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Der nachstehende Aufsatz stellt einen langeren Auszug dar aus einer umfangreichen Denkschrift „Berlin kolonisiert", uber dereń Gedanken- 
gange der bekannte Verfechter rein gartenbaulicher Siedlung mit der Stadt Berlin und den zustandigen Behórden verhandelt, und die dem- 
nachst im Druck erscheinen soli. Das Thema geht uber den Rahmen einer Baufachzeitschrift zwar eigentlidi hinaus. Ais Ergónzung des Pfann- 
schmidt schen Aufsatzes in N r. 6, der die M igge’schen Gedanken auch kurz streift, werden die anschliefóenden Ausfiihrungen aber doch 
fur unsere Leser von Interesse sein, auch; wenn dieser Spezialplan, der sich ja organisch in das Gesamtsiedlungsproblem einfugen mufite, nur

Die Schriftleitung

mu6 diese Untersuchung sowohl die Selbstversorgung ais 
auch die Marktversorgung klaren. Sogleich stellt sich her- 
aus: In Frage kommen fiir die stadtische Siedlung nur 
G a r t e n p r o d u k t e .  Und unter diesen sind nur Obst 
und Fruhgemuse lebenswichtig fur den Markt von Berlin. 
Wenn nach der Statistik im Durchschnitt auf den Kopf der 
Bevólkerung 50 kg G e m u s e  und 42 kg O b s t  entfallen, 
so verbrauchen heute Berlin und Brandenburg*) zusammen 
(6,8 Millionen Einwohner) insgesamt 626 0001 Obst und 
Gemuse. Von diesem Gesamtbedarf wird gegenwartig 
aber nur etwas mehr ais die Halfte an Ort und Stelle er- 
zeugt. Der Rest von rd. 390 000 t stellt den F e h l -  
b e d a r f dar., und zwar fast zu gleichen Teilen Obst und 
Gemuse. Dieser Fehlbedarf der Weltstadt an Obst und 
Gemuse wird zu einem Drittel vom ubrigen Deutschland, 
aber zu zwei Dritteln aus dem Ausland gedeckt.
Da nicht nur die auslandische Zufuhr, sondern auch die 
aus dem Reich mit Transportkosten und -risiken belastet 
ist, kónnen w ir praktisch bis zur Deckung dieses ganzen 
Fehlbedarfs siedeln, ohne einen Berliner Produzenten zu 
schadigen. Ja, mehr. Da uberdies der tatsachliche Ver- 
brauch des Berliners den Reichsdurchschnitt ubersteigt und 
sowohl der Gemusebedarf ais insbesondere der O b s t -  
b e d a r f (nach Prof. Vogel) b is  zu m  S i e b e n -  
f a c h e n  s t e i g e r b a r  ist, so liegt in dieser Entwick
lung eine Sicherung nach beiden Seiten.

Nun entsteht die Frage nach dem L a n d b e d a r f  fur 
diese Produktion. Fur den Gemusekonsum kamen w ir mit 
einer Flachę von nur rd. 7000 bis 8000 ha aus. Die gleiche 
Menge Obst braucht heute das Zehnfache dieser Flachę 
(ais Stammobsi), in Zwergobstform gezogen genugt die 
Halfte. Mit EinschluB der nótigen Reserven benótigte 
unser Plan: 200 000 S i e d l e r f a m i l i e n  a u f  j e
1 M o r  g e n  anzusetzen, einen Raum von 50 000 bis 
60 000 ha. Dieser Siedlungsraum ist in Grofi-Berlin aber 
vorhanden, wenn wir, wie selbstverstandlich und ublich, 
nicht die gegenwartigen Stadtgrenzen Berlins, sondern 
seinen engeren Verkehrs- und Arbeitsbereich ais natiir- 
liches Reservoir hierfur betrachten. Aber auch dann ent- 
decken wir, dafi unser Plan einen Kreis rings um Berlin 
mit einem R a d i u s  v o n  n u r  25 km nicht zu uber- 
schreiten braucht. (Vgl. den Plan S. 125.)

zu einem Teil verwirklicht werden konnte.

I. V o rb e re itu n g
1. W a s  w e i f j  d e r  B e r l i n e r  v o n  s e i n e r  S t a d t ?  
W ei6  er, dafl Berlin uber 32 000 ha L a n d ,  also uber 
100 Ritterguter, zum Teil noch auf Stadtgebiet, zum Teil 
in nachster Nahe verfugt? Vielmehr n i c h t  v e r f  u g t ,  
da dieses ganze kostbare und geborene Siedlungsgebiet 
der Stadt seit 50 Jahren fur Berieselung mit stinkendem 
Kloakenwasser reserviert und fur den gewóhnlich Sterb- 
lichen gesperrt ist?
W eift der Berliner, daf3 dieses sog. „ A b w a s s e r "  in 
der unvorstellbaren Menge von 230 Mili. cbm jahrlich uber 
dieses Land gestaut w ird und dafJ dabei sowohl der 
Wassergehalt ais auch der grofie Dunggehalt nur zu 
einem Bruchteil (10 bis 15 v. H.) ausgewertet wird, d. h. in 
Pflanzenwuchs, d. i. in Nahrung, umgewandelt wird? 
W eift er, daft auch die 775 0001 M u 11 samt den 500 000 t 
K e h r i c h t  und sonstigen Abfallen der Stadt ebenfalls 
grófttenteils den Weg alles Fleisches gehen? W eift der 
Berliner insbesondere, daf3 er fur die „Beseitigung" dieser 
stadt. Abfa lle  mit einem N u t z w e r t  von 36 Mili. RM 
noch jahrlich rd. 50 Mili. RM an Gebuhren und Zinsen 
draufzahlen muf}?
Wenn er alles das wufite, wurde er das Projekt, namlich 
e i n e  M i l l i o n  B e r l i n e r  a u s z u s i e d e l n ,  sie auf 
ihrem eigenen Stadtland, im Angesicht ihrer Stadt, unter 
Ausnutzung ihrer kostenlosen Bodenbetriebsmittel und 
der heute leerlaufenden Verkehrsmittel anzusetzen, 
keinesfalls ais utopisch ansehen.
Dieser Plan ist schon deshalb nicht utopisch, weil wir, was 
wiederum die wenigsten Berliner wissen werden, mit 
unseren Schrebergarten, wilden Siedlungen und Land- 
hausgarten ja  s c h o n  h e u t e  u b e r  e i n e  M i l l i o n  
Berliner in irgendeiner Form mit dem Boden verbunden 
haben. Allerdings zumeist in einer schlechten Form. Mit 
der zweiten Million Siedler wollen wir es besser machen. 
W ir wollen sie mit scharferen Bodenwaffen ais bisher aus- 
rusten und sie ais e in  g e s c h u l t e s  H e e r  v o n  
u b e r z e u g t e n  K o l o n i s t e n  dem Strom der halo 
besinnungslosen Stadtfluchtigen entgegenstellen.

2. M a r k t v e r s o r g u n g  u n d  S e l b s t v e r s o r g u n g  
B e r l i n s .
Bevor w ir aber Massen von Stadtern auf den Stadtboden 
schicken, um Massen von Nahrung zu erzeugen, mussen 
w ir die Frage nach dem Bedarf beantworten. Und zwar

*) Berlin und die Provinz Brandenburg ais naturliches Versorgungs- 
gebiet des bodenproduktiv sterilen Berlins werden von der einschlagi- 
gen Statistik ais Einheit behandelt.
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3. D ie  K r i s i s  d e r  B e t r i e b e .
Dieser Radius von 25 km braucht nicht nur nicht uber- 
schritten zu werden, sondern er darf nicht uberschritten 
werden! Denn innerhalb dieses Ringes liegt wesentlich 
der s ta  d te 'i g e n e Bo d e n ,  munden ausschliefilich die 
stadteigenen A b f a 11 e , endet grófitenteils der Schnell- 
und Vorort v e r k e h r.
Und — darin liegt unsere Chance: In allen diesen
stadtischen Betrieben kriselt es. Nicht nur aus der Krise 
unserer Tage heraus, sondern, schon lange, grundsdtzlich 
technisch.
Die B e r l i n e r  G u t e r w i r t s c h a f t ,  seit 50 Jahren 
sachlich dazu bestimmt, die ungeheuren Abwassermengen 
der Stadt -in seinem Boden zu verarbeiten, kann diese 
Aufgabe je langer desto weniger erfullen. Die mit ihr 
korrespondierenden stadtischen K a n a l i s a t i o n s -  
w e r k e verfolgen seit Jahren Piane mit dem Ziel, sich 
von dieser Boden wirtschaft abzulósen und auf eigene 
Fufie zu stellen (Versuchsanlagen Stahnsdorf und W afi- 
mannsdorf). Diese Politik, realisiert, wurde zur Folgę 
haben, dafi der teure stddtische Boden entwertet wurde 
und die Stadtguter G. m. b. H... die heute von ihren 
7000 Rieselpachtem ausgehalten wird, liąuidieren mufite. 
Und ob die gleichfalls stddtische M ii 11 a b f u h r A. G. 
noch weiter aus Abfuhrgebiihren wird Millionen-„Uber- 
schiisse" herausziehen kónnen, durfte angesichts der all- 
gemeinen Notlage doch mehr ais zweifelhaft sein.
Uns interessieren hier aber nur die Schlusse, die wir aus 
diesen Tatsachen fur die A r b e i t s b e s c h a f f u n g  i n 
V e r b i n d u n g m i t e i n e r K o l o n i s a t i o n B e r l i n s  
ziehen kónnen und mussen. Denn nichts Geringeres: Hier 
ist alles da, was wir zur Siedlung brauchen: L a n d  in 
Massen, W  a s s e r in Massen, D u n g in Massen.
Auch der erforderliche V e r k e h r ist gesichert. Der 
Berliner Stadtbaurat Dr. Wagner hat in seinen Unter- 
suchungen festgestellt, dafi von allen Berliner óffentlichen 
Yerkehrsmitteln 65 v. H. I e e r laufen. W ir unsererseits 
stellen fest, dafi sich dieser Leerlauf grófitenteils in dem 
erwahnten geborenen Kolonisationsgebiet der Weltstadt 
vollzieht. Dafi also auch in dieser Beziehung nichts natijr- 
licher ware, ais dieses siedlungstechnisch bestausgestattete 
Landgebiet der Stadt mit Stadtern zu besetzen. Vom 
Zentrum der Stadt brauchte unser Siedler, wie wir weiter 
feststellen, einschl. zehn Minuten Anmarsch nur eine halbe 
Stunde bis hóchstens eine Stunde Fahrzeit, um seine 
aufiersten Zonen zu erreichen.

4. D as  G r o f i k l a r w e r k  S t a h n s d o r f .
Das Kloakenwasser, das bisher zur Verfijgung stand, war 
wohl, schlecht und recht, fur Bodenkultur ohne Haus und 
Garten zu verwerten — Siedlungen waren unter diesen 
Voraussetzungen aber nicht móglich. Sudlich von Berlin 
ist in aller SM Ile das Grofiklarwerk Stahnsdorf erbaut 
und in Betrieb gesetzt. Hier wird in einem Prozefi von 
nur 6i/ 2 Stunden die schwarze schmierige K l o a k ę  v o n  
rd.  1 M i l l i o n  M e n s c h e n  i n g l a s k l a r e s ,  g e -  
r u c h l o s e s  u n d  t r o t z d e m  d u n g h a l t i g e s  
W a s s e r  v e r w a n d e i t .  Ais Nebenprodukte werden 
•noch grofie Mengen von Schlamm und heizstarkes 
Methangas gewonnen. Mit dem Abwasser giefien und 
diingen wir die Garten. Der Schlamm liefert, mit Kehricht 
gemischt, den erforderlichen Humus, und mit Gas heizen 
wir Gewachshauser.

Diese Tatsachen sind geeignet, eine Umwalzung der pro- 
duktiven Abwasserverwertung einzuleiten, und berufen, 
ganz neue Aussichten fur eine darauf gegrundete Boden- 
wirtschaft zu eróffnen. Denn nun ist móglich, was bisher 
aus technischen und hygienischen Grunden unmóglich war: 
Die Einschaltung auch von kleineren eingefriedigten und 
mit Hausern bebauten privaten Siedlungsgrundstucken in

den óffentlichen Abwasserbetrieb. M it anderen W orten: 
J e t z t  i s t  S i e d l u n g  m ó g l i c h .  D a s  n e u z e i t -  
l i c h e  A b w a s s e r w e r k ,  v o n  G l a s  h a u s e r n  
u n d  G r u n  u m g e b e n ,  s t e l  11 s i c h  d a r  a i s  e i n  
B e t r i e b s w e r k  k o m m u n a l e r  K o I o n i s a t i o n.

II. V erw irk lich un g
5. E i n e  M i l l i o n  B e r l i n e r  s i e  d e l n  a u s !
Land und Betriebsmittel sind da. Um freie Arbeitskraft 
sind wir ja nicht verlegen. So kónnte es gelingen, von 
der runden Million (registrierter und nichtregistrierter) 
Arbeitsloser Berlins ein Funftel, das sind 200 000 Siedler, 
nach draufien zu bringen.
Was sollen diese Siedler auf ihrer 1-Morgen-Stelle tun? 
Nun, mit der Halfte dieses Gartenlandes kónnen sie 
bequem ihre sogen. grune S e l b s t v e r s o r g u n g  (an 
Gemuse, Obst, Fruhkartoffeln, Kleintierprodukten usw.) 
decken. Die andere Halfte, mit Buschobst bepflanzt, ist 
fur M a r k 11 i e f e r u n g bestimmt.
Insgesamt kann er aber hiermit nur etwa bis zur Halfte 
seines Gesamtbedarfs erzeugen. Wenn das auch besser 
ais gar nichts, auf alle Fdlle mehr ais heute ist, so braucht 
er auf die Dauer doch z u s a t z l i c h e r  A r b e i t .  Diese 
mufi ihm die Berliner Industrie gewahrleisten. Sie kann das 
tun, weil der F u n f s t u n d e n t a g  i n  B e r l i n  l a n g s t  
T a t s a c h e  i st .  W eil nur nótig ist, e i n e n  T e i l  der 
heute noch vorhandenen 13 Miłlionen Lohnstunden auf 
Kurzarbeit umzulegen. Das kann und wird gelingen. 
Dieser Absicht kommt entgegen, da fi es ohnedies un
móglich ist, heute massenhaft Hauser und Wohnungen zu 
bauen. Unser Siedler soli seinen G a r t e n  v o r e r s t  
v o n  s e i n e r  A l t w o h n u n g  a u s  b e s t e l l e n .  
Erst spater kann er an den allmahlichen Aufbau eines 
Heims draufien denken. Allerdings Viehzucht, Fruh- 
beetkultur u. a. feinere Siedlungsdinge werden damit 
vorerst nicht móglich sein. Aber zu einer Laube zum 
Ubernachten w ird ’s noch reichen. Die Verkehrskalamitaten 
mussen uberwunden werden. Die Praxis fur einen solchen 
mehr rustikalen kolonisatorischen Vorgang hat unser 
Berliner in der sogen. „w ilden Siedlung" jahrzehntelang 
gelernt. Hier wie dort halt ihn das Ziel bei der Fahne. 
Neben diesem (raumlich und technisch) verbesserten 
Schrebergartner mit Hausanwartschaft, der den Haupttyp 
unserer Kolonisation darstellt, werden hoffentlich auch 
von vornherein S i e d l e r  m i t  W o h n u n g e n  an- 
gesetzt werden. Besonders fur Bewerber, die noch uber 
einige Ersparnisse verfugen. Hier, bei der Lockerung 
der Strumpfmillionen, kann und wird die óffentliche Hand 
fórdernd eingreifen.
Schliefilich werden wir im Rahmen unseres runden koloni
satorischen Werkes auch nicht den B e r u f s g a r t e n -  
b a u vergessen. Einmal ais notwendige Fuhrer, sodann 
aber auch ais Leiter von Glaskulturen fur Friihgemusebau, 
w ofiir w ir ja nicht nur billig Dung und Wasser, sondern 
auch Heizgas zur Verfugung haben.

6. S t o f i t r u p p s  d e r  K o l o n i s a t i o n
Es genugt aber nicht, Land bereitzustellen (und die Mit- 
menschen darauf zu stofien) — d a s  L a n d  mu f i  z u r  
S i e d l u n g  v o r b e r e i t e t w e r d e n .  Da w ir aber 
wenig oder keine Mittel zur Verfiigung haben, so heifit 
es A r b e i t  dafiir einzusetzen.
Die Aufgabe lautet: eine Million Menschen ansiedeln. 
W ir stellen dafiir einen F u n f j a h r e s p l a n  d e r  
B o d e n a r b e i t  auf, der mit einem Zehnjahresplan fur 
den Hausbau korrespondiert. Danach mufi das Werk 
vollendet sein. Allein im Arbeitsplan fur den Boden 
kónnen jahrlich 12 Millionen Tagewerke geleistet wer
den, was einer standigen Beschaftigung von 40 000 Er- 
werbslosen entspricht. Innerhalb dieses Arbeitsplanes
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hat jeder Siedler zu leisten, vorweg: e i n J a h r A r b e i t  
f i i r  d e n  B o d e n  und spater e in  J a h r  A r b e i t  t u r  
d e n  Bau .  Und zwar zu leisten fiir s e i n e n Garten 
und fur s e i n  Haus. Das hat zur Voraussetzung, dafi 
der heute noch iibliche Arbeitsdienst fiir Jugendliche mit 
Familienvatern stark durchsetzt wird. Und weiterhin 
folgerichtig, dafi an Stelle des heute dem Jugendlichen 
gutgeschriebenen Reichsschulbuchwertes eine Gutschrift 
auf ein Siedlungsgrundstuck tritt. Das ist ohne weiteres 
móglich.

Welche Art von Bodenarbeit soli nun in diesem persón- 
lichen Arbeitsdienst der Siedler geleistet werden? Er 
leistet einmal die erforderlichen M e l i o r a t i o n s -  
a r b e i t e n  auf seiner eigenen Scholle (Planieren, 
Rigolen, Dungen usw.)( sodann seinen Anteil an der

Zu diesem Zweck wird e in  T r a g e r  d e s  S i e d -  
l u n g s a u f b a u s  u n d  e i n  T r a g e r  d e s  S i e d -  
l u n g s b e t r i e b s  gebildet. Jener ist gemeinnutzig: er 
verwaltet den Grund und Boden.. finanziert den Aufbau 
und leitet die Schulung und gemeinsamen Aufgaben der 
Siedlerschaft. Dieser aber hat die Aufgabe, die Siedler 
mit Bodenbetriebsmittel (Abwasser, Dung und Heizgas) 
zu versorgen sowie den Absatz der Produkte in die 
Hand zu nehmen (der Siedler soli mit produzieren). Ais 
rein wirtschaftliche soli diese Arbeit eine private Gesell- 
schaft ubernehmen. Gemeinnutz und gesunder Egoismus 
sollen sich in unserer neuen Wirtschaft die Hande reichen.

7. M u s t e r s i e d l u n g  S t a h n s d o r f
Hier wollen w ir beginnen. Hier, unter dem Schutz des
ersten kolonisatorischen Klarwerkes Berlins. Wieviel

DIE F R U C H T L A N D S C H A F T  BERLINS.

V E B S O B G U N G  M I T  L A N  D -  W  A S S E K -  D U  N G .

Arbeit fur g e m e i n s a m e  E i n r i c h t u n g e n  (Anlage 
von Abwasser-Stauseen, Leitungen, Kompostbereitung aus 
Miill und Schlamm, Wegeherstellung u. a. m.). Schliefi- 
lich gibt es auch Arbeit bei den notwendigen b o d e n -  
t e c h n i s c h e n  A n l a g e n  wie Pflanzungen, Zaune, 
Mauern, Lauben u. a. m.

Schon wahrend dieses Aufbaus werden unserem Siedler 
Stofitrupps von Jugendlichen behilflich sein. Dereń Haupt- 
arbeit beginnt aber erst nach dem Aufbau. im Siedlungs- 
betrieb. W ir denken uns namlich d ie  J u g e n d  a i s  
T r a g e r  d e r  S c h u l u n g .  Sowohl der techn.sehen 
ais auch der gemeinschaftlichen. W ir verbinden die zu- 
satzliche Aufbauarbeit mit Siedlerschulen.- in denen die 
Jugend zu brauchbaren Bodentechnikern und Siedlungs- 
fuhrern herangebildet wird. Wahrend dieser Ausbildung 
verwalten die Siedlungsschulen das vorgesehene Zusatz- 
land in Wirtschaftsformen und Lebensweisen. fiir die sie 
sich selbst die Gesetze geben. Ohne Ideale ist die 
Jugend auf dem Boden nicht zu halten.

Uberhaupt mufi auf zielbewufite Fuhrung des ganzen 
kolonisatorischen Prozesses grófiter W ert gelegt werden.

Siedler kónnte diese Fabrik beliefern? Nun, seine rd. 
50 Mili. cbm ,..trinkbares Abwasser", seine uber 60 000 cbm 
Schlamm (die mit Zuschufi von Feinmull mindestens 
100 000 cbm Kompost ergeben) und seine 2y2 Mili. cbm 
Heizgas erlaubten s c h o n  h e u t e ,  a u f  r u n d  2500 ha 
10 000 S i e d l e r  anzusetzen.
W ir wollen aber nicht unseren Plan uberhasten. Sied- 
lungen wollen wachsen. W ir begnugen uns mit einem 
Versuch, der zunachst etwa 500—600 H e i m s t a t t e n -  
g a r t n e r  verschiedener Kategorien vorsieht. Gluckt 
dieser Anlauf fiir  1933, dann kann mit der systematischen 
Verwirklichung des Grofi-Berliner Funfjahresplan be- 
gonnen werden. (Selbstverstandlich hindert nichts, in- 
zwischen im Rahmen des allgemeinen Arbeitsbeschaffungs- 
plans die Vorarbeiten fur den Kolonisationsplan vor- 
zutreiben.)

Der Aufbau der einzelnen Siedlungen geschieht nach dem 
System der „wachsenden Siedlungen"*): Nachdem die
grundlegenden Meliorationsarbeiten erledigt und (je nach

*) leberecht Migge „D ie wachsende Siedlung", Franckhsche Verlags- 
handlung Stuttgart, Preis 2,40 RM.

O  «AuPTvE%KEHaSLINIEN
....  WEICMdlLOSIłENlB
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der Jahreszeit) evtl. die Planzen im Boden sind, se z 
der eigentliche Aufbau ein. Das erste Bauwerk: eine 
Schutz- und Fruchtwand, e i n e  S o n n e n m a u e r ,  d i e  
d a s  g a n z e  G r  u n d  s t u c k  d u r c h z i e h t .  Unter 
dem Schutz dieses Warmefangs siedeln sich Pflanzen, 
Tiere und Menschen allmahlich an. An diese Mauer 
werden die ersten technischen Einrichtungen (Stall, 
Schuppen, Klosett und Dungsilo) angebaut, an ihr wird 
auch die Laube ais erste Unterkunft der Siedlerfamilie 
errichtet. Allein das Vorhandensein dieser Grundmauer 
wird dann zum Weiterbauen reizen. Kurz, die Sonnen
mauer stellt das konstruktive Ruckgrat des ganzen Unter- 
nehmens dar. Es sind uralte Erfahrungen der mensch- 
lichen Siedlung, die hier im modernen Kleide auftauchen: 
in der Sonne siedeln!
Uber die Menschen.. uber die S i e d l u n g s a n w a r t e r ,  
die fiir diesen Versuch in Frage kommen, zu sprechen, 
durfte in diesem Zusammenhang verfruht sein. Wenn 
sich fur die zweite Rate der Berliner Stadtrandsiedlung 
(800 Stellen) nicht weniger ais 14 000 Bewerber gemeldet 
haben, so spricht das Bandę. W ir kónnen die ge- 
eignetsten wahlen.
Unser Siedler soli nicht ais absterbender Fluchtling der 
Stadt, sondern ais ihr innerer und aufierer E r n e u e r e r  
nach drauften gehen. Fur diese Aufgabe sind die besten 
gerade gut genug.

8. D ie  F r u c h t l a n d s c h a f t :  B e r l i n  
Stahnsdorf, ein Beispiel kommunaler Kolonisation, be- 
stimmt, Stadtmenschen und Stadtstoffe organisch zu ver- 
binden. E i n VorstoG, dem weitere folgen mussen. 
S i e b e n  derartiger kolonisatorischer Betriebswerke rings 
um Berlin bilden nach den eigenen Planen der Stadt — 
die natiirlichen Zweckkerne kleiner Versorgungsland- 
schaften fur die Siedler selbst und fiir  den Markt der 
Zuriickbleibenden. Insgesamt formen sie die F r u c h t 
l a n d s c h a f t  G r o f i - B e r l i n s ,  wie sie nach dem 
Beispiel anderer Stadte (Hamburg, Stuttgart u. a.) a ll
mahlich heranwachsen soli. Die Lucken zwischen diesem 
Abfall-Gartenlandschaften wurde wie bisher stadt. Land- 
wirtschaft ausfullen. die aus unserem lntensivierungs- 
prozeB des Stadtbodens ihren Nutzen zieht.

Der Nutzen dieser Entwicklung fiir die gesamte Stadtwirt 
schaft ware offensichtlich: Berlin., das heute nur 2 v. H. 
seines Gesamtbedarfs aus seinen eigenen Gutsbetrieben 
erzielt, B e r l i n  m a c h t  e i n  V i e r t e !  s e i n e r  
B u r g e r  zu  ( b e g r e n z t e n )  S e l b s t v e r s o r g e r n  
und reguliert seinen Nahrungsmarkt im ubrigen mit Hilfe 
einer eigenen „Ernahrungsprovinz".
Die U m s t e l l u n g v o n e i n e r M i l l i o n M e n s c h e n
mit etwa 16 v. H. der gegenwartigen Gesamtarbeitskraft 
der Bevólkerung ist auf alle Falle ein k o n j u n k t u r -  
b i l d e n d e r  F a k t o r .  Der Aufbau der GroCsiedlung 
wird ganze Gruppen Berliner Betriebe auf Jahre hin- 
aus beschaftigen. Kurz: Berlin, das notleidende B e r l i n  
m a c h t  s i c h  k r i s e n f e s t !  —

Betrachten w ir die Lage nuchtern: Was heute an tat-
sachlicher Produktion. was an wirklichen Aufbau ge- 
schieht, das ist nicht so sehr das Werk der grofien 
Kapitalien und riesenhaften Unternehmungen, das ist viel- 
mehr d ie  A r b e i t  d e r  k l e i n e n  E i n s a t z e  u n d  
k l e i n e n  G e w i n n e .  Diese Arbeit wendet sich jetzt 
in diesen Tagen besonders nach draufien auf das (fiir 
den Stadter) neue, noch nicht in M ifikredit geratene 
Arbeitsgebiet, den Boden. Hunderttausende gingen frei- 
w illig hinaus; es gilt, sie zu unterstutzen. Millionen sind be- 
reit, zu folgen; es gilt, ihre Hoffnung nicht zu enttauschen. 
Was nutzen uns die grofiartigsten Piane der Zukunft — 
h e u t e  w o l l e n  w i r  l e b e n !  —

Das also ware die groGe binnenkolonisatorische Ent- 
lastungsoffensive Berlins: Eine Millione Berliner k ó n n e n  
hinaus! Alle Faktoren dafiir sind bereit. Das Land ist 
da. Die Landmittel sind da. Das Landvolk ist da, be- 
fahtigt, ein groBes Beispiel aufzustellen im Kampf gegen 
die Seuche der Arbeitslosigkeit eines Volkes. Hier ist 
die Aufgabe, die der Berliner City-Ausschuft in seinem 
Februar-Programm verlangt: „ S c h a f f u n g  e i n e r
G r o f t s i e d l u n g ,  d i e  S t a d t  u n d  L a n d  v e r -  
b i n d e t  u n d  i n d e r  d a s  L e b e n  d e r  B e w o h n e r  
i n e i n e n  n a t i i r l i c h e n  u n d  k u l t u r e l l e n  E i n -  
k l a n g  s t e h  t."

Berlins grofie Chance ist da. W ird es sie wahrnehmen?

VOM BAU DER BLEILOCHTALSPERRE IM  SAALE-TAL
Ein Ausgleichsbecken zur Regulierung des Wasserstandes der Unterelbe

Allgem eines
Der Bau von Talsperren zur Wasseranreicherung und Er- 
zeugung elektrischer Energie ist in der heutigen Zeit des 
wirtschaftlichen Tiefstandes und stetigen Stromabsatz- 
ruckganges ein Unterfangen, das in gleicher Weise das 
Interesse technisch und wirtschaftlich interessierter Kreise 
auf sich lenken mu(3. Wenn trotz geringer Aussichten, die 
Energieerzeugung eines neuen Werkes voll zu verkaufen, 
im Thuringer Wald nun doch eine Talsperre grofien Aus- 
mafles ihrer Vollendung entgegengeht, so hat dies einen 
anderen Hauptgrund ais den der Stromerzeugung.
Diese neue Talsperre im Herzen Deutschlands (Kartę des 
Einzugsgebietes Abb. 2) soli namlich hauptsachlich dazu 
dienen, das Niedrigwasser der Elbe anzureichern und so 
dem Sommerflufiverkehr sicherere Betatigungsmóglichkeiten 
zu geben ais es bis ietzt der Fali war. Neben diesem, 
in der Geschichte der Wasserregulierung von Flussen im
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Ingenieur Rene Leonhardt, Berlin / 9 Abbildungen

Flachlande ganz neuen Hauptzweck soli das angestaute 
Wasser vor Zufiihrung zur Elbe uber die Saale Energie 
in Form von elektrischem Strom abgeben. Weiterhin ist 
durch die zwangslaufig festgelegte, gleichmaGige Ab- 
flufimenge der Saale das Auftreten von schweren Hoch- 
wasserschaden in dem oft recht schmalen Tal dieses 
Flusses unterbunden.

Von diesen Erwagungen ausgehend, wurde bereits im 
Jahre 1925 von T h ij r i n g e n die A. G. O b e r e S a a l e  
gegrundet, an der sich nun auch das R e i c h ,  P r e u f i e n ,  
die Pr eu f } .  E l e k t r i z i t a t s  A. G. und die A. G. 
S a c h s .  W e r k e  beteiligten. Man plante zuerst den 
Bau einer Staumauer am kleinen Bleiloch mit einem In
halt von 215 Millionen m8 und spater den Bau einer 
weiteren Staumauer mit einem Stausee von 190 Mili. m‘ 
bei Hohenwarthe. Jede Sperre sollte, um von vornherein 
die Móglichkeit zu schaffen, die Kraftwerke zu Pump-

Fortsetzung Seite 135



VOLKSSCHULE AN DER VEDDEL IN HAMBURG
Architekt: Oberbaudirektor Prof. Dr. Fritz Schumacher, Hamburg /  13 Abbildungen
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Selłe zum S pertp la łz

Unter den Schulneubauten, die im Juni des Jahres 1931 
unter dem Einflufi der Wirtschaftskatastrophe stillgelegt 
wurden, befand sich anfangs auch der Bau an der 
Veddel. Es zeigte sich aber bald, dafi es unmóglich war, 
die primitiven Schulverhaltnisse langer aufrechtzuerhalten, 
die in diesem zum grofien Teil neuerstandenen Stadtteil 
herrschfen. Schon 1927 wurden die ersten Antrage fur 
eine neue Schule gestellt. •
So wurde denn der Bau wieder aufgenommen und ist 
gemafi den jeweils zur Verfugung gestellten Mitteln in 
langsamem Tempo fertiggestellt worden.
Der Bau ist mit seinen 38 Klassen (er besteht aus zwei 
15klassigen Schulen, drei Oberklassen, vier Kursklassen 
und einer Hilfsschulklasse) die grófite der Hamburger 
Volksschulen. Er gehórte zu den Schulen, die, ais sie 1929 
von der Burgerschaft bewilligt wurden, das volle fur den 
Volksschulbau entwickelte Programm verwirklichten, das 
heifit, er zeigt neben den ubrigen Schulraumen auch einen 
Versammlungssaal, der fur die ganze von der ubrigen 
Stadt abgeschnittene Wohngegend das Volkshaus ersetzt. 
Der Bau erhalt eine besondere Note dadurch, dafi funf 
der letzten Auftrage, welche die Senatskommission fur 
Kunstpflege zur Unterstutzung einheimischer Kunstler ver- 
gab, in diesem Bau ihre Statte gefunden haben. Wahrend 
sie sonst in den Neubauten verteilt sind, hauften sie sich 
hier, da kein weiterer Neubau fur ihre Aufnahme zur 
Verfugung stand. Vor allem hat Thamer im Gymnastik- 
saal ein 14 m langes Fresko geschaffen, das die Leibes- 
ubungen verherrlicht. Kunstmann schmuckte einen Pfeiler 
im Spielhofe mit einer in Messing getriebenen Mówe.

Der Bau wirkt trotz seiner schlichten Flachen durch Grofie 
und durch Gruppierung stattlich; im Innern wird er 
freundlich durch Licht und Farbę.
Der Entwurf, der von Oberbaudirektor Frifz Schumacher 
stammt, wurde ausgefuhrt durch die 4. Hochbauabteilung

Volksschule an der Yeddel in Hamburg

(Oberbaurat Ebeling) unter besonderer Leitung von Bau- 
rat Riedel. Es waren fur ihn 1 503000 RM bewilligt, dazu 
170000 RM fur die kunstliche Fundierung auf dem auf- 
geschutteten Boden. Es ist gelungen, von dem bewilligten 
Betrag eine betrachtliche Summę zu ersparen, obgleich 
die Vergebungen von der Preissenkung der letzten Zeit 
keinen Vorteil mehr ziehen konnten.
An den Schulbau schliefit sich der óffentliche Spielplatz 
dieses Stadtteils, so dafi sich inmitten der hohen Hauser- 
blocks ein offener Raum bildet, den die Schule beherrscht 
und der dem ganzen Ouartier eine Art Mittelpunkt gibt.

Lageplan 1 : 4 0 0 0
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Volksschule an der 
Yeddel in Hamburg

V o rra u m  des Treppen- 
houses

Klassenraum

Flur
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Architekt Oberbaudirektor 
Prof. Dr. Fritz Schumacher, 

Hamburg

G ym nastiksaal 
Fresko von Otto Tham er

GroBer Y ortragssaal

Turnhalle
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VOLKSHAUS IN HOSTIVAR BEI PRA6
Architekt Ladislay Machou, Prag /  6 Abbildungen

Anslcht vom Sportplatz

Das neue Volkshaus in Hostivar ist eine „Sokolovna , 
d. h. es ist eigentlich ein Vereinsgebaude des tschechischen 
Turnvereins „Sokol" („Falken"). Um die Errichtung dieses 
Vereinshauses aber wirtschaftlich uberhaupt móglich zu 
machen, hat man es zum Volkshaus des kleinen Ortes 
ausgebaut. Auf diese Weise erhalt die kleine Gemeinde 
ein reprasentatives Gemeindehaus, wie sie es sich ohne 
private Hilfe oder Anleihen nicht hatte leisten kónnen, 
und der Turnverein kann sich durch die eingehenden 
Mieten fur Kino- und Theatervorstellungen und ahnliches 
die Anlage seines Vereinshauses rentabler gestalten. Das 
Gebaude enthalt also au6er den eigentlichen Vereins- 
raumen und derTurnhalle des „Sokol" noch einen groOen 
Saal mit 350 Sitzplatzen und einer kleinen Buhne, der fur 
alle grófieren Yeranstaltungen in der Gemeinde dient.

Dem doppelten Zwecke des Baues entspricht auch seine 
architektonische Gliederung: in zwei im rechten Winkel 
zueinander stehenden Flugeln umschliefit er den Sport- 
platz des „Sokol". Der eine Flugel enthalt die Vereins- 
raume und die Turnhalle, der andere den Saal mit Buhne 
und zugehórigen Nebenraumen; die Schauspielergarde- 
roben befinden sich im Sockelgeschofi unter der Buhne. 
Beide Teile des Gebaudes haben getrennte Eingange 
und Vorraume, so dafi sie ohne gegenseitige Stórung 
gleichzeitig zu voneinander unabhangigen Yeranstal
tungen benutzt werden kónnen. Durch die Verbindung 
der Vorraume sind bei grofien Vereinsfestlichkeiten oder 
ahnlichen Anlassen auch alle Raume gleichzeitig und 
gemeinsam benutzbar. Die notwendigen Nebenraume, 
WCs und Bufett liegen im Winkel zwischen den beiden

I

0 5  10 15™t j 1 1 M 1 1 1 1 |---------- 1

G rundrIB  vom  ErdgeschoB 
1 : 5 0 0

1 Turnhalle
2 Vereins-Sitzungssaal
3 Hausmeisterwohnung
4 Bufett
5 G arderobe
6 Theatersaal
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___  V orraum  d e r Turnhalle
Yolkshaus in Hostivar

Baukórpern, so da6 sie je nach Bedarf sowohl 
vom Vorraum der Turnhalle oder dem des 
Saales, ais auch von beiden gemeinsam 
beąuem zu erreichen sind. Kuchę und Anrichte 
liegen im Sockelgeschoft; sie sind mit dem 
Bufett durch eine besondere kleine Wendel- 
treppe verbunden.
Neben der Turnhalle befinden sich noch ein 
kleiner Sitzungssaal des Vereins und die Haus- 
meisterwohnung. Die Turnhalle selbst ist an 
ihrer Langseite gegen den Sportplatz ganz in 
Glas aufgelóst; bei groften sportlichen Ver- 
anstaltungen kónnen die Glasturen in ihrer 
ganzen Breite zwischen den Betonpfeilern 
(6 Turen zu ie 3,20 m Breite) geóffnet werden. 
An die gegenuberliegende Langseite der Turn
halle schlieOt sich, nur durch die Betonpfeiler 
von der Halle selbst getrennt, ein 3 m tiefer, 
offener Gerateraum an; bei Tanzveranstal- 
tungen kónnen jedoch alle Gerate im Sockel- 
geschofi untergebracht werden, so daft der 
niedrigere Gerateraum ais Platz fur Tische ge- 
wonnen wird. Auf der Stirnseite der Turnhalle 
uber dem Eingang befindet sich eine kleine 
Zuschauerempore. Die Garderoben, Wasch- 
raume und Duschen liegen im Sockelgeschoft 
und sind sowohl von der Vorhalle ais auch 
direkt von der Turnhalle selbst zuganglich. 
Der ganze Bau ist aus verputztem Ziegel- 
mauerwerk aufgefuhrt. Die Tragkonstruktion 
der Turnhalle ist ein Eisenbetongerippe. R. R.

V orraum  des Theatersaales
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Vom Bau der Bleilochtalsperre im Saaletal (Fortsetzung von S. 126)

1 Die B leilochtalsperre von un terha lb  gesehen

speicherwerken auszubilden, ein Ausgleichsbecken er 
halten.

Gesamtdisposition und Vorarbeiten

Die zuerst errichtete, inzwischen schon beendete und irr 
Dezember v. J. eingeweihte Staumauer hat eine Gesamt 
hohe von 65 m bei einer Kronenbreite von 6,7 m. Die

3 Lageplan der Sperre 1 : 8 0 0 0

Sohlenbreite ist 46 m, die Lange der Krone 210 m. Der 
Mauerkórper verschlang etwa 180 000 m3 Materiał. Die 
Mauer ist ais Schwergewichtsmauer gestaltet. Ihre Er
scheinung von der Luftseite gesehen zeigt Abb. 1, von der 
Wasserseite Abb. 7.
Etwa 45 m hinter der Mauer ist das Kraftwerk, in dem 
zwei Maschinensatze mit je zwei Franzis-Spiralturbinen
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Aufstellung gefunden haben, ernchtet; die Machinę 
haben waagerechte Welle. Auf e,ner solchen W dle  be 
finden sich Turbinę, Zentrifuga pumpe und ^  
bzw. Motor. Die Gesamthóchstleisłung des Kraftwerkes 
betragt 40 000kW. Das Kratthaus ist ein Stahl-Fachwerk- 
bau mit Ziegelsteinmauerung. Unterhalb des Krafthauses 
schlieBt sich unmittelbar das Ausgleichsbecken mit einem 
Inhalt von etwa 1,3 Mili. m3 an, dessen Staumauer sich 
4 km unterhalb der Hauptmauer befindet. (Lageplan der 
Sperre Abb. 3.)
Die Ausfuhrung der Arbeiten wurde von einer Arbeits- 
gemeinschaft der Firmen Philipp H o I z m a n n A. G., 
S i e m e n s B a u u n i o n G .  m. b. H , Komm.-Ges., G r u n  
& B i l f i n g e r  A. G. ubernommen.

Bei Beginn des eigentlichen Baues, dem umfangreiche 
Strafien-, Brucken- und Eisenbahnbauten ais Vorarbeiten 
vorangingen, war der normale Abflufi der Saale von der 
Baustelle fernzuhalten, eine Aufgabe, die durch die An- 
lage zweier Umgehungsstollen von 447 und 357 m Lange 
und einem lichten Durchmesser von 4m gelóst wurde. 
Durch diese Stollen fliefit einstweilen die Saale ab, spater 
sollen sie fur den Grundobflufi des Stausees dienen. 
Aufierdem wurde etwa 40 m oberhalb der zu erbauenden 
Hauptmauer eine provisorische Sperrmauer von 11,5m 
Hohe errichtet und das Baugelande trockengelegt. Gleich- 
zeitig bewerkstelligte man den Ausbruch der Hochwasser- 
entlastungsrinne von 120 m Breite und 12 m Tiefe am 
rechten Talhang. Sie hat eine Lange von etwa 120 m, 
denen der notwendige Ausbruch aus der dort vorhan- 
denen Bergnase entsprach. Das dabei anfallende Diabas- 
gestein (200 000 m3) wurde auf Halde gefahren und diente 
ais Betonzuschlag fur den Bau der Hauptmauer.
Die Ausfuhrung der Mauer war in Gufibeton geplant. Zu 
diesem Zweck mufiten von vornherein die notwendigen 
Baueinrichtungen fur die Durchfuhrung eines kontinuier- 
lichen Gusses berucksichtigt werden. Die Baustelle selbst 
wurde von der rechten Seite aus erschlossen. Auf dieser 
Seite waren die nótigen Zufahrtsstrafien vorhanden und 
ein Vollspurgleis darum leicht zu legen. Dieses Gleis er- 
reicht die Baustelle in der aufierordentlich gunstigen Hohe 
von etwa 15 m uber der Sperrmauerkrone. Der Baubahn- 
hof selbst kónnte, da das Tal an dieser Stelle steile Hangę 
aufweist, nicht unmittelbar neben der Sperrmauer an
gelegt werden. Man wahlte daher etwas weiter aufwarts 
auf dem rechten Ufer des zukunftigen Stausees ein Ge- 
lande, das flachę Hangę hatte und somit die umfang- 
reichen Einrichtungen gut aufnehmen kónnte. Auf dieser 
Seite befanden sich auch die abgebrochenen 200 000 m3 
Gestein zur Sperrmauererrichtung.

Fur den Bau des Werkes waren also denkbar gunstige 
Vorbedingungen gegeben. Allerdings war der Bauplan 
zeitlich aufierst knapp bemessen. Neben der Bewaltigung 
der Erstellung der Sperrmauer waren vor allem etwa 
145 000 m3 Fels und CJberlagerungsmassen aus den Bau- 
gruben auszuheben. Fiir diese Arbeiten standen nur 
20 Monate zur Verfugung; dabei ist zu berucksichtigen, 
dafi in den Wintermonaten nicht voll gearbeitet werden 
kónnte und gleichzeitig noch die Herstellung der beiden 
Druckrohre getatigt werden mufite. Bei allen, zum grofien 
Teil ein Verschieben von Baumassen bedeutenden Ar
beiten wurden die naturlichen Gefalle der Gelande- 
neigungen vorteilhaft ausgenutzt.

Die Herstellung der Baugruben fur die Sperrmauer, das 
Krafthaus und den Unterwassergraben bis zum Fufie der 
Hochwasserabsturzrinne erfolgtefolgendermafien: DieAus- 
bruchsmassen des linken oberen Hanges der Sperrmauer- 
grube wurden mit Hand geladen und seitwarts vor der 
Sperre gelagert. Dagegen wurden die Massen des 
unteren linken Hanges und des rechten Hanges vor dem

Anfang der Baggerarbeiten nur ausgebrochen und ins 
Tal auf die Halde, von wo sie spater wieder weg 
genommen wurden, geschuttet. Der Transport der Ge- 
rate und der Bauhilfsstoffe geschah auf zwei Brems- 
bergen, von denen der eine auf dem rechten Steilhang 
zwischen der Vorsperre und der Hauptmauer lag, wah- 
rend der andere in der Hochwasserrinne angeordnet war. 
Die gesamten Massen wurden durch Schienenlóffelbagger 
ausgehoben und drei Kilometer unterhalb mit Selbst- 
kippern abgelagert, dabei aber auch sortiert. Dieser 
Aushub erforderte nur eine Zeit von etwa zwolf Monaten. 
Ein Teil des abgelagerten Gesteins wird zur Zeit noch 
fiir Herstellung der Sperrmauer des Ausgleichsbeckens 
gebraucht.

Einbringung des Befons
Die Einbringung des Betons in das Bauwerk geschah nach 
einem genau festgelegten Plan (Blockplan). Die einzelnen 
Blócke sind in den lotrechten und waagerechten Fugen 
verzahnt, so dafi ein guter Zusammenhalt gewahrleistet 
wird. Auch im oberen Teile der Mauer wurde trotz der 
geringeren Mauerdicke eine waagerechte Verzahnung 
durchgefuhrt. Diese 50 cm hohe Verzahnung wurde wah- 
rend des Einbringens durch Aufsetzen von Schalungs- 
kasten mit Boden und Seitenwand auf die flussige Beton- 
oberflache ausgefuhrt. Die Schalungskasten (Abb. 9) 
wurden dabei mit schwachen Rundeisenbiigeln im dar- 
unterliegenden alten Błock verankert und so an einem 
Aufschwimmen verhindert. Jeder Błock hatte eine Hohe 
von 2,5 m und einen Inhalt von 1400 m3.
Entsprechend dem Programm mufite die Betonierung der 
Mauer mit einer Leistung von 60 m3/Stunde bzw. einer 
Hóchstleistung von 72 m3 vorgenommen werden. Am An
fang der Arbeiten bestanden drei verschiedene Projekte 
fur die Einbringung des Betons, und zwar erstens die 
Einbringung mittels Kabelkranen. Man verwarf jedoch, 
da man drei dieser Krane gebraucht hatte, diese Absicht 
sehr bald. Die Ersparnisse durch Fortfall von Geriisten 
waren namlich durch die erheblichen Felsarbeiten, die 
notwendig gewesen waren, um eine Bewegung der 
Krane am Talhang zu ermóglichen, wieder verloren- 
gegangen.
Eine zweite Lósung versprach man sich durch die Ver- 
wendung von Giefirinnen vom Kopfe des Hanges aus. 
Diese Arbeitsweise hatte fur den vorligenden Fali, da 
man nur ein Kabel und eine daran hangende Giefirinne 
gebraucht hatte, gute Vorbedingungen. Es waren jedoch 
beim Hóherkommen der Mauer, da entsprechend der 
Hóhen- und Langenausdehnung sehr hohe Giefitijrme 
hatten errichtet werden mussen, Schwierigkeiten auf- 
getreten. Fernerhin bot diese Methode keine Móglichkeit, 
den Verwendungsstellen auf der Sperrmauer die not
wendigen Bauhilfsstoffe durch Hebezeuge zuzufuhren. 
Diese Erwagungen liefien auch den zweiten Plan ais un- 
durchfuhrbar erscheinen. Man wandte sich daher einer 
dritten Lósung, die sich auch gut bewahrt hat, zu.
Diese bestand in der Errichtung einer besonderen Betonier- 
brucke (Abb. 4), die das Tal in der vollen Lange der zu
kunftigen Mauer uberspannt. Die Betonmischanlage 
kónnte bei dieser Ausfuhrung auf der Brucke stationiert 
werden; der fertige Beton gelangte dann mittels Fall- 
rohren und Giefifliegern an seinen Bestimmungsort. Ein 
grofier Vorteil dieser Methode liegt vor allem in einer 
móglichen Steigerung der Leistung durch den Mehreinsatz 
von Zugen, die die Brucke direkt befahren und ihr 
Materiał in die Mischanlagen geben.

Das Sperrmauerfundament wurde allerdings, da fiir 
diesen Zweck die Brucke nicht geeignet war, mittels einer 
Kabelgiefianlage fertiggestellt. Aufierdem fand die 
Brucke bei dem Aushub der Baugrube keine Anwendung.
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4  Die fe rtiggeste llte  Betonierbrucke (von der H ilfsm auer aus gesehen)

5 Brech- und M ahlan iag e fiir  die Betonzuschlagstoffe 6 M ahlan lage fiir  d ie Zuschlagstoffe

Die Betonierbrucke, die nach Fertigstellung des Funda- ziehen ihr Materiał aus einem gemeinsamen Ausgleich-
mentes durch die Kabelgiefianlage errichtet wurde, ist bunker von 2 m3 Inhalt. Der in den Maschinen gemischte
zweigeschossig ausgebildet. Auf der oberen Fahrbahn Beton geht durch Fallrohre zu Giefifliegern zum Be-
sind zwei Gleise von 600 mm Spur, die fur die Mischgut- stimmungsort. Besonders zu erwahnen ist, dafi die Achse
zuge dienen, sowie ein solches von 4800 mm Spur, auf der Betonierbrucke etwa 11 m hinter der Wasserseite der
dem zwei Portaldrehkrane (Wolffsche Turmdrehkrane) Mauer liegt, so dafi ihre Pfeiler sich innerhalb der Mauer
laufen, angeordnet. Auf der unteren Fahrbahn befindet befinden und mit einbetoniert werden konnten. Das hatte
sich ein weiteres Gleis, auf dem vier I b a g - Betonmisch- naturlich zur Voraussetzung, dafi die Pfeiler, soweit sie
maschinen mit besonderen Untergestellen laufen. Jede sich in der Mauer befinden, ebenfalls aus Beton her-
der Maschinen hat ein Fassungsvermógen von 1500 I. Von gestellt sind. Die anderen Teile der Briicke uber der
diesen Mischern sind immer zwei vereinigt, d. h. sie be- Krone sind in Holz, und zwar in Fachwerkkonstruktion
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nach der Gelenkbauweise der S i e m e n s  B a u u n i o n 
hergestellt. Der Vorteil dieser Ausfiihrung liegt nicht nur 
in der Billigkeit, sondern sie ermóglicht es auch, die Teile 
auf der Baustelle selbst herzustellen und dabei die aut- 
tretenden mannigfachen Veranderungen gut zu beruck- 
sichtigen.
Die Betonierbriicke verdient ais ein Bauwerk fiir sich an- 
gesprochen zu werden. Die zwecks besserer Verbindung 
mit dem spater darin zu giefienden Beton der Mauer mit 
Verzahnungen ausgeriisteten Pfeiler von 3,8 • 6 m sind teil
weise 45,5 m hoch, hierzu kommt noch die Holzkonstruk- 
tion, so dafi sich eine Gesamthdhe von 66,2 m ergibt. 
Die Betongiefieinrichtung der Briicke besteht aus sieben 
einzelnen Systemen. An der linken Langsseite eines jeden 
Pfeilers ist eine Fiihrungsschiene, in der eine Auslege- 
rinne mit 1 bis 2 Giefifliegern vermittels eines Schlittens 
gleitet, angeordnet. Der Hóhenunterschied zwischen den 
Fliegern und den oben angeordneten Mischmaschen wird 
durch Fallrohre uberbriickt. Diese Rohre sind aus ein
zelnen konischen Stiicken von 1 m Lange und einem 
lichten Durchmesser von 350 bis 400 mm zusammengesetzt. 
Diese Stiicke werden ineinandergeschoben und durch 
kalibrierte Ketten in den vorgesehenen Abstand zuein- 
ander gehalten. Im Innern eines solchen Rołires befinden 
sich zwei gegeneinander versetzt geneigte Blechplatten, 
auf die der fallende Beton gelangt. Diese Anordnung 
bewirkt, dafi der von ziemlicher Hóhe herabkommende 
Beton im Zickzack herabgleitet und dabei an den Blech
platten seine Fallenergie abgibt. Die Fallrohre, bei denen 
nur die Platten einem schnellen Verschleifi ausgesetzt sind, 
haben sich beim Bau sehr gut bewahrt und verhinderten 
vor allem ein Entmischen des Betons; im Gegenteil be- 
wirkten sie ein nochmaliges besseres Mischen desselben. 
Fiir die Dimensionierung war, was bemerkenswert ist, 
nicht etwa die stiindliche Leistungsfahigkeit der Anlage, 
sondern die Vermeidung einer Verstopfungsgefahr, die 
immer empfindliche Stórungen mit sich bringt, mafigebend. 
Die Durchflufigeschwindigkeit des Betons durch diese 
Rohre betrug etwa 1,5 bis 2m/Sek.; dabei ist zu beriick- 
sichtigen, dafi man Rohre bis zu 40 m Lange benutzte, 
bel gewissen Stellen sogar solche von 60 m. Von den 
Fallrohren gelangte der Beton in die verhaltnismafiig 
gering dimensionierten und dabei sehr beweglichen 
Betonierrinnen von r =  24 und 19 m, die von den Be- 
dienungsmannschaften miihelos geschwenkt werden 
konnten. Auf diese Weise konnte das Auslaufstiick des 
Fliegers dauernd in streichender Bewegung gehalten 
werden, so dafi der Beton sehr gleichmafiig verteilt wurde. 
Die maximale Tagesleistung betrug in zwei Schichten, zu 
neun Stunden gerechnet, 1514 m3 Beton, wobel sogar 
Spitzenleistungen von 90 m3/Stunde von einer Fallrohr- 
kette erreicht wurden.
In einer Hóhe von 17 m unter der Oberkante der Sperr- 
mauer mufite, da nicht mehr geniigendes Gefalle fiir den 
Beton vorhanden war, das System der Fallrohre auf- 
gegeben werden. Von da an ubernahmen drei Dreh- 
krane das Einbringen des Betons. Der von den Misch- 
maschinen kommende Beton lief jetzt nicht mehr in die 
Fallrohre, sondern in Kubel von 1 m3 Inhalt, die von den 
Kranen erfafit wurden.

Die Zufuhr der Zuschlagstoffe erfolgte durch fiin f Dampf- 
ziige mit 50-PS-Lokomotiven. Diese Lokomotiven zogen 
Muldenkipper von etwa je 1 m3 Inhalt. Die Beladung der 
Wagen geschah von einer zentralen Stelle aus.

A ufbereitungsanlagen
Die grofien Leistungen der Betoneinbringungsanlagen er- 
forderten selbstverstandlich auch grofie Aufbereitungs
anlagen und Bindemittelinstallationen. Ais Bindemittel 
wurde ein Zement und Thuramentgemisch von 1 :2  ver-

wendet. T h u r a m e n t  ist eine Mischung von ge- 
mahlener, basischer, granulierter Hochofenschlacke. Es 
entfaltet seine Eigenschaft erst bei Zusatz von Kalk und 
Zement.
Die von vornherein durch die Lage der Mauer und die 
órtlichen Verhaltnisse bedingte Anlage des Baubahnhofes 
bestimmte auch die Lagerung der Baustoffe. Der Bau- 
bahnhof endet in zwei Stumpfgleisen, neben denen auf 
der einen Seite der Zement-.. auf der anderen Seite der 
Thuramentschuppen liegt. Der Zementschuppen ist so 
grofi gewahlt worden (60 m lang und 10 m breit), dafi 
man bei Vollbetrieb etwa den Bedarf fiir  zehn Tage 
daraus decken kann. Der 50 m lange Thuramentschuppen 
ist auf der Bergseite angeordnet; die Bóschung bildet 
gleichzeitig die Riickwand des Schuppens. In der Mitte 
des Zementschuppens ebenso wie am Fufie des Thura- 
mentlagers befindet sich, versenkt angeordnet, eine 
Fórderschnecke, mit dereń Hilfe die Bindemittel zur Vor- 
mischanlage befórdert und durch Becherwerke in die 
oberste Etage des 22 m hohen Vormischgebaudes in die 
dort befindlichen zwei Bunker gehoben werden. Unter 
den Bunkern stehen zwei miteinander gekuppelte auto- 
matische Waagen, die die beiden Stoffe im Verhaltnis
0,34 :0,66 abwiegen und in die darunter befindliche Vor- 
mischtrommel entleeren. Von der Trommel gelangen die 
Stoffe nach der Mischung iiber einen kleinen, verschliefi- 
baren Zwischenbunker auf ein 115 m langes Transport- 
band. Dieses Band liegt auf hohen Geriistkonstruktionen 
(bis zu 30 m) und endet in einer Bindemittelzapfstation 
uber einem Zuschlagstoffsilo der Brech- und Mahlanlage. 
Dort w irft das Band in einen grófieren Bunker, unter dem 
sich wieder eine automatische W aage befindet, ab. Diese 
gibt, da die Muldenkipper, in die diese W aage entleert 
wird, genau jeweils 1 m3 Zuschlagstoff fassen, beim Ab- 
ziehen soviel Bindemittelgemisch ab, wie f iir  1 m3 Zu
schlagstoff benótigt wird. Die Bindemittelanlage hat bei 
Vollbetrieb ungefahr 30 t Bindemittel in der Stunde zu 
lei sten.

Fiir die Gewinnung des Steinmaterials wurden, da ja das 
bereits ausgebrochene Materiał wieder aufgenommen 
und zur Mahl- und Brechanlage (Abb. 5 und 6) geschafft 
werden mufite, Lóffelbagger von 2 nr' Lóffelinhalt ver- 
wandt. Diese Bagger bewerkstelligten den Abbau in drei 
Etagen. Im ersten Jahre der Fertigstellung arbeiteten 
zwei Bagger, davon einer ais Reserve, im zweiten Jahre 
drei. Der Transport der Steine wurde in Selbstkippern 
von je 4 m3 Inhalt durchgefiihrt. Zum Antriebe der Stein- 
ziige dienten Dampflokomotiven von ie 160 PS.

Ais Materiał wurde Diabas von grofier Festigkeit, der sich 
dementsprechend schwer verarbeiten (zerkleinern) liefi, 
verwendet. Im besonderen bereitete die Gewinnung des 
Sandes, der einen grofien Anteil von Kórnern unter 1 mm 
enthalten sollte, Schwierigkeiten. Um die gestellten Be- 
dingungen dennoch zu erfullen, wurden Kugelmiihlen 
verwendet.

Die gesamte Aufbereitungsanlage ist f iir  eine Leistungs
fahigkeit von 1101 je Stunde berechnet worden. Dabei 
wurde folgende Zusammensetzung verlangt: Fiir 1 m3 
fertigen Beton mufite die Zuschlagmenge 823 kg Sand 
von 0 bis 7 mm, 700 kg Splitt von 7 bis 30 mm und 458 kg 
Schotter von 30 bis 60 mm betragen. Es mufiten daher 
stiindlich 45,81 Sand, 38.71 Splitt und 25,51 Schotter auf- 
bereitet werden. Ais Baumaschinen fanden fiir diese 
Zwecke Vorbrecher von 900 bis 1200 mm Maulweite, Nach- 
brecher von 400 bis 700 mm bzw. 400 bis 650 und 300 bis 
650 mm Maulweite, Walzenmiihlen Kruppscher Bauart und 
Kugelmiihlen der Firma K r u p p ,  Verwendung.

Das in der Aufbereitungsanlage hergestellte Gemisch 
bzw. Feinmaterial wird in den Silos gesammelt und ge-
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7 Ansicht der W asserseite der M au er kurz vor Vollendung

8 Halbhochgefuhrte S p errm au er m it den Oruckrohren fiir  9  H auptsperrm auer, Blick au f d ie  Verschalungsarbeiten  
das K ra ftw e rk  im V ordergrun d

langt von dort durch automatische AbmeGvorrichtungen verschliefibarer Einlauftrichter mit verstellbarem Schieber.
auf ein Stahlband, dereń, entsprechend den drei Silos Beim Abzug wird also bei jedem der Binder durch die
fur Sand, Splitt und Schotter, drei vorhanden sind. Das Ablaufgeschwindigkeit und durch die Spalthóhe am Aus-
Band unter dem Splittsilo w ird durch ein automatisch ein- lafl die erforderliche Materialmenge entnommen. Unter
und ausschaltbares Triebwerk angetrieben, die beiden diesen Bandem lauft ein groftes Sammelband, durch das
anderen Bander werden in einem bestimmten Uber- das Materiał zu einem Zwischenbunker befórdert wird.
setzungsverhaltnis von den mittleren durch Triebketten Von diesem Bunker aus werden dann die Aufzugskubel
mitgenommen. Uber jedem der Bander befindet sich ein gefullt. Diese wiederum werden durch zwei Schnell-
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aufzugswinden in zwei 30 m hohen Aufzugstiirmen hoch- 
gezogen und in die Mischgutziige entleert.

Nachtraglich ergab sich, dafi die Verschmutzungen des 
von den Halden bezogenen Materials so grofi waren, 
dafi die Verwendung einer Waschanlage sich nicht um- 
gehen liefi. Es mufite dabei allerdings verhutet werden, 
dafi eine zu starkę Durchfeuchtung des Gutes stattfand; 
aus diesem Grunde wurde der Waschvorgang nach der 
Aufbereitung vorgenommen, so dafi das gewaschene 
Materiał nachher die Nachbrecher durchlief und dann 
auf dem Transport durch das lange Band noch geniigend 
abtrocknen konnte. Die Waschanlage selbst bestand aus 
drei Trommeln, dereń eine ais Reserve gedacht war. Es 
wurde grundsatzlich nur das Materiał unter 120 mm ge- 
waschen. Dieses Materiał fiel in die Waschtrommeln und 
wurde bei der Fórderung durch Schnecken von dem ent- 
gegengesetzt ankommenden Wasser gereinigt. Da bei 
dem Waschvorgang eine Menge Materiał fur den eigent- 
lichen Prozefi verlorenging, mufite Ersatz durch eine 
vierte Walzenmuhle geschaffen werden.
Hierbei zeigte sich, da diese vierte Muhle aufierhalb des 
Gebaudes aufgestellt werden mufite, der grofie Yorteil

von Transportbandern. Man zapfte den Schottersilo 
aufien an, fiihrte das Materiał durch zwei Bander zu dem 
Walzenbrecher und das fertig gemahlene Gut durch ein 
drittes Band dem Sammelband zu.

SchluBbetrachtung
Das gesamte Werk ist zur Zeit noch nicht ganz vollendet, 
zeigt aber jetzt schon, wie schnell bei richtiger Organi- 
sation selbst unter schwierigen Verhaltnissen ein solches 
Projekt verwirklicht werden kann. Ein Gesamteindruck 
von der Kuhnheit des Projektes wird dann móglich sein, 
wenn der Bau vollkommen beendet ist, und wenn sich die 
Wirkungen der Wasserregulierung auf dem Wasserstand 
der Unterelbe zeigen.
Jedenfalls ist durch Erstellung der Mauer und Schaffung 
des Stausees nicht etwa die natiirliche Schónheit der 
Gegend beeintrachtigt. sondern ein Seebild von grofiem 
Reiz, das nicht nur technischen Zwecken dient, sondern 
gleichzeitig fiir  den Fremdenverkehr des Landes mafi- 
gebend ist, geschaffen worden. Aufierdem ist durch die 
Gewinnung elektrischer Eenergie die Krafifrage fiir die 
grofien Zeisswerke im benachbarten Jena gelóst.

TECHNISCHE FORTSCHRITTE
H eiz- und Kochherd fiir  K leinsam m elheizungen

Eine raumsparende Herd- 
kombination stelltder neben- 
stehend abgebildete Heiz- 
und Kochherd dar, der an 
Stelle der ublichen Herd- 
platte eine geraumige Koch- 
nische besitzt, die zwei nor- 
mal grofie Kochtópfe bzw. 
eine Bratpfanne aufnehmen 
kann. Derleichtzu bedienen- 
deHerd hat einHeizelement, 
von welchem aus die Kuchę 
und zwei anschliefiende Rau- 
me (Wohn- u. Schlafzimmer) 
beheizt werden kónnen; 
gleichzeitig kann gekocht,ge- 
backen u. gebraten werden. 
Die Verbrennungsgase wer
den also zugleich f iir  die 
Sammelheizung und fiir den 
Koch-, Brat- und Backbetrieb, 
auf Wunsch sogar fiir  eine 
Warmwasserbereitung auf 
eine wirtschaftliche A rt nutz- 

bar gemacht. Die Kochnische ist ii ber der Feuerstelle 
angeordnet; ihre Abgeschlossenheit erhóht den Koch- 
effekt. Fiir Backzwecke ist ein Kuchenblechuntersatz vor- 
handen; eine Zahnstellung rechts in der Kochnische er- 
móglicht eine weitgehende Regelung der Backofen- 
temperaturen. Die Strahlungswarme des Herdes ist so 
grofi, dafi eine normale Kuchę wahrend der Heizperiode 
ausreichend erwarmt wird. In den Sommermonaten er
folgt der Kochbetrieb durch einen in den Feuerraum ein- 
gehangten Korbrost. Auf Wunsch wird ein zweiflammiger 
Gaskocher mitgeliefert, der rechts oder links am Herd an
geordnet ist. Ein Vorteil dieser Herdkombination ist die 
Ausnutzungsmóglichkeit der Rauchgase, die in einem be
sonderen Rauchrohr durch einen iederzeit aufsetzbaren

Warmwasserboiler von 50 bis 75 Liter Inhalt hindurch- 
gefiihrt werden und auf diese Weise kostenlos warmes 
Wasser liefern. Die Aufstellung des Heiz- und Kochherdes 
wird in Kleinstwohnungen iiberall da in Frage kommen, 
wo mit einer sehr geringen Platzbeanspruchung gerechnet 
werden mufi. Die Einbaukosten f iir  diesen Kombinations- 
herd mit den dazugehórigen Heizkórpern sind im Regel- 
falle nicht hóher ais die Anschaffungskosten fiir  einen 
Kiichenherd von gleichwertiger Ausstattung und fiir  eine 
entsprechende Anzahl von Einzelófen mit gleich grofier 
Heizleistung.
Hersteller: Nationale Radiator Ges. m. b. H., Berlin W  8 

N ahtlose S tah lm u ffenróh ren
sind infolge ihrer grofien Festigkeit, der Elastizitat und 
Homogenitat des Werkstoffes, welche Eigenschaften eine 
vollkommene Bruchsicherheit bei der Befórderung, beim 
Verlegen und im Betriebe sichern. fiir  Gas- und Wasser- 
leitungen bei unsicheren Bodenverhaltnissen sehr zu 
empfehlen, da andere Werkstoffe versagen wiirden. Das 
gilt namentlich in Bergbau- und Erdbebengebieten, in 
aufgeschiittetem lockerem Boden. in Strafien mit starkem 
Verkehr und schwerer Belastung, bei Leitungen, die Bahn- 
damrne und Flufilaufe kreuzen. Die Rohre werden je 
nach Wanddicke mit 50 bis 75 atm Kaltwasserdruck ge- 
priift, eignen sich also auch fiir  hóchste Druckbean- 
spruchungen. Gute Schweifibarkeit sichert dichte Verbin- 
dung durch Schweifimuffen, Herstellungslangen bis 16 m 
eine rasche Verlegung und Ersparung von Dichtungs- 
arbeit und Werkstoff; die geringeren Gewichte ersparen 
Frachtkosten und erleichtern die Verlegung; die glatte 
Innenwand verringert den Reibungswiderstand, erhóht 
also die Durchflufigeschwindigkeit und beugt der Gefahr 
von Ablagerungen vor, die den Querschnitt, also die 
Leistungsfahigkeit der Leitung, verringern. Die Ver- 
einigten Stahlwerke A.-G. hat soeben eine Broschiire 
herausgebracht, die sich uber diese Vorziige, die Ab- 
messungen, Gewichte, Konstruktion der Muffen, Form- 
stiicke, Herstellung usw. verbreitet.
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Die G itte rw a n d  gegen  Erschutterungen
Sie schiitzt Strafien und Gebaude gegen Erschutterungen 
aus Verkehr und Betrieb, ist also fur Oberflachen- 
erschutterungen sowie bei tiefgehenden Erschutterungen 
grofier Intensitaten, und zwar in den verschiedensten 
Kombinationsarten, verwendbar. Die Bilder 1 u. 2 zeigen 
je einen ein- und zweistufigen Gitterwand-Wellenbrecher 
und Bild 3 einen Gitterwand-Luftschlitz. Schub und 
Schwingung werden an den Beriihrungsflachen zwischen 
Boden und Platfen durch die dort stets vorhandene Rei- 
bung abgebremst. Die schwingungsfahige Fundament-

wand ist vom direkten Erddruck und seinen schadlichen 
Eigenschaften befreit. Bei der Konstruktionsentwicklung 
wird davon ausgegangen, dafi die bisher vorgeschlage- 
nen und in den Strafienkórper eingebauten Abfange- 
mauern, Wandę oder Vorlagen schadliche CJbertragungs- 
und Reflexionseigenschaften haben. Bei der Gitterschutz- 
wand wird die durch Messungen bestatigte Tatsache be- 
rucksichtigt, dafi sich Erderschutterungen drei- bis viermal 
verstarken, wenn sie an einer naturlichen Ausstrahlung 
im Erdboden durch Hausfundamente oder Wandeinbau- 
ten gehindert werden. Je mehr der Strafienkórper durch 
solche eingeengt wird, desto grofier die Reflexions- 
wirkung der Schwingungen und desto grofier auch die 
Ruttelungen am Pflaster und an den Versorgungsleitungen. 
Obering. Schroeter, der Patentinhaber, bezeichnet diese 
Erscheinung mit Energiestau. Er begegnet diesem fur 
Hauser und Pflaster gleich schadlichen Energiestau durch 
sogenannte konstruktiv erzwungene Reflexion und Ab- 
sorption mittels ubereinander gestufter Fertigplatten aus 
kurzeń, mit Entwasserungsgefalle verlegten Eisenbeton- 
spunddielen, zwischen denen die mit grofier Geschwindig- 
keit ankommenden Erschutterungen eingefangen werden 
und durch leicht befestigte Bóschungsflachen unmittelbar 
an Luft abklingen. Die bereits durch die Platten auf- 
geteilten Erschutterungsenergien — die Platten sind 
gegenuber dem Boden Steinschichten mit verschiedenem 
Schwingungsvermógen — werden gezwungen, mit den

Bóschungskórpern auf Nuli auszulaufen. Die schrag von 
oben auf die Horizontalplatten auftreffenden Strahlen 
werden von diesen nach vorn an die Bóschungsflachen 
und damit an Luft reflektiert. Durch die vielseitigen Ver- 
nichtungs- und Absorptionseigenschaften sind Energie
stau und Obertragung verhindert. Die Platten kónnen 
keine Biegungsschwingungen ubertragen, da sie drehbar 
aufliegen. Etwaige Setzungen des Bodens machen sie mit. 
Die Gitterwand entlastet nicht nur die Fundamentwand 
des Hauses, sondern vermindert durch Erschutterungsver- 
nichtung das gesamte Energievolumen des Strafienkórpers 
und Baugrundes. Mittels Gitterspundwanden kónnen nach 
dem beschriebenen Prinzip tiefgehende und intensive 
Betriebserschutterungen unschadlich gemacht werden.
Die Platten sind nicht Fremdteile im Strafienkórper, son
dern, da sie seine .Erschutterungen erheblich vermindern, 
wesentlicher Bestandteil der Verkehrsstrafie. Gleichzeitig 
sind sie hóher oder fiefer verlegbare Trennplatten fur 
Strafienleitungen, denn die Strafienkabel und sonstigen 
kleinen Leitungen kónnen sowohl oberhalb der obersten 
Platten ais auch bequem zuganglich in den darunter- 
liegenden Zwickeln und auch im Erdspalt selbst, der ja 
ein durchgehender Kanał ist, untergebracht werden. Im 
letzteren Falle werden die Kabelschutzkasten entbehrlich. 
Gleichzeitig erfahrt die „leidige Buddelei" infolge der 
bequemen Zuganglichkeit zu den Leitungen eine erheb- 
liche Einschrankung. Weiter werden die Kellerkranze ent
behrlich und ihr bisheriger Raum fur Leitungen frei. Es 
empfiehlt sich also, bei Neubauten die Kellerkranze in 
Zukunft wegzulassen und an ihre Stelle die durchgehende 
Absorptionswand vorzusetzen. Dafi der kiinstliche Erd
spalt vorteilhaft fur die Belichtung, Beluftung und Ent- 
feuchtung des Kellermauerwerks ist, ist allgemein bekannt. 
Die Gitterwand ist eine Stutzmauer aus Fertigteilen, ihr 
Baustoffaufwand betragt an Gewicht etwa ein Funftel 
desjenigen einer vollen Betonmauer. Sie ist daher fur 
Stiitz-, Futter-, Ufer- und Terrassenmauern ebenso niitz- 
lich wie ais Absorptionswand gegen Erschutterungen und 
Erschutterungsgerausche aus Verkehr und Betrieb. Die 
Standsicherheit zu schwacher Stutzmauern wird durch 
eine einzige Gitterwandplatte auf das mehr ais zweifache 
erhóht. Die Verwendbarkeit von Bóschungen steht aufier 
Frage, wie die ;eder Witterung und starksten Verkehrs- 
ruttelungen ausgesetzten Bóschungen unserer Eisenbahn- 
damme und -einschnitte zur Geniige beweisen. Die 
Gitterwand ist f iir  kleine bis grófite Hóhen aus Eisen
beton, Beton, Stahl oder Holz fur endgultige und vor- 
ubergehende Zwecke verwendbar.

Patentinhaber: Obering. Schroeter, Berlin NW21

Die V erleg u n g  von G lasp la tten
ist nunmehr gelóst. M it „Richtrol" kann man Glas auf 
jedem Mauerwerk (Ziegel-, Beton-, Rabitz-, Korkwande 
usw.) befestigen, zudem alle Keramiken. Die Masse wird 
mit dem Pinsel etwa 2 mm stark auf der Riickseite und an 
den Fugenstofiflachen der Glasplatten aufgetragen, mit 
trockenem Zement abgepudert. Die Glasplatte wird so- 
dann in Zementmórtel genau wie die keramische Platte 
verlegt. Ausgefugt wird der Wandbelag ebenfalls mit 
„Richtrol". Man erhalt eine zahbleibende Fugę, die dem 
Druck und der Dehnung des Glases nachgibt. Dadurch 
wird ein Reifien der Platten verhutet. Die Fugę fa fit das 
Glas so gut, dafi ein Herausfallen aus dem Verband 
ausgeschlossen ist. Die Fugę kann mit jeder nicht ver- 
seifenden Mineralfarbe nach Belieben gefarbt werden. 
Die Masse ist geruchlos, ohne Geschmack, in Wasser un- 
lóslich und zahbleibend, daher sehr widerstandsfahig 
gegen Feuchtigkeit, Warme, Kalte, Schall, Erschutterungen, 
Sauren und Laugen.

Hersteller: E. Heydt Wwe., Leipzig N 21
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HUGO HARTUNG t

Am 21. Dezember 1932 starb im 77. Lebensjahr in Grofi- 
Jena bei Naumburg nach langerem Leiden Hugo Hartung, 
Professor der Architektur i. R-, Ehrensenator der Berliner 
und Dr.-lng. Ehren halber der Karlsruher Techmschen 
Hochschule. Mit Hartung ist einer unserer Fachgenossen 
dahingegangen, dessen Bedeutung fur die Baukunst 
unserer Zeit grófier war, ais es die weitere Offenthch; 
keit wufite.
Zunachst stand er lange Jahre im Schatten der Personlich- 
keit seines Lehrers und Meisters Karl Schafer, erst ais 
Assistent und Gehilfe, dann ais Teilhaber an dessen pri- 
vater Tatigkeit. Schon damals war sein Einflu(3 sehr stark. 
An dem Bau des Equitable-Gebaudes in Berlin, dem ersten 
der Reichshauptstadt, der das Wesen des modernen Kauf- 
hauses in Form und Konstruktion deutlich zum Ausdruck 
brachte, war er besonders stark beteiligt. Erst ais Schafer 
1894 die Berliner Technische Hochschule mit der in Karls
ruhe vertauschte und Hartung sich an jener ais Privat- 
dozent fiir mittelalterliche Baukunst habilitierte, stieg auch 
aufierlich sein Ruf. Jetzt wurde er 'hier der Mittelpunkt 
fur alle, die in der Fortsetzung der Schaferschen Lehre die 
Grundlage fur eine gesunde Weiterentwicklung der Bau
kunst erkannten. Ais man ihn 1901 nach Dresden berief, 
war er auch hier der feste Halt fur alle Bestrebungen, 
die sich auf eine organische Weiterbildung der Gedanken 
des 19. Jahrhunderts auf dem Boden der wieder lebendig 
gewordenen Tradition richteten. Ihren Abschlufi fand 
seine Tatigkeit ais Lehrer der Baukunst, ais er, 1911 nach 
Berlin zuruckberufen, 1920 nach Erreichung der Alters- 
grenze ausschied.
Hartung ist, obwohl durchaus in der Gedankenwelt der 
Neugotiker erwachsen, eigene Wege gegangen. Er hat 
niemals, wenigstens nicht mehr in der Zeit seiner Los- 
lósung von Schafer, dessen Konzessionen an die 
Renaissance mitgemacht, auch nicht in dereń noch so nor- 
discher Fassung des 16. Jahrhunderts, die viel dazu bei- 
getragen haben, die durch seinen glanzenden Namen 
getragene Bewegung auf dem toten Geleise einer rein 
formalen Kunst auslaufen zu lassen. Hartung hat in der 
Gotik niemals blofi einen der vielen „Stile" der Ver- 
gangenheit erblickt, fur die man sich nach Liebhaberei 
und Mode entscheiden konne. Er sah vielmehr in ihren 
Grundgedanken, der Entwicklung ihrer Formen aus Stoff 
und Konstruktion heraus und aus ihren Raumen und Bau- 
kórpern aus den realen Gegebenheiten der Zeit, das 
Fundament fiir jegliche gesunde Baukunst und ganz be
sonders fiir die Aufgabe unserer Zeit, die ihren eigenen 
Bedingungen entsprechenden Ausdrucksweisen zu suchen. 
Auch ihm blieb die Tragik jeder „vorigen Generation" 
nicht erspart. Wie Schafer dem ersten Ringen nach dem 
eigenen Ausdruck unserer Zeit, so stand auch Hartung 
dem nun schon deutlicher sich konzentrierenden neuen 
Streben nach einer funktionellen Architektur, einer Ent
wicklung der Erscheinung aus der Sachlichkeit heraus 
wegen ihrer Formlosigkeit ablehnend gegenuber. Auch 
er erkannte, allzusehr auf der Tradition fufiend, noch 
nicht, dafi der gesunde Kern in unserem heutigen Schaffen 
im Grunde nichts anderes ist, ais die Erfiillung jenes neu- 
gotischen Wollens, das einst in Ungewitter, Schafer und 
'hm seinen Ausdruck fand, und dafi es keine moderne

Sachlichkeit gabe, wenn nicht jener reinigende und kla- 
rende Zug durch die Geister gegangen ware.
Hinter der Tatigkeit Hartungs ais Lehrer und Fuhrer treten 
seine Bauausfuhrungen zuruck, aber sie sind ais der 
lebendige Ausdruck seiner Lehrgesinnung immer hóchst 
lehrreich gewesen. Freilich fd llt sein Wirken grófitenteils 
in die Zeit des tiefsten Niedergangs der Baukunst im 
vorigen Jahrhundert, und wenn w ir von der so oft ver- 
kannten Wahrheit ausgehen, dafi der W ert eines jeden 
Kunstwerks aus zwei Komponenten zusammengesetzt ist, 
dereń eine in der Zeit liegt, die es erschuf, die andere 
in den persónlichen Qualitaten seines Erzeugers, so sind 
die Werke Hartungs in bezug auf die erstere mit der 
allgemeinen Unzulanglichkeit ihrer Zeit belastet. Aber 
sie stehen um so hóher, ais sie den Schwachen dieser Zeit 
weniger ais gewóhnlich verfallen sind. Eine Reihe von 
grófieren und kleineren Landhausern, darunter seine 
eigenen, die er sich selbst nacheinander erbaute, leiden 
weder an der grofien Zerrissenheit der Grundform noch 
an der Uneinheitlichkeit der Durchbildung, die damals 
das Zeichen der Zeit waren. Sie zeigen dabei alle, 
ebenso wie seine grófieren Werke, etwa die Kreishauser 
in Gnesen und Thorn oder seine Kirchenwiederher- 
stellungen in Meifien — nach Schafers Tode — und 
Breslau, Geist, Charakter und Eigenschaft in hohem Mafie. 
Auch seine schriftstelierische Tatigkeit darf nicht un- 
erwahnt bleiben. Er bediente sich zwar selten, dann 
aber mit Meisterschaft der Feder. Er nahm Stellung zu 
historischen Fragen wie zu modernen Problemen. Seine 
Aufierungen sind in den Fachblattern verstreut. Von 
bleibender Bedeutung ist jedoch sein Buch uber: „Ziele 
und Ergebnisse der italienischen G otik" (Berlin 1912, Ernst
& Sohn). Es gibt nichts Charakteristischeres fur ihn ais 
dieses Buch. Es kam ihm niemals darauf an, auf irgend- 
einem Gebiete nur Materiał aufzudecken oder gar den 
vorhandenen Stoff zu vermehren. Wenn er nichts Neues 
zu sagen oder Irrtumer richtigzustellen hatte, g riff er nicht 
zur Feder. So ist auch der Inhalt dieses Buches neben 
einer klossischen Darstellung der Grundlagen der Gotik 
ein Protest gegen die bisherige landlaufige Meinung von 
der Italienischen Gotik ais einer mifiverstandenen Form 
der echten Gotik der Franzosen. Er zeigt, dafi und warum 
gerade in diesen weitrdumigen, flachgedeckten, be- 
leuchtungsarmen sudlichen Basiliken der wahre Geist der 
Gotik lebt, der aus den Gegebenheiten heraus die Form 
entwickelt und im regenarmen sonnenreichen Suden ganz 
andere Formen erzeugen mufite ais in den Landem nórd- 
lich der Alpen. Seit dem Erscheinen des Buches hat sich 
die herrschende Ansicht hieruber vielfach geandert, und 
mancher Kunsthistoriker hat sich inzwischen seiner Meinung 
angeschlossen.

So stand Hartung in seinem Leben an einem wesentlichen 
Platz unter den klarenden und fuhrenden Geistern. Gott- 
fried Keller sagt einmal, dafi es nichts Schóneres gabe 
ais die Dankbarkeit und Anhanglichkeit des Schulers 
seinem Meister gegenuber, wenn sich dieser in ihm ais 
ein solcher erweise, der jederzeit berelt sei, selbstlos und 
ohne Ruckhalt das Beste und Letzte seiner eigenen Er- 
kenntnisse und Errungenschaften zu ubermitteln. Ein 
solcher Lehrer war Hartung. Prof. Caesar
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