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ARCHITEKT S EN A TO R  PRO FESSO R E LK A R T, H A N N O Y E R  •  7 A B B ILD U N G E N

Zunahme der Bevólkerung und steigende An- 

spriiche erforderten 1929 die beschleunigte Ver- 

mehrung der Wassergewinnungsanlage der Stadt 

Hannover. Die Inbetriebnahme muBte im Sommer 
1930 erfolgen kónnen. Die Entscheidung erfolgte 

zugunsten der Entnahme von Wasser aus dem 
Untergrundstrom des alten Urstromtales nórdlich 

von Hannover 4%  km siidlich der Aller auf einem 

Gelande, das zwischen den Dorfern Berkhof und 

Wieckenberg mitten im Kiefern- und Heide- 

gelande gelegen ist.
Das Wassergewinnungswerk ist in zwei Teile 

zerlegt, und zwar in ein Vorpumpwerk, das in- 

mitten der Brunnenreihe angelegt ist, und dem 

Hauptwerk, in dem die Filterung und Reinigung 

des Wassers vor sich geht und ferner das Haupt- 

pumpwerk sich befindet. Das Yorpumpwerk 

(Abb. S. 151, oben) besteht aus dem Pumpenhause 

mit Transformatorenstation und einer Anzahl 

weiterer Nebenraume.

Klinkermaterial fiir derartige Bauwerke muB 
wegen seiner groBen Widerstandsfahigkeit bei 

Kondenswasserbildung ais ein auBerordentlich

zweckmaBiges Materiał anerkannt werden, das, 

wie es die Erfahrung an anderen Wasserwerken 
der Stadt Hannover bereits gezeigt hatte, ais 

AuBenhaut dem Putz iiberlegen ist. Die Eisen- 
betonstiitzen des Daches tragen eine doppelte 

Decke ais gewolbte Steineisendecke in der unteren 
Lage, und in etwa 60 cm dariiber eine Bimsbeton- 

dielendecke aus gut getrockneten, fertig verlegten 

Dielen, auf denen doppelte bitumendurchtrankte 

Dachhaut liegt.
Das 5 km siidlich davon gelegene Hauptwerk 

gruppiert sich um einen groBen Yorplatz mit dem 

nach auBen inehrgeschossig erscheinenden Riesler- 
gebiiude im Westen, dem langgelagerten Schnell- 

filtergebaude im Norden und dem Hauptpumpen- 

haus im Osten. Zwei Betriebsleitergebaude 

schlieBen sich westlich und óstlich an diese Bau- 

gruppe an (Lageplan S. 150).
Das Rieslergebiiude, mit dem Zweck das Wasser 

von uberschiissiger Kohlensaure und Eisen zu be- 

freien, muBte eine entsprechende Hohenaus- 

dehnung erhalten, um dem Wasser durch natiir- 

liches Gefalle die erforderliche Wegelange beim
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ReinigungsprozeB zu ermóglichen. Seiner Bestimmung an- 

gepaBt, ist es in Eisenbeton ausgebildet.
Das Schnellfiltergebaude, gleichfalls dem Zweeke der Wasser- 

reinigung dienend, jedoch ohne daB das Wasser zu starker An- 

reicherung der Luft m it Wasserdampfen fiihrt, ist gleicbfalls in 
seinen tragenden Teilen in Eisenbeton ausgefiihrt mit Eisen- 
betonstiitzen zum Tragen des Daches, dessen Haut auf den 

Bindern durch fertig eingebrachte bewehrte Bimsbetondielen 
hergestellt ist. Gegen Sonnenbestrahlung und Winterkiilte 

wurde die Decke geschiitzt durch eine Korkisolierschicht, auf 
der unmittelbar die doppelte bitumendurchtrankte Dachhaut 

aufgebracht ist.
Das Pumpenhaus ist verbunden m it einer Transformatoren- 

station zur Speisung der elektrisch angetriebenen Hochdruck- 

Kreiselpumpen, die das Wasser aus dem im Vorhof gelegenen 
Eisenbetonbehalter entnehmen und durch eine etwa 30 km lange 
Druckrohrleitung in das Yersorgungsnetz der Stadt driicken.

Das Maschinengebaude muBte schnell baulich fertiggestellt 
sein, um wahrend des Winters die Maschinen mit den zu- 

gehórigen Leitungen zu montieren. Um diesem Zweck gerecht 
zu werden, wurde, da die Ausfuhrung Ende des Jahres 1929 
erst in Angriff genommen wurde, fiir die Konstruktion der 
Stiitzen und der Decken Eisen gewahlt, zwischen denen die 
Decke ais Hohlsteindecke gespannt wurde, auf der dann die 
doppelte Dachhaut aufgebracht wurde. Zum Schutz des 
Maschinenhauses gegen Abkiihluug und Kondenswasserbildung 

an der Decke wurde eine zweite Decke in etwa 1 m Abstand 
unter der massiven Decke eingezogen. Die Transformatoren- 
station sowie die Nebenraume heben sich auBerlich ais be- 
sondere Baukórper von dem Pumpenraum ab.

Die Unterbringung einer Anzahl standiger Arbeiter machte es 
erforderlich, im Orte einige Wohngebaude zu errichten, die ais 
Doppelwohnhauser gleichfalls in Klinkerbau, jedoch im iibrigen 

unter Anpassung ihrer Architektur an die heimische Bauaus- 
fuhrung eingerichtet sind.

Die Bauausfiihrung muBte eine beschleunigte sein. Die Hoch- 
bauten wurden von Beginn bis zum Rohbau je fiir sich inuer- 
halb zwei bis drei Monaten hochgefiihrt. Es sei auch in dieser 
im wesentlichen die hochbautechnische Ausfuhrung beriick- 
sichtigenden Darstellung nicht unerwahnt, daB die wasser- 
technische Bearbeitung und Durchfiihrung durch den Direktor 

der Stadtischen Wasserwerke, Herrn Dr. Dahlhaus, erfolgte. 

Die architektonische Durchbildung der Gesamtanlage lag in den 
Handen des Stadtbaurats Senator Prof. E l k a r t  , die Aus
fuhrung der Hochbauten besorgte der Unterzeichnete.

Mag.-Oberbaurat de  J o n g e.
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E in ze lh e it vom  S c h n e llf ilte rh a u s , E ingang m it S ta d tw a p p e n , L ich tm as t

In n eres  des P u m p en - und M a s c h in e n h a u s e s
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DIEKREUZKIRCHE 
IN HERRINGEN 

WESTFALEN
E R BAU T V O N  DER PR EU S S . 
ST A A T S B A U  VER W  A LT U N G  

Ó R TLIC H E B A U LE ITU N G  : 
R E G .-B A U M E IS T E R  O E L M A N N  

9 A B B ILD U N G E N

Diese Kirche im Kreise Hamm ist das Gottes- 
haus einer schwer arbeitenden Bevólkerung. Sie 
steht inmitten einer Bergarbeitersiedlung und will 

nichts anderes sein, ais eine Feierstatte des katho- 
lischen Glaubensbekenntnisses. Die Massen- 

gestaltung, die Betonung groBer Klinkerflachen, 

die derbe Massigkeit des Turmes, die in  eine 16 m 
hohe schlanke Kupferspitze ausklingt, sind be- 
stimmt durch die Nachbarschaft groBer Zechen- 

gebaude, denen sich das Landschaftsbild unter- 

zuordnen beginnt.
Fiir den Neubau bestand die Patronatsver- 

pflichtung des preuBischen Fiskus. Die Kirche 

bietet 485 Kirchgangern Sitzgelegenheit im Schiff

und auf der Empore. Dazu treten mehr ais 
800 Stehplatze. Unter Verzicht auf die im all- 

gemeinen iibliche Anordnung des Haupteinganges 
in der Mittelachse wurde im Turm unter der 
Empore eine iiberwólbte Halle geschaffen, in der 
der Taufstein aufgestellt wurde, die aber auch bei 

starkem Besuch ais Erweiterung fiir Stehplatze zu 

dienen hat.
Die innere Raumgestaltung beschrankt sich auf 

eine Hallenkirche mit iiberhóhtem, flachgedecktem 

Mittelschiff und schmalen, ais Prozessionsumgange 
dienenden Seitenschiffen, die spitzbogenfórmig 

massiv iiberwólbt wurden. Aus raumakustischen 
Griinden, bedingt durch die Eigenart der Orgel-

G rundriB  1 :4 0 0
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aufstellung iiber dem Mittelschiff auf der flachen 
Decke, wurden die Gewólbe aus Bimszement- 
steinen gebildet. Im  rechten Windfang liegt die 
zur Empore fiihrende Treppe. Die FuBboden im 
Presbyterium und in der Sakristei liegen in 
gleicher Hohe um 1 m hóher ais der des Schiffes. 
Ein Seiteneingang, gegeniiber dem Pfarrhaus, 
dient dem Besuch der Kirche auBerhalb des 
Gottesdienstes.

Dem gleichmaBig hellen Farbton der Wandę 
und Gewolbe steht eine verschieden farbige To- 

nung der Fenster gegeniiber, die eine Abstufung 
nach dem Raumgefiige erhalten hat. Das Pres
byterium erhalt durch in tiefen Nischen liegende 
Fenster ein sonnig gelbes Licht, das im Laienraum 
in ein Rotgelb der hohen schmalen Schiffenster 
iibergeht, um in dem tief herabreichenden Fenster 
der Taufkapelle in ein kraftiges Griinblau aus- 
zuklingen. Die starkfarbige Decke nimmt diesen 
Farbenrhythmus auf, hat aber ein groBes schwarzes 
Kreuz ais Hauptnote. Das warme Terrakottarot 
des FuBbodens erganzt den Zusammenklang.

Die 14 Kreuzwegstationen sind zum beherrschen- 

den Schmuck der schlichten Wandflachen ge- 
worden. In  einer GroBe von 1,3 • 1,8 m sind sie 
beiderseits neben den Schiffenstern angeordnet 
und in Kaseintechnik auf den Putz gemalt. Sie 

sind eine Arbeit des Kolner Malers und Gra- 

phikers W illi G e i s s 1 e r und stellen in ihrer
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monumentalen Auffassung ein beachtliches 
Beispiel der kiinstlerisch befriedigenden Zu- 

sammenarbeit zwischen Architekt und Maler 
dar. Die farbigen Fenster entwarf und fer- 
tigte Wilhelm H a l l e r  m a n n  in Essen.

Die elektrisch betriebene Orgel, ein Werk 
von F e i d t in Paderborn, steht in einer be- 
sonders konstruierten und isolierten Schall- 
kammer und enthalt 15 klingende Register. 

Die der Anordnung und GroBe der Pfeifen 
entsprechende Gestaltung der Schallkammer 
laBt den Schall durch eine 5,5 qm groBe ver- 
gitterte Offnung sich im Kircheninnern ver- 

teilen. Der fahrbare Spieltisch steht auf der 
Empore und gibt dem Spieler die Móglichkeit, 
seine Stellung jeweils den Erfordernissen der 

kirchlichen Handlung anzupassen. Die Schall- 
starkę kann durch eine ebenfalls elektrisch 

betriebene Jalousieklappe iiber der Offnung 
beliebig geregelt werden.

Die gesamten Baukosten betrugen einschl. 

innerer Ausstattung, der Orgel und einem 
dreifachen, elektrisch betriebenen Gelaut 
247 000 RM. —

O e 1 m a n n , Johannisburg in Ostpr.
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e n t w u r f  f u r  e in  THEATER DER 5000 
MIT DREIFACHER BUHNE

A R C H ITE K T: PRO FESSO R  DR. W IL H E L M  K R E IS , B D A , D R ESD EN  •  7 A B B ILD U N G E N
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ErdgeschoB

Bei dem hier abgebildeten Theaterentwurf von 
Prof. W ilh. K  r e i s , Dresden, handelt es sich um 

eine groBe Anlage fiir 5000 Zuschauer mit drei- 

facher Biihne und ganz neuen Biihneneinrich- 

tungen. Aus dem GrundriB des Parkettgeschosses, 
hierunter, und aus der mittleren Abbildung auf 

S. 157 ist die dreifache Biihnenanlage gut erkenn- 

bar. Fiir eine besonders wirkungsvolle Be
leuchtung ist ein besonderer Beleuchtungsgang 
rings um den Zuschauerraum geplant. Ferner ist 

eine sehr groBe Foyeranlage in drei Stockwerken 

galerieartig eingebaut. Im  Foyer ist auch eine 
Kino- und Tonfilmvorfiihrung vorgesehen. Die 

Nottreppenanlagen, die Kassenvorhalle und Vor- 
fahrt sowie die Verwaltungsraume sind alle in 

einer Weise geplant, wie dies bisher noch bei 
keinem Theater vorgesehen war.

Der Verfasser hat sich, wie uns mitgeteilt wird, 
an dem internationalen Wettbewerb fiir ein 

ukrainisches Staatstheater in Charków nicht be- 
teiligt. Wolil diirfte er durch das Programm zu 
seinem Entwurf angeregt worden sein. W ir haben 
iiber dieses interessante Preisausschreiben aus- 
fiihrlich in Nr. 91/92 vom 12. November v. J. be- 
richtet. Es handelt sich dort um ein Theater fiir 

Massenauffiihrungen m it 4000 Platzen, das die 
schopferische Epoche des Ausbaues des Sozialis- 
mus widerspiegeln soli. —

EN TW U R F FUR EIN  THEATER  
DER 5000 M IT  D R EIFA C H ER  B UH NE

A R C H IT E K T  PROF. DR.
W ILH E LM  K R E IS , B D A , D R ESD EN

P a rk e tt-G e s c h o B
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Lttngsschm tt d u rc h  d a s  T h e a te r  d e r  5000

EIN SOMMERHAUS IN KAMPEN AUF SYLT
ARCHITEKT PRO FESSO R E D U A R D  BRILL, n O r n BERG *  6 AB B ILD U N G EN

Dieses in iiberlieferten Formen erbaute, aber 
doch modern wohnliche Haus wurde in den Jahren 
1927/28 fiir eine kinderreiche Familie errichtet. 
Es besteht aus dem ErdgeschoB m it den Schlaf- 

raumen, einem gegen Siiden offenen Wohnraum 
(Freisitz) und einem geschlossenen Wohnraum 

fur kalte Tage. Die Kiiehe im  ErdgeschoB ist 
unterkellert. Im  Dach sind noch einige Gast- 
zimmer und Madchenzimmer eingebaut. E in

Anbau auf der Nordseite beherbergt die Wasch- 
kiiche und das Klosett. Die AuBenmauern be- 
stehen aus zwei durch eine Luftschicht getrennten 

halbsteinstarken Mauern aus Zementsteinen und 
sind nach Art der alten Sylter Hauser gelblich- 
weiB verputzt. Das Dach ist m it Schilfgras (Reth) 
gedeckt. Beachtenswert sind die auf der Ecke 
angeordneten Fenster, eine Lósung wie bei mo- 
dernen Betonbauten.

N o rd - und W e s ts e ite

^ i ' I ' ^
G ru n d risse  von E rd - und D ach g e sch o B  1 :2 50
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A u f d e r  E c k e  a n g e o rd n e te  F e n s te r  im  
Z im m e r  d e r  D am e

EIN S O M M E R H A U S  IN K AM PEN  
A U F SYLT
A R C H IT E K T  PRO FESSO R  ED U A R D  BRILL 
n Or n b e r g

E in g an g  an d e r  S U d se ite
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