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K E IN  Y Ó L L IG E R  A B B A U  D E R  H A U S Z I N S S T E U E R  Z . Z T .  M O G L IC H !
Von fachmannischer Seite erhalten wir nach- 

stehende Zuschrift:
Die Bauwirtschaft steht zweifellos vor ein- 

schneidenden, fiir die Dauer wirkenden Anderungen. 
(vgl. Eingabe der Yerbande der deutschen Bau

wirtschaft Berlin 24. V I I I .  1931). Es ist vóllig aus
geschlossen, daB auch bei wesentlicher Besserung 
der wirtschaftlichen Yerhaltnisse in  absehbarer 
Zeit wieder auf dem Gebiete der GroBbautatigkeit 

Zahlen wie in den Jahren 1926 —1929 erreicht 
werden. Die kiinftige zahlenmaBige Entwicklung 
unserer Bevólkerung macht es im  Wohnungsbau, 

jedenfalls in der Stadt, notwendig, die Bedarfs- 
frage auf das sorgfaltigste zu priifen. An vielen 
Orten sind wir zweifellos, namentlich m it Riick- 

sicht auf die schwere Wirtschaftslage, am Ende 
jedenfalls des subjektiven Bedarfs. Daran andern 
auch die tiefschiirfendsten theoretischen Aus- 
rechnungen iiber den objektiven Bedarf nichts. 

Ob die Masse der stadtischen Erwerbslosen wieder 
einmal einigermaBen, namentlich bei allmahlichem 

Riickgang des jahrlichen Zuwachses an neuen Ar- 
beitskraften, durch die gewerbliche Giitererzeugung 

aufgesogen wird, erscheint heute mehr ais zweifel- 
haft. Yon einer gewissen Altersklasse an muB nach 

den einheitlichen Erfahrungen der letzten Jahre 
mit dem endgiiltigen Ausscheiden aus dem bis- 

herigen ErwerbsprozeB gerechnet werden, und zwar 
gerade in einer Zeit, in  der sich die durchschnitt- 

lich erreichte Altershohe ganz wesenthch hinaus- 

gezogen hat. W ill man nicht noch brauchbare 

Krafte dauernd brach liegen lassen,

so mul! m an im  GroBen diese Kreise aui 
andere Arbeit, nam entlich auf die Selbst- 
versorgung auf landw irtschaftlichem  Ge- 
biet umstellen.

Nur die besondere Not dieser Tage kann allerdings 
dazu fiihren, gleich m it Hunderttausenden zu be- 

ginnen. Sachlich erwiinscht ware es, in Anpassung 

aa eine sich von selbst schon ergebende Entw ick

lung den vorgenannten, fiir das stadtische Er- 

werbsleben verlorenen Kreisen allmahlich den 

Ubergang zu erleichtem. Man vergesse dabei 

nicht, daB man sehr leicht Massen zunachst einmal 

herausbringen und auch ansetzen kann. Wenn 

man hierbei aber nicht sorgfaltig genug auswahlt, 

konnen dann leicht die so angesetzten Massen

wieder zuriickwandem und stellen dann eine viel 
groBere Gefahr dar. Die ganze Geschichte der 
Siedlung und Ansiedlung zeigt, daB nur vorsich- 
tigste Auswahl vor schweren Riickschlagen schiitzt 
und vor allem die eigene Initiative nicht bloB in 
Worten, sondern in harter Arbeit auf diesem Ge
biete Besseres schafft ais schematiscbe behord- 
liche Anordnungen und Schópfungen.

Sicher ist jedenfalls, daB sowohl diese Art 
der Aussiedlung dem Umfang nach wie 
die fiir die Zukunft im m er billiger zu ge- 
staltende landliche Siedlung auch bei star- 
ker Erweiterung fiir Baugewerbe und Bau- 
arbeiterschaft nicht mehr die Moglieh- 
keiten bietet wie der GroBwohnungsbau 
in den Stadten wahrend der letzten Jahre.

In  ahnlicher Weise wird der versiegende Zuwachs 
an Bevolkerung den bisher gewohnten Umfang des 
behordlichen Neubaus namentlich fiir Schulen, 
Krankenhauser und dergl. auch in giinstigen Zeiten 
stark verringern. Endlich diirfte die Wirtschaft 
selbst bei starkem Auftrieb in den z. Zt. der Ratio- 
nalisierung geschaffenen neuen Werken auf lange 
hin geniigend EntwicklungsmogUchkeiten haben.

Anders liegen die Dinge auf dem Gebiete der 
Erhaltung und teilweisen Veranderung des Alt- 
wohnungsraums. Hier ist auf Jahre zweifellos 
noch recht viel zu tun. Von einfachen Repara- 

turen bis zur allmahlichen Sanierung gibt es hier 

eine Fiille von Arbeiten, im  allgemeinen wobl 
nicht fiir GroBbetriebe, sondern in einer Fiille von 
Einzelheiten fur die mittleren und kleinen Betriebe. 

Der GroBbetrieb w ird sich mehr noch ais 
heute dem Beispiel einiger Weniger folgend 
wichtigen Aufgaben des Ticfbaues oder 
der Tatigkeit im  Ausland zuwenden 

miissen.

Unter allen Umstanden wird das Baugewerbe 

sich weitgehend umstellen und neuen, andersartigen 
Aufgaben zuwenden miissen. Aber auch diese 

neusten Aufgaben hangen in weitestem Umfang 

von den Finanzierungsmoglichkeiten ab.

Die cndgiiltigc Bettung auf diesem Gebiet 
liegt in der allmahlichen Senkung der 

heutigen Zinshohe, 

abgesehen von der Kapitalbeschaffungsmoglichkeit
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selbst, die trotz des Ausfalls vieler Beleihungsmog- 
lichkeiten — stadtische GroBbauunternehmungen, 
stadtischer Wohnungsbau, landwirtschaftliche 

GroBbetriebe — noch langhin erschwert sein wird. 
Auf keinem Gebiete der Bauwirtschaft, weder im 

Hoch- noch im Tiefbau, laBt sich bei den heutigen 
Zinsen eine Rentabilitat nach friiheren wirtschaft- 
lichen Gesichtspunkten herausrechnen. L berall 

ist darum, man mag noch so sehr gegen Subven- 
tionierung und dergl. Front machen,

bei den hcutigen Zinssśitzen eine kiinst- 
lichc Erzielung einer tragbaren Itente 

noch notwendig.

Die auBerordentlich hohen Summen, die auf diesem 
Gebiete, von Jahr zu Jahr sich haufend, bei der 

Gewahrung von Zinszuschiissen entstehen, kennen 
wir aus dem Neuwohnungsbau. Sie sind nicht 
zuletzt ein Grund der finanziellen Uberlastung 
der Kommunen. Ihre dauernde Fortfiihrung ist 
nach heutiger Einsicht zweifellos unmoglich. Auch 
auf dem Gebiete der landlichen Siedlung, min- 
destens bei dem bisherigen Herstellungspreise der 
Gebaude und der immer noch zu teueren Boden- 
kosten, stehen ebenfalls hierfiir auBerordentliche 
von Jahr zu Jahr sich steigernde Aufwendungen 
vor unseren Augen. Der ZinszuschuB kann nur fur 
einige Jahre schlimmster Not ein Ausweg sein. 
Endgiiltige Yerbilligung ist nur durch billiges 
Kapitał aus der offentlichen Hand zu schaffen. 
Dariiber muB man sich gerade in einem Zeitpunkt 
klar sein, in dem Yiele geneigt sind, die Quelle 
eines solchen Zusatzkapitals, die Hauszinssteuer, 
weitestgehend abzubauen.

Das Baugewerbe braucht, wie es m it 
Becht in seiner Eingabe voni 24. 8. 1931 
ausiiibrt, die Hauszinssteuer noob fiir 

eine tjbergangszeit.

Dabei geniigt es keineswegs, nur die Jahre 1931 
und 1932 ins Auge zu fassen, denn die fiir das Bau- 
gewerbe bestimmte Hauszinssteuer im Jahre 1931 
ist eine auBerst unsichere Sache und die Entwick- 
lung fiir 1932 kann heute noch Niemand iibersehen. 
Zusatzliches Kapitał fiir das Baugewerbe kann 
aber nur dann in erheblichem Umfang eine for- 

dernde Wirkung ausiiben, wenn friihzeitig und fiir 
einige Jahre gleichartig genug damit gerechnet 
werden kann, daB man solches Kapitał bekommt. 
Man wird deshalb auch gerade vom Standpunkt 

des Baugewerbes m it einer langeren Ubergangszeit 
rechnen miissen und wird deshalb um eine Ande- 
rung der Hauszinssteuer nicht herumkommen. 

Dabei erseheint es vollig aussiebtslos, 
wenn man, sei es vom  Ilausbesilz oder 
der Dauwirlseliaft, in den Torliegenden 
Eingabcn glaubt, den dcrzcitigcn Finanz- 
bedarf von Liiiidern und Gcmcindcn iiber- 

selien zu konnen.

Dieser Bedarf wird unter dem Druck der erwerbs- 

losen Massen noch von Monat zu Monat wachsen, 

andere Steuerquellen werden zum Teil zweifellos 
immer noch mehr in ihrer Ergiebigkeit abnehmen. 
Es ist also einfach unmoglich, hier an einen Abbau 

in der allernachsten Zeit zu denken. Anders liegt 

die Frage, ob alle diese Aufwendungen aus Steuer- 
mitteln ais solchen gedeckt werden miissen und ob 

nicht in einer solchen auBerordentlichen Notzeit 
ein recht erheblicher Teil des offentlichen Bedarfs 

auch kiinftigen Jahren noch zur Last gelegt werden 
soli, d. h.

oh nieht die aufzubringenden Mittel teil
weise in giinstigercn Zeiten im  Wege der 
Riickzahlung den Kreisen wieder zu- 
gefiihrt werden ktinncn, die sie auf- 

gebraeht haben.

Es erseheint immerhin erwagenswert, auch bei 
der Hauszinssteuer zu einem Teil zwar die Betrage 
in bisherigem Umfang zu erheben, aber die bis- 
herige Steuer in Zwangsdarlehen zu verwandeln. 
Ob dieser Weg nur bei der Umgestaltung der Haus
zinssteuer beschritten werden muB, ob er nicht bei 
anderen finanziellen MaBnahmen ebenfalls gegangen 

werden kann, sollte immerhin erwogen werden. 
Es lieB sich dam it gleichzeitig eine langsame Um- 
schuldung der kurzfiistigen Lasten bei den Ge- 
meinden verbinden. Ebenso ware es auf diesem 

Wege moglich, daB wir die Dauerbelastung des 
Hausbesitzes in Annaherung an die bekannten 
Vorschlage von Humar

auf dem Wege der Umwandlung in eine 
Rente an erster Stelle wesentlieh verringern

und damit berechtigten Wiinschen des Hausbesitzes 
fiir die Dauer, ebenso aber den Forderungen des 
Realkredits in bezug auf den Altwohnungsbau 
entsprechen konnten. Fiir heute kann das alles 
nur angedeutet werden. Yon verschiedensten 

Seiten sind auch in diesen Richtungen durchaus 
priifungswerte Vorschlage gemacht.

Zusammenfassend steht fest: Der Finanz- 
bedarf der Gemeinden, teilweise auch der 
Lander, ebenso eine auch nur beschrśinkte 
Erbaltung des Baugewerbes bedarf fiir 
bestimmte Zeit noch der Hauszins- 

steuermittel.

Es muB fiir einen Ubergang zweifellos noch im 
wesentlichen der heutige Betrag der Hauszinssteuer 

erhalten werden. Es ist aber moglich, dabei Formen 
zu finden, die die Dauerbelastung wesentlieh ver- 
ringern und in ihrer auBeren Form giinstiger ge- 

stalten, die andererseits den iiberwiegenden Ted 

des Aufkommens dagegen nur noch fiir einige, 
hoffentlich wenige Jahre, ais Zwangsdarlehen be- 
handelt. —
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UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN 
DES KURHAUŚES IN BAD ALTHEIDE

ARCHITEKT B D A  E R N S T Z IE S E L , B E R L IN -C H A R L O T T E N B U R O  O 7 A B B ILD U N G E N

B adehaus H a u p ta n s ic h t

Durch das stetige Anwachsen der Besucherzahl 
des Bades Altheide in  den letzten Jahren hat die 

„Altheide A G  fiir Kur- und Badebetrieb“ in  der 
vorjahrigen Generalversammlung die Inangriff- 

nahme der schon lange geplanten Um- und Er- 

weiterungsbauten des bestehenden Kurhauses be- 
schlossen. D a m itR iicksicht auf den Kurbetrieb die 

Bauarbeiten nurwahrend der stillenZeit des Jahres 
zur Ausfiihrung gelangen konnen, steht nur eine 

kurze Bauperiode von hochstens 5 Monaten fiir 
diese Arbeiten zurYerfiigung. Es blieb daher nichts 

anderes librig, ais das Bauprogramm in  3 Bau- 

abschnitten innerhalb dreier Jahre aufzuteilen.

Der 1. Bauteil ist im  vergangenen Jahre in  Be- 

trieb genommen worden. Dieser Bauteil dient in  

der Hauptsache der Erweiterung der Kurmittel- 

anlagen. Im  KellergeschoB ist der maschinen- 

technische Teil m it anschliefienden Werkstatt- 

raumen installiert. Im  ErdgeschoB liegen eine W  arte- 

halle m it derKassenanlage, ferner das Inhalatorium  

sowie eine Anzahl Sprudelbader. Im  1. bis 3.0ber-

geschoB sind ausschlieBlich Sprudelbader m it den 
dazugehiirigen Ruheraumen angeordnet. AuBerdem 
sind in  jedem GeschoB Toiletten, getrennt fiir Damen 

und Herren, untergebracht. AuBer der Haupttreppe 
•wird der Yerkehr zwischen den einzelnen Geschossen 
durch einen Aufzug vermittelt, der in  seinen Ab- 

messungen so vorgesehen ist, daB er auch von 
Kranken in  Krankenstiihlen benutzt werden kann. 

Der Aufzug ist vom KellergeschoB bis unter Dach 

m it Spiegelglas ummantelt. Die Logierraume des 
anschheBenden Altbaues in  den beiden Ober- 

geschossen werden durch eine Tur m it den daneben- 
liegenden Baderaumen in  Yerbindung gebracht.

Die auBeren Fassadenflachen sind geputzt, Sockel 

und Architekturteile in  Wiinschelburger Sandstein 

ausgefiihrt. Die Wandę und Decken der Bader sind 
in  Gips geglattet und in  lichten Wachsfarbentonen, 

die einzelnen Bader untereinander verschieden, ge

strichen. Die Wandflachen des Treppenhauses und 

der Korridore sind ebenfalls in  Gips geglattet und 

in  Wachsfarbe, Elfenbeinton, gehalten. Bader und



V O R - H O H E N -

IN H A L A T O D IU  M A U S K L E  IDE R E IN IG .  S O N N E  S C H W IM M B A D  G E S E L L S C H A F T S Z IM M E  R

Inhalatorium haben Fliesenpaneel. Die FuBboden Im  Bauteil 2, der im  September d. J .  in Angriff 

dieser Raume sind gleichfalls mitFliesen ausgelegt. genommen wird, sind im  Keller- bzw. ErdgeschoB 
Der Fulibodenbelag der Korridore undRuheraume ein Schwimmbad von 110 qm GroBe, Raume fiir 
ist Linoleum. Die Tiiren und Scheuerleisten nach Hydro- und Elektrotherapie, sowie Rontgenraum, 
den Korridorseiten sind lichtrot gestrichen. Die Ruhe- und Massageraume vorgesehen. In  den 

Treppe ist in schwarzpoliertem Granit ausgefiihrt. oberen Geschossen wurdenLogierraume angeordnet. 
■Der  ̂Handlauf auf dem schwarzgestrichenen Das Dach wird ais Sonnendach m it gedeckter Liege- 

schmiedeeisemen Gelander ist in  dem gleichen halle, Duschenraumen usw. ausgestattet. 
lichtroten Ton der Tiiren gestrichen. Die Treppen- Der 3. Bauteil, der im  nachsten Jahre zur Aus- 

haus-undKorridorfensterwurdenbuntverglast. Der fuhrung gelangt, n im m t in  den unteren Geschossen 
ganze Bau ist ausgeriistet m it einer elektrischen die Erweiterung der Wirtschaftsraume auf, die 

Lichtsignal- und Uhrenanlage fiir samtliche Bader, oberen Geschosse erhalten Logierraume. In  dieser 
Durch den Neubau ist die Zahl der Sprudelbader Bauperiode ist der Umbau des Kurhauses in seiner 

um 54 Stiick erhoht worden. inneren Ausgestaltung ais auch der Fassadegeplant.
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Y o g e ls c h a u b ild

U M - UND  ER- 
W EITERUNGSBAU  
DES KUR HA USES  
IN BAD A LTH EID E

Foto: Klettephoto 
Breslau,

A R C H . BDA  
ER N ST Z IE S E L  
C H A R LO TTENB UR O

B ad ehaus
E in g an g sp o rta l
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B ad eh a u s . K a s s e n h a lle

Foto: Klettephoto, Breslau

U M - U N D  ER W E ITE R U N G S B A U TE N  DES K U R H A U S E S  IN  B A D  A LT H E ID E
A R C H IT E K T  B DA  E R NS T Z IE S E L , B E R L IN -C H A R LO T TE N B U R G

464



t h e r m a l b a d  s in a  in  t r e n t s c h in -t e p l it z
ARCHITEKT: INO. ARCH . A R TU R  SZA LA TN A I, PRESSBU RG  • 5 ABBILDUNGEN

Aus dem Gewasser eines unterirdischen natiir- 

lichen Wasserbeckens entspringen die zwei Quellen 

des „Sina‘*-Bades von Trentschin-Teplitz. Yon den 

zwei Bohrungen ist eine 24,30 m  und die andere 
34,25 m tief. Die Quelltechniker haben nach De- 

molierung des alten Bassins, das Niveau des neu- 

gebauten Bassins um  etwa 50 cm tiefer gesetzt. 

Solcherart wurde die Druckspannung vermindert, 
die vorher auf die zwei Quellen bescbwerend 

lastete, was, dem friiheren Stande gegenuber, eine 

dreifache Wasserausgiebigkeit der Heilquellen zur 

Folgę hatte. Aufierdem wurde auch bewirkt, daB 

der Inhalt des Badebassins rascher und ofter ais 

hisher zur Erneuerung gelangen kann. Wahrend 

die Quellentechniker das Niveau der Wasserober-

flacbe fixierten, legten die Balneologen die Hohe 

der Wasserschicbt fest, die am Rande m it 1,25 m 
und in  der Mitte m it 1,35 m  bestimmt wurde. 

Nach diesem System muB der Badende, um  bis 
zum Kopfe unter Wasser sein zu kónnen, sich auf 

die Bank setzen, die sich um  das Innere des Bassins 

berum erstreckt.
Es besteht der Plan an Stelle des alten „Sina“- 

Gebaudes m it Einbeziehung des neuen Bassin- 

fliigels ein ganzlich neues Thermalhotel zu er- 

richten. Der Yerkehr wird vorlaufig durch die 

alten Gebaudeteile abgewickelt.
Jeder Badende wird regelmaBig vor den Bassin- 

Eingangen zwangsweise dazu angebalten, dieBrause- 

vorrichtungen in Anspruch zu nebmen. Die Duscbe-
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D A S TH E R M A L B A D  S IN A  IN  T R E N TS C H IN -T E P L ITZ
A R C H IT E K T : IM G . A R C H . A R TU R  S Z A L A T N A I, PRESSBURG

W

Kies "  ’ H/inker £ <senbefonp/att* - j ; 'Jherma/gue//en

S c h n itt m it B lic k  g e g e n  d ie  T re p p e n , d ie  B a s s in is o lie ru n g e n  s in d
in d e r  D a rs te llu n g  h e rv o rg e h o b e n 1 :200

raume befinden sich im  Gebiete des Bassin- 

raumes, — von diesem durch eine 2 m 
hohe W and abgesondert — , so daB der 

empfindliche Rheumatiker nicht dem 
leisesten Luftzug und keinerlei Tempera- 

turwechsel ausgesetzt ist. Die Duschen 

dienen im  vorliegenden Falle nicht allein 
der vorteilhaften vorherigen Reinigung, 
sondern auch zur sukzessiven Erwarmung 
des Kórpers durch Wasser, das m it Hilfe 

von Griffen in  viererlei Temperaturen aus 

den Duscherohren nacheinander geholt 
werden kann.

Sowohl die Zu- ais auch Abgange sind 
so angeordnet, daB die Besucher von den 

im  Bassin Weilenden nicht gesehen werden 
konnen. Dies muB aus dem Grunde her- 

vorgehoben werden, weil die Badekleidung 
sich in  diesem Falle nur auf die mini- 
malste Korperverhiillung — in Form 
einer Schiirze — beschranken muB.

tjber die Bau ausfiihrung sei kurz folgen- 
des gesagt. Die Isoherungen erfolgten 
aus mehreren Griinden, und zwar: 1. Zum 

auBerlichen Schutze des Bassins gegen Ein- 
wirkungen von Untergrundwasser, von 
Nebenquellen und Gasen; wie auch zum 
innerlichen Schutze gegen das Durch- 
sickern des eingeflossenen Thermalwassers.
2. Zur Beschiitzung der Baumaterialien 
gegen schadigende Einfliisse von Schwefel- 
wasser, Sauren, Gasen trnd Dampfen.
3. Zur Verhiitung von schadlichen Ein- 
wirkungen, welche die Jahreszeiten auf 
das Thermalwasser und auf den dariiber 
befindlichen Raum  ausuben konnten.

Bei diesen Isolierungen wurde dem 
Alytol genannten Materiał eine grofie 
Rolle zugeteilt. A lytol ist eine tiefschwarze 
homogene Masse von hoher plastischer 
Beschaffenheit. Weiter gelangten hierbei 

Bauxitzement und in  Asphalt eingebettete

1 :4 0 0
G run driB  vo m  ErdgeschoB  der 
g e s a m te n  A n ia g e  
D as  neu  e in g e b a u te  T h erm a l- 
b a d  is t  d u n k e l herausgehoben
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t h e r m a l b a d  s i n a
IN TR E N TS C H IN - 

TEP LITZ
A R C H IT E K T : 

IN G . A R C H . 
ARTUR S Z A L A T N A I 

PR ESSBUR G

Innenansicht, vo rn  z w e i 
Q u e llen fas su n g en  

l in k *  und re c h ts  
d ie  M a n ip u la t io n s -  

K o rr id o re

Klinkerziegel zur Yerwendung. A lytol bildet das 

eigentliche Isolierungsmaterial, wahrend die beiden 

anderen Stoffe das A lytol gegen mechanische Ein- 

fliisse schiitzen, es ist aber von W ichtigkeit, daB 

samtliche Materialien der Temperatur und der 

chemischen W irkung des Wassers Widerstand 

leisten konnen. Sowohl bei der Ausbildung des 

sich iiber dem Bassin befindlichen Raumes wie auch 
bei der Losung der sonstigen Konstruktionen 

spielte Eisenbeton eine groBe Rolle. Bekannter- 

maBen wird die Eisenkonstruktion deo Eisenbetons 

von Schwefelwasser und Gasen zersetzt. Dem- 

zufolge wurden samtliche Oberflachen des Eisen

betons m it A lytol angestrichen, danach ver- 
mauert, oder aber eingerabitzt. 

t Dieses "V erfahren wurde nicht aus reprasenta- 

tiven Griinden angewandt, dam it das Gebaude etwa 

iDonumental ausfallen soli, sondern, unter Beriick- 

sichtigung von architektonischen Proportionen,

ausschlieBlich von dem praktischen Gesichtspunkt 
ausgehend, der aus den vorerwahnten Griinden sich 
ergeben hat.

Die Ausgestaltung des Plafonds ist in  gleicher 
Weise vor sich gegangen. Eine imter dem Kon- 

struktionsteil (Eisenbetonrahmen) in  Zeltform ge- 

staltete solide Monierdecke fangt die Gase auf, 
wovon ein Teil in  den Yentilationsturm hinauf- 

steigt, der andere Teil wieder den gekachelten 
Wanden entlang in  Form von Tropfen herab- 

rieselt. Diese Monierdecke libt eine hemmende 
W irkung auf die Niederschlage aus, da sie ja  von 

zwei isolierten Luftschichten iiberdacht ist.

Der Konstruktionsboden des Bassins wird von 

einer 60 cm starken Eisenbetonplatte gebildet, die 

mittels gekeilter dilettierender Breschen in  das 

Fundament rundherum eingespannt ist. Die 

dilettierende Keilung wurde fiir den Fali vor- 

gesehen, wenn spater etwa am Gebiete des Bassins
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In n e n a n s ic h t n a ch  d em  groB en  F e n s te r  zu  

T H E R M A L B A D  S IN A  IN  T R E N TS C H IN -T E P L ITZ

Bohrungen vorgenommen werden iniiBten, dam it 
sodann die Entfernung der Eisenbetonplatte so 
durchgefiihrt werden kann, dali die Hauptpfeiler, 

dereń Isolierungen und die Manipulationsschachte, 
die sich unter dem Manipulationskorridor befinden, 

von jedem Schadhaftwerden verschont bleiben 
konnen.

Diese Manipulationskorridore sind m it ge- 
mauerten und umkachelten Briistungen versehen, 
so daB das beim Saubern des Korridors sich an- 
sammelnde Wasser und die von den Wanden ab- 
prallenden Gasniederschlage sich nicht in  das 
Bassin ergieBen, sondern in einer an der W and aus- 
gekachelten Rinne ihren AbfluB finden.

Die Liiftung erfolgt auf natiirlichem Wege durch 
den Yentiłationsturm in  drei Phasen, so daB die 
innere Luft in  keiner unmittelbaren Beriihrung 
m it der auBeren Luft kommen kann. Die ver- 

brauchte heiBe Luft passiert zunachst die per- 
forierte Blechplatte, sodann durchzieht sie eine 
1,50 m  hoher befindliche, aus Brettern bestehende, 
regulierbare Flachę, schlieBlich gewinnt sie durch 

gitterartige Platten des Dachreiters an die auBere 
Luft AnscbluB.

Der Turm ist innerhalb des Dacbes von einer 
Luftschicht, resp. von einer Doppelwand umgeben. 

Ftwaige trotzdem sich ergebende Niederschlage 
werden von entsprechenden Rinnen aufgefangen.

Die Temperierung bzw. kiinstliche Yentilation 
des Bassinraumes erfolgt kontinuierlich m it warmer 
Luft, die in  den HeiBluftkammern des ersten 
Stockes vorgewarmt und sonach in  den Raum 
hineingepreBt wird, derart, daB bei einer auBeren 
Temperatur von —20° C die innere Temperatur 

+ 25° C zu sein hat. Nachdem beim Beginne der 
Temperierung der Yentiłationsturm geschlossen ist, 
erfolgt die Liiftung durch die zwei Yentilations- 

schachte. Diese Schachte haben ihre Óffnungen 
oberhalb des Manipulationskorridors und sind iiber 
den Plafondraum hinausgeleitet.

Die Proportionen des inneren Raumes haben 
sich aus der richtigen Erwagung der Zweckmaflig- 
keit ergeben. Die Beleuchtung des Baderaumes 

erfolgt von der StraBe durch das groBe Fenster 
9,00 mX4,91 m  aus tiirkischgrunen Glasziegeln 

m it Doppelwand gemauert.

Die Innenseite des ganzen Raumes wurde mit 
„Tunelia“ -Hartporzellan-Wandplatten von flieder- 
blauer Farbę verkleidet, so daB die dominierende 
fliederblaue Farbę und das durcbscheinende tur- 

kischgriine Kolorit, vom Wasserspiegel reflektiert, 

eine beruhigende W irkung auslosen.
Die auBere Fassade ist in  Ziegel-Rohbau aus- 

gefiihrt, da dieser widerstandsfahiger gegen Schwe- 

feldampfe ist ais MorteIverputz und sich sonst 
starkę Flecken zeigen wurden. A. Szalatnai.
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Der hier wiedergegebene Saalbau umfaBt einen Fichte erhalten. Durcb eine Materialverwendung, 

groBen Speisesaal, eine Kiichenanlage und im  die landesiiblich ist, wurde eine technisch ein-

I. Stock iiber den W irtschaftsraumcn die Wirts- wandfreie, solide Ausfiihrung gesichert. Auch 

wohnung. Das Haus ist im  ErdgeschoB Ziegel- war dies das beste M ittel, den Baukorper dem 

hau, im  I. Stock Holzbau, Fichte, auBen m it Ortsbilde storungslos einzugliedern. Eine Holz- 

Larche verschindelt. Der Speisesaal hat eine briicke, die den neuen Bau m it dem alten Gast- 

^'erkleidung m it gebrannter und teilweise bemalter hof verbindet, stellt ein ansprechendes Motiv dar.
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