen 
befaBten leitenden Gemeinde-Beamten, sowie fiir Leiter und 
A ngestellte von W ohnungsam tern bestimmt. E r bestand aus 
kurzeń Vortragen, an die sich Anfragen und freie Aus- 
sprachen schlossen. Daneben fanden Besichtigungen sowie 
Einfiihningen in die praktische A rbeit von W ohnungsam tern 
statt. Die V ortrage fanden im groBen Saal des Hauses 
Potsdam er StraBe 120 in Berlin sta tt. U nter den Vor- 
tragenden befanden sich: Prof. Dr. h. c. A 1 b r e c h t  in 
Berlin, Reg.-Rat Dr. E b e l  in Berlin, Dr. G. A l b r e c h t  
m Munster i. W.,_ Dr.-Ing. S t r e h l o w  in Dortmund, 
Stadtbrt. a. D. K n i p p i n g  in D arm stadt, Dr. W. de L a -  
p o r t e  und Reg.-Bmstr. K r a f f e r t  in Berlin, B aurat 
P e t e r s  in Hamburg', S tadtbaudir. Dr. A. G u t  in Miinchen, 
M agistrats-Baurat W e i d l e r  in A ltona usw.

Das Program m  w ar ein so vielseitiges und eingehendes 
und lieB erkennen, in welchem einschneidenden MaB das 
W ohnungswesen unserer Tage in alle Lebensverhaltnisse 
eingreift, daB man nur den dringenden W unsch aussprechen 
kann,  ̂daB  ̂diese Disziplin sobald wie moglich w ieder aus 
der offentlichen T atigkeit verschwinde und dem geregelten 
W ohnungsbau P latz mache. —

Personal-Nachrichten.
Professor Artur Payr in Prag. Die „Gesellschaft zur 

ło rd e ru n g  deutscher W issenschaft, K unst und L iteratur in 
Bohmen' in P rag  hat den Diplom-Ingenieur, ord. off P ro
fessor fiir B aukunst an der Deutschen Technischen Hoch- 
schule m Prag, A rtur P a y r ,  zum k o r r e s p o n d i e r e n -  
d e n  M i t g l i e d  em annt. —

Ehrendoktoren technischer Hochschulen R ekto r und 
Senat der Technischen Hochschule in D a r m s t a d t  haben 
auf einstimmigen A ntrag  der Abteilung fiir E lektrotechnik 
r ,n V Jn^ n ' eU'' 9 ? ca.r B u h  r i n g ,  D irektor der Rheinischen 
Jiilektnzitats-A.-G. in Mannheim, „ in  A n e r k e n n u n g  
s e i n e r  h e r v o r r a g e n d e n  V e r d i e n s t e  u m  di ® 
E n t w i c k l u n g  u n d  d e n  A u s b a u  d e r  t f b e r l a n d -  
•a n 1 a g  e n  S ii d  w e s t - D  e u t  s c h 1 a n  d s“ die Wiirde 
eines D o k t ó r - I n g e n i e u r s  e h r e n h a l b e r  v«r- 
liehen. —

W ettbewerbe.
Ein Preisausschreiben des „Deutschen Schwimm-Ver- 

bandes in Berlin, betr. Entwiirfe zu Somm er-Badeanstalten
^ n n  j  ,V ^ ai, 1922 erlassen. 3 Preise von
“000, 1500 und 1000 M.; Ankaufe fiir je 500 M. Im Preis- 
gench t u. a. A rchitekt S c h u n e m a n n  in Berlin Bei der 
Losung der Aufgabe sind zu berucksichtigen eine sport- 
liche N utzbarkeit der Anlage auf eine M indeststrecke von 
50 ” , die U nterbnngung von Zuschauern zu Schwimm- 
festen N orm alsprungbretter, Nichtschwimmer-Becken und 
eme Lehrvorrichtung. Es is t den Bewerbem frei gestellt 
ob sie ihren Entw urf fiir eine FluB- oder Teich-Anstalt 
oder fur eine G rundwasser-Anstalt aufstellen wollen W ert 
wird auf eme Luftbade-Anlage gelegt. —

Im Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fur die
Me^ ”f “Uugc* o .G™ndstiicke Tiergarten-StraBe, Ecke 
Matthaikirch-StraBe lla Berlin, veransta lte t durch die Aktien- 
gesellschaft fiir E rrichtung von H ochbauten „W  i e d e r - 
a u f  b a u  in Berlin und auf Mitglieder des „Bundes 
deutscher A rchitekten beschrankt, wurde der I Preis dem 
Entw urf der A rchitekten Heinrich K a  i s e r  imd Jo b s t 
S i e d l e r ,  der II. Preis dem E ntw urf des A rchitekten
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Friedrich K r i s t  e 11 e r , der III. P reis dem des A rchitekten 
Otto F  i r 1 e , der IV. Preis dem des A rchitekten Fritz 
S c h o p o h 1, und es w urden drei V. Preise den Entwurfen 
der A rchitekten Paul B a u m g a r t e n  einerseits, sowie 
zweimal B i e l e n b e r g  & M o s e r  zuerkannt. —

Im Wettbewerb Ehrenmal Sachsen-Altenburg erhielten 
den I. Preis und die A usfiihrung der A rch itek t W. B. 
L a n g e  und der B ildhauer A rtur L a n g e  in Dresden fiir 
einen gemeinsam en Entw urf. —

Wettbewerb betr. Entwiirfe fiir das Innere eines Bank- 
hauses in Osnabruck. Den I. Preis bei dem W ettbewerb 
des Bankhauses Sandefs in O snabruck fiir A u s g e s t a l -  
t u n g  d e r  K a s s e n -  u n d  R e p r a s e n t a t i o n s -  
r a u m e  erhielten fiir den E ntw urf „O sningdepot“ Professor
Max W  r  b a und Innenarch itek t K l a r ę  in Bielefeld. _

In einem Wettbewerb zur Erlangung von Plakatent- 
wiirfen fiir die Siidd. Ausstellung fiir Landwirtschaft und 
Gewerbe in Ulm (18. bis 25. Mai) ha t das Preisgerieht von 
27 eingegangenen Entw tirfen den I. Preis m it 1500 M. dem 
Leiter der Ulmer Schule, K arl S c h a f  e r ,  den II. Preis mit 
600 M. dem M alermeister Georg W i e s e n f a r t h  (Ulmer 
Schule), den III. Preis m it 400 M. Luise M a  n g o 1 d (Ulmer 
Schule), den IV. Preis m it 200 M. M alermeister A lbert B a u - 
m e i s t  e r  (Ulmer Schule) und den V. Preis m it 200 M. 
Anton B i s c h o f in Miinchen zuerkannt. —

Kriegerdenkmal-Wettbewerb Tegernsee. Zu dem vom 
„Bayer. Landesverein fiir H eim atschutz" fiir die Gemeinde 
T e g e r n s e e  ausgeschriebenen W ettbew erb waren 61 Ent- 
wiirfe eingelaufen. Die E ntscheidung des Preisgerichtes er- 
kannte fiinf gleiche Preise von je 2000 M. folgenden Ent
wtirfen zu: K ennw ort „M auer11: Bildhauer M u l l e r -
H i p p e r  und Bauam tm ann K. B a d b e r g e r ;  Kennwort 
„D ornen“: B auam tm ann H o c h e d e r  und Bildhauer
K r o h e r ;  K ennw ort „Low enm auer“: B ildhauer S t a r k ę :  
K ennw ort „S en ta“: B ildhauer O tto S t r a u b ;  Kennwort 
,.W allberg“ : R egierungsbaum eister B e r g t h o l d t  und 
Bildhauer Gg. M a 11 e s , sam tlieh in Miinchen. Ferner er
hielten Belobungen die Entw iirfe: „K riegersaule“ : Bildhauer 
Felix S c h i  a g  und Christian H e i n r i c h  in Miinchen: 
„Gedenkstein T egernsee11: B ildhauer S t a n g l  in Miinchen: 
„Patrona B avariae 11“ (Modeli): B ildhauer Felix S c h 1 a g' 
und Christ. H e i n r i c h  in Miinchen. —

In einem Wettbewerb betr. Entwiirfe zu Schmuck, ver- 
ansta lte t von der „D eutschen Goldschmiede-Zeitung“ in 
Munchen, konnte bei 900 E insendungen der I. Preis nicht 
erteilt werden. Drei gleiche Preise von je 1500 M. fielen 
an Prof. Emil R i e s t  e r  in Pforzheim, A rchitekt P. 
K e s s e l e r  in Krefeld, sowie an Goldschmied G. 
D i e t e r i c h  in Pforzheim. V ier H. Preise von je 800 M. 
erhielten Zeichner Franz O c h s in Pforzheim. Ludwig 
B u b  in Munchen, Prof. Alf. U n g e r e r  in Pforzheim und 
Akadem ie-Lehrer K arl L a n g  in H anau. Sechs III. Preise 
von je 400 M. kam en an die Goldschmiede und Zeichner 
R i t z e n m a i e r  in .Schwabisch-Gm iind, Franz und Her
m ann W  a r d i n g  e r  in Dorfen, K arl R u c h s e r in Hanau. 
E rnst S t, o 11 e in Ziirich, Herm. K o c h  in S tu ttgart und 
K arl S c h e u in Breslau. AuBerdem 8 Belobungen. —

In einem Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fiir 
ein neues Rathaus in Schongau in Bayern, beschrankt auf 
die in den R egierungsbezirken O berbayem , Schwaben und 
Neuburg ansassigen M itglieder des „Bundes Deutscher 
A rchitekten". liefen 22 B earbeitungen ein. Der I. Preis be
stand  in der O bertragung der Ausfuhrungs-Entwiirfe und 
der O berleitung des Baues. E r fiel an den Entw urf „Lauben" 
der A rchitekten Prof. Osw. B i b e r  und Reg.-Bmstr. Willi.
H o 11 w e c k ; der II. Preis von 8000 M. fiel dem Entwurf 
„Sonnig“ von A lbert B o s s 1 e t . der HI. Preis von 5000 M. 
dem E ntw urf „Ignatius11 von Theo L e c h n e r  mit Fritz 
N o r k a u e r  zu. Den IV. Preis gew annen die Architekten 

B 0 s e n  ̂h a 1 und Uli S e e c k fiir ihren Entwurf 
"Nix liberm _ Saal“. Zum A nkauf empfohlen wurden die 
Entwiirfe „GiebeP1 der A rchitekten L e c h n e r  und N o r 
k a u e r ,  sowie „Band“ der A rchitekten R o s e n t h a ]  und
S e e c k. Samtliche V erfasser wohnen in Munchen. Im 
Preisgerieht waren O berregierungsrat K a i  s e r ,  Prof. Her
m ann B u c h e r t  und Prof. C. J  ii g  e r in Miinchen. —
„.. J.11 .e'nem Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen 
tur die innere Ausstattung der Kirchen von Chrzumcziitz und 
Kreuzburgerhiitte in Oberschlesien wurde den Entwiirfen der
kunstglasm alerei in Koln, L. P  r  e c k  e 1, der I. Preis zuer- 
kannt. E s handelte sich in ers ter L inie um Glasmalereien. —

Dei Umbau der „Ean^en B rtickea und zweier Wolmbaus- 
gruppen in F o rs t in der L ausitz . (SchluB.) — Vermischtes. —
1 ersonal-Naclirichten. — W etthew erhe. —

17 •• d,er Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
Ur v crantwortlich: A lb  e r t  H o f m a n  n in Berlin.

W. B i i x e n s t e i n  Druckereigesellschaft, Berlin SW.
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* T E C H N I K  U N D  * 
** W I R T S C H A F T  **

Schutzwande gegen Rontgenstrahlen.
Yon Baurat K a m p e  und Oberarzt Dr. L o r e y  in Hamburg.

ie haufige Einwirkung selbst geringer Rontgen- 
strahlen-Mengen kann dem menschlichen Korper 
schweren Schaden zufiigen. Die Gefahr wird er- 
hoht durch die stark gesteigerte Intensitat und 
Durchdringungs - Fahigkeit der Rontgen - Strahlen 
der heutigen Instrumentarien und Róhren, nament- 

lich bei der Tiefen-Therapie. Daher ist alles aufzubieten, um den 
beteiligten Personen jeden nur denkbaren Schutz zu gewahren. 
Dieser bestand bisher darin, dafi Walzblei auf Wandę oder 
andere Konstruktionsteile genagelt wurde. Soli dieser Schutz 
wirksam sein, so sind sehr umstandliche und kostspielige Neben- 
konstruktionen erforderlich, durch die aber die vielen und er- 
heblichen Nachteile des Bleies nicht voll beseitigt werden.

Das veranlafite die Yerfasser, auf die Herstellung eines 
Schutzstoffes bedacht zu sein, der zugleich ais Baustoff fiir die 
Schutzwand oder fiir die zur Herstellung einer solchen Wand 
dienenden Baukorper yerwendet werden kann, wodurch ein be- 
sonderer Belag mit einer fiir Strahlen undurchlassigen Substanz 
und die kostspieligen Nebenkonstruktionen ilberfllissig und die 
dem Blei an sich anhaftenden Mangel (Bleivergiftung, elek- 
trische Aufladungen usw.) beseitigt wurden.

Sie verfuhren nun so, dafi Stoffe yon hohem Absorptions- 
Vermogen fiir Rontgen-Strahlen mit einem geeigneten Bau- 
mortel zu Platten von yerschiedener Dicke verarbeitet wurden, 
die zunachst auf photographischem Weg bei Vergleich mit einer
3 mm starken Bleiplatte, sodann aber elektroskopisch gepriift 
wurden. Der eingeschlagene Weg wurde so lange verfolgt, bis 
man Platten und Wandę erzielte, die, nur 6 om dick, einen voll- 
kommen ausreichenden Schutz gegen die starksten Strahlen 
boten.

Diese Platten oder Wandę haben zuerst in grofierem Um- 
fang im Allgemeinen Krankenhaus in Hamburg-Eppendorf, und 
zwar in folgender Weise Yerwendung gefunden:

Das bislang im Yorlesungs-Gebaude der Anstalt unter- 
gebrachte Rontgen-Institut stammt aus dem Jahre 1907. Dem 
damaligen Stand der Rontgentechnik ensprechend umfafit es 
nur wenige Raume, die nach dem inzwischen erfolgten Ausbau 
dieses Wissenszweiges den gesteigerten Anspriichen auf die 
Dauer nicht mehr geniigten. Hierzu kam, daB diese Raume fiir 
Zwecke der inzwischen errichteten Universitat dringend be- 
nStigt wurden, sodafi die Verlegung nicht mehr zu umgehen 
war. Ein groBeres Gebaude der Anstalt, fiir das ein Neubau 

■gepiant war, sollte hierfiir benutzt werden. Der groBe Krieg mit 
seinen Folgen auf finanztechnischem Gebiet zwang jedoch dazu,
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die geplanten Neubau- Arbeiten aufzuschieben und das in 
Aussicht genommene Gebaude seinen bisherigen Zwecken 
weiter zu erhalten. Nachdem aber die Zustande im bis
herigen Róntgen-Institut ganz unhaltbar wurden, sah man 
sich gezwungen, einer, wenn auch mehr vortibergehenden 
Unterbringung des Institutes in einem anderen Anstalts- 
gebaude naher zu treten. Hierfiir erschien ein Teil des 
Pavillons fiir experimentelle Diagnostik geeignet, fiir die 
bis auf weiteres ein Ersatz gefunden werden konnte. Man 
hatte sich also von vornherein mit den gegebenen Ver- 
haltnissen abzufinden und die Einrichtungen in die fertigen 
Raume bestmoglichst und so einzubauen, daB sie spater 
mit nicht zu groBen Kosten entfernt und an anderer Stelle 
endgiiltig eingebaut werden konnen. DaB hierbei kleinere 
Mangel und Unbeąuemlichkeiten in Kauf zu nehmen waren, 
erschien selbstverstandlich. Dem- 
gemaB sollen nicht die Anlagen ais 
solche, sondern nur die Vorkehrun- 
gen zum Schutz gegen Rontgen- 
Strahlen, die nach dem System der 
Verfasser ausgefiihrt wurden, der 
Fachwelt bekannt gegeben werden.
Das Verstandnis wird durch Bei- 
gabe einer GrundriBskizze erleich- 
tert (Abb.).

Voraus zu schicken ist, daB die 
therapeutische Rontgen-Abteilung 
(Behandlungsraum) bereits friiher 
in dem einen der vorbenannten 
Pavillons untergebracht und zu 
diesem Zweck mit Schutzwanden 
ausgestattet _ wurde, die in der 
iiblichen Weise unter Yerwendung 
von Blei hergestellt werden 
muBten, da das neue Verfahren 
noch nicht bekannt war. Dagegen 
bot sich Gelegenheit, dieses in den 
Untersuchungsraumen sowie fiir das 
Schutzhaus anzuwenden.

Die Trennungswand zwischen 
den Raumen und die Wandę des 
Schutzhauses sind in 3 m Hohe aus 
strahlensicheren 6 <-m starken Platten, bezogen von C. H F 
r1? V e r ’ Hamburg 15, hergestellt; dariiber befindet śich 
be der Trennungswand Rabitzputz, wahrend das Schutz- 
haus oben mit einer Holzdecke abgedichtet wurde. Konnen 
diese Plattenwande auch an sich ais selbstandige und feste 
Bauteile angesehen werden, so erschien es doch mit Riick- 
s cht auf die Abmessungen erwiinscht, dem Ganzen durch 
eine leichte Eisenbeton-Konstruktion einen noch groBeren
Wanr)!U f  i n’ 2? mj.ehr’ als eine Unterbrechung der Wandę durch die Turoffnungen bedingt und die An-
erfofdUenrHrhiner ^ ha£? e-Vorrichtung f«r die Schiebetiir 

orderlich wurde. Die an den Untersuchungsraum II 
grenzenden Wandę der Dunkelkammer mit Vorraum und 
des Schwesternzimmers haben in 3 m Hohe einseitie- eine 
halten ^  starken strahlensicheren Platten er-

Alle Platten sind verbandartig angeordnet und an den 
Kanten mit sogenannten Schweinsriicken (Abb. unten) ver- 
sehen. Diese bieten gegeniiber anderen StoBen den Yorzug, 
daB der Querschnitt der strahlensicheren Baustoffmenge bei 
etwa auftretenden Fugenrissen nicht eingeschrankt wird. 
Die Fugen selbst sind unter Verwendung von strahlen- 
sicherem Mortel moglichst klein ausgefiihrt worden. Die 
Wandflachen wurden mit einfachem Putz versehen. Die 
Eisenrahmen der Turen sind mit 6 cm starken strahlen
sicheren Platten ausgesetzt. Wo ein nicht zu starker Ver- 
kelir stattfindet, sind Schiebetiiren, im anderen Fali auf- 
schlagende Tiiren mit SelbstschlieBern angeordnet worden.

Alle Platten werden vor ihrer Verwendung fach- 
mannisch auf ihre Strahlen-Sicherheit gepriift. Uber Einzel- 
heiten werden Firma und Yerfasser Auskunft geben.

Das Schutzhaus ist mit strahlensicheren kleinen 
Fenstern aus Bleiglas versehen, die eine Beobachtung des 
Behandlungsraumes ermóglichen und durch Schieber aus 
Sperrholzplatten gegen Licht abgedichtet werden konnen. 
Es ist mit einem Zu- und einem Abluftkanal versehen. 
welch letzter einen vom Schutzhaus aus einzustellenden 
kleinen Yentilator besitzt.

Die Verdunkelung der Raume ist dadurch bewirkt 
worden, daB auf die Fensterrahmen innen Bahmen mit 
r ullungen aus Sperrholzplatten angeordnet wurden. Diese 
sind ais verschlieBbare Klappen eingerichtet, um die 
Raume schnell erhellen oder yerdunkeln und auch das 
Putzen der Scheiben und die Beliiftung der Raume leicht 
bewirken zu konnen.

Die Besichtigung der Anlagen wird nach vorheriffer 
Anmeldung gern gestattet. —

Die ethische Stellung der Personlichkeit in unserem Wirtschaftsleben*).
ie Zusammenhange der menschlichen Lebens- 
yorgange finden wir nur in dem menschlichen 
Inneren. Durch dieses laufen alle Faden, und 
wollen wir lrgend welche Lebenserscheinungen 
mitemander m Beziehung bringen, so finden

lichen Inneren” 1'  Verk" “ P '" ” 6 i"  dem mensch-

„ . In di,?s,em Zusammenhang will ich auch g-leich der so 
gebrauchlichen Redensart engegentreten: „Der Mensch ist 

Sklave” seiner Werke geworden“. Dagegen behaupte v r, ”^ 8u M“ sch ^  ,nur immer der Sklave seiner selbst11 
Er handelt stets auf die Veranlassung seiner Triebe. Etwas" 
auBer ihm Liegendes wird nie einen Vorgang in ihm aus- 
osen, wenn es nicht auf einen harmonisch gestimmten

Kr1sff m . ; .Nicht einmal die starksten psychischen
Krafte yermogen bei dem Fehlen einer inneren h a m S c h  
mitschwingenden Saite die geringste Wirkung auf S  
Menschen auszuuben und unmoglich ist eine Einwirkune- 
dlr r  t n y esenl.osen Mechanismen ausgehen soli die 
sc h a fS h a t. m S6men Werkzeu^en und Gebilden’ ge-

Wenn der Mensch unter seinen Schopfungen leidet sn 
kchzt er nur unter der Last seiner selbst. Der Mensch in 
semem Inneren ist frei, er hat sein Schicksal in seiner 
eigenen Hand; bei ihm ganz allein liegt es, ob er sich diese

B ez irk sv ere in  D eu tsch er In g en ieu Je” ' in  N U rnber'|fraD klsch' 0 b e rP fiŁlzis‘* e n
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Freiheit bew ahren will, oder ob er sich ais Knecht seiner 
ir ieb e  mit  Hllfe auBerer Mittel zum Unfreien herab- 
w urdigen laBt. DaB seine eigenen W erke ihn aber zur 
A bnangigkeit zwingen, ist eine grobe' V erkennung der Tat- 
sachen, die schon viel Unheil angerich tet hat.

Um diese Ausfiihrungen von der inneren Freiheit des 
Menschen zu bekraftigen, erinnere ich an die Vorgange der 
C hr,stenverfoIgUngen un ter den rom ischen K aisern. Man 
ę fik  deutlich die U num schranktheit der inneren
Selbstbestim mung. Es gibt keinen auBeren EinfluB, der 
h i '/  \ ware, der inneren F reiheit im Geringsten Ab-

» ? af  a llerkrąftigste Mittel, der Tod, wie es 
w irrio en .erw . ?  l C hristenverfolgungen angewendet
• T wiea SIĈ  a' s w irkungslos, denn Tausende liefien

rn u rl,irn 6 ZU 'v',ulk,Pn- JLn ,der grausam sten Weise zu Tode 
bew ahrenUm 8 Freiheit ihres religiosen Lebens zu

rlpr t 5-r t ° ftJ die B eh au P tung . unsere Zeit kranke an
s t /n ip  lo t ^ eFen diese oder icne schadlichen Zu-
W ir tsp h if^ f  iS'C i n !? s machen, sie seien durch unser 
I  h ™  V ?  bedingt. Der Industrie und der W irtschaft 
N u r 1'tung im persónlichen Sinn angedichtet.
kom m en• n  1St eS gewesen, zu dem Satz zu
word en lst der Sklave seiner Werke ge-
S ® ;  -1S? i n ® w e r k e  s i n d  n i c h t s  u n d  d e r
deuten m ir !n  f  0 s' i Von illm gehen sie aus und sie be-

nui 80 lan8'e etw as, wie er h in ter ihnen steht und



durch sie wirkt, sie selbst sind ohne Wesen und ohne 
Leben, Werkzeuge in des Wortes ureigenster Bedeutung 
und ihnen Verantwortung zuzuschreiben, ist Irrtum.

Die innere Freiheit darf aber nicht so aufgefaBt 
werden, daB Jeder tun und lassen konne, was er wolle und 
irgend welcher Vorgang aufier ihm habe nicht den ge- 
ringsten EinfluB auf ihn. Nichts liegt mir ferner, ais der 
Willkur das Wort zu reden. Der personlichen Freiheit wird 
mit fortschreitender Entwicklung eine immer bestimmtere 
Richtung vorgeschrieben werden. Schon heute hat der Be- 
griff „personliche Freiheit11 noch recht wenig mit dem Be- 
griff „Ungebundenheit" zu tun, wird aber immer noch in 
recht kurzsichtiger Weise damit verwechselt.

An die Stelle der personlichen Selbstbestimmung tritt 
der diktatorische EinfluB des Gesamtwillens, dem sich alle 
Sonderinteressen unterzuordnen haben. Yor den Interessen 
der Rassen- und Staatenverbande gibt es keine Riick- 
sichten; was sich da nicht fiigt, wird niedergetreten. Es 
ist das Zeichen der fortschreitenden Kultur, daB die Einzel- 
bestrebungen immer mehr in die Richtung der Gesamt- 
interessen fallen. Was geschieht, wenn die Richtung des 
Gemeinwillens mit der des Einzelwillens zusammenfallt? 
Der Wirkungsgrad wird gleich eins und die Resultierende 
ergibt sich nicht mehr aus der geometrischen, sondern aus 
der arithmetischen Addition. Das heifit aber, daB die 
Wirkungskraft und die Wirkungsmoglichkeit der Mensch- 
heit sich fiir unsere jetzigen Begriffe ins Ungeheuerliche 
steigem werden. Hat man das aber begriffen, so kommt 
man zu der Erkenntnis: Das ganze Unheil, welches jetzt 
tiber der Menschheit lastet, und alle die gemeinen Zustande, 
gegen die sich so viele baumen, und die ganze Zerrissen- 
heit, die Hartę uńd die Roheit, unter denen wir leiden und 
gegen die wir uns zusammenscharen, sie alle werden nur 
durch die Menschen bewirkt, und jeder Versuch, sie 
auBeren Ursachen zuzuschreiben, ist ein verderblicher 
Irrtum und ein Frevel am ganzen Menschengeschlecht. 
Mit der Natur sind wir bis jetzt ausgezeichnet fertig ge- 
worden und was dann noch iibrig bleibt, geht nur von uns 
selbst aus; nur wir schaffen Verhaltnisse, auBer diesen gibt 
es keine anderen.

Es kam mir in meinen Ausfiihrungen besonders darauf 
an, in groBen Ziigen anzudeuten, dafi der Mensch im 
Mittelpunkt aller jener Erscheinungen steht, die wir ais 
Kultur und Wirtschaft bezeichnen. Alle Versuche, den 
Schwerpunkt von dem Menschen in irgend welche andere 
Erscheinungen zu legen, miissen notwendiger Weise zur 
Verwirrung fiihren; denn noch ist der Mensch das MaB aller 
Dinge und vorlaufig ist es undenkbar, eine andere Basis ais 
den Menschen fur die Bewertung des Weltgeschehens zu 
nehmen.

Die zwei Hauptmomente, welche fiir unsere Kultur be- 
stimmend sind, sind die personliche unumschrankte Freiheit 
jedes Einzelnen und die unbedingte Unterordnung unter die 
Gemein-Interessen. Yon dem Verhaltnis beider zu einander 
hangt unsere Kultur ab. Den Stempel des Yerfalls tragen 
alle Bestrebungen, welche nicht auf das richtige Verhaltnis 
von personlicher Freiheit und Unterordung unter die Ge
mein-Interessen gerichtet sind und eine oder die andere 
Richtung bevorzugen.

Alle unsere Bestrebungen miissen darauf gerichtet sein, 
das richtige Verhaltnis herzustellen, d. h. P e r s o n -  
l i c h k e i t e n  zu e r - z i e h e n ,  d e n e n  d i e  p e r s o n 
l i c h e  F r e i h e i t  i i ber  A l l e s  g e h t  und die es dabei 
ais erste Pflicht betrachten, dafi ihr Handeln und Fiihlen 
im Dienst des Gemeinwohles steht.

Hauptsachlich durch den machtig emporgekommenen 
Handel, der mit immer gróBerer Leichtigkeit den Tausch 
der industriellen Arbeitsprodukte bewerkstelligt, wurde ein 
FlieBen in das ganze Wirtschaftsleben gebracht, das auch 
noch den letzten Rest der durch das Zunftwesen ge- 
schaffenen starren Zustande beseitigte. Neben dem Auf- 
schwung des Verkehrswesens wirkte in erster Linie ais 
wesentlicher Faktor dabei das Geld ais Tauschmittel. Das 
Geld bildet die Einheit, auf die alle wirtschaftlichen Werte 
zuriickgefiihrt werden, und die Einfachheit, mit der alle 
Werte durch das Geld auf nur eine Basis bezogen werden, 
laBt an GroBartigkeit nichts zu wiinschen iibrig. Es kann 
auch kein Zweifel dariiber herrschen, daB die Bliite des 
heutigen Wirtschaftslebens in hohem Mafi von ihm abhangt.

Wurde also eben der belebende EinfluB des Geldes 
hervorgehoben, so soli in Folgendem ein tflbel gezeigt 
werden, das durch das Geld geradezu groB geziichtet wird. 
Das ist trotz aller oder gerade infolge der wachsenden 
Kapital-Konzentration in der Hand Einzelner d ie  f o r t -  
s c h r e i t e n d e  L o s l o s u n g  de r  A r b e i t s t a t i g -  
k e i t  und  d e s  A r b e i t s p r o d u k t e s  v o n de r  P e r -  
s ó n l i c h k e i t .  Nur durch die Beweglichkeit des Kapitals 
ist es móglich gewesen, so viele Menschen zu gemeinsamer 
Arbeit an groBen gemeinniitzigen Aufgaben zu vereinigen,

wie das heute in den Unternehmungen unserer GroB- 
betriebe geschieht. Aber ohne Zwang hatten niemals aber- 
tausende selbstandiger Manner ihrer Freiheit entsagt, um 
sich in die Hand einzelner GroBunternehmer zu geben, um 
bei ihnen unter Verzicht ihrer Handlungsfreiheit an groBen 
gemeinniitzigen Aufgaben mitzuarbeiten.

Eine solche Ausbildung der personlichen Lebensver- 
haltnisse, wie sie unser heutiges Wirtschaftsleben kenn- 
zeichnet, ist nur durch einen Druck moglich gewesen. 
Und wer die Eigenart der germanischen Rasse geniigend 
kennt, mufi auf die Wirkung eines sehr starken Druckes 
schlieBen, der dieses zuwege brachte, denn gerade bei den 
germanischen Rassen scheinen sich die GroBbetriebe ins 
UnermeBliche ausdehnen zu wollen. Die Druckzentren, 
welche den ersten AnstoB geben, und von wo aus immer 
die richtende Energie ausging, sind die personlichen Unter- 
nehmer gewesen. Getrieben von ihrem vorwarts drangenden 
Geist und auch Dank ihrer iiberragenden PersOnlichkeit 
schlugen sie Alles in den Bann ihres Wollens. DaB es sich 
bei den Griindem unserer neuen Wirtschaftsform um 
Manner mit ganz hervorragender Energie und bedeutender 
geistiger Fahigkeit handelt, geht unzweideutig aus einem 
Studium ihrer Lebensbeschreibungen hervor.

Aus solchen Quellen heraus flossen die Energiestrome, 
welche die Industrialisierung unseres Wirtschaftslebens 
vollbrachten. Ob die Motive dieser Manner edel oder 
egoistisch sind, kommt hierbei gar nicht in Betracht. Die 
Hauptsache ist, daB sie es fertig brachten, den Druck her- 
żustellen, welcher die vielen Selbstandigkeiten zermalmte 
und sie dann zu einem Ganzen zusammenschweiBte, 
welches wir heute in ihren Riesenbetrieben an der Arbeit 
sehen. Doch ohne das Tauschmittel „Geld“, dieses 
Losungsmittels personlicher Eigenart von der Arbeit, ware 
das ihnen auch bei noch so grofier Kraft wohl kaum ge- 
lungen. Mit der Ausbreitung des Geldes wurde gewisser- 
mafien der Besitz seines Beharrungsvermogens entkleidet. 
Jederzeit konnte er dadurch fast augenblicldich in eine ge
rade gewiinschte Form mit geringer Mtihe umgewandelt 
und so jede giinstige Gelegenheit, die sich zur Maehtent- 
faltung bot, voll ausgenutzt werden, ohne daB man Gefahr 
lief, sich fiir die Zukunft auf lange Zeit auf eine in ihrer 
Eigenart beschrankte Besitzform festzulegen. Dazu war ein 
reger Handel nótig, doch auch fiir diesen war das Geld 
eine notwendige Vorbedingung.

Ohne besonderen Nachweis laBt sich ganz deutlich er- 
kennen, wie durch diese Beweglichkeit des Besitzes auflere 
zufallige Umstande immer leichter auf seine Yerteilung 
einwirken muBten und daB sich seine Verschiebung augen- 
blicklichen Regungen und voriibergehenden Stimmungen 
immer mehr anpassen konnte. Gleichzeitig damit schwand 
auch das Verantwortlichkeitsgefiihl, welches sich an den 
unmittelbaren Besitz in Bezug auf die eigene und die 
fremde Arbeit kniipft. Mochte der Besitz noch so groB 
werden, sobald er in die Form des wesenlosen Geldes um
gewandelt war, driickte er nicht mehr. Er vermehrte sich, 
ohne daB der Besitzende auch nur annahernd die GroBe 
des Verbrauchs der Lebenskrafte ahnte, der durch die in- 
tensive Schaffung wirtschaftlicher Werte notwendig ein- 
tritt. Auf der einen Seite war also durch d a s  Ge l d  d i e  
M o g l i c h k e i t  s c h n e l l e n  un d  f r e i e n  H a n d e l n s  
be,i b e l i e b i g e r  K o n z e n t r a t i o n  gegeben und auf 
der anderen Seite wurde d i e W u c h t  de r  Y e r a n t -  
w o r t u n g ,  d i e  a u f  d e m B e s i t z  l a s t e t ,  nahezu 
ganz unwirksam.

Das war es, was die Entwickler unseres heutigen 
Wirtschaftslebens notig hatten. Sie muBten ein Ober- 
tragungsmittel haben, mit dem sie jeden beliebigen Druck 
durch Konzentration auf jede gewiinschte Stelle ausiiben 
konnten und durften dabei in ihrem Inneren nicht durch 
irgend welche moralische Regungen abgelenkt werden. Nur 
aus ihnen heraus floB die richtende Energie und je kon- 
zentrierter diese hervorschoB, um so wirksamer war sie.

Ahnlich wie bei diesen Wirtschaftslenkem sind d i e 
V e r h a l t n i s s e  b e i  d e n  A r b e i t e r n .  Doch ich 
mochte erst noch einen grundsatzlichen Unterschied 
zwischen beiden hervorheben, der sich nach einer Rich
tung hin ausbilden muBte.

Wahrend namlich der Untemehmer die ganze Wucht 
seiner Personlichkeit einsetzen mufite, um seinen Willen 
zu verwirklichen, wurde den von ihm Getriebenen not
wendiger Weise das Riickgrat ihrer Personlichkeit gebrochen. 
Auch hier leistete wieder das wesenlose Geld einen aus- 
gezeichneten Dienst; denn Interesse an der Arbeit ist nur 
soweit vorhanden, ais das unmittelbar in Geld vergolten 
wird. Dariiber hinaus ist nur sehr Wenigen eine engere 
Yerkniipfung mit ihrer Arbeitstatigkeit und dem Erzeugnis 
ihrer Arbeit eigen, die jetzt nicht in Betracht kommen. 
An sich hat der Schaffende in der neuen Industrieform 
kein Interesse daran, daB er viel und gut arbeitet, sondern
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nur, daB er moglichst viel des wesenlosen Geldes erhalt. 
Ist ihm das nur durch schnelle und gute Arbeit moglich, 
so wird er schnell und gut arbeiten. Kann er dagegen eine 
solche Arbeit vortauschen, mit dem Erfolg, daB die Be- 
zahlung nach dem Schein geschieht, so wird er das tun, 
ohne sich die geringsten Gewissensbisse zu machen.

Wenn nun aber kein inneres Interesse an der Tatig- 
keit und der Zeit vorhanden ist, mit der die meisten 
Menschen die kostbarsten Stunden ihres Lebens _ ver- 
bringen, so bedeutet das eine Vernichtung personlichen 
Lebens, und das BewuBtsein der menschlichen Selbst- 
bestimmung (auch in moralischer Hinsicht) kann kaum 
schwerer getroffen werden, ais es hierdurch geschieht. 
Das sind keine herausgekliigelten Ideen, sondern blutvolle 
Tatsachen, die jeder in unserem Wirtschaftsleben erkennt.

Das sind die beiden grundsatzlichen Yerschiedenheiten 
zwischen Unternehmer und Arbeiter: A u f s t i e g  de r  
P e r s o n l i c h k e i t  zur  h o c h s t e n  P o t e n z  e i n e r -  
s e i t s  u n d  V e r n i c h t u n g  der  P e r s o n l i c h k e i t  
und der  p e r s o n l i c h e n  A r b e i t  a n d e r s e i t s .

Doch neben diesen Gegensatzen besteht zwischen dem 
Unternehmer und dem Arbeiter eine vollige Uberein- 
stimmung in den Erscheinungen, die den fortschreitenden 
ProzeB der Loslosung des Besitzes von der Personlichkeit 
begiinstigt. Ich meine: d ie  U n v e r a n t w o r t l i c h -
k e i t u n d  di e  L e i c h t f e r t i g k e i t  d e s  Ha n d e 1 n s. 
Je groBer die Ansammlung des Kapitals oder je mehr die 
Unternehmungen die Form von Wirtschaftsgesellschaften im 
heutigen Sinn erhalten, um so weniger personliches Interesse 
wird mit den Unternehmungen unmittelhar verbunden sein. 
Die Arbeitenden werden allgemein nur so weit Interesse an 
der Arbeitstatigkeit haben, ais es ihnen mit Geld vergolten 
wird. Alle Kontrollsysteme konnen nicht verhindern, dafi 
die Interessen.der Einzelnen zum Durchbruch kommen.

Der Unternehmer und der Reiche stehen bei dem Um- 
fang und hauptsachlich bei der Art ihres Besitzes so hoch, 
daB sie den unmittelbaren Kontakt mit fast allen Teilen 
ihres erzeugenden Besitzes verloren haben; der Aus- 
fuhrende, der sich friiher in innigster Beriihrung mit 
seinem Werk befand, und durch Interessenlosigkeit ihm 
innerlich entfremdet ist, steht ihm womoglich noch ent- 
fernter. So b e g i i n s t i g t  u n s e r  Ge l d  mi t  s e i n e r  
f o r t s c h r e i t e n d e n  K o n z e n t r a t i o n  di e  Ye.r-  
a n t w o r t u n g s 1 o s i gk e i t un d  d i e  L e i c h t f e r 
t i g k e i t  de s  H a n d e l n s  d u r c h  d i e  L o s l o s u n g  
de s  B e s i t z e s  v o n  der  P e r s o n l i c h k e i t .

Ich mochte das aber nicht so aufgefafit wissen, ais 
sei das Geld allein schuld an diesen unerfreulichen Zu- 
stiinden, die unser heutiges Wirtschaftsleben uns in so 
mannigfaltiger Weise darbietet. Auch laBt es sich zeigen, 
daB andere Einriclitungen unserer heutigen Zivilisation 
einen gleich gerichteten und an Wichtigkeit dem des 
Geldes nicht nachstehenden EinfluB ausiiben. Doch habe 
ich mich aus Griinden der Durchsichtigkeit und der Kiirze 
absichtlich auf das Geld beschriinkt. Das Geld an sich be
deutet nichts, allein um die Triebe des Menschen handelt 
es sich und diese erhalten leider unter den geschilderten 
Verhaltnissen einen die negative Richtung so sehr be- 
giinstigenden Nahrboden.

Ich hoffe angedeutet zu haben, was fur eine ungeheure 
Kluft zwischen unserer heutigen Zivilisation und einer an- 
zustrebenden wahren Kultur gahnt und wir empfinden, 
daB wir gegen diese verderblichen Zustande fiir die Zu- 
kunft Gegengewichte anderer Natur ais wirtschaftliche 
brauchen, die wir der unter den jetzigen Verhaltnissen 
stetig fortschreitenden Entseelung unserer Arbeit und 
unseres Selbst, eines der hochsten Giiter, die wir besitzen, 
entgegen setzen konnen.

Die innere Yerkniipfung mit unserer Arbeit inuB 
wieder hergestellt werden, und das wird nicht allein durch 
den auBeren Anteil am Gewinn und durch parlamen- 
tarische Fabrikleitung erreicht werden konnen. Die 
Hauptsache dabei werden die Verantwortlichkeit und der 
sittliche Ernst sein.

Wer einigermaBen mit dem Wesen unseres mensch
lichen Gemeinlebens vertraut ist, wird fiir die Zukunft 
Arbeit in erliohtem MaB sehen, die immer weniger zur 
Spielerei wird und trotz aller Gewinnbeteiligung uns nicht 
mehr Interesse abgewinnen wird, wenn wir sie nicht aus 
den innersten Menschentiefen beseelen. Fiir diese Be- 
seelung sind aber Emsthaftigkeit und Verantwortlichkeit 
in so hohem MaB notwendig, wie sich heute wohl mancher 
kaum ahnen lafit; aus welchem Quell diese aber flieBen 
werden, — vielleicht aus einem, yielleicht aus vielen!

Um allen sentimentalen Deutungen vorzubeugen, 
mochte ich darauf hinweisen, daB man die geschilderten 
Lebenserscheinungen ais Entwicklung ansehen muB. Der 
Weg fiihrt iiber Harten und Grausamkeiten, er fiihrt 
jedoch n a c h  o b e n. Doch glaube nun Niemand, die Not 
der Menschen sei mit der Veredlung des Wirtschaftslebens 
zu Ende, die liegt nicht in unserer Wirtschaft, sondem in 
uns selber! —

Brief- und Fragekasten.
Die Beantwortungen und Auskiinfte im Briefkasten erfolgen 
o h n e  j e d e  G e w a h r  s e i t e n s  d e r  R e d a k t i o n .  
Anmerkung der Redaktion. Die Anfragen fur unseren Brief- 

und Fragekasten haufen sich in der letzten Zeit in einer solchen 
Weise, daB die Beantwortung derselben bei dem bescheidenen 
Raum, den wir dieser nur zur Yerftigung stellen konnen, sich 
gegen unseren Willen yielfach verzogert. Wir sehen uns daher 
zu der Bemerkung genotigt, daB wir nur noch die Anfragen von 
a l l g e m e i n e m  I n t e r e s s e  berticksichtigęn konnen, welchen 
der N a c h w e i s  d e s  B e z u g e s  u n s e r e s  B l a t t e s  u n d  
P o r t o  beigefiigt sind. Wenig Aussicht auf Beantwortung 
haben Anfragen, dereń Erledigung auf dem Weg der Anzeige 
moglich ist. Grundsatzlich sollte der Briefkasten n u r  d a n n  in 
Anspruch genommen werden, wenn a n d e r e  W e g e  v e r -  
s a g e n. Keinesfalls sind wir in der Lage, langere Gutachten 
abzugeben, umfangreiche Schriftstucke zu studieren, mit den Ab- 
sendern von Anfragen in Schriftwechsel zu treten oder die 
Griinde fiir Nichtbeantwortung anzugeben. Es liegt ferner im 
Interesse der Absender, bei Riickfragen stets die u r s p r i i n g -  
l i c h e  F r a g e z u  w i e d e r h o l e n .  Wer diese B e d i n -  
g u n g e n  n i c h t  e r f i i l l t ,  hat  u n t e r  k e i n e n  U m -  
s t a n d e n auf eine B e r u c k s i c h t i g u n g  s e i n e r  A n - 
f r a g e  z u  r e c h n e n .  —

( B e s t a n d t e i l e  u n d M i s ę h u n g s v e r h a l t n i s  d e s  
S t  e i  n h  o 1 •/.es). H m .  A r c h .  A. P. i n Ii. W ir bedauern, 
Ihre Anfrage nicht beantworten zu konnen, da die Bestandteile 
und das M ischungsverhaltnis des Stelnholzes Fabrikations- 
Geheimnis sind. Manchen AufschluB aber werden Sie lindan 
in dem Aufsatz: „U nteisuchungen an Steinholz“ von D r
H. N i t z s c h e  in den Nummem 101 und 103 des Jahrganges 
1921 der „Deutschen Bauzeitung‘‘. —

( H e r s t e l l u n g  v o n  S g r a f f i t o - D e k o r ą t i o n e n . )  
H r n. A r c h .  P. M. i n G 1. Vor Jahrzehnten hat Gottfried 
S e m p e r in der bei A. E. Seemann in Leipzig erscheinenden 
„Kunstchronik“, Beiblatt zur „Zeitschrift fiir bildende Kunst", 
das Yerfahren fiir die Herstellung wetterbestandiger Sgraffito- 
Malereien und namentlich auch die Herstellung des Untergrundes, 
die dabei sehr wichtig ist, ausfiihrlich behandelt. Es geschah 
aus AnlaB der Herstellung der Sgraffito-Dekorationen am Neu- 
bau des Polytechnikums in Ziirich, der durch Semper ausgefuhrt 
wurde. Das Verfahren ist beschrieben in den Nummern 6, 7 und 8 
des Jahrganges 1868 des genannten Beiblattes. Die Aufsatze 
sind auch abgedruckt in den ,.Kleinen Schriften“ von Gottfried 
Semper, 1884 bei W. Spemann in Berlin und S tuttgart erschienen. — 

( A n k a u f  v o n  E n t w i i r f e n  b e i  W e t t b e w e r b e n . )  
Hm. F. B. in R. Aus ihren eigenen Darlegungen geht heryor,

daB sich die Firma den Ankauf von nicht preisgekronten Ent- 
wiirfen nur v o r b e h i e l t ,  sich aber nicht dazu v e r - 
p f 1 i c h t  e t  hat. Gegebenen Falles ware der W ortlaut des 
Preisausschreibens daraufhin zu prttfen. Bei dieser Sachlage 
konnen Sie die Firma zum Ankauf Bires hierzu vom Preis- 
gericht empfohlenen Entwurfes nicht rechtlich anhalten. Ein 
angerufenes Gericht wiirde Sie mit groBer Wahrscheinlichkeit 
abweisen. Die Empfelilung zum Ankauf eines Entwurfes durch 
ein Preisgericht schlieBt nicht ohne W eiteres die Verpflichtung 
zum Ankauf ein, sondern kann auch nur eine A rt Auszeichnung 
sein, die iiber eine lobende Anerkennung zu stellen ware.

Im Ganzen miissen wir feststellen, daB es uns in unserer 
langen Pra,xis nur in ganz yereinzelten Fallen yorgekommen ist, 
daB yon einem in Aussicht gestellten Ankauf kein Gebrauch ge- 
macht wurde. In  fast allen Fallen haben die Ausschreiber von 
Wettbewerben ihrem Dank an die Teilnehmer auBer der Ver- 
leihung von Preisen dadurch Ausdruck zu yerleihen versucht, 
daB sie nicht nur die in Aussicht gestellten Ankaufe ausfiihrten, 
sondern sehr haufig noch dariiber hinausgingen und entweder 
die Zahl der Preise oder die Zahl der Ankaufe vermehrten. Das 
Ergebnis des W ettbewerbes, an dem Sie beteiligt waren, war ein 
solches, daB die Ausfiihrung der in Aussicht gestellten Ankaufe 
eine Art moralischer Pflicht der ausschreibenden Firma ware. — 

A n f r a g e n  a n  d e n  L e s e r k r e i s .
(V e r n i c h t u n g  v o n  U n g e z i e f e r . )  In  den Dachstuhl 

eines etwa 100 Jahre alten baugeschiehtlich wertvollen Hauses 
sollen bescheidene Wohnriiume eingebaut werden. In den 
Speicherr&umen hat sich jedoch Ungeziefer verschiedener Art, 
namentlich Wanzen, eingenistet. Alle bisherigen Yersuche der 
Bekampfung haben sich ais erfolglos erwiesen, weil Dampfe usw. 
durch die Dachhaut und ihre Lticken zu schnell entweichen 
konnen. Mit welchen nicht zu teueren Mitteln kann hier er- 
folgreich eine Bekampfung słattfinden? — B in W.

( Z w i s c h e n f u i l u n g  d e r  „ a l t  d e u  t s  c h e n "  De c k e . )  
Ais Zwischenfuilung bei der Herstellung einer sogenannten alt- 
deutschen Decke wurde yon der Verwendung der Zwischen- 
decke mit Lehmschlag wie iiblich Abstand genommen. Infolge- 
dessen wurde ais Fiillung zwischen den FuBboden und der 
unteren emfachen Bretterdecke, die je zwischen den Balken aus 
emem Stuck hergestellt wurde, Torf ais FUllmaterial venvendet. 
Uer to rf war nach unserer Ansicht reichlich trocken, doch ist 
in den Zimmern schon seit W ochen ein muffiger Geruch zu be- 
merken. Wir konnen uns denselben nicht anders erklaren, ais 
daB derselbe yon der Torffiillung herriihrt. Es interessiert uns 
zu erlahren, ob derartige W ahrnehmungen schon anderwarts ge-

i, u ° rden l ,n d , und wie diesem Obelstand am einfachsten 
abgeholfen werden kann? — M in H.
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