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(SchluB aus
ie 5 stlich e  L an g sse ite  des P la t
zes e n th a l t e in ige E inze lhe iten , 
v on  denen  m an  an n eh m en  muB, 
daB sie v o r d er N a tu r  geze ichne t 
s in d ; d iese  S e ite  y e rlie r t jedoch  
a n  W e rt, d a , w ie b e re its  ange- 
d e u te t , d ie p e rsp ek tiv isch en  Feh- 
le r  h ie r seh r groB  sind.

W ich tig  a b e r is t d ie  D arste l- 
lu n g  des W e h rg a n g e s  siid lich  des 

mit einem E rk e r  g esch m iick ten  s te in e rn e n  T uchm acher- 
hauses. In  den  S ta d tre c h n u n g e n  vom  J a h r  1521 be- 
findet sich nam lich  fo lg en d er E in tra g : ,.S b to  p o st can- 
tate vor W eiBe. d am it m an  den  W eg  iiber dem  K eller 
bei der G arkiiche u n d  im  M arsta lle  gew eiB en11. N ur die 
D iirersche D ars te llu n g  k a n n  u n s  in  b e tre ff d ieser N otiz 
AufschluB g eb en : es is t  d e r Y erb in d u n g sg an g  vom  
T uchm acherhaus bis zum  M arsta ll in d e r G rim m aischen  
StraBe gem ein t, d e r n eu  gew eiB t is t. Im  T u rk en s teu e r-  
buch des Ja h re s  1529 ta u c h t e in  G ark o ch  u n te r  den 
K ram en au f; auch  in  d en  a lte re n  S te u e rre g is te rn  er- 
scheinen in den  K ram en  w ied e rh o lt zw ei G arkoche. 
W ir konnen  also  an n eh m en , daB die G ark iiche  b e re its  
im Jahr 1521 an  d erse lb en  S te lle  sich b efan d , an  der 
Ostseite des N asch m ark te s , da . w o im  J a h r  1565 der 
Neubau zw eier G ark iichen  e rfo lg te .

W enn au f dem  m eh rfach  e rw a h n te n  H o lzsch n itt 
vom J a h r  1547 g eg en iib e r den  B e fes tig u n g san lag en , die 
Diirer w ahrsehein lich  um  1494 d a rs te ll t . sich M anches 
\e ra n d e r t  h a t. so m ogę d er H inw eis g e n u g en , daB 
durch die h au p tsach lich  am  E n d e  des 15. J a h rh u n d e r ts  
und noch sp a te r  e rb a u te n  S ta d tb e fe s tig u n g e n  ein neues 
 ̂ e rte id igungs-S ystem  e rw u ch s, w o d u rc h  d ie  einzelnen  

Schutzm afiregeln d e r in n e ren  S ta d t  a is  n u n m eh r w ertlo s  
w egfallen k o n n ten . W ir sehen  au ch  h ier, daB ein neuer 
Geist die a lte n  S ch ran k en  e rb a rm u n g sło s  d u rch b rich t, 
und m it Recht k o n n te  d e r C h ro n is t U lrich  G r o B ,  der 
zur Zeit von L o tte rs  U m bau  in  L e ip z ig  leb te , seine Be- 
schreibung in die k u rz e ń  W o rte  k le i d e n : „A n  diesem  
M arkte le id t d as  R a th a u s , um b un d  um b  f re y “ .

Fassen wir u n se re  A u sfiih ru n g en  zusam m en , so lag  
uns daran. die be iden  D iire rs c h e n  A n sich ten  m it dem  
Leipziger R athaus in Y erb in d u n g  zu b rin g en . Dem 
Kenner unserer m itte la lte r lic h e n  R a th a u se r  sind  die 
Gestaltungen, wie sie uns in dem  T re p p e n h a u s  m it den 
seitlichen A ufgangen e n tg e g e n  tr e te n , n ich t frem d. 
Auch der kleine Soller, von dem  au s  d ie  B eschliisse 
der S tad tva ter den B urgera b e k a n n t g eg eb en  w erd en  
konnten, sei hier erw ahnt. DaB d e r groBe R a th au s-

No. 84.)
boden  zum L ag e rn  von K orn , B rennholz u nd  and e ren  
V o rra te n  a u sg e n u tz t w urde . t r i t t  au f dem  D iire r’schen 
B ild d u rch  die D ach luke  m it d er W indę in  E rscheinunff. 
A uch  h eu te  noch  is t  e ine D ach luke an  derselben ' S telle 
am  N asch m ark t erhalten .

So b le ib t n u r n och  die offene F ra g e  von  d er A n- 
w esen h e it D u re r’s in L eipzig . D ie n ah en  B eziehungen  
d er b e id en  H an d e lss tad te  L eipzig  u n d  N iirnberg  sind 
b e k a n n t. D er B iirg e rm eiste r H ieronym us L  o 11 e r w a r 
e in  N iirn b e rg e r K ind . E in  F re u n d  D iire r’s, L aza ru s  
S p e n g l e r ,  g eb o ren  1479, h a tte  in  L eipzig  s tu d ie r t 
u n d  w a r h ie r R a tssch re ib e r. T h au sin g  schre ib t (S. 113): 
D aheim  b eso rg te  D iire r se lb st oder die S ein igen  d en  
Y e rk a u f  se in e r W erk e . J a  v ie lle ich t bezog  w ohl F ra u  
A gnes zu  d iesem  Z w eck  d ie  M essen a n d e re r  S ta d te  
u n d  es w are  ih re  A n w esen h e it zu F ra n k fu r t  im  Friih- 
ja h r  1506 g e ra d e  w ah ren d  d er M essezeit in -d iesem  S inn  
zu e rk la ren . 1489 h a tte  D iirer seine L eh rze it bei 
M ichel W  o 1 g  e m  u  t  v o lle n d e t u n d  im  A p ril des fo l
g en d en  J a h re s  g in g  e r a u f  die W an d e rsch a ft, D ie B e
z iehungen  D iire r’s zu seinem  s te te n  G onner, dem  K u r- 
f iirs ten  F rie d ric h  dem  W eisen , s in d  b e k a n n t; sie  k o n n en  
w ir schon  b is in  den  B eg inn  des 16. J a h rh u n d e r ts  
zu riick  v e rfo lg en . D er K u rfi irs t h ie lt sich  s e it  O k to b er 
1494 b is J u n i 1501 w ie d e rh o lt in  N iirn b e rg  au f.

In  zw ei F a lle n  h ab en  w ir nach  R o b e rt B r  u  c  k  * )  
b estim m te  B ew eise fiir e inen  A u fe n th a lt D iire r’s  in  
W itte n b e rg . E in m al E n d e  1494 zu 1495, u n d  ein  
zw eite s M ai im  J a h r  1503. E s k a n n  also  k au m  ein 
Z w eifel besteh en , daB A lb re c h t D iire r be i d ie se r Ge- 
le g e n h e it au ch  in  L e ip z ig  s ich  au fg e h a lte n  h a t. „E s  
is t d ieses fiir d ie  B e u rte ilu n g  se in e r W erk e , b eso n d ers  
fiir d ie je n ig e n  se in e r fr iih en  Ś ehaffensze it, v o n  h o ch s te r 
B ed eu tu n g .“ —

N a c h  s c h r i f t  d e r  R e d a k t i o n .  D ie e rs ten  
A b sch n itte  d ieses A u fsa tzes  m it d en  vom  H e rrn  V er- 
fa s se r re k o n s tru ie r te n  Z e ich n u n g en  n aeh  d en  v e rm e in t-  
lich  D iire rs c h e n  B la tte rn  iiber das A lte  R a th a u s  v on  
L e ip z ig  w a ren  b e re its  g e d ru e k t, a is  d e r H e rr  V e rfa sse r  
u n s m itte ilte , daB e r  d ie  v o n  ihm  a u fg e s te llte  D iirer- 
H y p o th ese  in  b ezu g  au f d as  A lte  R a th a u s  in  L e ipz ig  
n ic h t au fre c h t e rh a lte n  k o n n e . S eine  V e rm u tu n g en  
h ab en  sich , w ie  e r g la u b t, n ic h t a is  s t ic h h a l tig  e rw iesen . 
D er Y orstehende A u fsa tz  w u rd e  im  H e rb s t des J a h re s  
1920 g esch rieb en . D ie Y o ra rb e ite n  des H e rrn  Y er- 
fa sse rs  zu  e in e r G esch ich te  des A lte n  R a th a u se s  in 
L e ip z ig  n ah m en  n ah ezu  20 J a h r e  in  A n sp ru ch . E in

*) „Friedrich der Weise ais Forderer der Kunst."



Voi'\vurf, er h a tte  die D iirer-F rage  zu schnell m it dem 
A lten  R a th au s  in L eipzig  in V erb indung  geb rach t, t r i t t t  
ihn um so w eniger, a is jed e r seine D arlegungen  pru- 
fende F achm ann  ihm beip flich ten  muB, daB seine A n- 
nahm en bis zu einem  gew issen  G rad  A n sp ru ch  au 
W ahrschein lichkeit haben  k o n n ten . Y or e tw a  J a h re s tr is t 
e rfuh r er nun aber y o n F o rsch u n g en d esO b erb ib lio th ek a rs  
Dr. M i t i u s in E rlangen , d er die beiden  D u re r-B la tte r 
ais H o f  a n s  i c h  t e n  d e r  C a d o l z b u r g  bei N iirn- 
berg  bezeichnet. Im  F eb ru a rh e ft 1921 S. 377 d er in  
L eipzig  erscheinenden  „ K u n stch ro n ik “ h a t H err Dr. 
M itius bere its  eine Y eroffen tlichung  iiber die be iden  
D urer-B la tte r vorgenom m en. D er H err V erfasser fuhr 
info lgedessen kiirzlich nach  C adolzburg  u nd  iiberzeug te  
sich, daG die A nschauungen  des Dr. M itius in  d er T a t 
d e r W ah rh e it n ah er kom m en und  deshalb  seh r be- 
a ch ten sw ert sind . Indessen  scheinen  ihm  vom  S ta n d 
p u n k t des A rch itek ten  noch n ich t a lle  bezuglichen  
F rag en  gelost. E in  endgu ltiges U rteil muB d ah e r vor- 
behalten  b leiben, bis e ine im V erlag  von K arl W . H ierse- 
m ann  in  L eipzig  in  Y o rb e re itu n g  befind liche S ch rift 
von Dr. M itius ersch ienen  se in  w ird . D iese fiihrt. den 
T itel: „D  ii r  e r  ’ s S c h l o 6 h o f a n s i c h t ' e n  u n d  
d i e  C a d o l z b u r g  b e i  N i i r n b e r  g .“ (GroB- 
Q uart. Mit 8 L ich td ru ck ta fe ln  u nd  35 S eiten  T ex t.) W ir

hoffen, au f diftse zu riick k o m m en  zu k o n n en . A uch  die 
V erm u tu n g en , d ie  P ro f. D r. M oritz D r e g e r  in  In n s
b ru ck  in  b ezug  a u f  H a n d ze ich n u n g en  A lb rech t D iirer’s 
au ssp rich t, die e r m it d e r H o fb u rg  in  In n sb ru c k  (n icht 
m it d er O tto -B urg) in  V e rb in d u n g  b rin g t, d u rf te n  n ich t 
zu tre ffen d  sein. D enn  F a c h w e rk  m it Z iegelrohbau  
k o m m t in  je n e r  Z eit in  In n sb ru c k  w oh l n ic h t v o r, wo 
doch  in  e rs te r  L in ie  d e r ita lien isch e  S te in b a u  zu H ause 
w ar. D ie A rb e it v o n  D reg e r hei!3t: „ Z u r  ii 1 1 e  s t  e n 
G e s c h i c h t e  d e r  I n n s b r u c k e r  H o  f b u r g “ 
u nd  is t e rsch ien en  in  d e r M o n a tssch rif t des Ó sterreichi- 
schen  M useum s „ K u n s t u n d  K u n s th a n d w e rk “ in  W ien,
1921, H eft 7— 10. K iirz lich  n u n  h a t  im  N a c h tra g  zu 
d ieser A rb e it H e rr P ro f. D r. D reg e r in d e r  „N . Fr. 
P re sse“ sich m it d er F ra g e  b e sc h a f tig t, ob d ie  gen an n ten  
Z eichnungen  w irk lich  au f d ie  U rh eb ersch a ft D iirer’s 
zu riickgehen . E r  h a t  d iese  F ra g e  b e jah t u n d  h a lt die 
A n sich t d er re in  s til is tisch en  V e rw a n d tsc h a ft d e r au f den 
Z e ichnungen  d a rg e s te llte n  u n d  d e r  e rh a lten en tiro lisch en  
B au ten  au f rech t. E in e  „ E rw id e ru n g  au f eine ange- 
k iin d ig te  A rbe it, in d e r M itius d ie  Z e ich n u n g en  au f die 
C ado lzbu rg  beziehen  w ill“ , b e h a lt sich  D reger vor. 
E s sche in t denn iach  in d e r  T a t, w ie B ischof an d eu te t, 
d as le tz te  W o rt in d ie se r F ra g e  n o ch  n ich t gesprochen  
zu sein. —  —  H. —

V erm ischtes.
Traaspoi table Kachel - Oten und Kachel - Sparherde

stellen die W erkstatten fiir Ofenbau von Curt H e i n z e in 
Dresden-A. in beachtenswerter Weise her. Die transportab- 
len Kaehel-Ofen besitzen Eisenrahmeń und Regulier- 
Feuerung und werden in den W erkstatten  so vorbereitet, 
dafi sie ohne Umstande fiir Haus und Zimmer sofort 
gebrauchsfertig aufgestellt werden konnen. Sie werden in 
verschiedenen GroBen und mit Fiillfeuerung fiir Briketts, 
Torf, Koks und Kohlen hergestellt. Sie haben eine leichte, ge- 
fallige Form und beanspruchen bei guter, gesunder Warme- 
strahlung geringe Betriebskosten. Eine Dreiraume-Heizung 
wurde von der Firm a in der Weise hergestellt, daB fiir 
Wohnzimmer, Speisezimmer und Diele ein einziger Heiz- 
einsatz zur Verwendung kommt, der von der Diele geheizt 
wird. Die W arm eleitung erfolgt durch eingebaute Schlangen 
und durch Frischluft-Zufiihrung, wodurch ein gleichmaBiges 
Erwarmen der Baume erzielt wird. Diese konnen neben- oder 
ubereinander liegen und nach W unsch durch A usschalten 
auch einzeln erwarm t werden. Ein neuer C h a m o t t e -  
K a c h e l - S p a r h e r d  „S i d o“ wird fiir alle Kochzwecke 
fiir 2—8 Personen gebaut und kann zugleich ais Heizofen 
fiir die Kiiche dienen. Die Ersparnisse an Kohle und Gas 
werden fiir den Sparherd mit 70 v. H. berechnet. Alle diese 
Ofen sind D a u e r b r a n d - O f e n .  —

Anwendung der Gebiihrenordnung der Architekten bei 
Ausfuhrung von Gemeindebauten durch Staatsbaubeamte 
in Baden. Bei A usfuhrung yon Hochbauten fiir Gemeinden, 
die mit staatlicher Beihilfe bauen, bestand bis Ende 1920 
eine besondere Regelung fiir die Gebiihren der beauftragten 
Baubeamten, die sich unter denen der Satze der G. O. 
der A rchitekten hielt. Das badische Finanzm inisterium be- 
schlofi damals eine zeitgemaBe Neuregelung, die sich zwar 
an die G. O. der A rchitekten anlehnen, aber doch fur 
arme Gemeinden unter die Satze heruntergehen sollte. D a
gegen sprachen sich einzelne Bezirksbauam ter und vor 
Allem der „Mannheim-Ludwigshafener-Architekten- und 
Ingenieur-Verein“ aus, da das eine Unterbietung der P rivat- 
architekten sei und dam it fiir AuBenseiter, die sich nicht 
auf die G. O. verpflichtet haben, ein Anreiz gegeben werde, 
diese auch im Privatleben zu unterbieten. Der „Verband 
Deutscher Architekten- und Ingenieur-Yereine“, ferner der 
„B. D. A.“ und auf dereń V eranlassung der „Ago-AusschuB 
fiir die Gebiihrenordnung11 nahmen sich der Sache durch 
eine begrundete Eingabe an das badische Finanzm inisterium 
an. Die Neuregelung hat sich dann bis in dieses Jah r hin- 
gezogen. Durch einen ErlaB des badischen Finanzm iniste- 
riums vom 14. Ju li 1922 Nr. 5128 ist der § 67 der Hoch- 
baudienstanweisung nun aber dahin geandert, daB an Stelle 
der fiir die Staatsbauam ter bisher gultigen Normen die 
N e r m  d e r  A r c h i t e k t e n  tritt. Das is t ein erfreu- 
licher Fortschritt auf dem W eg der A nerkennung der G. O 
durch Behorden. — Fr E

H undertjahrfeier der Entzifferung der Hieroglyphen
schrift. In Figeac im D epartem ent Lot im siidlichen F rank
reich wurde dieser Tage dem Andenken des dort geborenen 
Agyptologen Jean  Franęois C h a m  p o i  l i  o n  gehuldigt

Champollion w ar Professor der G eschichte an der Akademie 
von Grenoble, hatte  1814 ein dreibandiges W erk iiber die 
Pharaonenzeit geschrieben, wurde ais B onapartist unter der 
Bourbonenherrschaft verbannt, spater begnadigt und lebte 
ais P rivatlehrer in Paris, bis ihm im Ja h r  1822 die Entziffe
rung von Konigsnam en in der Inschrift von R osette und in 
der Inschrift auf dem Obelisken von Philae gelang. Auf 
Grund seiner Entdeckungen wurde er zum Professor der 
Agyptologie am College de F rance ernannt. Champollion 
kam  in Studien, die von 1807— 1822 gedauert hatten und 
durch den Feldzug N apoleon’s I. nach A gypten angeregt 
waren, zur Losung und zwar auf Grund einer einfachen 
Oberlegung. Die Inschrift von R osette  w ar in dreierlei 
Weise abgefaBt, in H ieroglyphenschrift, in agyptischer 
K ursivschrift und in griechiseher Schrift. Champollion fand 
den Konigsnam en Ptolem aus an einer Stelle der Inschrift. 
an der er ihn gesucht ha tte ; eine andere Inschrift auf einem 
Obelisken gab ihm dieselbe L osung fiir den Namen Kleo
patra. D am it ha tte  er eine Reihe von Zeichen entratselt. 
aber er wuBte immer noch nich t m it Bestimm theit, ob er 
so den Schliissel zu dem verschlossenen Tor in den Handen 
halte. Da — es w ar am 14. Septem ber 1822 — erhielt er 
aus Agypten neue A bschriften und es gelang ihm, auf 
ihnen m it Hilfe der gew onnenen G rundlage zwei weitere 
iigyptische Konigsnam en, den des Ram ses und den des 
Thutm osis, zu lesen. Er stiirzte zu seinem Bruder ins 
Zimmer m it dem Ruf: ,,Je tiens l’affaire!“. Dann fiel er 
besinnungslos nieder. 14 Tage spater nahm die Franzó- 
sische Akadem ie der W issenschaften die N achricht ent- 
gegen, daB das Geheimnis der H ieroglyphenschrift enthiillt 
sei. —

Ein neues deutsch-franzosisches Abkommen. Zwischen
der „ C h a m b r e  S y n d i c a l e  d e s  C o n s t r u c t e u r s  
C i m e n t  A r m  e“, der 88 der bedeutendsten  franzosischen 
B auunternehm er-Gruppen angehoren, v ertre ten  durch ihren 
Prasidenten B r i c e , und der „ L e h r e r -  v.  S i e m e n s -  
V e r e i n i g t e  B a u s t o f f i n d u s t r i e n “, Berlin N W .7, 
Friedrich-Str. 103 und Dusseldorf, Uhland-Str. 9, vertreten 
durch K om m erzienrat L e h r e r ,  is t am 14. Sept. 1922 in 
Paris ein V ertrag  aligeschlossen worden betreffs eines ge- 
meinschaftlich aufzustellenden P r o g r a m m s  f i i r  d e n  
W i e d e r a u f b a u  d e r  z e r s t o r t e n  G e b i e t e ,  dem 
im W esentlichen folgende A bm achungen zugrunde liegen:

1. Die Lehrer-v. Siemens K om m anditgesellschaft iibernimmt 
die Beschaffung der gesam ten B aum aterialien, sowohl 
auf (Irund des Saclileistungs-A bkom m ens vom 22. Juli
1922. ais auch im freien Handel zusammen mit einer 
Anzahl w estdeutscher B austoff erzeugender Firmen.

i .  Die Lehrer-v. Siemens K om m anditgesellschaft iibernimmt 
die deutsche Rolle eines in der „A ccord Gillet“ vor- 
gesehenen M andatares, dem es in Sonderheit obliegt, 
die gesam ten deutschen Form alita ten  des Sachleistungs- 
Abkommens zu erledigen, einschlieBlich der endgiiltigen 
Abrechnung. Der franzosische Unternehmer-Verband 
griindet zu diesem Zweck eine besondere Baumateri- 
ahen-Beschaffungs-G esellschaft (Societe Internationale 
d Im portation), die sich gemafi § 1 Memorandum b der

486



Au
s 

de
r 

B
au

ge
sc

hi
ch

te
 

de
s 

Al
ten

 
R

at
ha

us
es

 
in 

L
ei

pz
ig

. 
E

ck
e 

M
ar

kt
 

un
d 

S
al

z-
G

af
ic

h
en

 
ro

r 
un

d 
na

ch
 

de
m 

U
m

b
au

.



„Accord Gillet" im iranzosischen W iederaufbau-Mini- 
sterium ais franzosischer Mandatar einschreiben laBt.

3. Der franzosische Unternehmer-Verband verpflichtet sicn, 
alle ihm im zerstorten Gebiet iibertragenen Aibeiten 
g e m e i n s c h a f t l i c h  mit deutschen und internatio- 
nalen Unternehiner-Gruppen auszufiihren. Die Lelnei- 
v. Siemens-Gesellschaft tibernimmt es, durch die inr an- 
geschlossenen Bauunternehmungen unter Fuhrung 
der „ I n d u s t r i e  - T i e f -  u n d  H o c h b a u  A. - G. , 
Dusseldorf, Uhland-StraBe 9. mit der deutschen Bau- 
industrie in Verbindung zu treten, um die Grundlagen 
fiir die in diesem Abkommen yorgesehenen Bauaus- 
fuhrungen festzulegen. Die beiden Gruppen wahlen 
eine gemeinschaftliche Arbeits-Kommission, die am
2. Okt. 1922 in Paris zusammentreten sollte, um iiber 
alle einleitenden MaBnahmen fiir die Durchfuhrung des 
Lieferungs- und Bau-Programms im nachsten Friihjahr 
zu verhandeln.

Die franzosische Gruppe hat am 16. Sept. 1922 ihrer 
Regierung von diesem Abkommen Mitteilung gemacht und 
die Zusicherung wirksamster U nterstiitzung erhalten. So- 
weit das im Stinnes-Lubersac-Vertrag' yorgesehene Kohlen- 
abkommen zur Durchfuhrung gelangt, soil es auch dieser 
Gruppe zugut kommen.

Die deutsche Gruppe yerpflichtet sich gleichfalls, den 
in Frage kommenden Berliner amtlichen Stellen hiervon 
K enntnis zu geben, um auch von dieser Seite eine fiir die 
Durchfuhrung^ notige U nterstiitzung zu erbitten. Die Ver- 
handlungen der franzosischen und der deutschen Gruppe mit 
einem neutralen Finanz-Konsortium stehen vor ihrem un- 
m ittelbaren AbschluB. Eine Reihe dem Yerband ange- 
schlossener Pariser Firmen haben fiir das nachste Jah r 
zwecks Ausfiihrung der Bauten in Hohe von 336 Millionen 
Frcs. ihre Einzelvertrage m it der Lehrer-v. Siemens-Ges. 
abgeschlossen, damit "clie Vorbereitungen fiir die Material- 
lieferung, Einfuhr und Baustellen-Einrichtung in die Wege 
geleitet werden konnen.

Von ganz besonderer W ichtigkeit erseheint schlieBlich 
die Tatsache, daB das franzosische W iederaufbau-Ministe- 
rium einer V e r w e n d u n g  d e u t s c h e r  u n d  i n t e r 
n a  t  i o n a  1 e r A r b e i t ś k r a f t e  bis zu 50 v .H . der Ge- 
sam tarbeiterzahl zugestimmt hat. Es wiirde sich nach dem 
Stand der bereits in Ausfiihrung begriffenen Arbfeiten um 
ungefahr 150 000 Arbeiter handeln. Der neue V ertrag, 
dessen V orarbeiten bis 1920, also vor das Rathenau-Ab- 
kommen zuriickreichen, gewinnt dam it auch besonders fiir 
den deutschen M itarbeiter an Bedeutung. —

Sparformat-Hohlsteine D. R. G. 770 966. Die „ S p a r -  
f o r  m a  t - H o h 1 s t e i n - G e s e 11 s c h a  f t  m. b. H.“ in 
Magdeburg stellt Sparformat-Hohlsteine her, die die bis
herigen Reichsmafiziegel bei Siedlungsbauten ersetzen 
sollen. Der Ziegel alter A rt hat ein zu kleines Form at, das 
der Leistungsfahigkeit des Maurers hinderlich ist, der mit 
einem groBeren, aber nicht schwereren Stein mehr leisten 
konnte. Dazu kommt,. daB der Reichsziegel zu viel Masse 
hat, beim Brennen verhaltnismaBig viel Kohle brauch t und 
seines hohen Gewichtes wegen die Beforderung yerteuert. 
Seine Isolierungsfahigkeit ist auch nicht so gut, wie die 
des Hohlziegels. Diese Umstande haben den A rchitekten 
Fritz P  ii c h e 1 in Halle a. d. S. dazu gefiihrt, den „S p a  r  - 
f o r m a t  - H o h 1 s t  e i n“ herzustellen, der mit dem Grund- 
maB 28 :13,5 : 8 01ń dem K losterform at ahnlich ist. Der 
groBere Sparformat-Hohlziegel ist mit etw a 3250 Sr etwas 
leichter noch, wie der kleinere Reichsstein. Das wird er- 
reicht durch elliptische Hohlraume, die jedoch so angeord
net sind, daB sie die D ruckfestigkeit m it 150 kg/q«n n icht 
beeintrachtigen, sodaB die neuen Ziegel zu allen Bauten 
yerwendet werden konnen, zu denen auch die alten ver- 
w endet werden. Die Ersparnisse sind so groB, daB, was 
den Yerbrauch anbelangt, 1000 Sparformat-Hohlsteine 
1505 Normalformat-Steine ersetzen. Hierzu treten  noch die 
Ersparnisse an Fracht, T ransport nach und auf der Bau- 
stelle, beim Vermauern, beim Verbrauch an Mortel usw., 
sodaB die gesam ten Ersparnisse vom Erfinder mit 41,5 v. H. 
errechnet werden. Alle Ersparnisse, auch die bei Ausfiihrung 
geringerer M auerstarken, beriicksichtigt, berechnet die 
Gesellschaft bei voller Ausnutzung der Neuziegelformat- 
Sparbauweise mit Sparfprmat-Hohlsteinen bei Erbauung 
einer Yierzimmerwohnung m it Nebengelassen auf 71 v H 
Das war im Mai 1922. Heute haben sich die Verhaltnisse 
moglicherweise etwas verschoben; immerhin erscheinen uns 
die Berechnungen beachtenswert. —

W ettbew erbe.
W ettbewerb Sommer - Badeanstalt des Deutschen 

Schwimm-Verbandes. Den I. Preis von 3000 M. erhielt
C. N e u m a n n  in Stettin; den II. Preis von 2250 M 
S tadtbaurat L u t h ' a r d t  in Gera; den III. Preis von 1500

Mark Ing M. G r u n i n g  in N eustadt. F iir je 750 M. wur- 
den angekauft Entw iirfe von O. S p i e g e 1 b e r g in Erfurt.
O. S t o o p in H am burg und Dir. A l t s t a d t  in Merse- 
lnirg. —

P erso n a l-N ach rich ten .
Ehrendoktoren. Auf einstim m igen BeschluB der Philo- 

sophischen F ak u lta t der L u d w i g  s - U n i v  e r s i t a t 
G i e B e n ist dem em eritierten ordentlichen Professor der 
Technischen Hochschule D resden, Geh. H ofrat Martin 
G r i i b l e r ,  d e m  a i s  L e h r e r u n d F o r s c h e r  g l e i c h  
a u s g e z e i c h n e t e n  Y e r t r e t e r  d e r  t e c h n i -  
s c h e n  M e c h a n i k ,  d e r f i i r  d i e  M a t h e m a t i k  a i s  
w i s s e n s c h a f t l i c h e  G r u n d  l a g e  d e r  T e c h n i k  
s t e t s  i n  W  o r t  u n d  S c h r i f t  e i n g e t r e t e n  i s t ,  die 
Wiirde eines D o k t o r s  d e r  P h i l o s o p h i e  e h r e n -  
h a 1 b e r verliehen w orden. —

Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Generaldirek- 
tor E rnst K n a c k s t e d t  aus D usseldorf von der Hein. 
Lehmann & Co. A.-G., E isenkonstruktionen, Briicken und 
Signalbau, Dusseldorf - Berlin, is t von der Technischen 
Hochschule in D a r m s t a d t  zum E h r e n d o k t o r  er
nannt worden. —

Auf einstimmigen A ntrag  der F ak u lta t fiir Bauwesen, 
Abteilung fiir A rchitektur, der Technischen Hochschule 
B e r l i n  wurde dem D irektor der Akademischen Hoch
schule fiir die bildenden K iinste in Berlin, Professor 
Dr. phil. h. c. A rthur K a m p f ,  „ a i s  d e m  h e r v o r - 
r a g e n d e n  K i i n s t l e r  u n d  v e r d i e n s t v o l l e n  
L e i t e r  d e r  v o r g e n a n n t e n  H o c h s c h u l e  in 
W i i r d i g u n g  s e i n e r  a u s g e z e i c h n e t e n  L e i 
s t u n g e n  a u f  d e  ni G e b i e t e  d e r  m o n u m e n t a l e n  
M a 1 e r e i“ durch BeschluB vom  13. O ktober 1922 die 
akademische 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 ę  r verliehen. —

Tote.
Bildhauer Robert Diez f .  In  Dresden-Loschwitz starb 

am 7. Okt. 1922 der B ildhauer Geheimer R at Prof. Dr. med. 
vet. li. c. R obert D i e z im 78. Lebensjahr, ein Kiinstler, der 
Sachsen mit einer groBen Reihe w ertvoller bildnerischer 
Arbeiten beschenkt hat, ohne jedoch mit ihnen epochale 
Bedeutung zu erlangen. Diez w ar am 20. April 1844 in 
PoBneck geboren und bezog 1863 ais Schiiler von Johannes 
Schilling die Akademie in Dresden. 1880 schuf er den 
..Gans©dieb-Brunnen“ auf dem Ferdinand-Platz in Dresden; 
1894 die beiden Zierbrunnen auf dem Albert-Platz in 
D resden-N eustadt. An den V ersuchen von Georg T r e u  
einer Bemalung der S tatuen  nahm  Diez lebhaften Anteil, 
zumal seine A rt der p lastischen B ehandlung diesen Yer- 
suchen entgegen kam. Von 1894— 1909 schuf er die Bild- 
werke, nam entlich die Friese, am A lbertinum  in Dresden. 
Zahlreich waren die P ortra tb iis ten  und Grabdenkmale, die 
der ta tige K iinstler bildete. F iir die U niversitat StraBburg 
meiBelte er eine Reilie von G elehrten-Statuen. fiir den Hof 
der A lbrechtsburg in MeiBen schuf er die Statuę Heinrich’s 
des Erlaucliten. Das Siegesdenkm al in Braunschweig ist ein 
W erk seiner Hand, dem D eutschen Museum in Miinchen 
gab er eine G utenberg-Biiste, fiir das Reichstags-Gebaude 
in Berlin bildete er das Denkmal K aiser K arl’s IV. 1905 
entstand das wenig gelungene Bism arck-Denkm al in Dres
den, 1910 der Ludwig Bechstein-M archenbrunnen in Meinin- 
gen. Von 1892—1918 leitete der verstorbene Kiinstler das 
Meistor-Atelier fiir B ildhauerei an der Kunstakadem ie in 
Dresden. —

C hronik .
Untertunnelung der Meerenge von Messina. Im Zusammen-

liang mit der Erorterung der Kraftiibertragung von Calabrien 
nach Sizilien ist der Plan einer U n t e r t u n n e l u n g  d e r  
Me  e r e n g e  v o n  M e s s i n a  wieder aufgenommen worden. 
Wie m „W erft, Reederei, Hafen“ mitgeteilt wird, hat der In
genieur V i s m a r a geologische Untersuchungen vorgenommen; 
elanach waren fUr die Ausfiihrung des Planes und fiir die Er- 
stellung d ^  Stollens etwa 18 Mili. Lire notig. Die Arbeit mutł 
an beiden Enden in einer Tiefe von 200 m zugleich aufgenommen 
werden. und zwar wurden auf beiden Seiten in dieser Tiefe 
. ammelbecken fiir das durchsickernde W asser angelegt und mit 
1 umpcji verbunden werden. Der Stollen soli von Ganzirri bis 
nach i untapezzo gefiihrt werden und eine LSnge von 3800 «> 

a len. Da das Meer dort 115 m tief ist, besSfle die zwischen 
i em Meeresgrund und dem Stollen liegende Schicht eine Dicke 
von etwa 60 m. —
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