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Der W iederaufbau von  Lóffingen und Sunthausen in Baden. (SchiuB.)
V on  M in is te ria lra t P ro f. A. 

a ch  friiher g em ac h ten  E rfa h ru n 
g en  w a r es notw endisr. um  den  
W ie d e ra u fb a u  in  S u n th a u se n  u nd  
L ó ffingen  in  g e su n d e  B ahnen  zu 
len k en , u n m itte lb a r  nach  dem  
B ran d  d ie  V e rh an d lu n g en  m it den  
B e te ilig ten  au fzu g re ifen , d am it 
v e rh iite t w erde , daB e in  J e d e r  
au f e igene  F a u s t  b aue , u n d  daB 
J e d e r , g le ich v ie l ob er S tiim per 

oder tiichuger A rc h ite k t sei, sich  die B au au fg ab e  
sichere. D en b e te ilig ten  G em einden  w u rd e  d a ru m  schon  
bei der ers ten  S itzung , a n  w e lch e r e in  V e r tre te r  d e r 
Regierung te ilnahm , zw ar d ie  w arm e  T e iln ah m e  a n  dem  
Ungliick au sg ed riick t, im  O brigen  a b e r  k e in  Z w eifel ge- 
lassen, daB d ie  re ich en  M itte l, d ie  b is zu einem  gew issen  
Grad aus d er O ffen tlich k e it flieBen, u n d  die v on  einem  
Teil der A llgem einheit w ied e r in  F o rm  v o n  U m lagen  
aufzubringen sind, au ch  d as  R e c h t d e r A llgem einhe it 
und der B ehorden  in  sich  schlieB en, G eg en le is tu n g en  
von der G em einde u n d  d en  B ra n d g e sc h a d ig te n  zu ver- 
langen. D iese m uB ten im  W esen tlich en  d a rin  besteh en , 
daB sich die A ufgabe  des W ied e rau fb au es  in  B ah n en  zu 
bewegen habe, w elche schlieB lich ein  d u rch au s  e r  - 
f r e u l i c h e s O r t s b i l d  s ich em  k o n n te n ; W irtsch a ft-  
lichkeit in d e r A n lag e  u n d  d e r  T ech n ik , e in fache  S chon- 
heit in der auB eren E rsch e in u n g , Z u sam m enfiigen  d e r  
einzelnen B au ten  u n d  B a u g ru p p e n  zu einem  s ta d te b a u - 
lich befried igenden  E inzel-, G esam t- u n d  S traB enb ild : 
Diese B estrebungen  fan d e n  b e i dert B e te ilig te n  au ch  
volles V erstandn is; in  e tw a s  g e rin g e rem  U m fang  in  S u n t
hausen, in  s ta rk e rem  d a g e g e n  in  L óffingen . In  S u n t
hausen w aren  d ie  B em iihungen  d e r s ta a tl ic h e n  B eh o rd en  
dadurch erschw ert, daB ein T eil d e r B ra n d g e sc h a d ig te n  
zuvor schon von  P la n fe rtig e rn  a lle r  A r t v o n  m ehr oder 
w eniger zw eife lhafter G iite iib e rlau fen  w a re n  u n d  d iesen  
die Z usicherung d e r O b erg ab e  des B a u a u f tra g e s  g eg eb en  
hatten. In  L óffingen, w o d ie  e rs te  S itzu n g  u n m itte lb a r  
nach dem B rand  s ta ttf in d e n  k o n n te , w u rd e n  so lche  O bel- 
stande in d er H au p tsach e  v e rm ied en . Im  In te re sse  d er 
B edeutung der F ra g e  fiir d ie  f iih lende  A llg em ein h e it 
wurde schon zu d e r e rs te n  S itzu n g  d ie  Y e r tr e tu n g  d er 
badischen A rc h ite k te n sc h a ft u n d  d es  Y ere in s „B ad ische  
H eim at“ zugezogen, e inm al, um  d a m it d en  B e te ilig ten

S t i i r z e n a c k e r  in  K arls ru h e .
zu sag en , daB in  w eitem  K re is  e ine  w arm e T eilnahm e 
u n d  F iirso rg e  fiir ih re  In te re sse n  lie rrsche , au f d e r a n 
d e ren  S e ite  a b e r  au ch , w eil es w iin sch en sw ert e rsch ien , 
so groB e B a u au fg ab en  n ic h t au f die S c h u lte m  d er te c h 
n isch en  B ehorden  a lle in  zu legen , so n d e rn  sie au f eine 
b re ite re  B asis zu ste llen , au f d e r d i e  B e h o r d e n  z u -  
s a m m e n  m i t  d e n  s o n s t i g e n  V e r t r e t e r n  
a h n l i c h e r  G r u n d g e d a n k e n  G u t e s  s c h a f 
f e n  k o n n t e n .  D ie V o rau sse tzu n g  fiir d as  G elingen  
d e r  A bsich t, G u tes u n d  Schones zu schaffen , w a r  w eiter, 
daB eine rech tlich e  G ru n d lag e  h ie rfu r g eschaffen  w erde . 
S chon  in  d e r e rs ten  S itzu n g  w u rd e  deshalb  im  B eisein  
sam tlich e r B e te ilig ten  e ine  ortspo lize iliche  V o rsch rift 
des S innes en tw o rfen , geb illig t u n d  gen eh m ig t, d a B  
A l l e s ,  w a s  i n Z u k u n f t  i n  S u n t h a u s e n  u n d  
i n  L ó f f i n g e n  z u  b a  u  e n  s e i ,  i n  d e m  A u B e 
r e n  n a c h  j e d e r  R i c h t u n g  s o l c h e  V o 11 - 
k o m m e n h e i t  z e i g e n  m i i s s e ,  d a B  e s  d a s  
A u g e  s c h o n h e i t l i c h  e m p f i n d s a m e r  M e n -  
s c h e n  v o l l a u f  b e f r i e d i g e .  J e d e r  N eubau , 
heiB t es in  d e r V orsch rift, muB, so w e it e r  nach  einer 
o ffen tlichen  S traB e oder n ach  einem  o ffen tlichen  W eg  
g e r ic h te t o d e r v o n  d iesem  s ich tb a r is t, ein  g efa lliges 
AuBere haben . S ch w ie rig k e iten  h a t  die Sohaffung  d iese r 
B estim m ung  w ed e r a n  d e r e inen , n och  an  d e r  a n d e ren  
S te lle  gem ach t, fiir die D u rch fiih ru n g  d e r b e id en  U n ter- 
neh m en  e rw ies sie sich  a is  re c h t segensre ich . V oraus- 
se tzu n g  fiir ih re  D u rch fiih ru n g  w a r a lle rd in g s, daB der 
am tlich en  B aupo lizei-B ehorde, dem  B ezirk sam t, ein  
A usschuB  zu r S e ite  s tan d , d e r in  a llen  F ra g e n  in  sach- 
lich  k la re r  W eise d asse lb e  iiber die e in sch lag ig en  
F ra g e n  d e r B au sch o n h eit, au ch  d e r  s ta d te b a u lic h e n  Ge- 
d a n k e n , zu b e ra te n  h a tte . D er A usschuB  w a r k le in  u nd  
schloB in  sich  e inen  V e r tre te r  d e r  s ta a tl ic h e n  H ochbau- 
beh o rd e , e inen  V e r tre te r  d e r s ta a tl ic h e n  W asser- un d  
S tra fien b a u b eh o rd e , d en  B u rg e rm e is te r  u n d  e inen  Ge- 
m e in d e ra t, e inen  V e r tre te r  des V ere in s „B ad ische  H ei- 
m a t“ , e in en  V e r tre te r  d e r b ad isch en  A rch ite k te n sc h a ft. 
E r  ta g te  u n te r  L e itu n g  d e s  B ez irk sam te s  u n d  t r a t  je  
n ach  B ed arf in  Z w ischenriium en  v o n  8 b is  14 T a g e n  zu- 
sam m en . D er A usschuB  sah  seine A u fg ab e  a b e r  m it 
d iesen  F ra g e n  a lle in  n och  n ic h t a is  e rsch o p ft an , so n 
d e rn  b em iih te  sich  au ch , e in g eh en d e  R ich tlin ien  fiir die 
m og lich s t y o llk o m m en e  u n d  w irtsch a ftlich e  A usfiih rung
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d e r  B au ten  im Inneren 
u n d  A uBeren aufzustel- 
len , e r  e rs treb te  eine 
e inhe itliche  T ypenschaf- 
fu n g  fiir F en ste r, Tiiren 
u. dg l., s te llte  V ertrags- 
fo rm u la re  fiir A rchitek
te n  u n d  B auherren  auf 
u n d  em pfah l A rchitek
te n ; M ateria lien  w urden 
em pfoh len , Preisange- 
b o te  e in g eh o lt und  in 
d en  S itzu n g en  iiber diese 
en tsch ied en . D er Aus- 
sohufi g la u b te  ab er mit 
d e m H a u sb a u  alle in  seine 
T a tig k e it  n ic h t beenden 
zu so llen , sondern  griff 
iib e r a u f  die in n ereE in - 
r ic h tu n g , leg te  Zeich- 
n u n g e n  u n d  M ustertypen 
v o n  E in rich tu n g en  fest 
un d  v e rg a b  diese an 
e inen  w e ite ren  Kreis 
v o n  H andw erksleu ten . 
In  je d e r  d er Sitzungen 
des A usschusses erschie- 
n en  die a n  dem  B au der 
H a u se r  b e te ilig t en A rchi
te k te n , au ch  B auherren, 
um  m it den  Sachver- 
s ta n d ig e n  des Aus
schusses d ie  Einzelfra- 
g en  a n  H an d  d e r Piane 
d u rch zu sp rech en ; sie 
fiig ten  sich nach  anfang- 
lichem  S trau b en  gegen 
d as  b ish e r U ngew ohnte 
g e rn  d en  gegebenen 
A n reg u n g en  u n d  such- 
te n  d ie se  d an n  spater 
im  A llgem einen  auch 

n a c h  bestm oglichem  
K O nnen in  d ie  T a t um- 
zuse tzen . W o es aus- 
nah m sw eise  aus freiem 
W illen  n ich t g ing, da 
m uB te au ch  die scharfe 
H an d  d e r  B ehorde, sich 
s tiitz en d  au f die gesetz- 
lich en  u n d  rechtlichen 
G ru n d lag en , sich Gel- 
tu n g  versch a ffen . Beson- 
d e re r  N a ch d ru ck  wurde

W i e d e r a u f b a u  i n  L O f f i n g e n  
i m b a d i s c h e n  S c h w a r z w a l d .  
A reli.: C. A. M e c k e l in  F re ib u rg  

im  B re is g a u .

H a u s e r  J u l i u s  Z U r c h e r  u n d  L e o p o l d  G e i s i n g e r  i n L O f f i n g e n .
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dieser E inw irkung  auch dad u rch  verliehen , dafi die Re- 
g ie rung , in S onderhe it das bad . A rbeits-M inisterium , den  
beiden  O rten  eine groB ere G eldsum m e fiir die F e rtig u n g  
d e r P ian e  zu r Y erfugung  g e s te llt h a tte , u n d  daB von  
Z eit zu Z eit ein  V e rtre te r  des A rbeits-M inisterium s an 
den  S itzungen  teilnahm , um  sich von  d er D urohflihrung 
d e r B auabsich ten  zu iiberzeugen . A is besonderen  A nreiz 
h a tte  m an  schlieBlich an  beiden  O rten  noch  eine Sum m ę 
des G eldes au s den  offen tlichen  S penden  zuriick  behal- 
ten , um  D en jen igen , d ie  sich w illig  in  jed e r H insich t 
den  g u tgem ein ten  A bsich ten  fiig ten , u nd  die au s eigenem  
W illen  und  m it U n te rs tu tzu n g  ihres A rch itek ten  beson
ders B each tensw ertes schufen, eine besondere  B elohnung 
zu geben.

D ie beigegebenen  A bbildungen  m ogen  ein unge- 
fah res Bild des Z ustandes geben, d er a n  beiden  O rten  
u nm itte lb a r n ach  dem B rand  sich zeig te, u nd  ein Bild 
auch  davon , w as an  beiden  O rten  en ts teh en  soli und 
zum  T eil schon en ts tan d en  ist. B is zum  Som m er 1922 
lan g s ten s  w ird  m an  beu rte ilen  konnen , ob au f d iesem  
W eg  w irklich  G utes geschaffen  w urde , u nd  w ie das 
ern s te  S treben  d er R eg ierung , a n  beiden  O rten  d as  ganze

Vermischtes.
Die Beeintrachtigung des Stadtbildes und des Charak- 

ters von Venedig und Umgebung. An dieser Stelle ist 
schon mehrfach auf die starkę Beeintrachtigung hin- 
gewiesen worden, die Venedig durch die geplante feste 
Yerbindung mit dem Festland erfahren muBte. N icht nur 
in Italien selbst, sondern in der gesam ten K ulturw elt hat 
der Plan lebhafte Unruhe hervorgerufen. Eine solche Yer
bindung, meint man, w are imstande, Yenedig mehr zu 
schadigen ais einst der Plan der Liga von Cambrai (Papst, 
Kaiser, Frankreich und Spanien gegen Venedig). Boni, 
der Ausgraber des romischen Forurns und des Palatins, 
auBert sich daruber im „Giomale d’Ita lia“, ein Dammweg 
von Mestre nach Burano, Iiber Malmocco und Palestrina 
und Chioggia im Siiden der Lagunę, auf dem ein Tram 
fahren soli, soli die ganze Lagunę abschlieBen und der 
Umkreis der Laguna yon Torcello von einem ganzen 
Netzwerk von Eisenbahnen und Trams um giirtet werden. 
Ganz abgesehen von der dadurch geschadigten einzig- 
artigen Ruhe der Lagunę, wie sie nur Bangkok noch auf- 
weist, wiirde das W asser zur S tagnation verdam m t werden 
und Malaria .erzeugen. Die Idee des festen Dammes und 
der dadurch hervorgerufene Angriff auf Schonheit und 
Charakter Venedigs werden lebhaft bekam pft; auch die 
konigliche Akademie der K unste in Venedig ha t einstimmig 
dagegen Stellung genommen. Ihr schlieBt sich die gesam te 
Kunstw elt in dem Bestreben an, Venedig und seine Um
gebung so zu erhalten, wie es die Jahrhunderte uns tiber- 
liefert haben. —

Personal-Nachrichten.
Oberbaurat Prof. Leopold Bauer in Wien. „In Nummer27 

der „Deutschen Bauzeitung" vom 5. April 1922 gibt das 
R ektorat der Akademie der bildenden K unste in W ien ais 
Grund des seit 3 Jahren  verw aisten Lehrstuhles der 
Meisterschule fur A rchitektur dieser A nstalt ' den end- 
giiltigen Yerzicht Prof. L. Bauers zur Ausiibung seines Lehr- 
amtes an. Die N achricht entspricht in dieser Form nicht 
den Tatsachen.

Hr. Prof, L. Bauer ha t damals, dem beispiellosen Vor- 
gehen eines Teiles seiner Schiller maBgebend, denen 
einerseits die Revolution in den Kopf gestiegen w ar und 
die der Beeinflussung von diese Gelegenheit ausntitzenden 
kommunistischen Elem enten unterlagen, die anderseits 
aber erm utigt wurden durch die wohlwollende H altung 
des damaligen R ektorates und der hoheren Schulbehorden 
ihnen und ihrer Handlungsweise gegeniiber, die Leitung 
der Schule aus V ernunftgriinden aufgegeben. W enn auch 
die seinerzeit gegen ihn angestrengte ganz ungerecht- 
fertigte D isziplinar-Untersuchung eine v o l l e  R e c h t -  
f e r t i g u n g  seines Tuns und seiner verflossenen Lehr- 
zeit brachte, so konnte er sich doch nicht zur nochmaligen 
Ubernahme des Lehrstuhles unter den vom R ek to ra t ge- 
stellten Bedingungen und in Hinsicht auf die Stimmung 
bei Schulern und Lehrkorper entschliefien. Seine T atigkeit 
hat sich seither auch ohne Ausiibung seines Lehram tes 
fruchtbringend empor entwickelt. E r wird dadurch zum 
Lehrmeister unseres ganzen Standes. —

Ein ehemaliger Schiiler.“
Bildhauer Professor Bernhard Bleeker in Miinchen. Der 

Bildhauer Prof. Bernhard B l e e k e r  in Miinchen is t vom
1. Mai 1922 an zum ordentlichen Professor der A k  a  d e m i e

P rob lem  des W ied e rau fb au es  n ich t n u r theore tisch , son- 
d e m  au ch  p rak tisch , vom  groB en stad tebau lichen  
G anzen  b eg innend , bis h e rab  zu d en  g e rin g sten  K leinig. 
k e ite n  de s  H auses du rch zu fiih ren , v e rw irk lich t werden
k o n n te .

G leiches U ng liick  k a n n  a u c h  m it d e r Zeit andere 
O rte D eu tsch lan d s he im su ch en ; m an  m ogę darum  aus 
d iesen  B eispielen  N u tzen  z iehen  u n d  insbesondere er
kennen , dafi in so lchen  F a lle n  zu n ach st d re i Vor- 
bed in g u n g en  zu erfiillen  s ind : r a s c h e s  E i n g r e i -  
f e n ,  G e l d  u n d  t a - k t v o l l e s  V e r h a n d e l n .  
In  beiden  F a llen  w u rd en  d iese F o rd e ru n g e n  erfiillt, er- 
fiiilt zum eist d u rch  d ie  L e ite r  d e r b e id en  B ezirksam ter, 
O beram tm ann  W  e i t  z e 1 in  D o n auesch ingen , Oberamt- 
m an n  R o t h m u n d  in  N e u s ta d t u n d  d e reń  bautech- 
n ische B era te r, die s ta a tl ic h e n  B ehorden , d ann  Archi
te k t M ii h l b  a c h  a is Y e r tre te r  d e r F re ib u rg e r Archi- 
te k te n sc h a f t, sow ie die P la n fe r tig e r  d e r  baulichen 
G ru n d g ed an k en , A rc h ite k t M e c k e l  in  F re ib u rg  i. B. 
und  A rc h ite k t M e r  s c h au s  F re ib u rg , d e r E rs te  im 
W esen tlichen  fiir L offingen , d e r  L e tz te  im  W esentlichen 
fiir S u n th au sen . —

d e r  b i l d e n d e n  K u n s t e  i n  M i i n c h e n  ernannt 
worden. Bemh. Bleeker, der im 41. Lebensjahre steht, zahlt 
zu den angesehensten jiingeren B ildhauem  Bayem s. Die 
Akademie der bildenden K unste  h a t ihn kiirzlich zu ihrem 
Ehrenm itglied ernannt, —

PreuBische A kademie des Bauwesens. Zu o r d e n t 
l i c h e n  M iteliedern der preuBischen Akademie des Rau- 
wesens in Berlin w urden gew ahlt und vom preuBischen 
S taatsm inisterium  besta tig t: Geh. R eg.-R at Prof. Dr. h. c. 
German B e s t e l m e y e r ,  B aurat Fr. K o r t e ,  Architekt 
P. J i i r g e n s e n  und Geh. B aurat Dr. h. c. Paul W  i 11 i g.
— Zu a u B e r o r d e n t l i c h e n  M itgliedern wurden neu 
gew ahlt A rchitekt R. B i e l e n b e r g  in  Berlin, Proyinzial- 
K onservator Professor B 1 u  n c k  in Steglitz, Ministerialrat 
G r u b e  in C harlottenburg, Geh. R egierungsrat H. Mu t h e -  
s i u s in Nicolassee und M agistratsbaurat Prof. Dr. h. c.
O. S t  i e h 1 in Steglitz. —

Wettbewerbe.
K riegerdenkm al-W ettbew erb Amberg. In  dem vom

„Bayer. Landesverein fiir H eim atschutz“ auf Yeranlassung 
der S tad t Amberg ausgeschriebenen W ettbew erb traf das 
P reisgericht folgende E ntscheidung un ter 57 Arbeiten. Zur 
A usfuhrung w urde bestim m t der E ntw urf „Nr. 31 322“ von 
H ans und Benno M i l l e r  in Miinchen. Zwei gleiche I. Preise 
von je 2250 M1. erhielten die A rbeiten „Gliederung“ von 
S a n  s o n  i in Miinchen, und ,.T rauer“ von K arl M ay  in 
Miinchen. Ferner w urden durch 5 gleiche n. Preise zu je 
1500 M. ausgezeichnet die Entw iirfe: „Musivisch“ von den 
„ Y e r e i n i g t e n  S i i d d e u t s c h e n  W e r k s t a t t e n  
f i i r  M o s a i k  u n d  G l a s m a l e r e i " ,  Miinchen-Solln, 
„V ereinigung“ von K arl R o h r i g ,  „Ehrenhof" von Otto
S t  r a u b, „Fiirs V aterland“ von Felix  S c h 1 a  g, und „1914 
bis 1918“ von C hristian H e i n r i c h ,  sam tlich in Miinchen. 
W ir mochten uns bei dieser G elegenheit gegen das wieder- 
holt in Erscheinung getretene V erfahren wenden, nach 
welchem eine unpersónliche F irm a ais Y erfasser eines 
architektonischen Entw urfes, soweit dieser Anspruch auf 
den C harakter ais K  u n s t  w e r  k  erhebt, zeichnet, Ein 
K unstw erk  is t die A ngelegenheit einer P e r s O n l i c h -  
k e i t ,  und wenn die „V ereinigten Siiddeutschen Werk
statten  fiir Mosaik und G lasm alerei“ in Miinchen erfolg- 
reich an dem K riegerdenkm al-W ettbew erb fiir Amberg be- 
teilig t w aren, so en tsteh t fiir sie die Pflicht, neben der 
Firm a auch den Namen des V erfassers des Entwurfes zu 
nennen, durch den der Erfolg errungen worden ist. Das ist 
sowohl allgemein menschliche wie kiinstlerische Pflicht. —

W ettbew erb GroBer S taatspreis der Akademie der 
K unste in Dresden. Der T rager des Carlo Tom iam enti-
Preises ist Johannes H o r a  aus P lauen. AuBer d e m  GroBen 
S taatspreis und diesem Preis w aren die iibrigen Preise nur 
kleine Geldpreise. —
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* T E C H N I K  U N D  * 
** W I R T S C H A F T  **

Aufzuge fur Turmhauser.
Von O beringenieur H. T o p f e r in Hamburg.

n den m eisten GroBstadten D eutschlands is t der 
Bau yon H ochhausern geplant. D erartige H auser 
m it einer grofien S tockw erkszahl kommen wohl nur 
fiir geschaftliche Zwecke in B etracht; in erster 
Linie ais K o n t o r h a u s e r ,  wie sie in allen 
GroBhandelsstadten gebraucht werden, also fur den 

Grofihandel m it seinen zahlreichen K ontorraum en und dem viel- 
kopfigen Persona!, n ich t jedoch fiir den Kleinhandel. Yerwendung 
konnen diese T urm hauser natiirlich auch finden fiir besondere 
Zwecke, ich erinnere nur an die geplanten Mefi- und Aus- 
stellungshauser in Leipzig.

Doch ganz gleichgiiltig, welchem Zweck diese Hochhauser 
auch dienen mogen, eine ausschlaggebende Rolle fiir ihre Zweck- 
m afiigkeit bildet die B e f o r d e r u n g s - M o g l i c h k e i t  fiir 
das Publikum  und  das Personal nach den oberen Geschossen. In 
einem derartigen  ais Turm haus gebauten K ontorhaus werden 
Tausende von A ngestellten beschaftigt und es is t eine selbst- 
yerstandliche Forderung, daB diese nicht darauf angewiesen sind, 
die T reppen zu benutzen, um zu ihrem A rbeitsplatz zu gelangen. 
Es ware das eine unniitze K ra.ftverschwendung, die m it Riick- 
sicht auf jeden Einzelnen, wie auch auf die betreffende Firm a 
unbedingt verm ieden w erden mufi. Aber auch das Publikum, 
welches in den K onto rhausern zu tun  hat, kann m it R echt ver- 
langen, dafi es Beforderungs-M oglichkeiten vorflndet; denn fiir 
dieses bedeute t das Treppensteigen n icht nur eine K raftver- 
schw endung, sondern auch eine Zeitvergeudung, da die Ge- 
schaftsbesucher taglich so und so viele Firm en und H auser auf- 
suchen. ,

W elche A nforderungen mussen nun aber an die Personen- 
Beforderung in H ochhausern gestellt werden?

Neben den allgem einen Forderungen, die fiir Aufzugs-An- 
lagen fiir das groBe Publikum  in allen G eschaftshausern gestellt 
werden, also unbedingte B etriebssicherheit, beąuem es Aus- und 
Einsteigen auch fiir ungeiibte Leute und moglichst sofortige Ver- 
fiigung iiber die Aufzugskabine, kommen fiir H ochhauser nach- 
folgende Forderungen  in B etracht:

1. Es mufi durch die A ufzugs-Anlagen erreicht werden, dafi 
das gesam te in einem Hochhaus beschaftigte Personal bei 
G eschaftsbeginn in m oglichst kurzer Zeit vom ErdgeschoB 
nach den einzelnen Geschossen befordert werden kann 
und um gekehrt bei Geschaftsschlufi moglichst schnell nach 
dem ErdgeschoB gelangt.
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2. Die Aufzugs-Anlagen miissen ermoglichen, daB wah-
rend der Geschaftszeit der Verkehr auch zwischen 
den einzelnen Stockwerken schnell und beąuem 
erfolgen kann. _

3. Eine selbstverstandliche Forderung ist, daB die beiden 
ersten Bedingungen m it moglichst wenig Aufzugs- 
Anlagen bei groBter W irtschaftlichkeit erfiillt werden.

In den bekannten amerikanischen Hochhausem erfolgt 
der Personenverkehr ausschlieBlich durch schnellfahrende 
Personen-Aufziige, die derartig  angeordnet sind, daB einige 
vom ErdgeschoB bis zur Mitte, andere bis und wieder 
andere bis ganz nach oben fahren. Der Betrieb gestaltet 
sich derartig, daB wieder verschiedene Aufziige, z. B. vom 
ErdgeschoB bis zum 15. Stockwerk, durchfahren, ohne also 
in den Zwischenstockwerken zu halten, um moglichst schnell 
nach den oberen Stockwerken zu gelangen. Legt man sich 
aber die Frage vor, ob derartige Aufziige die obigen For- 
derungen in zufriedenstellender Weise erfullen, so muB man 
das verneinen.

Bei jedem Personen-Aufzug muB die betreffende Person, 
welche diesen benutzen will, warten, bis die Kabinę an der

Fahrzeiten nicht ganz so groB sind, wobei allerdings zu be- 
denken ist, daB die meiste Zeit auf das Einsteigen, Aus- 
steigen, Anfahren und A bbremsen benotig t wird, so kommt 
man auf eine Gesam tzahl von etw a 25 Personen-Aufziigen.

In den hunderten von K ontorhausem  der Handelsstadt 
Ham burg ha t man nun seit dem Jah re  1890 m it groBem 
Erfolg fiir die Beforderung der Personen die sogenannten 
P a t e r n o s t e r - A u f z i i g e  eingebaut. Diese wurden 
durch die Firm a W i m m e l  & L a n d g r a f  eingefuhrt und 
seitens der genannten F irm a in vielen H underten von Hau- 
sern eingefuhrt. Die A nordnung ist ja  allgemein bekannt; 
es sind Aufzugs-Anlagen, welche eine groBere Anzahl von 
Kabinen besitzen und auf der einen Seite des Fahrschachtes 
hinauf- und auf der anderen hinabgehen, somit eine un- 
unterbrochene K reisbew egung ausfiihren. Sind nun der
artige Paternoster-A ufziige geeignet, die oben gestellten 
Bedingungen in H ochhausem  zu erfullen?

Setzen wir voraus, die konstruk tive Ausfiihrung sei mog
lich, und bei der oben angenom m enen Fórderhohe ist das 
unbedingt der Fali. Bei der iiblichen A usfiihrung der Pater- 
noster-Aufzuge b ietet jede K abinę fur 2 Personen Platz. 
Die K abinen fiir m ehrere Personen einzurichten, ist mit 
R iicksicht auf das sichere und beąuem e Ein- und Aussteigen 
auch fur ungeiibte L eute n ich t angangig  und auch behórd- 
licherseits nicht zugelassen. Da der A bstand der einzelnen 
K abinen von einander etw a 4 m und  die Fahrgeschwindig- 
keit 0.25 m/Sek. be trag t, so w erden also alle 16 Sekunden
2 Personen befordert, wobei gleichgultig  ist, nach welchem 
Stockw erk dieselben fahren. Es w erden also in einer 
lialben Stunde 225 Personen heraufgefahren, wobei gleich- 
zeitig ebenso viele P ersonen auf der anderen Seite hin- 
un terfahren  konnen. Bei einer S teigerung der Geschwin- 
digkeit auf 0,28 “ /Sek., m it der. in  H am burg m it sehr 
gutem Erfolg viele P a te rn o ste r laufen, b e trag t die Per- 
sonenzahl sogar 250, also bald  das doppelte, wie bei einem 
einfachen Personen-Aufzug. F iir obigen Fali miifiten also, 
um insgesam t 14 X  300 =  4200 Personen  zu befordern, 
16— 17 P a te rnoste r angeordnet w erden. Is t  somit ein 
Paternoster-A ufzug einem  Personen-A ufzug ganz wesent- 
lich iiberlegen, so tr it t das noch viel mehr in Erscheinung 
bei einer A nordnung der Paternoster-A ufziige, wie sie 
neuerdings der F irm a F ried rich  K e h r h o l z  vorm. 
Wimmel & L andgraf durch G ebrauchsm uster geschiitzt 
worden ist.

Die N euerung besteh t nach der beistehenden Ab
bildung darin, daB jeder F ahrkorb  m ehrere Abteile fiir je
2 Personen erhalt, daB also m it jedem  Fahrkorb ein Viel- 
faches von 2 Personen befo rdert w erden kann. Abb. 1 
zeigt den GrundriB eines D oppel-P aternosters fiir 4 Per
sonen; Abb. 2 einen solchen fiir 8 Personen. In Abb. 3 
is t eine A nordnung dargestellt, bei der 2 Doppel-Pater- 
noster fiir je 4 Personen aneinander gestellt sind. Hierbei 
ha t man den Y orteil, daB bei w eniger starkem  Verkehr 
der eine stillgelegt w erden kann , also Stromverbrauch 
und A bnutzung geringer sind.

Legen wir w ieder obiges Beispiel zu Grund, so ergibt 
sich ohne W eiteres, daB m it einem D oppel-Paternoster fiir 
4 Personen die doppelte Anzahl, also 450 bis 500 Personen 
bei 0,28 m/Sek. befordert w erden konnen. Es kommen 
also im Ganzen etw a 8 P a te rn o ste r in B etracht, um nach 
den 14 O bergeschossen insgesam t 4200 Personen zu be
fordern, im G egensatz zu 25 Personen-Aufziigen.

W ie stellpn sich nun die K osten  fiir die 3 Arten von 
A ufzugsanlagen, also Personenaufzug fiir 10 Personen. 
P aternoster fiir 2 P ersonen  und  D oppelpaternoster fiir
4 Personen? Die A nsehaffungskosten  betrugen im Mai 
1921 schatzungsw eise:

1. fur den Personen-A ufzug . . . 175 000 M.
2. fiir den Paternoster-A ufzug  . . . 350 000 M.
3. fur den D oppel-Paternoster-A ufzug 460 000 M. 

Rechnen wir die V erzinsung m it 7 % , die Amortisation 
v r . 4.en  Personen-A ufzug m it 1 0 % ,  fiir d ie  P a ternoster- 

Aufzuge jedoch wegen der doppelt so h o h en  L ebensdauer 
m it 5 %, so ergeben sich fiir die V erzinsung u n d  Amorti- 
sation:
1. fur den Personen-A ufzug . . .  17 % oder 30 000 M.
2. tu r den Paternoster-A ufzug . .  12 % oder 42 000 M.
3. fur den D oppel-Paternoster . . 12 % oder 55 000 M.
Die B etriebskosten betragen  fiir den Personen-Aufzug bei 
Strom kosten von 1,50 M. fur die K W ST. durchschnittlich 

j  i •• i r ^ h r t .  Bei einer 8 stiin d ig en  B etriebsdauer 
und hochstens 300 F ahrten  in d ieser Z eit sind die Strom-
kosten:
fur den T ag 300 X  0,45 = ...................... 135 M.
Lohn fiir den F tih rer ein T ag  . . . .  35 M. 170 M.

1 tir den Paternoster-A ufzug fiir 2 P ersonen  betragen er- 
fahrungsgem afi die S trom kosten etw a 30 M. im Tag, und
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AVb. 2. Personen - Paternoster fur 8 Pers.

betreffenden Stelle ankommt. Soli also bei Geschaftsbeginn 
das Personal hinauf befordert werden, so miissen die An- 
gestellten die Zeit warten, bis die betreffende Kabinę vom 
ErdgeschoB nach oben und leer wieder nach unten gefahren 
ist. Hierzu komm t die Zeit, die fiir das Aus- und Einsteigen 
benotigt wird. Nehmen wir ein Beispiel: Ein Hochhaus 
habe 15 Stockwerke und demnach eine ForderhOhe vom 
ErdgeschoB bis zum 15. Stockw erk von etw a 50 m; groBere 
Hohen werden fiir Deutschland wohl kaum  in B etracht 
kommen. Bei einem Personen-Aufzug von 10 Personen 
T ragkraft und einer D urchschnitts-Geschwindigkeit von
1,5 m/Sek. betragt die Fahrtdauer fiir eine Auf- und Ab- 
w artsfahrt einschlieBlich Ein- und Aussteigen m indestens
2 Minuten. Es konnen also in einer halben Stunde etw a 
150 Personen befordert werden. Ich habe nun angenommen, 
daB bei Geschaftsbeginn innerhalb einer halben Stunde das 
gesam te Personal befordert sein muB und daB fUr jedes 
Stockw erk 300 Personen in B etracht kommen; es miiBten 
also fur jedes Stockw erk 2 Aufziige angeordnet werden. Bei 
14 Obergeschossen also 28 Aufziige. Beriicksichtigt man, 
daB fiir das 1. ObergeschoB Aufziige nicht unbedingt erfor- 
derlich sind und auBerdem fiir die unteren Geschosse die
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fiir 4 Personen  etw a 50 M. 
G esam tkosten  bei 300 A rbeits-

P ersonen -
A ufzug

30 000,— 
51 000,— 
81 OuO,— 

270,— 
33,80

300

11,25

P a te rn o s te r

42 000,— 
9 000,— 

5 1 ( 0 0 -  
170,— 
21,30

500

4,26

D oppel-
P a te rn o s te r

55 000,— 
15 000,— 
7(J 000,— 

234 — 
29,30

1000

2,93

fiir den D oppel-Paternoster 
im Tag. Somit be tragen  die 
tagen:

Verzinsung und A m ortisation
B e tr ie b s k o s te n ......................
i. Sa. im J a h r ......................
oder in einem T ag  . . . .  
oder in einer S tunde . . .
ADzahl der zu befordernden 

Personen in einer Stnnde 
Betriebskosten fiir 10U P er

sonen ......................................

Die K osten fiir den M aschinisten sind hierbei vernach- 
lassigt worden, da derselbe gleichzeitig  auch andere An- 
lagen, wie Heizung, B eleuchtung usw. beaufsichtig t und 
auBerdem die K osten  fiir alle drei A rten  Aufzugs-Anlagen 
die gleichen sind.

Aus vorstehender B erechnung is t zu ersehen, daB der 
Personen-Aufzug im B etrieb ziemlich zweimal so teuer 
ist, ais ein Paternoster-A ufzug fiir 2 Personen und ziemlich 
yiermal so teuer ais ąin solcher fiir 4 Personen. Anderseits 
sind die B etriebskosten eines Zw ei-Personen-Paternosters 
45% hoher, ais die des V ier-Personen-Paternosters. H ieraus 
ergibt sich schon vom  w irtschaftlichen S tandpunkte  aus 
die u n b e d i n g t e  U b e r l e g e n h e i t  d e r  P a t e r -  
n o s t e r - A u f z i i g e  und fiir H ochhauser w ieder die der 
Vier-Personen-Paternoster.

Es kommt noch hinzu, daB bei Paternoster-A ufzligen 
die U nterhaltungskosten ganz erheblich geringer sind, ais 
bei Personen-Aufziigen. Bei le tz teren  sind die A bnutzung 
und der VerschleiB der A ppara te  durch das fortw ahrende 
Anfahren und Abbrem sen ganz erheblich. Das Gleiche 
gilt von der dauernden Ins tandha ltung  der behórdlicher- 
seits geforderten Sicherheits - V orrichtungen; auBerdem 
miissen regelmaBig die D rahtseile e rneuert w erden. Alle 
diese Kosten kommen bei Paternoster-A ufziigen nicht in 
Betracht. Ferner is t fiir jeden  Personen-A ufzug ein ge- 
priifter Aufzugsfiihrer erforderlich, der fiir P aternoster- 
Aufziige nicht in F rage  kom m t. Die Paternoster-A ufziige 
haben auBerdem noch den groBen Y orteil, daB alle 14 
Sekunden eine K abinę zur Y erfiigung steht, w ahrend man 
beim Personen-Aufzug m itun ter m inutenlang auf die K a
binę warten muB und sie dann  m eistens noch besetzt vor- 
findet.

Zusammenfassend is t also zu sagen, daB f ii r  d i e  
P e r s o n e n - B e f ó r d e r u n g  f u r  H o c h h a u s e r  i n  
e r s t e r  L i n i e  P a t e r n o s t e r - A u f z i i g e  a m  w i r t -  
s c h a f t l i c h s t e n  u n d  b e t r i e b s s i c h  e r s t e n  
s i n d .  Trotzdem  w ird m an noch einige schnellfahrende 
Personen-Aufziige vorsehen, insbesondere fiir gebrechliche 
und altere Personen. Selbstverstand lich  miissen gleich
zeitig auch noch Lastenaufziige fiir M ateria l-T ransport 
eingebaut werden. —

V erm ischtes.
Neue Festsetzung der Gebiihrenordnung fiir die In- 

anspruchnahme der Tatigkeit der preuBischen staatlichen 
Priifungsstelle fiir statische Berechnungen in Berlin.

Die G eldentw ertung m acht es erforderlich, die Satze 
der zur S taatskasse flieBenden Geblihren fiir die Inan- 
spruchnahme der staatlichen  P riifungsstelle fiir statische 
Berechnungen durch eine erneute Erhohung den stei- 
genden Aufwendungen des S taates wie fo lg t anzupassen: 

§ L
Bei Inanspruchnahm e der T a tig k e it der staatlichen 

Priifungsstelle fiir statische B erechnungen in B erlin haben 
die nichtstaatlichen B aupolizei-V erw altungen eine E nt- 
schadigung nach folgenden Satzen  an  die S taa tskasse  zu 
zahlen:

Wenn es sich um die P riifung  und Festse tzung  von 
statischen B erechnungen handelt, fiir

1. mehrgeschossige G ebaude m it m assiven 
Decken aus Steinen m it eisernen T ragern  
oder aus E isenbeton m it S tiitzen aus Stein,
Eisen oder E isenbeton, m it D achern aus 
Eisen oder E isenbeton

fiir 100 cbm um bauten R aum es des
fraglichen G e b a u d e s ..........................40 M.

jedoch m i n d e s t e n s ......................................300 M.
2. eingeschossige B auten, sowie H allenbauten 

mit gróBerer Hohe, le tz tere  auch m it 
Zwischendecken in den Seitenfeldern

fiir 100 cbm um bauten  R aum es des
fraglichen G e b a u d e s ,........................... 20 M.

jedoch m i n d e s t e n s ......................................300 M.

3. D achkonstruktionen fiir sich allein d. h., 
w enn W andę, Stiitzen oder Zwischendecken 
keine P riifung der B erechtigung erfordern

fiir 100 <łm bebauter Flachę der frag
lichen K o n s t r u k t io n ..................... ..... 100 M.

jedoch m i n d e s t e n s .....................................  300 M.
4. E inzelkonstruktionen, wie Treppen, eiserne 

Saulen, Gewolbe, M auerwerks- oder Beton- 
konstruktionęn, Schornsteine, soweit sie
nicht unter Ziffer 5 und 6 fallen . . . .  300 M.

5. E isenkonstruktionen, soweit sie n ich t unter 
Ziffer 1 bis 4 fallen,

fiir 1 * E isengew icht der fraglichen
K onstruktion  .....................................100 M.

m indestens j e d o c h .....................................  200 M.
6. E isenbetonkonstruktionen, sow eit sie nicht 

unter Ziffer 1 und 2 fallen,
fiir 100 cim bebauter Flachę der frag

lichen K o n s tr u k t io n ..........................  4 M.
m indestens j e d o c h ..................................... 300 M.

§ 2.
Der R aum inhalt der Gebaude in den Fallen  der 

Ziffer 1 und 2 des § 1 w ird durch M ultiplikation der fiir 
die Bebauung in A ussicht genomm enen Grundflache m it 
der Hohe von der K ellersohle oder, wo ein K eller n icht 
vorhanden ist, von dem Fufiboden des Erdgeschosses bis 
zur O berkante des H auptgesim ses gemessen festgestellt. 
Die oberhalb des H auptgesim ses liegenden G ebaudeteile 
sowie Balkons und E rker w erden n ich t berechnet.

Bei H ofkellern und sonstigen selbstandigen Keller- 
anlagen is t die Hohe von der Kellersohle bis zur Erd- 
oberflache maBgebend.

Bei der B erechnung des Inhaltes der bebauten Flachę 
der in Ziffer 3 des § 1 genannten K onstruk tionen  sind 
die U m fassungsm auern einzurechnen, dagegen bleiben die 
Balkone und E rker auBer Ansatz.

Die tiber ein volles H undert iiberschieBenden cbm 
oder <im w erden fur ein yolles H undert gerechnet, des- 
gleichen die Uberschiisse voller Tonnen oder cbm bei § 1 
Ziffer 5 und 6.

§ 3.
Bei Stellung des A ntrages auf Priifung der statischen 

B erechnungen haben die Baupoiizei-Y erw altungen eine 
B erechnung des R aum inhaltes der fraglichen Gebaude, der 
bebauten Flachę, des Eisengew ichtes oder des Raum 
inhaltes der fraglichen K onstruk tion  vorzulegen.

§ 4.
V erpflichtet zur Zahlung der E ntschadigung an die 

S taatskasse nach MaBgabe der von der Priifungsstelle auf 
Grund der Bestim m ungen der §§ 1 und 2 festgesetzten 
B erechnung — § 3 •— is t allein die den P riifungsantrag  
stellende Baupolizei-V erw altung.

Diese G ebiihrenordnung tr a t  am 1. F ebruar 1922 in 
K raft. F iir diejenigen Priifungs-Ersuchen, die vor dem 
In k ra fttre ten  dieser G ebiihrenordnung bei der Priifungs- 
stelle eingegangen sind, w erden Gebiihren nach der Ge- 
buhrenordnung vom 19. November 1920 erhoben. Im 
Ubrigen w ird die G ebiihrenordnung vom 19. November 
1920 m it dem In k rafttre ten  der vorliegenden Gebiihren- 
ordnung  aufgehoben. —

Beschaffung von Baustoffen. In einem Bericht uber 
die B autatigkeit in E  r f u r t , den die A bhandlung des 
dortigen „S tatistischen A m tes“ in ihrer Nr. 2 bringt, is t in 
einem U nterabschnitt die B e s c h a f f u n g  v o n  B a u 
s t o f f e n  behandelt, um nachzuwei&en, daB auch seitens 
der stadtischen Behorden in E rfurt der Baustoff-Beschaffung 
A ufm erksam keit zugew endet worden ist. Diese erstreck t 
sich zunachst dahin, EinfluB auf die Inbetriebnahm e durch 
den K rieg  still gelegter Ziegeleien zu gewinnen, dam it 
diese ihre Produktion auf den steigenden Mehrbedarf der 
S tad t infolge der erhohten W ohnungsbau-Tatigkeit ein- 
stellten. Demzufolge w urden Y ertrage m it 3 Ziegeleien 
abgeschlossen. Die D arstellung zeigt dann die E ntw icklung 
in anderen S tadten, welche teilw eise eigene Betriebe ein- 
richteten, auch L ieferungsvertrage abschlossen oder sich 
an gemeinniitzigen Baustoff-Beschaffungen beteiligten. Das 
M ateriał is t dem Ergebnis einer R undfrage des „D eutschen 
S tad te tages“ entnom men, die E rfurt in diesem Zusammen- 
hang angereg t hat. D araus ergibt sich, daB der stadtische 
E igenbetrieb von Ziegeleien yorliegt, aber teilweise 
Schw ierigkeiten ausgesetzt ist, sodaB sich die V ersorgung 
auf G rund der L ieferungsvertrage oder der erw ahnten 
gem einniitzigen B eteiligung m eist besser gestalten  konnte. 
Von In teresse is t in diesem Zusam m enhang der EinfluB des 
Y orgehens auf die P r  e i s  b i l d u n g .  Es w ar in Ver- 
bindung m it den eingeleiteten MaBnahmen moglich, einen 
S tillstand der P reise seit etw a Jah resfris t ein treten  zu
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lassen, da die Erzeugung in der darg este llten  Weise be 
einfluBt wurde. Nach einer E rorterung uber den wirt- 
schaftlichen  C harakter der Z iegeleibetriebe wird ais ^ r  
gebnis m itgeteilt, daB die Verwaltung in E rfurt sich vor 
laufig  zur Ubernahme einer Ziegelei noch nieh t 
schlossen hat, da die erw ahnte  v e rtrag lich e  L iP fen n g  den 
Bedarf bisher deckte. Die w eiteren  MaBnahmen siind ]e<loch 
von  der zukunftigen  G estaltung der freien  W irtschatt ab- 
hangig . ,

Vulkanische Hauser. Die Not und die hohen Preise der 
Baustoffe haben den A rchitekten Wilhelm B u c h  h o 1 z in 
Trier auf den Gedanken gebracht, ganze Hauser aus 
Yulkanischem Lavakiessand und K alk zu stamplen. er 
Gedanke wurde im Deutschen Reich patentiert und muster- 
geschiitzt. Mehrere 2- und 3geschossige Hauser nach dieser 
Ausfiihrungsweise sind schon bewohnt. Bei den ge- 
stampften Hausern bilden die Umfassungswande ais auch 
die Innenwande, Decken und Treppen eine emzige lugen- 
lose yulkanische Steinmasse. Die rulkanische Steinmasse 
zeigt, wie er sagt, ganz hervorragende hygienische k ig en" 
schaften; sie atmet, ist warm, trocken, schalldampfend, JNagel 
lassen sich gut einschlagen und haften darin wie im Holz. 
Die W ohnraume brauchen zu ihrer Erwarmung sehr wenig 
Brand, was von groBer w irtschaftlicher Bedeutung ist. 
Wie schnell solche Hauser aus der Erde gestam pft werden, 
wurde kiirzlich in Trier an einem Neubau gezeigt, wahrend 
man noch das dritte GeschoB hoch stampfte konnte das 
ErdgeschoB unten innen schon fertig gestellt un d  bezpgen 
werden. Diese Schnelligkeit, wie die H auser m it einem 
einfachen Stampfgeriist aus der Erde und Stockw erk auf 
Stockwerk gestam pft werden, hat auch eine bedeutende 
Yerbilligung zur Folgę, sodaB ein Einfamilienhaus iiber ein 
Drittel billiger und in 8 Wochen bezugsfertig hergestellt 
werden kann. —

Brief- und F ragekasten .
H r n .  L. u. L. i n S t .  ( D u r c h s c h l a g e n d e s R e g e n s  

d u r c h  M a u e r w e r k  a n  d e r  W e t t e r s e i t e . )  Bei einem 
auf einer heftigem Sturm und Regen ausgesetzten Hochebene 
stehenden zweigeschossigen Haus aus 25 cm starkem Ziegel- 
mauerwerk der Umfassungsmauern gibt es kein anderes Mittel, 
die Feuehtigkeit im Inneren der Raume zu yermeiden, ais den 
Schlagregen schon v o n a u B e n  abzuhalten. Es niitzen hier 
weder das Mauern mit verlangertem Zementmortel, noch ein
2 cm starker auBerer Schwarzkalk-Yerputz mit Portiandzement- 
Zusatz, noch auch eine Beimischung von Ceresit. Denn unter 
den Einfltissen von Sonne und Kalte, Sturm und Regen bilden 
sich unvermeidlich starkere oder feinere Risse, durch die der 
Schlagregen vom Sturm in das Innere des Mauerwerkes und (ler 
Zimmer getrieben wird. Eine gewisse Htilfe bietet hier eine 
elastische Decke fiir das Mauerwerk, die z. B. aus einem vier- 
maligen Ólfarben-Anstrich bestehen kann, der jedoch nur im 
Hochsommer und auf das vollig ausgetrocknete Mauerwerk auf- 
gebracht werden kann und von Zeit zu Zeit erneuert werden 
muB. Ein dauemder Erfolg ist jedoch nicht von Anstrichen 
aller Art, sondern nur von einer Bekleidung mit Schindeln, 
Ziegeln, Schiefer usw. zu erwarten, eine Art der Yorkehrung, 
die jedoch aus asthetisehen Griinden schon im Entwurf des 
Hauses beriicksichtigt werden muBte. —

Hr n .  M. B. i n  Gr .  ( K e i n e  H o n o r a r b e r e c h n u n -  
g e n.) Wir mussen zu unserem lebhaften Bedauern wiederholt 
erkl&ren, daB es bei unserer sonstigen Inanspruchnahme uns ganz 
unmijglich ist, Honorarberechnungen aufzustellen oder zu 
priifen. —

H m . A. i n  F. ( B i b l i o g r a p h i e  z u r  W i i n s c h e l -  
r u t e n f r a g e . )  Sie finden in Heft 7 der „Schriften des Ver- 
bands zur Klarung der Wiinschelrutenfrage" (Verlag von Konrad 
Wittwer in Stuttgart, 1916) eine sehr ausfiihrliche Bibliographie 
iiber die immer noch umstrittene Wiinschelrutenfrage. Es wird 
in diesem Heft von dem verstorbenen Wirki. Geh. Admiralitatsrat 
G. F r a n z i u s  iiber Erfolge mit der Wiinschelrute in Deutsch- 
Siidwestafrika berichtet und es gibt Graf Carl v. Klinckowstroem 
eine ausfuhrliche „Bibliographie der Wiinschelrute11. Daneben 
werden Neuerscheinungen des Biichermarktes iiber diese Frage 
besprochen. Das Materiał ist ein so reichhaltiges, daB Sie wohl 
daraus sich ein Urteil uber diese Frage bilden konnen. —

A n f r a g e n  a n  d e n  L e s e r k r e i s .
( A n s t r i c h  v o n G i p s - A b g t i s s e n . )  Die Gips- 

Abgiisse einer archaologischen Sammlung sollen gegen Staub und 
RuB unempfindlich gemacht werden, sodafi sie abwaschbar sind. 
Ich bitte um Angabe der neuesten, bewahrten Mittel, welche 
keinesfalls auftragen, oder irgendwie den plastischen Eindruck 
storen diirfen. — F. jn fj.

( Y e r t i l g u n g  v o n A m e i s e n . )  In dem aus Bruch- 
stein bestehenden Mauerwerk des Erd- und 1. Obergeschosses 
eines Forstgebaudes haben sich Ameisen in groBer Menge seit 
yielen Jahren eingenistet, die zu Zeiten fiir dessen Bewohner eine 
groBe Plagę bilden. Um Angabe wirksamer Mittel zur Yer
tilgung wird gebeten. — Landbauamt L.

( S c h a l l d a m p f u n g  i n  e i n e m  L a d e n . )  In einer 
neuen Schlaehterei-Anlage ist der Laden oben beim AnschluB 
von Decke und Wand etwas gewolbt hergestellt. In diesem 
Raum schallt es nun so stark, daB der Schall bei starkem Besuch 
sehr belastigt. Wie kann man diesem Obel abhelfen? — R. in G.

( H o h e r f i i h r e n  v o n  S c h o r n s t e i n e n  a n  B r a n d -  
m a u e r n . )  Gibt es eine Bestimmung, nach welcher derjenige 
Bauherr, der neben einem bereits bestehenden Bauwerk ein 
hoheres ’ Gebaude errichtet, verpflichtet ist, die an seine Brand- 
rnauer anstoBenden Schornsteine des Nachbam unentgeltlich mit 
hochzufiihren? Wo ist diese Bestimmung zu finden? Hat die- 
selbe noch Giiltigkeit, wenn der Neubau bereits vor langerer Zeit 
beendet ist und der Nachbar aus Unkenntnis der Bestimmung 
keine Anspriiche gestellt hat? L. in K.

( D i c h t u n g s m i t t e l  f i i r  s i c h t b a r e  B a c k s t e i n -  
f i a c h e n . )  Die W estwand einer vor etwa 50 Jahren erbauten 
Backsteinkirche zeigt auf ihrer Innenflache Feuchtigkeits-Er- 
scheinungen, die auf die Einwirkung des Schlagregens zuruck zu 
fiihren sind. Aus asthetisehen Griinden soli sowohl von Verputz 
ais auch von Olfarb-Anstrich Abstand genommen werden. Ein 
Versuch, mit einem ais „farblos" bezeichneten Dichtungsmittel dio 
Backsteinflachen anzustreichen, befriedigte nicht, da die ge- 
strichenen Flachen nach dieser Behandlung wie mit Mehl bestaubt 
aussehen.

Ist (ien Herren Kollegen ein Dichtungsmittel bekannt, das, 
ais Anstrich aufgebracht, den FaTbton braunroter Backstein
flachen n i c h t  w e s e n t l i c h  verandert?

Gibt es auBer den KeBler’schen Fluaten ein Impragnierungs- 
mittel, das es gestattet, Sandsteinflachen gegen Verwitterung zu 
schiitzen? — P- in ®-

( F u g e n l o s e r  B e l a g  f u r  H o l z f u B b o d e n . )  Wir 
haben fiir einen groBeren Speicher zur vollstandigen Dichtung der 
HolzfuBboden einen fugenlosen Belag (Linoleum scheidet wegen 
des hohen Preises aus) zu wahlen, welcher der vorschrifts- 
maBigen Lagerung von Saatgetreide Geniige leistet. Da wir in 
Bezug auf einen derartigen Belag keine Erfahrungen gesammelt 
haben, bitten wir um entsprechende Mitteilungen aus dem Leser
kreis. — K. & B. in T.

( B e s c h a d i g u n g  d e r  E m a i l l i e r u n g  g u B e i s e r -  
n e r W a s c h k e s s e l . )  In einem unserer Wohnhaus-Neubauten 
ist ein seit 1. Juli 1921 in Gebrauch befindlicher guBeiserner 
emaillierter W aschkessel kiirzlich bei Benutzung durch einen 
Mieter schadhaft geworden. Die Emaillierung ist am Boden in 
etwa Handbreite abgesprungen. ErfahrungsgemaB kann ein Ab- 
springen der Emaillierung nur dann eintreten, wenn der Kessel 
geheizt wird, ohne daB sich W asser iiberhaupt oder in nicht 
geniigender Menge in demselben befindet.

Unter dieser Voraussetzung haben wir den in Frage kommen- 
den Mieter fiir die Beschadigung yerantwortlich gemacht. Der- 
selbe lehnt jedoch Ersatz ab und behauptet, yollig korrekt ge- 
handelt, d. h. den Kessel nur geheizt zu haben, ais er voUig mit 
W asser gefiillt war.

Ich bitte um Aufklarung dariiber, ob es iiberhaupt móglich 
sein kann, daB ein guBeiserner emaillierter W aschkessel von ein- 
wandfreier Herkunft bei geniigender Fiillung mit W asser eine der- 
artige Beschadigung erleiden kann, ohne daB durch auBere 
Gewalt auf denselben eingewirkt worden ist? — F. S. in W.

F r a g e b e a n t w o r t u n g e n  a u s  d e m  L e s e r k r e i s .
Z u r  A n f r a g e  1 i n  Nr .  6. ( A n s t r i c h  f i i r  B r a n n t -  

w e i n - B e h a i t e r . )  Branntwein enthalt stets geringe Mengen 
Sauren, die, so klein sie auch sind, den Zement angreifen. Aus 
diesem Grund muB der im Zement vorhandene freie Kalk be- 
seitigt werden. Das geschieht meiner Erfahrung nach am besten 
durch Anstrich mit Murolineum, einer kieselfluBsauren Ver- 
bindung. (Naheres zu erfahren durch die Firma D r S s e
& F i s c h e r ,  Berlin, Hedemann-Str. 12/13). Grundbedingung 
ist fiir die Verwendbarkeit von Beton zu Branntwein-Behaltern, 
daB der Putz sehr sorgfaltig aufgebracht und tadellos gebiigelt 
wird, also nicht nur einfach geglattet. Auf dem gegiatteten und 
mit Murolineum behandelten Putz ist dann irgendeiner der fur 
W einfasser und dergleichen tiblichen Oberżiige aufzubringen. —

Z u r  A n f r a g e  2 i n  Nr .  6. ( M e r k m a l e  g e f l o B t e n  
H o 1 z e s.) Mit absoluter Sicherheit ist gefloBtes Holz von nicht 
geflóBtem nicht zu unterscheiden. Im Handel gibt die besten 
Anhaltspunkte gewohnlich die Herkunft des Holzes, weil man 
aus Erfahrung weiB, daB das Holz aus bestimmten Einschlags- 
gebieten gefloBt wird. Ferner konnen fiir gefloBtes Holz kenn- 
zeichnend sein die Nagel oder sonstige Befestigungsmittel, mit 
denen die Traften zusammengehalten werden. Die chemische 
Feststellung von Starkę usw. in den M arkstrahlen ist dagegen ais 
Feststellung nicht zuverlassig, da sie von zu vielen sonstigen 
Umstanden abhangig ist. — Dr. Friedrich M o l l  in Berlin-Sudende.

Z u r  A n f r a g e  i n  Nr .  22. ( . B e s t a n d t e i i e  u n d  
M i s c 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 l z e s . )  Wir 
lesen in der „Deutschen Bauzeitung" Nr. 22 Ihre Frage iiber das 
Mischungsverhaitnis _ des Steinholzes. Die Zusammensetzung von 
Steinholz, sowie die verschiedenen Mischungsverhaltnisse sind 
heute kein Geheimnis mehr. Sie finden in Buchern, wie z. B. 
„ D a s  S t  e i n h o 1 z‘‘ von Richard F a s s e ,  Verlag Leipzig, 
Baumatenalien-Markt, oder „ D e r  S t e i n h o 1 z f u B b o d e n 
u n d  s e i n e  H e r s t e l l u n g 11 von Johannes S c h l e c h t ,  
Verlag Hallersche Buchdruckerei, Aschersleben, Uber diese 
ru n k te  nahere Angaben. W ir mussen jedoch zur Erlauterung be- 
merken, daB es auf Grund derartiger Rezepte noch nicht moglich 
ist, einen einwandfreien FuBboden legen zu konnen. Wir nehmen 
an, daB Sie fiir derartige FuBboden-Belage Verwendung haben 
und empfehlen Ihnen deshalb, bei kleinen Ausfiihrungen das 
Materiał von emer Steinholzfabrik zu beziehen und selber zu ver- 
arbeiten. Bei groBen Ausfiihrungen hingegen wiirden Sie gut tun, 
die ganze Ausfiihrung einer fuhrenden Firm a zu uberlassen, die 
auch zugleich fur die Gute und die H altbarkeit des FuBbodens 
eine 1—2jahnge Gewahr ubemimmt. —

a n n o y e r s c h e  S t e i n h o l z f a b r i k  F a m a  in Hannover.
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