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H E R A U S G E B E R :  P R O F E S S O R  E R I C H  B L U N C K ,  A R C H .  
S C H R I F T L E I T E R :  R E G . - B A U M E I S T E R  a. D.  F R I T Z  E I S E L E N .

A lle R echte Vorbehalten. — F ür nicht verlangte B eiträge keine Gewähr.

Ingenieurbauten, Heimat und Kultur.
V o n  J o h a n n e s  M a rtin  W o l f ,  B e rlin . (S c h lu ß  a a s  N o . 98.)

von  g rö ß te r  B ed eu tu n g  is t e r au ch  fü r d ie  S t r u k t u r  
u n d  F a r b e  d e r  O b e r f l ä c h e .  B esch rän k u n g  a n f  
m ö g lich s t w enige B austo ffe  zu r E rz ie lu n g  v o n  e in h e it
lichem  G esam te in d ru ck , k la re  S ch e id u n g  d e r e in ze ln en  
M ateria lien  von  e in an d e r, zum  B eisp iel von  H olz, S te in , 
E isen  u n d  E isen b e to n , u n d  w e rk g e re c h te  V e rb in d u n g  
sind  n ic h t n u r  fü r d ie  K o n s tru k tio n , so n d ern  au ch  fü r 
die O b e rflä ch en g es ta ltu n g  (A bb. 18 u n d  19, S. 655) 
g ü n stig . M an is t h ie rb e i h äu fig  au f A bw ege g e ra te n , 
h a t d u rch  re in  fo rm ale  V e rk le id u n g  v o n  E ise n 
k o n s tru k tio n e n  den  E in d ru c k  v on  H olz o d e r S te in 
v e rb in d u n g en  h e rv o rzu ru fen  v e rsu c h t u n d  E ise n b e to n 
w än d e  d e ra r tig  b eh an d e lt, d aß  sie  d as  A u sseh en  vo n  
W erk s te in m au e rn  v o rtä u sc h e n , v e rm itte ln d e  L ö su n g en , 
die fü r  die E inze l- u n d  G esam tw irk u n g  seh r von  N ach 
te il sein  können . D ag eg en  is t d u rch  n a tü r lic h  be leb te , 
dem  B au sto ff e n tsp re c h e n d e  F lä c h e n s tru k tu r  u n d  
d u rch  A n str ich  u n d  V erw en d u n g  v on  P u tz  in h a rm o 
n ischen  F a rb en zu sam m en ste llu n g en  eine  G liederung  
u n d  U n te rsch e id u n g  von  B a u te n  o d e r ih ren  E in ze lh e iten  
m it e in fach en  M itteln  zu e rre ich en .

G erad e  beim  In g e n ie u rb a u  k a n n  d u rch  v ie lfach e  
A n e in an d erre ih u n g  von  an  sich g u t  d u rch g eb ild e ten  
E inze lg liedern  bei o rg an isch e r V e rb in d u n g  o ft ein 
R y t h m u s  von  m o n u m en ta le r G esam tw irk u n g  e n t
steh en  (vgl. d ie  A bb ild u n g en  a u f  S. 655). W ä h re n d  zum  
B eisp iel in  S an  G im ignano  d ie  im  G eg en sa tz  zu den 
n ied rig en , f la c h g e d e c k te n  H äu se rn  hoch  a u fra g e n d e n  
T ü rm e e inen  n a t ü r l i c h e n  R h y th m u s b ilden , is t  beim  
K ra f tw e rk  Z schornew itz  d ie  g ro ß e  A n zah l von  S ch o rn 

ei ä lte re n  B au ten  m ögen  d ie  e in
fache  K la rh e it d e r F o rm en  und 
d ie  T y p en b ild u n g en  zu n äch st 
le ic h te r  n ach w e isb a r u n d  besse r 
zu e rfa ssen  sein  a ls  bei so lchen 
au s  n e u e re r  Z eit; jedoch  sind 
P rism a  u n d  Z y linder, P y ram id e , 
K eg e l u n d  K u g el noch  im m er die 
e lem en ta ren  E inzelfo rm en , die 
an e in a n d e rg e re ih t oder in v e r

sch ied en a rtig en  Z usam m enste llungen  u nd  D u rch 
d rin g u n g en  d ie  bau lichen  G esam tan lag en  d a rs te llen  
können . B eso n d ers  im  In d u s tr ie b a u  w ird  v o r allem  
schon  au s  w irtsch a ftlich en  G rü n d en  d i e  V e r w e n 
d u n g  e i n f a c h e r  K ö r p e r  u n d  i h r e  T y p i 
s i e r u n g  (vgl. d ie  A bb ildungen  dei S. 651 in N r. 98) 
sich  a ls  zw eckm äß ig  u n d  n o tw en d ig  erw eisen,, in Z u
k u n f t v ie lle ich t in  noch  s tä rk e re m  M aße a ls b isher. D er 
V erg le ich  zw ischen  epnem a lte n  H o lzk ran  u n d  einer 
m odernen  V erlad eb rü ck e  in E ise n k o n s tru k tio n  (Abb. 8 
un d  9 in. N r. 98), einem  no rm alen  E in ze lh au s  aus 
frü h e re r Zeit u n d  einem  n eu e ren  H a llen b au  v on  g ro ß en  
A bm essungen  (Abb. 13 u n d  14 in N r. 98) lä ß t e rk en n en , 
d aß  d ie  w e rk g e rech te  V erw en d u n g  n eu e r B austo ffe  
zw ar gan z  a n d e rsa rtig e  K o n s tru k tio n en  e rm ög lich t, daß  
a b e r  d ie  g ro ß en  U m rißform en d och  d u rc h a u s  ein fach  
u n d  ty p isch , d a s  h e iß t, bei e rp ro b te r Z w eck m äß ig k e it, 
m eh rfach  in  g le ich e r W eise a u s fü h rb a r  se in  kö n n en .

D er E in flu ß  d es  B au sto ffes  a u f  K o n s tru k tio n  un d  
F o rm g eb u n g  w u rd e  schon  w ied erh o lt he rv o rg eh o b en ,

Abb. 15. P a r i s .  S e i n e b r ü c k e  v o n  P e r o n n e t .  — Mit sich erem  s ta tis c h e n  G efüh l u n d  teinem  E m pfinden  le ich t und  
form vollendet g e s ta lte te r  B rü c k e n b o g e n ; g ü n s tig e r  A nschluß an  d ie  U fe rm a u ern  u n d  d am it an  d as S tad tb ild .

Brücken- und W asserbauten .
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Abb. 16. M a g a z i n -  u n d  S i e d b a u s - A n l a g e  d e r  S a l i n e  CI  era e n  s h a l l .  Naclr alten P lanen.

steinen und K üh l
tü rm en völlig  glei
cher Form  p rak ti- 
scheN otw end igkeit, 
das G anze ein W erk  

aus einem  Guß, 
b e w u ß t  in v o r
bild licher K larheit 

besonders e in
d rucksvoll g es ta lte t 
(vgl. die B ildbeilage 
in No. 98).

Bei der A n - 
l ä g e  v o n  a u s 
g e d e h n t e n  i n - 

d u s t r  i e 11 e n 
W e r k e n  is t es 
von au ß e ro rd en t
licher W ich tigkeit, 
d aß  die einzelnen 

B auten  und  Ge
bäudegruppen  m it 
R ücksich t auf die 
v o rhandene  U m ge
bung  und  au f die 
W  irtsch af tl i ch k e it, 
den  versch iedenen  
A rbe itsvo rgängen  

en tsp rechend , in 
k la re r Ü bersichtlich
k e it angeo rdne t und  
im E inzelnen zw eck
m äßig  au sg e fü h rt 
w erden. So m üssen 
beispielsw eise die 

Z ufuhr des R oh
m ateria ls , die V er
a rb e itu n g  un d  d er 

A b tran sp o rt der 
F e rtig fa b r ik a te  sich 

reibungslos a b 
w ickeln  können  und

654
A b b .l i .  L a g e p l a n  v o m  H ü t t e n w e r k  K u p f e r h a m m e r  b. E b e r s w a l d e  

i<ach einem  alten  im H erbst 1778 aufgenom m enen P lan .

d ie  U n te rk u n fts -  und 
W o h n g e b ä u d e  von 

d en  eigentlichen 
W e rk -u n d  Bürobau
te n  g e tre n n t und 
d o ch  le ic h t erreich
b a r  se in . Aber mit 
d e r E rfü llu n g  aller 

p ra k t is c h e n  Not
w e n d ig k e ite n  allein 
is t  es n o ch  n ich t ge
ta n , so n d e rn  es müs
sen  a u c h  die ent
sp re c h e n d e n  Aus
d ru c k s fo rm e n  dafür 
g e fu n d e n  werden. 
B e so n d e rs  vo rb ild 
lich  sind  frü h e r  die 
H ü tte n -  u n d  Salinen
w e rk e  a n g e le g t w or
d en , sie  g enüg ten  
den  p ra k t is c h e n  Be
d ü rfn is s e n  zu r Zeit 
ih re r  E n ts teh u n g , 
w a re n  in G rundriß  
u n d  A u fb a u  o rg a 
n isch  g e s ta l te t  und 
z e ig te n  h a n d w e rk 
lich es K ö n n en  in 

d e r  g rü n d lich en  
D u rc h b ild u n g  der 
E in z e lh e ite n  (vgl. 
d ie  a l te  M agazin- 
u n d  S ie d h a u sa n la g e  
d e r  S a lin e  C lem ens
h a ll in A bb. 16 und  
den  K u p fe rh a m m e r 
in E b e rsw a ld e  A bb. 
17 h ie rn e b e n ). Mit 
A n w a c h se n  d e r  A r
b e its b e tr ie b e  undG e- 
s a m ta n la g e n  ste iger-

N o. 99.
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Abb. 18. O s a k a ,  K a s t e l l .  Abb. 19. B a i k a l .  T u n n e l  d e r  U m g e h u n g s b a h n .
Zu Abb. 18. N atü rlich  b e leb te  O berflächen—S tru k tu r  d e r do ss ie rten  U ferm au er durch  V erw endung  d er rohen, n u r fü r  die E c k 
bildungen b earb e ite ten  B ruchste ine . — Zu Abb. 19: G ute  E in fü g u n g  in d ie  B ergw and  du rch  m a te ria lg e re ch te  U m m auerung  d er

E in fah rtsö ffn u n g  ohne d ie  üblichen d ek o ra tiv en  Z uta ten .

A bb. 20. A q u a e d u k t  i n  T u n i s .  Abb. 21. M ö h n e t a l - V i a d u k t  b e i  B e l e c k e .
Zu Abb. 20: S tre n g e  se n k rec h te  G liederung  d u rch  u n end liche  F o lg e  g le ich er E le m e n te  b e i V erw endung  g ro ß er M aterialm engen .
— Zu Abb. 21: V o llständ ig  an d e re  W irk u n g  bei w e ite rg e s te llte n  tro c k e n  g eg rü n d e ten  P fe ilen ) u n te r  sp a rsa m e r M ateria lver

w e n d u n g ; die B etonung  d e r d u rch  B a lk o n v o rsp rü n g e  g ek en n ze ic h n e ten  P fe ile r  is t e tw a s  dü rftig .

A bb. 24. K o h l e n b u n k e r .  Abb. 25. E  r z s i 1 o s.
'u  Abb. 24: B e isp ie l fü r  d ie  rh y th m isch e  W irk u n g  bei Z u sam m enfügung  vö llig  g le ich e r  E in z e lg lie d e r  — Zu A bb. 2o: Ä sth e tisch

g ü n s tig e  W irk u n g  d e r  p ra k tisc h  e rfo rd e rlich en  A nordnung  in d o p p e lte r Reihe.
O berflächenw irkung und rhythm ischer Zusam m enklang.

Abb. 22. H o c h o f e n w e r k  m i t  S c h r ä g a u f z ü g e n ,  E s c h .  A bb. 23. P o r t a l d r e h k r a n e  i m  H a f e n  v o n  A n t w e r p e n .  
Zu Abb. 22: A nlage von ü b e rz e u g e n d e r  S ach lich k e it in  d er A nordnung  d er ch a ra k te r is tisc h e n  B a u te ile : H alle , S ch rägaufzüge, 
H ochöfen, S ch o rn ste in e ; h arm o n isch e  d re ifa c h e  G ru p p en g lied eru n g . — Zu Abb. 23: J e  n a c h  dem  Z u stan d  d er R uhe oder der 
A rbeit g leichförm iger o d er b e w e g te r  R h y th m u s d u rch  N eb en e in a n d e rre ih u n g  d e r vo llkom m en gleichen, an  sich  gu t gefo rm ten  K rane.



, e„ sich na tu rgem äß  auch die A nforderungen  an die Ab-
E isen  o d e r E isen b e to n  erfo lgen  k ö n n en , zu m eist w ird  
die A n o rd n u n g  v on  O b erlich tö ffn u n g en , h äu fig  au ch  der 
E in b au  v on  K ra n e n  b estim m en d  sein fü r d ie  Form -

„  • a „v, Tfannn Abb. 27. F a g u s - W e r k ,  A l f e l d  a n  d e r  L e i n e .Abb 26 W e r k s t a t t g e b ä u d e ,  1 r i e d r i c h  K r u p p ,  L a s e n .  s
A . 1T .. , , 1o P nf_h, n S narsam k eitssrü n d en  ab er a ls  R ohbau b e la s se n e r B aukorper, se in e r  g roßen  L än g en -
Zu Abb. 26: U rsprunglich ^  geg liedert. -  Zu Abb. 27: E isen b e to n -B au w erk  m it in  P fe ile r
aufgelösten W UiTen und durch große Glasflächen gut be lich te ten  A rbeitsräum en D ie  E ck en  k ö n n ten  v ie lle ich t die s ta tis c h e  
aufgelösten vvauue s ktion de8 T ragens d eu tlicher zum  A usdruck  b ringen .

ADb. 28 (hierüber). G e t r e i d e s i l o  i n  B u e n o s  A i r e s .

Abb. 29. (rechts). G e t r e i d e s i l o  i n  M o n t r e a l .

Zu Abb. 28: A neinanderreihung hoh er zy lindrischer B eh ä lte r zu e inheitlicher G esam tan lag e , d e ren  S a c h lic h k e it d u rch  die rein 
dekorativen  G iebel über dem H auptgesinfs e tw as g es tö rt w ird. — Zu Abb. 29: D e r E ise n b e to n -K o n s tru k tio n  en tsp rechend  in 

großzügiger E infachheit g es ta lte te  B aum asse, die in k la re , o rgan isch  zusam m en h än g en d e  K ö rp e r g e g lie d e r t is t.

/  v ,ZWernk ‘ K.a l l e n ’mA àl g Y r r t  a, m K h e .i n - Abb- 31. H a l l e  d e r  M e s s e b a u t e n ,  K ö l n  a. R h e i n .

sachlich eingebauten ObeHicht’Vwglasungen. - “zu ^ b ^ 'lî^ Â fcM tJk to n ilch  S a t o l S i  An 1̂ el',,ei8er" e“ Binder und Stützen mit 
tragenden Ho,«-Bindern Im , gL stiger Belichtung

Industrie- und Hallenbauten.
„ . „ E r l ä u t e r u n g e n  z u  d e n  A b b i l d u n s e n  37 n n i l  ' «  „ , , i _______   .
Zu Abb. 37: übersichtliche Gestaltung des Einfahrts-Kanales und der ITfp,-lief (t n , r ® e ' t c '
schaffenheit der flachen Küste. — Zu Abb. 38: Das Gelä de großziivio- p in f» P h sügiingeu, erm öglicht durch die natürliche Be- 

Unterteil dient der Aufstauung riesiger W asserm engen, ü 4 n  r e g u l i e r e n 0A b f l î Â

H allenbau ten  erfo rderten  B inderkonstruk tionen  von e-ebnn.r ,i0c n . , i u „  n  ,
im m er g rößeren  Spannw eiten . J e  nach  B eanspruchung  und 31 hierüber) 6 (B eisp ie le  in  A bb. 3(
u nd  W irtsch a ftlich k e it w ird  die A usführung  in Holz Bei B i n .  i- i

ße i  B i u c k  e n  - u n d  W a s s e r b a u t e n  (vgl

N o. 9!



Abb. 3-2. S t r a ß e n b r ü c k e  ü b e r  d i e  E i d e r  b e i  F r i e d r i c h s t a d t .
Mit R ü ck sich t au f das F la c h la n d  n ied rig e  B ogenform  d er w eitg esp an n ten , m a te r ia lg e re c h t au sg e fü h rten  E ise n k o n s tru k tio n e n ; 

D u reh fah rtsü ffnung  m it K lapp-B rücke. Ü b e rg a n g  von  S te in  zu  E isen , am  L an d au flag e r  n ich t gelöst.

Abb.33. M a i n b r ü c k e  m  F e s t e M a r i e n b e r g  i n W ü r z b u r g .  Abb. 34. B r ü c k e  b e i  W y h l e n  i n  B a d e n .
Zu Abb. 33: D u rch  B ogen und  w uch tige  P fe ile r  rhy thm isch  g e g lied e rte r  B rückenbau  zu r V erk n ü p fu n g  d e r  b e id e rse itig en  S ta d t

b ilder. — Zu Abb. 34: G u te  E in fü g u n g  in d ie  L a n d sc h a f t; B ogenum riß  e tw as  zu  w eich.

Abb. 3.3. N i c h t  a u s g e f ü h r t e r  E n t w u r f  z u m
S c h i f f s h e b e w e r k  N i e d e r - F i n o w .  A b b .36. G ü l t z s c h t a l - V i a d u k t  i m  E r z g e b i r g e .  1831.

Zu Abb. 35: E in fa c h e r  z u r  Ü b erw in d u n g  des H ö h en u n te rsc h ie d es  am  H an g  e r r ic h te te r  B au k ö rp er, dessen  W än d e  in schm ale  
hohe P fe ile r  au fg e lö s t sind. — Z u  Abb. 36: M aßstab  fü r  d ie  G röße des B a u w erk s geben  die m a te ria lsp a re n d e n , n eben - und  ü b e r

e in a n d e rg e re ih te n  B o g en ste llu n g en , d ie  sich  in  ih re r  G esam th e it dem  L a n d sch a ftsb ild  h arm on isch  e in fügen .

A bb. 37. H a f e n a n s i c h t  v o n  W i l h e l m s h a v e n .  Abb. 38. S t  a u  d a m  in A s s u a n  i n  Ä g y p t e n .
Brücken- und W asserbauten.

10. D ezem b er 1924. 657



die A bbildungen auf S. 657) is t die e in f a c h e ^ ö rp e j-  
hafte  G esam terscheinung häufig  n u r m it g 
Schw ierigkeiten  als bei eigentlichen H ochbau ten  zu e 
reichen. Es gehö rt schon außero rden tlich  feines Form  
em pfinden dazu, um  zum Beispiel die e iseinen  G d t er 
trä g e r  einer B rücke durch  m aßstäblich  g u t abgew ogene 
G liederung u nd  gesch ick te  V erb indung  zu 
s tru k tio n  zusam m enzufügen, die in ihrer Gesamt! e 
doch w ieder als ein K örper 111 E rscheinung  tr it t .  G as 
E ntscheidene ist, neben der Form gebung  des B rücken
baues selbst, seine g u te  E infügung  in die U m gebung 
und dam it vo r allem  g ünstiger A nschluß an  die Uter. 
Beim B au von  T alsperren , W ehren und  ähnlichen Ai - 
lagen k ann  durch  die in gew altigen  Mengen e rfo rder
lichen B austoffe u nd  durch  die g roßen A bm essungen zu
m eist eine besonders großzügige, ja m onum entale »e- 
sam tw irkung  erre ich t w erden. W egen der g roßen  A us
dehnungen und  der dam it verbundenen G efährdung  des 
L andschafts- oder O rtsbildes erfordern  solche A nlagen

b esonders g rü n d lich  v o rb e re ite te  u n d  w o h lü b e rleg te  
P lan u n g en , se iten s des a u s fü h re n d e n  In g en ieu rs .

D ie in fo lge d er w irtsch a ftlich en  L a g e  v o ra u s s ic h t
lich in  g roßem  U m fange n o tw en d ig en  N e u an lag en  von  
In g en ieu rb au ten  d er v e rsch ied en s ten  A rt w e rd e n  g ro ß e  
A n fo rd e ru n g en  ste llen  a n  A lle, d ie  a n  E n tw u rf  u n d  A u s
füh ru n g  v e ra n tw o rtl ic h  b e te ilig t sind . D ie G esam t
an lag en  sind  a ls o rg an isch e  K ö rp e r-  u n d  R au m b ild u n 
gen  d e r v o rh an d en en  U m gebung  h arm o n isch  e inzu fügen  
und sow ohl im G anzen  a ls  au ch  in d en  E in z e lh e ite n , 
s ta tisch  un d  k o n s tru k tiv  e in w an d fre i u n d  m a te r ia l
g e re c h t zu g e s ta lten . D ie F o rm g eb u n g  sei s in n fä llig e r 
A u sd ruck  d e r  F u n k tio n en , d an n  w ird  au ch  die g le ic h 
zeitige E rfü llu n g  a lle r  p ra k tisc h e n  u n d  ä s th e tisc h e n  
F o rd e ru n g en  m öglich  sein. N eue K u ltu rw e rk e  w e rd en  
ab e r n u r bei B each tu n g  d e r  G ru n d g ese tze  a lles  bau - 
kü n stle risch en  S chaffens e rs teh en  k ö n n en , fü r  de ren  
p ra k tisc h e  E rp ro b u n g  im  g ro ß en  M aßstab  die A u fg ab en  
der Z u k u n ft b este  G e leg en h e it b ie ten . —

Literatur.
D e u tsch e r B a u k a le n d e r, 53. J a h rg a n g , 1925. In 2 Teilen:

I. T a s c h e n b u c h ,  II. N a c h s c h l a g e b u c h .  Kl. 8 , 
142 bezw. 285 S. Text mit zahlreichen Abbildungen. Preis 
Teil I geb., Teil II brosch. 4,50 M., Vorzugspreis für die Be
zieher der „Deutschen Bauzeitung“ 3,50 M. Berlin 1924. 
Verlag der „Deutschen Bauzeitung“. -—

Der D e u t s c h e  B a u k a l e n d e r ,  dessen 53. Jah r
gang in Kürze erscheint, ist im Vorjahr nach mehrjähriger 
Unterbrechung in neuer Bearbeitung herausgekommen und 
zwar beschränkt auf die Bedürfnisse des Architekten. Die 
neue Anordnung hat allseitige Zustimmung gefunden, was 
auch der starke Absatz des Kalenders erweist. Der Grund
gedanke und die Gliederung des Stoffes sind daher auch 
bei dem neuen Jahrgang festgehalten, alle Abschnitte selbst
verständlich durchgesehen, den heutigen Verhältnissen ent
sprechend richtiggestellt, zum Teil wesentlich erweitert.

G a n z  n e u  b e a r b e i t e t  sind durch Fachleute der 
betr. Gebiete die Abschnitte in Teil II: L a n d w i r t 
s c h a f t l i c h e  B a u w e i s e  (Arch. Reg.-Bmstr. Ludwig 
O t t e ,  Berlin), wobei die Bedürfnisse des zum Teil auf 
neue Grundlagen gestellten landwirtschaftlichen Betriebes 
berücksichtigt sind, und G r u n d l a g e n  d e s  S t ä d t e 
b a u e s  (Architekt B. D. A. Henry G r o ß ,  Berlin). Es sind 
in diesem Abschnitt jetzt alle wichtigen Gesichtspunkte bei 
Planung und Durchführung von Bebauungsplänen zu- 
sammengestellt, und es ist ein reiches Zahlenmaterial bei
gegeben, das dem Architekten die Arbeit erleichtert. In 
einem Nachtrag zu Abschnitt I B a u a u s f ü h r u n g ,  ist 
jetzt auch über die Normung im Hochbauwesen das Nötige 
mitgeteilt, und in einem Anhang zu diesem K alender sind 
wieder B i l d e r  a u s g e f ü h r t e r  B a u t e n  auf Kunst- 
druckpapier beigegeben. Es ist beabsichtigt, diesen Anhang 
wieder zu dem früheren Teil III, Skizzenbuch, auszubauen.

W e s e n t l i c h  e r w e i t e r t  ist in Teil I der Ab
schnitt I über die die p e r s ö n l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e  
d e r  A r c h i t e k t e n  betr. Bestimmungen. Namentlich 
ist das K apitel über die G e b ü h r e n o r d n u n g  d e r  
A r c h i t e k t e n  durch Hinweise auf die älteren, heute z. T. 
noch bei Aufträgen zu berücksichtigenden, im Buchhandel 
aber nicht mehr vorhandenen Gebührenordnungen ergänzt, 
und es sind eine Reihe von Hilfstabellen bezüglich Reichs- 
indices, Dollarumrechnung während der Inflation usw. bei
gegeben, die bei den Berechnungen gebraucht werden. 
Ebenso ist das K apitel über R e c h t e  u n d  P f l i c h t e n  
d e r  A r c h i t e k t e n  g e g e n ü b e r  i h r e n  A n g e 
s t e l l t e n  von fachmännischer Seite erweitert, desgleichen 
die sie selbst betreffenden S t e u e r b e s t i m m u n g e n  
(die allerdings noch fortlaufend im Fluß sind) und schließ
lich ist noch ein neues Kapitel über die E i n t r e i b u n g  
d e r  F o d e r u n g e n  d e r  A r c h i t e k t e n  im gericht
lichen und schiedsgerichtlichen Verfahren hinzugefügt.

Im Abschnitt V, T e c h n i s c h e  u n d  g e s e t z l i c h e  
B e s t i m m u n g e n ,  die bei der Planung und Ausführung 
berücksichtigt werden müssen, sind mancherlei Ergänzun
gen vorgenommen, so namentlich auch hinsichtlich der 
heute dringlichen Frage der G a r a g e n - G r o ß b a u t e n  
in Städten. Im Abschnitt VI, G r u n d l a g e n  d e r  V e r 
a n s c h l a g u n g ,  die wegen der Unsicherheit der Ver
hältnisse sich im Vorjahre noch auf den Friedenspreisen 
aufbauten, sind heute die P r e i s e  v o n  A u g u s t  1924 
zugrunde gelegt. Das gilt auch für die Einheitspreise v er
schiedener Gebäudegruppen in qm Grundfläche bezw. cbm 
umbauten Raumes, die außerdem noch durch eine Reihe 
neuer Beispiele erw eitert sind.
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Ganz erheblich erw eitert ist in Teil II auch der Ab
schnitt VI betr. V e r z e i c h n i s  v o n  B e h ö r d e n ,  
t e c h n i s c h e n  L e h r a n s t a l t e n  u n d  V e r b ä n d e n  
usw., was Vielen willkommen sein wird. Der W iederausbau 
zu einem Personalverzeichnis m ußte bei den heutigen, noch 
ungeklärten V erhältnissen allerdings auf eine spätere  A us
gabe verschoben werden.

Durch diese Ergänzungen und Erw eiterungen hat der 
K alender gegenüber der Ausgabe 1924 um 30 Seiten in 
Teil I, 21 Seiten in Teil II  zugenommen. Der K alender 1925 
zeigt also tro tz der grundlegenden N eugestaltung des Vor
jahrs wieder eine w esentliche Umgestaltung, E rw eiterung 
und teilweise völlige N eubearbeitung. —  Fr. E. —

W ettbew erbe.
E rgebnis d es P re isa u ssch re ib en s der R eich sarb eits

verw a ltu n g . Der Zweck des A usschreibens der Reichs
arbeitsverw altung, das w ir in Nr. 58 ausführlicher mit
geteilt haben, war, geeignete künstlerische K räfte  für die 
Herstellung von W andbildern zu finden, die die Gefahren 
in industriellen und gew erblichen B etrieben veranschau
lichen. Den Bewerbern waren drei A ufgaben zur Wahl 
gestellt. Den 1. Preis von 1000 G.-M. erhielt Max W  o l l  i n ,  
Berlin-W eißensee, P reise von je 500 G.-M. A. B. H e n n i n 
g e  r und A h l e r s ,  Berlin, P reise von je  250 G.-M. Georg 
L e u t f e l d ,  W eimar, Hans K r i e g ,  N ürnberg, Hans 
N o 1 p a , Auerbach in Hessen, und O. G a  w e 11, Berlin- 
Friedenau. E iner D arstellung von M. D r e ß 1 e r , Char
lottenburg, die sich an die gestellten  A ufgaben nicht ge
halten hatte, aber durch ihre künstlerische W irkung her
vorragte, w urde ein n ich t vorgesehener Sonderpreis zu
erkannt. E ine Arbeit von Pau l H i n z e ,  Neukölln, und 
eine D arstellung m it dem K ennw ort „p aß t auf“, deren 
Verfasser sich n ich t genannt hatte, w urden wegen guter 
Plakatw irkung zum A nkauf vorgesehen. Es is t beabsich
tigt, eine Anzahl der eingesandten E ntw ürfe zur Verviel
fältigung anzukaufen und im R eichsarbeitsb latt als Bei
lagen zu veröffentlichen. —

V erm ischtes.
D ie  D eu tsch e  G ese llsch a ft  für B an in g en ieu rw esen , 

O rtsgruppe B randenburg w ird am 11. Dez., abds. 7Vi  Uhr, 
im Hause des Vereines D eutscher Ingenieure, Berlin NW. 7, 
Sommerstr. 4a die Frage der A u t o g a r a g e n  i n  G r o  ß- 
S t ä d t e n  behandeln. Berichte w erden ers ta tten : Reg.- 
Bmstr. Dr.-Ing. M ü 11 e r -Berlin, über die bautechnische 
und Ing. O. G r n n o w -Berlin-G r.-L ichterfelde, über die
automobiltechn. Seite des Problems. Bei der W ichtigkeit 
der Garagenfrage ist rege B eteiligung der interessierten 
Kreise und anregende E rörterung  des G egenstandes zu 
erwarten. Die V orträge dürften  auch besonders die
A rchitekten interessieren. —

Ä nderungen in der G eb ü h ren ord n un g der A rch itek ten  
n" • . t genieure. vom 1- Ju li 1923- D urch E rlaß des

emhshnanzmniiiiters (Reichsbauverw altung) vom 28. No- 
T •"?ei ’ Nr. 9643, ist der S tundensatz für
Leistungen nach der Zeit von 4 M. auf 5 M., r ü c k -
der r i a !) k P A t o b e r  1924' erhöht, jedoch bleibt
de« \ 1 a ?1 bestehen. W eitergehenden A nträgen
des Ago-Ausschusses f. d. G. O. der \ r e h  und In«- —
e r ° h S ? r t MultipUtÄ S ° ’85 lmd W iedereinführung" des 
Mirbstprinm eS *0n 20 M' für ,Iie S tunde -  g laubte das
sonst m V  i mc bt  stattgeben zu können. Über 
sonstige Änderungen der G. 0 . w ird verhandelt. -

G eschäftsstelle des Ago.
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B A U R E C H T S F R A G E N

Wohnungs- und Siedlungswesen.
W o h n u n g szw a n g sw irtsch a ft und W oh n u ngsb au  in 

B ayern. Aus Anlaß der B eratung des E ta ts des „Ministe
riums für Soziale Fürsorge“ w urde im bayerischen S taa ts
haushaltsausschuß über einen A ntrag  auf Aufhebung der 
W ohnungszw angsw irtschaft verhandelt. Minister Oswald 
führte zu dem A ntrag  aus, daß n o c h  l ä n g e r e  Z e i t  
m i t  d e r  B e i b e h a l t u n g  d e r  W o h n u n g s 
z w a n g s w i r t s c h a f t  g e r e c h n e t  w e r d e n  
m ü s s e .  W enn an eine A ufhebung später herangetreten  
w erden solle, so müsse dies m it größter V orsicht und 
Z urückhaltung geschehen. Nach w eiteren M itteilungen 
is t im bayerischen Sozialen Ministerium ein Gesetz
entw urf vorbereitet, der die Aufhebung des Reichsm ieten- 
gesetzes für kleinere, ländliche Gemeinden vorsieht. Der
E ntw urf sei deshalb noch n ich t vorgelegt worden, weil
sich seiner D urchführung erhebliche Schw ierigkeiten in 
den W eg stellen, da eine Unterscheidung zwischen rein
ländlichen Gemeinden und solchen m it industriellem Ein
schlag gem acht w erden müsse. In  den letztgenannten sei 
auch an eine teilweise Aufhebung der Zw angswirtschaft 
n ich t zu denken. In  dem fraglichen Entw urf ist die A ußer
kraftsetzung  des R eichsm ietengesetzes für Gemeinden m it 
w eniger als 2000 Einw ohnern vorgesehen. Es wird je
doch noch ein V orschlag erwogen, die Einwohnergrenze 
auf 500 bis 1000 herabzusetzen, um .auf Grund eines sol
chen Versuches zunächst E rfahrungen zu sammeln. 
Sollte es bei der höheren Zahl bleiben, so müßten die 
K reisregierungen unbedingt die Befugnis erhalten, das 
R eichsm ietengesetz auch in solchen Gemeinden aufrecht 
zu erhalten, in denen besonders ungünstige W ohnungs
verhältnisse vorliegen. Die A ussprache endete m it der 
Annahme eines A ntrags, der die S taatsregierung ersucht, 
bei der Reichsregierung zu erwirken, daß die W ohnungs
zw angsw irtschaft aufgehoben wird, „ s o w e i t  e i n  a n 
n ä h e r n d e r  A u s g l e i c h  z w i s c h e n  A n g e b o t  
u n d  N a c h f r a g e  a n  b e z u g s f ä h i g e n  W o h 
n u n g e n  s i c h e r g e s t e l l t  w i r d . “

Bei der gleichen Gelegenheit wurden von mini
sterieller Seite in teressante M itteilungen über den Um
fang des W ohnungsbaus in Bayern gemacht, die zu
sammen m it einer Rede, die der Sozialm inister kurz vo r
her auf einer T agung der B ayerischen Baugenossenschaften 
gehalten hat, einen zahlenm äßigen Überblick über die 
W ohnungsbautätigkeit ermöglichen. Mit Hilfe der zur 
Verfügung stehenden Mittel sind hiernach i. J . 1924 in 
ganz Bayern 6625 W ohnungen in Angriff genommen 
worden, von denen etwas mehr als ein D rittel auf die 
Städte m it mehr als 25 000 Einw ohnern entfallen. 3170 
Wohnungen w urden von P rivaten  errichtet, 2000 von Bau
genossenschaften und der R est von den Gemeinden 
selbst. Von den Einzelbauten kommen nahezu 600 auf 
die K riegsbeschädigten-V erbände. T rotz des regnerischen 
Sommers war am 15. Septem ber bereits die H älfte der 
Bauten im Rohbau fertig . Infolge des günstigen Bau
wetters im H erbst konnte die B autätigkeit außerordent
lich gefördert w erden, so daß Mitte November nahezu 
sämtliche Bauten im R ohbau fertig  w aren. Das hatte  
zur Folge, daß die B audarlehen rascher in A nspruch ge
nommen wurden, als vorgesehen w ar. Infolgedessen sind 
die für 1924 vorgesehenen 20 Mill. M. bereits verbraucht, 
so daß schon in a llernächster Zeit auf die restlichen 
6,5 Mill., die nach dem W illen des bayerischen L andtages 
aus den Mitteln für 1925 entnom m en w erden sollen, zu
rückgegriffen werden muß. V ergleicht man diese B au
tätigkeit d. J . 1924 m it derjenigen der früheren Jahre, 
so bedeutet sie einen erfreulichen Fortsch ritt. In den 
letzten drei Jah ren  sind in Bayern un ter Zuhilfenahme 
von öffentlichen Geldern (Darlehne des S taates und der 
Gemeinden) 48 000 neue W ohnungen geschaffen worden, 
zu denen noch 20 000 hinzukom men, die von P riv a tu n te r
nehmungen hergestellt w urden. U nter H inzurechnung der 
durch Einbau und Aufbau gew onnenen neuen W ohnungen 
wird die Gesamtzahl der in dem genannten  Zeitraum  er
stellten neuen W ohnungen auf 80— 85 000 geschätzt. Für 
1925 sind an staatlichen Mitteln 25 Mill. M. vorgesehen, 
mit deren Hilfe 5000 W ohnungen errich te t w erden sollen. 
Im Staatshaushaltsausschuß w urde ein A ntrag  angenom 
men, der die S taatsregierung ersucht, die zum B aupro
gramm 1924 noch fehlenden 2,5 Mill. M. alsbald in einem

N achtrag  zum H aushalt des Staatsm inisterium s für Soziale 
Fürsorge nachzufordern und dabei die nötige D eckung 
sicherzustellen.

Aus den angeführten R eden des Sozialm inisters v e r
dienen noch zwei Feststellungen E rw ähnung: Die eine 
bezeicbnete die Zahl der Familien, die in Bayern noch 
nicht im Besitze einer eigenen W ohnung sind, m it über 
100 000, die andere g ing dahin, daß sich die w eitesten 
K reise der Mieter daran  gewöhnen müßten, daß die Mieten 
in der gegenw ärtigen Höhe nicht gehalten  werden 
könnten. — x. —

D ie städ t. B a u g ese llsch a ft  m. b. H. in  L e ip z ig . In 
Nr. 93 is t ein A rtikel enthalten, der die S tädt. Baugesell
schaft m. b. H. in Leipzig, also einen R egiebaubetrieb der 
S tadt Leipzig, ausführlich bespricht. Im letzten  A bschnitt 
dieses Aufsatzes m acht der V erfasser B. einen .Angriff 
auf das freie Baugewerbe in ähnlicher E instellung, wie wir 
das von H m . B aurat W agner in seiner „Sozialen B auw irt
schaft“ schon des Öfteren w ahrnehm en m ußten.

W ir wissen nicht, auf Grund w elcher T atsachen der 
V erfasser die F eststellung machen will, daß die S tädt. 
Baugesellschaft in Leipzig eine p r e i s  a u s g l e i c h e n d e  
W i r k u n g  ausgeübt und dadurch bedeutenden Nutzen 
gestifte t habe. Jedenfalls stellt der Unterzeichnete dem 
gegenüber fest, daß die sächs. baugew erblichen O rgani
sationen den freien W ettbew erb in ausgiebigem Maße 
stets befürw ortet und irgendwelche R ingbildungen weder 
eingerichtet noch un te rstü tz t haben.

Der freie W ettbew erb w ar von jeher sowohl in Leipzig 
als in Dresden ungehindert vorhanden, längst ehe an die 
Städt. Baugesellschaft zu denken war. W ir stellen fest, 
daß danach von einer preisausgleichenden W irkung, die 
N utzen gestifte t habe, keine Rede sein kann. Im freien 
W ettbew erb sind so viele A nbieter in beiden genannten 
Städten, daß keine Rede davon sein kann, daß ein solcher 
städt. Regiebetrieb preisausgleichend w irken könnte. Es 
geh t der S tädt. B augesellschaft n ich t besser als allen an 
deren A nbietern im freien W ettbew erb. H eute is t mal 
dieser, morgen jener Bieter der Billigste oder der Teuerste 
oder m itten drin. In  dieser Beziehung is t es dem freien 
Baugewerbe ganz gleichgültig, ob die S täd t. Baugesell
schaft m it konku rriert oder nicht.

Das freie Baugewerbe verw ahrt sich nur dagegen, daß 
Gemeinden Regiebetriebe einrichten und unterhalten , und 
mit Hilfe des Geldes ihrer S teuerzahler diese in der A us
übung ihres Gewerbes schädigen, wie dies durch die Städt. 
Baugesellschaft in Leipzig so vielfach geschehen ist.

Dem V erfasser und auch der „D eutschen B auzeitung“ 
mußte bekannt sein, wie die tatsächliche W irkung solcher 
gem einschaftlichen Betriebe ist. W enn es durch aller
hand. Sondervorteile, Bevorzugungen und S teuererleichte
rungen gelingt, diese Betriebe über W asser zu halten  und 
die privatw irtschaftlichen Betriebe zu schädigen, wenn es 
den Bauhütten, Regiebetrieben, Stadtbaugesellschaften 
usw. gelingt, sich eine Monopolstellung zu schaffen, dann 
wird die B auw irtschaft denselben W eg gehen w ie so viele 
gem einw irtschaftliche Betriebe, wie zum Beispiel neuer
dings w ieder die Spiritusm onopolverw altung, die bei einer 
Schuldenlast von 55 Millionen am Ende ist.

Der Beweis, daß in Leipzig billiger gebaut w ird als in 
Dresden, muß von dem V erfasser erst erbracht werden. 
Es is t n ich t so leicht, V ergleiche zu ziehen, es kommt 
dabei m ancherlei in B etracht. Ein Fachm ann sollte sich 
hüten, solche Behauptungen so leichthin aufzustellen. Es 
is t auch nicht richtig, daß in Leipzig die Löhne höher 
sind. Die Löhne in den sächs. G roßstädten  sind gleich hohe; 
erst vor der letzten  Messe is t es — weil K on junk tu r war! 
— den Leipziger B auarbeitern gelungen, un ter Bruch der 
bezirklichen Lohnfestsetzung eine V erkehrszulage von 
2 Pfg. für die Stunde durchzusetzen. —

E r n s t  N o a c k ,
V orsitzender des B ezirks-W irtschafts-V erbandes f. d. B au

gew erbe im F re is taa t Sachsen.
N a c h s c h r i f t  d e r  S c h r i f t l e i t u n g :  G etreu

unserm  G rundsätze, stets beide Seiten zu hören, geben wil
der vorstehenden Zuschrift inhaltlich unververkürz t Raum, 
jedoch un ter Fortlassung  persönlicher Bezugnahmen auf 
den angeblichen V erfasser des 1. A rtikels. L etzterer is t 
uns w eder von einem B. D. A .-A rchitekten noch überhaupt 
aus Leipzig zugegangen. —
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i l x t s l a g e

Baustoffe und Preise.
Die Lage der Baustoffindustrie in den Monaten August 

bis Oktober bot nach den Monatsberichten des Reichs- 
arbeitsblattes über „Arbeitsmarkt und W irtschaftslage in 
keiner Weise ein einheitliches Bild.

Die im Juli beobachtete Verschlechterung kam zwar 
im A u g u s t  in einigen Bezirken zunächst zum Stillstand, 
so z. B. bei Ziegeleien in Brandenburg und W ürttemberg, 
und einige Betriebe konnten hier die Arbeit wieder voll 
aufnehmen. Demgegenüber wurden jedoch anderw ärts 
neue Stillegungen und Entlassungen festgestellt. Der 
Kapital- und Kreditmangel sowie die hohen Frachtsätze 
beeinträchtigen sehr wesentlich sowohl den Inlands- wie 
vor allem den Auslandsabsatz. Die Beschäftigung in den 
Ziegeleien im Rheinland und W estfalen lag, in erster Linie 
infolge der Arbeitsruhe im Baugewerbe dieser Provinzen, 
fast völlig darnieder; 86 v. H. aller Ziegeleien lagen dort 
still, die übrigen 14 v. H. arbeiteten zumeist in stark  ver
kürztem Betriebe. Auf dem K alkm arkt ruhten im August 
vier Fünftel aller Betriebe im Reiche. Gut beschäftigt 
waren nur die Steinbruchindustrie in Schlesien und im Frei
staat Sachsen sowie die Zementindustrie W ürttembergs.

Auch im S e p t e m b e r  wurden nach den Meldungen 
der Landesarbeitsämter in verschiedenen Gegenden noch 
Einschränkungen oder Stillegungen von W erken vorge
nommen, während z. B. in den meisten Ziegeleien Branden
burgs voll gearbeitet wurde. Für Ostpreußen wurde über 
eine rege Nachfrage nach Baustoffen berichtet, trotzdem 
die Landwirtschaft wegen Geldmangel als Auftraggeber 
fast gänzlich ausschied. Die Herabsetzung der Kohlen
preise und Frachten führte eine nennenswerte Senkung 
der Baustoffpreise noch nicht herbei, abgesehen von Preis
ermäßigungen auf den Kalkmarkt, die auch eine leichte 
Besserung des Inlandsabsatzes, dagegen nicht des nach 
wie vor fast völlig ruhenden Auslandsgeschäftes zur Folge 
hatten. In Rheinland-W estfalen brachte die Aufhebung 
der Zollgrenze sowie die Beendigung der A rbeitsruhe im 
Baugewerbe eine fühlbare Erleichterung. Eine Reihe von 
Betrieben der rheinischen Bimsindustrie, die im Ju li ganz 
oder fast ganz stillgelegt wurden, konnten in beschränk
tem Maße ihre Arbeiten wieder aufnehmen und meldeten 
für Oktober eine Geschäftsbelebung und Aufbesserung der 
Preise infolge gestiegener Nachfrage.

Aber die Uneinheitlichkeit der Lage hielt auch im 
O k t o b e r  an. Mauerziegel und Dachziegel konnten in
folge des starken W ettbewerbes nur unter den Gestehungs
kosten abgesetzt werden und wurden zum Teil in großer 
Menge auf Lager genommen. Die Landesäm ter für 
A rbeitsverm ittlung berichten über Arbeitseinschränkungen 
und Schließungen zahlreicher Ziegeleien, Kalk- und 
Zementwerke infolge Auftragsmangels. Jedoch w ar der 
Baustoff-Umsatz in Ostpreußen und der Oberpfalz rege; 
die Baustoffe konnten hier fast sämtlich zu festen Preisen 
abgesetzt werden. Die ostdeutsche K alkindustrie hatte 
günstigeren Geschäftsgang als die im übrigen Deutschland 
liegenden Kalkwerke. Geldknappheit, hohe Frachten, 
neue Lohnforderungen und die hohen Zins- und Provisions
sätze der Banken erschweren den Inlandsabsatz und das 
fast ganz unterbundene Ausfuhrgeschäft. Die Granitwerke 
und Steinbruchbetriebe in Schlesien, Sachsen, W ürttem 
berg, Baden und Niederbayern verzeichnen eine befriedi
gende Beschäftigung. Auch die Dachziegelindustrie war 
teilweise besser beschäftigt als im Vormonat. —

R ichtpreise für D achpappe und Isolierpappe. Der V er
band Deutscher D achpappenfabrikanten ha t beschlossen, 
die alten Richtpreise für Dachpappe und Isolierpappe vom 
23. September, wie sie in der W irtschaftsbeilage zu Nr. 81 
angegeben sind, unverändert bestehen zu lassen. Der Be
schluß datiert von Ende November d. J . — 

üeldwirtschaft.
G egenw artsw ert von  W ohnhäusern und G esch äfts

häusern. Die kürzlich erschienene W irtschaftskurve mit 
Indexzahlen der „Frankfurter Zeitung“ enthält eine Zu
sammenstellung über die Schätzungen der Häuserpreise, 
die aus wohlbekannten Gründen niedriger sind als die
jenigen vor dem Kriege. Danach schätzt ein Fachmann 
bei einem gleich 100 gesetzten Friedenswert wie folgt:

1. W o h n h ä u s e r .
a) gut erhaltene Stockwerkshäuser in besserer W ohn

lage, enthaltend große Wohnungen: 30 v. H.;
b) gut erhaltene H äuser mit 4- und 5 Zimmerwoh

nungen: 25—30 v. H.;
c) Häuser mit 2- und 3-Zimmerwohnungen: 15 v. H.;
d) Häuser zum Alleinbewohnen in guter Wohnlage: 

40—60 v. H.; soweit die Häuser nicht beziehbar sind, 
sind sie unverkäuflich; Verkaufs w ert höchstens 33 v. 1L

2. G e m i s c h t e  H ä u s e r ,  in denen Läden und 
Geschäftsräume sind, gelten 20—40 v. H. in Gold.
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3. G e s c h ä f t s h ä u s e r  in  e r s te r  G e s c h ä f ts la g e  
sind ziemlich u m sa tz lo s . Im m e rh in  d ü r f te  m a n  40 v. H. 
bis zu 30 v. H. b e i g e r in g e re r  G e s c h ä f ts la g e  a ls  g e g e n 
w ärtigen W ert anselien.

B a u p l ä t z e  werden hauptsächlich gehandelt für 
Villen oder H äuser zum Alleinbewohnen und zw ar in 
Höhe von 40—50 v. H. des Friedenspreises. Für gerin
gere W ohnlage sind auch Bauplätze mit 25—33 v. H. zu 
haben.

Sehr abhängig sind häufig die V erkaufspreise von der 
durch den V erkauf entstehenden W e r t z u w a c h s 
s t e u e r ,  so daß der V erkaufsw ert zusammen m it der 
W ertzuw achssteuer den M aßstab bildet. Die W ert
zuw achssteuer be träg t bis zu 50 v. H. für viele O bjekte, 
die iu der Inflationszeit m it ungefähr 5— 10 v. H. des 
Friedensw ertes gekauft wurden, weil diese S teuer sich 
bei kurzfristigem  Besitzwechsel verdoppelt. —

W ette rv o ra u ssag e n .
F rost- und T a u w etterv o r liersa g e  für B a u u n tern eh 

m ungen . Mit der B itte um V eröffentlichung gingen uns 
fast gleichzeitig zwei M itteilungen zu, die das Baugewerbe 
und Bauleitende auf die Benutzung der Frost- und Tau- 
w ettervoraussage für im G a n g e  befindliche Bauausführungen 
hinweisen wollen. Der W arnungsdienst der W e t t e r 
d i e n s t a b t e i l u n g  d e s  U n i v e r s i t ä t s i n s t i -  
t u t s  f ü r  M e t e o r o l o g i e  u n d  G e o p h y s i k  i n  
F r a n k f u r t  a. M. dürfte mehr für Süddeutschland, der 
der D e u t s c h e n  S e e w a r t e  i n  H a m b u r g  mehr für 
N orddeutschland in F rage kommen. W ir lassen daher 
beide Mitteilungen hier folgen:

a) Mit dem Einsetzen der kalten Jahreszeit sind schon 
in den vergangenen Jahren häufig A nfragen aus B auunter
nehm erkreisen an die „W etterdienststelle F rankfu rt a. M.“ 
gerichtet worden, die eine vorzeitige A nkündigung von 
Frost- und Tauw etter betrafen. Besonders im vergangenen 
W inter ist es der F rankfurter W etterdienststelle m it großem 
Erfolg gelungen, zahlreiche Baufirmen, nam entlich aber 
Betonbaugesellschaften, so zweckmäßig zu beraten, daß sie 
ihre Arbeiten vor einsetzendem Frostw etter in geeigneter 
W eise zu schützen vermochten, ln  A nbetracht der großen 
Bedeutung, die der Frostw arnungsdienst für das ganze 
Bauwesen hat, und in A nbetracht des starken Interesses, 
das bei allen Bauunternehmern für diesen W arnungsdienst 
besteht, hat die F rankfurter W etterdienststelle auch in 
diesem W inter wieder einen F r o s t  - u n d  T a u  w e t t e r 
v o r h e r s a g e d i e n s t  eingerichtet, der von Oktober bis 
Ende April läuft und auf dessen Mitteilungen alle Inter
essenten abonnieren können. Die Frost bzw. T auw etter
meldungen gehen gewöhnlich 2 Tage vor einsetzender Kälte 
oder Erwärmung an die Abonnenten heraus, so daß es 
möglich ist, noch rechtzeitig zweckmäßige Anordnungen 
treffen zu können.

b) Die „Deutsche Seew arte“ wird in diesem W inter 
ihren W etterdienst besonders darauf einstellen, für das 
W irtschaftsleben Frost- und T auw ettervorhersagen heraus
zugeben, und wird diese N achrichten den in teressierten  
Firmen bzw. Vereinigungen durchweg 2 Tage vor E in tritt 
des Frostes bzw. Tauw etters durch P o stk arte  oder auf 
W unsch auch telephonisch bzw. telegraphisch zustellen. 
Die „Deutsche Seew arte“ ist die Zentrale des deutschen 
W itterungsnachrichten-D ienstes. Sie erhält ein ganz aus
gedehntes Material sowohl von Europa, als auch vom  
Ozean, von Amerika und aus dem östlichen R ußland bis 
nach Sibirien. Ihre Funkeinrichtungen sind T ag und N acht 
durch einen Stab von Funkern  besetzt, so daß m it einem 
möglichst frühzeitigen und vollständigen Em pfang aller 
Nachrichten gerechnet w erden kann. Die W etternachrich
ten sind bisher viel zu wenig dem W irtschaftsleben zu
gänglich gemacht worden. Dem soll durch den neu ein
gerichteten Dienst der Frost- und  T auw ettervorhersage 
abegholfen werden. Für das Baugewerbe sind außer 
den rechtzeitigen Frost- und T auw etterm eldungen 
auch Meldungen über bevorstehende S türm e von 
besonderer Bedeutung. Diejenigen In teressenten , die 
dem Frost- und T auw etterdienst einen Sturm -W arnuim s- 
dienst zugefügt sehen wollen, w erden gebeten, dies in 
ihrem Anschreiben besonders hervorzuheben. _
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