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Neubauten der Stadt Charlottenburg.
A rch itek t: S tad tb au ra t a. D. B aura t Prof. H einrich S e e l i n g  in B erlin -G runew ald .

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

(SchluB aus No. 77).
D ie im  g le ichen  S c h n itt s ich tb are  A rc h ite k tu r  des 

h in te ren  H of es is t  im  E rdgeschoB  in  M uschelkalk- 
Q u ad erw erk  d u rch g efu h rt, w ah ren d  die o beren  S tock - 
w erk e  n u r  M uschelkalk-G esim se, fe rn e r R a u h p u tz  in 
G o ld o ck erto n , w e ifigestrichene  F e n s te r  u n d  d a s  D ach  
deu tsch e  S ch ie fe re in d eck u n g  e rh a lte n  hab en . F e rn e r  
g ib t d ie se r S c h n itt noch  d en  L a n g ssc h n itt d u rc h  den  
„M ark ischen  S a a l“ m it d e r  e in g eb a u ten  G alerie  (siehe 
au ch  N r. 2, S eite  9) w ieder u n d  d a ru n te r  eben fa lls  im  
L a n g ssc h n itt  d as  n eu g esch a ffen e  S itzungsz im m er (des- 
sen  S chaub ild  siehe N r. 8, S e ite  46). Im  S c h n itt B 1 
fin d e t m a n  d iese  b e id en  R au m e  a u c h  im  Q u ersch n itt, 
sow ie die b e re its  im N r. 1 im  S ch au b ild  geg eb en e  
K rieg e rg ed en k h a lle  m it dem  L au fb ru n n en , fe rn e r d en  
eben falls  im  S ch au b ild  in  N r. 6, S e ite  35, g eg eb en en  
E in g a n g  zu d e r zu r R a ts s tu b e  ftih ren d en  T rep p e . A uf 
dem  g le ich en  B la tt, u n d  zw ar in  d en  S c h n itte n  B I I  
u nd  B I I I , z e ig t sich  die in  N r. 8, S e ite  46 u n d  47, 
b e re its  im  S ch au b ild  geg eb en e  A u sg e s ta ltu n g  d e r je tz i-

m  S c h n it t  A d e r  S e ite  452 ze ig t 
sich  u n te r  d e r  K a sse n h a lle  die 
S t a h l k a m m e r ,  e ine A n lag e  
v o n  g le ichem  rau m lich em  U m fang  
w ie d ie  K assen h a lle . D ie S ta h l
k a m m e r is t  a u c h  au f dem  Q uer- 
s c h n itt  S. 23 re c h ts  a n g e d e u te t. 
D ie  e ine  d e r  b e id en  A b b ild u n g en  
au f S e ite  453 z e ig t e ine A b te ilu n g  
des H a u p tra u m e s  d e r e in g eb a u 

ten P an ze rfach sch ran k e , iib e r w elche  in  dem  T e x t d er 
Seite 9 d e r N r. 2 N ah e re s  a u sg e f iih r t is t, w ah re n d  die 
andere A bb ildung  eine  d e r  im  Y o rra u m  a n g e o rd n e te n  
Kojen fiir die In h a b e r v o n  P a n z e rfa c h e rn  w ied e rg ib t, 
in w elchen die B esu ch er ih re  P a p ie re  u n b e o b ą c h te t 
ordnen konnen . D ie K o je n  s ind  in  d e r  M ehrzah i ein- 
sitzig an g eo rd n e t, d o ch  s in d  a u c h  ein ige  zw eisitz ige  
yorhanden. Sie e n th a lte n  S c h re ib g e le g e n h e it u n d  e lek - 
trisches L icht,

461



gen  W einstube  des R atske lle rs  und  der neu  geschaffenen  
R a tss tu b e . A is E rg an zu n g  is t noch ein S chaub ild  der 
F en ste rw an d  des, an  die W einstube  anschlieB enden 
T eiles der R a tss tu b e  gegeben  (T ex t Seite  45 in N r. 8). 
A is E rg an zu n g  d e r friiheren  D arste llu n g en  sei h ier auch  
noch im Schaubild  die E inzelheit e iner der beiden T uren  
in der R iickw and  des „M arkischen S aa les“ beigefiig t. 
Zw ischen den schw arz-grau  gebeiz ten , m it S ilberg rau

der noch  m eifielnde S te in b ild h au e r g ib t zugleich den
M aBstab.

Zum  SchluB se ien  noch  2 g eze ichne te  Schaubildcr 
w iedergegeben , die vom  W ollen  des A rch itek ten  eine 
A n sch au u n g  fiir die g e p la n te n  sp a te re n  A n b au ten  „ara 
L u tzo w “ u nd  in  d er K irchho f-S traB e  geben . D ie AuBen- 
an s ich ten  w u rd en  d u rch  die fiir die verschiedenen 
S tra fien b re iten  b aupo lize ilich  vo rg esch rieb en en  H auptge-
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eingeriebenen , die G alerie aufnehm enden  E ichenholz- 
p feilern  sieh t m an  in g le ich farb iger U m rahm ung die 
tie fro t gebeiz ten  T iirfliigel. D er T iirsch loB besch lag  is t 
teils b lank , te ils schw arz eingerieben , die R ose ttenn iige l 
s ind  schw arz g eb ran n t u nd  b u n t bem alt.

In te ress ie ren  d iirfte  noch  ein Bild von dem  se iner 
Z eit noeh im G eriist befind lichen  und  noch in le tz te r  
B earb e itu n g  stehenden  groBen R elief u n te r  dem  H aup t- 
sim s des S p ark assen risa lite s  (siehe Nr. 4, Schaub ild  
au f Seite 25) v on  P ro f. A ug. V o g  e 1 in  W esten d ;
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sim shohen beeinfluB t u nd  g eb en  so zu e inem  m alerisch 
g e s ta lte te n  A u fbau  Y e ran la ssu n g , d er sich (h in ter dera 
m it einer F a h n e n s ta n g e  b e k ro n te n  R isa lit)  an  die friihere 
R e in h a rd t u n d  S u B en g u fsch e  A rc h ite k tu r  d er F ronten  
in  d er zum  „L iitzow “ fiih ren d e n  S traB e anschlieB t. Am 
e in schne idenden  W in k e lb au  „A m  L u tzo w “ se lb st is t im 
E rdgeschoB  ein o ffener H a llen b a u  v o rgesehen , der ais 
H au p tzu g an g  fiir den  a n  d en  L u tzó w  sich  anschlieBen
den S ta d tte il  zum  R a th a u s  fiih ren  (siehe L agep lan  in 
N r. 1, S eite  3, u n d  G rundriB  des U n tergeschosses in



Nr. 1, Seite 4) u n d  zug le ich  a is  Z u g an g  zu dem  h ie r ais 
offener S chauho f g e p la n te n , unregelm afóig in der G rund 
form angenom m enen  B ru n n en h o f d ien en  so llte . Die 
an diesem  H of lieg en d en  B au g ru p p en  m it ih ren  aus den 
S traB enfronten  sich  e rg eb en d en  H aup tsim sh o h en  geben

des A rc h ite k te n  im  D ienst d er S ta d t ein  E n d e  se tz te . 
D urch  die O rg an isa tio n  „G ro6 -B erlin“ is t  iib e rh au p t dem  
se lb s tan d ig en  S chaffen  d e r  B au m eiste r d e r V o ro rte  Ber- 
lins u n d  der se lb stand igen  Y e rtre tu n g  ih re r E n tw u rfe  ein 
E nde  g em ach t w orden .

V e r b i n d u n g s h a l l e  z u  d e n  a 11 e r  e n B a u t e i l e n  d e s  R a t h a u s e s  
v o n  d e r  g r o B e n  S p a r k a s s e n h a l l e  

(rechtsseitige Q uerw and m it Brunnen und den Zugiingen zu den T oiletten; siehe auch Schnitte A und B I).

ebenfalls zu e iner m a le risch en  B eh an d lu n g  d e r H o ffron t 
V eran lassung , d u rch  d e reń  in  A u ssich t g ew esene  A us- 
fiihrung in F o lg ę  d e r  „ S c h o p fu n g “ G roB -B erlins ab er 
ein S trich  g e m a c h t w o rd e n  is t, d e r  au ch  dem  W irk en

Vermischtes.
Die B autatigkeit in E rfurt. Um das W irtschaftsleben 

allmahlich wieder norm alen Form en zuzufiihren, is t es er
forderlich, daB auch die B au ta tigke it m oglichst nach allen 
Seiten der V orkriegszeit w ieder aufgenom m en wird. Die 
Kostenfrage spielt allerdings entscheidend dabei mit. Trotz- 
dem zeigt es sich allenthalben, daB auch auf diesem Gebiete

In  e iner w e ite ren  F o lg ę  soli n och  g eze ig t w erd en , 
w elche A u fg ab en  d ie  groB an g e le g te  C h a rlo tte n b u rg e r  
W o h lfah rtsp fleg e  dem  B au m eis te r d e r S ta d t s te ll te  u n d  
w ie d iese A u fg ab en  g e lo s t u n d  d u rc h g e f iih rt w u rden . —

die zwingende N otw endigkeit MaBnahmen erfordert, die 
n icht um gangen w erden konnen. W ie in anderen S tadten, 
so kann  m an auch in E rfurt tatsachlich  ein m erkliches 
W iederaufleben der B au ta tigkeit beobachten. V on groBen 
offentlichen B auten sind seitens der S tad t nach Zusammen- 
stellung des N a c h r i c h t e n a m t e s  im Gange: das 
Schulgebaude an der Clausewitz-StraBe und der N eubau
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des Arbeitsam tes an der Schlachthof-StraBe. Bald wird 
auch ein neuer W olmhausblock am Borntal-W eg entstehen. 
E inrichtungen fiir ein Sanitatsbad, Desinf.ektionsansta.lt uncl 
stadtische W ascherei werden auf dem Gelande des alten 
Śchlachthofes vorbereitet. Ais E rsatz fiir das kostspielige 
Krem atorium  auf dem Hauptfriedhof wird auf dem Suairied- 
hof eine besondere Leichenyerbrennungsanlage eingericntet. 
Flugplatz und Schwimmbad im N ordpark werden bald m 
Angriff genommen werden. Yon wichtigen StraBenbauten 
sind hervorzuheben die A sphaltierung der Bahnhof-StraBe 
und die im Zusammenhang m it dem doppelgleisigen Ausbau 
der StraBenbahn stehenden Strafienbauarbeifcen. Neupflaste- 
rungen der W eimarischen StraBe, Mainzerhof-Platz und 
Brlihler-StraBe werden neben. yerscliiedenen Strafienneu- 
anlagen vorgenommen. Bedeutungsvoll fiir das zukiinftige 
Strafienbild sind der Neubau der Deutschen Bank, des Pfarr- 
hauses der Regler Kirche und des Postscheckam tes am 
Regler Ring, sowie des neuen Geschaftshauses_ der Mercedes- 
W erke an der Ecke der Schul-StraBe. Die Eisenbahndirek- 
tion ha t gegeniiber der Deutschen Bank Ladenbauten yor- 
genommen und errichtet einen Eilgiiterschuppen auf dem 
Bahnhofsvorplatz. Seitens der Industrie wird auch eine 
starkę B autatigkeit entwickelt. Besondere Bedeutung hat 
dabei der Neubau der Schokoladenfabrik E rfurt am Platz 
der friiheren Riebeck-Brauerei. Die Thuringia hat einen 
umfangreichen Anbau yorgenommen, die O rtskrankenkasse 
baut ein neues Verwaltungsgebaude in der Augustiner-StraBe 
und der ehemalige K affeetrichter is t von der Bayerischen 
Versicherungsbank um gestaltet worden. Ęin Gang durch 
Radowitz-StraBe, * Briihlerhohlweg, Karthauser-StraBe, Epi- 
nay-Stra.Be, Espach-Strafie und manche andere StraBen laBt 
hier und da Neubauten erkennen, die auch in den Sied- 
lungen Sachsenland, T iergarten und N eudaberstedt beob- 
achtet werden konnen. —

Ein standiger Beirat fiir bildende Kunst in Bayern ist 
vom Staatsm inisterium  fiir U nterricht und K unst kiirzlich 
geschaffen worden, zur B eratuńg und U nterstiitzung dieses 
Ministeriums durch Erhaltung fachmannischer Gutachten in 
wichtigen Angelegenheiten der staatl. Kunstpflege. Ais 
Mitglieder dieses Beirates wurden vom Ministerium er
nannt: 1. auf Yorschlag der Akademie der bildenden
Kiinste: der D irektor der Akademie ■ o. Prof. Gfehrt. K arl 
M a r r und die o. Prof. Hugo Frhr. v. H a b e r m a n n  uncl 
Erwin K u r z ;  2. auf Vorschlag der Kunstgewerbeschule 
Miinchen: der Dir. der Kunstgewerbeschide Prof. R ichard 
R i e m e r s c h m i d  und die o. Prof. Ju l. D i e z und 
J. W a c k e r l e ;  3. auf Vorschlag des Senats der Tech
nischen Hochschule: der o. Prof. Dr. Theodor F i s c h e r ;
4. der Generaldir. der Staatsgem aldesam m lungen Dr. 
Friedrich D o r n h o f f e r  und der Dir. des Bayerischen 
Nationalmuseums Generaldir. Dr. Phil. H a l m ;  5. auf Yor
schlag des Arbeitsausschusses der bildenden Kiinstler 
Miinchens ais V ertreter der freien K iinstlerschaft: die Mit
glieder dieses Arbeitsausschusses Prof. F ritz E r 1 e r , Prof. 
Hans S c h w e g e r l e ,  o. Prof. der Techn. Hochschule H er
mann B u c h e r t , Prof. Oskar G r a f  und Gottlob W i l 
h e l m ;  6. ais weitere Mitglieder vom Ministerium unm ittel
bar: Prof. K arl C a s p a r ,  Prof. Heinr. W  a  d e r ś , Gehrt. 
Prof. Dr. German B e s t e l m e y e r .  Die Berufung zweier 
weiterer Mitglieder k a t sich das Ministerium zunachst noch 
yorbehalten. Die V ertreter der LehrkOrper der 3 genann- 
ten Institu te werden von diesen auf 3 Jah re  gewahlt, die 
ehrenamtlichen V ertreter der freien K iinstlerschaft zunachst 
yom ArbeitsausschuB der bildenden Kiinstler Miinchens. In 
dem Beirat konnen fiir bestimmte Zwecke auch besondere 
Abteilungen gebildet und auch noch andere Sachyerstandige 
vom Ministerium zugezogen werden. Das Staatsm inisterium  
ruft den Beirat nach Bedarf, bzw. auf A ntrag von min
destens fiinf seiner Mitglieder zusammen und der Minister 
bzw. sein V ertreter fiihrt in ihm den Vorsitz. —

Ersatzbausteiiie. Uber die warmetechnische Aufgabe 
der Umfassungswande eines W ohnhauses haben friiher 
recht unrichtige Meinungen bestanderi. D ank der wissen- 
schaftlichen Aufklarungsarbeit der letzten Jah re  scheint 
jedoch diese Frage k lar gelegt. Es kann aber nicht wunder 
nehmen, wenn immer noch falsche Anschauungen auf- 
tauchen, wie sie Herr B aurat W e i B - S c h ó n b e r g  in 
seiner gegen Grh. B aurat P e t e r s  in Nr. 69 der „Deutsch. 
Btzg.“ yeroffentlichten Zuschrift vorbringt. So muB es ins
besondere ais ein Gemeingut des Hohlsteinbaues bezeichnet 
werden, daB man „den darin befindliehen Luftm assen k e i n  
freies Spazierfeld laBt“. Es ist daher zumindestens iiber- 
flussig, gegen diesen „groben YerstoB gegen die W arme- 
w irtschaft“ zu Felde zu ziehen, weil nur die Frage offen 
ist, ob der stockwerksweise AbschluB des Hohlraumes ge- 
niigt, oder ob eine mehrfache Unterteilung des Hohlraumes 
notig  ist. Man muB stark  in die Anfange des Hohlstein
baues zuriickgehen, wo man die durch das ganze Haus 
durchgehende Rohre in ahnlicher Weise wie beim Ofen als

einen besonderen Y orteil dieser Bauweise angepriesen hatte! 
Heute weiB jeder dam it v ertrau te  Fachm ann, den damit 
verbundenen N achteil zu w iirdigen und ihn zu vermeiden. 
Durch die ganze Zuschrift zieht sich der fiir den erfahrenen 
Fachm ann "ais ganz unzutreffend erscheinende Vergleich
einer AuBenwand m it einem Heizofen, m it der SchluB- 
forderung, daB beide die A ufgabe haben sollen, Materiał 
und in diesem M ateriał „W arm e aufzuspeichern“, wah
rend die Aufgabe der AuBenwand doch darin besteht, 
nicht selbst zni speichern, sondern die rasche Tempe- 
raturanderung der Innenflache der W and. und dam it auch 
der Innenluft zu verhindern. W enn lediglich eine Auf- 
speieherung in F rage kom m t, is t die Masse allerdings 
von Bedeutung. H ier handelt es sich aber darum, das 
Tem peraturgefalle, das im W inter und Sommer eine ver- 
schiedene R ichtung hat, zu regeln, und diese Aufgabe kann 
nicht nach den vom H errn E insender dargelegten Ge- 
sichtspunkt beurteilt werden. Es wiirde zu weit fiihren, 
zu versuchen, diese eingehend zu widerlegen. Ich muB
mich darauf beschranken, die ganze Gedankenfolge ais 
unrichtig zu bezeichnen, dam it n ich t doch einige Leser 
daraus w eitergeliende SchluBfolgerungen ziehen, und 
mochte w eiter darauf hinweisen, daB der in der Zu
schrift enthaltene A usdruck vom „unporOsen Hohlstein“ 
einen uberw undenen, den E insender anscheinend noch nicht 
bekannten S tandpunkt darstellt. W ir alle wissen, daB ein 
nicht geniigend poroser Beton, wie dies der gewohnliche 
Baubeton ist, sich fiir den H ohlsteinbau nicht eignet, 
und daB ein nach heutigen Begriffen schlechter Beton 
mit einem Zusatz von K ohlenschlacke, Bims oder nur 
Asche sich zu dieser A ufgabe desto besser eignet, je 
schlechter, d. h. je poroser er ist, und daB dieser Beton 
m indes'ens an der Innenw and des Gebaudes angebracht 
werden muB. Die K lage in der Zuschrift iiber die
M aterialarm ut bzw. zu diinne Abmessungen der Hohl-
steine ist ebenfalls zwecklos. Zunachst w ird sie durch 
die Vorschrift, wie sie in O sterreich bereits in K raft ist, 
und in D eutschland im Entw urf vorliegt, eingegrenzt. Die 
zu diinnen W andę schlieBen sich jedoch von selbst aus, 
weil sie nicht die Moglichkeit bieten, ein Mortelband fiir 
die Fugę unterzubringen.

Die aanze F rage scheint einw andfrei durch den Satz 
in den beiden obigen V orschriften geregelt, in dem es 
heiBt, daB die H ohlsteinw and m indestens dieselbe Leitungs- 
fiihigkeit besitzen muB wie die in den Vorschriften vor- 
gesehene Ziegelmauer.

Es ist also nur darauf G ewicht zu legen, daB dieser 
Forderung auch tatsachlich  entsprochen wird. —

Dr. Fritz  Ęmperger, Wien.
Richtpreise fur Dachpappen. D er „Verband Deut

scher D achpappenfabrikanten“ ha t soeben die folgenden 
neuen Richtpreise fiir D achpappe festgesetzt:
Fiir Dachpappe mit 80er lOOer 150er 20ner Rohpappeneinlage 

“ M. 141,— 116,— 83j— 67,— f. d. qm. 
bei waggonweisem Bezug auf den V erladebahnhof des 
Verkśiufers geliefert gegen śofortige B arzah lu n g  ohne 
Abzug.

AuBerdem wurden fiir Isolierpappe die nachstehenden
Richtpreise beschlossen:

Fiir Isolierpappe m it 80er lOOer 125er Rohpappeneinlage 
M. 172,— 157,— 142,— f. d. qm.

Auch fiir die A usfuhr sind entsprechend erhohte
Preise festgesetzt worden, die von dem „Verband Deut
scher D achpappenfabrikanten“ und der „AuBenhandels- 
stelle Chemie11 in E rfahrung  zu bringen sind. —

C hron ik .
Errichtung eines Bórsengebaudes in Dusseldorf. Zu unserer

Notiz in Nr. 7.1 erhalten wir folgende Zuschrift: „Ihr Gewiihrs- 
mann hat Sie nicht richtig unterrichtet und ich muB hierdurch 
uni Richtigstellung bitten. Der Sachverhalt ist der, daB der Ent
wurf des Gesamtprojektes dem Unterzeichneten durch die Borsen- 
hausgesellschaft ubertragen wurde und daB Herr Reg.-Baumeister 
M e y e r ,  Direktor der Biirohausgesellschaft in Dusseldorf, die 
Leitung der Ausfiihrung iibernonimen hat. Der fur den Konigs- 
platz bestimmte Entwurf des Unterzeichneten war fiir die Aus- 
ruhrung angenommen. Inzwisehen haben sich die Verh&ltnisse 
intolge des wahnwitzigen Sturzes der Mark anders entwickelt und 
man hat sich genOtigt gesehen, die Bijrsenraumlichkeiten in den 
gegenwartig am Alleeplatz in Dusseldorf entstehenden, yon Prof. 
Kreis entworfenen Biirohaus unterzubringen.“ — 
___________________________ Prof. Fritz B e c k e r .

C h / 'n ik lt: ^ eu^auten der S tad t C harlottenburg. — Y erm ischtes.—

Yerlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
I iir die Redaktion verantwortlich: I. V .: F r . E i s e l e n  in Berliiu
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