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GroBe T ra u e rh a lle  Fotos Collischonn, Frankfurt a. M.

DER ISRAELITISCHE FRIEDHOF IN FRANKFURT A. M.
A R C H ITE K T B D A  R E G .-B A U M E IS T E R  F R IT Z  N A T H A N , FR A N K FU R T A . M . •  9 A B B ILD U N G E N

Der neue Friedhof der israelitischen Gemeinde 
Frankfurt a. M. von Reg.-Baumeister Fritz Nathan 

ist hesonders beachtenswert durch den mit ein- 

fachsten Mitteln erreichten feierlich-ernsten Ein- 
clruck, der unter Ausschaltung allen ornamentalen 

Beiwerks lediglich durch den tektonischen Aufbau 

erreicht wird. Um den Eingang gruppieren sich 

samtliche Baulichkeiten, die Begrabnisstatten 

schlieBen sich in quadratischen, von Heckenpflan- 

zungen getrennten Feldern an eine gerade Mittel- 
allee an.

Die Gebaude, in dunkelroten hollandischen 

Klinkern ausgefiihrt, flankieren einen Ehrenhof, 

zu dem man durch ein dreiteiliges Portal gelangt, 

und der wiederum durch ein dreiteiliges Portal 

auf den eigentlichen Friedhof fiihrt. Die beiden 

Portalseiten sind von niederen Arkaden eingefaBt, 

<lie Gebaude haben Vorbauten, so daB man vom 

Haupteingang aus alle Abteilungen in geschiitzten 

Umgangen erreichen kann. Zur Rechten sind die 

Biiros und Wirtschaftsraume untergebracht, links 

erhebt sich das groBe Gebaude m it den Trauer- 

hallen und Gebetraumen, an das sich der einge-

schossige Fliigel mit den Leichenraumen an- 

schlieBt.
Der Stein ist durchweg betont, seine Struktur 

ais wesentliches Aufbaumoment verwendet. Daher 
nur geradlinige Gliederung, viereckige Toroffnun- 

gen, Arkadenanlagen und flachę Dacher.
Im  Hauptgebaude gelangt man durch fiinf ge- 

waltige Portale in die groBe Trauerhalle, die durch 

kleine, iiber den Portalen gelegene Fenster ein 

gedampftes, von oben hereinfallendes Licht er- 

halt. Die beiden niederen Portale zur Linken 

fiihren in die kleine Halle, einen der feierlich 

schonsten Raume, die mit der groBen Halle bei 

Bedarf durch Schiebetiiren yerbunden werden 

kann. Hier falit das Licht durch eine groBe, aus 

farbigen Scheiben bestehende Glaswand ein. Die 

zwei rechten Portale fiihren zu dem Kaddiscli- 

gebetraum, ebenfalls einer besonders eigenartigen 

Lósung Fritz Nathans. Der GrundriB zeigt die 

klare Aufteilung auch der iibrigen Raume und die 

besonders geschickte Einfiigung des durch einen 

eigenen Eingang erreiclibaren Versammlungs- 

raumes fiir die Leidtragenden.
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G e s am tan s ich t won d e r L e ic h e n h a lle  h e r

DER IS R A E L IT IS C H E  F R IE D H O F  
IN  FR A N K FU R T A . M .

A R CH . B D A  R E G .-B A U M E IS T E R  
FR ITZ N A T H A N , FR A N K F U R T  A . M .

L a g e p la n  1 :4 0 0 0

Fritz Nathan ist es gelungen, eine bis in das 

kleinste Detail mustergiiltige Anlage zu schaffen, 

die fur die Zukunft richtunggebend sein wird; zu- 

mal auch dadurch, daB er sich in seinem Werk 

nicht auf die Gebaude allein beschrankte, sondern 

den einheitlichen Gedanken der Gesamtanlage

auch auf die Gestaltung der Graberfelder in archi- 
tektonischer wie gartnerischer Hinsicht durch eine 

besondere Friedhofsordnung ausdehnte, dereń Be- 

folgung auch fur die spatere Zeit genau inne- 

gehalten werden soli.
Dr. K a r l  S c h w a r z .
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D u r c h b l i c k  vom Portalhof nach dem Fhedhof

DER IS R A ELIT ISC H E FRIED H O F  
IN FRANKFURT A . M.

Portalanlage vom  P o rta lh o f aus
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A R C H ITE K T BDA R E G IE R U N G S -B A U M E IS TE R  
FRITZ N A T H A N , FR A N K FU R T A . M .

K le in e  T ra u e rh a lle

Aufbahrungsnische m it Rednerpult in der groBen Trauerhalle
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BOOTS- UND BADEHAUS AM ATTERSEE
A R C H ITE K T B A U R A T PROF. D R .-IN G . C LEM EN S H O L Z M E IS T E R , W IE N  •  4 A B B IL D U N G E N

U N TE R U ES C H O S Ł O D E R G •

G ru n d ris s e  vo m  B o o ts rau m  
und vo m  O b erg esc h o B

a i  0 1 0 3 ^ 5 6 ^ 6

1 : 400

Das zu einer Yilla gehórende Boots- und Bade- 
haus am Atter-See wirkt in seiner Sachlichkeit 

auch baukiinstlerisch iiberaus befriedigend. Das 

Haus steht vollkommen im Wasser, wobei es an 

zwei Seiten auf gemauerten Wellenbrechern auf- 
gesetzt ist, wahrend es an den anderen zwei Seiten 

von Pfahlen getragen wird. Ais Materiał wurde

Larche verwendet. Der ganze Bau ist verschalt, 

um die eigentliche Tragkonstruktion vor den 

Witterungseinfliissen inogliclist zu schiitzen. Das 
Haus besitzt auBer dem Raum fiir die Boote ein 

kleines Aufenthaltszimmer, sowie Auskleide- 

kabinen und eine grolie Sonnenterrasse. Durch 

einen Laufsteg ist es m it dem Ufer verbunden.
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B O O TS- UND B A D EH A U S  A M  ATTERSEE
A R C H IT E K T  B A U R A T PROF. D R .- IN G . CLEM ENS

H O LZM E IS TE R , W IE N
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DAS FERNHEIZWERK AM SC» l^ ^ ElNlCKEHDORF

Das Gelande der GroBsiedlung Schillerprome- 

nade, die mit rd. 1270 Wohnungen durch die 
stadtische Heimstattengesellschaft „Primus“ nach 

den Planen der Architekten Prof. S a l v i s b e r g ,  
Prof. B ii n i n g und Reg.-Bmstr. A h r e n d s er- 

richtet wurde, ist im Westen vom stadtischen 
Krankenhaus, im Osten und Norden von vorhan- 
denen und projektierten Schulen und anderen

stadtischen Gebauden eingeschlossen. Die Er- 

weiterung des Krankenhauses und der Bau der 

yerschiedenen Schulen soli in nachster Zeit in An- 

griff genommen wrerden.
Die Baudeputation der Stadt Berlin beschloB 

daher, alle Gebaude des ganzen Gelandes von 

einer Zentrale aus zu beheizen und m it arm- 
wasser zu vcrsorgen. Dabei sollte die Frage wirt-

.12 . 21.

t , ? , L .; FERNHEIZWERK

KESSELHAUS 1 W ARMW ASSERHEIZ U S S E l
2 DAMPFKESSEl
3 AU SDEHN. H O C H B E H A ITE R  
V OBERDECICTER KOHLENHOF
5 K O H IE N  FORDERUNG
6 PUMPEN UVERTEILERRAUM
7 SCHALTRAUM
8 IN G E N IE U R
9 BORO

10 WERKSTATT
11 U M FO R M E R
11 U M U LE IO E R A U M  
13 W AAGE

łl/ASCHEREI E IN W E IC H E
13 HANDW ASCHEREI
14 M A S C H IN  E N  W ASCH E R EI
17 T ROCK EN REGISTER
18 ROILE
19 M A N G E l
20  AUFSICHT

L KROF.W. BON I N G

A R C H ITE K T PROFESSOR W . BONING, BERLIN •  4 A B B ILD U N G E N

E is e n k o n s tru k tio n  
fUr das K e s s e lh a u s

Fotos Lucie Gerhardt, Berlin
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A R C H ITE K T PROFESSOR W . B U N IN G , BERLIN
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schaftlich tragbarer \Varmeversorgung von Kleinst- 

wohnungen durch zentrale Versorgung der Kla- 

rung naher gebracht werden.
Die Projektbearbeitung der Heizung und Warm- 

wasserversorgung iibernahm das stadtische Heiz- 
und Maschinenamt. Es entschioB sich, die Heizung 
ais unmittelbare Warmwasserpumpenheizung aus- 

zufiihren, weil dadurch, im Gegensatz zu den mit 
Dampf und Gegenstromapparaten arbeitenden 

Warmwasserheizungen, die Wassertemperatur der 

AuBentemperatur auch in den Kesseln und Fern- 
leitungen angepaBt werden kann, wahrend bei 
mittelbaren Heizungen stets zuerst Dampf erzeugt 
werden muR. Notwendige Spitzenleistungen kón
nen durch Erhóhung der Wassertemperatur auf 

110° C erreicht werden. Das iiberhitzte Wasser 
wird in den Mischstationen der Hausblócke durch 
Mischung iuit Riicklaufwasser auf hóchstens 90° 
gebracht. Die Anordnung ermóglicht es, die Rohr- 
cjuerschnitte der Fernleitua&en zu verringern.

Vier liegende Doppelkessel von je 150 qm Heiz- 
flache liefern das Heizwusser fiir die Siedlung. 
Zwei Dampfkessel gle.cher GroBe geben den 
Kochdampf fiir die Waschereien und das Kranken
haus ab, und bereiten in 4 Boilern von je 20 cbm 
Inhalt, die iiber den 4 Wasserkesseln liegen, das 
warme Wasser fiir die Wohnungen und Wasche
reien. tjberschiissiger Dampf wird im Gegen- 
stromapparat fiir die Heizung nutzbar gemacht.

Die Abrnessungen im Kesselhaus sind fiir die

ganze Anlage berechnet. Da bis zur Fertigstellung 

der stadtischen Gebaude das Fernheizwerk nur die 

Siedlung versorgt, aber auch spater stets der 

groBe Unterschied zwischen Sommer- und Winter- 

bedarf bleibt, wurden, um sich dem jeweiligen 
Bedarf besser anpassen zu kónnen und Warme- 

verluste zu Yermeiden, zwei Schornsteine er- 
richtet. Ihre Hóhe schutzt das Gelande des 
Krankenhauses vor Belastigung durch Rauch und 

Flugasche. Die AusdehnungsgefaBe von 20 cbm 
Inhalt sind zwischen den Schornsteinen 22 m hoch 

aufgestellt. Die Kesselhalle ist 54,26 m lang, 
17,76 m breit und 10 m hoch. Der Raum kann in 

der Hóhe voll ausgeniitzt werden, weil keine Bin- 
der-Konstruktionen ihn einschranken. Dagegensind 

zur Vereinfachung und Verbilligung der Konstruk- 

tion 5 Mittelstiitzen zwischen den Kesseln an- 
geordnet, so daB einfache dreisaulige Rahmen 

entstehen, die die ganze Konstruktion tragen. Der 
Kohlenlagerplatz ist iiberdacht. ein Becherwerk 

fórdert die Kobie unter die Ded'e der Kessel
halle, wird gewogen und d;irch Fóri!erbander den 
Kesseln zugefiihrt. Die ganze Kesselanlage ist mit 

allen modernen Einrichtungen, wie selbsttatige 
Unterschubfeuerung, Flugaschengeblase, Speise- 

wasservorwarmer usw. ausgestattet.
Der Pumpen- und Verteilerraum mit den dar- 

iiberliegenden Wohnungen sowie die Zentral- 
wascherei bilden zusammen mit Kesselhaus und 

Kohlenschuppen eine geschlossene Baugruppe.

VON EINER STUDIENREISE NACH PORTUGAL
V O N  A N N E M A R IE  JA U S S , BERLIN •  4 A BB ILD U N G EN

Typiscne Balkone (Evora)
K irc h e  ,,J e s u s “  in S etu b a l
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Platz m it B ru n n en  in E vo ra

Portugal, weit weniger bereist ais 

Spanien, ist aber deshalb nicht weni- 

ger interessant. In  banlicher Hinsicht 

hat es natiirlich sehr viel Verwandtes 

mit Spanien; in beiden Landem  war 

es der maurische EinfluB, der der 

Bauweise seinen besonderen Charak
ter verlieh. In  Portugal kam noch 

aus der Zeit der groBen Seefahrer der 

EinfluB Indiens dazu, der besonders 
im Manuelino-Stil seinen Ausdruck 

findet.
K i r c h t u r r a  i n  S e t u b a l .  Die 

Kirche „Jesus“ in Setubal, einer 

Hafenstadt des Siidens, ist eine der 

schónsten portugiesischen Kirchen 

und stammt aus dem Ende des 

15. Jahrhunderts. Der Bau ist 

teilweise verfallen und soli jetzt reno- 

viert werden. Die sehr einfache Fas- 

sade ist nur von reichen Tur- und 
Fenstereinrahmungen im Manuelino- 

Stil geschmiickt. Der Turm, dessen 

GrundriB ein rechtwinkliges Dreieck 

bildet, hat ein Ziegelfenster, eine 

Konstruktion, die maurischen Ur- 

sprungs ist und auch oft bei Balkonen 
Verwendung findet.

B a l k o n e  i n  E v o r a .  Die klei

nen, schmalen Balkone sind in Por

tugal ebenso gebrauchlich wie in Spa

nien. Diese sind besonders typisch, 

auch durch die kugelige Yerzierung

H of d e r  U n iv e rs ita t C o im b ra
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der Eckstabe. Teilweise siebt man statt dessen 

aucb farbige Glasknopfe.
H o f  d e r  U n i v e r s i t a t  C o i m b r a .  Die 

Universitat Coimbra, ungefahr in der Mitte Por- 

tugals liegend, ist eine der altesten auf der iberi- 
scben Halbinsel. Die Aufnahme zeigt den Haupt- 
bau nach dem Hof zu mit schónen Balkongittern 
und einem fiir Portugal verhaltnismaBig steilen 

Dach aus leicht glasierten Monch- und Nonnen- 

ziegeln, die die entziickendsten Farben von BlaB- 

griin bis Gelblich und Rosa haben.

P l a t z  m i t  B r u n n e n  i n  E v o r a .  Evora 

kann wohl ais die entziickendste Stadt im Siiden 

Portugals gelten. Die Hauser blendend weiB ge- 

kalkt und dazwischen aus braunlichen Natur- 

steinen die „Se“ (Kathedrale), dereń eine Turm- 

spitze m it glasierten Ziegeln gedeckt ist, die in 

verschiedenen, starken Farben ein Muster bilden. 

Die groBe Kugel, die den Brunnen schmiickt, ist 

aus Stein. An einem Haus links sieht man das 

typische, portugiesische Fenster: ein Schiebe- 

fenster m it weiBcr Sprossenteilung.
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