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N eubauten der Stadt Charlottenburg.
A rch itek t: S tad tb au ra t a. D. B au ra t P rofessor Heinrich S e e l i n g  in Berlin-Grunewald. 

Die Erweiterungsbauten des Rathauses in Charlottenburg.
(E rganzung  zu der D arstellung  in den Nummern 1 ff. des Jah rganges 1922).

en in d en  N um m ern 1 ff. dieses 
Jah rg an g es  gegebenen D arstellun
gen und E rlau terungen  zu den aus- 
gefiih rten  und w eiterhin  gep lan
ten  E r w e i t e r u n g s b a u t e n  
d e s  R a t h a u s e s  z u  C h a r 
l o t t e n b u r g  seien im  A n
schluB an  das h ier nach trag lich  
w iedergegebene Schaubild der 
K assenhalle  der stad tischen  Spar- 

kasse (siehe G rundrisse in Nr. 1, Seite 4 und 5, Quer- 
schnitt in N r. 4, Seite 23 und T ex t in Nr. 2, Seite 10 
und Nr. 11, Seite 65) noch einige w eitere D arstellungen 
und E rlauterungen gegeben:

Zunachst zeigt der geom etrische S chn itt A auf 
Seite 452 den Zugang an  der Berliner-StraB e zur vor- 
genannten, zu ebener E rde in einen groBen Hof ein- 
gebauten, in der H auptsache durch O berlicht erleuchteten  
K a s s e n h a l l e .  Im gegen die StraBe gew endeten 
Bau befindet sich zunachst die offene H alle, von der 
man durch eine D rehtiir u nd  zwei gew ohnlich ge- 
schlossene Seitentiiren in die eigentliche Y orhalle ge-

lang t, die zur A ufstellung von behordlichen Kund- 
gebungen und dergleichen benu tzt wird. Ohne Zwischen- 
tiir schlieBt sich w eiter die groBe Querhalle an, von der 
links vom  E in tretenden  ein in voller H allenbreite durch- 
geflihrter T reppenaufgang zum alten  Bauteil fiihrt, 
w ahrend rech ts an  einem Lichthof T oiletten  fiir die 
Besucher angeordnet sind, vor die sich in der Halle ein 
Laufbrunnen in farbig  g lasiertem  Tonbrand schiebt. 
Siehe auch S chnitt B I, L angsschnitt in Nr. 2, Seite 11 
und folgendes Schaubild der Querhalle. W ie bereits 
friiher erw ahnt wurde, sind alle W andflachen dieser drei 
R aum e in geschliffenen w arm tonigen Q uadern aus K alk- 
sin ter (deutscher T ravertin) hergestellt. In  der groBen 
Querhalle sind diese W andflachen noch durch mono- 
lithe Pfeiler aus tief schw arzgrau w irkendem  geschlif- 
fenem M uschelkalk geteilt, w ahrend der FuBboden durch 
ungesehliffene graugelbe Solenhofer K alksteinp latten  
groBten Form ates gebildet w urde, die durch schwarz- 
weiBe M osaikfriese eingefaBt werden. Die durchw eg 
m assiv ausgefuhrten  D ecken w iederum  sind in unge- 
farbtem  K alkputz durchgefiihrt, sodaB schon in diesen 
Y orraum en eine bescheidene farbige Stim m ung herrscht.
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die in deru aus dem Schaubild ersichtlichen farbig gla- 
sierten Tonbrand-Brunnen ausklingt, dessen Glasur aber 
auf dem Schaubild sehr sta rk  reflektiert und daher 
falsch w irkt. Auf den  beiden den Brunnen flankieren- 
den schwarzlichen Muschelpfeilern sind D arstellungen 
der Sparsam keit und der V erschwendung angebracht. 
Diese, wie der Brunnen, stiitzen sich auf Modelle des 
Bildhauers Bernhard B u t z k e  in Steglitz-Friedenau.

Den Aufbau der Kassenhalle, die m an durch vier 
in die beiden groBen. Bogenstellungen (siehe Schnitt B I) 
eingebaute Glastliren betritt, zeigen Schnitt A und das 
beigegebene Schaubild der K assenhalle, sowie der Quer- 
schnitt in Nr. 4, Seite 23. Das im Schaubild noch sicht- 
bare grofie Fenster in der R uckw and wurde, wie friiher

Erinnerungen an Kónig Leopold II.
Von Dr.-Ing. J . S t i i b  

onig Leopold wurde, wie es das Los der 
w Iz!©®!!! meisten bedeutenden Persónlichkeiten ist, zeit-
% lebends hochgeachtet von den Eineh, beman-

gelt und verleum det von den Anderen. Dafi 
P  er ein beliebter G egenstand der W itzblatter

war, ist nicht auffailend. Dafi der W itz oft 
aut uen f i a d  der Ehrabscbneidung sich verirrte, w ar be- 
dauerlich. Der K onig hat aber, im Unterschied von anderen 
hochgestellten Mannem, nie die Gerichte zugunsten seiner 
Person in Anspruch genommen. Seine Grofie bestand nicht 
in einem milden, empfanglichen Gemiit, sondern in einem 
mit Wohlwollen gepaarten durchdringenden V erstand; nicht 
in tiefer kunstlerischer Empfindung, sondern im klaren Er- 
fassen praktischer Erfordernisse, weit gespannter P iane und 
in kuhnem Unternehmungsgeist. E r kannte auf das Ge- 
naueste die groBen und kleinen Stadte seines Landes und 
viele Stadte des Auslandes, besonders in D eutschland,
Frankreich und Italien. Ihre Schonheiten suchte und fand 
er zwar auch in lauschigen W inkeln und malerischen Strafien- 
bildern aus vergangenen Tagen, mehr aber in breiten Ave- 
nuen, stattlichen Platzen, weiten Perspektiven, groBen Pro- 
menaden und Parkanlagen. Seine B aulust schien unbegrenzt. 
Die Belgier nannten ihn „le Koi B&tisseur“ ; manche spottel- 
ten: „il a une briąue au ventre“. N aherstehende hatten  von 
seinem Wissen auf baulichem Gebiet und von seinen weit- 
blickenden Absichten eine hohe Heinung. Zwanzig Jah re  
hindurch hat der Verfasser dieser Zeilen oft die Ehre und 
Freude gehabt, zu ihm in nahe Beziehung zu treten.

Das e r s t e  M a i  war eine merkwiirdige, Leopolds A rt 
bezeichnende Oberraschung. Es war im Sommer 1889, ais 
mir, in meinem Arbeitszimmer am Zeichentisch sitzend, die 
K artę eines belgischen Ingenieurs de Schryver uberbracht 
wurde m it der Meldung, der H err wiinsche mich zu sprechen. 
Er tra t ein und fragte mich sehr hoflich, ob ich wohl bereit 
sei, den Grafen R avenstein aus Brussel, der in seinem 
W agen mich an der Haustiir erwarte, durch die K olner Neu- 
stad t zu begleiten. Ich bejahte die Frage. Der W agen war 
eine einfache Droschke; der Graf, ein hoch gewachsener 
Mann m it klugem Gesichtsausdruck, prom inenter Nase und 
langem, viereckig geschnittenem, grauen Vollbart, lud mich 
ein, an seiner Seite P latz zu nehmen. Der Ingenieur nahm 
den Riicksitz ein. W ir befuhren die neue RingstraBe und 
besichtigten die um gestalteten Rheinufer. Unterwegs be- 
fragte mich Graf Ravenstein, den ich schon irgendwo, viel- 
leicht in Ostende, glaubte gesehen zu haben, eingehend iiber 
alles, was einen Techniker oder Verwaltungsm ann inter- 
essieren konnte: Aufstellung und Festsetzung der Bebauungs- 
plane, die K analisation, die W asser- und Lichtleitungen, die 
Strafien- und Prom enaden-Anlagen die neuen W ohnbauten, 
die W iederherstellung der erhalten gebliebenen S tadttore und 
Stadtm auerteile (dereń Instandsetzung im Gang war), die 
offentlichen Gebaude nebst der in Bau begriffenen Bade- 
anstalt und Anderes. Die U nterhaltung wurde in deutscher 
Sprache gefuhrt, die der Fremde ebenso gu t beherrschte wie 
ich. Der Ingenieur m achte Notizen. Mir kam der Gedanke, 
der Graf sei der belgische Minister der offentlichen Arbeiten. 
Am Hauptbahnhof angekommen, bedankte sich der fremde 
Herr aufs Herzlichste und befahl dem K utscher, mich nach 
meinem Buro zuriick zu fahren. — Ais ich Abends nach 
Hause kam und das Erlebnis erzahlte, erklarte meine Frau  
mit der dem klugen weiblichen Geschlecht eigenen Divi- 
nationsgabe sofort: d a s  w a r  d e r  K O n i g  v o n  B e l 
g i  e n . Sie brachte eine Photographie herbei, und wenn 
noch ein Zweifel moglich gewesen ware, so wurde er an 
deren Morgens zerstreut. Denn der Ingenieur erschien aufs 
Neue und ersuchte mich ,,im A uftrag des K onigsu um eine 
ganze Reihe von Planen und Zeichnungen, die er auf der 
W agenfahrt notiert hatte. Selbstverstandlich wurden Konig 
Leopolds W iinsche nach Moglichkeit befriedigt.

schon erw ahnt, ausgebrochen u n d  b ild e t je tz t  die Ver- 
bindung m it der nach trag lich  in  d en  k le in en  unregel- 
mafiig g esta lte ten  Zwischenhof e in g eb a u ten , e tw a  25 m 
breiten Querhalle fiir die G iro-K asse , die eine  flachę  mit 
Luxferprism englas au sg esta tte te  D ecke, also  volle  Ober- 
lichtbeleuchtung, erhalten  h a t (siehe S chnitt A).

D er w arm e Ton der g esch liffen en  K alksin ter-M ono- 
lithpfeiler, die schw arzgraugriin  geb e iz ten  E ichenholz- 
Zahltische zwischen diesen P fe ile rn  m it den  in  Nr. 2, 
Seite 10 bereits erw ahnten R eliefs in fa rb ig  g lasiertem  
T onbrand m it dem Luxferprism englas d e r O berlicht- 
K assetten  sollten eine n ich t luxu rio se , ab e r ruhige, 
warm e R aum w irkung ergeben, die au ch  e rz ie lt sein 
durfte. —  (SchluB folgt.)

von Belgien, den „R oi Batisseur“ .
b e n in Munster i. W.

Im folgenden J a h r  konnte ich Seiner M ajestat ein 
Exem plar meines in erster Auflage erschienenen Buches 
„Der S tad tebau11 iibersenden, wofiir m ir schon nach wenigen 
Tagen ein in den freundlichsten W endungen — an denen 
die franzosische Sprache ja  so reich is t — verfafites Dank- 
schreiben aus dem „Gabinet du Roi" zuging, unterzeichnet 
(wenn ich nicht irre) von des K onigs „Privatsekretar“ 
Carton de W i a r t , dem spateren  Minister.

Die z w e i t e  B e g e g n u n g  m it K onig Leopold hatte 
ich im Ja h r  1895 bei Gelegenheit des „Internationalen Archi
tek ten  K ongresses“ in Brussel. Zur Eróffnungsfeier, die im 
Palais des Academies sta ttfand , w ar Seine M ajestat person- 
lich erschienen. Ich hatte  nam ens der deutschen Abordnung 
einige Begriifiungsworte an  die Versam mlung zu richten. 
Nach SchluB der Feier lieB der K onig sich eine Anzahl Kon- 
grefibesucher aus den verschiedenen Landem  vorstellen und 
richtete an jeden ein p aar freundliche W orte. Der hohe 
H err hinkte oder vielm ehr zog das eine Bein langsam nach, 
was ich in Koln, da er im W agen safi, n ich t hatte  bemerken 
konnen. Auch w ar sein B art weifier geworden. Zu mir 
sprach er in liebensw iirdiger Weise, diesm al auf franzosisch, 
von seinem K olner Besuch und vom Inhalt meines Buches. 
E r schien wirklich darin  gelesen, jedenfalls es aufmerksam 
durchblattert zu haben.

A ber wer beschreibt unsere Uberraschung, ais am Abend 
beim gemeinsam en D iner im Hotel Mengelle ein Adjutant 
des Konigs erschien und mich fiir den folgenden Morgen zu 
bestim mter Stunde einlud, im Palais zu erscheinen, weil 
Seine M ajestat mich zu sprechen wiinsche. Der Konig 
empfing mich aufs leutseligste, erkundigte sich in deutscher 
Sprache nach dem F ortsch ritt meiner Arbeiten in Koln, 
sprach riihm end von den W iesbadener, Bremer und Ham
burger baulichen Anlagen, die er gleichfalls besucht hatte, 
von seinen P lanen fur Briissel und Antwerpen, entfaltete 
dann einen auf dem Tisch liegenden P lan  der S tadt Briigge, 
wo man eine E rw eiterung geplant habe, die ihm nicht 
genehm sei. Man wolle die stim m ungsvollen alten Stadt- 
graben verschiitten und in der R ichtung nach St. Pierre ein 
kleinliches neues W ohnviertel anfiigen, das er nicht zu 
billigen vermoge. Ich stim m te seinen Aufierungen bei und 
wurde ersucht, am zw eitfolgenden T ag  morgens friih 10 Uhr 
mich im K oniglichen Chalet zu Ostende einzufinden, wohin 
auch der B urgerm eister von Briigge eingeladen sei. Im Hotel 
dA llem agne sei fiir mich W ohnung bestellt.

In der V illa des Konigs zu Ostende traf ich mit dem 
Beigeordneten R o u x von Briigge zusammen, der den ab- 
wesenden B urgerm eister Grafen V isart de B o  c a r m e  ver- 
tra t, und un ter L eitung Seiner M ajestat wurden die Briigger 
Piane, diesmal auf franzosisch, eingehend besprochen. Es 
fclgte ein Friihstuck in der koniglichen Familie, wozu wir 
beide geladen w urden. Ich hatte  die Ehre, die Prinzessin 
Ciementine zu Tisch zu fiihren und in ihr eine sehr unter- 
richtete Dame kennen zu lernen. Ich saB zwischen ihr und 
einem Offizier, dessen Name mir entfallen ist. Der Konig 
und die Prinzessin fuhrten  die U nterhaltung in deutscher 
Sprache. Leopold H. bem erkte, dafi ich hiertiber an meinen 
N achbar einige W orte der V erwunderung richtete, und 
auBerte lachend: „A ber w ir sind doch eine deutsche Fa
milie." N achm ittags fuhr ich m it H errn Roux nach Briigge, 
wo ich nach dem W unsche des K onigs m it der Planbearbei- 
tung be trau t wurde und einige Tage verw eilte. Es war der 
erste A kt meines „H oflebens“ gewesen, und ich erinnere 
mich, dafi ich von Briigge an meine F rau  und meine damals 
noch lebenden E ltern iiber die mir zu Teil gewordene 
Ehre berichtet und hinzugefiigt habe: „und ich bin auf dem 
H ofparkett nicht ausgeglitten .“

Bei einer zweiten A nw esenheit in Briigge lernte ich den 
Burgerm eister Grafen V isart ais einen hochgebildeten kunst- 
sinnigen H errn kennen, der den koniglichen Anregungen
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durchaus zugetan war. Er besuchte mich sogar bald darauf 
in Koln, um sich vom F ortsch ritt der P lanbearbeitung zu 
iiberzeugen. Die Piane w urden dem K onig  eingereicht, er
hielten seine Genehmigung und w urden vom „Conseil 
communal" zum BeschhiB erhoben. S pater erst erfuhr ich, 
wie der Grund der personlichen EinfluBnahme Leopolds, ab- 
gesehen von dem .eigenen lebhaften In teresse fiir die Stadte 
seines Landes, in der gesetzlichen Bestimm ung lag, daB ein 
stadtischer „Plan d’am enagem ent'‘, insofem  er Enteignun- 
gen bedingt, „doit 6tre approuve par le Roi." Tn der Aus- 
fiihrung scheinen aber doch die Gemeinden ziemlich frei 
zu sein. denn die Y erw irklichung weicht in Brtigge be- 
trachtlich von der P lanung ab.

Das menschliche Leben is t eine K ette  von Ursachen 
und Wirkungen. An jene Zeit erinnere ich mich gern und 
dankbar, weil sie mir den W eg bahnte in manche belgischen 
Stadte, so Tournai, Lowen, L iittich und Briissel, wo ich mit 
ahnlichen Aufgaben be trau t und durch die B ekanntschaft 
und Freundschaft m it zahlreichen Y erw altungsbeam ten, In 
dustriellen, RechtsanwSlten, A rchitekten und Ingenieuren 
erfreut wurde. Der B edeutendste un ter ihnen w ar wohl der 
ehemalige Biirgermeister von Briissel, K arl B u 1 s , ais aus- 
gezeichneter Mensch und hervorragender K unstkenner auf 
hoher W arte stehend. Zwischen ihm und K onig Leopold 
herrschte eine merkwurdige, in den verschiedenen Charak- 
teren begriindete Gegnerschaft. Buls, m it dem ich spater 
zu gemeinsamer Arbeit in Rom berufen war, richtete seinen 
Sinn yornehmlich auf das H istorisch-A ltertum liche, Male- 
rische, ohne deshalb dem Modernen abhold zu sein. Ais er 
in den letzten Monaten vor dem K riegsausbruch starb. wurde 
wie vielen Anderen so auch mir, ein hochyerehrter Freund 
entrissen. In alle die anderen Beziehungen h a t der unselige 
Krieg storend und zerstorend eingegriffen.

Das v i e r t e  Z u s a m m e n t r e f f e n  m it Leopold II. 
geschah unter eigenartigen Umstanden. Es w ar im Ju li 1907, 
ais ein Attache der belgischen G esandtschaft in Berlin in 
meiner W'ohnung zu Berlin-Grunewald mich aufsuchte, um 
mir ein Staatstelegram m  vorzulegen, durch dessen Inhalt ich 
ersucht wurde, an einem bestim m ten T ag  zu angesetzter 
Nachmittagsstunde bei der schwimmenden Landebriicke am 
Scheldekai zu Antwerpen mich einzufinden und dort die 
Ankunft der koniglichen Ja c h t A lberta zu erw arten, um 
des Konigs Gast zu sein. Es versteh t sich von selbst, daB 
ich an der schwimmenden Landebriicke des Scheldekais 
ptinktlich eintraf. D ort fanden sich noch einige H erren ein, 
Vertreter Antwerpener Behorden. In Balde erschien die 
Alberta, von der Einw eihung des Zeebriigger Hafens 
kommend, und legte an der Landebriicke an. Der Empfang 
war kurz. Die Herren w urden zum Abendessen auf die 
Jacht gebeten. Mir w urde eine hiibsch ausgestatte te  
Kabinę ais W ohnung angewiesen.

Beim Abendessen saB ich zur Linken des K onigs. Zur 
Rechten saB der Minister der offentlichen Arbeiten Baron 
D e l b e k e ,  w eiter der G ouvem eur der Provinz, der Biir- 
germeister der Stadt, der Oberhofmarschall Graf d ’0  u l t r e -  
m o n t ,  einige hohe Offiziere und Ingenieure, sowie ein 
mir bekannter A ntw erpener A rchitekt, zusammen l l 1 oder 
12 Personen. Nach Tisch lieB K onig W eiBbart seine Gaste 
in einen neben dem Speisesaal liegenden Raum  fiihren, 
dessen Boden bedeckt w ar von den Lageplanen der S tadt 
und ihrer Umgebung. Man stellte sich im K reise auf, und 
Leopold entwickelte in etw a halbstiindiger A nsprache die Ort- 
lichkeiten mit dem Stock auf den P lanen verfolgend, seine Ge- 
danken, Anordnungen und W iinsche iiber die kiinftige G estal
tung der Hafen, Eisenbahnen, P arkanlagen. Prom enaden und 
Aussichtspunkte, der groBen V erkehrsstraB en und Entw as- 
serungsanlagen, der Wohn-, Industrie- und G eschaftsviertel 
innerhalb der ganzen S tadterw eiterung zwischen der bis- 
herigen und der neu anzulegenden Umwallung. Ausgehend 
von dem im vorhergegangenen Ja h r  erlassenen Gesetz iiber 
die Erweiterung’ der Festungs- und Schiffahrteanlagen er- 
ging sich der Monarch in einer so k laren  D arlegung der 
fiir die Stadterw eiterung grundlegenden Fragen, daB den 
Zuhorer unwillkiirlich eine bew undem de H ochachtung er- 
greifen muBte vor diesem iiberragenden Geist. Zum SchluB 
ersuchte der konigliche R edner die Y ertre ter der Behorden, 
den Verfasser dieser Zeilen, den er im E inverst£ndnis mit 
seinem zustandigen M inister zur A ufstellung eines Grund- 
planes fiir die ganze S tadterw eiterung  berufen habe, m it 
Rat und T at zu unterstiitzen.

Am folgenden Tage m achte der K onig  an der Spitze 
der berittenen Biirgerwehr eine festliche F ah rt durch A nt
werpen. auf welcher ich ihn begleiten durfte. E r stieg aus 
zur Besichtigung eines neu hergestellten H afenbeckens nebst 
Schleuse, zum Besuch einer neuen H andelsschule und seines 
im Umbau begriffenen Palais an der Place Meir. endlich 
auf der Grand’ Place, wo das S tad thaus an einer Seite von 
alten Baulichkeiten befreit w orden w ar und wo die ge- 
plante Freilegung der benachbarten  K athedrale  besprochen

wiirde. Ich glaubte^ abraten  zu miissen, was zunachst dem 
Sinn des KOnigs n ich t zu entsprechen schien. Aber die 
Ausfiihrung is t unterblieben. Zum M ittagessen w aren in 
A ntw erpen wohnende A bgeordnete geladen. Die Unter- 
haltung  w ar vorw iegend politischer A rt, angeregt, wenn 
auch in gebiihrender W eise zuriickhaltend. Leopold n. 
verhehlte nicht seine H ochachtung vor deutschem, mehr 
ais vor englischem W esen. N achm ittags verlieB er auf 
dem Eisenbahnw eg die Stadt, in welcher ich zur Sammlung 
yon K arten  und P lanunterlagen sowie zur A nstellung ort- 
licher Studien zuriickblieb.

Die E ntw urfsarbeiten nahmen geraum e Zeit in An- 
spruch. Inzwischen aber wurde ich zu einer em euten Be- 
sprechung m it dem K onig nach SchloB Laeken bei Briissel 
befohlen. Diesmal handelte es sich um einige seiner Lieb- 
lingsplane, die Anlage einer m it geraum igen Griinflachen 
auszustattenden Landhaussiedelung unterhalb von Laeken 
am Ufer des Briisseler Seekanales und die U m gestaltung der 
„Allee verte“ ais H auptprom enade aus der S tad t nach 
Laeken. Ferner um die Fiihj-ung und A usbildung des 
auBeren Ringboulevards im Siiden der S tad t m it einem 
K irchenbau bei Boitsfort. W iederholt hatte  ich die Ehre, 
den K onig auf seinen Spaziergangen durch den Laekener 
SchloBpark zu begleiten. Namentlich besuchten wir die 
ausgezeichneten G ewachshauser und den sonderbaren chi- 
nesischen Turm. In dem ais K irche eingerichteten Palmen- 
hause zeigte er mir den Stuhl, den er w ahrend des Gottes- 
dienstes zu benutzen pflegte, und machte in all seinen 
AuBerungen einen religiosen Eindruck. E r w ar ein offener 
Charakter, ein edler Mensch, plauderte gern iiber scherz- 
hafte Yorkommnisse, lachte aus vollem Halse iiber einen 
gelungenen W itz und strich dabei behaglich seinen lang- 
wallenden weiBen Bart. E r verhehlte nicht seine Abneigung 
gegen die Englander, die ihm in verletzendster Weise 
grobe MiBstande am Kongo zum Vorwurf m achten und 
den von ihn begriindeten K ongostaat, ais er ihn seinem 
Lande zum Geschenk anbot, m it einer fiir eigenniitzige 
Zwecke ausgepreBten Zitrone verglichen. Eine besondere 
Eigentiim lichkeit Leopolds bestand darin, daB er jedem 
W ortstreit auswich. H atte man eine der Meinung des 
Konigs entgegengesetzte A nsicht geauBert, so lenkte er 
mit groBem Geschick die U nterhaltung sofort auf einen 
anderen Gegenstand, sodaB man nur aus der plotzlichen 
W endung des Gesprachs die Sachlage erkannte.

Die A ntw erpener Piane wurden im Benehmen m it dem 
Minister Delbeke und dessen Ingenieuren entworfen. Aber 
auch der K onig lieB sich im H erbst 1908 auf seinem 
Laekener SchloB ausfiihrlichen V ortrag  halten, wobel 
er in m anchen Punkten seine W eisungen gab. Bei dieser 
Gelegenheit legte er mir zwei neue Aufgaben vor; die V e r  - 
s c h o n e r u n g  d e r  U m g e b u n g  s e i n e s  S c h l o s s e s  
C i e r g n o n  b e i  V i l l e r s  s u r  L e s s e  in der Provinz 
L uxem burg und die E r w e i t e r u n g  d e r  S t a d t  O s t 
e n d  e nach Siidwesten hin, wo er einen groBen P ark  mit 
Rennbahn und sonstigen Sporteinrichtungen anzulegen be- 
absichtigte. Der letzteren A rbeit konnte ich mich erst im 
folgenden Friihjahr widmen, w ahrend Ciergnon alsbald in 
Angriff genommen w erden muBte. Ich erinnere mich leb- 
haft, daB die Besprechungen hieriiber in einem kleinen 
Pavillon des L aekener Parkes stattfanden, aus wenigen 
W ohn- und Schlafraum en bestehend, in die der K onig sich 
gem  fiir einige Tage zuriickzuziehen pflegte. „Hier wohne 
ich, wenn man mich nicht finden soll,“ sagte er zu mir, „und 
ich hoffe,“ fiigte er scherzend hinzu, „daB auch der Tod 
mich hier n ich t w ird finden konnen.“ Nach Cierenon, um 
E insicht von den ortlichen V erhatlnissen zu nehmen. be- 
gleitete mich der Hofmarschall Graf d‘Oultremont, und ein 
E ntw urf konnte schon nach kurzer Zeit Seiner M ajestat 
iibersandt werden.

Zum s i e b e n t e n  u n d  l e t z t e n  M a i  fuhrte mich 
ein gliicklicher Zufall m it K onig W eiBbart an der franzo- 
sischen R iviera im F riih jahr 1909 zusammen. Ich h a tte  m it 
m einer F rau  und zwei K indern eine Reise an die R iviera 
unternom m en und mich, von Mentone komm end, fiir einige 
T age im H otel Metropole zu Beaulieu niedergelassen. Auf 
einer Spazierfahrt nach Cap S aint-Jean wies der K utscher 
m it dem Peitschenstiel nach dem Meeresufer hin m it den 
W orten: „voila la  maison du Roi des Belges." Und der
Mann hatte  Recht. W ir horten, daB der K onig anw esend 
sei, und ich schrieb mich alsbald in das in der Halle auf- 
liegende Frem denbuch ein. Die Folgę w ar eine Einladung, 
am anderen Morgen, einem Sonntag, Seine M ajestat beim 
A ustritt aus der K irche zu begriiBen und zu ihm in sein 
A uto zu steigen. Das geschah zur groBen Freude der Mei- 
nigen, die ihren Photographenkasten  in Positu r gebracht 
hatten . D as A uto fuhr bergauf zum Tor der V illa des Cedres, 
wo die Baronin V aughan, seine kirchlich, n ich t staatlich  
angetrau te  G attin, wohnte. E r m achte ihr einen kurzeń 
Morgenbesuch, w ahrend ich in Gesellschaft des G artners
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in dem herrlichen Park  
lustw andelte. Dann gingen 
wir, der Konig auf meine 
Schulter sich stiitzend, berg- 
ab zur nahe gelegenen Yilla 
Passable, der W ohnung Sei
ner Majestat. D ort lag mein 
Entw urf fiir Ciergnon, der 
dem K onig nicht zusagte. Er 
wiinschte, nicht nur den Ab- 
hang des Hiigels, auf dessen 
Hohe das SchloB sich er- 
hebt, sondern auch den Tal- 
prund der Lesse parkahnlich 
m it einem stattlichen See,
Wasserf&llen, bedeckten Sitz- jj
platzen und Felspartien ver- 3
schonert zu sehen, und gab £
mir erneuten Auftrag. Auch g. ^  W
entwickelte er ausfiihrlich g “  «
seine Absichten fiir Ostende. » §- 3
Im tfbrigen sprachen wir de 3 5. ®
omnibus rebus et quibusdam &
aliis. W ir friihstiickten gut, 10
und- die frohliche Laune des §*
Konigs bewirkte, daB er uns 3
bald nachher seinen W agen g g
zum Hotel Metropole schickte, X <5
um einen Ausflug auf den Z. J
Col de Caire zu machen, wo 3
er einen herrlichen Blumen- 
garten  unterhielt. F rau  und 
Tochter wurden m it Blumen 
mehr ais reichlich beschenkt, 
und hoch befriedigt kehrten |  2 2. Ę
wir zum Hotel zuriiek. Ę “ s  I

Seit jenem schonen Tage ‘C5 tf w |
habe ich Konig Leopold nicht 5' 3  
mehr gesehen. Zwar sind die ■
Entwiirfe fiir Ostende und 
Ciergnon in seine Hand ge-
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langt. Aber der beabsichtigte mundliche Y ortrag  ist 
nicht zustande gekommen. weil der K ónig  im H erbst 
schwer erkrankte. Gegen Ende des Jah re s  starb  er 
Gott ergeben in G e.enw art des Erzbischofs von 
Mecheln — und zwar. seltsame Fugung. in jenem  kleinen 
Parillon zu Laeken. wo er sieh den N aehforschunuen des 
Todes glaubte entziehen zu konnen! In seinem Testam ent 
hat er die bedeutende Summę von 50 Millionen Franken 
ausgesetzt. die fur die Ausfuhrung seiner Ostender Piane 
yerwendet werden solL Er daehte, lebte und starb  ais K onig.

Nach dem Tod Leopolds hat der Minister D e 1 b e k~e 
mir bei den_ Arbeiten in Antwerpen sein volles Y ertrauen 
bewahrt. Nicht weniger sein Xachfolger. Minister H e l l e -

p u 11 e , der mir die Entwurfe fur die Gestalnrag und Be
bauung der Gemeinden AustraeveeL Oorderen. WitaarsdoDk 
und Erckeren in der Umgebunsr der neuen Hafenbeeken 
nordlich von Antwerpen ubertrug. Leider hat die noch 
immer nicht eriosehene K riegssum m ^g es bis jetzt ver- 
hindert. daB Honorar und Reisekosten mir verg iret werden. 
Auch man che andere TTnfreundlichkeii ist mir von ehe
maligen belgischen Freunden widerfatren. Das andert aber 
nichts an meinen besten Wunschen fur die Stadt Antwerpen. 
•lie nach Cberwinduns: der Kriessschaden und des Deut- 
sohenhasses einer ~-~egneten Zukunft entsesen gehen m ; ^e.

Dem groBen Koniz sei ein treu-s. cief ergebenes An- 
denken bewahrt! —  M o u n ta e  j m Ł  —

\  on der 47. Abgeordneten-\ ersammlung des \erbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur-Yereine
zu Liibeck.

T e c h n i
machen.

eber die B e z i e h u n g e n  z u  a n d e r e n  
\  e r b a n d e n  ist aus den Yerhandlungen 
zu erwahnen. daB die Yersammluns' es fur 
wunsehenswert betrachtete. wenn die Yer- 
bandsTereine korporativ in die Ortsgruppen 
des R e i e h s b u n d e s  D e u t s c h e r  

k  eintreten und dort ihren EinfluB geltend 
Der A erbandsvorsitzende gehort auBerdem d^m

'  hluB .

A r b e i t s - A b t e i l e f u r  d i e  S t a h l f a e h - I n h a b e r .

engeren Y orstand des RDT. an. Gebilli^t w urden die Yer
handlungen. die der Y orstand mit d j m ósterreichischen 
Ingenieur- und Arehitekten-Yerein gefiihrt hat. im Hinblick 
anf ein engeres Zusammensrehen mit einem un ter F uhnm z 
•lieses Y ereins zu begrundenden ó s t e r r e i c h i s c h e n  
Y e r b a n d  d e r  A r c h i t e k t e n -  u n d  I n g e n i e u r -
Y  e r  e i n  e auf akadem ischer Grundlage. D ie Bfldun^ des 
Y erbandes ist dem naehs' abgeschl :ssen. Auch mit dem 

Y e r b a n d e  D e a t s e h e r  D i -  
P l  o m - I n g e n i e u r e  wird eine 
engere A rbeltsgemeinschaft ange- 
strebt. was ebenfalls lebhafte Żu- 
stimmung der Y ersam m lunz findet. 
Der D anziger Y erbandsverein und 
■lie dortige Orts:mippe des YDDL 
werden sich je tz t ru  einem einheit- 
lichen Yerein verschmelzen. der 
beiden Y erbanden w eiter ange- 
hóren wird. Mit einer Reihe von 
anderen Yerein en tm d Y erbanden 
arbeitet der Y erband bereits in ge
meinsamen Ausschussen. so mit 
dem Bund D eutscher A rchitekten. 
der D eutschen GeseDschaft fur 
Baningenienrwesen. dem Yerein 
D eutscher Ingenieure u s w .  In  dem 
von den 14 bedeutendsten tech 
nischen Y erbanden auf dem Ge- 
biete des Bau- und Maschinen- 
wesens gebildeten A g o - A u s -  
s e h u S  f u r  d i e  G e b u h r e n -  
o r d n u n j  fuhrt der Yerbands- 
direktor gleiehzeitig die Geschafte. 
Die Yersam m lung stimmt dem zu. 
daB diesem AusschuS groBere 
Selbstandigkeit ais bisher in Be
zug auf die Festsetzung von 
Teuerun^szuschlagen usw. gegebrn 
wird. und genehmigt auch die 
Bildung eines Gemeinsamen Aus- 
schusses mit dem BDA._ zur A or- 
bereituns' aller die Gebuhren der 
A rchitekten betreffenden Fragen.

G rundsatzlich angenomm en w ini 
ferner eine m it dem BDA. gemein- 
sam verfaBte Arbeit. betr. einen 
Y e r t r a g  z w i s c h e n  A r c h i 
t e k t  u n d  B a u h e r r n .  in  den 
die w ichtigsten P unk te  der s. Zr. 
Tom Y erbande herausgegebenen 
.3 estńnm ungen  uber die r ó i l -  
rechtliche Y erantw ortlichkeit der 
A rchitekten und Ingenieure" mit 
hinein gearbeitet worden sind. je
doch m it der grundsatzlichen 
Anderung. daB der Y ertrag  nach 
neuerer R echtsanschauung ais 
\Y e r k  v e r  t r a g  aufgefafit w ird. 
was fu r die rechtliche Stellung 
des A rchitekten gew isse Y orteile 
bietet. Die Y ersam m lung be- 
schlieBt im  E invem ehm en m it 
anderen  Y erbanden. einen ahn- 
lichen Y ertrag  fu r B auingenieure 
aufzusteHen. G rundsatzliche An- 
nahme findet auch d ie  A rbeit 
des m it dem „W lrtsehaftsband  fur 
das B augew erbe'1. dem _Innungs- 
verband  D eutscher Baugew erks- 
m eister“ und dem «Bund D eut-

A n o r d n u n g  d e r  S t a h l f a c h e r  i n  e i n e r  A b t e i l u n g  d e r  S t a h l k a m m e r  
Die Erweiternngsbanten des Rathanses in Charlottenburg.

Architekt: Stadtbaurat a. D. Baurat Professor Heinrich S e e l i n g  in Berlin-Gnmewald.
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scher A rchitekten" gemeinsamen Ausschusses fiir die Auf
stellung von fiir das ganze Reich gultigen B e d i n 
g u n g e n  f i i r  d i e  Y e r g e b u n g  v o n  B a u a r b e i t e n .  
Vor zwei Jahren  sind bereits die allgemeinen Be
dingungen genehmigt worden, je tz t handelt es sich um 
b e s o n d e r e  B e d i n g u n g e n  f i i r  E r d - ,  M a u r e r -  
u n d  Z i m m e r a r b e i t e n ,  nam entlich auch hinsichtlich 
des AufmaBes und der Verrechnung. Es w ar bei den Maurer- 
arbeiten n icht leicht, die w eit auseinander gehenden Ge- 
pflogenheiten in Norden und W esten Deutschlands mit- 
einander zu yereinen. Bei den Y erhandlungen in Liibeck 
kam en auch W iderspriiche aus Siiddeutschland, besonders 
aus W iirttem berg; die V ertreter von dort erklarten, die 
Aufstellung von besonderen Bedingungen, die im ganzen 
Reich Anerkennung finden wurden, uberhaupt kaum  fiir 
moglich und wiinschenswert. Diese F rage soli noch nach- 
gepriift werden. Im iibrigen is t beschlossen worden, die 
Arbeiten ais Materiał dem R e i c h s v e r d i n g u n g s -  
a u s s c h u B  zu iiberreichen, der unter Fiihrung des Reichs- 
schatzministeriums gebildet worden ist, und  in den der 
Y erband auch einen V ertreter, H erm  S tad tbaurat W i n -  
t e r s t e i n ,  Berlin, en tsandt hat. Die Arbeiten dieses 
Ausschusses werden wohl noch lange Zeit bis zu ihrem 
AbschluB gebrauchen, inzwischen sollen die vom Verbande 
aufgestellten Bedingungen im Kreise der beteiligten Ver- 
eine auf ihre praktische B rauchbarkeit gepriift werden. —

Einen besonderen P unk t der T agesordnung bildet eine 
Aussprache uber die F rage der N o t w e n d i g k e i t  d e s  
e n g e n  Z u s a m m e n s c h l u s s e s  z w i s c h e n  A r c h i 
t e k t  u n d  B a u i n g e n i e u r .  Der V erband hat von 
seiner Grtindung an die Interessen beider Fachrichtungen 
zu vertreten  gesucht und hat seine doppelseitige Zusammen- 
setzung ais einen Yorzug betrachtet. E rst in neuester Zeit 
haben sich Trennungsbestrebungen geltend gemacht, nach
dem an den Technischen Hochschulen ja  schon vor langerer 
Zeit die fachwissenschaftliche T rennung hat vorgenommen 
werden mussen wegen der groBen Aufgaben, die in jeder 
der beiden Fachgebiete zu bewaltigen sind. Eine Perso- 
nalunion des schaffenden Baukiinstlers und des Ingenieurs 
is t daher heute nicht mehr moglich, wohl aber is t ein 
engeres Zusammenarbeiten bei den groBen Aufgaben 
unserer Zeit schon bei der Planung, ein gegenseitiges 
Achten und Verstehen, ein Sichhineindenken in die Auf
gaben der anderen Fachrichtung, beim lngenieur ein aus- 
gesprocheneres schonheitliches Empfinden, beim A rchitekt 
eine stSrkere Betonung des iiber der Form etwas yernach- 
lSssigten technisch-wirtschaftlichen Denkens notwendig, um 
den Forderungen unserer Zeit zu entsprechen und die 
Stellung der A rchitekten und Ingenieure zu festigen und 
zu mehren. Das w ar der Grundzug der kurzeń Berichte, 
die zu dieser Frage von den Herren Geh. Ob.-Brt. S a r  a  n , 
Berlin, Min.-Rat D a n t s c h e r ,  Munchen, Ob.-Reg.-Brt. 
M a y e r ,  S tu ttgart Baudirektor L e o ,  Hamburg und Ob.- 
Brt. G u t h , Berlin, vom einen B erichterstatter mehr vom 
kunstlerischen, vom anderen mehr vom technisch-w irtschaft
lichen, vom letzten vorw iegend vom organisatorischen 
S tandpunkt aus, e rs ta tte t wurden, und ebenso der sich an- 
schliefienden Aussprache, in der H err Prof. Dr.-Ing. 
S t  i e h 1, Berlin, nam entlich noch einmal die kiinstlerische 
Seite der Frage betonte.

Durch die Berichte, namentlich denjenigen des Herrn 
Ob.-Brt. G u t h ,  Berlin, wurden die V erhandlungen schon 
auf einen anderen P unk t der Tagesordnung hiniiber geleitet, 
der die N e u o r g a n i s a t i o n  i n  S t a a t  u n d  G e 
m e i n d e n  und die Stellung der Techniker in der Ver- 
w altung zum G egenstand hatte. Redner kntipfte in seinen 
Ausfiihrungen im besonderen an die preuBischen Verhalt- 
nisse an. E r gab ein Bild von der Entw icklung der Staats- 
verw altung, die zu einer immer w eiter gehenden Zer-
splitterung des Bauwesens, und dem entsprechend einem 
immer geringeren EinfluB der Techniker und des technisch 
w irtschaftlichen Denkens in der Verwaltung, gefiihrt hat. 
Deshalb is t yon breitesten technischen Kreisen und nicht 
zuletzt vom V erbande seiner Zeit die Forderung der 
Schaffung besonderer Bauten-M inisterien gestellt worden. 
D ann kam  die Zusammenfassung der Eisenbahn- und
W asserbauverw altung zu einer Reichsbehorde, sodaB dieser 
Gedanke nicht m ehr durchfiihrbar erschien. Die nun nach- 
folgende weitere Zersplitterung w ar aber in w irtschaftlichem  
und verw altungstechnischem  Sinne ein Unding, es hatte  
vielmehr, wie vom Yerbande auch schon gefordert worden 
ist, eine Zusammenfassung aller B auetats der verschiedenen 
R essorts an e i n e r  Stelle erfolgen sollen. N ur so wiirde
es moglich sein, zwischen den einzelnen Ressorts aus-
gleichend zu wirken, sich die an einer Stelle gewonnenen 
Erfahrungen auch an anderer nutzbar zu machen. D er Ab- 
geordnete G a  r n i c h ha t im preuB. A bgeordnetenhaus 
diese Frage ktirzlich wieder aufgegriffen und den A ntrag 
gestellt, schon im S taatshaushalt fiir 1923 die Bauange-

legenheiten in e i n e m  H aushaltplan zu vereinigen. Die Ver- 
sam mlung spricht ihm dafiir ihren D ank aus und beschlieBt, 
durch Eingaben an die betr. Stellen diesen A ntrag  nach- 
driicklich zu unterstiitzen. In  den iibrigen L andem  soli 
dann, sow eit die Y erhaltnisse ebenso liegen, in gleichem 
Sinne vorgegangen werden.

Die Versam mlung tr it t  auBerdem fiir die Bildung b e 
s o n d e r e r  t e c h n i s c h e r  A u s s c h i i s s e  i n  a l l e n  
P a r t e i e n  ein, wie ein solcher zuerst von der deutsch- 
nationalen V olkspartei un ter Zuziehung auch auBerhalb des 
Reichstages stehender Techniker eingerichtet ist. Die Ver- 
eine sollen in diesem Sinne w irken und sich bereit erklaren, 
m itzuarbeiten.

Eine besondere F rage is t die der s t a d t i s c h e n  V e r- 
w a 11 u n g e n. H err Beigeordneter E h 1 g o t  z , Essen, 
h a t nach Umfrage bei den Vereinen eine interessante, wenn 
auch noch nicht vollstandige S tatistik  aufgestellt, die ein 
Bild gibt von der Y erteilung der Techniker in leitenden 
Stellungen in den verschiedenen R essorts der kommunalen 
Yerwaltungen. Auch hier tr itt der Techniker immer weiter 
zuriick, und in der z. Zt. zur B eratung stehenden p r e u B .  
S t a d t e o r d n u n g  is t vom Techniker in der Leitung 
der S tadtverw altung nicht die Rede, nur vom juristisch 
vorgebildeten V erwaltungsbeam ten, der fiir die groBercn 
S tadte in der obersten L eitung gefordert wird. Es wird 
beschlossen, auch die Festlegung der T echniker im Gesetz 
zu fordem , was auch bereits vom Reichsbund Deutscher 
Technik geschehen ist.

Die Ausfiihrungen von Ob.-Brt, G u t h  enthielten iibri- 
gens auch eine M a h n u n g  a n  d i e  P r i v a t a r c h i -  
t  e k  t  e n , doch nicht durch Bekam pfung der Baubeamten 
in ihrer bisherigen Form  das Ansehen der Technik und 
dam it sich selbst zu schadigen. Im Gegenteil muBten die 
im freien Berufsleben stehenden T echniker die Baubeamten 
im Kampf gegen die V erw altungsbeam ten unterstiitzen, 
ihnen helfen, eine ausgedehntere Stellung in der Verwaltung 
zu gewinnen, denn dann w urden sie dort so viele Aufgaben 
finden, daB sie von selbst den freien A rchitekten das Bauen 
mehr und mehr tiberlassen w urden. Um gekehrt ging aber 
auch eine M ahnung an die Baubeam ten, n icht in das Arbeits- 
gebiet der freien Techniker einzudringen, ihnen Konkurrenz 
machen zu wollen. Es wurden zwar zu dem neuen ErlaB 
der Reichsressorts iiber die N ebentatigkeit der Beamten 
keine Beschliisse von der Yersam m lung gefaBt, es kam  aber 
doch mehrfach auch durch den Vorsitzenden zum Aus- 
druck, daB eine schrankenlose und unkontrollierbare Neben
tatigkeit der Beamten n icht gebilligt werden kCnne.

Einen iiberaus w ichtigen P u n k t der Tagesordnung bil- 
dete schlieBlich die V erhandlung tiber die F r a ^ e  d e s  
W o h n u n g s p r o b l e m s .  Berichte wurden dazu er
sta tte t von Mag.-Brt. d e  J o n g e ,  Hannover, dem Vor- 
sitzenden des Siedlungs- und Bauordnungsausschusses des 
Yerbandes, und Ob.-Reg.-Brt. S c h e n c k , F rankfurt a. M., 
Referent der dortigen Eisenbahndirektion in dieser Frage. 
E rsterer gab zunachst ein Bild von dem W ohnungsbediirfnis 
—- iiber das wir iibrigens bis heute keine zuverlassige 
S tatistik  besitzen — und die bisherigen Versuche zur Be- 
hebung der W ohnungsnot durch Beschlagnahme von W oh
nungen, Teilung, Ausbau bisher nicht zu Wohnzwecken 
dienender Raume, durch W ohnungsluxussteuer, Ober- 
teuerungszuschiisse und schlieBlich die W ohnungsbauab- 
gabe. N ur in der letzteren  kann  R edner einen Erfolg 
sehen, jedoch miisse sie erheblich w eiter ausgebaut werden. 
Redner un tersucht die tragbaren  Grenzen einer solchen Be- 
lastung der Allgemeinheit. Auch die sozialen Baubetriebe 
usw., werden kurz gestreift. R edner stellt sich zum SchluB 
auf den S tandpunkt, daB die EntschlieBung, die der Yer
band im V orjahre in Heidelberg gefaBt h a tte , auch heute 
noch durchaus ais zutreffend betrach tet werden dlirfte. Herr
S c h e n c k  beschrankt sich auf die E rw eiterung der not- 
wendigen steuerlichen MaBnahmen, die notw endig waren, 
um die B aulust anzuregen, und das Risiko, das der privat 
Bauende eingehen muB, in bestim m te Grenzen festzulegen. 
E r verw eist dabei auf ausiandische, namentlich ameri- 
kanische Yorgange.

In der sich anschlieBenden lebhaften A u s s p r a c h e  
treten  nam entlich die Hrn. B eigeordneter E  h 1 g o t  z , 
Essen, und Baudir. Alb. G u t ,  L eiter des W ohnungswesens 
in Munchen, hervor. E rsterer beleuchtet nam entlich auch 
die T atigkeit und Erfolge der sozialen Baubetriebe, die in 
Essen anfangs zwar sehr billig gearbeitet hatten, sich in 
ihren Preisen aber immer mehr den m it Gewinn arbeiten- 
den Unternehm ungen naherten. Ihre besonders groBe W irt
schaftlichkeit kOnne also nicht anerkannt werden. Auch 
er steht auf dem S tandpunkt. daB die H eidelberger Ent- 
schlieBung auch heute noch gelten kOnne. H err G u t  kann 
sich nicht ganz auf den lediglich verurteilenden S tandpunkt 
bzgl. der verschiedenen bisherigen MaBnahmen zur Behe- 
bung der W ohnungsnot stellen und w am t, wenn er auch
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wie jeder Techniker die Zw angsw irtschaft an sich ver- 
werfen miisse, doch vor zu raschem  A bbau derselben, dam it 
nicht ein Chaos entstehe. E r w eist ferner darauf hin, dafi 
der 13. A u s s c h u B  d e s  R e i c h s t a g e s ,  der sich mit 
der Forderung des W ohnungsw esens befafit, dem nachst 
wieder vor wichtigen Beschliissen stehe. Hier miiBten die 
Techniker im verstark ten  Mafie zugezogen werden, danach 
miisse der Yerband streben, denn dort w urden die Fragen 
in der Hauptsache schon entschieden. R edner is t selbst 
iibrigens zur nachsten S itzung des A usschusses anfangs 
September eingeladen worden.

Das SchluBergebnis is t das F esthalten  an der alten 
EntschlieBung in Heidelberg*;, die eine allmahliche Riick- 
kehr zur freien W ohnungsw irtschaft zur Behebung der 
Wohnungsnot ais notw endig erach te t und, bis diese durch- 
gefiihrt ist, zunachst die E inhaltung bestinm iter R ichtlinien 
empfiehlt. Diese beziehen sich auf die A ufstellung von 
planvollen Bauprogrammen, die Beschaffung von Mitteln 
durch Erhijhung der Mieten und eine hieraus zu gewinnende 
Abgabe, auf steuerliche Erleichterungen fiir N eubauten usw. 
Sie treten gegen eine Bevorzugung der Genossenschaften 
und sozialen Baubetriebe sowie des Flachbaues, iiberhaupt 
gegen eine Behandlung des Problem s von politischen Ge- 
sichtspunkten ein, w ahrend es tatsachlich  eine der groBten 
Aufgaben technisch-wirtschaftlicher A rt ist und verlangen 
eine Dezentrahsierung bei der V erteilung der Mittel und 
Baustoffe und eine verstark te  M itwirkung der Techniker in 
allen diesen Fragen.

Aus den t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
A r b e i t e n  des V erbandes sei zum SchluB noch die Her- 
ausgabe des W erkes iiber „ D a s  D e u t s c h e  B i i r g e r -  
h a u s “ erwahnt. Im V orjahr konnte bekanntlich das 
I. Heft Schlesien, bearbeitet von Dr. B u r g e m e i s t e r ,  
Breslau, herausgegeben werden, das guten  A bsatz gefunden

*) „Deutsche Bauzeitung“, 1921, S. 364 vollinhaltlich ab- 
gedruckt.

hat. Die Zeitverhaltnisse zwingen je tz t zu einer Herauf- 
setzung des Preises auch fiir V erbandsm itglieder, um aus 
dem Erlos w eitere Mittel fiir die Fortsetzung der Arbeiten 
zu gewinnen. F ertig  vor liegt das H. Heft Elsafi, bearbeitet 
von Prof. S t a a t s m a n n ,  friiher StraBburg je tz t K arls
ruhe. Die erforderlichen mechanischen H erstellungskosten 
fiir das neue H eft betragen heute etw a soviel, wie seiner 
Zeit fiir die Bearbeitung und H erausgabe des ganzen 
W erkes veranscblagt war. Trotzdem  soli versucht werden, 
bei interessierten K reisen die Mittel zusammen zu bringen. 
H err Prof. Dr.-lng. O. S t i e h l ,  Berlin, der Yorsitzende des 
A rbeitsausschusses, richtete auBerdem einen Appell an alle 
Vereine und M itarbeiter, doch in ihren Arbeiten auf alle 
Falle fortzufahren, dam it das W erk vollendet vorliegt, wenn 
w ieder bessere Zeiten eintreten, die uns seine H erausgabe 
gestatten .

Aufier der T agesordnung wurde noch eine S t  e 11 u n g- 
n a h m e  d e s  V e r b a n d e s  z u r  „ T e c h n i s c h e n  
N o t  h i 1 f e" angeregt. In  Braunschweig w ar vor 2 Jahren  
diese Frage schon einmal angeschnitten worden. Die Mei- 
nungen w aren dam als geteilt, es w urden dem Einzelnen 
iiberlassen, wie er sich zu dieser E inrichtung stellen wolle. 
N unm ehr aber wurde einstimmig der Oberzeugung Aus- 
d ruck gegeben, d a B  d i e  T e c h n i s c h e  N o t h i l f e  
u n t e r  d e n  j e t z i g e n  V e r h a l t n i s s e n  f i i r  d i e  
A u f r e c h t e r h & l t u n g  u n s e r e r  l e b e n s w i c h -  
t i g e n  B e t r i e b e  e i n e  u n u m g a n g l i c h  n o t w e n -  
d i g e  E i n r i c h t u n g  s e i ,  d i e  d i e v o l l s t e  U n t e r -  
s t i i t z u n g  d e r  t e c h n i s c h e n  K r e i s e  v e r d i e n e .  
Es wurde beschlossen, daB der V erband korporativ  bei- 
tre ten  solle, w ahrend die Einzelvereine in die ortlichen 
O rganisationen eintreten, und durch ihre Mitglieder dort 
praktische A rbeit leisten sollen.

D er Y erband darf auf seine diesjahrige Tagung ais eine 
erfolgreiche und ftir seine weitere innere Entw icklung und 
auBere T atigkeit entscheidende zurtickblicken. — Fr. E.

Luftbild und Kartenrelief im  Dienst des Bau- und Siedlungswesens.

n ter der L eitung des R eichsm inisterium s des 
Innern und un ter B eteiligung des Reichs- 
archiys in  Potsdam , des R eichsam tes fiir 
Landesaufnahm e, der D eutschen Luftreederei 
Berlin, der O ptikon G. m. b. H. Berlin und der 
K artographischen Relief G. m. b. H. Miinchen 

wird auf der Mitteldeutschen Ausstellunjr in Magdeburg 
eine Ausstellung: „Das Luftbild im D ienst des Bau- und 
Siedlungswesens14 gezeigt. Es w erden dam it die neuen 
technischen Hilfsmittel der F lugzeug-Photographie sowie der 
Kartenreliefs weiten Kreiśen, insonderheit den Fachleuten 
des Bau- und Siedlungswesens, den Behorden, S tadtver- 
waltungen, Baugenossenschaften und Siedlungs-Gesell- 
schaften bekannt gegeben. Das Luftbild gew ahrt eine an- 
schauliche D arstellung der Erdoberflache. Es is t darum  ge- 
eignet, durch Vergleich K arten  und P iane zu iiberpriifen, 
sie zu erganzen und zu berichtigen, w as besonders fur die 
Aufstellung von G rundplanen bei der P lanung  neuer Bau- 
anlagen von Bedeutung ist.

Das schnelle und bewegiiche Flugzeug verm ag ein Ge
lande rasch zu iiberfliegen. So lassen sich W echsel- 
Erscheinungen auf der Erdoberflache im Bild festhalten 
(wie Hoch- und Niedrigwasser, Oberschwemm ung und 
Trockenheit), unzugangliche Gebiete aufnehm en (wie im 
Wattenmeer und im Hochgebirge) oder die V eranderungen 
im Bett von Gebirgsfliissen und an Strom m iindungen 
zeigen. Das A usstellungsgut des R eichsam tes fiir L andes
aufnahme (Photogramm etrische Abteilung) gibt hierfiir be- 
weisende Beispiele.

Die Luftbild-Messung, d. h. die N euherstellung von 
Karten aus Luftaufnahmen, is t durch die A rbeiten der 
O p t i k o n  G. m. b. H. gefórdert w orden, und zw ar auf 
stereophotogrammetrischem W eg m it Hilfe des A utokarto- 
graphen, der von der F irm a G. H e y  d e G. m. b. H. in 
Dresden nach A ngaben von Prof. H u g e r s h o f f  gebaut 
worden ist. Das Reichsam t fiir Landesaufnahm e (Sachsen) 
hat den guten praktischen Erfolg des A utokartographen  
bestatigt. Die Prazisionsreliefs der K a r t o g r a p h i s c h e n  
R e l i e f  G. m. b. H. geben nach den Schichtlinien-Angaben 
von Karten nach Lange, Breite und Hohe maBstablich ge- 
naue Reliefs mit aufgeklebter K artę , die auch jeden 
Farbenaufdruck enthalten konnen. Die Reliefs sind un- 
veranderlich, nicht zerbrechlich und  konnen m it gleicher 
Genauigkeit in groBer Zahl hergestellt w erden. Sie sind 
vermessungstechnisch von W ert und haben durch ihre 
plastische Gelande-W iedergabe w esentliche B edeutung fiir 
die Arbeiten des Hoch- und T iefbautechnikers beim E nt- 
werfen und fiir das K larlegen der Zweckm aBigkeit von 
Neuplanungen und werden endlich fiir Land- und Forst-
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w irtschaft und ganz allgemein im U nterricht fiir Schulen 
aller A rt vortreffliche Dienste leisten konnen.

Das B ildm aterial des Reichsarchivs und der D eut
schen L uftreederei gibt einen Dberblick iiber die weitere 
Verwertung- des Luftbildes ais V eranschaulichungsm ittel 
fiir Bau- und W irtschaftsaufgaben aller A rt. Die Bild- 
abteilung der Luftreederei befaBt sich m it der H erstellung 
von Neuaufnahm en fiir verm essungstechnische und fiir die 
im Folgenden genannten w irtschaftlichen Zwecke.

D as Luftbild g ib t eine anschauliche V orstellung von 
der Landschaft und dam it eine U nterlage fiir die Entwurfs- 
B earbeitung, indem es dahin fiihrt, die Gegebenheiten der 
O rtlichkeit fiir eine praktisch-zweckmaBige und asthetisch 
einwandfreie P lanung  auszunutzen. Es zeigt fertige Bau- 
anlagen und dam it die W irtschaftlichkeit von Bebauungs- 
planen, die Baudichte und die gesundheitlich und seelisch 
unzulanglichen Y erhaltnisse in unseren GroBstadten, Yer- 
besserungsm oglichkeiten durch Anlage von Freiflachen 
und K leinsiedlungen, die V erkehrsfiihrung und den Ver- 
kehr auf StraBen und Platzen, die Entw icklung der S tadte. 
So w ird das Luftbild fiir den Stadtebau, fiir die Sozial- 
fiirsorge, die V erkehrstechnik, die Jahrbiicher der S tadte 
ein niitzlicheś, dienendes Hilfsmittel. Bilder von A nlagen 
des Tiefbaues zeigen die A nw endung fiir diese Gebiete 
und der Binnenschiffahrt. Sie geben w eiter und  ebenso 
die Bilder von Dorf- und S tadtsiedlungen anschauliches 
U nterrichtsm aterial fur die Hoch- und Fachschulen und 
w eiter fiir die Heimat- und Siedlungskunde im allgemeinen 
U nterricht an Yolks- und hoheren Schulen. Sie zeigen 
nicht nu r die Erscheinungsform , sondern lassen auch die 
Bedingungen fiir die G estaltung der Siedlung ablesen: 
Landschaft, Volkstum , Y erteidigung, W irtschaft, Gewerbe, 
H andel, politische Yerhaltnisse.

Endlich sei auf die V erw ertung der Flugzeug-Photo- 
graphie fiir W erbezw ecke hingewiesen. Das lebendige 
L uftbild spricht nachdriicklicher zu uns, a is es sonst ein 
zeichnerisches D arstellungsm ittel zu tu n  verm ag; es lenk t 
wegen des ungew ohnten A ufnahm estandortes die Aufmerk- 
sam keit auf sich und  laBt das Bild eingehender studieren. 
So w ird es fiir B ader und K urorte , fiir Sanatorien und 
Einzelhiiuser, Schlosser und Giiter, V ergniigungsetablisse- 
m ents und vom ehm lich fiir industrielle U ntem ehm ungen 
m it ganz besonderem  N utzen V erw endung finden konnen.

Ein L iteratur-V erzeichnis und eine Reihe von Be- 
richten  m it Bildern vollendet die A usstellung, dereń Zu- 
sam m enstellung von R egierungsbaum eister Dr. - Ing. 
E w a l d ,  S tud ienrat an der S taatlichen Baugewerkschule 
Neukolln, besorgt worden ist.

455


