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Aus der Baugeschichte des Alten Rathauses in Leipzig.
Yon R atsb au d irek to r a. D. Prof. M. B i s 

ie B au g esch ich te  des L eipziger 
A lten  R a th a u se s  t r i t t  e rs t m it 
dem  U m bau , d e n  d e r k u n st-  
s in n ig e  u n d  ta tk ra f t ig e  B iirger- 
m e is te r H ie ro n y m u s L  o 11 e r  im 
J a h r  1556 le ite te , in  e in  helleres 
L ich t. In  e inem  b eso n d e ren  A uf- 
sa tz : „W er is t d e r A rc h ite k t des 
L e ip z ig e r R a th au ses?* 1, „L eip 
z ig e r Z e itu n g " , N u m m er 70, J a h r -  

gang 1905, habe  ich  d en  N achw eis zu e rb rin g en  ver- 
sucht, daB n ich t H iero n y m u s L o tte r , d e r  B iirg e rm eiste r 
von Leipzig, der A rc h ite k t des U m baues sein  k an n , 
sondern ein techn isch  u n d  k iin s tle risch  g e sc h u lte r  F ach- 
mann. W ir frag en  h ie r a b e r n ich t n ach  dem  S ch icksal 
des dam aligen K iin s tle rs , dem  es v e rg o n n t w ar, k la r  
und zielbewuBt das a lte  m orsch  g ew o rd en e  G ebaude 
zu neuem  L eben  zu erw ecken , n u r sein  N am e sei h ier 
genannt: es is t zw eifellos d e r m it dem  F r iih ja h r  1543 
im D ienst des R a te s  s teh en d e  M aurer u nd  S te inm etz  
Paul S p e c k. Sein  H au p tw e rk , d as  L e ipz iger R a t
haus, h a t so v ie l A n e rk e n n u n g  g e fu n d en  u nd  is t von 
seinem ech t k iin s tle risch en  G e ist so d u rc h d ru n g e n  und  
einheitlich a u sg e s ta lte t, daB die N ach w elt a n  den 
friiheren Z ustand  des a lte n  G eb au d es  im  H erzen  der 
S tad t bald  n ich t m eh r g e d a c h t h a t  u n d  w oh l M ancher 
sich m it der M einung b eg n iig t h a t, e inen  B au  au s  der 
Mitte des 16. J a h rh u n d e r ts  v o r  sich  zu h ab en .

In unserer Z eit, in  d en  J a h re n  1906— 1909, fand  
dann w ieder ein v o lls ta n d ig e r  U m bau  s ta tt .  D ie R aum e 
in den beiden  oberen  G eschossen  w u rd en  nunm ehr, 
nachdem  das neue  R a th a u s  au f dem  G elande  d er 
friiheren P le iB enburg  e rb a u t w o rd en  w a r, zu einem  
„S tad tgesch ich tlichen  M useum “ e in g e r ich te t.

Das sorgsam e S tud ium  a lle r  E in ze lh e iten  des B au- 
werkes, die zum T eil seh r m e rk w iird ig en  E n td e c k u n g e n  
w ahrend d e r B au ze it le n k te n  z u n a c h s t die A ufm erk - 
sam keit d er b e te ilig ten  F a ch g en o ssen  au f den  ge- 
schichtlichen W erd eg an g , u n d  so is t  es b eg re iflich , daB 
auch d as  v o rlo tte rsc h e  R a th a u s  B e riic k s ic h tig u n g  fand . 
In  den n ach fo lg en d en  Z eilen  w ird  s ic h  u n se r In te r-  
es6e diesem  m itte la lte r lic h e n  R a th a u s  zu w enden . E s

*) Siehe „Leipzig und seine Bauten“.

c h o f in Oetzsch-Raschwitz bei Leipzig. 
so li v e rsu c h t w erd en , e in ige iiberlie fe rte  A ngaben , die 
sich au ch  au f die n ach s te  N a c h b a rsc h a ft beziehen  und  
b is lan g  v ersch ied en  b e u rte ilt w u rden , rich tig  zu d e u ten ; 
au ch  soli die M oglichkeit erw ogen  w erden , daB k e in  
G erin g erer a is A lb rech t D ii r  e r  in  L eipzig  sich au fh ie lt 
u n d  bei d ie se r A n w esen h e it zw ei Z e ichnungen  v on  d er 
H in te rfro h t des R a th a u se s  an fe r tig te .

D er la n g  g e s tre c k te , m it d er H a u p tfro n t am  M ark t 
ge leg en e  B a u  s p iel te  zw ar in  d em  u rsp riin g lich en  B e
b au u n g sp lan  eine w ich tige  R olle , in  k u n stg esch ich t- 
lich e r H in sich t —  das zeigen  die un regelm aB igen  U nter- 
b a u te n  —  h a t  er w oh l n u r gerin g en  A n sp ru ch  au f 
B ed eu tu n g  g eh ab t. V on  A n fan g  a n  w a r ein  im  G rund 
riB n ah ezu  ą u a d ra tis c h e r  T u rm  am  M ark t v o rg e lag e rt. 
A uch  w ollen  w ir e rw ahnen , daB die je tz ig e  M ark tfro n t 
e inem  E rw e ite ru n g sb a u  an g eh o rt, d a  4 m h in te r  der- 
se lben  R este  d e r ehem aligen  U m fassung  g e fu n d en  
w u rd en , d ereń  T eile  nachw eislich  n och  h e u te  m it den  
T u rm fu n d am en ten  in  V erb an d  steh en . N ach  d iesen 
W an d lu n g e n , e tw a  in der e rs te n  H afte  des 13. J a h r 
h u n d e rts , s ind  iiber zw ei J a h rh u n d e r te  verflo ssen , die 
uns v o n  d e r B au g esch ich te  so g u t w ie g a r  k e ine  N ach- 
r ic h t geben ; au ch  a n  dem  B au w erk  fa n d  m an  k e in e  
b ew e isk ra ftig e  S pu r, v o n  d er m an  lia tte  sagen  ko n n en , 
sie stam m e au s  je n e r  Zeit.

V on  d er zw eiten  H a lfte  des 15. J a h rh u n d e r ts  an 
w issen  w ir nu n  ab e r e tw as  m ehr zu  berich ten . W ir 
v e rd a n k e n  d as  v o r A llem  k u rz e ń  E in tra g u n g e n  in  den  
vom  J a h r  1471 a n  e rh a lte n e n  S ta d tre c h n u n g e n . D och 
au ch  h ie r feh lt d e r  Z usam m enhang , sodaB eine k la re  
V o rs te llu n g  des jew eiligen  Z u stan d es m an g e ls  b ild lich er 
D a rs te llu n g  n ic h t m oglich  is t. D ie fr iihes te  A bb ildung  
des R a th a u se s  is t a u s  einem  H o lz sch n itt v o m  J a h r  
1547*) e rs ich tlich , d e r die g an ze  S ta d t w ah ren d  der 
B e lag e ru n g  u n d  B eschieB ung d u rch  K u rfiirs t Jo h a n n  
F rie d ric h  d a rs te llt.

M it S ich e rh e it k o n n e n  w ir fe s ts te llen , daB das 
m itte la lte r lic h e  R a th a u s  a n  U m fang  u n d  b eb a u te r  
F lach ę  u n g e fah r dem  je tz t  e rh a lte n e n  B au  gleich  
k o m m t; es g re n z te  im  N o rd en  w ie n o ch  h eu te  a n  das 
S alz-G aB chen, im  S iiden  a n  die G rim m aische  S traB e. 
D ieser siid liche T eil w u rd e  jed o ch  v o m  s ta d tisc h e n  
M arsta ll e ingenom m en . Im  J a h r  1906 au fg e fu n d en e
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G etre id ereste  und  M ause-Oberbleibsel in den E rd- 
geschoB raum en u n te r der groBen R a tss tu b e  b ek raftigen  
v ielle ich t diese A nnahm e. A uch heiBt es im  J a h r  1485, 
daB eine D achrinne g e leg t w ird  „au fs R a th au s  zw ischen

W ohl kaum  eine an d e re  d eu tsch e  S ta d t h a t  aber im 
Z en trum  die u rsp riin g lich e  A n lag e  v on  H ofen  so eigen- 
a r t ig  und  treu lich  b is in  die G e g e n w a rt b ew ah rt, wie 
Leipzig. E s e rsch e in t v o n  W e rt, au f d iese „ c u rte s“ oder

die groBe S tuben  und  den 
M arstall g egen  H um m els- 
h a in “ . H um m elśhains H aus 
befand  sich an  derselben  
S telle  in der G rim m aischen 
StraB e, wo im A nfan g  des 
16. Ja h rh u n d e rts  A uerbachs 
H of s ich  erhob, a lso  d e r siid- 
lichen  G iebelfron t des R at- 
hauses gegeniiber.

A n d er g an zen  Ost- 
oder H in te rfro n t des R at- 
hauses lag en  die K ram en. 
H ier, au f dem  sp a te r  „N asch- 
m a rk t“ g en an n te n  P la tz , 
sp ielte  sich bis zum  J a h r  
1466 der gesam te  K leinver- 
k a u f  d e r S ta d t in  bescheide- 
nen  H au se ra  m it V erkaufs- 
laden  ab. E benso  d ien ten  das 
ganze  K eller- u n d  d as  U nter- 
geschoB  des R a th au se s  fas t 
ganz  ausschlieB lich H andels- 
zw ecken. In  p la ttd eu tsch en  
U rkunden  fin d e t m an  ja  
au ch  h au fig  den  A usd ruck : 
„K ophus u n d  R a th u s“ .

„cu rtilia , qu ae  nego tia to res 
p o ss id e n t“ , w ie es vom  Jah r 
1004 v o n  den  H au ss ta tten  in 
M erseburg  heiBt, besonders 
h inzuw eisen . D ie rings ein- 
g esch lo ssen en  Hófe, die, 
nebenbei b em erk t m ehr oder 
w en ig e r au ch  fiir landw irt- 
sch aftlich e  Z w ecke erforder
lich  w aren , bo ten  den natiir- 
lich sten  S tap e lp la tz  un d  Zu- 
f lu c h tso r t fiir a lle  H andels- 
g iite r . U nd so m einen wir, 
daB au ch  d e r  M ittelpunkt 
d e r  S ta d t u rsp riing lich  aus 
e in e r g roB en  H ofan lage  be
stan d , a is  ein v on  G ebauden 
un d  M auera  (c lausu ra) abge- 
g re n z te r  B odenbesitz , d e r am 
G a b e lp u n k t zw ischen zwei 
sich  h ie r  tre ffe n d e n  w ichtigen 
S traB en , d e r  in  den  M arkt 
e in m u n d en d en , v on  W esten 
kom m enden  H ain-S traB e und 
d e r  v on  N o rd en  kom m enden 
R eichs-S traB e, ge legen  w ar.— 

(F o r ts e tz u n g  folgt.)

ch habe einmal m it R ichard D e h m e 1 ein 
merkwurdiges Gesprach uber die R e f o rm 
d e s  W e t t b e w e r b s w e s e n s  gehabt. 
„W ie?“ sagte er, „das lassen Sie sich noch 
gefallen, m it anderen Menschen zusammen 
Preisrichter zu sein? Solche Zumutung 

wiirde ich ein fiir alle mai zuriickweisen!u Und nun ent- 
wickelte er, daB die einzi^e der K unst forderliche Preis- 
richterei in der diktatorischen Bevollmachtigung eines 
einzigen K unstler-R ichters lage.
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Architekten-Dichter.
i h e r in Kiiln a. Rh.Yon Fritz S c h u m a c 1

„Aber kann ein Einzelner ganz unparteiisch sein? Und 
wenn er s ist wird m an’s glauben?“ frug ich. „Beides ist 
m cnt notig. Denn dieser P reisrich ter soli gar nicht unpar- 
tensch sein. Sie verstehen den Sinn der Sache nicht. Es 
soli gerade ein W erk herauskom m en, da.s dem W esen eben 

i ( s e s J reisnchters im hochsten Sinn blutsverw andt ist. 
',r mu. . man dm aussuchen. Bald diesen, bald jenen. Moglichst 

v T m  .r  inilner s anze Kerle. Selbst wenn mehrere 
beisammen sind, m achen sie sich gegenseitig 

1 >| i i " .  Und Y orsicht is t der Tod der kiinstlerischen



Fortpflanzung. Ein W ettbew erb ist auch eine A rt Fort- 
pflanzungs-Akt. Gibt es etw as W iderw artigeres, ais wenn 
ein halbes Dutzend V ater dabei beteilig t sind? Ein einziger 
Mann muB jeweils einen W ettbew erb entscheiden, ein Ein- 
zelner muB eine A usstellung jurieren, ein E inzelner muB 
einen Stiftungspreis verteilen. E r wird schon in seiner Art

Probe auf das Exempel mache. E r allein habe zum ersten 
Mai den ,,K leist-Preis“ zu verteilen und nach langem 
Qualen sei er je tz t glticklich. . E r habe seinen Mann ge- 
funden. D a horte ich Hermann B u r t e’s Namen zum ersten 
Mai und das W ort ,,W iltfeber“*) blieb mir ais geheimnis- 
voller Klang: zuriick.
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.,vorsichtig“ sein, denn er weifi, daB er sich m it seinem 
Urteil selber richtet. D iktator-Sein is t das selbsterziehe- 
rischste aller G eschafte.“

Ich habe auf diese A usfiihrungen nich t viel einge- 
wendet, denn nun erzahlte er mir, wie er je tz t gerade die

*) W i l t f e b e r ,  der ewige Deutsche. Roman von Her
mann Bu r t ę .

16. August 1922.

„Passen Sie auf das Buch auf! Das konnte auch ein 
A rch itek t pram iieren, wenn er sich k la r dariiber ist, daB 
D eutschland erst einm al buBfertig sein muB, ehe es eine 
neue A rch itek tur erw arten  darf.“

So etw a sagte R ichard Dehmel.
W enn ich es h ier ńiederschreibe, so geschieht das in 

diesem Zusam m enhang n ich t ais A nregung zur Reform des 
W ettbew erbes. Das aristokratische Prinzip dieses ge-
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borenen Herrenmenschen steht in scharfem Gegensatz zu 
einer Zeit, die in allen Entscheidungen nach Methoden 
dem okratischer A rt sucht, die einer Volksabstimrnung mog 
lichst nahe kommen, und wird deswegen tro tz seiner tieien 
WeiBheit wenig A nklang finden. Nein, ich tue es desham, 
weil Dehmel Recht hatte, wenn er den Kronzeueren seines 
Systems, Hermann B urte’s „W iltfeber“, ein Buch nannte, 
das auch ein A rchitekt wiirde pramiieren konnen.

Ich habe es nie ganz zu unterlassen verm och t, bei 
meiner Beschaftigung m it der zeitgenossischen L iteratur 
auch etwas ais A rchitekt mit hinzuhorchen, und habe lange 
Jah re  hindurch mit tiefer Entt&uschung nach Symptomen 
gesucht, die zeigten, daB unsere Probleme ais allgemeine 
Probleme der Zeit erkannt wiirden und die Gemiiter der- 
jenigen beschaftigten, die das im Dichtwerk widerspiegeln. 
Selbst Scheerbarfs geistreiche Phantasien konnen _ nur ais 
vereinzelte kostliche Raketen, nicht ais Yersuch einer Be- 
leuchtung betrachtet werden. Und wie hat auf der anderen 
Seite der Dichter dem Maler, dem Bildhauer und dem 
Musiker in alle Falten seines Herzens geleuchtet und die 
Probleme dieser Kiinste zum Kern, mindestens aber zum 
Rankenwerk seines Gestaltens gemacht! Die Dinge, die 
uns A rchitekten bewegen, schien er kaum  zu kennen.

D a s  b e g i n n t  l a n g s a m  a n d e r s  z u  w e r d e n .  
Zuerst zeigte sich etwas rein AuBerliches, das zu erwahnen 
fast lacherlich ist: in unseren Salonstiicken und Salon- 
romanen fing der A rchitekt an ais Held und Liebhaber 
kursfahig zu werden. Wo friiher neben dem L eutnant nur 
noch der „Kiinstler11 oder der Assessor in B etracht gekommen 
waren, tauchte er auf ais R eprasentant einer gewissen prak- 
tischen W ohlanstandigkeit und Tiichtigkeit. Das w ar ein 
unverkennbares Zeichen, daB unser arg  gesunlcenes soziales 
Niveau sich hob. ( A n m e r k u n g  d e r  R e d a k t i o n .  
W ir nehmen an, daB der Herr Yerfasser die Rolle, die der 
A rchitekt in den sicher auch von ihm so sehr geliebten 
„ W a h l v e r w a n d t s c h a f t e n “ Goethe’s spielt, bei die
sen Erorterungen nicht iibersehen hat.)

Dann begann es ein gewisses Erfordernis eleganter 
L iteratur zu werden, beim Schildern des „Milieus“ die 
neuesten Regungen unserer Innenkunst-Bewe<mng liebevoll 
zu spiegeln. Johannes S c h 1 a f beispielsweise m acht aus 
solchen Schilderungen kleine K abinettsstiicke. Das war 
ein unverkennbares Zeichen, daB eine Sparte unseres archi- 
tektonischen Tuns es sogar (sogar oder leider? Die Red.) 
bis zur Modebeachtung gebracht hatte.

Endlich wagte man sich vor in das eigentliche Reich 
der A rchitekten-Betatigung selbst. Charakteristisch dafiir 
ist Felix H o l l a n d e r ,  der in seinem „Der Baum eister“ 
dem modernen A rchitekten-Konflikt zwischen spekulatiyem 
Untemehmertuni und baulichem Schaffen einen Roman ab- 
gewinnt, der dem Fachmann ein nur auBerlich aufge- 
schminktes Gesicht seines Berufes zeigt, h inter dem nicht 
ein Dichter, sondern ein Schriftsteller steckt.

In allen solchen Erscheinungen is t es aber eigentlich 
nichts Anderes ais das jiuBere Gewand, was unserem Be- 
rufsleben entlehnt ist, unsere tieferen Fragen bleiben un- 
beruhrt. In B urte’s Buch kommt der A rchitekt ais Person 
gar nicht vor und doch enthalt es Seiten, die dem A rchi
tekten an die Seele riihren, wie seiten ein unm ittelbar von 
ihm oder zu ihm gesprochenes W ort. Der D ichter laBt 
seinen Helden ais gereiften Mann in das Heimatdorf zu
riick kehren, um hier abzurechnen mit der K ultur seiner 
Zeit. Diese Abrechnung, die zum bitteren Gericht wird, 
spielt sich ab im Rahmen einer lebendig empfundenen bau
lichen Umwelt, die der Dichter ebenso stark  ais Spiegel der 
unm itteioaren Stromungen, die er aufdecken will, empfindet,

c ■ A  F  r a k - D a s  d r i t t e  R e i c h .  Yerlag W alterSeifert, S tu ttgart—Heilbronn.

wie wir das zu tun pflegen. Der Sinn fiir die Bedeutung 
dieser Rahmen-Sym ptom e unseres Lebens, den wir seit 
einer Generation allgemein in unserem  Volk zu wecken ver- 
suchen, ist bei ihm nicht nu r zur lebendigen Erkenntnis
o-eworden, sondern findet einen oft hinreiBenden Ausdruck. 
h W ir erleben am Verfall unserer Friedhofskultur, wie 
unser V erhaltnis zum Tod G radm esser wird fiir unser Ver- 
haltnis zum Leben. W ir erleben, wie die U m gestaltung einer 
alten K irche zur P red io t w ird gegen das Schwinden unserer 
wertvollsten Instinkte, und die Metamorphose eines behabig- 
patriarchalischen B auernhausrates in das Zerrbild moderner 
Fabrikw are w ird zum Symbol des Kampfes, den unsere 
Zeit gegen die to tende M echanisierung ihres innersten 
K ulturlebens zu kam pf en hat. A nklagen gegen die Irr- 
wege unserer K unsterziehung von seltener W ucht und 
H artę durchziehen das Buch an anderer Stelle, sodafi 
man es in zerknirschter H offnungslosigkeit hinlegen 
wiirde, wenn man nicht empfiinde, daB hier in der Schil- 
derung dieser kunstlerischen Zustande ebenso wie in den 
zermalmenden Urteilen, die iiber andere K ulturfragen ge- 
fallt werden, ein R ichter spricht, der viel zu vollsaftig ist, 
um nur zersehm ettern zu wollen. W er so maBlos wiiten 
kann, hofft noch, und N iem and reiBt m it blutenden Fausten 
U nkraut und D ornen vom A cker, der ihn nicht neu bestellt 
sehen mochte. Ein solches v o r dem K rieg geschriebenes 
Anklagebuch unseres vom M aterialismus bedrohten Lebens 
scheint mir wichtiger, ais die nach dem K rieg entstandenen. 
Da wir A rchitekten schon lange in der R ichtung kampfen, 
in der B urte’s Pfeile fliegen, fiihlen w ir in ihm mehr den 
Mitkampfer, ais den R ichter. Obgleich er uns kein gutes 
W ort gonnt, sehen wir uns doch verstanden.

Nun is t diese A rt des Y erstandnisses, des Verstand- 
nisses fiir die K  r a n k  h e i t  e n unserer Berufssphare, 
natiirlich nicht das Letzte, was wir vom D ichter erhoffen. 
W ir mochten ihn sehen ais den D euter der Krafte, die in 
unserem Schaffen pulsen, ringen, emporbliihen. Und das 
finden wir m erkwiirdig seiten. Deshalb w ar es nur eine 
Uberraschung, ais mir jiingst H ans F ranck ’s letztes Buch 
„ D a s  d r i t t e  R e i c  h“*) in die H ande fiel und ich fand, 
daB im M ittelpunkt dieser E rzahlung ein a r c h i t e k - 
t o n i s c h e s  Erlebnis steht. Der D ichter hat sich den 
Gegensatz vom „N ordhaften" und „Siidhaften“ in der deut
schen K unst zum Them a gew ahlt. E r laBt seinen Helden, 
einen Bildhauer des 16. Jah rhunderts , an dem Zwiespalt 
dieser w iderstreitenden Machte zu Grunde gehen, wahrend 
er das rettende Ufer — das dritte  Reich —, in dem sich die 
beiden Spharen zur w ahren lebenzeugenden W elt vereinen, 
vor sich aufsteigen sieht. Sein W iderspiel, einer der Er- 
oberer jenes ersehnten dritten  Reiches, is t Elias Ho l i ,  
dem welscher EinfluB zum W ecker seiner deutschesten 
K rafte wurde. Seine starkę G estalt gibt dem Buch, das 
mehr wie ein G laubensbekenntnis ais wie eine vollig zum 
Eigenleben beseelte Sc.hopfung w irkt, den Mittelpunkt. Das 
feine Gefiihl, m it dem die GroBe dieses Meisters und das 
W esen unbeirrbaren architektonischen ,,Dinge-Denkens“ er- 
faBt ist, muB in jedem A rchitekten-Leser Widerklang 
wecken.

Aber auch bei diesem Buch. das in heller Begeisterung 
den Problemen der A rchitektur naher zu kommen sucht, 
m erkt man, wie viel leichter es dem V erfasser wurde, die 
Probleme, die den Bildhauer beriihren, zur dichterischen 
D arstellung zu bringen. Noch schlum m ert die Welt, in der 
wir uns schaffend bewegen. dem D ichter hinter Domen- 
hecken und bisher biegt er nur hier und da die Ranken 
miihsam zur Seite, um hindurch zu schauen. Noch ist der 
erlósende KuB nicht gelungen, der die Hecken versinken 
laBt. W er weiB, ob nicht eine ebenso reiche W elt dahinter 
auftaucht, wie das heiBumworbene Reich der ,,freien“ 
Kiinste. —

Mitteldeutsche Ausstellung in Magdeburg.
ie Mitteldeutsche A u s s t  e 11 u n g der S tadt burg "ebildetes W ort 
Magdeburg f u r S i e d l u n g , S o z i a l f t i r -  ” ■
s o r g e  und A r b e i t  soli zugleich eine Aus
stellung des W i e d e r a u f b a u e s  bedeuten 
um zu zeigen, wie trotz der furchtbaren Jahre 
nach dem K rieg uberall schon wieder auf ein 

W iederaufleben des deutschen W irtschaftslebens eine Wie- 
dergesundung deutscher K ultur und Belebung von Gewerbe 
und Technik, Handel und Verkehr, W issenschaft und K unst 
zu rechnen ist — ein kiihnes und w eitausschauendes Pro- 
gramm, dessen Erfiillung in jetzigen Zeiten des Nieder- 
ganges auf allen Gebieten des deutschen Volkstums kaum 
moglich erscheinen mochte und doch ais wohlgelunsrenes 
und hoffnungsfreudige Erw artungen fur unsere Zukunfts 
entw icklung erweckendes Unternehmen bezeichnet werden

Das fiir die „Miama“ — ein etwas merkwiirdiges aus 
den Anfangssilben: Mitteldeutsche A usstellung von Magde-

-,--r  ------- — von der S tad t zur Verfiigung ge-
stellte Ausstellungsgeliinde befindet sich auf der von den 
beiden Elbarmen, Stroni- und Alte Elbe, umflossenen Rote 
Horn-Insel, die schon seit Jah rzehn ten  zu einem herrlichen 
p J: sj ch entw ickelt hat. Ein Y orflutlauf, die „Taube

: , durchsetzt das Parkgelande, das durch Herstellung 
emes kiinstlichen Sees. des von einem hochherzigen Burger 
gestifteten A d o l f  M i t t a g - S e e s ,  eine landschaftliche 
kleicie ersten Kanges erhalten hat, m itsam t der Umrahmung 
seines westlichen Ufers durch Schaffung einer monumen- 
.a Vn Pergola zum_ AbschluB des standigen hochwasser- 
i eien 1' est- und Spielplatzes, des H auptplatzes der jetzigen 
ussteilung. 800 000 siI1(j  vom p ar]j ii r abgetrennt, 

u er 6 000 nm s in(] m j^ A usstellungsgebauden besetzt in elf 
grouen Hallen, abgesehen von einer groBen Zahl von 

om erbauten fiir A usstellungszw ecke der verschiedensten 
Firmen°n a  s’ rT'PIT1pelchen, K iosken der ausstellenden
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Der urspriingliche Gedanke, eine S i e d l u n g s - A u s -  
s t e 11 u n g yorzufiihren in E rrich tung  von Ein- und Zwei- 
familienhausern in einer A rt von G artenstadt-A nlage und 
dabei im inneren und aufieren A ufbau Alles zu zeigen. 
was in der Zeit des grofien W ohnungselendes anregend und 
belebend. helfend und fordem d zur Losung aller einschla- 
gigen Fragen beitragen m ochte — dieser zw ar schon ander- 
weit mehrfach bearbeitete und geloste A usstellungsplan 
mufite fallen gelassen werden, nachdem  sich ein energischer 
Widerspruch seitens der stadtischen V erw altung, und wohl 
auch mit Recht, erhoben hatte  gegen die S torung des 
Parkcharakters, wenn es sich, wie vorauszusehen, dannn 
pehandelt hatte, die neu geschaffenen W ohnstatten  hier 
d a u e r n d  zu belassen. D er Rote H orn-Park ist, wie sich 
jetzt immer einleuchtender herausgestellt hat, ein Aus- 
stellungsgelande geworden, dessen Schonheit und Lage zur 
Stadt giinstiger nicht zu denken ist und kaum  von irgend 
einer anderen A usstellungsstadt tibertroffen werden diirfte. 
Es kommt dazu, dafi gerade zur rechten  Zeit noch vor der 
Eroffnung der A usstellung die grofiartige S t e r n b r i i c  k e  
vollendet werden konnte, die unm ittelbar auf den Aus- 
stellungsplatz ausm iindet. S pater soli ihr Strafienzug, bei- 
laufig bemerkt, w eiter iiber den ostlichen E lbann hinweg 
gefiihrt werden, ais eine w ichtige " t t e r k e h r s s t r a f i e  zur 
Verbindung der A lts tad t m it dem ostlichen Stadtteil, dereń 
Ausfiihrung gegenw artig nur in A nbetracht der uner- 
schwinglichen K osten bis zum E in tritt besserer Zeiten ver- 
tagt werden mufite.

Aus dem Plan der Siedlungsausstellung is t durch Be
riicksichtigung der S o z i a l f i i r s o r g e  und der „A r b e i t “ 
in ihren Auswirkungen auf Industrie, Handel, Gewerbe, 
Kultur und W issenschaft also eine A usstellung des W ieder- 
erwachens und W i e d e r a u f b a u  e s  geworden, eine E r
weiterung des urspriinglichen Rahm ens. innerhalb dessen 
schlieBlich alle irgendwie in B etrach t kom m enden Aus- 
stellungsgegenstande zwanglos zusam m engefafit werden 
konnten. Uber zwei Jah re  is t der G edanke gehegt und vor- 
bereitet worden; die eigentiiche A usfiihrung erstreckte  sich 
auf die Zeit von wenigen Monaten, innerhalb dereń noch 
ein Zimmerer-Streik eine unliebsam e A rbeits-U nterbrechung 
auf einige Wochen herbeifiihrte und dam it eine Hinausschie- 
bung des Eróffnungsterm ines auf den 1. Ju li, an s ta tt wie 
urspriinglich in A ussicht genomm en auf den 1. Juni.

Nach dieser Sachlage darf man sich nicht wundem , 
wenn man es mit schlichten, in einfacher H olzkonstruktion 
ausgefiihrten H allenbauten zu tun  hat, die auf architek- 
tonische Bedeutung keinen A nspruch erheben wollen. Es 
sind keine R eprasentationsbauten, wie sie den gleichzeitig 
tagenden A usstellungen von Miinchen und Dresden in ihren 
standigen A usstellungspalasten zur V erfiigung stehen und 
natiirlich von der S tad t M agdeburg in E rm angelung von 
Zeit und Geld nicht geleistet w erden konnten. Die Front- 
wande der Hallen sind m it einer P u tzhau t auf Drahtgew ebe 
iiberzogen, sodafi von Aufien der E indruck m assiver Ge
baude hervorgerufen w erden mag. Die Portale  tre ten  kaum 
merklich ohne W indfange heraus; auf jede D ekoration 
aufien und innen is t verzichtet, abgesehen davon. dafi die 
Frontwande im Schmuck l e b h a f t e s t e n  Farbenan- 
striches in blau, griin, ro t — und zwar im mer von den 
Ecken aus in anderem Farben ton  beginnend — prangen, 
und dafi im Inneren ein einheitlicher, in der Farbung 
wechselnder Stoffbezug den A usstellem  vorgeschrieben ist. 
Damit sind bei aller E infachheit doch gute W irkungen er- 
zielt worden, wobei fiir die aufiere Erscheinung der sich 
fast durchweg gleichenden, bunten  H allenaufbauten mit 
ihren charakteristischen, reichliches hohes L icht spendenden 
Fensterreihen der griine landschaftliche Rahm en das Ubrige 
zur harmonischen Zusam m eostim m ung abgeben mufi. Dazu 
treten die zum Teil grellbunten E inzelbauten der A ussteller 
in mehr oder w eniger futuristisch angehauchten Gestal- 
tungen oft bizarrer A rt, wie z. B. der in jeder Beziehung 
„dreieckige“ Pavillon der grofien Chocoladenfirm a Haus- 
waldt und die beiden roten Riesenpilone des vielleicht ein 
hockendes G reifenpaar darstellenden Aufbaues der Likor- 
firma Riickforth, auch andere R iesenflaschen nachahm ende 
kioskartige Gebaude der s ta rk  vertre tenen  L ikor-Industrie
— damit hat man ein Alles in Allem durchaus anm utiges 
Gesamtstimmungsbild der A usstellung, m it dem man sich 
in dem herrlichen Parkgelande, nam entlich am Adolf Mittag- 
See. gern einverstanden erk lart.

Was die A usstellungsgegenstande selbst anbelangt, so 
haben sich S taa t und S tad t in hervorragendem  MaB um 
das Gelingen des U nternehm ens bemiiht. Reichs- und staat- 
liche Ministerien haben besonders in der dem V e r k e h r s -  
w e s e n  gewidmeten Halle einen m oglichst erschopfenden 
Cberblick iiber den derzeitigen S tand  der grofien Ausfiih- 
rungen, vorzugsweise auf dem Gebiet des K a n a l b a u -  
w e s e n s und W a s s e r b a u e s - ,  zum allgem einen Yer- 
standnis gebracht. S tehen doch gew altige, fiir die Zu

kunft des ganzen deutschen V aterlandes bedeutungsvolle 
Aufgaben bevor — es brauch t nur an die W eiterfiihrung 
des M i t t e l l a n d k a n a l e s  erinnert zu werden, dessen 
AbschluB in  M agdeburg fiir die Provinz Sachsen und weiter- 
hin fiir PreuSen hoffnungsfreudige A ussichten fiir den 
W iederaufbau eroffnet. Die Reichseisenbahn-Verw altung hat
u. A. einen Hilfszug m it Schlafwagen 3. K lasse usw. gestellt 
und fiihrt die E inrichtungen des Błock- und Sicherungs- 
wesens im Betrieb vor. Eine Ftille von Stadten, wie Berlin, 
Emden. Konigsberg, S tettin , Liibeck, W ism ar usw., eine Reihe 
von W erftgesellschaften, Fabriken und bekannten GroBin- 
dustriellen haben Modelle und Entwiirfe zu einem fast voll- 
komm enen A nschauungsm aterial vereint, das von den ge- 
w altigen Fortschritten  der Ingenieurkunst tro tz  w irtschaft- 
lichen N iederganges durch K rieg und seine verhangnis- 
vollen Folgen Zeugnis abzulegen im Stande ist.

G ut vertreten  ist auch das S i e d l u n g s w e s e n ,  das, 
wie schon vorerw ahnt, zwar auf die zunachst geplante Aus- 
fiihrung selbstandiger Mustergebaude im Parkgelande ver- 
zichten muBte — abgesehen von dem einzigen Beispjel 
eines nach den Planen von A l b i n m i i l l e r  - D arm stadt von 
der bekannten Firm a C h r i s t o p h  & U n m a c k ,  Niesky
O.-L., ausgefiihrten Holzwohnhauseś —, dafiir aber eine 
reiche A usstellung zahlreicher Stadte, Gemeinden, Ge
nossenschaften und Siedlungsgesellschaften aufzuweisen hat.

Besonders sind hierbei zu erwahnen die Leistungen der 
M i t t e l d e u t s c h e n  H e i m s t a t t e ,  einer gemein- 
niitzigen G esellschaft zur Forderung des Kleinwohnungs- 
baues der Gemeinden, Bauvereinigungen und Einzelsiedlung 
in der Provinz Sachsen, zur gesunden und billigen Ge
staltung der W ohnbauweise, Einfiihrung „genorm ter“ Hoch- 
bauteile, Pflege der inneren K olonisation, um die Liebe 
zum H eim atboden zu wecken. Die Stadte H alberstadt, 
Halle. Merseburg, E rfurt, Dessau, Magdeburg geben Zeugnis 
von ihrem regen Interesse fiir die Milderung des W ohnungs
elendes. Uber die Provinz Sachsen hinaus h a t namentlich 
H annoverdurchV orfiihrung seiner K leinwobnungs-Siedlungen 
von Laatzen, der Besetzung eines Batiblockes an der Spitta- 
Strafie m it viergeschossigem  Aufbau, anderseits einer 
Kolonie, z. B. an der Schulenburger Landstrafie im F lach
bau sich beteiligt, w eiter die S tad t Hamborn a. Rh. mit 
Ausftihrungen der Thyssen-Hiitte, Remscheid, Peine, Essen. 
Miihlheim/Ruhr; bem erkensw ert sind schliefilich die grofi- 
artigen Ausftihrungen der E lektrow erke A.-G. Berlin mit der 
Kolonie Zschornewitz bei Golpa. Im Anschlufi an die Sied- 
lungsplane stellt die B auindustrie baugewerbliche Maschinen 
zur B earbeitung der Rohstoffe, u. A. Pressen zur Erzeugung 
d e r  B  e t  o n h o h 1 s t  e i n e ais E r s a  t  z fiir den immer uner- 
schwinglichere K osten erfordernden M auerstein aus, fiir den 
z. B. der besonders in Osterreich und Bayern gut eingefiihrte 
P a x - S t e i n  B eachtung verdient, neben dem A m b i -  
S t e i n  der Industriew erke B erlin-Johannistal, ferner einem 
L - S t e i n  und einem W e i f i - S t e i n  der Weifistein-Zen- 
tra le  Berlin-Friedenau — A barten der B e t o n h o h l -  
s t e i n t e c h n i k ,  dereń E inbiirgerung in Norddetttsch- 
land wegen ihrer bequemen und sparsam en H erstellung wo- 
moglich auf der Baustelle selbst. und zwar von ungelernten 
A rbeitern. fiir die V erw endung ais E rsatzbaustoff im Klein- 
w ohnungsbau sich immer mehr durchzuringen scheint und 
darum  dem regeren Entgegenkom m en der Baupolizeibe-* 
hórden dringend empfohlen werden kann. Yolle Schlacken- 
steine o h n e  innere Luftisolierung geben vom S tandpunkt 
der W arm ebindung fiir W ohnraum e zu Bedenken Veran- 
lassung. kommen iibrigens auch nur da in Frage, wo das 
R ohm aterial billig zur Y erfiigung gestellt w erden kann.

Es versteh t sich von selbst, daB in einer S tadt mit so 
bedeutender E isenindustrie wie Magdeburg das von den 
groBen heimischen Fabrikw erken dargebotene A usstellungs- 
m aterial besonders beachtensw ert erscheinen muB. Ais neu 
verdient das im Betrieb vorgefiihrte trockenm agnetische 
V erfahren des Fried. K rupp-G rusonw erkes zum Rtickge- 
wdnnen von K oks und Kohle aus Aschen in jetz iger Zeit 
hochster K ohlennot Interesse, wie die sonstigen Fabrikate 
von W alzenmiihlen, Steinbrechern, H ebewerkzeugen, Kugel- 
und Hammermiihlen u. dergl. m., auf welche sich das be- 
riihmte, bisher bekanntlich auf HartguB und  Panzertiiren, 
sowie Geschiitze und Munition zugeschnittene W erk dank 
der N ot der G egenw art ha t um stellen miissen! Zu erwahnen 
sind ferner die A usstellungen der M agdeburger W erkzeug- 
m aschinenfabrik, je tz t verbunden m it der riihm lichst be
kann ten  Fiirstl. S tolbergschen Eisengiefierei I l s e n b u r g ,  
dereń k iinstlerischer Eisengufi auf eine Jah rhunderte  lange 
Y ergangenheit zuriickzublicken verm ag, ferner die groBen 
W erke von Schaffer und Budenberg, R. W olf usw.

A uf w eitere E inzelheiten der iiberraschend vielge- 
s ta ltig  auf allen in B etracht kom m enden G ebieten sich er- 
w eisenden A usstellung, nam entlich auch der S o z i a  1 f ii r  - 
s o r  g e un ter der M itarbeit der M agdeburger Arzteschaft, 
des N ahrungs- und G enufim ittelwesens, ferner der Rohstoff-
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wirtschaft mit den Gruppen „Land- und Forstw irtschaft , 
sowie „Bergbau, Huttenwesen und Salinenbetrieb 
letztere unter Beteiligung der deutschen geologischen Lan- 
desanstalt und des m itteldeutschen Braunkohlensyndikates
— einzugehen, ist hier nicht der Platz. So viel aber 
diirfte aus der fliichtigen Aufzahlung der bemerkenswerten

Tote.
A rchitekt Max W ohler f . Am 24. Ju li 1922. abends, 

verschied in Dusseldorf A rchitekt M as W o h 1 e r. Der 
allzu friih Dahingeschiedene w ar geboren am 1. Oktober 
1860 zu F rankfurt a. O. ais Sohn des Eisenbahn-Direktors 
Geh. Baurats Dr.-Ing. h. c. A. Wohler. Er besuchte die Gym- 
nasien zu Berlin, StraBburg und Goslar und studierte nach 
erfolgtem Abiturium an der Technischen Hochschule zu 
Hannover. Nach ergiebiger Atelier- und B aufiihrertatig- 
keit in Hannover, Berlin und Miinchen, zwischen welche 
Studienreisen ihn nach Italien, England, Frankreich , 
Holland und Osterreich fiihrten, wurde er 1890 L eiter des 
Filialbiiros der B aurate K ayser & von GroBheim m it dem 
W irkungskreis Rheinland-W estfalen und benachbarte 
Bezirke. Nach 9jahriger erfolgreicher T atigkeit ernannten 
die Baurate K ayser & von GroBheim ihn zum Teilhaber; 
nach lOjahriger Teilhaberschaft betatig te  sich Max 
W ohler allein in Dusseldorf seit 1909 ais P rivatarch itek t. 
In komm unaler T atigkeit beschaftigte er sich hervor- 
ragend auf seinem Fachgebiet, dem Bauwesen. Die groBen 
Bebauungsplane von GroB-Diisseldorf und andere Bau- 
aufgaben der S tadt fanden in dem hervorragenden Archi
tekten  einen eifrigen Forderer. Im W ettbewerb um den 
Bebauungsplan von GroB-Diisseldorf- erhielt er den 
III. Preis. Viele Piane, an denen Max W ohler m itgewirkt 
hat, konnten in friiheren besseren Zeiten verw irklicht 
werden, manches davon steht vorlaufig noch auf dem 
Papier, sodaB man auch in spateren Zeiten, wenn an die 
Ausfiihrung herangegangen werden kann, w ieder auf die 
Spuren seiner verdieostvollen T atigkeit stoBen wird. In 
Berufskreisen stand der nunm ehr Verewigte in hohem An- 
sehen. Ein bleibendes Denkmal ha t er sich gesetzt durch 
den Bau des Parkhotels und die spater erfolgten A nbauten 
fiir den Industrieklub. Seine eigentliche Domiine aber w ar 
der feinere W ohnhausbau. Eine ganze Reihe yornehm ster 
W ohnstatten nicht allein in Dusseldorf, sondern auch in 
der naheren und weiteren Umgebung, insbesondere die 
SchloBbauten G arath und Bergfeld in der Eifel, legen 
Zeugnis ab von feinem Geschmack und sicherem Konnen. 
Seit Jahresfrist hatte er auch einen Lehrstuhl fiir Wohn- 
hauskultur an der Diisseldorfer K unstakadem ie inne.

Was Max W ohler dem B D. A. war, w ird unvergeB- 
lich sein. Seit Grtindung des alten B. D. A. ihm angehórig. 
w ar er ein glanzender V ertreter unseres Standes, gleich- 
bedeutend ais O rganisator wie ais frei schaffender Bau- 
kiinstler. E r war lange Jahre Fiihrer der O rtsgruppe 
Dusseldorf des B. D. A., gehorte dem BundesausschuB 
der H auptverw altung an und w ar seit U m gruppierung des
B. D. A. Yorsitzender des Landesbezirks bis zu seiner im 
Januar dieses Jahres stattgefundenen A m tsniederlegung. 
Seine kraftvolle M annlichkeit und sein sicheres A uftreten 

, machten ihn zu einer Persónlichkeit, die achtunggebietend 
im V ordergrund des beruflichen wie kommunalen Lebens 
stand. Ais Mensch und Kollege is t er m it nur W enigen 
in nahere Beriihrung getreten, er iibte stets eine gewisse 
Zuriiekhaltung. Das CbermaB der iibernommenen Ver~ 
pflichtungen mag ihn davon abgehalten haben.

Ein anfangs langsam  auftretendes tiickisches Leiden 
lieB schon langere Zeit Besorgnisse um seine Gesundheit 
aufkommen. Rasch nahm das Leiden dann verhangni§- 
vollen Lauf, und — Max W ohler is t nicht mehr. —

Otto K l e i n ,  A rchitekt.
Professor Oswald Kuhn f- Am 25. Ju li 1922 starb in 

Berlin-Dahlem im 77. Lebensjahr der friihere ordentliche 
Professor an der Hochschule fiir die bildenden Kiinste in 
Charlottenburg, A rchitekt Oswald K u h n .  Am 22. April 
1846 in Dresden geboren, machte der Verstorbene seine 
baukiinstlerischen Studien an den damaligen Polytechniken 
in Dresden und S tu ttgart und ging darauf zu seiner weiteren 
Ausbildung nach Wien, wo er ein Meisterschiiler von K arl 
Tietz wurde. Nachdem er langere Jah re  in dem A telier von 
Kyllm ann & Heyden in Berlin ta tig  gewesen war, machte 
er sich in Berlin selbstandig und fiihrte hier einige Privat- 
bauten aus. Erfolgreich w ar er auch an den groBen W ett- 
bewerben der ersten Zeit des neuen Reiches beteiligt An 
die Hochschule fiir die bildenden Kiinste in Charlottenburo- 
die damals unter der Leitung A nton von W erners stand 
benifen, w ar ihm die Aufgabe gestellt, Maler und Bildhauer 
in das architektonische Empfinden und in die Gesetze der 
A rchitektur einzufiihren. U nter anderem suchte er das zu 
erreichen durch K unstfahrten an alte K unststatten , wo
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A u s s t c l l u n g s g e g e n s t a n d e  liervorgehen, daB sich ein Besuch 
der .,Miama“ lohnt und sie durchaus anzuerkennen ist ais 
eine in i 11 e 1 d e u t s c h e A u s s t  e 11 u n g des W  i e d e r - 
a u f b a u e s ,  der zum Segen unseres deutschen Vater- 
landes sich zu vollziehen heginnt und hoffentlich noch 
weitere reiche Friichte in Balde zeitigen wird. — O. P.

fleiBige Aufnahmen gem acht w urden. In den letzten Jahren 
seines Lebens w ar er dam it beschaftigt, diese Arbeiten in 
einem groB gedachten W erk iiber dekorative Malerei her- 
auszugeben. was aber die verheerende E ntw icklung aller 
am Buchgewerbe beteiligten Industrien  yerhinderte. Er
folgreich w ar er m it einem stattlichen Band ,.K rankenhauser“, 
der im Rahmen des „H andbuches der A rchitektur" 1897 in 
S tu ttg a rt erschien und 1903 eine zweite Auflage erlebte. 
Kuhn w ar mehrere Jah re  Zweiter V orsitzender der „Ver- 
einigung, Berliner A rchitek ten11, ais welcher er sehr an- 
regend und belebend w irkte. —

Vermischtes.
Richtlinien iiber die wirtschaftliche Ausnutzung der 

Brennstoffe im Hausbrand sind von den bayerischen Staats- 
ministern des Inneren und fiir Handel, Industrie und Ge- 
werbe in der folgenden Form herausgegeben worden:

Alle Heiz- und K ochanlagen einschlieBlich der Haus- 
kamine sollen so gebaut und un terhalten  werden, daB die 
Brennstoffe w irtschaftlich ausgeniitzt werden konnen.

A. Q uerschnitt, GroBe und B elastung der Kamine.
1. Die Lichtweite nicht besteigbarer Kamine fiir kleinere 

Ofen und Herde soli m indestens betragen:
a) wenn n u r  e i n e  Feuerung einm iindet 200 qcm.
b) wenn n u r  z w e i  Feuerungen einmiinden 300 qcm,
c) wenn n u r  d r e i  Feuerungen einmiinden 450 nom,
d) wenn v  i e r  Feuerungen einmiinden 600 Qcm.
Mehr ais v ier Feuerungen sollen in einen nicht besteig- 

baren Kamin nicht eingeleitet werden. Bei rechteckigem 
Querschnitt des K am inschlauches soli die lange Seite des 
R echteckes nicht mehr ais das eineinhalbfache seiner Breite 
betragen.

2. Die innere W eite der besteigbaren Kamine soli min
destens 50 cm im Q uadrat betragen. In besteigbare Kamine 
sollen nicht mehr ais sechs gewohnliche Hausbrand-Feue- 
rungen eingeleitet werden.

3. Der einmal angenomm ene O uerschnitt der Kamine 
soli in Form und GroBe gleichmaBig beibehalten werden.

4. Die Kam inzunge soli bei gem auerten Kaminen min
destens in einer S tarkę von einem halben Stein =  12 cm 
hergestellt werden.

5. Die Kamine sind in ausreichender Zahl anzuordnen 
und so zu yerteilen, daB lange Rauchrohrleitungen un- 
notig  werden.

6. Fiir groBere gewerbliche Feuerungsanlagen, grOBere 
Heiz- und K ochanlagen. sowie fiir K essel der Sammelhei- 
zungen und zentralen W arm w asserbereitung sollen eigene 
Kamine mit runden oder m ogliclist dem Quadrat sich 
naherndem Q uerschnitt nach besonderer Berechnung an
gelegt werden. Bei K esselanlagen, dereń Belastung wechselt. 
soli die K am inanlage entsprechend un terteilt werden.

7. In Hausern m it Sam m elheizung sind neben den fiir 
die Sammelheizungs-Anlagen. die Koch- und Wasćhkuchen 
und die Badeofen erforderlichen K am inen noch soviele 
Kamine vorzusehen, daB in jeder W ohnung mit fiinf und 
mehr heizbaren Raum en m indestens zwei weitere Feuer- 
stellen und in jeder kleineren W ohnung mindestens eine 
weitere Feuerstelle angeordnet w erden konnen.

B. Verputz der K am ine: Reinigungstiiren.
1. K am inm auern m ussen .innen  und auBen auf ihre 

ganze Hohe verputzt werden. Auf den inneren Verputz 
kann yerzichtet werden, wenn gu t geform te Backsteine ver- 
wendet und diese sachgemaB verbandet werden. Die Ver- 
wcndung von K am inform steinen zum Bau der Hauskamine 
ist w irtschaftlich.

2. a) Die Putzoffnungen der n ich t besteigbaren Kamine 
miissen mit dicht schlieBenden, m it Schliissel oder Riegel 
yęrsperrbaren, aus Eisen hergestellten  Doppeltfiren oder mit 
I uren. die ais K am inputzturen  besonders zugelassen sind, 
yerschlossen werden. Die M indestlichtweiten der Tiiren 
sollen fiir Kamine mit 14 cm W eite 12 cm, fiir alle iibrigen 
Kamine 19 cm betragen.

b) Die Putzoffnungen der K am ine sind an leicht zu- 
ganglichen Stellen und so anzubringen, daB die Reinigun;; 
ohne Gefahr fiir die A rbeiter ausgefiihrt werden kann.

°e i langen R auchrohren und Rauchkaniilen miissen 
me 1 utzoffnungen in en tsprechender Anzahl und an passen- 
nen Stellen angebrach t sein.

C. V erhinderung von Falschluftzutritt.
1. W erden die Abgase von Gasverbrauchs-Apparaten 

In einpn K am 'n  abgeleitet, so g ilt Nachstehcndes:



a) in N eubauten em pfiehlt es sich, fiir die A bzugsrohre 
eigene Kamine anzulegen. In  solche K am ine diirfen keine 
sonstigen Feuerungen eingeleitet werden.

bj In bestehenden Gebiiuden is t nach  M oglichkeit ein 
R a u c h k a m i n  ais A bzugskam in fiir die G asfeuerungen frei 
zu machen.

c) Ist das unm oglich , dann miissen die A bzugsrohre der 
Gasfeuerungen g ee ig n e te  A bsperr-V orrichtungen erhalten, 
durch die der E in tritt von Falsch luft aus unbeniitzten Gas- 
yerbrauchs-Apparaten in die R auchkam ine verhindert wird.

2. W aschkesselfeuerungen in H ausern, die mehr ais 
zwei Wohnungen enthalten, sollen n icht in K am ine geleitet 
werden, die andere Feuerungen auf nehmen.

3. Alle Kamine und R auchrohre m ussen dicht sein.
4. Die Kamine diirfen n ich t ineinander geleitet. Kamin- 

zungen diirfen an der Sohle des K am ins nicht durchbrochen 
werden.

D. W iirm eschutz der K amine.
Kamine, R auchrohre und R auchkaniile mussen "Vor 

starker Abkiihlung, F euchtigkeit und vor den nachteiligen 
W irkungen des W indanfalles nach Moglichkeit geschutzt 
werden. Die Fiihrung der K am ine an AuBenmauern ist 
tunlichst zu vermeiden.

E. K am infiihrung iiber Dach.
a) Die Kamine sind — unbeschadet der Vorschriften 

der zustandigen Bauordnuugen — so w eit uber die D achung 
hinaus zu fuhren, ais zur Erzielung eines guten  und unge- 
storten Kajninzuges und aus Griinden der Feuersicherheit 
notwendig ist.

b) Sie sollen nach oben offen ausm iinden. —
Arbeitsyermittlung fiir die deutsche Studentenschaft.

Von der S tudentenschaft der T e c h n i s c h e n  H o c h 
s c h u l e  D r e s d e n ,  A r b e i t s y e r m i t t l u n g  s a m t ,  
geht uns nachstehende M itteilung zu:

„Im November 1920 w urde das A rbeitsverm ittlungsam t 
der Studentenschaft der Technischen H ochschule Dresden 
gegrimdet mit dem Ziel, den S tudenten  praktische A rbeit 
zu ermoglichen und zugleich zur Behebung der N otlage der 
Studentenschaft dadurcn  beizutragen, daB bediirftigen Stu- 
dierenden gut bezahlte A rbeit nachgew iesen wird. Diese 
Bestrebungen wurden von vielen Seiten (Dozentenschaft 
der Hochschule, fiihrende Persónlichkeiten der Industrie 
usw.) lebhaft begriiBt und befttrw ortet. D aher konnten 
schon in den Osterferien 1921 60 S tudenten  ais Lehrlinge 
oder bezahlte A rbeiter dank dem Entgegenkom m en des 
„Verbandes sachsischer M etallindustrielien“ in der Ma- 
schinen- und Elektro-Industrie un tergebrach t werden.

Im Januar 1921 w urde eine V erm ittlung fiir Bau- 
mgenieur-Studenten eingerichtet, die sogleich vom  „D eut
schen Betonverein“, dem „E isenbau-V erband“ und dem 
„Reichsverband fiir deutsches T iefbaugew erbe“ durch viele 
zur Verfiigung gestellte, m eist vollbezahlte A rbeitsstellen 
unterstiitzt wurde, sodaB dieses A ngebot n ich t gedeckt 
werden konnte. Die A. E. G. in  Berlin b ildet einige w irt
schaftlich besonders sćhlecht gestellte  S tudenten  gegen den 
tarifmaBigen Arbeitslohn vorzuglich aus; in der Maschinen- 
und Elektro-Industrie sind fur die kom m enden Ferien iiber 
300 Stellen vorhanden, von denen e tw a 100 voll bezahlt 
werden; die staatlichen U nternehm ungen boten  vielen 
Studierenden z. T. rech t lohnendes Unterkom m en, so einige 
Bergwerksdirektionen, das M aschinenbetriebsbiiro der Eisen- 
bahn-Generaldirektion D resden, die D irektion der E lek tn - 
zitatswerke Hirschfelde (fiir m oglichst viele S tudierende ais 
Maurer vollen Tariflohn und kostenlose U nterkunft). Bis 
jetzt wurden verm ittelt: O sterferien 1921 60 S tellen;
Sommerferien 1921 160 Stellen; O sterferien 1922 220
Stellen. (Fiir die kom m enden Ferien  sind fiir w eit iiber 
300 Bewerber Stellen vorhanden.) D azu kom m en noch die 
Stellen fiir die B auingenieure, dereń genaue A ngabe bis 
jetzt noch nicht zu erlangen w ar, und die fiir die Hochbau- 
Studenten.

Fiir die H o c h b a u - A b t e i l u n g  konnte  m it einer 
regelrechten Y erm ittlung ers t in diesem Sem ester begonnen 
werden, da sich vorher tro tz  reichlicher „B efiirw ortung“ 
noch nicht geniigend Stellen ausfindig  m achen lieBen. Nun 
haben Yerhandlungen m it der I n n u n g  d e r  B a u -  
m e i s t e r  zu Dresden zu einem V ertrag  iiber P rak tikan ten -, 
Ausbildung gefiihrt, der einige Stellen bei D resdner Bau- 
meistern eroffnete. Zur Zeit schw eben noch Y erhand
lungen mit der T i s c h l e r z w a n g s i n n u n g ,  dereń Er- 
gebnis erst abgew artet w erden muB.

AuBer den schon angefiihrten s t a a t l i c h e n  E l e k -  
t r i z i t a t s w e r k e n  un terstiitz ten  uns noch einige P  r i - 
v a t p e r s o n e n  m it teilw eise auB erordentlich giinstigen 
Angeboten.

Neben der V erm ittlung p rak tischer A rbeit im B auhand- 
werk beabsichtigen wir, auch fiir die A usbildung der 
Studenten in Biiro und A telier giinstige M oglichkeiten zu

schaffen und dazu bedarf es neben dem Wohlwollen, das 
uns einige personlich geworbene A rchitekten und die L a n -  
d e s s i e d l u n g s - G e s e l l s c h a f t  bisher durch Be- 
schaftigung von S tudenten zu giinstigen Bedingungen ent
gegen brachten, vorA llem  der U nterstu tzung des „ B u n d e s  
D e u t s c h e r  A r c h i t e k t e n "  und jedes einzelnen der 
ihm angehorenden A rchitekten.

Bei E instellung von Studenten b itten  wir zu bedenken, 
daB eine n ich t zu geringe Bezahlung fiir die Ausbildun; 
insofern giinstig w irkt, ais sie den Betreffenden verpflichtet, 
sein Bestes zu leisten und daB heute schon ein groBer Teil 
der S tudenten sein Studium  aus erarbeiteten eigenen 
Mitteln bestreitet.“

W ir glauben, daB diesem W unsche der Studenten, und 
zwar n icht bloB jenen der D resdener Hochschule, Folgę zu 
leisten fur j e d e n  A rchitekten zur Pflicht gem acht werden 
musse. H andelt es sich dabei ja  nicht nur um die arbeits- 
willigen jungen Manher, sondern um die A usbildung des 
architektonischen Nachwuchses uberhaupt. Es wird damit 
der W unsch, der gerade in H ochschulkreisen lau t wurde, 
der Erfiillung zugefuhrt, daB neben der tlieoretischen auch 
die praktische A usbildung d er A kadem iker beriicksichtigt 
werden miisse, Gedanken, die sich ja  auch in den Organi- 
sationsplanen fiir die Hoclischulen ausgew irkt haben. — 

Zur Vollendung des achtzigsten Lebensjahres von Franz 
von Hoven. Nun is t er am 25. Ju li 1922 wirklich 80 Jahre  
alt geworden, der ausgezeichnete A rchitekt B aurat Franz 
von H o v e n in F rankfurt a, M. W ir haben seiner im vori- 
gen Ja h r  gedacht und bei der V ollendung seines sieben- 
zigsten Lebensjahres einen AbriB seines Lebensganges und 
seiner fachlichen E ntw icklung gegeben. W ir freuen uns, 
berichten zu konnen, daB der „Frankfurter A rchitekten- und 
Ingenieur-V erein“ den Jub ilar zu seinem E h r e n m i t -  
g  1 i e d ernann t hat, denn er is t der einzige noch lebende 
M itbegriinder des nunm ehr 50 Jah re  bestehenden Vereins. 
Mogę dem bisher vom Schicksal B egnadeten dieses auch 
weiterhin gnadig sein und unser im vorigen J a h r  ausge- 
sprochener W unsch in Erfiillung gehen. —

Ein neuer Prasident der preuBischen Akademie des 
Bauwesens is t in der Person des friiheren Oberhofbaurates 
A lbert G e y e r einstimm ig gew ahlt und vom preuBischen 
S taatsm inisterium  beśta tig t worden. Nach dem Tod des 
dem Gebiet des W asserbaues angehorenden bisherigen 
Prasidenteń  Dr. Sympher war, dem iiblichen W echsel ent
sprechend, nunm ehr die Hochbau-Abteilung berufen, den 
Prasiden ten  zu stellen. Die W ahl fiel auf A lbert Geyer, 
den bisherigen D irigenten der A bteilung fiir den Hochbau; 
sie diirfte sich in der w eiteren E ntw icklung der Akademie 
ais eine sehr gliickliche erweisen. Gleichzeitig wurde zum 
Dirigenten fiir die Abteilung fiir Ingenieurwesen und 
Maschinenbau m it gleicher Einstim m igkeit der W irkliche 
Geheime O berbaurat S a r r e ,  ein ausgezeichneter Y ertreter 
des Eisenbahnwesens, gewahlt. —

Die Bildung von Fakultaten an den preuBischen tech
nischen Hochschulen. Namens des PreuBischen Staats- 
ministerium s h a t der PreuBische Minister fiir W issenschaft, 
K unst und Volksbildung m it ErlaB vom 15. Jun i 1922 
Folgendes bestim mt:

1. An den preuBischen technischen Hochschulen werden 
nachstehende F a k u l t a t e n  gebildet, soweit die ent- 
sprechenden A bteilungen vorhanden sind:

a) eine F a k u l t a t  f i i r  a l l g e m e i n e  W i s s e n -  
s c h a f t e n ,  bestehend aus der bisherigen gleich- 
namigen A bteilung, an der Technischen Hochschule 
H annover un ter Einbeziehung des Studiums der 
Chemie:

b) eine F a k u l t a t  f i i r  B a u w e s e n .  bestehend 
aus den bisherigen Abteilungen fiir A rchitektur- und 
fiir Bauingenieurw esen; diese F aku lta t fehlt an der 
Technischen Hochschule in Breslau;

c) eine F a k u l t a t  f i i r  M a s c h i n e n w i r t s c h a f t ,  
bestehend aus den bisherigen Abteilungen fiir 
M aschinenbau und — in Beriin — fiir Schiff- und 
Schiffsm aschinenbau; daneben is t in diese F aku lta t 
die A bteilung fiir E lekrotechnik einzugliedern, 
gleichgiiltig, ob dieses Gebiet bisher m it dem 
M aschinenbau verein ig t oder von ihm getrenn t in 
einer anderen A bteilung un tergebrach t w ar;

d) eine F a k u l t a t  f i i r  S t o f f w i r t s c h a f t ,  be
stehend aus den bisherigen A bteilungen .fiir Chemie 
und H iittenkunde und fiir Bergbau; insow eit diese 
Abteilungen vorhanden sind, kann  die F ak u lta t in 
drei A bteilungen: fiir Bergbau, fiir H iittenkunde und 
fiir Chemie gegliedert w erden; diese F ak u lta t fehlt 
an der Technischen Hochschule in H annover.

2. An der Spitze jeder F ak u lta t s teh t in Zukunft ein von 
den M itgliedern der F ak u lta t m it e i n j a h r i g e r  
A m t s d a u e r  g e w a h l t e r  D e k a n .
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3. D i e  V  e r t  r e t  u n g der Fakultaten  i m S e n a  t 
durch den D e k  a  n und mindestens einen V\ a  h i s e M  - 
n a t o r .  Besteht eine F aku lta t aus mehreren Ab- 
teilungen, so wird die Zahl der W ahlsenatoren so be- 
messen und das W ahlverfahren so gestaltet dafi jecie 
Abteilung mindestens einen Y ertreter (ais l»eKan 
oder W ahlsenator) im Senat besitzt.

4. Die Abteilungen konnen ais Unterglieder der Fakul
ta ten  bestehen bleiben. Der T atigkeitsbericht der Ab- 
teilungen soli noch besonders geregelt werden, wobei 
den durch die bisherige Entwicklung entstandenen Be- 
sonderheiten einzelner Fachgebiete tunlichst Rechnung 
getragen werden wird.
Diese Bestimmungen traten  mit dem 1. Ju li 1922 in 

K raft. —
Zur Neubesetzung der Stelle des Stadtoberbaurates 

von Cassel sucht die S tadt eine „erste K raft“. Bewerber 
sollen ihre Gesuche bis spatestens 20. A ugust 1922 ein- 
reichen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere 
entsprechenden Ausfiihrungen auf S. 188 dieses Jahrganges. 
Das dort von uns empfohlene Mittel der offentlichen Aus- 
schreibung der Stelle ist nunmehr benutzt. Móge den Be- 
werbungen zum Wohl der schonen S tadt eine von politi- 
schen Einfliissen freie, nur sachlich-kiinstlerische Beur- 
teilung zuteil werden. -—

Personal-Nachrichten.
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Die Tech

nische Hochschule in H a n n o v e r  hat die W iirde eines 
D o k t o r - I n g e n i e u r s  e h r e n h a l b e r  dem Archi
tekten Geh. Regierungs-Rat Prof. Bruno S c h u l z  in Berlin 
verliehen „ i n  A n e r k e n n u n g  s e i n e r  h e r v o r -  
r a g e n d e n  V e r d i e n s t e  a i s  t i e f g r t i n d i g e r  
F o r s c h e r  u n d  e r f o l g r e i c h e r  L e h r e r  d e r  a n 
t i k e n  B a u k u n s t  “. —

Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fiir ein 

Abstimniungs-Denkmal in Allenstein wird von einem beziig- 
lichen AusschuB mit Frist zum 1. Noyember 1922 unter in 
OstpreuBen lebenden oder geborenen A rchitekten aus
geschrieben. 3 Preise von 5000, 3500 und 2500 M., zwei 
Ankaufe fiir je 500 M. Unter den Preisrichtem  die Hrn. 
Prof. Friedrich L a  h r s in Kónigsberg i. Pr., Oberbaurat 
G o e 1 i t  z e r , A rchitekt L e b i u s und S tad tbaurat 
Z e r o c h , letztere in Allenstein. Unterlagen gegen 20 M. 
durch den „Ostdeutschen Heim atdienst A llenstein" in 
Allenstein, Bahnhof-StraBe 44.

Das Denkmal soli inhaltlich das bei der Volksabstim mung 
am 11. Ju li 1920 bewiesene Bekenntnis zum D eutschtum 
w achhalten und an einer Stelle errichtet werden, wo es 
allen Besuchern des ehemaligen Abstimmungsgebietes sich 
moglichst wirkungsvoll darbietet. Diese Stelle w ird in dem 
Platz vor dem neuen R athaus oder dem Platz am Regie- 
rungsgebaude erblickt. Die W ahl des Platzes, die Form 
des Denkmals und die A rt seiner Aufstellung bleiben den 
Bewerbern uberlassen. Auf die Einordnung in die Um- 
gebung wird entscheidender W ert gelegt. Uber das Materiał 
sind Angaben nicht gemacht. F iir die Ausfiihrung sind 
rund 300 000 M. vorgesehen. Falls der W ettbewerb eine 
zur Ausfiihrung geeignete Losung ergibt, ist in Aussicht 
genommen, einem der Preistrager die weitere Bearbeitung 
zu iibertragen. —

Wettbewerb Kolner Kaufmannshaus. Die groBe Bedeu- 
tung, die der Neubau der Kolner Borse in unm ittelbarer 
Nahe des Domes hat, erk lart ohne W eiteres das weitgehende 
Interesse, das die Ausstellung der Entwiirfe, die zum W ett
bewerb eingereicht worden sind, im Kunstgewerbemuseum, 
findet. Bei dem Neubau des Borsenhauses is t eine Fiille 
von Mogiichkeiten fiir die G estaltung des Bauwerkes ge- 
geben. Aus der V erschiedenartigkeit der Raume, die das 
Gebaude umfassen soli, entspringt eine gewisse Schwie- 
rigkeit der Aufgabe. Im Gegensatz zu vielen kleineren, 
m ittleren und groBeren Raumen, die in dem Gebaude unter- 
gebracht werden sollen, fallt unter den aufgestellten E nt
wurfen immer mehr oder weniger der groBe Borsensaal 
heraus. Es ist unverkennbar, daB dieser den A rchitekten 
unter den gegebenen Yerhaltnissen mancherlei Sorge be- 
re ite t hat. In einer groBen Zahl von Entwurfen sieht man 
den Saal aus der Baumasse hervortreten, wogegen andere 
denselben so gut wie nicht nach auBen in Erscheinung- 
treten  lassen. 8

Mit der von der Stadtverw altung friiher geplanten Fest- 
halle, die im stande sein sollte, groBe Volksmassen in sich 
aufzunehmen, wird man nicht mehr zu rechnen haben So 
kommt beim B etrachten der Entwiirfe wohl der Gedanke 
ob an diesen Zweck des neuen Hauses auch uberall e e ’ 
niigend gedacht worden ist. Es ist aus den vom Preis-
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gericht anerkannten E ntw urfen nicht zu ersehen, ob man 
diese Moglichkeit, die durch den Zwang der Zeit Notwen- 
di»keit wurde, auch neben den Borsenzw ecken geniigend 
beriicksichtigen w ollte; denn die F reiraum igkeit des Saales 
in Bezug auf S tiitzenstellung laBt bei einigen Entwurfen 
zu wiinschen ubrig, w ogegen andere w ieder eine grofie 
Obersichtlichkeit durch Stiitzenfreiheit gew ahren. In sehr 
verschiedenem MaB haben die einzelnen V erfasser den Saal 
m it W andelgangen bedacht. Es diirfte doch wohl gewagt 
sein, gu t bew ertete Entw iirfe so in der Form  zur Ausfiih- 
rung zu bringen, wie sie die Zeichnungen darstellen in 
Bezug auf E rspam is an N ebenraum en und  W andelgangen. 
Die Entleerung unseres groBen Giirzenich-Saales is t trotz 
des breiten Flures, der ihm vorgelagert ist, a lsv e ra lte t an- 
zusehen. Man schatzt jedoch die A nnehm lichkeit des groBen 
Giirzenich-Saales bei Festlichkeiten  in Bezug auf seine 
Foyers, bestehend in den N ebensalen und dem Flur. Bei 
einigen Entwtirfen h a t m an auf diese unentbehrlichen An- 
nehm lichkeiten ganzlich verzichtet. Zu groBen Volksver- 
sammlungen, zu K undgebungen dem onstrativer A rt wird 
auch der zu errichtende B orsensaal herhalten  miissen. Einer 
Volksmenge von etw a 6000 Personen, die m an dem Saal 
sicherlich zumuten kann, miiBte eine bessere Zerstreuungs- 
moglichkeit auf W andelgangen geboten werden, ais sie bei 
m ehreren Entw urfen gegeben ist; h a t m an doch beiPausen 
mit G egenstrom ungen auf den Treppen zu rechnen, die sich 
auf Podest-V orraum en, wie sie z. B. ein preisgekronter Ent
wurf vorsieht, nur m it Hem m ungen abspielen konnen. Man 
kann  sich n ich t denken, daB in absehbarer Zeit in Koln mit 
noch einem anderen R iesensaal ais dem der Borse zu rechnen 
ware. Das zu errichtende B auw erk w ird fiir die gegenwartige 
G eneration neben seinen w irtschaftlichen Zwecken auch ein 
V ersam m lungshaus fiir alle moglichen anderen Veranstal- 
tungen werden. U nter diesem G esichtspunkt betrachtet, 
hatte  man wohl annehm en konnen, daB in den einzelnen 
anerkannten  Entw urfen nach dieser H insicht eine klare 
Staffelung vom Besseren zum B esten herauszulesen ware. 
Wie die Entwiirfe aber dartun, scheint m an sich dahin ge- 
einigt zu haben, m ehr auseinander w eisende Eigentiimlich- 
keiten  der Entw urfe ais die logischen Entwicklungsphasen 
in Bezug auf die verschiedene B enutzung des Saales zu 
beriicksichtigen. Aber n ich t nur die Saaianlage der ver- 
schiedencn Entw urfe is t erheblich abweichend, sondern 
auch die auBere G estaltung der Entw iirfe is t in ihrem we- 
sentlichen Gehalt sehr verschieden. Auf der einen Seite 
lebt nach dem Rhein zu eine bliihende Romantik auf, 
festungsartige Baum assen w erden aufeinander gettirmt, 
groBe, um fangreiche, nach dem Rhein zu aufgeloste Bau
massen lagem  zusam m enhangslos vor dem Domchor. Es 
scheint fas t so, ais ob das w eit bescheidenere Stapelhaus 
ohne seine besondere R iicksichtnahm e auf das romantische 
Koln groBer dastande. A nderseits findet man geschlossene 
Baumassen, die doch wohl eher yersprechen, eine Yerbesse- 
rung des S tadtbildes zu w erden, zum al sie einen guten Aus
gleich zu dem von Professor S c h u m a c h e r  geplanten 
Briickenkopf bilden.

Nach einer eingehenden Priifung des umfangreichen 
Materiales wird wohl in den m eisten Beschauern der 
W unsch rege werden, daB iiber das Ergebnis des Wett- 
bewerbs hinaus noch mehr ais eine F rage von grundsatz- 
licher Bedeutung beantw ortet w erden moge. Der Riesen- 
bau zwischen Dom und Rhein muB drei Aufgaben erfiillen: 
die beste, modern eingerichtete Borse zu sein, der Stadt 
Koln endlich den groBen, zeitgemafien, heute noch fehlen- 
den Saal zu geben und d rittens den ganzen Inhalt des 
H auses (Borse, Saal, Hotel, Laden, Biiros, Klubraume usw.) 
in eine auBere Form  zu bringen, die ein wiirdiges Glied in 
ein Stadtebild  fiigt, das n ich t n u r K olner Eigentum, son
dern a l l g e m e i n e s  d e u t s c h e s  G u t  ist. Ob durch 
den W ettbew erb diese F rage gelost ist, soli hier nicht unter- 
sucht werden. Einige aber, die den D rang und das Konnen 
in sich fiihlen, iiber den P lan  zu reden, haben im Interesse 
des Ganzen auch die Pflicht, es zu tun. — T. A.

Em Preisausschreiben zur Erlangung von Entwurfen 
fiir eine Krieger-Ehrung der Stadt Markneukirchen in 
Sachsen w ird un ter den in Sachsen lebenden oder in 
Sachsen geborenen K iinstlern zum 2. Okt. 1922 eriassen. 
Die K osten des Denkm ales sind m it 250 000 M. angenommen.

1000 MSe ZU 40°0, 2000 Und 1500 M'’ 2 Ankaufe zu
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in Magdeburg. — Tote. — V erm ischtes. — Personal-Nachrichten
— Wettbewerbe. —

Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
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