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Nicht so sehr das Beispiel der Zeitungshoch- 
hauser in Stuttgart, Hannover und Berlin, sondern 

der Zwang, fiir die Fusion zweier groBer Zei- 
tungsbetriebe Magdeburgs, der Magdeburgischen 

Zeitung und des Magdeburger General-Anzeigers, 
das verfiigbare, im Zentrum der Stadt gelegene 
Grundstuck bestmóglich baulich auszunutzen, 

war der AnlaB fiir das erste Magdeburger Hoch
haus, in dessen unterem Teil die zusammen- 
gefaBten technischen Betriebe beider Zeitungen 

und in dessen oberen Stockwerken die Geschafts- 
leitungen und Redaktionen Unterkunft finden 

sollten. Ais Bedingung war gestellt, daB die 
Planung so erfolgen miisse, daB die auf dem 
Grundstuck vorhandenen Betriebsstatten wahrend 

des ersten Bauabschnittes so lange ungestórt er- 
halten blieben, bis eine reibungslose Uberfiihrung 
der dort stehenden Maschinen in den Neubau 
ohne Betriebsstorung móglich wiire.

Yom stadtebaulichen Gesichtspunkt gesehen, 

bot das vorhandene Grundstuck an der Ecke der 
Bahnhof- und BaenschstraBe keinen iibermaBigen 

Reiz fiir einen Hochhausbau. Immerhin gibt der 
Bau dem etwa 100 m entfernt liegenden Bahn- 
hofsvorplatz einen guten Blickpunkt.

Fiir die GrundriBlósung waren die Gegeben- 

heiten des Bauplatzes von entscheidender Bedeu
tung. Es galt, den AnschluB an einen 1924 er- 
richteten fiinfgeschossigen Baukórper zu schaffen.
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M A G D EBU RG S  
ERSTES H O C HH AU S

S tra B e n a n s ic h t  
von S ild w e s te n

Entscheidender Wert wurde darauf gelegt, eine 
organische Verbindung des geplanten Bauab- 
schnittes I I  mit dem jetzt fertiggestellten Hoch- 
hausbau sicherzustellen. Ein zweites Nottreppen- 
haus wurde Kofseitig angeordnet und dient ais 
Riickzugsweg fiir den Fali, daB das Haupttreppen- 
haus verqualmt ist. Es ist nur iiber Feuerbalkone 
zu erreichen, so daB jede Verqualmungsgefahr fiir 
dieses zweite Treppenhaus ausgeschlossen ist.

Die auBere Erscheinung ist eihe Zusammen- 
fassung aus dem Willen, den Baukorper moglicbst 
eindringlich und klar zu gestalten sowie die 
grundriBlichen Gegebenheiten und die Forderun- 
gen der Betriebs- und Feuersicherheit zu erfiillen. 

Die Notwendigkeit, das Haupttreppenhaus und die 
Fahrstuhlanlage hóher ais das Dach des Haupt- 
baukorpers zu fiihren und fiir die Unterbringung 
der Wetterwarte einen nach allen Seiten Sicht 
gewahrenden Raum zu schaffen, bot willkommene 
Gelegenheit, die Silhouette des Gebaudes zu be- 
reichern und zu charakterisieren.

Weitere Moglichkeiten fiir die architektonische

Gestaltung lagen in der Auskragung der Feuer
balkone sowie in dem baupolizeilich geforderten 

Schutz des eisernen Nottreppenhauses gegen Ver- 
schneien und Vereisen. Um dieser Forderung zu 
geniigen, wurde die Treppe m it Eisen und Glas um- 
mantelt, den leicht gewendelten Treppenlauf auch 

nach auBen hin zeigend. Im  iibrigen wurde das Ge- 
baude mit Travertinplatten in s c h o t t i s c h e m  

V e r b a n d  verkleidet und die Gestaltung ganz 
auf das Spiel zwischen Flachę und Fenster gestellt. 

So gliedert sich der Hauptbau, in dem im wesent- 

lichen die Fensterflachen iiberwiegen, stark gegen 

den Treppenhausbau, der, da er Licht von drei 
Seiten erhalt, nur kleine Fensterflachen benotigte. 

Travertin wurde vor Klinkern der Yorzug ge- 
geben, da der Bau durch die Verwendung hellen 

Materials an Luftigkeit gewinnen und in seiner 
Wirkung moglicbst nahe an den Balinhofsplatz 

herangeholt werden sollte. Von Putz wurde ab- 
gesehen, da m it einer starken Verraucherung 

durch die unmittelbare Nahe der voriiberfahren- 
den Ziige zu rechnen war und Anstreicherarbeiten
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bei der Hohe des Gebaudes spater mit erhebliehen 

Kosten und Schwierigkeiten verkniipft gewesen 
waren. Bei dem hellen Travertin besteht dieses 

Bedenken nicht so sehr, da erfahrungsgemaB bei 

edlem Materiał die langsame Farbveranderung 

ais Patina wirkt und die Gesamtwirkung des Ge
baudes nicht beintrachtigt.

Im Aufbau gliedert sich der Gesamtbau in das 

fiinfgeschossige Werkstattgebaude und den eigent- 
lichen Turmbau, in dem die Biiros untergebracht 
sind.

Im Treppenhaus ist ein Paternosterwerk vor- 

gesehen und ein Schnellaufzug eingebaut. In 

breiten iibersichtlichen Rohrkanalen sind hier die 

Verteilungsleitungen fiir Licht, Telephon, Zentral
heizung und Be- und Entwasserungsanlage hocli- 

gefiihrt und durch eiserne Tiiren jederzeit zu- 

ganglich. Weiterhin haben hier eine.Miillschlucker- 

anlage, sowie die von der Feuerwehr geforderten 

Trockensteigeleitungen Unterbringung gefunden. 

An die standig unter Druck einer Hydrophor- 

anlage stehende Hauptverteilungsleitung der Be-

und Entwasserungsanlage sind auf jedein Treppen- 
podest Schlauchtragertiiren angeordnet.

Das Stahlfachwerk ist mit 38 cm starkenWanden 

aus porosen Leichtsteinen ausgemauert. Zu dieser 
Bauweise entschloB man sich nach langen Bera- 

tungen, da sie die beste Gewahr fiir die einwand- 
freie Befestigung der Travertinplatten, eine vor- 

ziigliche Warmeisolation und im Innern die Mog

lichkeit der Befestigung etwaiger maschineller 
Einrichtungen gewahrleistet.

Die Decken sind Hohlsteindecken, System Klein. 

Zwischen eisernen Tragern mit Bimsbetonauf- 

schiittung, Zementestrich und Korklinoleumbelag 
in den Biiroraumen vind StabfuBboden in den Be- 

triebsraumen. Besondere Sorgfalt muBte auf die 

Isolierung der Maschinen verwendet werden, und 

zwar sowohl um eine Erschiitterungsiibertragung 

auf das Gebaude selbst zu verhindern ais auch im 

Interesse des Schutzes des Nachbargebaudes. Ober 

die technische Durchbildung des Baues s. die 

Konstruktionsbeilage.
Paul S c h a e f f e r - H e y r o t h s b e r g e .
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M itte l te  II d a r  V o rd e r fro n t (G esam t- 
a n s ic h t is t v e r8 f fe n tlic h t a is  K opf- 
b ild  N r. 1/C, J a h rg . 1931 d e r  DBZ)

HAUS 
DES RUNDFUNKS 
IN BERLIN

I A R C H IT E K T  PROF. D R .-IN G . E .H . 
H A N S  P O E LZIG , BERLIN  
7 A B B ILD U N G E N

Fotos Dlnges Berlin
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Der groBe

Am 22. Januar 1931 ist das Berliner Rundfunk- 
gebaude, wohl das grbBte dieser Art in Deutsch

land, im westlichen Berliner Zukun£tsviertel, 
gegeniiber dem MeBgelande mit Funkturm, seiner 
Bestimmung iibergeben worden (Abb. Lageplan, 
links). Dieses gewaltige Bauwerk, zu dem am 

22. Mai 1929 der Grundstein gelegt wurde, konnte 
in der sehr kurzeń Zeit von einem Jahr und acht 
Monaten fertiggestellt werden.

Die Form des Grundrisses, bei der sich die eine 

Seitenfront der Kriimmung der vorhandenen 

BredtschneiderstraBe anschlieBt, die andere diese 
Kurve im Spiegelbild wiederholt, so daB die Um- 

riBlinie einen Spitzbogen auf der Geraden der 
Hauptfront darstellt, hat sich aus den Forde

rungen ergeben, die fiir die GrundriBlósung ge- 

stellt waren. AuBer den Verwaltungsraumen der 

drei in diesem Hause unterzubringenden Gesell- 

schaften —  Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, Funk- 

Stunde Berlin und Deutsche Welle —  sollten die 

drei Sendesale mit den Probesalen der Funk- 

Stunde und der Sendesaal nebst weiteren Sende- 

raumen der Deutschen Welle so angeordnet wer

den, daB sie vor StraBenlarm geschiitzt und unter-
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Sitzungssaal

HAUS DES RUNDFUNKS IN BERLIN  
A R CH ITEKT PROF. D R .-IN G . E .H . H A N S PO ELZIG , BERLIN

T re p p e  im  
groB en L ichthof
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S en d e s a a l III

einander durch Hofe getrennt werden. Diese 
Forderungen haben zu einer weitgehenden Aus- 
nutzung der zu bebauenden Flachę und einer 

symmetrischen Lósung des Grundrisses gefiihrt. 
Die die Biiroraume m it Fluren an der Innenseite 
enthaltende Randbebauung umschlieBt die Saal- 
bauten, die strahlenformig von einem in der 

Symmetrieachse an dem Randbau der Hauptfront 
liegenden Lichthof ausgehen (Abb. S. 190, unten). 
Hierdurch ist erreicht worden, daB an den Stellen, 
wo ein Saalbau m it einer Schmalseite an den 

Randbau oder einen anschlieBenden Saal stóBt, 
eine geringe Beriihrungsflache vorhanden ist.

Die architektonische Gestaltung, die lediglich 
das Gebaude einer groBen Yerwaltung m it einem 

weitverzweigten modernen Betrieb darstellen will, 
hat sich aus der klaren und sachlichen GrundriB- 

lósung ergeben. Die 155 m lange Hauptfront an 
der Masurenallee in blauschwarzen Eisenklinkern 

zeigt durch die Zusammenfassung der Fenster ver- 

mittels dunkelbrauner Keramikfaschen eine streng 

lotrechte Gliederung. Diese wird durch die 

drei Eingangsoffnungen, die Fenstergruppe des 

Sitzungssaales und die briistungslosen Treppen- 

hausfenster besonders betont. Die beiden Seiten- 
fronten erhalten durch das glitzernd wechselnde 
Farbspiel der mit gleichformigen Fensteroffnungen 

unterbrochenen Klinkerwand in ihrer starken 
Kurvierung eine lebendige Wirkung.

Durch eine Eingangshalle hinter dem Haupt- 

eingang an der Masurenallee gelangt man in den 

durch fiinf Geschosse gehenden groBen Lichthof 
(Abb. S. 191, oben). Er vermittelt im ErdgeschoB 

den Zugang zu den drei Sendesalen bzw. Vor- 

raumen, im I. ObergeschoB zu den Emporen der- 

selben. AuBerdem verbindet er die Flure des

Randbaues und die an den mittleren Saalbauten 
entlanglaufenden Flure in allen Geschossen mit- 
einander.

Der groBe, in der Mitte des Hauses ge- 
legene Sendesaal I ist in seiner gewaltigen 
GroBe etwas Einzigartiges auf dem Gebiet der 

Sendesale. Besondere raumakustische Unter- 
suchungen, die noch vorgenommen werden miissen, 
sollen die Art seiner Ausstattung feststellen. Er 
hat daher noch keinen inneren Ausbau erhalten. 
Nur der kleinere Saal I I I  von 24 m Lange, 11 bzw. 
14 m  Breite und 7,50 m Hohe ist akustisch fertig 

ausgestattet (Abb. oben).
Im  Erd- und I. ObergeschoB sind die Funk- 

Stunde Berlin, im II . die Reichs-Rundfunk-Gesell- 
schaft m it dem Sitzungssaal (Abb. S. 192, oben) 
und die Deutsche Welle mit einem Sendesaal, 

weitere Studios und Regiezimmer und im I I I .  die 
MeB- und Yersuchsraume der Reichs-Rundfunk- 

Gesellschaft untergebracht. Im  IV. ObergeschoB, 
vom Lichthof aus zuganglich, befindet sich das im 
Entstehen begriffene Rundfunkmuseum. Auf der 

anderen Seite des Lichthofes erreicht man iiber 

zwei Treppenaufgange die Freiterrasse iiber dem 
mittleren Saalbau m it Kantine und den Neben- 

raumen.
Die kiinstlerische Oberleitung lag in den Handen 

von Prof. Dr.-Ing. E. h. P o e 1 z i g , yertreten 

durch die Dipl.-Ing. B e r l i n g ,  L i e b k n e c h t  
und R e i c h e n b e r g .  Die ortliche Bauleitung 

hatte Reg.-Baumeister B a u d e r mit den Arch. 

M u n d o r f und H e m p e 1. —

Dr.-Ing. A. W e d e m e y e r ,  Berlin.

Vgl. hierzu den Aufsatz iiber Schallisolierung der tech- 
nisclien Einrichtungen und Akustik im Haus des Rundfunks 
in Konstr.-Beilage Nr. 6. —
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DAS NEUE FUNKHAUS DER NORAG IN HAMBURG
HAMBURG •  5 ABBILDUNOEN  ARCHITEKTEN PULS A RICHTER, HAMBURO •

Fotos Gebr. Dransfeld, HamburgV o rd erfro n t

Das neue Funkhaus der Norag in Hamburg ist 
erheblich kleiner ais der auf den vorigen Seiten 
gezeigte Bau des Berliner Rundfunks. Hatte das 
Berliner Gebaude eine StraBenfront von 155 m, so 
betragt bei dem Funkhaus der Norag die Lange 
der StraBenseite nur rund 47 m.

Der aus der Front herausspringende turmartige 
Vorbau mit dem Haupteingang kennzeichnet den 
Schwerpunkt des Baukomplexes und die Mitte 
des Hauptfunkraums. In  den oberen Geschossen 
des Turms wohnt die geistige Leitung und die 
Wissenschaft, ihr zur Seite die Leitung von Musik 
und Literatur. Die iibrige Yorderfront wird von 
Ubungssalen, Experimentiersalen, Yerwaltungs- 
raumen usw. eingenommen. Dahinter und in 

ihrem Schutz erst liegt der stórungsempfindliche 
Hauptfunksaal, ringsherum eingepolstert in die 
mannigfaltigen Nebenraume, derer ein Sendehaus 
bedarf: Musikerraume, Solistenzimmer, Instru- 
mentenkammern, Bibliothekraume und Technik 
und wieder Technik.

Im  Funksaal selbst beherrschen natiirlich die 
Anforderungen der Akustik Form und Bauart. 
Nichts aber kann uns die Yorteile ersetzen, die 
uns die Moglichkeit des Versuches bieten. Man 
hat also fiir die Moglichkeit des Yersuches, d. h.

die Moglichkeit, die Hórsamkeit des Saales den 
wechselnden Bediirfnissen anzupassen, einige Auf- 
wendungen gemacht. Zunachst ist eine Maschi- 

nerie eingebaut, die die Riickwand des prisma- 
tischen Saales, die ihrerseits durch Vorhange 
schallreflektierend oder -absorbierend gemacht 

werden kann, verschiebt und ihn dadurch ver- 
kleinert. Die Galerien der Langswande konnen 
m it verschiedenen Tafeln von harter oder weicher 
Oberflache geschlossen werden. Die gesamte 

Orchesterflache ist zum Heben und Senken ein- 
gerichtet. Das Chorpodium, das biihnenmaBig 
m it Vorhang abgetrennt werden kann, erhalt eine 

lotrecht bewegliclie Decke, die auBerdem schall- 
deckelartig schrag gestellt werden kann. Alle 

diese Maschinen betatigt der Regisseur im Regie- 
raum, von dem aus er, durch mehrfache Ver- 

glasungen vor Schall geschiitzt, die ausiibende 

Kiinstlerscliar iibersieht. Hier stellt er die giin- 

stigste Schallwirkung des Saales fiir jeden Fali 
nach den Klangen des kontrollierenden Laut- 

sprechers ein. Die durch akustische Erforder- 
nisse bestimmten Stalaktitenbildungen an der 

Decke (Abb. S. 195, unten), die die Aufgabe 

haben, geschlossene Schallreflexe zu verhindern, 

konnen in farbiges Licht getaucht werden. —
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