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Wien.
Von Dr. A lbert 

n  e inem  d en k w iird ig en  A u g en 
b lick  sc h ic k t sich W ien  an , die 
B esu ch er zu se iner H erbstm esse  
zu em p fan g en . W ien , diese
se lten e , d iese  e in z ig a rtig e  S ta d t, 
d ie  sich  e in s t D eu tsch lan d  und  
I ta lie n , d eu tsch e  .P o li t ik  u nd  
d e u tsc h e  K u ltu r  im  V erein  m it
ita lien isch e r K u n s t zu r H au p t- 
s ta d t  e rb a u te n ! W er h a tte  n ich t 

in gew issen T e ilen  W iens, n am en tlich  
den engen T e ilen  d e r  in n e re n  S ta d t,
das Geftihl g eh ab t, im  C oro n ari-Y ie rte l
von Rom  zu w an d e ln , w en n  e r die m it 
den P a la s te n  des o s te rre ich isch en  
H ochadels e in g esau m ten  G assen  d u rch - 
streifte? In  d er K a ise rw iird e  d es  eh e
m aligen D eu tsch en  R e ich es h ab en  
F ranken, S achsen , S chw aben  u n d  A le- 
m annen sich ab g e lo s t, b is  sie a u f  die 
H absburger iiberg ing . D ah e r m it m ag  
es kom m en, daB d as  R eich  la n g e  Z eit 
keine e igen tliche  H a u p ts ta d t  h a tte ;  
weder A achen , n och  R eg en sb u rg , noch  
die K aiserp fa lzen , n o ch  F ra n k fu r t  
konnten ais so lche H a u p ts ta d te  be- 
trach te t w erden . E rs t  a is  die H ab s
burger besch lossen , sich  d a u e rn d  in 
Wien n iederzu lassen , w u rd e  d ieses die 
H aup tstad t des A lten  R eich es, w enn  
auch n ich t dessen  e ig en tlich e r M itte l
punkt. D enn  d as  m itte la lte r lic h e  
D eutschland b lieb  b is  zu r R efo rm a tio n  
ein einheitliches, sow ohl in  p o litisch e r 
wie in k u ltu re lle r  B eziehung . D er G eist 
dieses groBen m itte la lte r lic h e n  D eu tsch -

H o f m a n n .  ■
lan d  s tro m t uns aus den  sto lzen  G o ttesh au sern , den  
D om en u n d  M unstern  v o n  S traB burg , B asel, F re ib u rg , 
S peyer, M ainz, K oln , R eg en sb u rg , Ulm, W ien, B ern  
usw . en tg eg en ; au s ihnen  k a m  eine einheitliche K u ltu r- 
an sch au u n g , die w ir in  den  V olksepen , in den  W erk en  
A lb rech t D iirers un d  in  so v ie len  an d e ren  K unst- un d  
K u ltu r-A uB erungen  w ieder e rk en n en  konnen . Y on  der 
R efo rm ation  an  ab e r g lau b t die G esch ich te  zwei 
D eu tsch lan d  fes ts te llen  zu ko n n en , d ie  selbst w ieder in 
v iele  T e il-D eu tsch land  z.erfallen, „w ie die go tischen



M afiw erk fenste r d u rch  ih r S tab - 
u n d  M aB w erk“. E s is t e ine d er 
in te re ssa n te s te n  F ra g e n  d e r W elt- 
gesch ich te , ob d ie  o s te rre ich isch - 
u n g a risch e  M onarch ie  n ic h t ein 
an d eres  S ch ick sa l s t a t t  d e r v o r 
u n se ren  A ugen  vo llzo g en en  K a ta -

len k te , w ie F rie d ric h  S ch iltz  in  seinem  1909 er- 
sch ien en en  W e rk  „W erd en  u n d  W irk e n  d es  B iirger- 
m in is te r iu m s“ b e ric h te t , d e r  M in is te r d ie  A ufm erksam - 
k e it des K a ise rs  au f d ie  E p o ch e  d e r  R efo rm ation . 
„W elch e  M ach tfu lle" , sa g te  e r , „ k o n n te  d as  H aus 
O este rre ich  e rr in g en , w enn  es den  n eu en  G lauben  
an een o m m en  h a t t e .“ U nd d e r  K a ise r  w ufite  d ie-em
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stro p h e  g e h a b t h a tte ,  w enn  sie 
sich  se in e rze it d e r R efo rm a tio n s- 
B ew eg u n g  an g esch lo ssen  h a tte . 
D iese F ra g e  h a t  schon  im m er 
d e n k en d e  K opfe  in  O este rre ich  
b e sc h a f tig t. W ah ren d  d e r  k irch - 
lichen  K am pfe  um  d as  J a h r  1848

E in w u rf m it k e in e r an d e re n  B eg ru n d u n g  zu b e g e g n e n ,. 
ais der, daB er e rw id e rte : „D as w are  gegen  die T rad i- 
tio n  m ein er F am ilie  gew esen .11 „B esser der T iirke  
s ieg t, a is  d e r p ro te s ta n tis c h e  K e tz e r!“ , w ar dam als das 
S ch lag w o rt d er k a th o lisch en  F iih re r. So nahm  die E n t
w ick lu n g  ih ren  L au f. S ie fiih rte  se it 1848 ab w arts , 
n ich t ohne g e leg en tlich  noch  e inm al heli aufzu flackern .
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Metternich iibernahm  die F iih ru n g  d es  S ta a te s . „D er 
o-erade W eg heiBt M ette rn ich ,“ sa g te  ein  M itglied  des 
nicht g u t bera ten en  K a ise rh au ses. 1848 en tw ick e lten  
sich die V erhaltn isse  so, daB M ette rn ich  m e in te : „D ie 
V erw irrung zur Zeit N apo leons I. w a r v ie l k le in e r ais 
die jetzige11. U nd er v e rla n g te  nach  e inem  energ ischen  
Kaiser. „W ir h ab en ,“ sa g te  er, „ lan g e  eine  M onarchie

n ich t au s G riinden  d e r P o litik , sondern  „ in  d e r  R iick- 
sich t fiir friihere  G eb rau ch e“ , W ag n ers  „R h ein g o ld “ ais 
m usikalisches F e s td ra m a  d u rch  d as  L an d  u n d  fiir das 
L an d  B ohm en erw erben  w ollte , sp rach  a is Z ukunfts- 
p ro g ram m  das v ie l b each te te  W o rt aus: „D ie E i n 
h e i t  des S ta a te s  is t v e rlo ren ; s tre b e n  w ir die E  i u  i g  - 
k  e i t  zw ischen O sterreich  un d  U ngarn  an !“ . A uch  der
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ohne M onarchen g eh ab t; w ir b rau ch en  e inen  K a i s e r ,  
e i n e n  w i r k l i c h e n  K a i s e r ,  d e r  s e i n e n  
W i l l e n  e n  e r  g  i s c h k  u  n  d  g  i b t !“ E rzh e rzo g  
Franz Joseph  w urde  nu n  m it 18 J a h r e n  fiir v o lljah rig  
erklart und bestieg  ais F ra n z  Jo se p h  I. d en  T h ro n  d er 
Monarchie. A ber auch  er k o n n te  d ie  Z e rse tzu n g  n ich t 
aiifhalten. F iirs t C arlos A u ersp e rg , d e r  a is  e in  Id ea l- 
bild vornehm er A n sch au u n g  g a lt ,  d e r  au s  A nlaB  d e r 
von ihm befiirw orte ten  bohm ischen  K o n ig sk ro n lin g ,

9- September, 1922.

S ta a tsg e d a n k e , den  die P ra g m a tisc h e  S an k tio n  zu r Be- 
h e rrsc h u n g  des inn e rlich  u n zu sam m en h an g en d en  Y o lker- 
gem enges g ew eck t h a tte , u n d  „d en  M aria  T h e re s ia  u n d  
Jo sep h  II. zu v o lle r M acht e rh o b en 11; den  noch  H e rb st 
in  e in e r R ede  m it den  W o rte n  g ep rie sen  h a tte :  „E s  
g ib t k au m  ein  L an d  in  O ste rre ich , d as  v o n  e i n e r  
N a tio n  bew o h n t is t;  d ah e r is t es n o tw en d ig , daB 
zum  S chu tze  d er S chw achen  e in  S ta rk e re r  e in tr i tt :  d e r 
S ta a t“ , auch  d ieser G edanke  v e rm o ch te  die Z erse tzung
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w ohl zu verzogern , aber n ich t au fzu h a lten  oder zu 
u n te rd riick en . Im m erhin  vo llz ieh t sich die e rs te  Re- 
g ie rungsperiode  des K aisers F ran z  Jo sep h  im  Z eichen 
eines m erkw iird igen  A ufschw unges, den  m an  den 
liberalefi. A ufschw ung  n a n n te  u nd  der das E rgebn is 
e iner G lanzzeit pa rlam en ta risch en  W irkens w ar. „W ehr- 
k ra f t  un d  geis tige  O berlegenhe it11, sch re ib t F ried rich

Z u k u n f t  z u z u f i i h r e  n “ . D er A ufschw ung
Ó sterreichs nach  d e r k rieg e risch en  N ied e rlag e  des 
J a h re s  1866 is t e ines d er b em erk en sw erte s ten  Phano- 
m ene d e r deu tsch en  G esch ich te , ja  v ie lle ich t der Ge
sch ich te  iib e rh au p t. D ieser A ufschw ung  w a r so g ro 6 
und  die K ra f te n tfa ltu n g  so b ed eu te n d , daB die k iihnsten  
T rau m e  nach  1866 eine so lche W en d u n g  n ich t erhofft

c/i
3
<

Schlitz, „m ach ten  sich n un  siegreich  ge ltend . D er ge- 
m einsam en T a tig k e it se iner h e rv o rra g e n d e n  M itg lieder 
g e lan g  eine m it reg s tem  E ife r au f po litischem , adm i- 
n is tra tiv em  u n d  w irtschaftlichem  G eb ie t geftih rte  
R efo rm arb e it“ . D er K a ise r v ers ich erte , e r sei en t- 
sch lossen , u nverb riich lich  au f d er B ah n  zu b eh a rren , 
die e r b e tre te n  habe, „ u n d  a u f  w e l o h e r  i c h  
h o f f e ,  O s  t e r  r e i  e h  e i n e r  g e d e i h l i c h e n

h a tte n ;  daB d as  A u slan d  d iesen  A u fsch w u n g  m it An- 
e rk en n u n g  u n d  S y m p a th ie  b eg le ite te  u n d  se lbst das 
F ra n k re ic h  N apo leons III. m it d iese r A n erk en n u n g  
n ich t zu riick  h ielt.

D a s  S y m b o l  d i e s e s  A u f s c h w u n g e s
a b e r  w  a r  d a s  n e u e  W i e n !  —

(SchluB  folg t.)
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Der Entwurf einer neuen
ie au s  dem  J a h r  1883 stam m ende 
W ien e r B au o rd n u n g  is t w ieder- 
h o lt G e g en stan d  vo n  A b an d e - 
ru n g e n , E rg a n z u n g e n  u nd  Y er- 
b esse ru n g en  g ew esen , ohne daB 
eine e inhe itliche  N e u o rd n u n g  zu- 
s tan d e  k am . E in  im  J a h r  1899 
g e w a h lte r  f iin fg lied riger A us- 
schuB verfaB te  in m eh rjah rig e r 
A rb e it e inen  E n tw u rf , d er im  J a h r  

1909 zw ar vom  S ta d tra t  angenom m en , vom  G em einde- 
ra t aber behufs V e rh an d lu n g en  m it den  H au p tb e te ilig te n  
zuriickgestellt w urde. E in  v e ra n d e r te r  E n tw u rf kam
i. J . 1914 zustande, d essen  E rled ig u n g  d u rch  den  W elt- 
krieg verhin- 
dert w urde.
Im J a h r  1920 
erschien dann  
eine Sonder- 
V erordnung, 

durch w elche 
zu G unsten 
vonKleinwoh- 
nungsbauten,
K le inhausern  
undD achwoh- 
mingen ganz 
erheblicheE r- 
leichterungen 

eingefuhrt 
worden sind.

N unm ehr 
ist in jiingster 
Z eitun terdem  
Vorsitz des 

S tad tra tes  
S ie g e l  durch 
„ein k leines 
K om itee“,wie 
es in den am t- 
lichen V orbe-
m erkungen heiB t, e ine v o lls ta n d ig e  „ E r n e u e r u n g  
d e r  g a n z e n  B a u o r d n u n g “ b e a rb e i te t  w or- 
den, die g e g en w artig  den  s ta d tis c h e n  K o rp e rsc h a f te n  
im E n tw urf zu r B esch luB nahm e v o rlie g t.

Der „M otivenberich t“ y e rb re ite t sich m it K la rh e it, 
s t e l l e n w e i s  m i t  e r s c h r e c k e n d e r  K l a r 
h e i t ,  iiber die e inzu fiih renden  N eu eru n g en . D a ru n te r 
befinden sich viele g u te , ab e r au ch  b ed en k lich e  und 
sogar e n t s c h i e d e n  v e r w e r f l i c h e  Y orsch lage , 
dereń V erw irk lichung  die sch lim m sten  F o lg en  ze itigen  
konnen. B eschaftigen  w ir un s v o ra b  m it dem  G u ten , so 
ist zunachst die E rw e ite ru n g  des k o m m u n a len  E n t- 
oignungsrechtes zu e rw ahnen , das a u f  a lle  „u n g esu n d en  
V erbauungen“, au f G riin flaohen , S p ie lp la tze  u n d  au f 
die ,„fur V o lksw ohm m gen g ee ig n e ten  F la c h e n “ aus- 
gedehnt ist. Die B estim inung , daB d ie  E n tsc h a d ig u n g  
den E rtrag sw ert n ich t iib e rs te ig en  d a rf , k a n n  indes zu 
starker U n g erech tigke it fiih ren . E in e  w illkom m ene 
Neuerung is t fe rner die F e s tse tz u n g  „ r iic k w a rtig e r  B au- 
fluchten“ . Die V erk eh rsf lach en  sind  in Z u k u n ft der 
Gemeinde u n en tg e ltlich  zu iib e rla ssen , d ie  d a s  R e c h t 
bat, die H ers te llu n g sk o sten  d e r S traB e n eb s t Z ubehor 
bis auf 40 m B reite  (in P reuB en  26 m) v on  den  A n- 
liegem vor In an g riffn ah m e  v o n  B au ten  einzuz iehen . 
Fiir gem einniitzige B au au sfiih ru n g e n  is t d ie  te ilw eise  
oder ganzliohe Ó bernahm e d e r  K o s te n  d u rch  die G e
meinde „gep lan t, w od u rch  sie a u f  d ie  R ic h tu n g  d er 
B autatigkeit en tsch e id en d  e in w irk en  k a n n “ . D ie Um- 
legung u n g erege lte r G ru n d s tu ck sg ren zen  is t  ah n lich  w ie 
in PreuBen g eo rd n e t; auB erdem  b ed a rf  es v o r  d e r B e
bauung der gem eind lichen  E rk la ru n g  e ines G ru n d stiick s 
ais B auplatz, die v o n  den  B e te ilig ten  n a ch zu su ch en  und  
innerhalb von 30 T a g e n  zustim m end  o d e r ab leh n en d  
zu entscheiden is t, A uch  je d e  g ru n d b u ch lfch e  V er- 
anderung von G renzen  u n te r lie g t d e r  g em eind lichen  
Genehmigung.

Bauordnung fur Wien.
D ie bau liche  V e ran tw o rtlich k e it is t au f die P lan- 

v e rfasse r a u sg ed eh n t w orden . J e d e  W ohn u n g  soli in 
Z u k u n ft a u s  m indestens zw ei R aum en  von  zusam m en 
28 (łm G rund flache  bestehen . Zu jeder, auch  der 
k le in s ten  W o h n u n g  muB ein e igene r A bort, zu je  zwolf 
W o hnungen  m indestens eine W aschk iiche  gehoren . Die 
F en stę rflach e  von  W oh n rau m en  muB w en ig sten s ein 
Z ehn te l d er F uB boden flache  b e trag en . K ellerw ohnungen  
sind  ve rb o ten . „D achw obnungen  sind d a g e g e n  im 
w e ite s ten  MaB zugelassen , w erd en  ab er au f ih re  A us- 
deh n u n g  a is W ohngeschoB  a n g e rech n e t,“ A uf einen 
d u rch au s  m odernen  S ta n d p u n k t s te llt sich d er E n tw u rf, 
indem  er bei den  techn ischen  Y orsch riften  die b isherige 
F e s tse tz u n g  b estim m ter M au ersta rk en  verlaB t, die W ahl

d e r  B austo ffe  
fre is te llt, an- 
d re rse its  ab e r 
„g ru n d sa tz - 

lic h d e n N a c h - 
w e isd e rT ra g -  
fah ig k e it for- 
d e rt. Bei ge- 

w ohn lichen  
K o n s tru k ti-  

onen erfor- 
d e r t  das w e
n ige  Zeilen, 
w ah ren d  bei 

ungew óbn- 
lichen  die ge- 
n au e  B erech- 
n u n g  schon  
h eu te  n ic h t zu 
um gehen  ist. 
D ie V orschrif- 
te n  k o n n en  
s e h  d ah e r 
h au p tsach lich  
au f d ie  F euer- 
sich e rh e it, d ie 
W id e rs ta n d s-

fa h ig k e it g eg en  W itte ru n g se in flu sse , den  W arm esch u tz  
u n d  g ew isse  S ich e ru n g en  d e r P e rso n  g egen  e igene  
u n d  frem de  U n v o rs ic h tig k e it b e sch ran k en , in  w elchen  
B ez iehungen  d ie  o b je k tiv e n  G ru n d lag en  d e r B eur- 
te i lu n g  n ic h t d ie  g le iche  E n tw ic k e lu n g  e rfah ren  hab en , 
w ie in  F ra g e n  d e r  re in en  F e s tig k e its le h re ."

D ie W irk u n g  k iin stle risch  h e rv o rrag en d e r B audenk- 
m ale  soli d ad u rch  g esch iitz t w erden , daB bei G enehm i
g u n g  v on  N eu b au ten  in dereń  U m gebung  die A rt der 
a rc h itek to n isch en  A u sg es ta ltu n g  an  die besondere  Zu- 
s tim m u n g  d e r G em einde g ebunden  w ird.

W en n  a lle  d iese B estim m ungen  u n te r  den  B egriff 
des G u ten  g e b ra c h t sind , so soli dam it ke in  u n b ed in g tes , 
b ed en k en fre ies  W e rtu rte il au sgesp rochen  w erden . W ie 
beziig lich  d er E n te ig n u n g s-E n tsch ad ig u n g , so is t auch  
bei B erech n u n g  der A n lieg e rb e itrag e  au f 40 m S traB en- 
b re ite , bei d e r A b leh iiung  d er E ig en sch a ft eines G rund- 
s tiick s  a is B aup la tz , bei d er u n b ed in g ten  B em essung  
d e r  M in d estg ran d flach e  e iner W o h n u n g  u n d  bei an d eren  
P u n k te n  d as  Y orkom m en  von  U nb illigke iten  u nd  H a rte n  
n ich t au sgeśch lo ssen , um  so w en iger, a is be i d er im 
A llgem einen  ra d ik a le n  T en d en z  des g an zen  E n tw u rfe s  
U bertre ib u n g en  n ic h t au sg esch lo ssen  sein  d iirften .

B esondere  B ed en k en  ab e r ru fen  ein ige  B estim - 
m un g en  herv o r, d ie  g e tre n n t zu b e tra c h te n  sind . „Um 
E rsp a rn isse  zu r besse ren  V e rw en d u n g  fiir g esu n d h e it- 
liche Ziele zu e r r e i c h e n , s o  heiB t es im  M otivenberich t, 
„ w u rd en  h in s ich tlich  d e r M au ers ta rk en , H o lzk o n stru k - 
tio n en , S tiegen , G ange  u. dgl. in  s ta tisc h e r  u n d  feuer- 
po lize ilicher B eziehung  w e itg eh e n d e  E rle io h te ru n g en  
g ew ah rt. B esonders d ie  F e u e rg e fa h rlic h k e it w ird  ge-
m einh in  s ta rk  iib e rsc h a tz t...................... L ieb e r e i n e n
M enschen  d e r G efah r e ines B ran d es o d e r a n d e re n  Un- 
falles au sse tzen , a is  zehn M enschen  an  T u b e rk u lo se  oder 
E p id em ien  zu g ru n d e  g ehen  la s se n .“ A uB erdem  w erd en  
z u g u n s te n  vo n  G ebauden , w elche  h o ch sten s  v ie r K lein-

B ii r g e r li Si u s e r  a u s  A l t - W i e n  a u f  d e r  M u s i k -  u n d  T h e a t  e r - A u s s t  e 11 u n g
W i e n  1 892.
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w ohnungen  (m it 60 <im re in e r B odenflache) besitzen , 
w eite re  E rm aB igungen  zugelassen . So w ich tig  d er jah r- 
zeh n te a lte  G ru n d g ed an k e  is t, so d a rf  doch  zum  N ach- 
te il d er S tan d fah ig k e it, d e r U n te rh a ltu n g s- un d  
H eizu n g sk o sten  u n d ' d e r F eu ers ich e rh e it n ic h t zu w eit 
g eg an g en  w erden . D ie G eringscha tzung  d er G efahr, 
daB ein M ensch v e rb ra n n t w ird , u n te r  dem  fik tiv en  
H inw eis au f die m ogliche R e ttu n g  v on  zehn K ran k en , 
w irk t beso rgn ise rregend . A n  sich m ogen  die -Trag- 
fah ig k e it fiir B e lastungen  der D achboden  b is  120 liS, 
d er W ohnraum e m it 150 ks, d e r T rep p en  u n d  G ange 
m it 200 kR' fiir 1 <im G rundflache , d ie  F euers ich e rh e it 
v on  T reppen  au s  E ichenho lz  oder u n te n  v e rp u tz tem  
T annenho lz , die d er U m fassungsm auern  a n  W ohn- 
riium en v o n  38 cm u nd  an d eren  R aum en  von  25 cm, 
sow ie d er gem einsam en  B ran d m au e rn  v on  ebenfalls
25 cm auch  bei hohen  G ebauden  in  d er R egel gen iigen . 
A ber die A bschw achung  d er F o rd e ru n g en  u n te r  das 
MaB der fiir K le in w o h n u n g sb au ten  e rlassene  N ovelle 
des Ja h re s  1914 e rw ecken  doch  bei a llgem einer A n
w endung  beg riin d e te  B edenken . „E s k om m t eben ,“ w ie 
es in  der B eg riindung  heiBt, „ a u f den  G eist an , in  
w elchem  die G esetze g e h a n d h a b t w erd en .11 DaB von  
S te in trep p en  u b e rh a u p t n ich t die R ede, u nd  d ie  lich te  
H ohe vo n  K le inw ohnungen  b is au f 2,30 m h e rab g ese tz t 
is t, e rsche in t jeden fa lls  unerw iinsch t.

D ag eg en  is t es in  m anchen  F a llen  eine tflber- 
tre ibung , zu verlan g en , daB v o r den F en s te rn  yon  
W ohnraum en  (auch  K uchen  u n d  D ienstbo tenzim m ern) 
die H ofbre ite  iiberall m indestens g le ich  d er G ebaude
hohe sein  muB, w ah rend  n u r  bei „zu  g e rin g e r T iefe  
des Bauiblocks11 u nd  R e ih en b au ten  vo n  n ich t m ehr a is
12 m T iefe  die H ofbreite  au f zw ei D ritte l d e r G ebaude
hohe bem essen  w erden  darf. Y on e iner H ofgem ein- 
sch a ft n a c h  B erliner A rt is t  k e ine  R ede.

N un ab e r d ie  e n t  s c h i e d  e n  v  e r  w  e r  f 1 i c h  e n  
N euerungen . Sie b esteh en  e rs ten s in  d er S t r e i c h u n g  
a l l e r  B a u z o n e n  u nd  zw eitens in  d er g ru n d sa tz - 
lichen  u nd  allgem einen  B esch ran k u n g  d e r G ebaudehohe 
au f d r e i  W o h n g e s c h o s s e ,  beim  A usbau  des 
D aches also  au f das E rdgeschoB  u n d  e i n  O bergeschoB.

D ie B eg riindung  fiir d ie  A bschaffung  d er B auzonen  
la u te t  w ortlich : „V on e iner B au zo n en -E in te ilu n g  w urde  
abgesehen . Zum e rs ten  en tsp rich t d as  W o rt n u r  m it 
hartem  Z w ang dem  B egriff, u nd  zum  zw eiten  la u f t der 
B egriff se lbst G efahr, d er E n tw ick e lu n g  des sozia len  
D enkens nachzuh inken . W an im  soli n u r  ein  T eil der 
B ev o lkerung  in  g liick licheren  Z onen leben, w ah ren d  der 
a rm ere  T eil zu r M ie tk asem e v e ru r te ilt  b le ib t?  E s w urde  
d ah er d er G em einde die F re ih e it ge lassen , sich fiir 
w e ite s tg eh en d e  B eto n u n g  des sozia len  G esich tsp u n k tes  
zu en tsche iden  oder d er F a h n e  v erm ein tlich er w irt- 
schaftlicher N o tw en d ig k e iten  w e ite r  zu fo lgen , ais 
w elche sich die In te re ssen  d er B od en sp ek u la tio n  gerne  
ausgeben . W er d e r M einung is t, daB das N ationa l- 
verm ogen  D eu tsch ó ste rre ich s v e rm in d e rt w ird , w enn  der 
Q u ad ra tm e te r am  S tep h an sp la tz  n ic h t v ie r tau sen d , 
sondern  v ie rh u n d e rt K ronen  k o s te t, soli d a ra n  durch  
die B au o rd n u n g  n ich t g eh in d e rt w erden . A ber auęh  
n ich t am  G egen te il!11

W elche  b edauerliche  V erirru n g  lieg t in  d iesen 
W orten ! Schon K arl M a y r e d e r  b a t  in  der 
„N euen  F re ien  P re s se 11 d a ra u f  h ingew iesen , daB 
die d u rch  den  B auzonenp lan  v o rgesch riebene  Ab- 
s tu fung , d ie  h au p tsach lich  in  e iner S ta ffe lu n g  d er Be- 
b au u n g sd ich te  u n d  -hohe b e s teh t, d u rch au s  n ich t n u r 
den  S chu tz  v o rn eh m er V illenv ie rte l bezw eck t, sondern  
in e rs te r  L inie au f den  S ta d te rw e ite ru n g sg riin d en  der 
A uB engebiete  zu g u n sten  der m in d erb em itte lten  Be- 
v o lk e ru n g  eine w e itrau m ig e  B auw eise herbeifiih ren  u nd  
die O b e rtrag u n g  d e r d ich ten  u n d  gesundheitsbed& nk- 
lichen  B eb au u n g  der In n e n s ta d t nach  auB en ve rh in d ern , 
daB sie fe rn e r d er W erts tc ig e ru n g  des B odens en tg eg en - 
w irk en  u n d  die d e r e inze lnen  Zone zuzuw eisenden  Ge- 
b ie te  e inem  bestim m ten  B auzw eck  zu fiih ren  w ill: dem  
W ohnen , d er G esch aftsab w ick lu n g  oder d er In d u s trie , 
d am it n ic h t die eine B en u tzu n g sa rt die an d e re  be- 
la s tig e  u nd  benaoh te ilige . In  a llen  H an d b ttch em  des 
S ta d te b a u e s  w ird  d er B auzonenp lan  a is d ie  G rund lage

einer w e itsch au en d en  S ta d tg e s ta ltu n g  bezeichnet. Dem 
oste rre ich isch en  u n d  d eu tsch en  V orb ilde  sind  die 
m eisten  a n d e ren  L a n d e r  gefo lg t, au ch  N o rd am erik a  
u n d  E n g lan d , w o g e ra d e  je tz t  die E in ze lfrag en  der 
Z onung  in  leb h a fte r  B ehaindlung sind. D ie B eseitigung  
d er S ta ffe lb a u o rd n u n g  in  W ien  w are  desha lb  ein schlim - 
m er R iick sch ritt.

N och  v e rlian g n isv o lle r w are  die g rundsa tz liche  
u n d  a llgem eine  B esch ran k u n g  d er Z ahl d er W ohnge
schosse au f d r e i ,  w enn  n ic h t d e r  G em eindera t in den 
ihm  g ee ig n e t ersche inenden  F a llen  eine groB ere „oder 
g e r in g e re “ Z ahl a u sd r iic k lic h ; fg e s ta t te t  „oder vor- 
s c h re ib t11.

D ie W o rte  „o d er g e rin g e re11 u n d  „oder v o rscb re ib t“ 
sind  dem  M o tivenberich t en tnom m en . Sie scheinen der 
F e d e r e ines a llzu  e ifrigen  V erfasse rs en tsch liip ft zu 
sein ; im  T e x t des B au o rd n u n g sen tw u rfs  finden sie sich 
n ich t. Im  O brigen lo h n t es sich, v o n  der B egriindung 
im  vo llen  W o rtla u t K en n tn is  zu nehm en:

„K ein  Zweifel, daB die V erm inderung  der Ge- 
schoG zahl den  B odenw ucher n ic h t ve rh in d ert, daB 
a b e r d ie  Y erm ehrung  ihn  in  je d e r W eise fo rdert! 
In sbesondere  die U ng le ichhe it d e r V erbauungsd ich te  
s te ig e rt n ic h t n u r den  W e rt d er b e tre ffen d en  G riinde 
se lbst, sondern  w irf t ihre W ellen  vom  S ta d tin n e rn  in 
die auG eren B ezirke. D er eine s te ig e rt den  P re is 
w egen d er d ich ten  B ebauung , der an d ere  w egen  der 
gesiinderen , u n d  so tre ib t e iner den  a n d e rn  in die 
H ohe. D azu  is t w irk lich  schw er einzusehen , w arum  
in gew issen  G eb ie ten  die M enschen v on  G esetzes 
w egen  in  u n g esu n d en  M ietkasernen  w ohnen  so llen , 
w ah ren d  fiir eine an d e re  B evo lkerungssch ich t, die 
sich m eist eine bessere  E rn a h ru n g  und  e inen  Som- 
m erau fen th a lt le is ten  k an n , alle m oglichen  G esund- 
h e itsv o rk eh ru n g en  ge tro ffen  w erden . W e ite r fangen  
die B aukosten  fiir das Q u ad ra tm e te r W ohnflache, 
w enn  die G eschoB zahl d r e i  iibersch re ite t, w ieder 
zu ste ig en  an , w eil hohere  k o n s tru k tiv e  A nfordem n- 
gen  g e s te llt w erden  m iissen. Die S traB en u nd  H ofe 
m iissen  bei ho h e re r V e rb au u n g  b re ite r  sein u nd  er- 
fo rd e rn  d ah er m eh r H erste llungs- u nd  E rh a ltu n g s- 
k o sten , im d  auB erdem , obw ohl d ies san ita re n  G rund- 
sa tzen  gegen iiber d ie  g e rin g ste  R o lle  spielen miiBte, 
d a rf  m an  n ich t g lauben , daB d u rch  hohere GeschoB
zahl die erfo rderliche  G esam tflache  gegen iiber einer 
d re igeschossigen  Y erb au u n g  w esentlich  v e rr in g e rt 
w ird . D ie tlb e rsch re itu n g  d ieser G eschoB zahl is t  also 
m it einem  ve rlo ren en  B au au fw an d  a n  un n iitze r A r
beit, d em n ach  m it einem  w irk lichen  v o lk sw irtsch a ft- 
lichen  Y e rlu s t y e rb u n d en , dem  n ich ts  g eg en iib ers teh t 
a is  d e r p riv a tw irtsch a ftlich e  G ew inn e in iger p riv ile- 
g ie r te r  K re ise  a n  d en  gestieg en en  G rundpreisen . —  
F e rn e r  sp rechen  as th e tisch e  G riinde gegen  eine g ro 
Bere G eschoBzahl. W enn  die G ebaudehohe ein ge- 
w isses MaB iib e rsch re ite t, w elches S ta d te  w ie K a rls 
ruhe  u n d  v iele  an d ere  deu tsche  K le in s tad te , ab er 
auch  un se re  a lten  V o rs ta d te  au fw eisen , und  das sie 
so anhe im elnd  m ach t, v e rlie r t sie d as  r ich tig e  Y er- 
h a ltn is  zur m ensch lichen  G esta lt; d iese erschein t 
zw erg en h aft, u n d  d ad u rch  w erd en  die S traB en  un- 
w ohn lich , gew innen  die H au se r den  E in d ru ck  der 
Z in skaserne . N ich t E ig en h au s  oder M iethaus is t h ier 
d ie  F rag e . D er E in d ru c k  w iire k e in  besonderer, w enn  
wir, v o rau sg ese tz t, daB w ir die M ittel h a tte n , in 
fiin fs to ck ig en  E ig en h au se rn  w ohnen  w urden . Zwi
schen  so lchen  G ebauden  laB t sich  w eite rs  ein M onu- 
m en ta lb au  n u r ineh r m it g ew a lttiitig en  M itteln  her- 
au sh eb en , w ah ren d  bei d re i G eschossen  noch  eine 
S au len s te llu n g , eine A ttik a  dazu  g en iig t. —  D er psy- 
ohologische G rund  d e r am erik an isch en  W o lk en k ra tze r 
is t n ich t E rsp a rn is  a n  B au k o sten  oder B auge lande ; 
denn  die K o sten  sind  u n verha ltn ism aB ig  teu re r ais 
beim  F lach b au , un d  d as  B au g e lan d e  is t iiberre ich lich  
v o rh an d en ; d e r w ah re  G runcl is t n u r  d ie  U nm oglich- 
k e it, in d er M asse der v ie ls to ck ig en  H au se r an d ers  
d ie  A u fm erk sam k e it au f sich  zu ziehen. —  T ro tz  
a lledem  e n th a l t sich d e r E n tw u rf  e iner zw ingenden  
B estim m ung  zu r d re ig esch o ss ig en  V erb au u n g . D e r  
G e m e i n d e r a t  k a n n  t u n ,  w a s  i h m  g e -
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f a l l t .  N ich t einm al die G eschoB zahl is t b eg ren z t, 
bis zu w elcher d e r G em ein d e ra t gehen  k a n n .“

Mit solchen oberflach lichen , W ah re s  u n d  F a lsch es 
m iteinander v e rm engenden  B e tra c h tu n g e n  w ird  ara t- 
lich die e inschneidendste  M aB nahm e b eg riin d e t, die je- 
mals fur die B au o rd n u n g  e in e r M illio n en stad t v o rge- 
schlagen w orden  ist. Im  g an zen  W ien e r G em einde- 
bereich, sowohl in den  A uB enbezirken  a is  in  dem  K ran z  
der inneren V orstiid te , sow ohl in  d en  noch  land lichen  
S tad terw eiterungsgeb ie ten  ais in  d e r In n e ren  S ta d t so l
len N eubauten  m it m ehr a is  d re i W o h n g esch o ssen  (das 
ausgebaute D achgeschofi m itg e rech n e t) n u r d an n  er- 
laubt sein, w enn d er G em ein d e ra t es im  e inze lnen  F a lle  
gestattet. D abei k a n n  d er G em ein d e ra t „ tu n , w as ihm  
gefallt11!

DaB bew ahrte  S ach v e rs tan d ig e , w ie M a y r e d e r  
und B a r t a c k ,  v o r so lcher O b ertre ib u n g  u n d  W ill- 
kiirherrschaft w arnen , v e rs te h t sich  fa s t v o n  selbst. 
Dem un ter dem  S ta d tra t  S iegel ta t ig  gew esenen  
„kleinen K om itee11 sch e in t es en tw ed e r a n  E in s ich t und  
Erfahrung gefeh lt zu haben , oder a b e r p o litische  L eiden- 
schaft F iihrerin  gew esen  zu sein. D u rch  solche MaBlosig- 
keiten w erden alle d ie jen igen , die sich se it J a h rz e h n te n  
der V erbesserung des W oh n u n g sw esen s un d  des W oh
nungsbaues gew idm et h ab en  —  zu ih n en  g la u b t auch  
der V erfasser d ieser Z eilen sich zah len  zu d iirfen  —  in 
die Geg-nerschaft g ed ran g t. N ich t, w eil sie das groBe 
Miethaus lieben, dessen  schlim m e E ig en sch a ften  d u rch  
baupolizeiliche Y o rsch riften  b e k a m p ft w e rd e n  m iissen  
und konnen, auch  n ich t, w eil sie d ie  hohe B ed eu tu n g  
des Flachbaues und  des d re ig esch o ss ig en  B auens un ter-

sch a tzen  —  beider Y orte ile  m iissen  u n d  konnen  durch  
d ie  S ta ffe lb a u o rd n u n g  g es ich e rt w erd en  — , so n d ern  
w eil sie gew ordene R ech te  a c h te n  u n d  w irtsch aftlich en  
U top ień  au s  dem  W ege  gehen .

F iir d ie jen igen  T eile W iens, w o die fiinf- bis sechs- 
geschossige  B au a rt (so in  d e r In n en s tad t)  oder die vier- 
b is flin fgeschossige B eb au u n g  (wie in  d en  inneren  V or- 
s tad ten ) sich  h is to risch  e n tw ick e lt h a t  u n d  zu R ech t 
b e s teh t, w iirde die a llgem eine V o rsch rift des D rei- 
geschossebaues —• u nd  ebenso die a llgem eine B estim - 
m ung, daB die H ofbre ite  ub era ll g leich  d e r G ebaude- 
hohe sein  m tisse —  in  ih re r W irk u n g  ein Y e rb o t fa s t 
a lle r N eu b au ten  bedeu ten . D as zu einer Z eit, in d er die 
s ta rk s te n  am tlichen  A n stren g u n g en  d a rau f g e rich te t 
sein  so llten , die p riv a tw irtsch a ftlich e  B au ta tig k e it, 
ohne w elche an  eine erfo lgversp rechende B ekam pfung  
d er W o h n u n g sn o t n ic h t zu d en k en  is t, zu fo rd em  s ta t t  
zu hem m en!

Z ugleich a b e r b e d e u te t die V erw eisung  a n  den Ge
m ein d e ra t, d er das V erb o t ln ildern  k an n , w o u n d  w ie 
„es ihm  g e fa llt11, n ic h t bloB d ie  E in rich tu n g  eines end- 
losen  G esch aftsg an g es, sondern  au ch  die E rh eb u n g  der 
G ese tz lo sigke it u n d  person lichen  W illk iir zum  offen t
lichen  R ech t, d ie  V erleg u n g  sach licher E n tsch e id u n g en  
in  eine aus dem  Z ufall u n d  U n y ers tan d  der M assenw ahl 
h erv o rg eh en d e , w echselnde , v ie lkopfige  V ersam m lung  
u n d  endlich  die zw ar ungew o llte , a b e r unverm eid liche  
B eg iin stigung  von  S chieberei un d  K o rrup tion .

M ogę d e r H im m el die schone osterre ich ische  H au p t
s ta d t v o r solchem  V erh an g n is  bew ahren! N ich t w erde  
Y e rn u n ft U nsinn, W o h lta t P lagę! —  J .  S t i i b b e n .

Die Wiener Herbstmesse und der osterreichische Bauingenieur und Architekt.

nter diesem T itel veroffentlicht der Ingenieur 
Dr. jur. Rudolf M a y r e d e r  in der „Neuen 
Freien P resse11 Ausfiihrungen, die seitens der 
nach dem A usland strebenden deutschen 
Fachgenossen nicht unbeachtet bleiben 
sollten. E r sagte u. a.:

„In Vorkriegszeiten haben sich im nahen Osten um 
die Ausfiihrung von Eisenbahnen, Briicken und in- 
dustriellen Anlagen hauptsiichlich' Pranzosen und Eng- 
liinder beworben, im letzten  Jah rzehn t auch reichsdeutsche 
Bauuntemehmungen, w ahrend der osterreichische Bau
ingenieur und A rchitekt einesteils in seinem dam als noch 
weiten Vaterland hinreichend B etatigung fand, anderen- 
teils in den diplomatischen und K onsularvertretungen  im 
Ausland zu wenig R iickhalt hatte , um do rt m it Erfolg auf- 
treten zu konnen. Is t es doch zu wiederholten Malen vor- 
gekommen, daB ein osterreichischer Industrieller oder 
Bauingenieur, wenn er die A bsicht hatte , sich im Ausland 
um eine Arbeit zu bewerben, gezwungen w ar, sich an einen 
reichsdeutschen G esandten oder K onsul um A uskunft zu 
wenden, da er diese von seinem ósterreichischen V ertreter 
nicht erhalten konnte. Der einzige R at, dessen m an von 
dieser Seite her sicher sein konnte, ging m eistens dahin, 
daB die wirtschaftlichen V erhaltnisse im Osten so schwan- 
kend seien, daB die Ubernahme von A rbeiten und Lieferun- 
gen mit zu groBen W agnissen verbunden sei. Gleichzeitig 
aber entfalteten deutsche, franzosische und englische Bau- 
ingenieure und A rchitekten eine um fassende Betatigung.

Inzwischen ist das Y aterland des ósterreichischen 
Ingenieurs viel kleiner und sind daher seinem heimischen 
Tatendrang so enge Grenzen gezogen w orden, daB er ge
zwungen ist, sich um ein ferneres A rbeitsfeld umzusehen. 
Es bestehen auch gute Aussichten, daB er den W ettbew erb 
mit den reichsdeutschen Fachgenossen besteht, denn diese 
sind anspruchsvolIer ais er. Franzosische, englische oder 
amerikanische Baugesellschaften haben in ihrem eigenen 
Vaterland so reiche V erdienstm oglichkeiten, daB sie sieli 
nur gegen sehr hohen V erdienst nach dem fiir sie doch 
viel ferneren Osten begeben, hingegen w achen sie iingstlich 
dariiber, dafi sie in ihrem eigenen Land kein deutscher oder 
deutschosterreichischer U ntem ehm er aus dem Feld schlagt. 
An Erfindungsgabe steh t d er osterreichische Ingenieur und 
Architekt seinen westlichen N achbarn keinesw egs nach, 
was schon durch die zahlreichen Entw iirfe bew iesen wird, 
die fiir Siedlungen, W asserkraftanlagen, Schiffahrtskanale, 
Eisenbahnen, Briicken und Industrien  innerhalb der letzten 
Jahrzehnte vor dem K rieg zur A usfuhrung gebrach t w orden 
sind und von denen eine grofie Anzahl heute entw eder 
schon ausgefiihrt werden oder in noch groBerer Menge 
wegen des w irtschaftlichen N iederbruches zuriickgestellt

w erden mufiten und nur zur offentlichen Besprechung 
gestellt worden sind.

D urch die politische Umgestaltung, die der nahe Osten 
erfahren hat, sind auch dort groBe Bediirfnisse nach neuen 
Bauten und Verkehrswegen wachgerufen worden. So 
herrscht auch dort allenthalben W ohnungsnot und es fehlt 
zu dereń Behebung an einheitlichen Entw urfen in tech- 
nischer und kaufm annischer Hinsicht. Aber gerade auf 
dem Gebiet des Siedlungswesens haben die W iener Archi
tek ten  in den letzten Jah ren  eine erstaunlich groBe Anzahl 
von Entw urfen hervorgebracht, von denen allerdings in
folge des w irtschaftlichen Niederganges nu r ein kleiner 
Teil zur A usfuhrung komm t. Im nahen Osten g ib t es 
aber noch W irtschaftsm ittelpunkte, in denen der wirt- 
schaftliche N iedergang nicht in jenem M'aB eingetreten ist 
wie bei uns, sodaB dort noch die Moglichkeit einer bau- 
technischen E ntfaltung  besteht.

Die N otw endigkeit des Ausbaues der W asserkrafte ist 
nicht eine auf Ósterreich beschrankte Einzelerscheinung, 
sie ergibt sich heute in allen K ulturlandern. Sie is t eine 
Folgę der Entw icklung der elektrotechnischen Industrie, 
die es erst seit jiingster Zeit ermoglicht, m it Erfolg elek- 
trische Energie, die an geeigneten Stellen erzeugt wird, 
dorthin zu leiten, wo sie gebraucht wird. Deshalb werden 
uberall im siegreichen W esten, wo die K apitalskrafte reich- 
lich vorhanden sind, die W asserkrafte ausgebaut, aber auch 
in Bayern und selbst im schwachen Ósterreich reg t sich 
bereits eine lebhafte B autatigkeit und es steh t zu erw arten, 
dafi eine solche auch auf Rufiland und die B alkanstaaten  
iibergreift. Das Y erkehrsbediirfnis ha t durch die neuen 
politischen Grenzen vielfach andere R ichtungen bekommen 
und findet in diesen keine StraBen und Briicken, Schiff- 
fahrtsw ege und Eisenbahnen, dereń Ausbau heute nicht 
nur eine w irtschaftliche, sondern haufig noch m ehr eine 
politische N otw endigkeit gew orden ist.

Die W iener H erbstm esse gibt ihren Besuchern Gelegen- 
heit, m it den ósterreichischen Bauingnieuren und Archi
tek ten  Fiihlung zu nehm en und  zu erfahren, auf welchen 
Gebieten des Bauwesens sie sich von ósterreichischen In- 
genieuren und  A rchitekten  beraten  lassen konnen. D eshalb 
haben sich die hervorragendsten K orperschaften  auf dem, 
G ebiet des ósterreichischen Bauwesens zusam m engetan, 
und zwar die „W iener B auhiitte11, die „N iederosterreichische 
Ingenieurkam m er11, die „G enossenschaft der Bau- und 
Steinm etzm eister11, der „O sterreichische Ingenieur- und 
A rchitektenyerein11 und die „Z entralvereinigung der Archi
tek ten  Ó sterreichs11, um  die Gruppe Bauwesen zu einer 
„Baum esse11 auszugestalten  und  in ihrem R ahm en eine 
E ntw urfs- und  Modellmesse zu schaffen.11 —
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Vermischtes.
Das Feuer-Lóschgerat Minimax der Aktiengesellschaft 

Minimax in Berlin is t ein H andfeuerloscher, der sich durch 
seine leichte H andhabung und seine W irksam keit bereits 
eine weite Y erbreitung erobert und das Unternehmen seit 
20 Jah ren  zu einem internationalen entw ickelt hat. Die 
roten FeuerlOscher dienen in der Hauptsache zur Be-
kam pfung von Branden fester Stoffe, also in Hallen, Innen- 
raumen, V erkaufsstanden usw., w ahrend fiir E rstickung von 
Branden leicht entziindliclier Fliissigkeiten, von Karbid- 
Branden, Branden von Hochspannungs-Anlagen usw. die 
Minimax-Tetra-Apparate benutzt werden, die m it Tetra- 
Chlorkohlenstoff gefiillt sind. Nach den Angaben der 
Firm a sind bisher etw a 2 Millionen Minimax-Loscher im 
Gebrauch und es wurden seit 1904 mehr ais 60 000 Brande 
durch diesen A pparat im E ntstehen geloscht und 122
Menschenleben aus unm ittelbarer Lebensgefahr errettet. 
Industrie, Landw irtschaft, A usstellungen und das Wohn- 
haus haben m it Erfolg Gebrauch yon ihm gemacht. Der 
A pparat kann in 2—3 Minuten nachgefiillt werden und 
nicht yersagen, weil der D ruck erst im Augenblick des 
Gebrauches entsteht. Der Minimax kann 12 m weit und 
8 m hoch spritzen. —

Eine Neuerung in der Aufbereitungs-Technik zur Ver- 
wertung von Kohlenschlacken, Riickgewinnung von Koks 
und fabrikmafiige H erstellung yon hochwertigen Bausteinen, 

P la tten  und dergleichen, sind der
S c h l a c k e n - S e p a r a t o r  

. .K o r n e t “, D. R. P. a., und die neue 
M a u e r s t e i n - S t a m p f m a s c h i n e  
„ P h ó n i x “ D .R .P . a., der Firm a „Bifa“, 
B a  u g e s e 11 s c h a  f t  i n d u s t r i -  
e l l e r  F a b r i k - A n l a g e n  G. m. b. H. 
in F rankfurt a. M., Hohenstaufen-Str. 1 f. 
Die Firm a erzielte nach ihren Angaben 
m it ersterem  A pparat 3 0 0  Z e n t n e r  
f a s t  r e i n e n K o k s  a n  e i n e m  T a g  
i m  W e r t  v o n  e t w a  3 0 0 0 0  M. 
Die Ausbeute an K oks erfo lg t in der 
K ornung von 5—80 mm Korngrófie rest- 
los bis auf 1 v. H., es bleibt daher fast 

reine Schlacke zuruck. In  A nbetracht der steigenden 
Brennstoffpreise is t die Neuerung beachtenswert. Gleiche 
Beachtung yerdient die neue M auerstein-Stampfmaschine; 
sie ersetzt zwei Schnellschlag-Pressen und zwei A rbeiter 
und gesta tte t die W iederyerw endung von yorhandenen 
U nterlagsbrettern. Die Abbildung zeigt ihren Aufbau. — 

Aristos-Ziegel. Ais ein F o rtsch ritt in der Vervoll- 
kom m nung des Ziegelbaues w ird die A r i s t o s - Z i e g e l -  
M a s s i v b a u w e i s e  bezeichnet. Das W esen dieser Bau

weise beruht auf dem
Y erm auem  tragfahiger, 
grofiform atiger A r i - 
s t o  s- Hohlblockziegel 
m ittels des S c h 1 i e fi - 
G r i f  f e s  (D .R .P ', wo- 
durch ein a l l s e i t i g e r  
warme- und wind- 
dichter V e r s c h l u f i  
der Ziegel-H ohlraum e 
auf der Baustelle be- 
w irk t w erden und ein 
M auerwerk entstehen 
soli, welches sich durcli 
Isolierwirkung, Schutz 
gegen D urchfeuchtung, 
Schall- und Ungezie- 
ferausbreitung sowie 

, . , geringe H erstellungs
kosten auszeichnet. Das B auverfahren soli aufierdem eine 
V erbilligung um nahezu 50%  gegeniiber dem Vo 11 ziegel- 
M auerwerk erm oglichen; die Verbilligung soli durch Er- 
sparm sse an Bauzeit, Mórtel, Steinen, T ransportkosten  und 
Lohnen erzielt werden. N aheres durch die „Aristos-Haupt- 
yerw altung, Franz E rdm enger“ in O ranienburg bei Berlin. — 

Das Gewachshaus. Die groBen Annehmlichkeiten, die 
ein Gewachshaus bieten kann, beruhen darauf, dafi in einem 
von Glas umgebenen Raum, zu dem das Licht ungehindert 
Z u tn tt hat, in rauher Jahreszeit durchschnittlich eine hohere 
und gleichmafiigere Tem peratur herrscht, ais im Freien 
™  fluchtiger Sonnenblick kann eine behadiche W arme 
erzeugen, die Stunden lang anhalt. Selbst bei bedecktem 

ei7 lrk^  das zerstreute Himmelslicht noch eine E r
warmung des Raumes und schafft die Mćidichkeit des ver- 
stark ten  Gedeihens aller darin untergebrachten Pflanzen. 

Man unterscheidet Gewaehshauser nach den Pflanzen
•On /lir. Knii«łnX«l.i:.1. • • 1sorten, die hauptsachlich in ihnen gezogen werden sollen 

Es gibt Gemusetreibhauser, W arm hauser fiir tropische
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P flanzen , tem p e rie r te  und K a lth a u se r  fiir 1 flanzen g< 
mii Bi e t en Klimas, W ein- und P firs ic h h au se r, O urken-, Koser 
u n d  N e lk en h au se r, P a lm e n h a u se r, en d lich  W intergarter 
B lum ensalons u n d  O b erw in te ru n g srau m e

Der S tandort der G ew achshauser mufi dem Leben de 
Pflanzen angepafit werden. D er grofite L ichteinfall erfolg 
v 0n Siiden, die Sonne erreicht ihre hochste K ra ft mittag 
in der Siidlage, deshalb mufi das G ew achshaus so steher 
dafi die M ittagssonne giinstig  einw irken kann. Bei ein 
seitigen, an eine hohe R tickw and gebauten  H ausern mul 
die Glasfiache nach Siiden zeigen und bei freistehendei 
Sattelhausern der Giebel. Die freistehende B auart ist fu 
die Entw icklung der Pflanzen am gunstigsten , denn wahrem 
des ganzen Tages kann  das L icht von allen Seiten ein 
wirken. Ais Norm bei A ufstellung ,von G ewachshausen 
gilt, dafi diese eine L age erhalten, die die Sonnenstrahler 
zwischen 10 Uhr vorm ittags und 2 Uhr nachm ittags senk 
recht auf das G lasdach fallen lafit.

Kultur- oder E rhaltungsliauser braudhen etw as wenigei 
Warme. Man baut diese deshalb gegen Siid-Ost oder Siid 
W est, kalte H auser gegen Osten oder W esten, Tropenhausei 
gegen Siiden, V erm ehrungshauser von N orden nach Suder 
und trockene W arm hauser ebenfalls ( gegen Siiden. Bei 
grofien Anlagen sucht m an L ich t und S chatten  nach Zweck- 
mafiigkeit zu verteilen. Die D achneigung der Glasflachen 
kann nach den K ulturzw ecken 18—-60° betragen. Dei 
m ittlere N eigungsgrad von G lasdachern ist 30°, ent
sprechend der Sonnenhohe unseres B reitengrades und ent
sprechend einer guten R aum ausnutzung und dem guten Ab- 
flufi von Regen- und Schweifiwasser.

Die Firm a H o n t s c h  & Co. in Dresden-Niedersedlitz 
hat sich die Aufgabe gestellt, ihre H auser zweckentsprechend 
zu gestalten. Auf der „Miama“ M agdeburg h a t sie ein 
Gewachshaus m it Holzwohnliaus in  ihrer patent. Bauweise 
„System Hontsch", au sgesta tte t m it Zentralheizungsanlage, 
ausgestellt, das des Studium s w ert ist. —

Wettbewerbe.
W ettbewerb der W iener Messe betr. Entw urfe fur 

Kleinwohnhauser. Die W iener Messe A.-G. h ą t bekanntlicli 
anlafilich der H erbstmesse 1922 einen W ettbew erb zur Er
langung von Entw urfen von K leinw ohnhausern ausge
schrieben. Fiir den W ettbew erb sind zahlreiche Arbeiten 
eingelangt; besonders s ta rk  w ar die Beteiligung seitens 
deutscher A rchitekten. Das P reisgerieht, bestehend aus den 
Hrn. Baum eister Ing. Josef B a r a k ,  Ob.-Brt. Ing. Salvator 
F r i e d e 1, H ofrat Ing. Rudolf K o p p e n s t e i n e r ,  Arch. 
Robert O r 1 e y , Dir. Brt. Ing. E rnst S c h i f f e r e s ,  
Prof. Arch. Siegfried T h e i B hat nach Ausscheidung der 
den Bedingungen nicht entsprechenden Entwurfe, 7 Ar
beiten in den engeren W ettbew erb gezogen. Der I. Preis 
wurde dem Entw urf m it dem K ennw orte „ B i e n e “, der
II. Pr. dem E ntw urf „R e x “, zwei III. Pr. den Entwurfen 
„ A l t  W i e  n “ und „E rna“ zuerkannt. Zum Ankaufe 
wurden die E ntw urfe: „ A u f “, „ H a l l i  H a l l o “ und 
„ 5 4 3 2 1 “ vorgeschlagen. Ais I. P re istrager ergab sich 
Arch. E rnst H o f f m a n n ,  W ien, ais H. P reistrager Arch. 
Z.V. Ing. W ilhelm B a u m g a r t e n ,  W ien, ais III. Preis
trager die Arch. Franz L u d w i g  und R obert H a r t w i g ,  
M unchen-Insbruck, und Arch. Z.V. Ing. K arl K r i s t , Wien.

Samtliehe W ettbew erbsarbeiten w erden im Rahmen der 
Herbstmesse 1922 in der Zeit vom 10. bis 18. September 
1922 in der Bau- und Entw urfsm esse in der Rotundę aus
gestellt. —

Personal-Nachrichten.
E hrendoktoren techniseher Hochschulen. Die Technische 

Hochschule D a r m s t a d t  h a t 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  yerliehen: dem Vorstands- 
mitgl. der B ergm ann-E lektr.-W erke A.-G. J . W. H i s s i n k  
i n  B e r l i n  „ i n  A n e r k e n n u n g  s e i n  er h e r v o r - 
r a g e n d e n  V e r d i e n s t e  u m  d i e  A n w e n d u n g  
d e r  E l e k t r o t e c h n i k  u n d  i n s b e s o n d e r e  u ni 
d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  E l e k t r o m a s c h i n e n -  
b a u e s“ ; ferner dem D irektor der Accumulatorenfabr. 
A.-G. Ludwig S c h r o e d e r  in Berlin „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 u ni 
d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  A c c u m u l a t o r s  u n d  
s e i n e r  t e c h n i s c h e n  A n w e n d u n g e n “ ; schlieBlich 
dem D irektor der Siemens - Schuckert - W erke Richard 
W e r n e r  in Berlin „ in  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  Y e r d i e n s t e  u m  d i e  p r a k t i s c h e  
A n w e n d u n g  d e r  H o c h s p a n n u n g s t e c h n i k “. —

Inhalt: W ien. — D er E ntw urf einer neueu Bauordnung fiir 
W ien. — D ie W iener H erbstm esse und der Osterreichische Bau- 
ingenienr und Architekt. — Y erm ischtes. — W ettbewerbe. — 
I erso n a l-N a ch rio h tP n . —
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