
DEUTSCHE BAUZEITUNG
56. J A H R G A N G  * N 2 69'.* B E R L I N ,  D E N  30. A U G U ST  1922.
* * * * H E R A U S G E B E R :  D R .-IN G . h. c. A L B E R T  H O FM A N N . * * * *

Alle Rechte vorbehalten. — Fiir nicht verlangte Beitrage keine Gewahr.

Das stadtische Waldkrankenhaus in Gera.
A rch itek t: S tad tb au ra t L u t h a r d t  in Gera-R. 

(F ortsetzung  aus No. 68).
a s  G e b a u d e  f i i r  I n f e k -  
t i o n s k r a n k e  (G rundriB  S. 414) 
eaithalt zw ei S ta tio n e n  im  E rd 
geschoB  u n d  zw ei im  O ber
geschoB  m it g e so n d e r te n  Zu- 
g a n g e n  u n d  e inem  fiin ften  E in 
g a n g  zu r P e rso n a ltre p p e , die zu 
d en  W o h n rau m en  d e r in  d iesem  
G eb au d e  ta t ig e n  S ch w este rn  u n d  
W a r te r  im  D achgeschoB  fiih rt. 

W ascheabwiirfe m it a u sre ic h e n d e r  E n tliif tu n g  fiir 
schmutzige W asche befin d en  sich  a u f  je d e r  S ta tio n  in  
den K losettraum en  m it e inem  b eso n d e ren  Z u g an g  von  
auBen. Es sind  h ie r w e ite s tg e h e n d e  M aB nahm en ge- 
troffen, um jede  A n s te c k u n g  zu y e rh iiten .

Eine D o e c k e r - B a r a c k e  lie g t im  W ald , e tw a  
40 m ostlich vom  In fe k tio n sg e b a u d e , u n d  d ie n t zur 
Aufnahme der L u n g e n k ra n k e n . S ie e n th a l t  e ine 
Frauen- und eine M an n e rab te ilu n g  m it K ra n k e n ra u m e n  
von einem bis a c h t B e tte n  u n d  is t g eg en  S iiden  m it 
gedeckten L iegehallen  a u s g e s ta tte t .

Das siidostlich  vom  H a u p tk ra n k e n h a u s  gelegene 
K o c h  - u n d  W a s c h k i i c h e n - G e b a u d e  b e s te h t 
aus K eller-, E rd-, O ber- u n d  te ilw e ise  au sg e b a u te m  
DachgeschoB. D ie E in g a n g e  zu r K och - u n d  W asch - 
kuehe sind g e tre n n t an  d e r N o rd se ite  a n g e o rd n e t, das 
dazwischen liegende H a u p ttre p p e n h a u s  f i ih r t zu den  
Schwesternspeise- u nd  G ese llsch a ftsrau m en  im  O ber
geschoB. D er S p e isen -A u sg ab erau m  is t  g eg en  den  
Kochraum, k a lte  K iiche u n d  G esch irr-R e in ig u n g srau m  
durch G lasw ande m it S ch ieb e fen ste rn  a b g e te ilt . H ier 
werden die S peisen  in  groB ere n  G efaB en em p fan g en  
und m ittels h e izb a re r W a g e n  n a c h  d en  v e rsch ied en en  
Stationen befo rdert.

Im K ochraum  sind  fiir d ie  H e rs te llu n g  d e r  S peisen  
yier D am pfkochkessel, zw ei v on  je  260 1 u n d  zw ei von  
je 200 1 In h a lt au fg es te llt. F iir  d ie  Z u b e re itu n g  b e so n 
derer Speisen d ien t e in  D am p fk o ch tisc h  m it sech s K ipp- 
topfen von  20— 50 1 In h a lt. Zum  K o ch en  d e r  Milch 
und des K affees s ind  zw ei w e ite re  k le in e re  D am p f
kochkessel vo rg eseh en  v o n  150 1 In h a lt.  A uB er den  
K ochkesseln h ab en  ein g roB erer G ash e rd  m it B ack - u n d  
Bratrohren, e in  E ta g e n b ra to fe n  u n d  W S rm etisch e  zum  
W arm halten v on  S peisen  A u fs te llu n g  g e fu n d en .

In d er k a lte n  K iiche (A nrich te) is t  u. a . d e r  T isch  
mit K iichen-A rbeitsm asch inen  v o rzu fin d en . E s  s ind  
das R eibe-, F le ischschneide-, B ro tsch n e id e - u n d  A uf-

sch n ittm asch in en , sow ie d ie  K affeem iih le  u n d  P assier- 
m asch ine . A lle  M asch inen  w erd en  m it e iner im  S ch ran k  
e in g eb a u ten  T ran sm iss io n  d u rch  E lek tro m o to r be- 
tr ieb en . Im  G esch irr-R e in igungsraum  (Sptilraum ) b e 
fin d en  sich ein v ie r te ilig e r G esch irrsp iiltisch , ein  m it 
D am pf g eh e iz te r T iich e rtro ck en sch ran k  u n d  ein T isch  m it 
e lek trisch  a n g e tr ie b e n e r  M esserpu tzm aschine. E in  N eben- 
ra u m  e n th a l t S ch ran k e  zum  A ufbew ahren  v o n  G esch irren  
u n d  A b ste lltische . D er in  u n m itte lb a re r  V erb in d u n g  m it 
dem  K o c h ra u m  s teh en d e  G em iiseputz-, F leisch- undF isch - 
z u b e re itu n g s rau m  is t m it e inem  S p tiltisch  fiir Gem iise 
a u s g e s ta tte t ,  e inem  w e ite ren  fiir K arto ffe ln , fe rn e r m it 
F le isohsp iilbecken , e iner K arto ffe lschal-M ąsch ine  m it 
e lek trisch em  A n trieb , H ack k lo tz  fiir F le isch  u n d  Ar- 
be its- u n d  A n rich te tisch . Y on  h ie r au s  f iih rt ein  elek- 
tr isc h e r  Speisen- u n d  M ateria lien -A ufzug  zum  K elle r 
u n d  h in au f in  d ie  L ag e rrau m e  des D achgeschosses. D en 
b e id en  K iih lrau m en  is t ein  g em ein scb aftlich er V orraum  
v o rg e la g e r t m it F isc h b e h a lte r  u n d  S ch ran k  zum  A u f
b ew ah ren  fe r tig e r  S peisen . D ie A nnahm e d er K iichen- 
m a te ria lie n  e rfo lg t in  einem  b eso n d eren  R aum , d e r vom  
W irtsch a ftsh o f au s  u n m itte lb a r  zugang lich  ist.

D ie W a s c h k i i c h e  b e s te h t au s  dem  W asche- 
annahm e- u n d  S o rtie rrau m , dem  W asch rau m  u n d  dem  
W asch e-T ro ck en rau m . Z ur T re n n u n g  d er versch ieden- 
a r t ig e n  W asch estiick e  d ienen  ho lzerne  S o rtie rg es te lle  im  
W asch ean n ah m e- u n d  S o rtie rrau m , zum  E inw eichen  
d e r W asch e  aus E isen b e to n  h e rg e s te llte  u n d  m it ge- 
s in te r te n  P la t te n  b ek le id e te  B o ttiche. D ie W asche  
k o m m t v on  h ie r au s  in  fa h rb a re n  H o lzgeste llen  in  den  
W asch rau m , v o n  d e r W asch m asch in e  au s  in  d ie  Spiil- 
m asch in e  u n d  Z en trifu g e , v o n  d a  in  d en  T ro ck en rau m . 
W asch e , d ie  g e ro llt, g e p la t te t u n d  a u sg eb esse rt w e rd en  
muB, wńrd d u rch  d en  W asch eau fzu g  n ach  dem  R oli-, 
P la t t -  o d e r F lick rau m  im  O bergeschoB  g esch afft.

D as O bergeschoB  e n th a l t  iiber d en  K o chkuchen - 
ra u m e n  d ie  S chw este rn -, Speise- u n d  U n te rh a ltu n g s- 
rau m e, fe rn e r m it besonderem  Z u g an g  v o n  auB en die 
K as in o rau m e  fu r die u n v e rh e ira te te n  A rz te , iibe r den  
W a sc h k u c h e n ra u m e n  d ie  W ohn- u nd  S ch la frau m e fiir 
d as  K u ch en p e rso n a l, d as  te ilw eise  au ch  n och  im  D ach 
geschoB  u n te rg e b ra o h t is t.

D as K e s s e l h a u s  mi t  d e m L e i c h e n h a u s  
(G rundriB  S. 414) u n d  d azw ischen  lieg en d em  W o h n h au s 
fiir B e trieb sp e rso n a l schlieB t den  W irtsch a ftsh o f gegen  
S iiden  ab . E s lie g t a n  d e r tie fs te n  S te lle  d es  G rund- 
s ttick s  u n d  b e s te h t au s  dem  K esse lrau m  m it ansch lie-
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Er d -  u n d O b e r g e s c h o f i  d e s V e r w a 11 u n g s - G e b a u d e s.

Er d-  u n d O b e r g e s c h o f i  d e s W i r t s c h a f t s - G e b a u d e s .

E r d g e s c h o f i  d e s  K e s s e l -  
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Bendem  Pum pen- u n d  Y erte ileraum . 
lieg t u n te r  dem  W irtsch a ftsh o f u nd

D er K oh lon raum  
ist, zu r H a lfte  in

d as  G e lan d e  e in g eb a u t, n eb en  dem  K eeselraum  an
geo rd n e t. D ie B esch ick u n g  e rfo lg t vom  W irt
sch aftsh o f a u s  d u rch  m eh re re  E inw urfsschachte . 
V on h ie r au s w e rd en  die K oh len  m it einem  leicht 
fa h rb a re n  W ag en  den  d re i D am pf oder W arm- 
w asse r e rzeu g en d en  H ochdruck-C ornw allkesseln  
m it zw ei F lam m en ro h ren  zugefiih rt. Im  ostlichen 
A nbau  des K esse lh au ses b e fin d e t sich ein Yerbren- 
n u n g so fen  fiir v e rb ra u c h te  V erb an d sto ffe . Die hier 
en ts teh en d en  R au ch g ase  en tw eich en  durch  den 
40 m hohen  K esse lh au s-S ćh o rn s te in . Die Anord- 
n u n g  d e r R au m e des dem  A nb lick  d er A nstalts- 
b ew ohner en tzo g en en  L e ich en h au ses is t aus dem 
G rundriB  zu ersehen . D er A u fbah rungsraum  tritt 
n ach  auB en w iird ig  in  d ie  E rsche inung .

F u r  d ie  B e h a n d l u n g  d e r  I n n e n -  
r a u m e  in  sam tlich en  G eb au d en  der A n sta lt wa
ren  p ra k tisc h e  u n d  h y g ien isch e  F o rd e ru n g en  mafi- 
gebend , dazu  tratein in a llen  K ran k en -, W ohn- und 
A u fe n th a lts ra u m e n  k iin s tle risch e  G esichtspunkte. 
In sb eso n d ere  s ind  d ie  F lu re  u n d  R aum e des H aupt
g eb au d es  in  hellen , fa rb freu d ig en  T o n en  behandelt, 
d e k o ra tiv e  Z u ta ten , w ie z. B. be i den  Tiirumrah- 
m un g en  u n d  in  d en  D eck en m itten , sind  sparsam 
u n d  w irk u n g sv o ll v e r te il t . M it einfachen Mitteln 
w urde  eine h e ite re , d en  S ee len z u stan d  der K ranken 
w o h ltu en d  b ee in flu ssen d e  S tim m ung  erzeugt. Be
sonders e rw ah n en sw ert h in s ich tlich  der farbigen 
W an d b em alu n g  sind  d e r lu s tig e , dem  Seelenleben 
des K in d es ang ep aB te  F rie s  in  d e r  K inderabteilung, 
fe m e r die e rn s te , fe ie rliche  A u sm alu n g  des decken- 
gew o lb ten  A u fb ah ru n g srau m es d er Leichenhalle 
d u rch  den  M aler O e h m , sow ie  die d er Schwestem - 
u n d  A rz te rau m e  im  W irtsch a ftsg eb au d e .

A lle G ebaude w u rd e n  m assiv  hergestellt, die 
F u n d a m e n te  in  K iesb e to n , die AuBen- und Innen- 
m au e rn  v on  g e b ra n n te n  Z iegelste inen  im Kalk- 
m ortel. D ie G eschoB decken  w u rd en  a is  Steindecken 
zw ischen  T -T ra g e m  sch a lls ich e r hergeste llt. Ais 
F uB bodenbelag  d ien en  in  den  F lu ren  u nd  einigen 
W o h n rau m en  L ino leum  au f K o rk estrich , in  den 
K ra n k en sa len  S te inho lz  au f Z em entestrich , im 
S chw estern - u n d  A rz te sp e ise saa l H e tze r’scher Stab- 
fuB boden, in  den  O pera tions-, B ade- usw . Raumen 
u n d  in  d e r M asch inenhalle  g e s in te r te  T onp la tten , in 
den  L ieg eh a llen  T e rrazzo  u n d  au f den  K unststein- 
trep p en  L ino leum  m it K an tsch ien en .

In  K ra n k e n 5 u n d  T a g ra u m e n , sow ie K orridoren 
usw . sind  d ie  W a n d ę  te ilw eise  im  un te ren  Teil 
e tw a  2 m hoch  m it E m aille fa rb e , d e r obere T eil und 
die D ecken  m it K a lk fa rb e  gestrich en . In  Bade-, 
W asch-, Spiil-, O pera tionsriium en  u n d  L aboratorien  
sind  sie in  R eichhohe  m it he llen , g la s ie rten  Fliesen 
b ek le id e t. In  den  O p era tio n srau m en  re ich t dieser 
F lie sen b e lag  bis zu r D ecke.

F iir e ine n a tu r lic h e  Q u erliiftung , nam entlich  in 
den  K o rrid o ren , is t  S o rg e  g e tra g e n . D ie Fenster 
sind  e iner b e sse ren  D u rch liiftu n g  w egen  fa s t bis 
zu r D ecke  g e fiih rt, d ie  O ffnungen  b e trag en  im 

D u rc h sc h n itt  l/5 b is '/e d er FuB- 
b o d en flach e  d e r  K ranken raum e.

D ie T iiren  im H aup tgebaude  
s in d  a b g e s p e r r t  u n d  vo llstand ig  
g la t t ,  s ie  sc h la g e n  in  M annstadt- 
sclie  T iirz a rg e n  ein, die Lei- 
b u n g e n  s in d  a b g e ru n d e t. Die 
W in d fa n g tiire n , d ie  zu r T rennung  
d e r  A b te ilu n g e n  in  den Ge- 
sch o ssen  d ien en , s in d  feuersicher 
v e rk le id e t  u n d  m it E lek tro lit- 
g la s  v e rg la s t.

A u lier d e r  e le k trisc h e n  Lei- 
tu n g  fiir L ic h t u n d  K ra ft ist 
a u c h  G a s le itu n g  y o rh an d en  fiir 
d en  K o ch  u n d  B ra th e rd  in der 
Z e n tra lk iic h e , d ie  W arm ekiiche 
u n d  in  den  T eek iich en  au f den 

E in e  G as - N o tb e leu c h tu n g  iste inze lnen
auB erdem

S ta tio n e n .
y o rg eseh en .
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Die V e rso rg u n g  sam tlich e r G eb au d e  m it H eizung  
und W arm w asser g e sch ieh t d u rch  eine  ze n tra le  F ern - 
heiz- und W arm w asse ran lag e , die vom  K esse lh au s aus 
einheitlich b e d ie n t w ird . Z u r E r la u te ru n g  d ie se r um - 
fangreichen vo rb ild lic li g e lo s te n  m asch in en tech n isch en  
Anlage is t ih rem  E rb a u e r , H o ch sch u lp ro fesso r H  ii 11 i g

tlb rig e n  is t  au f G liederungen  d u rch  P u tzges im se  fa s t 
ganz lich  yerz ich te t. D ie D ach e r s in d  m it n a tu rfa rb e n e n  
D achziegeln  e in g ed eck t. D ie groB en F lach en  d er P u tz - 
w an d e  u n d  d e r  D acher leu ch ten  aus dem  G riin  des 
W ald es u n d  des G arten s  m it seinen  lan g s  d er Z u fah rt- 
straB e sich  h in z ieh en d en  an he im elnden  L auben - u nd

M i t t e l t e i l  d e s  H a u p t g e b a u d e s .

G a r t e n a n l a g e .

(Dresden) am  SchluB d ie se r B e sp rech u n g  d as  W o rt 
gegeben.

Die A uB enw ande sam tlich e r G eb au d e  sind  e in h e it
lich m it einem  ra u h e n , n a c h  e in e r b e so n d e re n  T ech n ik  
hergestellten  K iesp u tz  v e rseh en  u n d  in  K a lk  gew eiB t. 
Die Saulen  der L ieg eh a llen  u n d  d ie  b ild h au e risch  be- 
handelte Y orhalle  d es  H a u p tg e b a u d e s  n e b s t dem  
B runnenbecken d a v o r  s in d  in  B e to n  h e rg e s te llt. Im

T erra s se n g a n g e n  k ra f t ig  h e rv o r u n d  geben  e inen  har- 
m o n ischen  grtin -w eiB -ro ten  F a rb en -Z u sam m en k lan g  ab .

D ie B a u k o s t e n  d e r  g a n z e n  A n lag e  b e lau fen  
sich  au f 1 762 700 M., d. h. 6409 M. fiir d as  B e tt. D abei 
is t  zu b e riick s ich tig en , daB ohne V erg ro B eru n g  des 
K essel- u n d  W ir tsch a ftsh au se s , d e r  O p era tio n ssa le  usw . 
d ie  je tz t  275 B e tte n  fa s sen d e  A n lag e  jed e rz e it au f 
400 B e tte n  e rw e ite rt, d . h. d e r  E in h e itss a tz  fiir d as
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B ett a lsd an n  au f e tw a 5400 M. (F riedensp re is) ver- 
r in g e rt w erden  k an n . In  den  B au k o sten  sind  die 
S traB enherste llungs-, K an a lisa tio n s- un d  W asserle itungs- 
k ó s te n  n ich t e n th a lten ; sie b e tru g en  e tw a  120 000 M. 
I>ie K osten  des In v en ta re s , dessen  B eschaffung  groB ten- 
te ils  in  die Zeit s ta rk s te r  P re iss te ig e ru n g  fiel, be lau fen  
sich au f e tw a  650 000 M. A us H eeresbestanden  w u rd en  
v iele  Mobel und  E inrich tungsgegfenstande p re isw ert er- 
w orben , w odurch  ein gew isser A usg leich  im  In v en ta r-  
k o n to  erm oglich t w urde.

D as P rog ram m  stam m t vom  le iten d en  A n sta lts -A rz t 
Geh. S an .-R a t Dr. S c h o m b u r g ,  der B au -E n tw u rf

vom  S ta d tb a u ra t  L u t l i a r d t ,  d e r  b e i d e r Aus- 
a rb e itu n g  un d  B au le itu n g  d u rch  d en  A rch itek ten  
S c h e l i e n b e r g  u n te r s ti i tz t  w urde . B au fiih re r w ar 
d er T ech n ik e r G r a f ;  auB erdem  w a re n  bei d e r  Be- 
a rb e itu n g  d ie  A rc h ite k te n  L  ii c h a  u  e r  u n d  H  u  b - 
r  i c h  t , °d ie  T e c h n ik e r  G r a s  e r  u n d  K r u g e r  zeit- 
w eise  b e te ilig t.

Die A u sfu h ru n g  e rfo lg te  fa s t  aussclilieB lich durch 
G erae r H an d w erk e r u nd  F irm en , die H eizan lag e  durch 
d ie F irm a  R i e t s c h e l  & H e n n e b e r g  in  D resden.

R e g ie ru n g sb a u m e is te r  K  e r  z (G era).
(SchluB folgt.)

Vermischtes.
Zum 70. G eburtstag des Geheimen Archiv-Rates Prof. 

Felix Wolff in Berlin. Am 31. August 1922 vollendet Prof. 
Felix W o 1 f f in Berlin sein 70. Lebensjahr. Am 31. A ugust 
1852 In Berlin geboren, machte der Jub ilar seine fachlichen 
Studien auf der alten Bauakademie in Berlin und auf dem 
damaligen Polytechnikum  in K arlsruhe, und tr a t 1878 in 
den Baudienst der Kgl. Museen in Berlin. Seine T atigkeit 
erstreckte sich neben den Umwandlungen im Alten Museum 
aUch auf die heute nicht mehr bestehende Alte Borse, die 
einen Teil der staatlichen Kunstsam m lungen enthielt und 
griff zugleich auf die Kgl. Bibliothek iiber. Die Haupt- 
arbeit leistete Wolff bei der E inrichtung der Raume des 
neuen Kunstgewerbe-Museums in der Prinz Albrecht-Strafie 
in Berlin und bei der m it ihm verbundenen Unterrichts- 
anstalt. 1883 schied Wolff aus dem S taatsdienst aus, um 
sich der freien Berufstatigkeit zu widmen, die er 15 Jah re  
lang ausubte. Ende 1899 wurde er zum Konserwator der 
geschichtlichen Denkmaler im ElsaB berufen und wurde in 
dieser Eigenschaft Schopfer und Y orstand des K aiserlichen 
Denkmal-Archiyes in StraBburg. In  zehnjahriger umfassen- 
der und umsichtiger T atigkeit ha t er dem Denkmalwesen 
der Reichslande eine Grundlage gegeben, die in vieler Be- 
ziehung m ustergiiltig ist und yorbildlićh wurde. 1910 er- 
schien von ihm eine Schrift: „Einrichtungen und T atigkeit 
der Staatlichen Denkmalpflege im ElsaB in den Jahren  1899 
bis 1909“, in der er iiber seine K onservatoren-T atigkeit im 
ElsaB Rechenschaft ablegte. Die Schrift is t die letzte einer 
Reihe von Veroffentlichungen des Denkmal-Archiyes, in 
denen iiber die T atigkeit dieser Y erwaltungsstelle berichtet 
wird. 1903 erschien ais erste Veroffentlichung das „Hand- 
buch der staatlichen Denkmalpflege in Elsafi-Lothringen". 
Das Jah r 1908 brachte das „Elsassische Burgen-Lexikon“ ; 
es folgte ais Sonderwerk dem 1905 erschienenen „Yer- 
zeichnis der Zeichnungen und Abbildungen der geschicht
lichen Denkmaler in ElsaB-Lothringen.“ Das H aupt- 
yerdienst Wolffs in der zehnjahrigen T atigkeit der s taa t
lichen Denkmalpflege im ElsaB liegt in der Organisation. 
Sie wurde yorbildlićh fiir manche andere Organisation im 
Reich. 1909 tra t Wolff unter voller A nerkennung seiner 
T atigkeit im Siidwesten des Reiches von dieser zuriick und 
lebte zunachst in Potsdam , spater in Berlin im Ruhestand. 
E in in diesen Tagen erscheinendes W erk gibt Rechenschaft 
iiber die baukim stlerische Tatigkeit, die er ais freier Berufs- 
A ngehoriger ausubte. Sie enthalt zugleich eine Reihe groB 
angelegter Piane fiir Potsdam. —

Ersatzbausteine. In der vom Geh. B aurat P e t e r s  ver- 
faBten und in Nr. 65 der „Deutschen Bauzeitung“ abge- 
druckten Besprechung der „M itteldeutschen Ausstellung in 
Magdeburg" findet sich auch eine K ritik  iiber die auf der 
A usstellung yertretenen Ersatzbausteine. Dazu sei fest- 
gestellt, daB bei den yielgepriesenen Betonhohlsteinen viel 
zu wenig darauf geachtet wird, daB eine W ohnhaus- oder 
Stallw and neben geringer W arm edurchlassigkeit auch ein 
bestimmtes W armeaufspeicherungs-Vermogen haben muB, 
wenn dieselbe den heutigen Anforderungen der W arm ewirt
schaft entsprechen soli. Diesen so wichtigen Anforderungen 
kann aber nur eine W and entsprechen, die aus geeignetem 
Materiał hergestellt is t und auch eine bestimmte Mindest- 
menge dieses Materials in sich aufspeichert. Die diinnen, 
m aterialarm en W andę vieler Betonhohlbauweisen erfiillen 
diese Bedingung nicht.

Sehr anschaulich laBt sich diese Tatsache durch Heran- 
ziehung unserer Erfahrungen m it dem guten, alten Kachel- 
ofen und dem eisernen, ungefiitterten Kanonenofen er- 
hSrten. Die Ofen mogen in einem nur von AuBenwanden 
uinschlossenen Raum stehen. So lange das Feuer in dem 
eisernen Ofen brennt, wird der Raum warm und auch iiber- 
heizt sein. Leicht iiberheizt besonders dann, wenn die 
W andę sehr m ateriałam i und zum Ausgleich dafiir aus um 
sp festerem  Materiał hergestellt sind. Sind die W andę da
gegen aus weniger dichtem und reichlichem Materiał her
gestellt, so wird bei gleicher Heizwirkung eine Uberheizung 
w eniger leicht eintreten, weil die W andę fahig sind. die

iiberschiissige W arm e in sich aufzuspeichern. Sobald das 
Feuer im Ofen erloschen ist, w irk t der eiserne Ofen nicht 
mehr ais Erw arm er, sondern ais E rka lte r des Raumęs, denn 
die Luftsaule seines R auchrohres steh t sowohl mit der 
AuBenluft wie m it der Innenluft des Raum es in Yer
bindung. Infolge der guten  L eitfahigkeit der diinnen Eisen- 
w ande wird dem Raum dauernd W arnie entzogen und durch 
V erm ittlung der zirkulierenden L uft im  R auchrohr nach 
auBen fortgetragen.

Ebenso wirken die m aterialarm en, unporosen Hohl- 
wande des Raumes. Auch d arin  zirkuliert die Luft; sie 
entzieht der warm en Innenw andflache die der Raumluft ent- 
nommene W arm e und g ib t diese der ka lten  AuBenwand- 
flache ab. So kom m t es, daB der erst unmaBig heiBe Raum 
innerhalb einer hałben Stunde vo llstandig  ausgekiihlt sein 
kann. W andę aus reichlichem und warm espeichem dem  Ma
teriał w urden dagegen der A uskiihlung des Raumes durch 
Abgabe der zur H eizungszeit iibem om m enen iiberschiis- 
sigen W arm e sehr m erkbar entgegen wirken.

Nun sei ais W arm e-Erzeuger ein K achelofen gedacht. 
Der Raum sei von m aterialarm en W anden umgeben. Die 
W arm ehaltung im Raum wiirde dann dem zuletzt ange- 
fiihrten Beispiel entsprechen, nur daB Ofen und W and ihre 
Rollen vertausch t haben. Die m aterialarm en W andę ent- 
ziehen der R aum luft die W annę, und  die materialreichen 
Ofenwande geben nach Erloschen des Feuers die aufge- 
speicherte W arm e teils nach auBen und teils nach innen ab. 
Kommt nun zu dem m aterialreichen K achelofen noch die 
m aterialreiche R aum w and, so w ird ein d ritte r Zustand ge
schaffen. Ofen und W andę geben der erkaltenden Raum
luft gemeinsam ihren W arm eiiberschufi ab, und der Raum 
bleibt dauernd wohnlich warm.

Die groBte A usbeutung der erzeugten W arm e tr itt aber 
ein, wenn den L uftsaulen im Ofen und in den W anden jede 
zirkulierende und jede B ew egung iiberhaupt genommen 
wird. Beim K achelofen kann  man zur Erfiillung dieser Be
dingung die bekannte Ofenklappe einbauen. Die Yerbin
dung m it der AuBenluft is t dam it aufgehoben, und die Ofen- 
luft kom m t hin ter der geschlossenen K lappe nur zu der 
geringen Bewegung, die durch den W arm eabzug durch das 
K lappenm aterial bedingt ist. DaB die Ofenklappe aus ge- 
sundheitlichen Griinden verboten  w erden muBte, ist der 
heutigen W arm ew irtschaft wegen sehr zu bedauern. Den 
Luftm assen in den Hohlw anden aber kann m an unverboten 
so viel K lappen anlegen, wie m an will, und deshalb ist 
jede Hohlwand. die den darin  befindlichen Luftmassen 
freies Spazierfeld laBt, ein grober YerstoB gegen die heute 
notige sparsam e W arm ew irtschaft.

Die sparsam ste A usnutzung der Brennstoffe zwecks 
Erw arm ung der W ohnraum e ist also neben einer guten, 
sachgemaBen Isolierung der AuBenwande auch zum sehr 
gi-oBen Teil davon abhangig, daB diese AuBenwande aus 
geeignetem M ateriał, und vor Allem auch aus einer ge- 
niigenden Masse dieses M ateriales hergestellt werden. Der 
beste E rsatzbaustein ist w arm etechnisch gew ertet deshalb 
nicht der, w elcher sparsam  im M aterialverbrauch ist, son
dern der, welcher alle sonst geforderten guten  Eigenschaf- 
ten noch durch eine geniigende Masse warmespeicherndes 
Materiał erganzt. Und fiir den B auherrn is t nicht ein 
m aterialarm er, gekiinstelter Form stein billig, sondern d e r  
Stein bringt die groBte S parsam keit m it sich, d e r  i n 
s e i n e r  W a n d  d i e  S t u b e  w a r m  h a l t  u n d  H o l z  
u n d  K o h l e  s p a r t .  — W e i B - S c h 6 n b e r g ,  Baurat.

Wettbewerbe.
In ternationaler W ettbew erb B ebauungsplan Belgrad. An

dem m it dem III. P reis ausgezeichneten E ntw urf „Sveti- 
Sava ist auBer dem Geh. R eg.-R at Prof. Dr. Josef B r i x  
Berlin Baura t K arl B a r t  h in M erseburg-Rossen beteiligt. —f
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f ,. 7 erK  ?er Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
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