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AHe Rechte vorbehalten. — Far nicht verlangte Beitr3ge keine GewShr.

„Greater New York.4*
in  in óffentlicher Yersammlung ani
10. Mai 1922 gewahlter Burgeraus- 
sehuJi yersendet soeben eine Druck- 
schrift un ter dem T itel: . .P 1 a n o f 
N e w  Y o r k  a n d  i t s e n v i - 
r o n s -1. Sie enthalt die von der 
Ru?sel Sage-Stiftung ausgegangene 
E in ladung  zu der genannten ^ er- 
sammlung. die dort gehaltenen 
Reden und die grfafiten  Beschlusse. 
Die Russel Sage-Stiftung. die ..for 

the improvement of social and  liv ing conditions" ^egrundet 
wurde. hat die Anregung gegeben. es mogę ein um fassender 
Grundplan fiir die zukunftige G estaltung der ^ tad t Neu- 
york und ihrer Umgebungen durch private  T atigkeit yor- 
bereitet und entworfen werden. um ihn den zustind igen  
Staats- und Gemeindebehórden zur Priifung. Beschluó- 
nahme und Ausfuhrung zu iiberweisen. Die am tliehe T a ti .-  
keit des bestehenden jS tan d in g  Com m ittee of the Lit} 
plan”, die sich auf die verschiedenen Teile des Neuyorker 
Stadtbczirkes (Manhattan. Brooklyn. Queens. The Brom, 
Hoboken und Richmond') erstreckt (Yergl. Neuyorks 
ordnung und Stadtbauplan. 1915. Nr. 86 ds. BI. . wird nic_ 
ais ausreichend betrachtet. D ie Planung  soli ausgedehnt 
werden auf benachbarte. zum Staat N euyork  gehórende 
Gelande. sowie auf anstoBende Teilgebiete der Staat en 
Connecticut und New Jersey . Das zu bearbeitende Gebiet

des -G reater New Y ork '  hat eine L angsausdehnung yon 
ungefahr 80. eine Breite ro n  durchsehnittlieh etw a 30 i:u. 
Je tz t schon betrag t die Einw ohnerzahl der S tadt 5 620 000. 
der in den P lan einzubeziehenden Umgebongen 3 359 000. 
zusammen 8 979 000 Seelen. Man glaubt annehm en zu 
durfen. dafi diese grofite zusam menhangende Siedehm * de? 
Erdkreises bis zum Ja h r  1960 auf eine B ew ohnersehah von 
16S  Millionen. bis zum Ja h r  2000 auf m ehr ais 37 Millionen 
anw achsen werde. und h iem ach den um fassenden .jeg io n a l 
plan" der ,J> reistaatenstadt" einriehten zu mussen. Die 
R edner des Abends w aren R obert W . d e F o r e s t .  Prasi- 
dent der Sage-Stiftung und des M etropolitan-JfaseBBa, 
Charles D. N o r t o n .  P rasiden t der F irst Securities-Gesell- 
schaft und vorm als V orsitzender des Chieagoer Stadtplan- 
Ausschusses. H erbert H o o r e r ,  F raulein Lfllian D. 
W a 1 d . Elihu R o o t . Charles D. G i b s o n  und August 
B e l m o n t  —  alles Namen. die nicht zum ersten Mai an 
unser Ohr klingen. Die Entschliefiun ’ der Yersam m lung 
lautet: daB nach der Ansicht dieser Zusam m enkunft vieler 
an der Wohlfahrt Neuyorks und seiner N achbarsehaft 
interessierten Manner und Frauen die N otw endigkeit eines 
umfassenden Grundplanes fur die Stadt und ihre Um- 
srebungen offenkundig ist: dafi diese V ersam m lung die bis- 
herige Tatigkeit des vorbereitenden Ausschusses. bestehend 
in der Einleitung einer Reihe von topographischen. gesetz- 
sreberischen, industriellen und w irtschaftlichen Y onm ter- 
suchtmgen vollauf biUigt: dafi sie endlich der Cbei i f g M g
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is t, nur durch vexeinigte, fortdauernde Bemiihungen und 
voIlste Mitwirkung aller Beteiligten konne ein solcher Plan 
zustande kommen und verw irklicht werden. Der alsdann 
gewahlte ausfiihrende BiirgerausschuB besteht aus den 
Herren N o r t o n und d e  F o r e s t ,  die schon erw ahnt 
wurden, ferner D e l a n  o,  friiher Prasident der W abash- 
E isenbahngesellschaft, M o r r o w ,  Teilhaber des Bank- 
hauses J . P. Morgan & Co., P o l k ,  A ssistant Secretary of

L andschaftsgartner, Y olksw irtschaftler und Soziologen zu
sammen zu arbeiten, um nach Beschaffung des gesamten 
erforderlichen Stoffes den Mann oder die Manner ausfindig 
zu machen, die das N euyork der nachst-en hundert Jahre 
entwerfen sollen. An die-am tlichen Behorden und Persiin- 
lichkeiten will man erst herantreten , wenn es sich um die 
Priifung, Gutheifiung oder A banderung der aufgestellten 
Entwiirfe handeln wird. Man beobachtet also .hier den-

U /A B A U  DES ALTBK R A T H A U S E S

L e i p z i g .

H a u p t a n s ic h t .
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Aus d e r  B a ugesch ich te  des Alten R a th a u se s  in L e ipz ig .  A n s i c h t  v o m  M 
Architekt: Ratsbandirektor Piofcssor M. B i s c h o f  in 1

state, und G 1 e n n , D irektor der Sage-Stiftunrr. Zu Ge- 
schaftsfuhrern wurden ernannt Frederick P. K  e p p e 1, 
vorm als D ekan der Columbia-Universitat, und Flavel 
S h u r t l e f f ,  Sekretair der National-Conference on City 
planning. Die Geschaftsraum e gibt vorlaufig die Russel 
Sage-Stiftung her.

Vier U nterausschiisse sind ernannt: 1. fiir w irtschaft
liche und industrielle, 2. fiir topographische und den Y er
kehr betreffende, 3. fiir gesetzgeberische, 4. fiir sogiale und 
W ohnungs-Studien unter besonderer M itwirkung von Frank
B. W i l l i a m s ,  des bekannetn rechtskundigen Stadtebau- 
Fachm annes.

Es is t im w eiteren Verlauf beabsichtigt, m it den 
Gruppen der A rchitekten, Ingenieure. Maler und Bildhauer,

selben \  organg, wie er bei der V orbereitung des W ett- 
bewerbes fur einen Bebauungsplan fur GroB-Berlin beob
achte t worden ist.

W enn m an die Reden und D arlegungen der Denkschrift 
liest, so tiihlt man sich ergriffen von der Unternehm ungs- 
k ia tt, der Zuversicht und dem W eitblick dieses amerika- 
nischen Yolkes, das unsere N iederlage im W eltkrieg  herbei- 
tuhrte, w ahrend nunm ehr seine selbstbew ufite und selbst- 
standige Biir ;erschaft den Mut, die E insicht und den hohen 

emeinsinn an den T ag legt, um aus freier Entschliefiung 
em y\erk in Angriff zu nehmen, das ais die groBte stadte- 
Dauiicne Aufgabe zu bezeichnen ist, welche iem als gestellt 
wurde. Wie auch der E rfolg sein mogę, je tz t schon zollen 
wir dem Beginnen unsere H ochachtung. — J . St.
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Zur Entwicklung des Korksteines.
rfinder des K orksteines und B eiriinder der 
K orkstein-Industrie is t Dr. C. G r i i n z w e i  g 
in Ludwigshafen a. Rh., der zur Ausbeutung 
seiner E rfindung 1878 die K orksteinfabrik 
G r t i n  z w e i g  & H a r t m a n n  in Ludwigs
hafen a. Rh. griindete. die das alteste  Unter-

i

il c m U m b a 11.

nehmen der K orkstein-Industrie ist. Von der Beobachtung 
ausgehend. daB K ork auf Grund seiner natiirlichen Be- 
schaffenheit, insbesondere wegen seiner E igenschaften ais 
schlechter W arm eleiter, sich vorziiglich zur Y erw endung ais 

v  isolierendes B aum aterial eignet, ha tte  die F abrik  ihr
Bestreben darauf gerichtet, dessen praktische V erw ertung 
fiir Bauzwecke zu erm oglichen. Die w irtschaftliche Be
deutung, welche diesem Zweig der W arm e- und K alte- 

olti ' Industrie zukommt, w ird heute m ehr denn je erkannt,
i angesichts des Um standes, daB der E rfolg einer guten Iso-

lierung gleichbedeutend is t m it einer Brennstoff- oder Be- 
triebsmittel-Ersparnis. Eine eingehende Schilderung der 
Erzeugnisse der K orkstein fabrik  Griinzweig & H artm ann 
wiirde zu w eit fiihren; es seien nur in groBen Zugen die

hauptsachlichsten Erzeuenisse und dereń besondere 
E ignung beruhrt.

Der im Ja h r  1880 in einem paten tierten  Verfahren der 
Fabrik  erstm als hergestellte K orkstein ha t im Lauf der 
Jah re  w iederholt Y erbesserungen erfahren. Seine Yerwen- 
dung erfolgt in derm annigfachsten  Weise. D e r O r i g i n a l -  
k o r k s t e i n  dient vornehmlich ais W a r m e s c h u t z -  
M i t t e l  i m  H o c h b a u .  Ais W and-, Decken- und Dach- 
bekleidung bietet er hier einen w irksam en Schutz gegen 
W itterungseinfliisse. Beim Ausbau von Dachgeschossen 
zu warmen und hysiieniseh einwandfreien W ohn- und 
A rbeitsstatten iibertrifft der K orkstein wegen seines gerin- 
gen spezifischen Gewichtes (etwa 0,25), sowie seiner fiir 
diese Zwecke wertvollen E igenschaft ais schlechter W arme- 
und Feuerleiter sowie guter P u tz trager die meisten Bau- 
stoffe des Baumaterialien-M arktes.

Bei der heutigen W ohnungsnot, die in yielen Fallen 
den nachtraglichen Um- und A usbau von Dachraum en fiir 
W ohnungszwecke notw endig macht, sollte daher der K ork
stein viel mehr zur Verweńdung kommen, ais es in der T at 
gesehieht, W enn auch die K osten einer K orkstein-Isolierung 
fiir W ohnzwecke etwas hoch erscheinen, so muB dieses 
Bedenken vor der Tatsache zuriicktreten, daB der Aufwand 
sich durch die erzielten Y orteile — K ohlenerspam is, leicht 
heizbare Raume jm W inter, kiihle Raume im Som m er— lohnt.

Nahezu unentbehrlich ist der K orkstein fiir die in 
manchen Industrien iiblichen g r o B e n  u n d  t i e f e n  
F a b r i k a t i o n s r a u m e ,  wie iiberhaupt fiir weite 
Hallenanlagen, wo er an den leichten Shed- und Hallen- 
dachern oder diinnen Rabitzgewolben einen zuverlassigen 
W arm eschutz darstellt.

D er K orkstein findet ferner Yerwendung zur Y e r -  
h i n d e r u n g  v o n  S c h a l l - U b e r t r a g u n g  und hat 
sich in dieser H insicht bewfthrt in Schulen, V erwaltungs- 
gebauden, K rankenhausern und ahnlichen A nstalten. Ganz 
besonders eignet er sich ais schalldampfendes Materiał fiir 
die Beton- und E isenbetonbauten unserer Tage. Auf die 
Feuersicherheit des K orksteins sei noch besonders hin- 
gewiesen. Im M a s c h i n e n b a u f a c h  dient er vor Allem 
zur Umhtillung von N iederdruck-Dam pfleitungen, sowie zur 
Isolierung von A pparaten verschiedenster Art, welche 
W arme in Fliissigkeits-, Dampf- oder Gasform fiihren.

Ist der Originalkorkstein ein bew ahrtes W armeschutz- 
Mittel, so finden wir im i m p r a g n i e r t e n  K o r k s t e i n ,  
M a r k ę  E x p a n s i t  D.  R.  P., ein K a l t e s c h u t z -  
M i t t e l ,  das hohen Anforderungen der K altetechnik ee- 
wachsen ist, weil es neben geringster W arm eleitfahigkeit 
unempfindlich is t gegen Feuchtigkeit und Faulnis-Erreger. 
Die im pragnierten K orksteinplatten  finden daher in allen 
modern angelegten Eiskellern und K iihlraum en von Braue- 
reien, Schlachthófen, Molkereien usw. ais W and- und 
Deckenbekleidung, sowie ais Bodenbelag Anwendung. In 
gleicher W eise dient der im pragnierte K orkstein in Form 
von P la tten  und Schalen zur Isolierung von A pparaten und 
Rohrleitungen, die der E rzeugung und W eiterleitung von 
K alte oder zur Beforderung gekiihlter Gegenstande dienen. 
E rw ahnt sei auBerdem der P r e B k o r k s t e i n ,  der infolge 
seiner Zahigkeit und E lastiz ita t insbesondere eine uniiber- 
troffene, schalldam pfende U nterlage un ter Maschinen- 
fundam ente abgibt und im H ochbau an den Auflagestellen 
eiserner T rager usw. gebraucht wird.

W enn wir eingangs erw ahnten, dafi der K orkstein  ais 
Isolierm ittel wegen seiner kohlenersparenden W irkung 
gerade heute von groBem W ert ist, so gilt das in nicht 
geringerem  Mafi vom D i a t o m i t s t e i n  D .R .P ., den die 
Fabrik  aus dem G rundstoff K ieselgur herstellt. Der 
D iatom itstein zeichnet sich dadurch aus, daB er unempfind
lich is t gegen Tem peraturen bis zur „R otglut“ , sowie aegen 
W asserdampf, verdtinnte Sauren und Alkalien. E r tr i t t  da
her in allen den Fallen fiir K orkstein  ein, wo dieser bei 
vorkom m enden hohen T em peraturen zersto rt wiirde. Ins
besondere eignet er sich fiir den D am pfm aschinenbau zur 
Fortle itung  von iiberhitztem  Dampf und fiir die chemische 
GroBindustrie, fiir welche zur D urchfiihrung ihrer Prozesse 
die E rhaltung  bestim m ter hoher T em peraturen unerlafilich ist.

Ein w eiteres W arm eschutzm ittel inZ opf- oder Schlauch- 
form bilden die E  x p a n s i t  - Z o p f e D. R. P. Diese haben 
den Vorzug, dafi sie an keine Form  gebunden sind und 
sich uberall leicht und schnell anbringen lassen. Sie w erden 
gern gebraucht zum Schutz von R ohrleitungen und  Ge- 
fafien beliebi°er A rt gegen Abkiihlung, E infrieren usw.

Schliefilich sind noch die p l a s t i s c h e n  W a r m e -  
s c h u t z m a s s e n  der F abrik  zu nennen, die aus den 
G rundstoffen K ieselgur, A sbest und K ork  hergestellt 
werden und sich in vielen Fallen  ais yollw ertiges W arm e
schutzm ittel bew ahrt haben. —
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V erm ischtes.
Eine Gesellschaft zur A usfuhrunj von Vermessungs-

Arbeiten ha t sich unter der Firm a „ D e u t s c h e  K a r t  e“,
G. m. b. H., in Berlin-Halensee und ais General-Yertretung 
der „Internatienalen aerogeodatisclien G esellschaft1 m. b. H. 
in Danzig-Langfuhr, Flugplatz, gebildet. Die Gesellschaft 
tibernimmt die A ustuhrung von Vermessungs-Arbeiten jeder 
A rt und jeden Umfanges. Sie fiihrt ihre Arbeiten vom 
festen Boden wie vom Luftfahrzeug aus. Besondere Be- 
riicksichtigung findet dabei die Yerwendung von Licht- 
bildern, die aus der Luft aufgenommen werden. Die Auf
nahme und A uswertung solcher Bilder erfolgt nach den 
Methoden und m it den A pparaten der „Internationalen 
aerogeodatischen G esellschaft" in Danzig, dereń Instru- 
mente und Erfahrungen der „Deutschen K arte“ dauernd 
zur Yerfugung stehen. Die Firm a beschrankt sich aber 
nicht auf Vermessungs-Arbeiten, sie tibernimmt auch die 
Anfertigung von Lageplanen und Ansichtsbildem , Ent- 
zerrung und U bertragung einfacher Aufnahmen in eine 
vorhandene K artę  usw. Ein P rospekt gibt iiber das neue 
Verfahren der Topographie aus Photographien des Gelandes 
vom Flugzeug aus naheren ' Aufscłilufi. Prof. Dr. 
E. H a m m e r  in S tu ttgart auBert sich: „Die Ergebnisse 
von Probeaufnahmen haben nach Menge und Gute der 
Leistung befriedigt.“ E r wiinscht dieser A rt von „Aero- 
Topographie" das Interesse w eiterer K reise. —

Wettbewerbe.
Fehlerąuellen bei Wettbewerben III. Fehler ąuellen 

auch aus scheinbaren AuBerlichkeiten: D arstellung, Be-
schriftung zeichnerischer U nterlagen seitens untergeordneter 
Helfer, Schreib-, Druckfehlern, ahnlich klingenden, neuen, 
aber falschen Sinn ergebenden Fachausdriicke in den Be
dingungen. Denen zum Ehrenmal Halle w ar z. B. ein Lage- 
plan ohne MaBstab und N ordrichtung angefiigt. Schlimmer 
wirken unweise geforderte A rbeitsleistungen; vielleicht in 
der oberflachlichen Annahme, daB Arbeiten angew andter 
K unst ein anderes MaB erlauben, ais die der freien. E  s 
g i b t  f i i r  I n n e n s t e h e n d e  a b e r  k e i n e  a n g e -  
w a n d t e  K u n s t ,  s o n d e r n  n u r  K u n s t  u n d  
K u n s t t e c h n i k .  K unst is t nach Goethe die „ S p r a c h e  
d e s  U n a u s s p r e c h l i c h e n “, is t freies Spiel des 
schopffrrischen Geistes mit allen Mitteln der K unsttechnik. 
Dieses freie Spiel ist nur denkbar und moglich, wenn die 
Menschlichkeit von jeder verm eidbaren L ast befreit bleibt. 
Erhohte Arbeitsforderungen konnen dem Ausschreibenden 
also nur Gewinn an K unsttechnik einbringen, dem ein Yer- 
lust an K unst gegeniiber steht. Das ist eine Minusbilanz: 
tote Form sta tt lebendigen Inhaltes.

An sich maBvolle Forderungen verlieren durch zu groB 
angesetzte MaBstabe ihr MaB. Je  dichter skizzierbar ein 
Gedanke ist, um so fruchtbarer wird er, um so langer wird 
die Trage- und Reifezeit. Deshalb sollten auch Schaubilder 
nur nach reiflicher Uberlegung gefordert werden; moglichst 
nur im gleichen Bildebenen-MaBstab; skizzenhaft, ohne 
mathem atische Bestimmung der Einzelheiten. Skizzieren 
muB jeder Bewerber konnen; wer nicht frei zeichnen kann, 
ist kein bildender K iinstler. Schaubild-Bemessungen nach 
dem Q uadratm eter wirken laienhaft. Der sonst gut vor- 
bereitete Friedhof-W ettbewerb Saarbrucken zeigte an sich 
erschopfend durchgearbeitete Planunterlagen von Zeichen- 
tischgroBe; der gleiche fiir Dortm und ReiBbrettgroBe; das 
vortreffliche Ergebnis in Dortm und gab der gerin<reren dar- 
stellerischen A rbeitsleistung Recht. Im AnschluB sei der 
Friedhof Bunzlau erw ahnt, dessen k larer Lageplan dem 
unbefangenen Bewerber keine Zweifel lieB. Der Zuweg 
zum Gelande war entw eder von einer breiten HauptstraBe 
(Chaussee) oder einem schmalen Nebenweg moglich. Mit 
Rucksicht auf die schlecht befestigte LandstraBe entschied 
sich das Preisgericht fur den gut befestigten Feldweg. 
D erartige V erhaltnisse mussen unbedingt bei ErlaB des 
Preisausschreibens k lar gem acht werden.

Eine stark  beeinflussende ist die hinterher oft gleich- 
giiltig bew ertete Kostenbestim mung. Die wirtschaftliche 
Not der Zeit wird im Allgemeinen jeden sich verantwortlich 
Fiihlenden unm ittelbar zur W irtschaftlichkeit erziehen, so
daB besondere Baukosten-Grenzen zu entbehren s in d ’ und 
der umbaute Raum ais V erhaltniszahl zur voraussichtlichen 
W irkung geniigt. W enn aber Baukosten genannt sind, 
mussen sie fiir die B eurteilung bindend sein; u. U. mussen 
die D ehnbarkeit des K ostenrahm ens und die Bedingungen 
fiir diese D ehnbarkeit offenbart werden. — Im Programm 
fiir das K reiskrankenhaus Zeven fehlte ein doch sonst stets 
geforderter K rankenfahrstuhl; die natiirlich knappe Bau
summe w ar genannt. Das Fehlen des Fahrstuhles u n t e r -  
s t r  i c h die W irtschaftlichkeit fiir sorgsame Bearbeiter. 
regte sie an, danach zu streby i, eher unter ais iiber der 
Bausumme die Losung zu gewinnen. Es durfte nicht vor- 
kommen, daB ein sparsam er Entw urf in der engeren W ahl

hangen blieb, w ahrend ein doppelt so teu re r in die engste 
W ahl und zum A nkauf gelangte, wenn auch in der ge- 
w isseńhaften B eurteilung der program m w idrige UbertluB er
kann t und genannt wurde. W eniger gew issenhaft vertuhr 
das Preisgericht bei der B reslauer Sportanlage; die kurze 
,K ritik“ eines Entw urfes m ochte fas t k ran k h aft anm uten. 

Ein nebensachliches, ohne w eiteres abstellbares Versehen 
betont dann ein Satz: „D erV erkeh r is t durchaus n icht be- 
rticksichtigt“ ; und das bei 35 m breiten  inneren V erkehrs- 
straBen, zahlreichen breiten A usgangen nach zwei zur 
inneren S tad t fiihrenden StraBen, die Zehntausende in 
wenigen Minuten ohne G edrange entlassen konnten ; die 
bedeutsam e architektonische A rbeit (Saalbauten  usw.) war 
iiberhaupt nicht erw ahnt.

Erw ahnensw ert, wenn auch nich t so w esentlich, ist — 
im AnschluB an die m oglichst geringen A rbeitsforderungen
— die T atsache, daB diese B eschrankung die U nkosten so
wohl an Zeichenstoffen ais auch an V erpackung und Post- 
geld erheblich verringert. O rdnung bei Em pfang und Riick- 
sendung der Entw iirfe ist den dam it B eauftragten  zur Pflicht 
zu machen. Das ist bei dem beschrankten  K reis der Bau- 
wettbew erbe wohl leichter, ais bei allgem einen P lakat- und 
ahnlichen W ettbew erben, die tro tz  zehn- bis hundertfacher 
Beteiligung durchw eg sorgfaltiger zur.iickgeschickt werden. 
Eine Ausnahme m ag die Regel bestatigen : die selige Zen- 
trale fiir E inw ohnerw ehren schickte einen E ntw urf — offen- 
bar um Packpapier verlegen — in zwei S tiicke zerschnitten 
zuruck. — Eine die A rbeit erleichternde O rdnung der Ver- 
packungen wird auch Vorfalle verhindem , wie den beim 
W ettbew erb Hygiene-Museum D resden erlebten. Zur Ver- 
packung der groBen Piane (der MaBstab konn te  vielleicht 
auch hier e ingeschrankt w erden) w ar gerade nichts zur 
Hand ais ein fingerdicker sauber beklebter K arton  m it einem 
Siedelungsentwurf (Rastenburg). T rotzdem  groB darauf 
stand: „zum K ennw ort . . . gehorig11, kam  er nicht mit 
zuruck; die sehr braucbbaren Einzeltypen 1 :100 durch- 
konstruiert, w aren fiir den V erfasser verloren. Uberfliissig 
sollte die Erw ahnung der N otw endigkeit offentlicher Aus- 
stellungen sam tlicher Entw iirfe sein. Beim Ehrenm al Halle 
wurden nur die preisgekronten Entw iirfe ausgestellt.

Viele der so zwanglos aneinander gereihten Fehler
ąuellen bei W ettbew erben w ecken den W unsch, die Preis- 
gerichte móchten nicht nach Spruch und kreisendem  Ab- 
schiedsbecher in Schonheit sterben. Es miifite Brauch wer
den, daB auf A ntrag  der A usschreiber oder vielleicht zweier 
Preisrichter das Gericht zu G utachten, Stellungnahmen. 
N achsitzungen erneut gem einschaftlich w irken konnte. Das 
„souverane“ Preisgericht ist leider oft nur graue Theorie, 
doch „griin ist des Lebens goldner Baum “. DaB er griine, 
ist das Ziel der tro tz  aller Fehlerąuellen unersetzbaren 
W ettbewerbe. Denn die Spruchw eisheit: „Ubung macht 
den Meister11, ist keine hausbackene, sondern eine hoch- 
geistige. H ausbacken ist jene Torheit, die den armlos ge- 
borenen Raffael zum groBen Maler stem peln mochte. Nein! 
Raffael w ar ein grofiter Maler, w e i l  er Arme hatte ; ohne 
W erkzeug ist kein K iinstler. Ohne die Ubung der Wett
bewerbe is t der W eg zur M eisterschaft fiir viele Berufene 
versperrt, und den Meistern ihr K am pfspielplatz, auf dem 
sie ihre hart errungene M eisterschaft behaupten konnen. —

Otto S t o o p in Hamburg.

Tote.
Architekt Emanuel La Roche f .  A us Basel wird der

Tod des A rchitekten Em anuel L a  R o c h e  gemeldet, eines 
Baukiinstlers, der in der Schweiz eine Reihe wertvoller 
Bauten errichtet hat. D as bekannteste  Bauw erk des Kiinst- 
lers, der sich auch ais K unstgelehrte r einen bedeutenden 
Namen gem acht hat, is t die Ba&eler Universitatsbibliothek. 
La Roche, der 1863 geboren w ar, h a t sie 1894/96 in maB- 
yollem Barock gebaut, der GrundriB des Baues zeichnet 
sich durch K larheit aus. Auch das abgebrannte  Stadttheater 
in Basel war, wenn wir n ich t irren, sein W erk. Auch dieses 
war in den Form en des gemaBigten B arock gehalten. 
Die Bronzetjiren an der G alluspforte des B asler Miinsters, 
an dem sein V ater P farre r gew esen und dessen Bau
geschichte er geschrieben hatte , sind eine A rbeit des 
jiingeren La Roche. Neben seiner p rak tischen  Ausbildung 
am S tu ttgarte r Polytechnikum  und der Lehre bei einem 
StraBburger Steinbildhauer lief schon friih architektur- 
geschichtliches und arch itekturw issenschaftliches Studium, 
zu dem er sich die G rundlagen bei Jacob  B urckhardt und 
auf ausgedehnten Reisen,. nam entlieh in Frankreich  und 
Italien, erwarb. — ________  > ^ 3
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