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Die Einverleibung der Landgemeinde Worringen in die Stadtgemeinde Koln und die 
Hafenplane der Stadt Koln.

e r preuB ische L a n d ta g  h a t  in 
se in e r S itzu n g  vom  7. M arz 1922 
e i n G e s e t z i i b e r  d i e E i n -  
v e r l e i b u n g ,  d e r  L a n d 
g e m e i n d e  W o r r i n g e n  i n  
d i e  S t a d t g e m e i n d e  K o l n  
an g en o m m en , das fiir d ie  W eiter- 
e n tw ic k lu n g  K o lns u n d  seine 
w irtsch a ftlich e  E n tfa l tu n g  in  den  
n a c h s te n  Ja h rz e h n te n  von  der 

groBten B ed eu tu n g  is t. D er friihere  O berb iirgerm eister 
von Koln, der A b g eo rd n e te  W  a  11 r  a. f , sp rach  bei der 
Empfehlung d er A n n ah m e d es  G ese tzen tw u rfes  gerad e- 
zu von einer g r o B e n  N e u e n t w i c k l u n g  d e r  
S t a d t  K o l n ,  die d u rch  die A n nahm e des G esetzes 
nicht nur erm oglich t, so n d e rn  ta tsa c h lic h  schon  einge- 
leitet w erde. E r  fiih rte  fe rn e r au s : „W ie  bei dem  a lten  
Eichbaum die Ja h re s r in g e , so la s se n  sich in  d e r S tru k 
tur der S tad t K o ln  d ie  Z u w ach ssch ich ten  ve rfo lg en , die 
in der Spanne v ie le r  J a h rh u n d e r te  um  die a lte  R om er- 
kolonie am  R hein  sich  g e le g t hab en . W echse lvo ll w ar 
das Schicksal d e r  S ta d t. A us d e r b lu h en d en  R eichs- 
stadt des M itte la lte rs , d ie  a is  die groB te u n d  vo lk - 
reiohste in d eu tsch en  L an d en  g a lt ,  w a r  bis zum  B eginn 
des vorigen J a h rh u n d e r ts  e ine a rm e P ro v in z s ta d t g e 
worden, die im  W esen tlich en  vom  a lte n  R uhm  sich 
nahrte. N eues L eb en  u n d  n eu e  E n tw ic k lu n g  k am en  
durch die B esitze rg re ifu n g  d e r  S ta d t d u rch  die K rone  
PreuBens. A ber P reuB en  u n d  sp a te r  d a s  D eu tsche  
Reich schufen die W alie  u n d  M auern , d ie  e in s t die 
freie R eiohss tad t zum  e ig n en  S ch u tz  um  ihre  B u rg er 
gelegt ha tte , um  zu dem  groB ten  W affen p la tz , zu der 
groBten F es tu n g  des d eu tsch en  W esten s. D ie S ta d t 
Koln h a t w illig  d iese v a te r la n d isc h e  P flich t g e tra g e n . 
Aber in w elchem  MaB d ie  B ew eg u n g sfre ih e it, d ie E n t-  
w icklungsm oglidhkeit d e r  S ta d t  b e sc h ra n k t w u rden , da- 
von m acht sich  N iem an d  e inen  B egriff, d er n ich t in 
der V erw altung  d e r S ta d t  K o ln  se lb s t gesessen  h a t. 
Erst im Ja h r  1881 is t  es m og lich  gew esen , d ie  M auern  
zu sprengen, die im  13. J a h rh u n d e r t  d ie  S ta d t  um - 
schlossen. D ann  k am  eine  E in g em e in d u n g  nach  d er an - 
dern, und bei je d e r  n e u e n  E in g e m e in d u n g  w u rd en  die 
gleichen E rfah ru n g en  g em ac h t, daB  es n ich ts  Y erfeh l- 
teres gibt, ais e ine E in g e m e in d u n g  zu sp a t u n d  in  zu 
kleinem U m fang v o rzu n eh m en . T ro tz  d e r  E in g em ein 
dung blieb die F e s tu n g se ig e n sc h a ft, u n d  e rs t die Um- 
walzung der le tz te n  Z e it h a t  d ie  S ta d t  K o ln  n ic h t m eh r 
ais F es tu n g ss tad t w e ite r  b e s te h e n  lassen . N un  is t es 
kein W under, daB K o ln  je tz t  d ah in  s tre b t, in R iesen -

sch ritten  das nachzuholen , w as ihm  friiher zu vo llenden  
unm oglich  w ar. E s h a n d e lt sich bei d er E ingem eindung  
vo n  W o rrin g en  n ich t um  ein B ediirfnis d er S ta d t K oln, 
d as  v on  h eu te  au f m o rg en  d ra n g t un d  ais unw eigerlich  
fcestehend anzusehen  ist, sondern  um  Z ukunftsp lane , 
u m  g ew altig e  Id een  un d  P ro je k te .“

H ieriiber g ib t die B egriindung  des G esetzen tw urfes 
A ufschluB, d ie  u. A. F o lg en d es ausfiih rt:

„D ie S ta d t K o ln  is t in  d er Y e rg an g en h e it in  ganz 
besonderem  MaB d u rch  d en  engen  B efestigungsg iirte l 
an  d e r  fiir ih re  g roB stad tische  E n tw ick lu n g  n o tw end igen  
raum lichen  A u sdehnung  g e h in d e r t w orden . F iir  diese 
B esch ran k u n g  d e r  E n tw ick lu n g  des e igen tlichen  S tad t-  
k e rn s  au f dem  lin k en  R heinu fer h ab en  a u c h  die m ehr- 
fach en  S tad te rw e ite ru n g en  au f dem  re c h te n  R heinu fer 
e inen  vo llen  A usgleich  n ic h t b rin g en  kon n en . E rs t  m it 
d e r v o lls tan d ig en  durch  den  F rie d e n sv e rtra g  n o tw en d ig  
g ew ordenen  E n tfe s tig u n g  is t d e r S ta d t die A ufste llung  
eines groB ziigigen B ebauungsp lanes n ach  m odernen  
s tad teb au lich en  G ru n d sa tzen  m oglich  gew orden . D er 
v on  P ro fesso r Schum acher en tw orfene  P la n  w ill zu 
n a c h s t das G ebiet des ehem aligen  F es tu n g sray o n s  
u n te r  re ich licher S chaffung  v on  G riin flachen , F rei- 
f lach en  u n d  W asserflach en  zu e iner W ohn- u n d  Ge- 
sch a ftsg eg en d  ein rich ten , die den  in n e ren  S ta d tk e rn  
m it den  a n  den  A usfa llstraB en  en ts ta n d e n e n  V o ro rten  
in  o rgan ischer W eise v e rb in d e t. E r  w ill w eite r , b e 
sonders u n te r  B en u tzu n g  des v e rf iig b a r gew ordenen  
auB eren  R ay o n s, d ie  G riin flachen  d er S ta d t ve rm eh ren  
u n d  verbin<len. U nd endlich  w ill e r in  o rg an isch e r A n- 
g lied e ru n g  an  d en  im  N ord en  des je tz ig en  W eichb ildes 
d e r S ta d t g ep lan ten  n eu en  H afen  In d u s trieg e lan d e  
schaffen , das in  se iner L ag e  n ic h t n u r d en  B ed iirfn issen  
d e r In d u s trie  en tsp rich t, sondern  a u c h  eine gesunde  
b o d en stan d ig e  A nsiede lung  d er A rb e ite rsch a ft ermo°-- 
lic h t u n d  zug le ich  d ie  innere  S ta d t v o r u n e rw u n sch ten  
u n d  sch ad ig en d en  E in fliissen  b ew ahrt.

E in  B lick  au f d en  b e igefiig ten  S itu a tio n sp lan  zeig t, 
daB die d u rch  den  n euen  B eb au u n g sp lan  b ed in g te  E r- 
w e ite ru n g  d e r S ta d t au f dem  lin k en  R h e in u fe r n ich t 
m oglich  is t, ohne T eile  des L an d k re ise s  K o ln  in  A n- 
sp ruch  zu nehm en, w elcher die S ta d t rin g fo rm ig  ein- 
schlieBt.

Z ur Y erw irk lich u n g  des P la n e s  w iin sch t u n d  
b rau ch t die S ta d t die au s  d e r g le ichnam igen  G em einde 
b es teh en d e  L an d b iirg e rm e is te re i W o rrin g en  des L a n d 
k re ises  K oln , an  d ie  sie im  N ord en  g ren z t,

D ie G em einde W o rrin g en  schlieB t in  ih rem  nord - 
w estlichen  Z ipfel den  so g en an n ten  B e n ra th e r  C horbusch
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ein, eine F o rs tflach e , w elche die S ta d t K o ln  m it den 
vo rhandenen  u nd  den  innerha lb  ih res je tz ig en  W eich- 
b ildes neu  zu schaffenden  G riinflachen in Z usam m en- 
h an g  b ringen  w ill, und  um fafit in ihrem  ostlichen  am  
R hein  ge legenen  T eil das fiir die S ta d t erfo rderliche  
In d u strieg e lan d e . _

D ie d u rch  den  S trom verlau f des R heins u n d  die Ge
s ta ltu n g  se iner U fer gegebenen  V erhaltn isse  haben  
zw ansrslaufig dazu  gefiih rt, daB d e r S chw erpunk t der 
industrie llen  E n tw ick lu n g  des linksrhein ischen  K oln  
sich nach  N orden  v e rleg t. Die A n legung  eines 
le istungsfah igen  H afens u nd  die A nsied lung  d er I n 
dustrie , die au f W asseranschluB  angew iesen  ist, is t 
n ach  eingehenden  U n tersuchungen  und nach  dem  dazu  
e ingeholten  G u tach ten  d er m aB gebendsten  Saehver- 
s tand igen  n u r im N orden  der S ta d t m oglich . F iir  die 
W o h n stad t K oln is t diese P la tzan w e isu n g  auch au s  dem  
G runde vo rte ilhaft, w eil sie in A n b e tra c h t d er iiber- 
w iegenden w estlichen  W ind rich tung  eine B elastigung  
der E inw ohner du rch  R au chen tw ick lung  u n d  an d ere

schadliche A usd iinstungen  n ich t befiirch ten  laBt. Die 
P riifung  d er Y erhaltn isse  fiih rte  zu dem  P lan , oberhalb  
N iehls e inen  H afen  u n d  un te rh a lb  N iehls ein um fang- 
re iches G elande zur A nsiedelung  v on  In d u s trie  bere it- 
zustellen . F iir die A nsied lung  d er In d u s trie  am  Strom - 
u fer is t V orbed ingung , daB das U fer hochw asserfre i ist. 
D iese B ed ingung  fin d e t sich e rfu llt ledig lich  a n  u nd  u n 
m itte lb a r nord lich  d e r G renze zw ischen K o ln  und  
W orringen  un d  im  N orden  d ieser G em einde. A us d iesem  
G runde p la n t die S ta d t die A nlage  zw eier In d u strie - 
zen tren , von  denen  das eine a n  der no rd lichen  G renze 
ih res je tz igen  W eichbildes im  u n m itte lb a ren  AnschluB 
an  die neue H afenan lage , das and e re  im  N orden  der 
je tz ig en  G em einde W o rrin g en  im  A nschluB  an  die 
linksrhein ischen  W erk e  d er L ev erk u sen er F a rb en fab rik  
(E lberfe lder F a rb w erk e ) liegen  soli. D as Zw ischen- 
ge lande  soli fiir die A nsied lung  d er A rbeiterbevć5lkerung 
v o rb eh a lten  bleiben.

D er E n tw u rf b e rechne t fiir das siidliche Z entrum  
alle in  eine N utzflache  von  423 ha =  4,23 i km. D as nahe- 
zu ąu ad ra tfo rm ig  dem  R hein  au fsitzende G elande w ird  
durch  d re i N ordsiidstraB en  in v ier Zonen d er E n tfe r- 
nu n g  vom  S trom  nach  au fg e te ilt. D ie ers te  Zone, am  
R heinw erft, w ird  von  schw erer M assengu t-Industrie , 
die zw eite u n d  d ritte  von le ich te re r M assengu t-Industrie  
die v ie r te  Zone von  H ilfsindustrien  besiede lt w erden . 
D em  C h a ra k te r d ieser In d u s trien  en tsp rechend  k an n  
m an  fiir das siidliche In d u s triezen tru m  u nd  das H afen- 
g e lan d e  a lle in  m it e iner A rb e ite rzah l von  m indestens

óO 000 K opfen  u n d  e iner B ev o lk eru n g szah l von min
desten s 240 000 K opfen  rech n en .

Die zu den  H a fen an lag en  u n d  ih re r gew erblichen 
U m gebung geho rige  B ev o lk e ru n g  vo n  40 000 Menschen 
w ird  noch  von  dem  in  R iehl, N ippes u n d  M erheim bis 
zur G iirte lbahn  h e rzu rich ten d en  B au lan d  aufgenom m en 
w erden . Die vom  R ieh le r In d u s tr ie ą u a r t ie r  angezogene 
B ev o lk e ru n g  von  m in d esten s  200 000 Seelen  muB fast 
ganz  im  G eb ie t n o rd lich  d e r  G iirte lbahn  und  zwar 
groB enteils auB erhalb  des R a y o n s  an g esied e lt werden. 
D as G elande w estlich  d e r N euB er B ahn  u nd  des Ver- 
sch iebebahnhofes L ongerioh  w ird  n u r  fu r B ruchteile in 
F ra g e  kom m en.

Die k o n z e n tr ie r te  F o rm  des in ten s iv en  H ochbaues 
d a rf  h ier v on  v o rn h e re in  n u r a is  A usnahm e betrach te t 
w erden . D ie W oh n sied e lu n g  im  F lach b au  bis zur 
G renzform  d e r w e itrau m ig en  g a rtenw irtschaftlichen  
W ohnw eise nuiB a is se lb s tv e rs tan d lich e  G rundform  an- 
genom m en  w erden .

A is w iin schensw ertes Ziel is t  e ine durchschnitt- 
liche M indestkopfflache  v on  rd . 100 R oh land , fiir 
die F am ilie  also  400 <im, zu b eze ichnen  (10 <im Ver- 
keh rsflache , 5 (ini o ffen tliche  G ebaude , 5 cim gewerb- 
liche u n d  o ffen tliche  V erso rg u n g se in rich tu n g , 10 <im 
F re iflach en , 70 <Jm re in es W o h n lan d  fiir Fam ilienhaus 
m it G arten ). D as w u rd e  bei e in e r angenom m enen 
V olkszah l vo n  rd . 250 000 S ee len  eine F lach ę  von 
2500 ha — 25 <!km au sm ach en , ohne d as  L and , das fur 
besondere  Z w ecke des S ta d tg a n z e n  o d er an d e re r S tadt- 
te ile  g e b ra u c h t w ird .

Je n s e its  des R ay o n s  w ird  m an  a b e r n ich t mehr 
eine gesch lossene  F lach ę  liicken lo s besiede ln  konnen, 
sondern  die S ied lung  in  K o lo n ien  v o n  5000 bis 25 000 
Seelen  in  d a u e rn d  fiir L and - u n d  F o rs tw ir tsc h a ft vor- 
b eh a lten  b le ibendes L an d  e in b e tte n  m iissen. D. h., es 
w ird  auB erhalb  des R ay o n s  ein M ehrfaches d er Flachę 
v on  25 i km fiir die S ied lu n g  v o rb e h a lte n  bleiben 
m iissen.

D iese Z ah len  u n d  d ie  im  In te re sse  d e r Volkswohl- 
fa h r t n o tw en d ig e  w e itrau m ig e  F o rm  d e r S iedlung be- 
d in g en  die In an sp ru ch n ah m e  so groB er F lachen  fiir 
S ied lungszw ecke, daB d ie  n u r  v e rf iig b a r gem acht 
w erden  ko n n en , w enn  im  W ^esentlichen d as  ganze Ge
b ie t d er G em einde W o rrin g en  e in g em ein d e t w ird.

M it dem  E in w an d , daB n och  n ic h t fe s ts teh e , wann 
d iese P ian e  im  E in ze ln en  sich v e rw irk lic h en  w erden, 
k a n n  die D rin g lich k e it d e r S ta d te rw e ite ru n g  n ich t ent- 
k ra f te t w erden . D ie B esied lung  e ines groB en Teiles 
des In d u s trieg e lan d es  e rsch e in t schon  je tz t  gesichert. 
A lle in  d ie  s tad tisch e  G a sa n s ta lt, d ie  in  das siid
liche In d u s trie zen tru m  v e rle g t w e rd en  soli, w ird  eine 
F lach ę  von  12 ha b ean sp ru ch en . O ber w eitere  50 ha 
schw eben  b e re its  V e rk a u fsv e rh a n d lu n g e n  m itb e k a n n te n  
W erk en . A ber au ch  ab g eseh en  h ie rv o n  w are  es nicht 
zu v e ra n tw o rte n , led ig lich  a b w a rte n d  den  D ingen  ihren 
L au f zu lassen , a n s ta t t  d e r  schon  je tz t  vorauszusehen- 
den  E n tw ick lu n g  in d e r  W eise  v o rzu a rb e iten , dafi ihr 
in k la re r  u nd  zielbew uB ter W eise d ie  W ege gewiesen 
w erden , die eine v e rn iin ftig e  u n d  g ru n d sa tz lich e  Boden-, 
S ied lungs- u nd  Y e rk eh rsp o litik  v o rsch re ib t.

Die F orm  d e r L o su n g  des S ied lu iigsp rob lem s kann 
h ie r n u r in  e iner v o lls ta n d ig e n  kom m u n a len  Ver- 
e in igung  g e fu n d en  w erd en , d a  die m it e in e r so grofien 
In d u s trie s ied lu n g  v e rb u n d e n e n  k o m m u n a len  A ufgaben 
n u r ge lo s t w erd en  k o n n en , w en n  d ie  siedelnde Ge
m einde dem  S ied lu n g sg eb ie t g eg en iib e r d ie  volle Kom- 
m u n alh o h e it besitz t.

D er V ere in igung  d e r L an d g em ein d e  W o rringen  m it 
der S ta d t KOln is t vo n  d e r S tad tv e ro rd n e ten v ersam m - 
lung  der S ta d t K óln  e instim m ig , vom  G em eindera t der 
L andgem einde W o rrin g en  m it 14 g eg en  3 S tim m en zu- 
g e s tn n m t w orden . A uch  d e r P ro v in z ia lla n d ta g  der 
K hem prov inz  h a t e inem  A n tra g  des P rov inzialaus- 
s th u sse s  en tsp rech en d  seine Z u stim m u n g  gegeben .

K re is ta g  des L an d k re ise s  K o ln  h a t  n u r der 
A b tre tu n g  eines T e iles d e r  G em einde W o rrin g en  im 
^ u d en  zugestim m t, fa lls  in fo lge  d e r  E n tw ick lu n g  der 
S ta d t K oln , in sbesondere  e iner b a ld ig e n  V erw irk lichung  
i ire r  H atenp lS ne, e ine u n m itte lb a re  N o tw en d ig k e it fiir
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die E ingem eindung vo rlieg e , im  O brigen a b e r seine Zu- 
stimmung m it d e r B eg riin d u n g  v e rs a g t, daB d er re in  
liindliche C h a ra k te r d e r  G em einde W o rrin g en  u nd  die 
Unsicherheit d er v o n  d e r  S ta d t K o ln  an genom m enen  
Entwicklung eine E in g em ein d u n g  zu r Z eit n ic h t e r
forderlich m ach ten , u n d  dafi d as  In te re sse  d e r S ta d t an  
dem nordlich a n g ren zen d en  G eb ie t d u rch  die B ildung  
einer In te re ssen g em ein sch aft h in s ich tlich  des Be- 
bauungs-, S ied lungś- u n d  V e rk eh rsw esen s  b e fried ig t 
werden konne.

Diese G riinde k o n n e n  d en  b e re its  fiir die N ot- 
wendigkeit d e r E in g em ein d u n g  a n g e fu h r te n  gegen iiber 
nicht ais s tich h a ltig  a n e rk a n n t w erd en .

Im N orden von  W o rrin g en  e rg ib t sich a is  F o lgę  
der E ingem eindung n ach  K o ln  d ie  N o tw en d ig k e it einer 
Grenzregulierung g eg en iib e r den  a n g ren zen d en  siid- 
lichen Teilen des L an d k re ise s  NeuB. D er S itua tions- 
plan zeigt, daB die G em einde W o rrin g en  m it zwei 
schmalen Zipfeln im  N o rd w es ten  u n d  N o rd o sten  in den 
Landkreis NeuB e ing re ift. D er K re is  NeuB h a t nun  
den W unsch geauB ert, daB an laB lich  d e r  E in g em ein 
dung nach K oln  an  d iesen  b e id en  Z ipfeln eine G renz
regulierung v o rgenom m en  w erd en  m o ch te . A uch  der 
Provinziallandtag h a t  se ine  Z ustim m ung  m it d er aus- 
driicklichen M aBgabe e r te ilt, daB d e r  S ta a ts re g ie ru n g  
empfohlen w ird, im  Z usam m en h an g  m it d e r E ingem ein 
dung der G em einde W o rrin g en  nach  K o ln  iiber eine 
zweckmaBige N e u g e s ta ltu n g  d e r G renze zw ischen  dem  
neuen S tad tg eb ie t v on  K o ln  u n d  d e r G em einde D or- 
magen im K reise  NeuB u n te r  Z uziehung  a lle r Be- 
teiligten eine E in ig u n g  lie rbeizu fiih ren .

Dieser E m pfeh lung  h a t d ie  S ta a ts re g ie ru n g  ent- 
sprochen. Die Y erh an d lu n g en , d ie  a n  O rt u nd  S telle  
mit den B ete ilig ten  g e fiih rt w o rd en  sind, h aben  zu 
einem E rgebnis gefiih rt, m it dem  sich a lle  B e te ilig ten  
einverstanden e rk la r t h ab en . Z ur E r la u te ru n g  sei ku rz  
folgendes bem erk t:

Der nordw estliche  Z ipfel is t bis au f e inen  k le inen  
Teil im N orden b ew a ld e t. D ie F o rs tf la ch e , d er so- 
genannte B en ra the r C horbusch , b ild e t den  w esen tlichen  
Bestandteil der fiir K o ln  n eu  zu sch a ffen d en  bzw . zu 
erwerbenden G riin flachen . D ie S ta d t b eab s ich tig t, einem  
Ankauf des W aldes n a h e rz u tre te n . N ach  L ag e  d er 
Verhaltnisse k an n  e r d e r  E in g em e in d u n g  n ic h t en t- 
zogen w erden, ohne d en  groB au fg e s te llte n  P lan  in 
einem besonders w esen tlich en  P u n k t zu ze rs to ren . D er 
nordliche Teil des Z ipfels is t  n u r  zum  k le in en  T eil an- 
geforstet. Ihn  vo llig  v on  d e r  E in g em e in d u n g  auszu- 
nehmen, em pfiehlt sich a b e r au s  dem  d o p p e lten  G rund  
nicht, weil e inm al fiir d ie  Z u k u n ft m it d e r A n fo rstu n g  
eines Teiles g e rech n e t w e rd en  k a n n , u nd  w eil fem er 
der Besitzer d er e inzigen  in  d iesem  T eil ge legenen  
Wohnstatte, des B lechhofs, se in en  W o h n sitz  in  K oln  h a t  
und die E ingem eindung  se ines B esitzes nach  K oln  
wiinscht. Die G ren zreg u lie ru n g  an  dem  n o rd w estlich en  
Zipfel wird daher au f den  n o rd lich  des W eges H orrem - 
Anstel gelegenen u n b ew o b n ten  T eil, d as  so g en an n te  
I)elhover Blech, zu b e sc h ra n k e n  sein , d er im P riv a t-  
eigentum der H au sb esitze r d e r  O rtsch a ft D elhoven  
steht und d e r  G em einde H ack en b ro ich  im  K re ise  NeuB 
einzuverleiben sein w ird , zu w e lch e r d e r O rts te il Del- 
hoven gehort.

V erw ickelter lieg en  die V e rh a ltn isse  in dem  nord- 
ostlichen Zipfel bei D o rm ag en . D ie G em einde Dor- 
magen, w elcher d ie se r Z ipfel m a s k e n a r t ig  v o rg e la g e rt 
ist, furchtet, bei e in e r in fo lge  d e r  E in g em ein d u n g  zu 
prwartenden In d u s tria lis ie ru n g  d ieses T eiles d u rch  die 
Stadt Koln ganz vom  R hein  a b g e sc h n itte n  zu w erden , 
was um so un e rw lin sch te r w are , a is  d rei Y ie rte l d er 
ganzen Flachę b e re its  je tz t  im  P riv a te ig e n tu m  von  
Dormagener B esitzern  s te h e n , u n d  a is d ie  einzige 
Wohnstatte P iw itt n u r  iiber D o rm ag en  zu e rre ich en  ist. 
Anderseits h a t die S ta d t K o ln  ein d rin g en d es  In te re sse  
•fn der kom m unalen  Z u g e h o rig k e it des S tre ifen s  am  
Kheinbogen, w eil seine E in ric jitu n g  zu In d u s tr ie g e la n d e  
<jen Bau eines d en  S tro m  re g u lie re n d e n  D eiches be- 
llmgt, dessen A u sfu h ru n g  n u r  m oglich  un d  lo hnend  
erscheint, w enn d as  h ie rfiir  in B e tra c h t k om m ende  Ge- 
ande eingem eindet w ird . E in e  E in ig u n g  zw ischen  den

e in an d e r en tg eg e n s teh en d en  In te re ssen  w urde  in  der 
W eise erz ie lt, daB d e r  no rd liche  T eil des Z ipfels m it 
d er W o h n s ta tte  P iw itt u n d  dem  d o rth in  fiih renden  
W ege an  d ie  G em einde D orm agen  fallt, w ah ren d  der 
S ta d t K oln  zur V e rb re ite ru n g  des im  siid lichen Teil 
fiir In d u s trieg e lan d e  zu schm alen  S tre ifens die Ab- 
tre tu n g  eines G elandestriches d e r G em ark u n g  D or
m ag en  zu g estan d en  w urde.

E m ige bei d er B era tu n g  des E n tw u rfes  im  Ge- • 
m eindeausschuB  des S ta a ts ra te s  g e s te llte  F ra g e n  geben  
V eran lassung , die B eg riindung  in  fo lgenden  P u n k te n  
zu erg&nzen:
1. Z u r  F r a g e  d e s  P l a t z e s  f i i r  d e n  n e u e n  

H a f e n  d e r  S t a d t  K o l n .
Die F ah rw asse rrin n e  des R hein strom es is t bei ge- 

m itte ltem  N ied rig w asser u n te rh a lb  K olns 3 m, oberhalb  
K olns n u r 2,5 m tief. D a die tie fe rg eh en d en  R hein- 
S ee-D am pferlin ien  au f die 2,5 m tie fe  F ah rw asse rrin n e  
n ich t iibergehen  konnen , is t sch o n  aus dem  G rund 
die A n lage  eines H afens a is  E n d p u n k t der R hein-See- 
D am pferlin ie  oberhalb  K olns erfo rderlich . A uch im 
O brigen is t  es fiir den  u n g e s to rte n  S ch iffsverkeh r sehr 
w esentlich , daB die den  H afen  an lau fen d en  Schiffe 
n ich t die K o ln er B riicken  zu p ass ie ren  b rauchen .

2. Z u r  F r a g e  d e s  P l a t z e s  f i i r  d a s
I n d u s t r i e g e l a n d e  u n d  d i e  A r b e i t e r -  

S i e d e l u n g .
a) D as rech te  R he inu fer u n te rh a lb  des S tad tte ile s  

Miilheim kom m t a is  In d u s trieg e lan d e  n ich t in F rag e . 
Zum  T eil lieg t das re ch te  R he inu fer im  O berschw em - 
m ungsgeb ie t, zum  T eil h in d e rt die v o rh an d en e  B e
b a u u n g  die B enu tzung  a is In d u s trieg e lan d e , zum  Teil 
schneiden  d ie  A n lag en  d er R eichse isenbahn  an  sich 
gee ig n e te  F lach en  vom  R heine ab . In sbesondere  w ird  
d ie  zw ischen den  L ev e rk u sen e r F a rb w erk en  un d  dem  
S ta d tte il S tam m heim  liegende F lach ę  zum T eil fiir die 
k iin ftige  K la ran lag e  fiir di# S ta d te n tw a sse ru n g , zum  
an d e ren  T eil fiir die A usdehnung  d e r F a rb w e rk e  in 
A nsp ruch  genom m en, w elche die b e tre ffen d en  G rund- 
flachen  zum groB ten  T eil b ere its  in  ih ren  B esitz ge- 
b ra c h t haben .

A uch  eine A nsiedelung  d er In d u s tr ie a rb e ite rsc h a ft 
k a n n  au f dem  rech ten  R he inu fer n ich t s ta ttf in d ę n : E in 
m al deshalb  n ich t, w eil k e in e  gen iigend  groB en F lach en  
zur V erfligung  s tehen , das v o rh an d en e  G elande n o rd 
lich  von  M iilheim u nd  S tam m heim  in sbesondere  d u rch  
die W ohnungss iede lungen  d e r L ev e rk u sen e r F a rb w erk e  
von N orden  h e r und  d er w ach sen d en  M iilheim er In 
d u strie  (vor allem  des K arlsw e rk es  d er F irm a  F e lte n  & 
G uilleaum e) vo n  S iiden her in  A nsp ruch  genom m en 
w ird . Z w eitens desha lb  n ich t, w eil ohne den  B au e iner 
n eu en  R heinbriicke , die, n b gesehen  v on  d e r K ostsp ie lig - 
k e it  e ines so lchen  U nternehm ens, g e rad e  an  d ieser 
S telle  k u rz  u n te rh a lb  des H afenm undes den  Schiffs- 
v e rk e h r erheb lich  e rschw eren  w iirde, die V erk eh rsv e r- 
b indung  zw ischen dem  W ohn sied e lu n g sg e lan d e  u n d  dem  
In d u s trieg e lan d e  eine besonders  un g iin stig e  sein w iirde.

b) E ine  A u sb re itu n g  des W o h n sied e lu n g sg e lan d es 
au f dem  lin k en  R heinu fer nach  W esten  s ta t t  n ach  
N ord en  k om m t desha lb  n ich t in  F ra g e , w eil d as  w esen t
lich  a n  das In d u s trie z e n tru m  ansch lieB ende G elande 
der S ta d t K oln , w ie b e re its  in d e r  B eg riin d u n g  g e sa g t 
w ord en  is t, n u r B ruch te ile  d e r A rb e ite rb ev o lk e ru n g  
au fnehm en  k an n , in sbesondere  desha lb , w eil sich 
zw ischen  d as  In d u s trieg e lan d e  u n d  die W ohnsiedelun- 
gen  die b re ite  M asse des zw ischen  L ongerich  und  
V o lkshoven  im  A nsch lusse  a n  die v o rh an d en en  Gleis- 
au la g e n  g e p la n te n  groB en A bste llb ah n h o fe s a is R iegel 
dazw ischen  sch ieb t. D as W o h n sied e lu n g sg e lan d e  ab e r 
iiber d en  B ezirk  d e r  S ta d t K o ln  h in au s  noch  w e ite r 
nach  W esten , e tw a  in die B iirg erm eiste re ien  P ulheim  
und  S tom m eln , zu v e rleg en , is t n ich t a n g an g ig , w eil 
d ad u rch  d ie  W oh n sied e lu n g en  zu w e it von  dem  In 
d u s trie ze n tru m  en tfe rn t u nd  im F a lle  e iner E in g em ein 
d u n g  d iese r F lach en  d e r  no rd lich e  T e il des L an d k re ise s  
K o ln  in d e r em pfind lich sten  W eise  ab g esch n iir t w erd en  
w iirde. SchlieB lich is t d as  g an ze  Y e rk eh rssy s tem  in 
seinem  na tiir lich en , ra d ia l v on  d e r S ta d t au ss trah len - 
den  A u fbau  h ie r nach  N o rden  g e rich te t. Bei e iner
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B reiten en tw ick lu n g  nach  W esten  s ta t t  einer T iefen- 
au sd eh n u n g  nach  N orden  w urden  alle die Y orte ile  ver- 
lo ren  gehen , die d am it zusam m enhangen , dafi das vor- 
gesehene E ingem eindungsgeb ie t in se iner ganzen  L ange 
d u rch  die D iisseldorfer S chnellbahn  und  die D or-

Vermischtes.
Die W iederbesetzung  d er S te lle  des S ta d tb a u ra te s  fur

Hochbau in Dresden durch den S tadtbaurat und Senator 
Paul W o l f  in Hannover ist nach dem Zwischenspiel 
Kiihn umso freudiger zu begriiBen, ais von einer W ahl 
durch den Stimmzettel abgesehen und H err Wolf durch 
Z u r u f  e i 11 s t i m m i g  gewahlt wurde. Durch diese W ahl 
und ihre begleitenden Umstande haben die D resdener 
S tadtverordneten mit weitem Blick ftir die Zukunft den 
Willen zum Ausdruck gebracht, an dieser bedeutsam en 
Stelle einen Fachmann zu sehen, der durch seine bis- 
herige hervorragende praktische, kiinstlerische und seine 
literarische T atigkeit den Beweis geliefert hat, da6 e r den 
kommenden Aufgaben mit dem Selbstvertrauen eines 
groBen Konnens und gereifter E rfahrung entgegen sieht. 
Auch die gesellschaftlichen und allgemeinen menschlichen 
Eigenschaften werden ihn in Dresden bald das Y ertrauen 
gewinnen lassen, ohne das eine erfolgreiche V erw altung 
der Stelle nicht moglich ware. Fiir die Entw icklung des 
Stadtbildes von Dresden erw arten wir von seiner T atig 
keit das Beste. Eine Kommission der D resdener Stadt- 
yerordneten, die ihn in H annover besuchte und seine 
praktische T atigkeit wiirdigte, hatte von ihm den Ein
druck einer frischen, fortsclirittlich gesinnten Personlich- 
keit von groBen kiinstlerischen Eigenschaften. Das ist 
auch der Eindruck, der aus seinen literarischen Arbeiten, 
namentlich seinem letzten von uns ausfiihrlich besprochenen 
W erk iiber Stadtbau (Deutsche Bauzeitung, 1921, Nr. 56 ff.) 
hervorgeht. W enn Wolf nicht schon bei der ersten W ahl 
mit groBer Mehrheit gewahlt wurde, so geschah es deshalb 
nicht, weil viele Stadtverordneten die Befiirchtung hegten, 
dafi ihm bei der Enge der w irtschaftlichen Verhaltnisse 
unserer Tage in Dresden nicht ausreichende Gelegenheit 
zu kiinstlerischer Betatignmg gegeben sei und er daher 
Dresden bald wieder verlassen werde. Wolf aber habe 
erklart, daB er die finanziellen Schwierigkeiten, in denen 
sich die GroBstadte D eutschlands je tz t befinden, verstehe 
und sich m it den Aufgaben bescheiden werde, die ihm in 
Dresden erwachsen. Sie werden nach unserer K enntnis 
trotz Allem vielseitig und keine undankbaren sein und 
nicht zuletzt nicht wenig auch von der In itiative des S tadt
baurates abhangen.

Paul Wolf stam m t aus W tirttem berg und is t 41 Jahre 
alt, also im bliihenden, verheiBungsvollen M annesalter. E r 
hat beide Staatspriifungen mit Erfolg abgelegt und is t seit
16 Jahren im Gemeindedienst, zunachst ais Stadtbau- 
inspektor in Berlin-Schoneberg, dann seit 1914 in Han- 
nover ta tig  gewesen. W enn er dieses nunmehr m it Dresden 
vertauscht, so kann bei der kiinstlerischen Bedeutung der 
saclisischen H auptstadt aus dieser Stellung eine Lebens- 
stellung werden. — __H. —

Uber die W iederaufnahme deutscher K unststudien in
Rom wird berichtet, daB besonders in der vatikanischen 
Bibliothek und den Sammlungen des V atikans seit einiger 
Zeit auch die deutschen Gelehrten wieder ta tig  sind. Der 
P ra ła t Joseph W i 1 p e r t , der Schopfer der beriihmten 
Werke iiber die altchristlichen Mosaiken und W and- 
malereien Roms, arbeitet hier je tz t an einem neuen 
monumentalen W e r k  i i b e r  d i e  a l t c h r i s t l i c h e n  
S a r k o p h a g e .  Und P ater E h r l e ,  der V organger des 
jetzigen Papstes in der Leitung der vatikanischen Biblio
thek, hofft an Ort und Stelle in nicht allzu ferner Zeit 
sein groBes W erk iiber die B a u  g e s c h i c h t e  d e s  
v a t  i k a n i s c h e n  P a l a s t e s  abschlieBen zu konnen. 
Ludwig v  o n P a s t o r ,  der Y ertreter Osterreichg beim 
Y atikan, der seit 1914 drei weitere Bandę seiner G e 
s c h i c h t e  d e r  P a b s t e  erscheinen lieB, bereitet in Rom 
den Druck der nachsten beiden Bandę vor. So ist, wenn 
auch langsam, der W iederaufbau der deutschen ’kunst- 
wissenschaftlichen Forschung in Rom eingeleitet. —

Personal-Nachrichten.
Professor Dr. K arl Koetschau. Der D irektor der stadti- 

schen Kunstsammlungen in Dusseldorf, Professor Dr. K arl 
K o e t s c h a u ,  wurde zum H onorarprofessor in der philo- 
sophischen F aku lta t der Universit&t B o n n  ernannt Der 
K unsthistoriker (geb. 1868 zu Ohrdruf bei Gotha) hat friiher 
ais V orstand der Kunst- und Altertiim ersam mlung der Feste 
Koburg, 1902 bis 1906 ais D irektor des Historischen 
Museums in Dresden, dann alś D irektor der W eim arer

m ag en e r K le inbahn  ersch lo ssen  w ird . Gerade bei der 
A usw ah l des W o h n sied e lu n g sg e lan d es  muB darauf ge- 
sehen  w erden , dafi die y o rh a n d e n e n  Verkehrsmoglich- 
k e iten  den  A rb e ite rm assen  fiir den  Yerkehr mit der 
A rb e its s ta tte  u nd  d e r S ta d t n u tz b a r  gemacht werden. —

Museen und am K aiser Friedrich-M useum in Berlin gewirkt. 
K oetschau ist H erausgeber der Fachzeitschrift „Museums- 
kunde“. 1919 erhielt er einen L ehrauftrag  fur T e c h n i k  
d e r  b i l d e n d e n  K u n s t e  u n d  M u s e u m s k u n d e
an der Bonner U niyersitat. —

W ettbewerbe.

Zur Erlangung von Entw iirfen fur einen Kursaal in 
Godesberg w ird vom Biirgerm eister daselbst mit Frist zum
10. Ju li 1922 ein W ettbew erb ausgeschrieben, der auf die 
vor dem 1. Jan u a r 1922 im Regierungsbezirk Koln an-
sassigen oder dort geborenen selbstandigen Architekten 
beschrankt ist. Zur Beteiligung am W ettbew erb wurden 
personlich eingeladen die Hrn. Prof. Dr. Paul B o n a t z in 
S tu ttgart, Geh. H ofrat Prof. Max L i t t m a n n  in Miinchen 
und Prof. Bruno P a u l  in Berlin. Der K ursaal ist ais Fest-, 
Theater- und K onzertsaal gedacht. Es gelangen 3 Preise 
von 25 000, 20 000 und 15 000 M. zur Verteilung. 2 Ankaufe 
fiir je 6000 M. sind in A ussicht genommen. Im Preisgericht 
befinden sich u. a, die Hrn. Beigeordneter Baumeister 
F r i t z e n in Godesberg, S tad tbau ra t S p o 1 g e n in Bonn, 
Provinzial-K onservator Prof. Dr. R e n a r d  in Bonn, Prof. 
Dr.-Ing. V e 11 e r 1 e i n in H annover und Garten-Direktor 
B r o d e r s e n in Berlin. E rsatz-P reisrichter sind u\ a. die 
Hrn. Beigeordneter A rchitekt W a l d  in Mehlem, Landes- 
baum eister Reg.-Bmstr. a. D. W  i 1 d e m a  n n in Bonn und 
Reg.-Bmstr. S t a h 1 in Dusseldorf. U nterlagen gegen 50 M., 
die zuriick e rs ta tte t werden, durch das Bauamt in Godes
berg, Koblenzer-StraBe 42. —

In einem W ettbew erb zur E rlangung von Entwiirfen 
fiir den Neubau der Hohen Briicke in Elbing waren 13 Be- 
arbeitungen eingegangen. S ta tt der urspriinglich vor- 
geselienen 3 Preise w urden zwei I. Preise von je 7000 M. 
und zwei II. Preise von je 5000 M. yerliehen. I. Preise 
fielen an den Entw urf „O rdensburg1’ yon B e u c h e l t  &Co. 
in Griinberg in Schlesien. M itarbeiter an diesem Entwurf 
w aren die „ B e r l i n e r  A k  t  i e n - G © s e 11 s ch a  f t f ii r 
E i s e n g i e B e r  e i u n d  M a  s c h i n e n f a  b r i k“ in 
Charlottenburg, sowie A rchitekt Joseph  S c h e r e r  in 
GroB-Lichterfelde. F einer an den E ntw urf „An der alten 
Borse“, ais dessen Y erfasser sich W a y B  A.-G. in Berlin 
und J . G o 11 n o w & Solin in S tettin  ergaben. II. Preise 
fielen zu dem E ntw urf „Freier Blick“, Verfasser: W i n d -  
s c h i l d  & L a n g e l o t t  in D resden in Gemeinschaft mit 
der A k t i e n g e s e l l s c h a f t  L a u c h h a m m e r  in 
Lauchhammer, Provinz Sachsen. Ferner dem Entwurf 
„Phonix“ der „D e u  t  s c h - L u x e m b u r g i s c h e n 
B e r g w e r k s -  u n d  H i i t t e n  - A k t i e n g e s e l l -  
s c h a f t “, Abteilung D o r t m u n d e r  U n i o n  in Dort
mund, unter M itwirkung der „ B e r l i n e r  A k t i e n 
g e s e l l s c h a f t  f i i r  E i s e n g i e f i e r e i “ in Charlotten- 
burg, und der B a  u u n i o n G. m. b. H. in Berlin. Fiir je 
2000 M. w urden angekauft die Entw iirfe: „Neptun11 von 
K e l l & L o s e r  in D resden; B earbeiter Oberingenieur 
S c h i n k  e ; B earbeitung des architektonischen Teiles 
S c h i 11 i n g & G r a e b n e r in D resden. „Rhythmus“ von 
„H u t a “, H o c l i -  u n d  T i e f b a u - A k t i e n g e s e l l -  
s c h a f t .  Breslau, un ter Mitarbeit. von L o u i s  E i l e r s  
in H annover-H errenhausen und Stadtbaum eister Richard 
K o n w i a r z. „S tadtbild“ von F r i e d r i c h  K r u p p  
Aktiengesellschaft in R heinhausen (Niederrhein). „Freier 
Blick“ von P  li i 1 i p p H o l z m a n n  A k t i e n g e s e l l 
s c h a f t  in F rankfu rt a. M. in G em einschaft m it der M a 
ś c i l i  n e n f a  b r i k  A u g s b u r g - N  ii r n  b e r  g  A k t i e n- 
G e s e l l s c h a f t ,  W e r k  G u s t  a  v  s b u r g. —

Im Preisausschreiben betr. Entw urfe f i i r  d i e  S c h a u s e i t e n  
eines Postneubaues am H auptbahnhof in Bremen wurde der
1. Preis von 15 000 auf 20 000 M'„ der II. P reis von 10 000 
auf 15 000 M., der III. P reis von 6000 auf 8000 M. erhoht. 
Die Summen fiir 2 Ankaufe w urden von je 2000 auf 3500 
Mark erhoht. —

Inłialt: Die. E inverleibung der Landgem einde W orringen in 
die istadtgemeinde Koln und die Hafenplitne der Stadt Koln. — 
V ernnschtes. — Personal - N achrichten. — W ettbewerbe. —
I eclinik und W irtschaft. —

^ 6ri a?, ?er l*eutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.t  ur die Redaktion verantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n  in Berlin,
w. B U x e n s t e i n Druckereigesellschaft, Berlin SW.
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* T E C H N I K  U N D  * 
** W I R T S C H A F T  **

Normen fur Mauerziegel.
m 11. Jan u ar 1922 fand in der Bauabteilung des 
PreuBischen Finanzm inisterium s unter L eitung des 
M inisterialrates, Geh. O berbaurat F i i r s t e n a u ,  
eine Besprechung von Y ertretern  der beteiligten 
Reichs- und S taatsbehorden und der Interessenten- 
verbSnde iiber die F e s t s t e l l u n g  v o n  N o r 

m e n  f i i r  M a u e r z i e g e l  ( B a c k s t e i n e )  statt.
Die B estrebungen zur A ufstellung von Ziegelnormen reichen 

bis in das Ja h r  1912 zuruck. Sie nahm en jedoch erst greifbare 
Form en an, ais am 1. Marz 1918 der „Deutsche Verein fiir 
Ton-, Zement- und K alkindustrie E. V.“ an das damalige preu
Bische „M inisterium der offentlichen A rbeiten” mit dem Er- 
suehen heran tra t, ihm in gleicher Weise, wie das seinerzeit bei 
der Schaffung der Zem entnorm en geschehen war, die staatliche 
U nterstiitzung bei der A ufstellung von Ziegelnormen angedeihen 
zu lassen.

Nach Einholung der grundsatzlichen Zustimmung der be
teilig ten  Behorden und In teressenten  konnte am 12. Jun i 1918 
auf E inladung des „M inisteriums der offentlichen Arbeiten" die 
erste B esprechung iiber die A nregung des „Vereins fiir Ton-, 
Zement- und K alk industrie11 stattfinden, dereń Ergebnis der 
erste E ntw urf der „ N o r m e n  f i i r  e i n h e i t l i c h e  L i e f e -  
r u n g  u n d  P r i i f u n g  v o n  M a u e r z i e g e l  n “ war. Nach- 
dem das E rgebnis dieser Besprechung den Teilnehmern an der 
Sitzung zur schriftlichen Stellungnahm e iiberm ittelt war, wurden 
in einer zweiten Sitzung am 8. Mai 1919 der Entw urf und die 
dazu eingegangenen Aufierungen nochmals durchgesprochen, 
und es w urde ihnen im Allgemeinep zugestimmt.

Die w enig geanderte neue Fassung des vorgenannten Ent- 
wurfes ging dem „NormenausschuB der deutschen Industrie" 
mit der E rm achtigung zu, sie unter der Bezeichnung „Normen 
fiir M auerziegel" veroffentlichen zu lassen. Das geschah am 
20. N ovem ber 1919 durch den N orm blatt-Entw urf 105. Das E r
gebnis der Besprechungen wurde ferner durch den ErlaB des 
„M inisteriums der offentlichen Arbeiten" vom 8. Dezember 1919 
ais „Regeln fiir die L ieferung und Priifung von Mauerziegeln 
(Backsteine)" den nachgeordneten Behorden m itgeteilt und be- 
stim mt, daB sie k iinftig  den Ziegellieferungen zugrunde zu 
legen seien.

Auf die Y eróffentlichung des N orm blatt-Entw urfes gingen 
dem N. D. I. eine Anzahl Aufierungen und Anderungs-Yorschlage 
zu, weiche den an den friiheren Besprechungen beteiligten Be
horden und In teressen ten  gesam m elt zugestellt wurden. Sie 
lagen der B esprechung am 11. Jan u a r 1922 zugrunde.
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Es ergab sich hierbei zunachst ein E i n v e r s t a n d -  
n i s  d a r i i b e r ,  d a f i  d i e  H e r a u s g a b e d e r N o r -  
i n e n  s o w o h 1 i m  I n t e r e s s e  d e r  Z i e g e l v e r -  
b r a u c h  e r ,  a i s  a u c h  d e r  Z i e g e l h e r s t e l l e r  
l i e g e .  Den Beftirchtungen der Ziegeleien-Vertreter gegen- 
iiber, dafi die Normen zu einer A usschaltung aller von dem 
Reichsformat abweichenden Grofien und A rten von Mauer- 
ziegeln bei den offentlichen Bauten fiihren wurden, ver- 
wiesen die Y ertreter der Reichs- und S taatsbehorden auf 
die bisherige Obung seit Einfiihrung des Reichsnormal- 
Form ates und betonten, dafi D erartiges auch in Zukunft 
nicht beabsichtigt sei. Falls es sich ais notw endig erweisen 
sollte, kOnnten kleinliche oder falsche Auslegungen der 
Normen durch die ortlichen Baubehorden auf dem Auf- 
sichtsweg von den vorgesetzten D ienststellen berichtigt 
werden. Es miisse der Einsicht der Behórden iiberlassen 
bleiben, sich mit Abweichungen des Form ates abzufinden, 
wenn nach den ortlichen V erhaltnissen und Eigenschaften 
des Rohmateriales und dergl. das Reichsform at nicht zu 
beschaffen sei. W iederholt wurden durch einen V ertreter 
des „Reichsziegel-Verbandes“ die schweren Bedenken vor- 
gebracht, welche z. T. der Bezirk H am burg gegen die Fest- 
setzung eines Reichsformates an und fiir sich und der Yer- 
haltnisse 4 : 2 : 1  fiir abweichende Grofien in A nbetracht 
der anders gearteten Yerhaltnisse seiner Ziegeleien hatte.

Man w ar sich jedoch schliefilich dariiber einig, dafi an dem 
Reichsform at ais G rundlage festzuhalten sei, dafi im 
tb r ig en  den ortlichen G epflogenheiten und den geologi
schen Y erhSltnissen entsprechend Abweichungen in der 
Grofie zugelassen w erden sollten.

Der A ntrag  der In teressenten , den Begriff „Klinker" 
in Ptlasterklinker, M auerklinker oder Verblendklinker zu 
zerlegen, wurde m it dem Hinweis abgelehnt, dafi das Norm- 
b ia tt sich nur auf M auerziegel beziehe und dafi eine Nor- 
mung der K linker spiiter erfolgen konne, falls sich der 
Sammelbegriff K linker nicht ais ausreichend erweisen 
sollte. Yon einer H erabsetzung der verlangten  Druckfestig- 
keit der K linker auf 300 kg/«jcm w urde wegen der Aus- 
w irkung auf die baupolizeilich zulassigen Druckbean- 
spruchungen von K linkerm auerw erk abgesehen.

Eine Reihe anderer A banderungsvorschlage wurden in 
eingehender A ussprache gek lart und z. T. bei der Neu- 
abfassung des N orm blattes beriicksichtigt. Seine Veroffent- 
lichung wird von dem N. D. I. in die W ege geleitet werden, 
nachdem die einzelnen H ochbau-Norm ungen des Reiches 
zu der ganzen A ngelegenheit noch einmal gehort worden 
sind.

Mit der H erausgabe des betreffenden Normenblattes 
kann eine wichtige A rbeit auf dem Gebiet des Bauwesens 
ais im W esentlichen abgeschlossen angesehen werden. —

Einheitliche Baumaschine.
as urspriinglich vorherrschende Bestreben, 
samtliche Maschinen fiir eine m oglichst viel- 
seitige Yerwendung auszugestalten, wich im 
selben Mafie, in dem die industrielle Massen- 
erzeugung zunahm, einer weitgehenden Spe- 
zialisierung, die besonders beim gegenwarti- 

gen scharfen W ettbewerb in Fabriken, dereń Erzeugnisse 
zur Fertigstellung zahlreicher Sonderarbeiten bediirfen, in 
Erscheinung tritt. Mitbestimmend ist auch die ortsfeste 
Betriebsftihrung in jenen Arbeitsstiitten, welche die ein- 
maligen Transport- und Montagekosten, ais auf viele Jahre 
verteilt, geringfiigig erscheinen lassen. W esentlich andere 
Bedingungen obwalten in der Bauindustrie, bei der nur 
eine verhaltnismafiig geringe Zahl verschiedener Arbeits- 
Yorgange vorkommt. Es sind demnach wenig Maschinen- 
Gattungen notig und mit R iicksicht auf den haufigen Orts- 
wechsel auch nur sehr wenige Maschinen erwiinscht, aus 
welchem Umstand sich naturgemafi die Forderung ergibt, 
die A rt der K raftiibertragung moglichst einheitlich und 
im Zusammenhang damit die Antriebsmaschine tunlichst 
vielseitig auszubilden.

Ais zusammengehorige und verw andte Arbeits-Gebiete 
konnen hinsichtlich der Auswahl der maschinellen Hilfs- 
mittel der W asserbau, der Bau holzerner Briicken und 
schliefilich auch noch der Bau holzerner Hochbauten gelten. 
Obwohl aber in diesem Arbeitsbereich nach dem Gesagten 
das Streben nach Vielseitigkeit der Arbeitsbehelfe gereclit- 
fertigt erscheint, hat gerade eine der w ichtigsten Bau- 
maschinen, namlich die Ramme, dereń Antriebsmaschine 
schon wegen ihrer ansehnlichen Leistung berufen ware, 
eine Art K raftzentrale fiir den jeweiligen Bauplatz abzu- 
geben, einen Entw icklungsgang genommen, welcher fast 
jede anderweitige Verwendung ausschliefit und sie be
sonders fiir den Antrieb m it drehender Bewegung untaug- 
lich macht. Bei Rammen m ittlerer Grofie ist ais einzige 
Dampfmaschine das geradlinig bewegte Schlagwerk vor- 
gesehen, welches fiir den Antrieb von Betonmisch- 
maschinen, Sagen usw. nicht in B etracht kommt, w ahrend 
bei den grofiten Ausfiihrungen die etw a vorhandenen iib- 
lichen Hilfs-Dampfmaschinen, fiir die B etatigung der W inden 
und der einzelnen Bewegungen fur den Antrieb von Bau- 
maschinen m it Drehbewegung schon aus dem Grund nicht 
gut dienen konnen, weil sie — am Schlaggeriist aufgestellt
— dessen Bewegungen mitmachen und auch dann, wenn 
nicht geschlagen wird, die Zusammensetzung mindestens 
des Grundrahmens der Ramme erheischen wurden. Jeden- 
falls ist wenigstens eine besondere Antriebs-Maschine fiir 
die sonstigen Arbeits-Vorgange notwendig, selbst dann, 
wenn dereń Durchfiihrung nicht gleichzeitig m it dem 
Rammen yor sich geht. Das ist sowohl fiir eine ldeine, 
nur an einer A rbeitsstatte tatige Bauunternehm ung von 
Nachteil, ais auch fiir die grofie, an mehreren Stellen be- 
sehaft.igte Firma. Die elektrische K raftiibertragung ware 
vermoge ihrer Anpassungsfahigkeit und ihres vorziiglichen 
W irkungsgrades selbst fiir diesen derben Betrieb geeignet 
und hat auch dieses Arbeitsgebiet in jenen Fiillen erobert, 
in welchen die Energie von einem vorhandenen K raftw erk 
bezogen werden kann. Die Anwendungs-M óglichkeit des 
tlek trischen  Stromes ais H auptantriebsm ittel wird aber 
stets an dieNa.he grofierer Stadte gebunden sein, wo die be
sonders befahigte Arbeitskriifte erfordęrnden Ausbesserun-

gen durchgefiihrt werden konnen, es sei denn. dafi es sich 
um so grofie A rbeiten von langerer D auer handelt, dafi sich 
die A nlegung einer eigenen R eparatur-W erkstatte  lohnt. 
D aher komm t der elektrische H auptantrieb  fiir ein un- 
geheueres Zukunftsgebiet der B autatigkeit, namlich fiir den 
W iederaufbau der im K rieg  zerstorten  Briicken, die meist 
in wenig entw ickelten Gegenden liegen, kaum  in Betracht. 
Nachdem dieses Gebiet im Osten allein grofie Teile von 
Rumanien und Jugoslaw ien, nahezu ganz Polen und ganz 
RuBland umfafit, steht der osterreichischen Bauindustrie 
ein riesiges Gebiet offen. Der pneum atischen Kraftiiber- 
tragung  wird geringe W irtsehaftlichkeit ais Folgę der 
K om pressions-Verluste und solcher durch Undichtigkeiten 
zum Yorwurf gemacht. Dafi die DrUckluft m it dem Dampf 
in w irtschaftlichen W ettbew erb treten  kann, sofern sie mit 
Hilfe eines sich der w echselnden B elastung leicht an- 
passenden A ntriebsm otors erzeugt w ird. lafit sich unschwer 
nachweisen. Nachdem die D ruckluft bei kleinen Hammera, 
welche hinsichtlich der Schlagleistung den Dampframmen 
nicht viel iiberlegen sind, schon lange in Verwendung 
steht, wurde nunm ehr in D eutschland verlangt, auch die 
grofiten Hammer m it Prefiluft zu betreiben. Nach den be- 
ziiglichen M itteilungen der W arm estelle in Dusseldorf wird 
in den Hiimmern bei V erw endung von Druckluft an 
W arm eeinheiten rund 65 % gegeniiber dem bisher iiblichen 
Auspuff-Dampfbetriel) gewonnen, obwohl es sich bei diesen 
Maschinen fast immer um fest verlegte Rohrleitungen mit 
W arm e-Isolierung handelt. Diese T atsache ist ohne 
W eiteres begreiflich, weil in der auspuffenden L uft geringe 
W arm em engen entlialten sind, w ahrend im auspuffenden 
Dampf gleicher T em peratur die Fliissigkeit und Verdampfs- 
warme stecken. Den W irkungsgrad des Dampfbetriebes 
driicken aus ferner die erheblichen Kondensations-Verluste, 
denen bei beweglichen, biegsame Schl&uche erfordernden 
Anlagen nicht zu steuern ist. Schliefilich wird die Wirt- 
schaftlichkeit der D am pfanlage durch die Betriebspausen 
ungiinstig beeinflufit. D ruckluft eignet sich beim Bau fiir 
G esteins-Bohrmaschinen, Bohrhamm er, Niethannner, Stemm- 
eisen und is t beim Senkkasten-B etrieb unersetzlich. Aus 
diesen Erw agungen en ts tand  die eingangs erwahnte Bau
maschine. die gegenwiirtig sehr geschatzt wird. Sie tragt 
einen leicht en Benzinm otor von ‘l4  bis 16 PS und 500 ke 
Gewicht. Derselbe m acht 800 Unulrehungen in der Minutę. 
Er tre ib t eine Kreissiige von 800 mm Sageblatt-Durchmesser 
mit nahezu seiner ganzen K raft und am Abend einen 
Dynamo von 2 KW  unm ittelbar gekuppelt. Hierdurch 
kann man wahrend des Ramm ens von Pfiihlen auch noch 
Gesteins-Bohrmaschinen betreiben o d e r  den Arbeitsplatz 
beleuchten. Man konnte boi der Probe gleichzeitig mit dem 
Rammen von Pfiihlen auch noch zwei elektrische Bohr- 
maschinen fiir 15 und 24 mm D urchm esser betreiben. Meist 
wird der E inheitsbohrm aschine ein Reserve-A nker fiir den 
Dynamo beigegcben. Die zweite A usfuhrungsart der An- 
triebsm aschine is t geteilt, indem ein Vierzy)inder-Benzin- 
m otor m it einem Dynamo gekuppelt ist, der fiir die Ramme 
oder die D ruckluft-W erkzeuge K ra ft liefert. Die Ramme 
arbeitet wie ein Dam pfham m er m it O berdruck in Luft. Die 
Rammen konnen durch 12 A rbeiter in !)0 Minuten auf
gestellt werden: sie machen e tw a 10 Schlage in der 
Minutę. —

K. K. in Linz a. D.
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Verm ischtes.
Einen Mahnruf zur Erhaltung kiinstlerisch und tech- 

nisch wertvoller Handwerksarbeiten erlaBt R eichskunstw art 
Dr. Edwin R e d s 1 o b und fiihrt u. A. aus: Die alten deut
schen Stadte haben in Jah rhunderte  langer Schulung ein 
Handwerk herausgebildet, das in einzigartiger W eise Ober- 
lieferungen zu htiten und neue A nregungen organiseh zu 
verarbeiten verstand. Dieses H andw erk ha t w ahrend der 
letzten Jahrzehnte schwer gerungen. Es muBte sich mit 
der Industrie auseinander setzen. Eine Zeitlang wurde das 
durch Unterbietung yersuch t, eine Z eitlang durch Vermen- 
gung; dann aber kam ein GesundungsprozeB: es wurde ein 
organischer Ausgleich geschaffen zwischen der m aterial- 
gerecht gestaltenden A rbeit des H andw erks und der typi- 
sierenden Tendenz der Industrie. Immer mehr streb t also 
heute das deutsche H andw erk nach der A usgestaltung des 
hochwertigen Einzelstuckes, w ahrend die Industrie die E r
fahrungen und die V orarbeit des H andw erks benutzt, um 
zu einfachen Normen zu kommen. D ieser Ausgleich zwischen 
Meisterarbeit und M assenfabrikation is t fiir die Volkswirt- 
schaft von gróBter Bedeutung; denn die Industrie b raucht 
die Anregung geschulter H ochstleistungen.

Es besteht daher ein g r o B e s  k u l t u r e l l e s  I n 
t e r e s s e ,  d i e  E r f a h r u n g s w e r t e  h a n d w e r k -  
l i c h e n  u n d  t e c h n i s c h e n  K o n n e n s  z u  e r h a l 
t en ,  die gerade D eutschland so vielseitig ausgebildet hat. 
Der Krieg und die Jah re  lange U nterbrechung geordneter 
Arbeitsweise haben diesem Erbbesitz an handw erklichem  
Konnen aufierordentlich geschadet. K ostbare Erfahrungs
werte konnten von der alten G eneration den Jiingeren nicht 
organiseh weitergegeben werden. H eute ru h t die letzte 
iiberlieferte entwickelte K enntnis w ertvoller Handwerks- 
techniken und Handwerksgeheim nisse in den Handen 
sechzigjahriger Meister. W ohl is t in der jungen Generation 
ein starker Wille der H inw endung zu hochw ertiger Hand- 
werksleistung zu erkennen, aber es fehlt an Fiirsorge, Yer- 
standnis und Auftragen, um diesen W illen zur E rhaltung 
des Handwerks und seines Nachwuchses entscheidend zu 
festigen.

Aus diesem Grund is t es notig, daB eine A ktion zur 
Eihaltung wertvoller H andw erkstechniken in Deutschland 
planmaBig einsetzt. Folgende A ufgaben sind zu erfiillen:

1. Man muB eine Ubersicht iiber hervorragende einzelne 
Meister und bestimmte ortliche Oberlieferungen aufstcllen, 
die wertvolle und seltene H andw erkstechniken noch be- 
herrschen.

2. Diesen Meistern muB man A uftrage yerm itteln, und 
zwar sowohl Bestellungen von A rbeiten, welche in den 
Besitz der einzelnen Stifter iibergehen, ais auch A uftrage 
fiir Objekte, die in Ausstellungen oder in Museen zur Schau 
gestellt werden. Vor allem is t es notig, eine Reihe hoch
wertiger Stiicke handw erklicher A rbeit zu einer A usstellung 
zu vereinigen, die in Deutschland, aber moglicherweise auch 
im Ausland gezeigt wird.

3. Um schnell zuzugreifen, muB man gegebenenfalls be- 
gabten Schiilern, aber auch jungen K iinstlern durch eine 
Unterstiitzung die Moglichkeit geben, ein H andw erk zu er- 
greifen, ebenso wie man notigenfalls einem Meister, dessen 
KOnnen und Wissen m it ihm aufhoren wiirde, durch Auf
trage und Unterstiitzung die Moglichkeit geben muB, Lehr- 
Iinge auszubilden.

4. Um der Bewegung N achdruck zu geben, brauch t man 
die das gesamte Materiał behandelnden Handbiicher, die 
das Verstandnis fiir den W ert handw erklicher A rbeit mit 
Hilfe von bildlicher D arstellung und leichtverstandlicher 
textlicher Erlauterung geben.

5. In Zusammenhang m it der V orbereitung der Aus
stellung und der Biicher is t eine Sam m lung von Photo- 
graphien und von zeichnerischen D arstellungen cinzulegen, 
welche W erkstatten und V orbilder festhalten. Dieses 
Materiał wiirde zugleich zur V erbreitung in Zeitschriften 
»nd Zeitungen vielfach Gelegenheit geben, um planmaBig 
eine groBere Bewegung zu gunsten der E rhaltung  wert- 
voller Handwerkstechniken zu entfachen.

Vorarbeit in ahnlichem Sinn is t schon vielfach in 
Deutschland, meist auf der G rundlage heim atkundlicher 
Bestrebungen, geleistet worden. Es kom m t darauf an, solche 
Bestrebungen zusammenzufaśsen und unm ittelbar in den 
Dienst praktischer Arbeit zu stellen. —

Die Wohnungsbau-Tatigkeit in Erfurt. Die W ohnungs- 
not kann nur durch N e u b a u  bekam pft werden. In zahl- 
reichen Gemeinden sind entsprechende MaBnahmen ge- 
troffen worden. Im Allgemeinen ist aber unbekannt, welche 
ergebnisse in dieser Beziehung vorliegen. Das „S tatistische 
Amt der Stadt Erfurt" berichtet nun iiber die T atigkeit der 
otadt Erfurt auf dem Gebiet der W o h n u n g s b e s c h a f -  
f ung .  Der Inhalt des Berichtes zerfallt in 3 A bschnitte: 
nerstellung von W ohnungen, Beschaffung von Baustoffen

und beachtensw erte Cbersichten. Zunachst wird der nor- 
male W ohnungsm arkt bis 1914 behandelt, dann folgt die 
D arstellung der Verhaltnisse durch den K rieg m it einem 
Oberblick iiber die W iederaufnahm e der B autatigkeit in 
den Jah ren  1919 bis 1921, und den AbschluB bildet ein Ver- 
gleich m it verschiedenen anderen groBeren Stadten. Recht 
lehrreich sind die Unterscheidung der W ohnungstypen und 
die G egenuberstellung der behordlicherseits und von 
Privaten  erstellten W ohngelegenheiten. Es folgt daraus, 
daB Notwohnungen und Behelfsbauten noch 1919 in 
groBerer Anzahl hergestellt wurden. Schon 1920 fallen 
die Behelfsbauten jedoch fort und die Notwohnungen 
nehmen betrachtlich ab, bis sie 1921 ebenfalls ausfallen. 
Die Entw icklung vollzieht sich in zweckmaBiger Weise zu- 
gunsten der Dauerwohnungen, die standig zunehmen, und 
zw ar yon 147 in 1919 auf 295 in 1921. Die Zwangs-Ein- 
quartierungen sind im gleichen Zeitraum von 425 auf 85 
zuruck gegangen. Im Einzelnen interessiert besonders die 
N achweisung fiir die drei Jah re  1919 bis 1921 nach der 
Bezugszeit der Dauerwohnungen, der Lage und der Zahl 
der W ohnungen. Auch die W ohnungsgrofien sind beriick- 
sichtigt, woraus zu folgern ist, daB die W iederaufnahm e 
der B autatigkeit einschlieBlich K leinwohnungen von 2, 3 
und hóchstens 4 Raumen in zweckmaBiger W eise erfolgt. 
Im Yergleich mit anderen S tadten ist zunachst auf ver- 
offentlichtes M ateriał zuruck gegriffen, dann folgen neue 
(jbersiebten, die auf Grund von unm ittelbaren Anfragen 
gewonnen wurden, fiir Leipzig, GroB-Berlin und Kassel. 
Auch hier ergibt sich eine standige W iederbelebung der 
W ohnungsbau-Tatigkeit Um die Obersichtlichkeit weiter 
zu erhohen, sind der A bhandlung Obersichten beigegeben, 
die zunachst einen Lageplan bringen, auf dem die Ver- 
teilung der N eubauten in den einzelnen Stadtteilen zu er- 
sehen ist. —

Siidwestdeutsche Warmewirtschafts- und Warmeindu- 
strie-Ausstellung in Ludwigshafen am Rhein vom 1. Juni bis
1. Juli 1922. Im Rahmen dieser A usstellung bringt die Ab
teilung der Obersten Baubehorde im Bayerischen Staats- 
ministerium des Inneren iń Munchen fiir W asserkraft-Aus- 
niitzung und E lektrizitats-V ersorgung D arstellungen iiber 
die W asserkraft-W irtschaft in Bayern, dereń Grundlagen 
und Ziele daraus hervorgehen. AuBerdem wird die Yer- 
w ertung der W asserkrafte im D ienst der allgemeinen Elek- 
trizitats-V ersorgung mittels der Bayernw erks-Leitungen ver- 
anschaulicht. Die beiden wichtigen, zur Zeit im Bau 
befindlichen GroBkraftanlagen, das W alchenseewerk und die 
Mittlere Isar, sind in ihrer G esam tanordnung und ihren 
hervorragenden Einzelheiten in Modellen, P lanen und 
Bildern dargestellt.

W enn auch im Rahmen dieser A usstellung nur ein 
kurzer Oberblick iiber die W asserkraft-A usniitzung gegeben 
werden kann, so is t doch ihre W ichtigkeit fiir das kohlen- 
arm e Bayern aus den Darstellungen ohne W eiteres zu er- 
sehen. —

Rechtsfragen.
Sittenwidrigkeit von Ringbildungen bei Verdingungen. Bei

der offentlichen Ausschreibung groBerer Bauarbeiten war es 
iiblich, dafi die Unternehmer sich iiber die abzugebenden Gebote 
gegenseitig verstandigten und zu einem Ring zusammenschlossen, 
um zu niedrige Angebote zu verhindern. Dariiber, ob und unter 
welchen Voraussetzungen derartige Schutzyertrage von Unter- 
nehmern g e g e n  d i e  g u t e n  S i t t e n  verstofien und deshalb 
nichtig sind, herrschte noch yielfach Unklarheit.

Yereinbarungen von Unternehmern, die darauf abzielen, einem 
der Beteiligten bei der Bewerbung um offentlich ausgeschriebene 
Arbeiten oder Lieferungen den Zuschlag dadurch zu verschaffen, 
dafi die anderen Yertragschliefienden hohere Gebote abgeben, die 
aller W ahrscheinlichkeit nach von dem Ausschreibenden nicht an
genommen werden, sind ais sittenwidrig nicht schon dann anzu- 
sehen, wenn nach der Vereinbarung der den Zuschlag erhaltende 
Unternehmer an die iibrigen Beteiligten bestimmte Betrage 
herauszahlen, die Vereinbarung auch gegeniiber dem Besteller 
geheim gehalten werden soli. Die Absicht, Ubelstande durch y e r
einbarungen der vorbezeichneten Art auszuschalten, yerstofit nicht 
gegen das Anstandsgefuhl eines gerecht und billig denkenden 
Menschen, wie es ais gute Sitte wesentlich unter den Berufs- und 
Klassengenossen der beteiligten Unternehmer herrscht. I n  e i n  
g e g e n  d i e  g u t e n  S i t t e n  v e r s t o f i e n d e s  V e r -  
f a h r e n  a r t e n  a b e r  d e r a r t i g e  A b r e d e n  d a n n  a u s ,  
w e n n  s i e  d a r a u f  a b z i e l e n ,  d u r c h  p l a n m a f i i g e  
I r r e f i i h r u n g  d e s  B e s t e l l e r s  z u  d e s s e n  S c h a d e n  
i i b e r m a f i i g e  P r e i s e  z u  e r l a n g e n .

Unter Anwendung dieser Grundsatze hat das R e i c h s - 
g e r  i c h t einen Vertrag zwischen mehreren Unternehmern f ii r 
s i t t e n w i d r i g  u n d  d a m i t  f i i r  n i c h t i g  e r k l a r t ,  
nach dem der eine der Unternehmer, der den ausgeschriebenen 
Auftrag erhalten sollte (und tatsachlich auch den Zuschlag er
halten hat), nicht den von ihm ais angemessen berechneten Preis 
fordern, sondern den von ihm berechneten Preis mit einem Zu
schlag von 20 000 M. verlangen sollte. Dadurch, dafi der Be- 
stellerin gegeniiber diese Berechnungsweise verheimlicht werden 
sollte und verheimlicht worden ist, wurde ihr gegeniiber der An-
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scnein erweckt, der geforderte, jene 20 000 M. einschlieBende Be- 
irag sei ais angemessen berechnet worden; zum Schaden der d 
stellerin sollte diese also pla.nmaBig irregefuhrt werden. bcnon 
diese auf schadigende Tauschung abzielende Vertragsabsicn 
maehte das Abkommen zu einem sittenwidrigen, ohne dalą es 
hierbei darauf ankommt, ob der geforderte Preis bei nachtraghener 
objektiver Priifung ais ein angemessener anzusehen ware. (Akten- 
zeichen: VII. 251/19.) —

Keine allgemeine Aufhebung von Vertragen infolge der Um- 
walzung der wirtschaftlichen Yerhaltnisse. Die Auffassung, dali die 
durch den Krieg und die Revolution hervorgerufene A n d e r u n g  
d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r h a l t n i s s e ,  insbesondeie 
die P r e i s s t e i g e r u n g ,  den durch Vertrag zu einer Leistung 
Verpflichteten berechtige, einseitig den Vertrag fiir a u f g e - 
h o b e n  zu erklaren, ist i r r  t  ii m 1 i c h. GewiB hat das Reichs- 
gericht in einer Anzahl von Fallen Vertrage wegen veranderter 
Verhaltnisse fiir aufgelost erklart. Aber diese Entscheidungen 
sind zum Teil falsch aufgefaBt worden. K e i n e s f a l l s  kann 
von einer a l l g e m e i n e n  A u f h e b u n g  v o n  Vertragen, die 
fiir den einen Vertragsteil durch die Ungunst der Verhaltnisse 
1 a s t i g geworden sind, die Rede sein. Das spricht das R e i c h s -  
g e r i c h t  in einer E n t s c h e i d u n g  y o n  g r u n d s a t z -  
l i c h e r  B e d e u t u n g  scharf aus, bei der es sich um 1 a n  g - 
f r i s t i g e  M i e t v e r t r a g e  handelte:

Der Eabrikbesitzer B. in Forst (Lausitz) hat seine Fabrik- 
raume an eine Anzahl Tuchfabrikanten yermietet, denen er nach 
den Mietvertragen auch die notige Betriebskraft und Beleuchtung 
zu liefern hat. Im April 1919 kundigte er dreien seiner Mieter 
ohne Einhaltung einer Frist die noch bis 1921 und 1924 laufenden 
Mietvertrage, weil es ihm bei der auBerordentlichen Steigerung 
der Preise fiir die Beschaffung von Elektrizitat und Dampfkraft 
nicht zugemutet werden konne, die Mietverhaltnisse fortzusetzen.

Seine gegen die Mieter gerichtete K 1 a g e auf Raumung und 
'Verneinung weiterer Leistungspflicht ist aber in allen Instanzen 
(Landgericht Guben, Kammergericht Berlin und Reichsgericht) 
a b g e w i e s e n  worden. Zur Begriindung fiihrt der hochste^Ge- 
richtshof aus: Die sogenannte „clausula rebus sic stantibus“ ist 
ais allgemeiner Grundsatz in das „Biirgerliche Gesetzbuch“ nicht 
aufgenommen und auch von der Rechtsprechung des Reichs- 
gerichtes nicht anerkannt worden. Soweit eine Lossagung von 
Vertragen infolge der durch den Krieg bewirkten Veranderung 
der wirtschaftlichen Verhaltnisse vom Reichsgericht gebilligt 
wurde, geschah das regelmaBig aus. der Erwagung heraus, daB 
mit den wirtschaftlichen Verhaltnissen auch die einzelne Ver- 
tragsleistung derart verandert wurde, daB sie nicht mehr ais die 
beim Vertragsabschlufl erwartete und gewollte Leistung zu er- 
achten war (z. B. fiir den Fali einer zeitlichen Verschiebung der 
Leistung durch den Krieg). Diese Auffassung lauft auf eine Aus- 
legung des einzelnen Yertrages hinaus und findet ihre innere 
Rechtfertigung darin, daB eine Leistungspflicht nicht mehr be- 
stehen kann, wenn die Erfullung des Vertrages unter solchen Um- 
standen stattfinden muBte, daB sie dem, was die Beteiligten ver- 
niinftigerweise beabsichtigt haben, nicht mehr entsprechen wiirde 
und der Erfiillungszwang mit der durch §§ 157, 242 BGB. ge- 
botenen Rucksicht auf Treu und Glauben und auf die Verkehrs- 
sitte unvereinbar ware. Daraus folgt aber nicht, daB jede 
groBere Umwalzung auf wirtschaftlichem Gebiet, mag sie auch 
unvorhergesehen und unvorhersehbar gewesen sein, dem Ver- 
tragsteil, dem sie nachteilig ist, das Recht gibt, sich vom Vertrag 
loszusagen. Im Fali einer P r e i s s t e i g e r u n g ,  wie sie auch 
hier in Frage steht, ist ein solches Recht regelmaBig, und nicht 
nur bei Lieferungsvertragen des Groflhandels, zu v e r s a g e n ,  es 
mufite denn sein, daB mit einer a u B e r o r d e n t l i c h e n  
S t e i g e r u n g  d e r  P r e i s e  e i n e  a u B e r o r d e n t l i c h e  
E i n  w i r k u n g  a u f  d i e  V e r h a l t n i s s e  d e s  b e -  
t r e f f e n d e n  V e r t r a g s t e i l e s  verbunden ist, wie etwa in 
dem Fali, daB die Durchfuhrung eines langfristigen Vertrages 
infolge der wirtschaftlichen Veranderungen fiir diesen Ver- 
tragsteil „ g e r a d e z u  r u i n o s“ zu werden droht. Ein solcher 
Fali ist hier nicht gegeben. Im Interesse der Rechtssicherheit 
muB — auch bei Vertrags verhaltnissen von langerer Dauer — an 
dem G r u n d s a t z  festgehalten werden, d a B  d i e  V e r t r a g e  
z u w a h r e n s i n d. Wie die Mieter sich nicht mit Erfolg hatten 
darauf berufen konnen, daB z. B. infolge eines auBergewohn- 
lichen Preissturzes die vertragsmaBigen Leistungen des Vermieters 
dem yereinbarten Mietzins nicht mehr gleichwertig seien, so kann 
umgekehrt der Vermieter nicht aus einer auBergewohnlichen 
Preissteigerung allein fUr sich das Recht ableiten, sich vom Ver- 
trag loszusagen. (Aktenzeichen: III. 89/20. — 8. 7. 20.) —

( A n m e r k u n g  d e r  R e d a k t i o n .  In spateren Ent
scheidungen hat das Reichsgericht in Fragen dieser Art eine 
andere Stellung eingenommen. Wir kommen in einer folgenden 
Nummer darauf zuriick.) —

Brief- und Fragekasten.
A n f r a g e  a n  d e n  L e s e r k r e i s .

( I s t  e i n  u m g e s e t z t e r  G r a b s t e i n  a i s  e i n  „ B a  u - 
w e r k“ anzusehen?) Ein grOBerer Grabstein fur ein dreifaches 
Familiengrab auf einem hiesigen Friedhof ist im Friihjahr 1919 
von einem alten Grab nach einem neuen Grab umgesetzt worden. 
Der Grabstein muBte dabei in seine einzelnen Bestandteile zer- 
legt werden, es muBten in der W erkstatte des Steinmetzen neue 
Inschriften eingearbeitet und es muBte ein ganz neues schweres 
Fundament vor dem Aufstellen gemauert werden. Im Februar 
1922 hat sich nun der Grabstein so stark gesenkt, daB teuere Aus- 
besserungen notwendig wurden. Der mit dem Umsetzen be- 
auftragte Steinmetz yerweigerte die kostenlose Nachbesserung. 
Es handelt sich nun darum, ob der schwere Stein, der ja, ab- 
gesehen von einigen Erganzungen nur auf ein neues Fundament 
umgesetzt wurde, ais ein B a u w e r k anzusehen ist im Sinn des

Burgerlichen Gesetzbuches und ob dafiir die Gewahrfrist vo; 
f u n f  Jahren gilt.

Mein Rechtsanwalt ist sich dariiber nicht klar, ob eii 
grofierer Grabstein, der nur an einen anderen Platz auf ein neue 
Fundament umgesetzt wird, ais ein „ B a u w e r  k“ anzusehen ist 
Er hat eine Reichsgerichts-Entscheidung gefunden, in der zun 
Beispiel ein gemauerter Gartenzaun nicht ais Bauwerk be 
zeichnet wird. — Reg.-Bmstr. B. in R.

( W a r m e d u r c h l a s s i g k e i t  v o n  Z i e g e l m a u e r  
w e r k '  u n d  H o l z f a c h w e r k . )  Wie verhalt sich 38 en 
starkes Ziegelmauerwerk in bezug auf Warmedurchlassigkeil 
gegenuber 20 cm starkem Holzfachwerk, dessen Felder ebensc 
stark (y2 Stein flach, 1 Stein hochkant) ausgemauert sind und 
das innen verputzt ist. Welche Besserung wird erzielt durch 
Verschal ng u r r  AuBenseiten m it */4 zOlligem Holz? —

Q. in M.
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  3 i n  Nr.  6. ( U n g e e i g ń e t e r  K a l k -  
m o r t e 1.) Das Mischungsverhaltnis fiir Kalkmortel von 1 : 3 ist 
■rein theoretisch und willkiirlich. Es kann nur fur ganz scharfen 
Sand gelten und wird dort auch ohne Vorschrift gehandhabt, damit 
der Mortel „von der Kelle geht“ . Fur normalen, gegrabenen Sand 
diirfte in der Praxis kaum iiber 1 : 5 hinaus gegangen werden. 
Bei guten sommerlichen W itterungs-Verhaltnissen konnte das 
Mischungsverhaltnis 1 : 7,7 immer noch ais ausreichend gelten. 
Die Abbindefahigkeit hangt also nicht allein von dem Mischungs- 
yerhaltnis ab, sondern auch von der W itterung, von der Be- 
schaffenheit des Sandes und nicht zuletzt von der Gute des 
Kalkes. Wohl mit Rucksicht darauf spricht sich das Gutachten 
des Materialpriifungsamtes der Technischen Hochschule in 
Dresden auch recht vorsichtig aus.

Wurde z. B. wahrend der kalten Jahreszeit gemauert, so 
schreitet die Erhartung auBerst langsam yorwarts. Bei Back- 
steinmauerwerk hat das jedoch nichts auf sich, da auf eine ge
wisse Tiefe der Fugę nur die auBeren Frostverhaltnisse auf den 
Mortel einwirken; vorausgesetzt, daB nicht wahrend des Frostes 
gemauert wurde, sodaB mit eintretendem Tauwetter mit einem 
Abgleiten des Mauerwerkes und damit mit dem Einsturz des Ge
baudes zu rechnen ist. Kalk erfriert bekanntlich leicht und ist 
dann vollig wertlos.

Nun ist aber gesagt, daB das Gebaude — trotz des angeblich 
„ungeniigenden“ Mortels „ b i s  z u r  D a c h e i n d e c k u n g  g e - 
f o r d e r t “ werden konnte, was ohne Weiteres den SchluB zu- 
laBt, daB der Mortel. daB das Mauerwerk eine gewisse Verlassig- 
keit aufwies, die das E i n S t e l l e n  d e r  A r b e i t  eriibrigte.

D e r  M o r t e l  h a t t e  a l s o  s e i n e  S c h u l d i g k e i t  
g e t a n. Diese Schuldigkeit besteht n i c h t  darin, daB der 
Mortel das Bauwerk zusammenkittet (? Die Red.), sondern dafi tr 
den ungleichen Druck, den die Bausteine auf einander ausiiben, in 
den Lagerfugen zum Ausgleich bringt und ein gleichmaBiges Setzen 
des Mauerwerkes vermittelt. D a s  t r a g e n d e  E l e m e n t  
b i l d e n  b e k a n n t l i c h  d i e  B a u s t e i n e ,  n i c h t  d e r  
M o r t e l .  Ware der Mortel nicht gleichzeitig ein Isoliermittel 
gegen Durchlassigkeit der Feuchtigkeit und der Temperatur, und 
ware das Materiał gleichmaBiger, so ware der Mortel nicht so 
notwendig. Hat aber der Mortel einmal im Mauerwerk „an- 
gezogen", d. h. haben die Steine einmal das iiberschiissige Wasser 
an sich gesogen, so erfiillt er bei giinstiger W itterung seinen 
Zweck, selbst wenn er nur noch die Qualitat reinen Sandes 
hatte (? Die Red.). Die Ausgleichung des Druckes in den Lager
fugen hat stattgefunden und das Setzen vollzieht sich wie sonst.

Anders ist das bei Bausteinen, die nicht so saugfahig sind, 
wie die Backsteine, Es sei nur an die Ersatzbausteine ais „kalt 
hergestellte Baumaterialien11 erinnert. Hier ware aber fiir die 
kalte Jahreszeit nicht nur die Mischung yorzuschreiben, sondern 
mindestens kurz vor der Verwendung a b g e d a m p f t e r ,  am 
besten jedoch in heifiem Zustand zur Verarbeitung kommender 
g e l o s c h t e r  Kalk. Niemals sollte man in yorgeschrittener 
Jahreszeit lange zuvor abgeloschten Kalk verwenden. —

Architekt Otto C a p p e 1 in Edenkoben (Pfalz).
( V e r t i l g u n g  v o n  A m e  i s e n.) Zur Anfrage 2 in Nr. 30. 

Im W intergarten eines Landhauses zeigten sich Ameisen, die mit 
den bekannten Hausmitteln yertilgt werden sollten. S tatt aber 
zu verschwinden, yermehrten sich die Tiere derartig, daB die be- 
nachbarte Kuchę zeitweilig nicht mehr zu gebrauchen war. Der 
Boden hatte mitunter den Anschein, ais ob Kaffeemehl verstreut 
ware. Da der W intergarten nicht unterkellert war, nahm ich an, 
daB hier der Sitz der Plagegeister ware und liefi daher das Mauer
werk freilegen. Ich fand aber keine besonders starken Nester, 
sondern nur, daB jede Lticke im Mauerwerk mit Brut und Tieren 
yoll besetzt war. Ich habe nun Folgendes angewandt: Kochendes 
Karbolineum wurde in die freigelegten Mauerteile gegossen, das 
sich allmahlich infolge seiner atzenden W irkung durch samtliche 
Hohlraume verteilte. Um stets nachfullen zu konnen, habe ich 
Stlicke von Gasrohren, 13 mm Durchmesser, etwa 0,60 bis 1,5 ™ 
lang, am emzumauernden Teil mit yielen Lochem von 4 mm 
Durchmesser in den W andungen versehen und dieselben mit dem 
wiederherzustellenden Mauerwerk schrag nach unten eingemauert. 
Es wurde darauf geachtet, daB die Rohre nicht vom MOrtel um- 
geben wurden, damit die seitlichen Locher offen blieben. Die 
Rohre ragten etwa 10 cm tiber die Sockelkante hinaus. In diese 
Rohre, dereń oberes Lnde aufgebeutelt wurde, um einen Trichter 
einfuhren zu konnen, wurde von Zeit zu Zeit, anfangs wochent- 
hch, dann alle Monate, heiBes Karbolineum gegossen, das von der 

wurde-, P ie Ameisen verschwanden zusehends, 
dpr i  ? ehr zu sehen- Eine Belastigung
^ L t! ! 0h“f  durci! d,>nT70f'™.eh des Karbolineums ist nicht ein- 
getreten, ware auch im Hinblick auf die andere Pla^e Ipicht zu 
ertragen gewesen. Auf etwa 4 m Lange der Ł * ^  kamen 
10 Rohre. -  A. H 8 1 k c n in LtiUringhausen.
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