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on  dem  groB en  M itte lraum  aus, 
d em  h a u p tsa c h lic h s te n  R a u m  des 
G ebaudes, g e la n g t m an  iiber eine
b eąu em e  T rep p e  e in e rse its ' ab-
w a r ts  zu  d e r  v o n  d er Silber- 
G asse  a u s  zu g an g lich en  P ap ie r- 
u n d  S ch re ib w aren -A b te ilu n g  m it 
a n g e g lie d e rte r  E x p ed itio n , an d er- 
se its  a n  d e n  B iiro rau m en  des 
G esch a fts le ite rs  v o rb e i zu der 

iiber 20 000 B andę  fa ssen d en  A b te ilu n g  d e r  L eihb ib lio - 
thek. H ieran  schlieB en sich, eb en fa lls  n a c h  d e r S ilber- 
Gasse zu, die V e rw a ltu n g s ra u m e  fiir d en  g esam ten  
B uchhaltungs-B etrieb.

Dem w e ite ren  Y e rlau f d e r  T re p p e  fo lg en d  e rre ich t 
man das G alerie-G eschoB  des H au p tra u m e s , v on  w o 
aus sich dem  B esucher au f d e r  g eg en iib e r lieg en d en  
Stirnw and die g le ich sam  a is  S c h u tz p a tro n in  des H auses 
anm utende M adonna d e s  b e k a n n te n  he im ischen  M alers 
Albert S t  o 1 z d a rb ie te t .

D as G alerie-G eschoB , in  d em  auB er d e r A b te ilu n g  
fiir N euerscheinungen  u n d  dem  m o d e rn en  A n tią u a r ia t  
auch L ehrm itte l u n d  S ch n itz e re ien  u n te rg e b ra c h t s ind , 
durchschreitend, k o m m t m an  zu d en  R a u m e n  der 
Kunst- und d e r e ig en tlich en  L e h n n itte l-A b te ilu n g . A us- 
reichendes T a g e s lic h t f iir  d en  fiir p e rm a n e n te  A usste l- 
lungen heim ischer K u n s t b e s tim m te n  R au m  w ird  d u rch  
ein zen tral g e leg en es O b erlich t zu g efiih rt. Im  G egen- 
satz zu den in  B rau n  g eb e iz tem  H olz g e h a lte n e n  iibrigen

R au m en  w eisen  die W an d ę  d er K u n st- u nd  L eh rm itte l- 
A b te ilu n g  ejne o livg rune , d u rc h  ein S ystem  v o n  dunk len  
S tab en  au fg e te ilte  R u p fen -B esp an n u n g  auf. D ie h ie r 
zu r A u fh a iig u n g  k o m m en d en  B ilder h eb en  sich  d ad u rch  
in  v o rte ilh a fte r  W eise v o n  dem  U n te rg ru n d  ab.

D ie w e ite ren  o beren  G eschosse des H au ses  e n t 
h a lte n  d ie  W o h n u n g en  d es  G eschafts le ite rs  u n d  ein iger 
B eam ten . Im  U ntergeschoB  b e i d e r  H aup ttreppe- sind  
d ie  G ard e ro b en  u n d  T o ile tte n  u n te rg eb rach t,

E ine  v o n  der F irm a  Z u  c c o 1 l i g e lie fe rte  u n d  m on- 
tie r te  L asten au fzu g s-A n lag e  v e rm itte lt  d en  sen k rech ten  
T ra n sp o r t v on  L a s te n  a u s  d en  im  U ntergeschoB  gele- 
g en en  g e rau m ig en  M agazinen  u n d  P a ck rau m en  nach  
d en  in den  v e rsch ied en en  S to ck w erk en  g e leg en en  Ge- 
sch a fts rau m en . D ie die e inze lnen  A b te ilu n g en  ver- 
b in d en d e  H au ste lep h o n -A n lag e  w u rd e  v o n  d e r  T i -  
r o l e r  E l e k t r i z i t a t s -  G e s e l l s c h a f t  a u sg e 
fu h rt. D em  F e rn sp re c h v e rk e h r  des P u b lik u m s d ie n t 
eine g eg en iib e r dem  L a s te n a u fz u g  im  H a u p tra u m  ein- 
g eb a u te  T elephonzelle . D ie u m fang re iche  e lek trisch e  
B eleuch tungs- sow ie S tau b sau g e -A n lag e  s ta m m t von  
d e r F irm a  S c h u m a c h e r  & C o .  in  B ożen, w ah re n d  
d ie  d u rch  d ie  S ch o n h e it d e r F o rm  b e a c h te n sw e r te n  Be- 
leu ch tu n g sk o rp e r se lb s t v o n  d e r  R e i n l i c h t - I n -  
d u s t r i e  G. m . b. H. in  M unchen, Y e r tre te r  L u c ian  
K  1 u  n in  B ożen, g e lie fe r t w urden .

D ie A u sfiih ru n g  d er Z en tra lh e izu n g s- u n d  Y en ti- 
la tio n s-A n lag e , m it e lek trisch em  H e iz a p p a ra t fiir die 
C b erg an g sze it a u s g e s ta tte t,  e rfo lg te  d u rch  die F irm a
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E m h a r d t  & A u e r  in  Bożen. Die L iefe rung  der 
san ita re n  A nlagen  sam t W asse rin s ta lla tio n en  stam m t 
von  der F irm a  S t  e i g  e r  ’ s N a c h f . ,  In h ab e r e u 
m a n n  & K u n z e  in  Bożen. Im  ganzen  H aus y e rte n . 
kam en  v on  der F irm a J  i r  e t  z in B ożen gelieferte 
M inim ax-F euerloschappara te  zur A ufstellung .

In  A nbet.racht des U m fanges des In n enausbaues 
m uB ten die T isch lerarbeiten  in  versch iedene Lose ge-

J o h a n n  G o 11 n e r u n d  O tto  H a l l e r  stam m t. Die 
S tu k k a tu r a r b e i t e n  s in d  v o n  R o m an  V o n  i e r in Meran, 
d ie  M alera rbe iten  v o n ' S t e p h a n & B a l l  in  Bożen 
h e rg e s te l l t  w o rd e n . D ie L ie fe ru n g  u n d  V erg lasung  der 
Schaufenster so w ie  d e r G la s e r a r b e i te n  im in n e re n  erfolgte 
d u rc h  die F irm a F ra n z  Z i m m e r m a n n  in Bożen. 
S ch lo sserm eiste r V in c e n z  H r a s d i l  in  B ożen fertig te 
d ie K u n st- u n d  B a u s c h lo s s e ra rb e i te n .

K u n s t h a n d i u n g  u n d  R a u m  f i i r  L e h r m i t t e l  i m  O b e r g e s c h o B .

te ilt w erden. Die der L auben-G asse zu g ek eh rten  R aum e 
w urden  von der F irm a K a rl N u f i b a u m e r  in  K lausen , 
die auch  die B au tisch ler-A rbeiten  lie ferte , fe rner von 
B r a n d  & M a y e r  in  Bożen, M ax L a r  t  S c h n e i d e r ,  
W i n e t z h a m m e r  & C r e p a z i n  B ożen e rs te llt, 
w ah rend  die A u ss ta ttu n g  d e r  P ap ie rw aren -A b te ilung  
und  der L eihb ib lio thek  vo n  d en  In n sb ru ck er F irm en

D ie W an d b e sp a n n u n g  d er K u n st- u nd  Lehrm ittel- 
riium e sow ie die A n fe rtig u n g  d e r  Y o rh an g e  besorgte 
T ap ez ie rm e is te r A n to n  L a r t s c h n e i d e r  in Bożen. 
Die O rien tie ru n g ssch ild e r u n d  A u fsch riften  im Inneren 
u nd  AuGeren s tam m en  au s  d e r kunstg ew erb lich en  A11- 
s ta l t  V a len tin  F  u  c h s in  B ożen. —

(SchluB folgt.)

Verstarkungsarbeiten an Grundungen.
(Nach einem Y ortrag des Hm. C o l b e r g  im „A rchitekten- und Ingenicur-Y erein“ zu Hamburg.)

& L o s e r ausgefiihrt. Mit R ucksicht auf die Untergruna- 
Y erhaitnisse wiirde m it sehr hohen Sicherheiten gerechnet: 
So wurden z. B. einem Pfahl von 28 cm Durchmesser und 
10— 12 m Lange nur 15 Tonnen B elastung zugewiesen. Die

n bemerkenswerten Darlegungen sprach in 
einer Versammlung des „Architekten- und 
Ingenieur-Vereins“ zu Hamburg Hr. C o l 
b e r g  iiber „ D i e  V e r s t a r k u n g s a r b e i -  
t e n  a n  d e n  G r u n d u n g e n  d e s  A l t -  
b a u e s  d e r  H a m b u r g - A m e r i k a -  
A n s c h l u f i  a n  d e n  N e u b a u "  und iiber 

„ D e r  s c h i e f e  T u r m  z u  P i s a .  E i n  V o r s c h l a g  
z u r  Y e r s t i i r k u n g  s e i n e r  u n z u r e i c h e n d e n  
G r u n d u n g “.

Der Vortragende gab im Eingang seiner Ausfiihrungen 
iiber den N e u b a u  d e r  H a m b u r g - A m e r i k a -  
L i n i e  eine kurze Darstellung der vom Bauauschufi e r-‘ 
kannten Ausfiihrungs-Schwierigkeiten des H6ger’schen E n t
wurfes mit seinem 62 m hohen Turm. Selbst nach W egfall 
dieses Turmaufbaues lagen eine Erschw em is und Gefanren 
ungleicher Setzungen darin, dafi infolge Aufsetzung eines 
fiinften Stockwerkes und anderer GrundriB-Einteilung im 
Inneren gerade entlang dem AnschluB-Mauerwerk betracht- 
liche Mehrbelastungen der alten Fundam ente auftraten. Die 
alte Griindung w ar auf einer starken Betonplatte auf Holz- 
pfahlen erfolgt, die neue sah nach dem Entw urf des 
Redners Einzelgriindungen auf Pfahlgrupnen vor, wobei der 
Neubau in einen wasserdichten Trog gestellt werden sollte, 
der 1,30 m W asserdruck erhielt und die stets trockene Zu- 
g&ngigkeit der untersten Rohrleitungen im tiefen K eller er- 
mOglichen muBte. Dieser Trog wie auch die gesam ten 
Eisenbetonbauten am Neubau wurden von der Firm a K e l l
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V erstarkungen der alten Griindung w urden von der Firma 
D y c k e r h o f f  & W i d m a n n  ais Lizenz-Inhaberin der 
Straufipfahle ausgefiihrt. D azu muBte die 1 m starkę Beton
platte m it PreBluftham m em  durchbohrt werden.

Der Redner fiihrt zunachst die verw endeten S t r a u 6 - 
p f a  h 1 e und die von ihm ersonnene V erbesserung fiir Her- 
stellung solcher Pfahle bei starkem  W asserandrang vor. 
Der H auptvorteil der Pfahle, der hier von besonderer Be
deutung wurde, ist der, dafi ganz niedrige Raume die Her- 
stellung der Pfahle g esta tten  und diese sich m it nahezu gar 
keinen ErschUtterungen der U m gebung einbringen lassen. 
A lsdann wurden die einzelnen besonderen Punkte der 
Unterfangung der alten  Griindung m it M ehrbelastungen bis 
zu 701 Tonnen, an anderen Stellen solcher fiir Saulendriicke 
von 378 Tonnen und E inzellasten von 327 und 314 Tonnen, 
sowie eine Einheitsbelastung- von 30 Tonnenm etern entlang 
der Anschluflmauer in Zeichnung und Bild vorgefiihrt und 
beziiglich ihrer konstruk tiven  D urcharbeitung sowie prak- 
tischen A usfuhrung eriautert.

Den zweiten Teil seines V ortrages leitete der Redner 
ein durch B etrachtungen iiber den im Jah re  310 erbauten 
D o m  z u  A ą u i l e j a .  Der prachtvolle MosaikfuBboden 
in diesem Dom w ar seit Jah rhunderten  durch einen Platten- 
fuBboden verdeckt. Mit der A bfangung dieses neuen
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Plattenfufibodens, die eine betrfichtliche M ehrbelastung der 
alten SSulengnindungen herbei gefuhrt, w ar der Redner 
wahrend seiner Wiener T atigkeit, die seiner Berufung nach 
Hamburg voranging, im E ntw urf befafit worden. Mit an-

nam entlich die Ergebnisse aller von Franzosen, Englandern 
und A m erikanern ausgefiihrten Messungen enthielt. Der 
G rundstein des Turm es soli 1174 gelegt sein. E rbauer des
1. bis 4. Stockes ist Bonanno von Pisa, des 5. bis 7. Stockes

G e sc h a ftsh a u s  d e r  T y r o l i a  i n  B o ż e n .  B l i c k  v o n  d e r  B u c h l i a n d l u n g  z o m B a u m  fUr Mu s i k - I n  s t r u me n t e .

gereizt durch letztere Arbeit, w urde er durch einen Aufsatz 
im „Fremdenblatt“ im Friih jahr 1914 veranlaBt, sich in voll- 
kommen selbstlosem Interesse fiir den s c h i e f e n  T u r m  
7-u P i s a  zu interessieren und eine O sterferienreise dorthin 
zu unternehmen. Von dieser brachte er eine ministerielle 
Ausarbeitung mit, die alte friiheren Studien  und Forschun- 
gen iiber das Problem der E rhaltung  des Turm es und

W ilhelm von Innsbruck. F ertig  w urde der Turm  unter 
Tomm aso w ahrscheinlich 1350, der um diese Zeit die letzten 
Saulenordnungen im Glockenstuhl erbauen lieB. D er Turm 
h a t keine geschlossene Sohlplatte, sondern steh t auf dem 
Fufiring seiner Umfassungsm auern.

Der Y ortragende schildert nun die prachtvolle A rchi
tek tu r des Turm es in allen E inzelheiten der auBeren und
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inneren  A u ss ta ttu n g  (T reppenanlagen). An H and  der ge- 
nauen  M essungs-Ergebnisse w ird dessen  S c h r a g l a g e  sowom  
gegen das L ot ais auch gegen die W ag erech te  in allen ein
zelnen S tockw erkshO hen besprochen. E s ist z u  entnehm en, 
daB w ahrend  des B aues e tw a 70 cm S enkung  em tra t, n a c i  
Abschlufi desselben w eitere  80 cm. D er A ussch lag  der 
T urm achse gegen  das L o t b e tra g t z. Z. in G elandehohe 
4,96 n\ dem nach fa s t 1 :11 . Selbst yon  e rn sth aften  L eu ten  
w urde die Legende einer absichtlich  schiefen M auerung ver- 
fochten , doch k an n  diese Auffassung: heu te  a is vollkom m en 
w iderleg t gelten. D iese S tre itfrag e  t r i t t  a b e r  zuruck  gegen 
iene andere: wie k o nn te  m an einem  E in stu rz  steuern.'' Seit 
englischen M essungen im J a h r  1817 is t n ach  1911 gem ach ten  
F estste llungen  ein N eigungszuw achs auf die TurmhOhe y o n  
56 3 m um 31 cm eingeitreten; auBerdem  is t eine germ ge 
D rehung des T urm es festgeste llt. D er Y ortragende  g i b t  nun 
das E rgebnis einer von  ihm au fgeste llten  s ta tisch en  U nter-

Vermischtes.
Zum fiinfundzwanzigjahrigen Bestehen der Hochbahn- 

Gesellschaft in Berlin. Am 13. April 1897 wurde in B e r 1 i n
die H o c h b a h n - G e s e l l s c h a f t  (Gesellschaft fiir Elek- 
trische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin) von S i e 
m e n s  & H a l s k e  und der  D e u t s c h e n  B a n k  be- 
griindet. Bei letzterer w ar es hauptsachlich der Geh. Kom.- 
R at Max S t  e i n t h a 1, der die finanzi-elle Grundlage fiir 
das Zustandekommen des groBen Unternehmens geschaffen 
hat. Es bedarf an dieser Stelle und fiir die Leser der 
„Deutschen Bauzeitung" kaum eines W ortes iiber die Be
deutung dieses wichtigen Unternehmens. das sich aus der 
Stammstrecke W arschauer Briicke—Leipziger P latz—Kme, 
die in den Jahren 1897—1902 durch Siemens & Halske ge
schaffen wurde, im Lauf der folgenden beiden Jahrzehnte 
zu einem ausgedehnten Netz entw ickelt hat, dessen Lr- 
weiterung aber durch den K rieg eine Grenze gesetzt wurde. 
Die auf die Stam mstrecke folgenden Erweiterungen wurden \ 
durch die Hochbahn-Gesellschaft ausgefiihrt. 1906 wurde 
die Bahn bis Wilhelms-Platz in Charlottenburg, 1908 bis nach 
W estend einerseits und bis zum Spittelm arkt anderseits 
durchgefiihrt. 1913 konnte der Betrieb ostlich iiber den 
Alexander-Platz zur Schonhauser Allee, westlich bis 
Uhland-Strafie und bis N iim berger P latz durchgefiihrt 
werden. Bald bauten auch Vororte AnschluBstrecken, 
dereń Betrieb von der Hochbahn-Gesellschaft tibemommen 
wurde. 1911 bereits war es die Schoneberger Bahn, 1913 die 
W ilmersdorf-Dahlemer Bahn. Zurzeit schweben Yerhand- 
lungen wegen Obernahme des Betriebes der Berliner stadti
schen Nordsiid-Linie.

Es ist ein stolzes Stuck K ulturarbeit, das in den ver- 
flossenen 25 Jahren  in der Anlage und im Betrieb dieser 
Bahnen geleistet wurde, und zwar K  u 11 u r a r b e i t  i m 
h o c l i  s t e n  S i n n  d e s  W o r t e s ,  im mathematisch- 
naturwissenschaftlicheri, im baukonstruktiven und im bau- 
kiinstlerischen Sinn. Yorbild^ch waren und sind Vor- 
bereitung, Anlage, Durchbildung, .Verwaltuiig und Betrieb. —

Wettbewerbe.
Wettbewerb Verwaltungsgebaude Wiesbaden. Der von

uns bereits angekiindigte W ettbewerb zur Ęrlangung von 
Entwurfen fiir ein V e r w a l t u n g s g e l > 8 u d e j m  A n 
s c h l u B  a n  d a s  L a n d i e s h a u s  i n  W i e s b a d e n  ist 
nunmehr mit Frist zum 7. Jun i 1922 fiir die im Regierungs- 
bezirk W iesbaden wohnenden A rchitekten erlaśsen. Der 
A rchitekt Paul H u b  e r  in KOnigsberg in PreuBen wurde 
ais Miterbauer des Landeshauses zur Teilnahrną am W ett
bewerb besonders eingeladen. 3 Preise vón 20 000, 15 000 
und 10 000 M. Ankaufe fiir je 4000 M. rorbohalten. ‘ U nter 
den Preisrichtem  die Hrn. Prof. P. B o n a i z  in S tu ttgart. 
Prof. v o n L o e h r  in Cronberg im Taunus, Geh. Brt. 
R a d l o f f  und Baudir. Dr. R a n k  in Wiesbadeh, Reg.- 
Bmstr. a. D. L i o n in F rankfurt a. M., sowie Landes-Ober- 
baurat M u l l e r  in Wiesbaden. E rsatzpreiśrichter: S tadtbrt. 
S c h a u m a n n  in Frankfurt a.. M. und Reg.- und Brt.
B i r  c k  in Wiesbaden. Unterlagen gegen 50 M. durch die 
Hochbau-Abteilung bei der Landesdirektion W iesbaden. 
Der B etrag wird bei Einsendung eines Entwurfes zuruck 
vergiitet. —

Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fiir ein 
Hotel in Zoppot wird vom K a s i n o  in Zoppot m it F rist 
zum 1. Jun i 1922 ausgeschrieben. Fiir Preise und Ankaufe 
is t eine Summę von 80 000 M. bestimmt. Unterlagen gegen 
30 M. durch das Hauptbiiro des Kasinos in Zoppot. —

Preisausschreiben zur Erlangung einer badischen Aus- 
stellungsmarke fur die Deutsche Gewerbeschau Munchen 
Das Preisgerieht, bestehend u. a. aus den Hrn. R eg -R at 
L i n d e ,  D irektor Prof. Dr. S t o r k  und Prof U le  in 
K arlsruhe, verlieh unter 25 Arbeiten den I. Preis von
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su ch u n g  b ek an n t. D anach tritt bei einem Gewicht des 
Turmes v o n  rund 14 800 Tonnen und 81,3 Tonnen Wind- 
druck eine grofite Bodenpressung von 9,36 kg/qcm auf. Die 
R is s e b i ld u n g e n  im M auerwerk und an den Saulen, der grofie 
B oden d ru ck , Erdbeben, darun ter jenes von 1846, Sturme, 
die schwingenden Glocken, yon denen eine 2300 kK und eine 
andere 3400 ks wiegt, und ein Grundwasserstrom bedrohen 
den Bestand des Turm es. W i e d e r h e r s t e l l u n g s -  
a r b e i t e n  m u s s e n  u n t e r  s o r g f a l t i g e r  Ab-  
s t  ii t  z u n  g  v o n  u n t e n  n a c h  o b e n  e r f o l g e n  und 
wiirden zweifellos schwierige und kostspielige Vorkehrungen 
erfordern. Sollten sie von einem Deutschen eingeleitet 
werden konnen, trotzdem  unsere friiheren Bundesgenossen 
an uns im W eltkrieg so schm ahlich Verrat tibten, so ware 
das eine K u ltu rta t ersten Ranges, die, wie vielleicht keine 
andere, auch auf die S innesart der Italiener wirken 
diirfte- —

1000 M. dem E ntw urf „Zwei Losungen* des Kunstmalers 
und Graphikers W ilhelm Mo r a n o  in Mannheim. Ein
II. Preis von je 400 M. fiel an die Entw iirfe .,Doria“ von 
Wilhelm M o r a n o in Mannheim und A lbert J  o h u , Pro
fessor an der Kunstgew erbe-Schule in Pforzheim. Ein
III. Preis von je 250 M. w urde den Entwiirfen „Pyramide“ 
und „B and“ des Zeichenlehrers Amandus G o e t z e 1 in 
Pforzheim verliehen. J e  einen IV. Preis von 100 M. er- 
rangen die Entwiirfe „Schauschrank“ von Prof. Alb. J  o h u 
in Pforzheim und „So oder so“ von W ilhelm Mo r a n o  in 
Mannheim. —

Im Ideen-Wettbewerb B e b a u u n g s p l a n  B r e s l a u  waren
fristgerecht eingegangen 40 Entw iirfe. Das Preisgerieht, 
dem u. a. angehorten die Hrn. S tad tbau ra t B e r g ,  Breslau, 
Prof. Dr.-Ing. e. h. Pau l B o n a t z ,  S tu ttgart, Reg.-Bau- 
m eister a. D. Paul E h r 1 i c h , Breslau, Prof. Dr. e. h. Her
mann J  a n s e.n , Berlin, Geh. B aurat Dr.-Ing. e. h. Ke m-  
m a n  n , Berlin-Grunewald, Prof. Bruno M 6 h r i n g , Berlin, 
O berbaurat S c h i e r  e r , Breslau, D irektor des Siedlungs- 
verbandes Ruhrkohlenbezirk S c h m i d t ,  Essen, Stadtbau
rat, Geheimer B aurat v. S c h o 11 z , Breslau, Beigeordneter 
B audirektor Prof. Dr.-Ing. S c h u m a c h e r ,  Koln-Ham- 
burg, fallte folgende Entscheidung:

„Von der V erteilung eines I. P reises wurde einstimmig 
A bstand genommen. Die zur P reisverteilung vorgesehene 
Summę von 130 000 M. w urde in gleichen Betragen von je 
26 000 M. an die folgenden 5 Entw iirfe verteilt: „Antaus“, 
V erfasser: Senator u. S tad tb au ra t Paul W o l f ,  Hannover, 
M itarbeiter: S tadtbaum str. Otto M e f f e r t , Hannover:
„P lan t fiir die nachste Zeit, doch denk t an die spatere Zu
kunft", V erfasser: Dr.-Ing. Dr. rer. poi. Roman H e i 1 i g e n - 
t h a l ,  M itarbeiter: A rchitekt K urt Z e t t l e r ,  Berlin;
„Bodenreform “, Y erfasser: A rchitekt Adolf R a d i n g ,  Bres- 
lau; „W irtschaftlichkeit, Gesundheit, Schónheit", Verfasser: 
A rchitekt H enry G r o B  in C harlo ttenburg  und Reg.- 
Baum eistef B r i s k e  in Berlin-Siidende; „Ost-West“. Yer
fasser: S tadtbaum eister W ilhelm A r  n t  z , A rchitekt Karl 
D o r f m i i l l e r ,  A rch itek t K u rt M e y e r ,  M itarbeiter fiir 
bildliche D arstellungen: R eg.-Baum eister a. D. K n e i s e ,  
M itarbeiter fiir zeichnerische A rbeiten: A rchitekt Wilhelm
S c h o 11 und A rchitekt K e t z e r ,  sam tlich in Koln.

Ais Sonderpreis fiir Einzellosungen erhielten: 20 000 M.: 
„Jedem  das Seine", V erfasser: Dr.-Ing. Ernst V e t t e r -
1 e i n , Prof. fiir S tad tebau  an der Techn. Hochschule Han- 
nover, und Dr.-Ing. O tto B 1 u m , Prof. fiir Eisenbahnwesen, 
dort: 10 000 M.: „Industrie", V erfasser: Karl S t  r i n z, Stadt- 
verm essungsdirekt., A rchitekt Paul T h i i r m e r ,  Ingenieur 
Johannes N a d e r m a n n ,  sam tlich in Magdeburg; 10 000 
Mark: „Y orburg des Ostens", V erfasser: Prof. Mu e s ma n n ,  
Dresden, Techn. Hochschule, Prof. K. W a c h ,  Dusseldorf, 
Kunstakademiei, B aurat H e l i  m u  t l i ,  Dusseldorf, Mit
arbeiter: H. B e c k ,  Dusseldorf. D ieser Entwurf wurde 
zugleich fiir 10 000 M. angekauft. A ngekauft wurden ferner 
m it je 10 000 M. die Entw iirfe: „W agen und Wagen", Yer
fasser O berregierungsrat Dr. R a  p p a p o r t und Architekt 
Curt W a s s e ,  Essen-Ruhr; „T rabanten", Verfasser: 
A rchitekt E rnst M a y ,  Breslau, M itarbeiter: Dipl.-Ing. 
H erbert B o e h m , Breslau".

Die Entwiirfe sind bis 7. Mai 1922 einschliefilich taglieh 
von 9 bis 3 Uhr in der A usstellungshalle des „Kiinstler- 
bundes Schlesien" (G etreidehalle) Breslau, Christophori- 
Platz, zu besichtigen. —

Inha lt: D as Geschiiftshaus der V erlngsanstalt Tyrolia in 
Bożen (Fortsetzung.) — V erstiirkungsarbeiten  an Grlindungen. — 
\  ernusentes. — W ettbew erbe. — Aus dem Yereinsleben. —

j-,., Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin,
ur die Redaktion verantwortlich: A l b 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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* DEUTSCHE BAUZEITUNG*

FAS!

eutscne Gesellschaft fiir rationelle 
Mal-Verfahren in Munchen. Auf Ver- 
anlassung der „Deutschen Gesell
schaft fiir rationelle Mal-Verfahren“ 
v eians ta ite te  aer „Folytechnische 
V erein“ in Bayern m it genannter 

Gesellschaft am 13. Marz 1922 einen V ortrags- 
abend, wobei Hr. Dr. Ing. Hermann P h 1 e p s , 
Professor an der Technischen Hochschule in 
Danzig, iiber „Die Bedeutung der Farbę in der 
A rch itek tu r11 sprach und seine A usfiihrungen m it 
zahlreichen, teilw eise bunten Lichtbildern, erlau- 
terte. Der Y ortragende beschaftigt sich schon seit 
20 Jah ren  m it Forschungen auf diesem Sonder- 
gebiet und verfafit zur Zeit iiber die Ergebnisse 
seiner U ntersuchungen ein W erk.

Der R edner sprach iiber d i e  F a r b i g k e i t  
d e r  B a u t e n  d e r  R o m e r  z e i t  u n d  d e s  
M i t t e l a l t e r s .  Die Romer haben nicht nur in 
Italien, sondern auch in den iibrigen Landern ihres 
Reiches die Bauten auch auBerlich farbig aus- 
g e s ta tte t und oft m it verhaltnismaBig einfachen 
Mitteln vorziigliche architektonische W irkungen 
erzielt. So w ar z. B. die S tadtm auer in Koln 
farbig bem alt. Yon den Romern ausgehend, haben 
auch das rom anische und das gotische M ittelalter 
ihre A rchitektur farbig gestaltet, wie an Farben- 
resten  an den noch erhaltenen Bauten und ins
besondere an Gemalden der Zeitgenossen zu er- 
sehen ist. Besonders gute Beispiele waren Bauten 
von A ndernach, Maria Laach und insbesondere 
ein Entw urf fiir das Strafiburger Munster. Der 
V ortragende hob hervor, daB es sich dabei nicht 
um Tauschungen, um Mat eri a 1 vorspiege 1 ung. son
dern um bewuBte Freude am farbigen G estalten, 
um w ohlberechnete W irkungen handelte, dereń 
Technik vielfach verloren gegangen ist.

Die zahlreichen Zuhorer folgten den Ausfiih- 
rungen des V ortragenden m it lebhaftem  Interesse. 
Die A ussprache eróffnete D irektor T r i l l i c h  mit 
dem D ank an Prof. Phleps. Man miisse an dem 
Problem  zw eiSeiten  unterscheiden, die asthetisch- 
kunstlerische, welche Sache der entw erfenden und 
ausfiihrenden Bau- und M alkunstler und Stadte-
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bauer sei, und die technisch-wirtschaftliohe, welche die 
Keim-Gesellschaft veranlafit habe, mit allem Nachdruck tur 
die Bestrebungen von Phleps einzutreten, sei es doch emes 
der ureigensten Arbeitsgebiete Munchens, A. W. Keims und 
der Gesellschaft. Yoran stehe jedoch die H a l t b a r k e i t ,  
da verschiedenen Techniken, wie z. B. dem Fresko, die 
H altbarkeit im Kohlenrauch der heutigen Grofistadte ab- 
gesprochen werde.

K urat Dr. S c h m i d t  erlauterte ein von ihm wieder- 
gefundenes e n k a u s t i s c h e s  M a i  v e r  f a h r e n  und 
fiihrte eine Pieta in K alkstein vor, die danach gefafit war. 
Professor E i b n e r ,  der Vorstand der V ersuchsanstalt fiir 
Maltechnik, begrufite es ais ein gliickliches Zusammen- 
treffen, da£ asthetische Forschung, technische Ausfiihrung 
und wissenschaftliche Begriindung zu einem _ einheitlichen 
Ziel fiihren. Die Aussprache brachte schliefilich noch die 
Mitteilung von Oberstleutnant K o 1 s c h von der „Deutschen 
Gesellschaft fiir Licht- und Farbenforschung11, daB sein 
Buch iiber einen logarithmisch berechneten Farbenkreis 
demnachst erscheinen werde. Direktor T r i 11 i c h stellte 
in Aussicht, daB die grofie Miinchener Farbenkommission 
auch diese wichtige Seite der Farbenverwendung zu einem 
ihrer Arbeitsgebiete machen werde. W ir haben ja  im deut
schen Siiden die Farbenfreudigkeit auch an den Aufien- 
seiten unserer Bauwerke besser bewahrt ais im Norden. 
Versuche, farbige Architekturen wieder einzufiihren, haben 
insbesondere Friedrich von T h i e r s c h  und die beiden 
von S e i d l  gemacht. Wichtige, zugrunde gegangene W’and- 
bilder — es sei an die Neue P inakothek erinnert — harren 
der Erneuerung. W ir haben keine Geldmittel mehr, Hau- 
steinfassaden herzustellen, wir miissen einfach, g la tt und 
billig bauen. Das Mittelalter hat mit einfachsten Mitteln 
durch Farbengebung reizvolLe W irkungen erzielt, das 
miissen auch wir wieder tun. Es ware zu wiinschen, daB 
die farbige A rchitektur auch in den Miinchner Bau- und 
Hochschulen eine entsprechende V ertretung findet und daB 
es den Bestrebungen der in der „Deutschen Gesellschaft fiir 
rationelle Malverfahren“ vereinigten wissenschaftlichen 
und werkschaftlichen K rafte gelingt, haltbare und billige 
Verfahren zu schaffen. —

Verein fiir Kunst und Altertum in Ulm. In der Februar- 
Sitzung 1922 besprach der Vorstand, Prof. Dr. G r e i n e r ,  
einige literarische Erscheinungen, die fiir die Mitglieder des 
Vereins von Interesse sind, Artikel der Memminger Ge- 
schichtsblatter, der kleinen Zeitschrift „Aus dem Ulmer 
W inkel" usw., besonders die Serie von Fortsetzungen im 
„Schwab. Volksboten“, in welchen P farrer Dr. J o h n e r -  
Reinstetten beachtenswerte Ratschlage zur Heimatpflege in 
Oberschwaben gab. Aus dem inneren Leben des Yereines 
teilte er vor Allem mit, dafi die Fradenbergerische Glocke 
des Ulmer Museums von 1429 dem Munster gegeben werden 
soli und daB die Verhandlungen hieriiber vor dem AbschluB 
stehen. Den Y ortrag des Abends hielt B aurat W a c h t ę  r 
iiber „ d i e  b a u l i c h e  E n t w i c k l u n g  d e s  U l m e r  
M i i n s t e r s “, ein Thema, das lange nicht mehr im Verein 
zur Sprache gekommen ist, trotzdem einstens, vor 80 Jahren, 
gerade der Verein es war, der den Anstofi zum Miinster- 
Ausbau gab. In W ort und Bild gab der sachverstandige 
Redner, dessen Obhut das Munster in erster Linie anvertrau t 
ist, teilweise ganz neue Gedanken iiber die Baugeschichte 
des Mtinsters, welche noch sehr im Dunkel liegt, welches zu 
erhellen man die Steine selbst reden machen mufi. Die am 
Bau ins Auge fallenden und vielbemerkten Unregelmafiig- 
keiten lassen auf 4 yerschiedene aufeinander folgende Bau- 
perioden schliefien, dereń erste den Plan einer kleinen, drei- 
schiffigen Hallenkirche zeigt, wie die niedere Choranlage, 
die Grundsteine usw. beweisen. Ihr Umfang entspricht der 
von Fabri gezeichneten Kirche. Von 1392 an datiert unter 
Ulrich Ensinger die Anlage einer grofien Hallenkirche m it 
drei gleich breiten Schiffen. Beweise daftir sind die Schild- 
bogen an den Seitenschiffen, das Hauptgesims am Chor, die 
enge Pfeilerstellung. Noch unter Ulrich Ensinger, besonders 
aber unter seinen Nachfolgem, kommt die Umwandlung 
der H allenkirchenanlage in eine dreischiffige Basilika, 
welche dann unter Engelberg in eine fiinfschiffige Basilika 
um gebaut wurde. Infolge der am H auptturm  eingetretenen 
Setzungen und un ter dem Druck der Zeitverhaltnisse 
wurden um 1518 die Arbeiten vollig eingestellt. Auch in 
seiner Yollendung stellt der Bau, besonders die reich ge- 
gliederte und feinsinnig durchdachte K onstruktion seines 
letzten grofien Meisters, die nicht immer leichte Aufgabe 
sorgsam ster Cberwachung und Pflege. —

Im Bund fur Heimatschutz fur Ulm und Oberschwaben 
hielt Hr. Reg.- und B aurat B o d e  aus Kassel einen Y or
trag  uber „ D i e  O s t g o t e n  u n d  d e r  b y z a n t i -  
n i s c h e  B a u s t i  1“. E r gab zun&chst einen kurzeń ge<- 
schichtlichen Oberblick tiber das Aufsteigen und den jahen 
Fali des herrlichen Volkes, die grofiartige Bliite desR eiches 
unter Theoderich und den Glanz seiner H auptstadt Ra-

venna. Die bisher bekannten Denkmaler sind uberaus 
sparlich. B ekannt war, dali von den Bauschatzen Ravenna’s 
Mancheś nach Venedig verpflanzt wurde, ohne dafi man 
aber diesen Spuren planmiifiig nachgegangen ware. Der 
Redner legte nun, auf den noch wem g beachteten For- 
schungen von P  r i e s fufiend, dar, daB die Reste ost- 
gotischer Bauten viel bedeutender sind, ais man gewohn- 
lich verm utet hat. Die beriihm te V italis-K irche inRavem ia 
selbst, urspriinglich ein w eltlicher Bau, geht in ihrer An- 
lage auf Theoderich zuriick; vor Allem aber sind ganze 
Bauteile von Theoderichs P a las t in den venezianisehen 
Markusdom verarbeitet worden, haben die Grundrifibildung 
und den Schmuck desselben wesentlich beeinflufit und 
bilden demgemafi auch in der Entw icklung der Kunst- 
formen ein selbstandiges Glied. Die auffallende Erschei- 
nung, wie es kommen konnte, dafi so hohe kiinstlerische 
Leistungen volliger V ergessenheit anheim fielen, erklart 
sich damit, dafi der V ernichtungskrieg gegen das Goten- 
reich von den Feinden nach dem Sturz desselben mit be- 
wufitem Hafi fortgesetzt w urde: K ein Stein sollte mehr an 
die hohe K ultu r der Goten erinnern und ihr Name selbst 
wurde von den Italienern  m it der Bedeutung von Barbaren 
gestem pelt. Zahlreiche praehtvolle L ichtbilder lieferten fur 
die Ausfiihrungen den m eist iiberraschenden und iiberzeu- 
genden Beweis; die besonders schonen Darstellungen bild- 
hauerischen Schmucks vor Allem, in mustergiiltigen Auf- 
nahmen vorgefiihrt, gew ahrten uberaus anziehende Auf- 
schliisse. Mit einem packenden Schlufiwort beriihrte der 
Redner die unw illkurlich sich ergebenden Vergleiehe mit 
der Gegenwart, um zu betonen, w oran das Schicksal des 
Gotenvolkes uns m ahnt. — Der V orstand, Prof. W e i B e r ,  
gab unter Hinweis auf anderw eitige Spuren gotischen 
Yolkstumes in Italien dem D ank der lebhaft angeregten 
Zuhorerschaft A usdm ek. —

Wurttembergischer Verein fiir Baukunde. Am 6. Mai
1921 veranstalte te  der Verein eine Besichtigung der W e t t -  
b e w e r b s - E n t w u r f e  f i i r  d i e  A u s g e s t a l t u n »  
d e s  k i i n f t i g e n  B a h n h o f - V o r p l a t z e s  S t u t t 
g a r t ,  sowie der strafienbahnmafiigen Verkehrsanlagen in 
S tu ttg a rt und Umgebung. E inleitend erorterte  Ober-Reg.- 
und B aurat M. M a y e r  von der Generaldirektion der 
S taatseisenbahnen die allgem einen G rundlagen des Wett- 
bewerbes: Der neue Bahnhof steh t vor seiner Eroffnung; 
der linkę Teil is t im Rohbau fertig  gestellt und soli im 
Ja h r  1922 dem Betrieb ubergeben werden. wobei zunachst 
der H aupteingang und in Balde wohl auch die seitliche 
Treppe in Benutzung genommen werden. Damit ergeben 
sich fiir den kiinftigen Personenverkehr zwei Offnungen, 
die in Beziehung zum stadtischen Strafiennetz gesetzi 
werden miissen. Es w urde fur zweckmafiig erachtet, hierbei 
nicht blofi die zunachst benotig te linkę Halfte des Vor- 
platzes auszubilden, sondern gleich den endgiiltigen Plan 
fiir den ganzen V orplatz m it seinen Yerkelirsanlagen auf- 
zustellen, wozu noch die A usgestaltung der Zufahrten zu 
dem neuen G uterbahnhof komm t. Der W ettbew erb hatte 
den Zweck, Vorsclilage zu gewinnen: Einm al fiir die Aus
gestaltung dieser Y orplatze am H aupt- und Guterbahnhof 
in verkehrstechnischer H insicht, un ter Beriicksichtigung 
kiinstlerischer G esichtspunkte bei der A nordnung und Aus- 
bildung aller offentlichen Einrichtungen, aber ausschliefilich 
Behandlung der Platzw ande, die in ihren Grundziigen bereits 
festgelegt sind; sodann fiir die G leisanlagen und Anordnung 
der H altestellen der Strafienbahn, fiir die Neugestaltung 
der gegenw artigen S trafienbahn-Fuhrung, die infolge Um- 
leitung verschiedener Linien iiber den neuen Bahnhof-Vor- 
platz notig  w ird, und schliefilich fiir die ganze neue 
ktinftige A usgestaltung der Y erkelirsanlagen in Grofi-Stutt- 
g a rt und seiner naheren Umgebung, jedoch un ter besonderer 
B eriicksichtigung der w irtschaftlichen Seite. Eine Sondei- 
frage betraf das an der A usm iindung der Konig-Strafie in 
den Bahnhofplatz noch stehende K onigstor, fiir dessen Er- 
haltung, V erlegung oder N iederreifiung ebenfalls Vorschliige 
gem acht werden sollten. Im Einzelnen wurde gew iinscht: 
Vor Allem die ganze V erkehrsregelung durch Bestimniung 
der H auptverkehrs-R ichtungen, T rennung  von Fufiganger-, 
Fuhr- und  Strafienbahn-V erkehr, Anlage von Gehwegen, 
Schaffung von W artepliitzen fiir D roschken, Kraftwagen, 
D ienstm anner usw., A nordnung einer FuBganger-Unterfuh- 
rung an der StraBen-Kreuzung Schiller- und Kónig-StraBe. 
um auch bei dem hier zu erw artenden sehr starken Verkehr 
eine ungefahrdete E rreichung des Bahnhofes zu ermog- 
lichen. Dabei sollte nach M oglichkeit verm ieden werden, 
dafi der Fuhrw erk-V erkehr vom G uterbahnhof iiber den 
Bahnhof-Vorplatz geleitet w ird. Zu der w eiter verlangten 
A usriistung der P latze m it iiffentlichen Einrichtungen ge- 
litirten siimtliche A ufbauten, wie W artehallen  oder iiber- 
deckte H altestellen fiir die S trafienbahn; Fahrplantafeln; 
'  erkaufsstellen fiir Zeitungen, E rfrischungen, Blumen,
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Zigarren; Anschlags&ulen und sonstige Reklame-Gelegen- 
heiten; óffen tliche Telephonzellen; E inrichtungen zur Unter- 
bringung von M ateriał fiir das StraBenreinigungsam t; Vor- 
richtungen fur P latzausschm iickung; Sitzgelegenheiten; 
Raume und  Einrichtungen fiir vorubergehende Aufbewah- 
rung von G egenstanden und  zur Em pfangnahm e von Boten- 
diensten; fe rn e r die gesam te Beleuchtungs-A nlage fiir Elek- 
trizitat m it, Bestimm ung von O rt und A rt der Aushange- 
V orrichtungen; w eiterhin P la tze  fiir eine unterirdische Be- 
diirfnis-Anstalt, fur E inrichtungen zum Sammeln von Papier 
und Abfallen, sowie A ngaben von Flaggen- und Strafien- 
bahnmasten u n d  dereń Form gebung. Beziiglich der ver- 
langten A nderungen  in der StraBenbahn-Fuhrung und Aus- 
gestaltung des ganzen StraBenbahn- und Vorort-Verkehrs- 
wesens sollte un tersuch t werden, welche Linien und auf 
welchen W egen auf den neuen Bahnhof-V orplatz umge- 
leitet w erden konnen und in wie w eit neue Linien einzu- 
legen sind. Die vorzuschlagenden neuen StraBenbahn- und 
Steilbahnlinien zur E rk le tterung  der Hangę, sowie die 
Vorortbahnen in und in  der nachsten  Umgebung der S tad t 
sollten in die Piane eingetragen werden. — Nach Be- 
sprechung dieser allgem einen W ettbew erbs-Bedingungen 
wurde zur E rlau terung  der Entw iirfe selbst iibergegangen. 
Von den e in gelau fenen  24 A rbeiten w aren etw a die Halfte 
a is  unbefriedigend ausgeschieden w orden; bei der verbleiben- 
den zweiten H afte w aren eine Reihe Entwiirfe, die teils in 
verkehrstechnischer, teils in baukiinstlerischer H insicht 
W ertvolles boten. Das P reisgerich t hat hiervon 7 Arbeiten 
ausgewahlt, die m it Preisen bedacht oder angekauft wurden.

Die E rlauterung des verkehrstechnischen Teiles der ein
zelnen Entwiirfe ha tte  O berbaurat Dr.-Ing. E. M a  i e r  vom 
stadtischen Tiefbauam t S tu ttg a rt iibemom men. Die meisten 
der Bearbeiter ha tten  in richtiger E rkenntnis die Strafien- 
bahn-Anlagen mit zwei durchgehenden Geleisen etw a in die 
Mitte des Platzes gelegt, w ahrend der D urchgangsverkehr 
nach der S tadtseite geriickt und en tlang  des Bahnhofs nur 
der órtliche Fuhrverkehr zugelassen wurde; fiir die FuB- 
ganger wurden eine Anzahl Inseln zum gefahrlosen Ober- 
schreiten des P latzes angeordnet. Einige Y orschlage ver- 
legten jedoch auch die StraBenbahn ganz an die Stadtseite, 
was sich ohne W eiteres ais unmoglich erwies. Die erforder- 
lichen Wende- und A bstellgeleise w urden in der Regel an 
der W estseite des Bahnhofs untergebracht. In einzelnen 
Entwurf en wurde sodann seh rv ie l m itSchleifen  der StraBen
bahn sowie m it S teilbahnen zur E rsteigung des Hohen- 
kranzes der S tad t gearbeitet, in einem Entw urf sind sogar 
acht solcher Bahnen yorgesehen; auch der V orortverkehr 
wurde teilweise in einer fiir die heutigen V erhaltnisse zu 
groB gedachten W eise angefaBt. Im Obrigen ergaben sich 
aber aus den Losungen eine Reihe gu ter Gedanken, die bei 
der W eiterbearbeitung niitzlich zu verw erten  sein werden.

Den baukiinstlerischen Teil der Aufgabe besprach Ober- 
Reg.- und B aurat M. M a y e r .  D er W unsch der im Preis
gericht vertretenen A rchitekten  w ar dahin gegangen, die 
Hohenentwicklung der B auten in nachster Umgebung des 
Bahnhofes moglichst n iedrig zu halten, insbesondere die 
Bebauung des M arstallgelandes hochstens vierstockig, nach 
den Anlagen zu nur noch dreistóckig  zu gestalten. Im 
Gegensatz dazu hatte  ein E ntw urf versucht, hier ein Hoch- 
haus amerikanischer A rt zu erstellen; auch sonst wurde zum 
Teil mit groBer A rch itek tu r zu w irken gesucht. Andere 
Entwiirfe dagegen hatten  die A ufgabe richtig  erfafit und 
eine Reihe liebevoll ausgebildeter V orschlage fiir die ver- 
schiedenen kleineren B auten gem acht. Eine groBe Rolle 
spielten dabei laufende Brunnen, die heutzutage wenig mehr 
angezeigt sein durften. — Zu dem letzteren  P unk t nahm in 
seiner SchluBansprache der V orsitzende, Hr. Dir. L i n k ,  
noch besonders Stellung, indem  er betonte, daB derartige 
Brunnen nicht bloBe Schm uckstiicke sind, sondern daB sie 
leider alle auch W asser brauchen und daB dieses gerade in 
Stuttgart auBerst schw er zu beschaffen sei. Im Obrigen 
dankte er den beiden F iihrem  fiir ihre w ertvollen Erlaute- 
rungen, durch die sie den A nw esenden einen klaren  Ober- 
blick iiber die einschiagigen F ragen  gegeben hatten . — W.

Am 5. Juni 1921 m achte der Verein. gemeinsam mit 
dem „Bund D eutscher A rch itek ten“, einen A u s f 1 u g 
n a c h  L u d w i g s b u r g ,  bei dem das dortige S c h l o B  
nebst F a v o r i t - S c h l ó B c h e n  besichtig t wurden. Im  
ErdgeschoB des N euen H auptbaues begriiBte der Vor- 
sitzende, O berbaurat K u l i n ,  die m it Damen zahlreich 
erschienenen Mitglieder beider V ereine und erteilte Hrn. 
Prof. Dr. Ing. F i e c h t e r  das W ort zur E rlau terung  der 
Anlage an Hand aufgehangter P iane. An Stelle eines 
einsamen Meiereihofes, in dessen N ahe sich verschiedene 
kleine von W ild belebte W alder und m ehrere kleine Seen 
befanden, rief Herzog E berhard  L udw ig seit dem Jah r 
1704 die neue SchloBanlage ins Leben. An dem heute 
bestehenden B auw erk  haben nacheinander drei Baum eister 
gebaut: zuerBt d e r  w iirttem bergische L andbaud irek to r

22. April 1922.

J  e n i s c h , nachher der friihere P ionierhauptm ann N e 11 e 
und nach dessen Tod seit 1714 der vom einfachen Stuk- 
ka teu r zum B aum eister schnell empor gestiegene Italiener 
F r i s o n i .  Der von Jenisch noch begonnene, von Nette 
vollendete Nordteil des Schlosses, der urspriinglich den 
Haupt-K ern der ganzen Anlage bilden sollte, besteht aus 
dem sog. A lten H auptbau, dem alten „Corps de Logis“ 
mit beiderseitigen Eckpavillons und  rechtw inklig  an- 
schlieBenden F liigelbauten, dem R itterbau  m it Ordens- 
kapelle links und dem Riesenbau m it SchloBkapelle rechts. 
Dieser Teil stellt den eigenartigsten und interessantesten  
Teil des ganzen Schlosses dar. Auf Grund der von Frisoni 
seit 1711 entw orfenen E rw eiterungsplane w urden sodann 
die beiden Fliigel nach Norden verlangert und die beider
seitigen K avalierbauten m it hinten anschlieBendem T heater 
und Festinbau, die beiden Galerien sowie der am Siid- 
Ende quer vorgelagerte F iirstenbau angefiigt, sodaB nun- 
mehr die G esam tanlage sich um einen 1 ha groBen Hof 
g rupp iert und insgesam t 16 m it einander verbundene 
Bauten umfaBt. Da das Gelande nach Siiden ansteigt, 
kam  der letztere Bau m it seiner Y orderseite tief in den 
Boden zu stehen, sodaB hier eine E in fah rt unmoglich 
wurde und diese nach der Seite verlegt w erden muBte.

Der an diese E rlauterungen anschlieBende R undgang 
durch das SchloB, bei dem die Hrn. Prof. F i e c h t e r ,  B aurat 
W e i B und Inspektor H e B die Fiihrer machten, begann 
an der von Frisoni erbauten SchloBkapelle, die in dem 
E ntw urf noch auf N ette zuriickgeht, aber spater durch 
E inbauten  verandert w urde. Es folgte das T heater, das 
etw a lWJU Personen aulnehm en kann und friiher gianzende 
Tage gesehen hat, aber seit 1853 unbeniitzt ist. Die ur- 
spriingiiche Rokokoanlage ist leider stark  um gebaut und 
uurch Holz- und Papier-D ekorationen verdecKt worden. 
Die anschlieBende Ahnen-Galerie en thalt herrliche Decken- 
gemaide sowie die von JK.onig 1 nedrich  zusammenge- 
steiiten lebensgroBen Bilder sam ilicher regierender Fiirsten 
YV urtttem bergs. In  dem siidlichen Fiirstenbau, dem sog. 
N euen H auptbau, sind im Ustfiugel die ehemaligen Ge- 
inacher der K ónigin Mathilde, im W estfliigei aie des 
Konigs Friedrich enthalten; dazwischen, in uer Mitte des 
Baues, befindet sich der groBe eirunde m arm orne Kpeise- 
saal m it m erkw iiidigem  Echo, der 1815 von K onig F ried 
rich durch T houret neu ausgefiihrt w urde und wenig 
rnenr von der aiten KokoKo-^inriChtung zeigt. Aucn 
die beiderseitigen konigiichen Gemacher sind la s t samt- 
lich, nicht zu ihrem Vorteil, von der urspriinglichen 
R okoko-A usstattung zu G unsten des Em pirestils umge- 
andert worden. lm m erhin finden sich, teilweise unter den 
la p e te n  verborgen, noch eine Anzahl E rinnerungen an 
die urspriingiiche Schonheit. Die noch vorhandenen kost- 
baren B arockieuchter weisen gegeniiber den Empire- 
leuchtern m it ihren klaren  Einzeiteilen keine scharfe 
Gliederung auf, stellen vieimehr ein unfaBbares Gebilde 
dar, das ais Ganzes genommen w erden will. Die an den 
Neuen H auptbau links anschlieBende B ildergalerie wurde 
gleichfalls von K onig Friedrich angelegt und en thalt eine 
A n zah l w ertvoller Bilder, wurde aber im 19. Jah rhundert 
um gestaltet und kann, insbesondere wegen des ungiinsti- 
gen Lichteinfailes, n icht ais gliickiich bezeichnet werden. 
in  dem folgenden Festinsaal w urden frtiher alle gróBeren 
H offestlichkeiten und 1819 die Sitzungen der Stande-Ver- 
sammlung abgehalten. Die Ordenskapelle, die friiher dem 
G ottesdienst diente, en thalt noch viel Rokoko, wurde 
aber un ter K onig Friedrich, der sie zur Ordens-Kapelle 
einrichtete, von 'lh o u re t durch E inbauten  usw. verandert. 
Im R itterbau  befindet sich der vomelim e O rdenssaal m it 
seinen prachtvolllen tief hangenden B arockleuchtern und 
einer stark  veranderten  D eckenpartie. Der A lte (nord- 
liche) H auptbau en thalt noch am meisten von der u r
spriinglichen R okoko-H errlichkeit; so nam entlich der noch 
ganz in altem  Zustand erhaltene Jagdpavillon  m it seiner 
wilden Farbenprach t aus der A nfangszeit des Schlosses 
und dem iiberall eingefiigtem N am enszug des Herzogs 
E berhard Ludwig. W eiter das kostbare Schreinerkabinett, 
vollstandig in Holzmosailt ausgefiihrt, das prunkvolle 
Jagd- oder L ak ierkab inett und das prachtige Spiegel- 
zimmer, in _dem H erzog K arl A lexander am Abend des
12. Marz 1737 plotzlich verschieden is t (der Sage nach 
vom Teufel geholt wurde). Es folgen die einstigen W ohn- 
raum e Napoleons, die vor dessen Besuch im Ja h r  1805 
nach seinem Geschmack um geandert w urden und dabei 
eine ganze Anzahl vorziiglicher D ecken- und W and- 
gemalde, die reichen V ergoldungen usw. durch Cber- 
tiinchen und O bertapezieren einbiiBten. E igenartig  ist 
schlieBlich noch der an der O stecke des Baues gelegene 
Spielpavillon m it seinen v ier E ckkabinetten  und reicher 
S tukkaturarbeit. N ach Besichtigung des R iesenbaues mit 
seiner von Riesen getragenen eigenartigen  Treppe in 
italienischem  B arock wurde noch die an der N ordseite des
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Alten H auptbaues gelegene Terrasse a u f g e s u c h t  und dei 
Blick auf die vorliegenden Anlagen genossen Die iru n tr 
hier vorhandene Freitreppen-Anlage, die zu der urspru^g- 
lichen Schauseite des Schlosses empor fiihrte, ist ne s 
anschlieBenden G rotten liingst v e r s c h w u n d e n .

Der Besuch endete  in dem inm itten  eines herriichen  
Parkes gelegenen  F a v o r i t - S c h l o f i c h e n ,  das eben- 
falls, u n te r lu n c h e  und  W an d bespannung  verborgen , noch 
yielfach die Spuren des a lten  Rokoko-Glanzes au iw eist, 
die beriihmte Geweihsammlung is t se it d e r R evo lu tion  
entfernt w orden. ,

Zum SchluB der Besichtigung dankte der Yorsitzende, 
Oberbaurat K u h n , den Fiihrern fiir das Gebotene und 
betonte, daB all die herrlichen Bauwerke, die semerzeit 
von einem unbeschrankten Fiirstenwilien durch Erpressung 
der Mittel von den Landstanden auf Kosten des Volkes 
erbaut wurden, je tz t an dieses zuriickgefallen sind, wo- 
mit das letztere nunmehr aber auch die Pflicht der U nter
haltung des Gberkommenen iibernehmen mtisse. — W.

A r c h i t e k t e n -  u n d  I n g e n i e u r - V e r e i n  z u  H a m b u r g .  Vers. 
am 28. Nov. 1919. Vors.: Hr. Z i n n o w. Anwes.: 35 Pers.

Es erhalt das W ort Hr. Dr.-ing. B r a n d t ,  der unter Ab- 
lęhnung der vor 5 W ochen ausfiihrlich besprochenen 
W o h n u n g s - S o z i a l i s i e r u n g  nach Dr. Kampfm eyeis 
Vorschlag in erster Linie die sich aus den heutigen Verhalt- 
nissen ergebende Erhohung der Grundstiickspreise bekampfen 
will. Die in ihren Befugnissen zu erweiternden Mieteinigungs- 
iimter sollen nur maBige, die Mehrkosten des Grumleigen- 
tiimers deckende Zuschlage auf die Miete zulassen, die 
śteuerfrei bleiben miiBten. Hohere Beleihung, ais dem 
Friedensw ert entspricht, ware durch Schatzungsam ter unter 
Reform des Hypothekenrechtes und Einfiihrung des Til- 
gungszwanges zu hindem, der W ert desB odens sollte dabei 
von dem der Bebauung getrennt gehalten werden. Die 
erhohten Neubaukosteń waren durch Steuern auf die be- 
stehenden Gebaude zu decken, und zwar durch solche nach 
A rt der im Ausland bestehenden Fenster- oder der Raum- 
śteuer.

Auf die andere vor ftinf Wochen besprochene Schrift 
ubergehend, bemerkt Redner, daB inzwischen in Berlin ein 
praktischer Versuch auf Grund des W agnerschen Ge
dankens der Sozialisierung der Baubetriebe in der „B a  u - 
h u 11 e“ gemacht sei, die indessen in ihrer Organisation 
(ż. B. nur zwei Arbeiter in dem aus acht Personen be
stehenden Aufsichtsrat) W agners und zumal der Arbeiter 
Wiinschen nicht ganz gerecht wiirde. F em er seien inN iirn- 
berg und Konigsberg Genossenschaften gegriindet, die er- 
folgreich arbeiteten. Auch in Hamburg sei z. Zt. eine um- 
fassende Arbeitergenossenschaft in der Bildung begriffen, 
der die danischen Gewerkschaften 5 000 000 M. vorge- 
streckt haben. Bei allen diesen Unternehmungen solle der 
Gewinn in umfassendem MaB zuriickgestellt und nur ein 
ziemlich kleiner Teil davon verteilt werden.

Redner sieht in solchen Genossenschaften nur eine v  o r- 
i i b e r g e h e n d e  E r s c h e i n u n g ,  die ais Mittel zur Er- 
weckung der A rbeitslust aber wertvoll sei. Der Schaden 
fiir das Unternehmertum sei jedoch nicht unbedenklich.

Hr. L e o  berichtet, daB er bei der Tagung der hóheren 
Kommunal-Baubeamten in W eimar einen V ortrag von 
W a g n e r  gehort ha.be, der minder radikal sprach, ais 
seine Broschiire erw arten lieB. Die Berliner A rbeiterschaft 
sei nicht mehr zu halten gewesen, deshalb sei man zur 
Griindung der „Bauhiitte1* geschritten. Der Gegensatz 
zwischen Untemehm ern und Arbeitern werde in den Ge
nossenschaften mit dem Gegensatz zwischen den Leitern 
und den Geleiteten wiederkehren; ohne Leiter sei aber kein 
Betrieb denkbar. ttbrigens waren die Vorstellungen Iiber 
den sich ergebenden Gewinn weit iibertrieben, wie Redner 
an Beispielen ausfiihrt. Nur ausnahmsweise seien 10 % des 
Lohnes verteilt, sonst wesentlich weniger. — Der Yor
schlag von Dr. Kampfmeyer habe auch in W eimar scharfen 
Widerspruch erfahren; nur der Gedanke einer allgemeinen 
Mietsteuer zur Herabminderung der Mieten der neu ge- 
bauten Hauser habe Anklang gefunden.

In der nun beginnenden Besprechung bem erkte Hr. 
B 1 o h m , in Berichtigung einer Bemerkung von Hm. 
Dr. Brandt, daB das M ieteinigungsąmt in Ham burg fiir 
a l l e  Yermietungen, auch die von Laden und K ontoren, 
zust&ndig sei. Hr. D r u b b a erwahnt, dafi nach seinen 
Erfahrungen inF rankre ich  die Fenstersteuer in hygienischer 
Beziehung sehr bedenklich gew irkt habe, w a s H r . G r i i n d -  
1 e r fiir Belgien bestatigt.

Hr. I h m  bedauert, daB H r.R am batz, der auf den frag- 
lichen Gebieten besonders bew andert sei, nicht habe er- 
scheinen konnen. E r betont, daB im Allgemeinen der Ge
winn des Grundeigentiimers nur 5—6%  V erzinsung des 
eigenen Geldes betrage und sehr ma.Big sei, weil fiir alle 
A rbeit nur 1 1,5 % verbliebe. Schon deshalb wiirde bei der 
Sozialisierung schwerlich fiir die Allgemeinheit viel heraus-

kommen Auf eine A nfrage des H m . A s c h e r aufiern sich 
die Hrn. B l o h m ,  G r u n d 1 e r  und Dr.-ing. B r a n d t  
iiber k o m m u n a l e  B o d e n p o 1 i t  i k , die in Frankfurt, 
Koln, Essen, zumal in Ulm, sich bew alirt habe; Hr. Dr.-ing. 
K o c h  weist auf das die Spekulation hindernde Wieder- 
kaufsrecht hin. Hr. B l o h m  is t im Gegensatz zu einer 
AuBerung, die Hr. Dr.-ing. B randt in seinem Vortrag ge
macht hatte, der Ansicht, daB der HypothekenzinsfuB hoher 
geworden sei. Hr. I h m  erklart, daB w ahrend des Krieges 
der ZinsfuB sehr gestiegen sei, dann aber sich wieder etwas 
ermafiigt habe. —

Yereinigung der hoheren technischen Baupolizei- 
Beamten. Am 22. F ebruar 1922 versam m elte sich die Ver- 
('inigung in B e r l i n .  Nachdem der Vorsitzende, Beigeord- 
jie ter K o h l e r  aus Barmen, die Versammlung eroffnet 
hatte, e rs ta tte te  B aurat Dr.-ing. S a c h s  aus Dortmund den 
Bericht iiber die abgelaufenen zwei Yereinsjahre. Er hob 
die Arbeiten des Vereins hervor, insbesondere seine rega 
T atigkeit in seinem K a m p f  g e g e n  j u r i s t i s c h e  
B a u p o l i z e i - D e z e r n e n t e n ,  und gab einige charak- 
teristische Beispiele aus den einzelnen Phasen dieses 
Kampfes, auch aus GroB-Berlin. Hr. Reg.-Baumstr. Dr.-ing. 
S o n n t a g  e rs ta tte te  dann B ericht iiber einen U n f a l l ,  
der  a n l a B l i c h  d e s  A b b r u c h e s  e i n e r  e i s e r n e n  
L u f t s c h i f f h a l l e  sich im Marz 1921 ereignete und den 
Redner u. a. darauf zuriick fiihrte, daB der Abbruch bau- 
polizeilich nicht angem eldet w ar und sich daher ohne eine 
amtliche A ufsicht yollzog. Hr. S tad tbau ra t L a b  e s  aus 
Gassel tra t dann in gu t begriindeter Ausfuhrung fur 
A n d e r u n g  d e s  § 145 d e s  Z u  s t  a n d i g k  e i  t  s - 
G e s e t z e s  ein und verlang te  fiir die Erteilung von 
Dispensen von der giiltigen B auordnung eine Abkiirzung 
des je tz t giiltigen Y erfahrens durch Verleihung groBerer 
Selbśtandigkeit an die ortlichen Baupolizei-Behorden. In 
der Aussprache stim m ten die H m . K o h l e r -  Barmen, 
R e d l i c h - B e r l i n ,  S a  c h s - D ortm und, W a l b e r s d o r f -  
Salzwedel, S c h w a  r t  z - K onigsberg, B i t r  w a ld -B erlin , 
G r  e i 6 - Miinchen-Gladbach, P 1 a  t  z - Mannheim, La n g -  
b e i n - Bielefeld, H e c h t -  Ciistrin, B i i r s t e n b i n d e r -  
Hamburg u. a. den A usfiihrungen im Allgemeinen bei. Hr. 
Kreisbaum eister W a l b e r s d o r f  aus Salzwedel tra t fur 
A n d e r u n g  e n  b e i  H a n d h a b u n g  d e r  l a n d -  
1 i c h e n B a u p o l i z e i  ein, indem er insbesondere ais 
Mangel hervorhob, daB an Stelle beam teter Techniker orts- 
ansassige Maurer und Zimmerer sich gegenseitig die Bau- 
genehmigungen ais jeweilige Sachv€rstandige des verwal- 
tenden Baupolizei-Beamten erteilen. Hr. Regierungs-Baurat 
M a r c u s e aus Berlin e rs ta tte te  einen liingeren Bericht 
un ter V orfiihrung von L ichtbildern iiber seine Mitarbeit fiir 
die Y ereinigung innerhalb des „Normen-Ausschusses Deut- 
scher Industrie". E r zeigte d ie  bisher endgiiltig angenom- 
menen und die bereits entw orfenen Normen aus demGehiet 
des Hochbauwesens (Holzbalkendecken, Fenster, Treppen, 
zul. B eanspruchungen von Eisen und Holz). E r wies die 
Yorwiirfe zuriick, die aus A rchitektenkreisen gegen die 
N ormung iiberbaupt erhoben w urden. In  der ErOrterung 
sprechen u. a. die Hrn. O berbauratD r.-Ing. v . E m p e r g e r  
aus W ien, O berbaurat K o m m e r e l l  aus S tuttgart, Dr.- 
ing. S a  c h s e aus D ortm und, Dr.-ing. B o h n y  aus Sterk- 
rade und Min.-Rat S c h a p e r aus Berlin. Nach der Mit- 
tagspause ergreift das W ort Hr. S tadtbaudirektor P i a t  z 
aus Mannheim zu seinem Vortrag. iiber' w i r t s c h a f t -  
l i c h e n  W o h n u n g s b a u ,  in welchem e r den Mut zur 
wahren D arstellung der einschlagigen Yerhaltnisse fand. 
Auch dieser V ortrag  loste eine lebhafte Aussprache aus, 
an der sich die H m . S c h w a r t z  - K onigsberg, W o 1 f - 
Brandenburg, A h r - K aulsdorf, W a l b e r s d o r f  - Salz
wedel, L a n  g b e i n - Bielefeld lebhaft beteiligten. Die Ver- 
sammlung stim m te darin  uberein, daB m it der Abwalzung 
der K osten auf S taa t und Gemeinden der N ot nicht ge- 
steuert werden kiinne, sondern daB der einzige W eg in der 
E rhohung der Mieten gefunden w erden mtisse bis zu dem 
Satz, der durch die W ohnungsabgabe n ich t mehr gedeckt 
werden kann.

Hr. Senator S tad tbau ra t K o h l e r  aus Hildesheim be- 
richtete alsdann zum SchluB der Verliandlungen iiber eine 
Umfrage des preuB. S tad tetages iiber die O r g a n i s a t i o n  
d e r  B a u p o 1 i z e i - A m t  e r , ais dereń Ergebnis er mit- 
teilte, daB von 24 angefragten  S tad ten  bereits in der Mehr- 
zahl ein technischer D ezernent fiir die Baupolizei bestellt ist. 
Es w urde beschlossen, eine R undfrage zu veranstalten iiber 
die E instufung der Kollegen in die Besoldungs-Ordnung, 
ferner iiber die K osten der Baupolizei-Y erw altungen in den 
GroBstadten.

Der bisherige V orstand w ird e  w iedergew ahlt mit Aus- 
nahme des Hrn. R eg.-B aurat Marcuse, der aus dem Bau- 
polizeidienst ausgeschieden ist, jedoch sein A m t ais Ob- 
m ann fiir die Y ereinheitlichung von Baupolizei-Vorschriften 
beibehalt. —
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