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W ie fast alle Gebiete unseres óffentlichen Lebens ist 
auch die Landesplanung heute in starker Umwandlung 
begriffen. Dies kam u. a. vor kurzem in einer eingehen- 
den Erórterung zwischen den Vertretern der Landes
planung Ostpreufien und Brandenburg-Mitte zum Aus
druck. Diese Erórterungen fiihrten zu bemerkenswerten 
Ergebnissen, die fiir die kunftige planmafiige Behandlung 
deutscher Landesfeile, besonders im Osten, mafigebend 
werden durften.

Besonders bezeichnend war die Feststellung der grofien 
Verschiedenheiten der Probleme in den stadtisch-industri- 
ellen, verkehrs- und bevólkerungsuberfiillten Planungs- 
bezirken einerseits und den dunn bevólkerten, landlichen 
Bezirken andererseits. Dort Verhutung und Behebung be- 
stehender Mifistande, Kampf gegen Bodenwucher und 
gegen ein Durcheinander von widerstreitendem Einzel- 
nutz und privater lnitiative, hier die Aufgabe neuen W irt- 
schaftsaufbaues auf dem Nahrboden einer fortzu- 
entwickelnden Landwirtschaft, die Aufgabe der Starkung 
der privaten lnitiative unter der Fuhrung und Hilfe des 
Staates, der kommunalen Stellen und der Landesplanung 
im besonderen.

Gehen w ir auf diese Probleme naher ein, so liegt zu
nachst nahe, die Methoden der stadtisch-industriellen 
Landesplanungsbestrebungen auch im Osten anzuwenden. 
Es ist nun die Frage, ob diese Anwendung bisheriger 
Methoden fiir den Osten zu den gewunschten Ergebnissen 
fuhrt. Verkehrs-, Boden-, Bevólkerungs- und Industrie- 
kartierung sind wertvolle wissenschaftliche Arbeiten. Sie 
sind zur Entwirrung der sehr verwickelten Verhaltnisse in 
bevólkerten Industriegebieten von praktischer Bedeutung. 
Auf den Riesenflachen des Ostens aber werden bei 
solchen Vorarbeiten mancherorts so dunne Ergebnisse er- 
zielt, dafi der Landesplaner alten Schlages uberall ins 
Leere zu greifen glaubt. Gewifi ist ein Oberblick und eine 
klare Darstellung des Vorhandenen nótig und fur eine 
Umsiedlungspolitik von weiter Sicht unentbehrlich, aber 
die Folgerungen aus diesen Planen, etwa in dieser oder 
jener Gegend soundso viel neue Bevólkerung und be
stimmte Gewerbe in bestimmter Anordnung zur Ansied- 
lung zu bringen, bilden doch nur ein sehr grobmaschiges, 
rohes Programm, mit dem der Osten nicht viel anfangen 
kann. Ja, es sind innerhalb dieser allgemeinen M afi
nahmen so unendlich viel verhangnisvolle Fehler móglich, 
dafi es ais eine Gefahr von geradezu monumentalen 
Ausmafien bezeichnet werden mufi, wenn man die 
Lehren der Statistik mit derartigem Kurzschlufi schematisch 
auf das Leben anwenden will, das bunt und fliefiend sich 
mit grofier Hartnackigkeit der Statistik entzieht, sobald 
die Praxis Entscheidungen im einzelnen fordert. Es ist, ais 
ob man jungę Mediziner nach den ersten Semestern

Anatomie ohne arztliche Praxis zu Krankenhausdirektoren 
machen wolle, und erinnert an die marxistischen Methoden 
einer Beherrschung des Lebens durch die Statistik, von 
denen auch die Deutsche Bauausstellung in Berlin keines- 
wegs frei war.
W ir stehen bei der Behandlung der óst!ichen Planungs- 
gebiete in der Gefahr, uns in grofien Organisations- 
erórterungen und allgemeinen Vorbereitungen zu ver- 
lieren und uber einer mifiverstandenen Strategie die tag- 
lichen Blutverluste an der Front zu vergessen. Mit einem 
„grofien Generalstab" allein kann man keine Schlachten 
gewinnen. Es ist das Oberkommando des Feldheeres und 
die Fuhrung aller Truppenteile bis zum letzten Mann da
zu nótig.

Das bedeutet fiir die Landesplanung des Ostens, dafi 
neben den bisher ublichen Kartierungsubersichten, und 
zwar g l e i c h z e i t i g  u n d  v o r d r i n g l i c h ,  eine 
praktische Erkundung des Gelandes einhergehen mufi, 
nicht durch Fragebogen und aktenmafiige Fernwirkung, 
sondern durch eine Besichtigung und persónliche Ver- 
handlungen in den kleineren Verwaltungsbezirken, wo 
man der Wirtschaft und dem Volksleben an den Puls 
fuhlen kann.
Vielseitige Erfahrung lehrt, dafi sich so viel blutvoller und 
wirklichkeitsnaher das Problem der Wirtschaftsbelebung 
und der Umsiedlung erórtern lafit ais durch jede Statistik. 
Selbstverstandlich mufi diese spater nachfassen und zu- 
sammenfassen, aber schon die richtige Fragestellung 
hierbei kann sich nur aus engster Beruhrung mit dem 
Leben selbst ergeben.
Es liegt auf der Hand, dafi hierbei die Kreiskommunal- 
verwaltungen eine der besten und sichersten Ouellen der 
Erkundung sind, und dafi ein verstandnisvoller, wirtschaft- 
lich und sozial denkender, am besten in seinem Kreise 
verwurzelter Landrat und die von ihm benannten, alt- 
eingesessenen Kenner der Verhaltnisse bei sachlicher 
Leitung dieser Erkundungen wertvollste Winkę fur die 
spatere Planung geben kónnen. Es hat sich in der Praxis 
gezeigt, dafi viele dieser Manner durchaus in der Lage 
sind, auch uber die Tagessorgen hinaus zu denken, und 
dafi vielfach schon jahrzehntelang erwogene Gedanken 
fur die neuen Mafinahmen wertvoll und verwendbar sind. 
Im deutschen Osten lafit sich vielfach leichter regieren ais 
im Westen und Suden, aber um so schwerere Verant- 
wortung tr ifft Diejenigen, die sich unterfangen, M afi
nahmen im Grofien vorzuschreiben, ohne sie durch eine 
planmafiige Kette praktischer Uberlegungen vorzubereiten. 
Diese Arbeit zu leisten, ist Sache eines Zusammen- 
arbeitens von Ubersichtskartierung u n d  praktischer Er
kundung. Hat man aber einige gijnstige Ansatzstellen 
gefunden, dann heifit es, mit diesen praktischen Bei-
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spielen r a s c h  a n s  W e r k  zu gehen und in enger Zu- 
sammenarbeit mit der Selbstverwaltung und unter Fórde- 
rung der hóheren Stellen die Einzelplanung und Durch- 
fuhrung zu betreiben und ihre Erfolge sorgsam fur alle 
weiteren Mafinahmen zu verwerten.
Ist die Selbstverwaltung schon bei dieser E r k u n d u n g s -  
t a t i g k e i t vóllig unentbehrlich, so mussen erst recht bei 
der D u r c h f u h r u n g  der Umsiedlung ihre Vertreter, 
die Gemeindevorsteher, Burgermeister und Landrate, 
technisch und wirtschaftlich geschulte Fuhrer sein, wenn 
man es nicht vorzieht, die betreffenden Gemeinde- und 
Kreisverwaltungen fur die Zeit des Aufbaues durch ent-

sprechende Krafte zu erganzen, wie es die „Lokatoren" 
des Alten Fritz gewesen sind.
Nur auf diese Weise, durch Zusammenarbeit von unten 
und oben, von Praxis und Wissenschaft, durch ziel- 
bewufite, nach groften Linien geleitete Kleinarbeit von 
Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und von Kreis zu Kreis, 
von Provinz zu Provinz und schlieBlich von Staat zu Staat, 
ist die Aufgabe der Landesplanung auch im Osten zu 
meistern, wenn sie nicht in grofizugigen Projekten auf 
dem Papier steckenbleiben oder zu verhangnisvollen, das 
ganze Ostwerk gefdhrdenden Fehlschlagen groCen Aus- 
maGes fuhren soli.

KOCHBRUNNEN-WETTBEWERB W IESBADEN
Dr.-lng. Gustav Lompmann, Wiesbaden / 24 Abbildungen

Der Kochbrunnen ist die Stelle, wo die warmen „Wasser 
Wiesbadens", denen die Stadt ihren W eltruf ais Bade- 
ort verdankt, ais ewig wallender dampfender Sprudel 
zutage treten. Baulich hat diese Stelle seltsamerweise 
nie den Ausdruck gefunden, den sie nach ihrer Bedeu- 
tung verdient. Mit dem Zentrum des Badelebens, dem 
Kurhaus, das Friedrich Thiersch 1905 in mondanem Klassi- 
zismus neu erbaut hat, ist der Kochbrunnen nicht einmal 
órtlich verbunden. Und die Lage der Kochbrunnenquelle 
unmittelbar an der von engen StraGen durchzogenen 
Altstadt ist gegen die des Kurhauses von einer nahezu 
vólligen Reizlosigkeit (Abb. 2). Die Gartenanlage, die 
den Kochbrunnen umgibt wird an drei Seiten von larm- 
erfullten Verkehrsstra6en begrenzt, gegenuber dereń 
Niveau sie glucklicherweise vertieft ist. Die vierte Seite 
wird geradezu erdruckt von rucksichtslos gegen die vor- 
drangenden hohen Hotelbauten und, wie um die Un- 
gunst der Situation zu vollenden, fa llt das Gelande von 
der HauptzugangsstraGe — der TaunusstraGe — nach der 
Quelle zu stark ab. Die hier in den achtziger Jahren 
errichteten Trink -und Wandelhallen suchen der Bedeu- 
tung der Ortlichkeit durch schwere Steinarchitekturen und 
Kuppelaufbauten Ausdruck zu geben. Die Ungunst der 
Lage vermochten sie jedoch damit nicht auszugleichen, 
sondern bewirken eher eine Steigerung der unbehag- 
lichen Beengtheit.
So war es seit langem ein immer dringender empfun- 
dener Wunsch an der Kochbrunnenquelle, an der die 
Benutzung der Heilquelle ais Trinkkur seit Jahrhunderten 
zur Tradition geworden ist, endlich eine Anlage zu 
schaffen, wie sie dem genius loci des Weltbades Wies
baden entspricht. Die besondere Schwierigkeit des Wett- 
bewerbs, den die Stadt zu diesem Zweck ausschrieb und 
der das in DBZ Nr. 48 vom 29. November 1933 mitgeteilte 
Ergebnis hatte, liegt in der Gegensatzlichkeit der zu 
stellenden Anforderungen: Die Bedeutung der Anlage, 
wie sie oben geschildert wurde, verlangt eine reprasen- 
tative Gestaltung, dem Benutzungszweck entspricht in- 
dessen eine gelóste und elegante Leichtigkeit in der 
Gesamthaltung. Denn der Kurgebrauch findet in der 
Hauptsaison, wenn irgend angangig, im Freien statt, was 
ein Ineinandergreifen von iiberbauten und gartnerischen 
Raumen zur Voraussetzung hat. Die Hotelbauten der 
Umgebung — durchweg von einer Architektur bestenfalls 
gleichgultiger, meist aber vordringlicher AuGerlichkeit — 
beanspruchen dessen ungeachtet und mit wirtschaftlich 
unwiderlegbaren Grunden Riicksichtnahme nach allen 
Seiten. Schlieftlich soli das an sich schon reichlich kleine 
Grundstuck Platz bieten fur ein erweitertes Bauprogramm, 
dessen Yerwirklichung durch die unverruckbare Lage der

Quelle und der vorhandenen Fluchtlinien in doppeltem 
Sinn beengt ist.
Das Bauprogramm selbst ist an sich reich an gegensatz- 
lichen Forderungen. Es verlangt eine Neuuberbauung 
der Ouelle mit Neuorganisierung der Trinkkur in ge- 
schlossenen und offenen Hallen, die in gleichem Mafie fur 
die Entfaltung eines weltstadtischen Kurbetriebes wie fur 
die Anspruche nach Zuruckgezogenheit und Ruhe ge- 
eignet sein mussen. Insgesamt waren geschlossene heiz- 
bare Hallen mit einer Nutzflache von mindestens 1200 qm 
und etwa 400 bequeme Sitzgelegenheiten vorzusehen, 
daneben móglichst ausgiebig besonnte offene Hallen und 
Gartenflachen, ferner ein Cafe mit Tanzflache im Garten 
und schlieGlich einen Heizraum mit Wohnung fur den 
Heizer. Dazu kommen sehr reichliche, dem besonderen 
Benutzungszweck entsprechende Nebenraume. Die Ge- 
samtkosten sollten 600 000 RM nicht uberschreiten. Ruck- 
sichtnahme auf die vorhandenen Fundamente war aus 
wirtschaftlichen und quelltechnischen, auf den Baum- 
bestand aus gartnerischen Grunden geboten.
Versucht man diesen Komplex in sich verschieden ge- 
richteter Anspruche auf einen g e s t a l t e r i s c h e n  
Nenner zu bringen, so kommt man zu folgenden Grund- 
anforderungen fur die Lósung:
1. Da die Baumasse der neuen Anlage notwendig kleiner 
und wesentlich niedriger ais die der Umgebung wird, so 
kann sie die Forderung nach reprasentativer Haltung nur 
erfiillen durch Schaffung móglichst selbstandiger und ge- 
schlossener Baukórper.
2. Da die Neubauten in keine irgendwie wirksame Be- 
ziehung zur „Architektur" ihrer Umgebung zu setzen sind, 
weil diese kunstlerisch vóllig indiskutabel ist, so bleibt 
nichts ubrig, ais dem Formengeschrei der Platzumbauung 
eine betont neutrale Zuriickhaltung in der Formgebung 
entgegenzustellen.
3. Die stadtebauliche Funktion und der Charakter der 
Neubauten wird bedingt durch die Forderung nach Ein- 
beziehung des gartnerischen Freiraumes, der seinerseits 
in móglichst grofien zusammenhangenden und besonnten 
Flachen anzulegen ist.

4. Der benutzungsmafiige Zweck der Anlage verlangt 
eine Verbindung mit dem l e b e n d i g e n  stadtischen 
Organismus ihrer Umgebung, wie er in dem Charakter 
der anschliefienden Straflen und ihrem Publikumsverkehr 
zum Ausdruck kommt. Bei aller Anerkennung der Not- 
wendigkeit einer gewissen Abgeschlossenheit der Kur- 
anlage mufi deshalb dennoch ein Ineinanderubergehen 
ihres Freiraumes mit dem der umgebenden Strafien durch 
bauliche und gartnerische Mittel sichergestellt werden.
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Eine Prufung der ausgestellten Entwurfe unter diesen 
Gesichtspunkten lafit erkennen, dafi nur verhaltnismafiig 
Wenigen die Gesamtheit dieser Grundanforderungen 
bewufit geworden ist. Die Auswahl, die das Preisgericht 
getroffen hat, vereinigt offensichtlich die am meisten ge- 
lungenen Versuche in dieser Richtung. M it Recht hat es 
zunachst einmal alle Entwurfe ausgeschieden, die ver- 
suchen, grofie Symmetrieachsen zu entwickeln. Dafi alle 
derartigen Bemuhungen stadtebaulich ins Leere stofien 
und architektonisch einer vergangenen Baugesinnung an- 
gehóren, hatte durch den vor 40 Jahren entstandenen 
Entwurf des damal. Stadtbaumeisters F. Genzmer (Abb. 1) 
ais erwiesen vorausgesetzt werden durfen. Des weiteren 
mufiten ausscheiden alle Entwurfe, die das verfugbare 
Grundstuck durch die vorgeschlagene Verbauung ver- 
schatten oder in einzelne Teile ohne raumliche Zusammen- 
wirkung zerlegen. Endlich kamen nicht in Betracht die- 
jenigen Entwurfe, die die gewifi sehr lastige, aber nun 
einmal vorhandene Umwelt einfach aufier acht lassen und 
der Anlage den Charakter eines in sich und nach aufien 
abgeschlossenen Innenhofes zu geben vorschlagen. Wenn 
der konsequenteste dieser Entwurfe, der von Prof. 
S c h m i t t h e n n e r  (Abb. 3 und 4), einen III. Preis er- 
hielt, so geschah das, wie die Niederschrift betont, wegen 
seiner kunstlerischen Qualitaten an sich.

Unter den danach verbleibenden Losungen lassen sich 
drei immer wiederkehrende Typen nach der Anordnung 
der Hauptbaukórper unterscheiden: 1. Entwicklung von 
Trink- und geschlossener Wandelhalle von der Quelle 
her s e n k r e c h t  zur Taunusstrafie, 2. p a  r a i  l e i  zur 
Taunusstrafie und 3. Zusammenfassung in der S u d - 
w e s t e c k e  am Kranzplatz.
Die Losungen der ersten Gruppe sind fast alle daran ge- 
scheitert, dafi die im Anschlufi an die Quelle entwickelten 
Baukórper das Gelande in zwei raumlich getrennte Teile 
scheidet, dereń nórdlicher durch zu geringe Besonnung 
und durch die angrenzende, von gewerblichem Verkehr 
erfullte Saalgasse minderwertig ist. Nur dem mit dem
I. Preis ausgezeichneten Entwurf von E i s e n I o h r 
& P f e n n i g  (Abb. 5 bis 10), der zu dieser Gruppe 
gehórt, ist es gelungen, die damit verbundenen Mangel 
einigermafien auszugleichen, indem er die Wandelhalle 
von der Trinkhalle absetzt und nach Norden vorschiebt. 
Raumlich und benutzungsmafiig wird zwar dadurch der 
Zusammenhang von Trink- und W andelhalle stark be- 
eintrachtigt, der sudliche Teil des Gartens bleibt aber 
móglichst grofi, und der nórdliche an der Saalgasse wird 
auf ein Mindestmafi beschrankt. Er w ird dem Cafe zu- 
gewiesen, das damit allerdings nur noch einen lockeren 
Zusammenhang mit dem eigentlichen Kurbetrieb behalt. 
Der Entwurf ist vom Preisgericht ais Grundlage fiir  die 
Ausfuhrung empfohlen worden. Es wird dabei — neben 
den errechneten geringen Baukosten — der kommunal- 
politische Gesichtspunkt mitgesprochen haben, dafi 
eine derartige Lósung die weitestmógliche Rucksicht auf 
eines der grófiten und vornehmsten Hotels nimmt, dessen 
Hauptfront an der belebten Kranzplatzstrafie liegt, und 
fur das daher ein móglichst grofier Vorplatz ais 
wenigstens ideell zugehórender Gartenfreiraum von 
lebenswichtiger Bedeutung ist.
Weitere Beispiele dieses Typs sind der Entwurf von Prof. 
W a c h  (Abb. 11 und 12), der einen Ankauf erhielt, und 
der Entwurf von Prof. H a i g e r ,  Munchen (Abb. 13).

Sehr zahlreich sind die Entwurfe nach dem zweiten Typ, 
solche also, die den Hauptbaukórper p a  r a i  l e i  zur 
Taunusstrafie stellen. Der grofie Anteil dieses Typs an 
der Zahl der Entwurfe, die in engere Wahl gekommen 
sind, beweist die Brauchbarkeit seines Grundgedankens. 
Ausscheiden allerdings mufiten diejenigen, die den Haupt-

Entwurf von Stadtbm str. F. Genzm er aus den 9 0  ig e r  Ja h re n  
v . Ja h rh . (Q ue!le  im k leinen Rundbau h inter d er g rofien  Kuppelj

baukórper ais grofien einheitlichen Błock entwickeln, da 
hierdurch das verbleibende Gartengelande zu sehr be
schrankt und verschattet wird. Die Mehrzahl der Ent
wurfe zeigt jedoch eine Gliederung der Baumassen, wie 
sie der Grundstucksgrenze im Westen entspricht — sei es 
winkelfórmig oder durch T-fórmigem Anschlufi der Quelle 
an Trink- und Wandelhalle. Ais charakteristisches Bei
spiel fiir  die Gruppe von Entwurfen, die alle den Vorzug 
einer ungezwungenen Aufteilung und wirksamen Aus
nutzung des Gelandes haben, kann die hier abgebildete 
und mit dem V. Preis ausgezeichnete Arbeit der Arch. 
W  e r z und H a r t h , Wiesbaden, gelten (Abb. 14 und 15).

Die Entwurfe des ersten und zweiten Typs haben indessen 
grundsatzlich den Nachteil, dafi sie einen verhaltnismafiig 
zu grofien Teil des Grundstucks der gartnerischen Ver- 
wendung mehr oder weniger entziehen. Bei der winkel- 
fórmigen Gesamtform des Kochbrunnenplatzes war es 
daher naheliegend, zu versuchen, die erforderlichen Bau
massen im Anschlufi an die Ouelle in dem sudwestlichen 
Teil am Kranzplatz zusammenzufassen. Es bleibt dann 
ein einheitliches grofies Rechteck ais Gartenflache iibrig, 
das den Freiraum der breiten Taunusstrafie in wirkungs- 
voller Weise mit einbezieht. Stadtbaukunstlerisch haben 
diese Entwurfe den Yorteil, dafi sie an der Nordostseite

L agep lan  des Kochbrunnens in se in er Beziehung zum Kur- 
haus 1 : 6 2 5 0
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3  u. 4  III. Preis. P rofessor Dr.-lng. E. h. Schmitthenner, 
Stuttgart

G u t a c h t e n  d e s  P r e i s g e r i c h t s  z u m  I I I .  P r e i s .  D er Entwurf bringt eine vo lls tandig  and ere  Auffassung der Bauaufgabe. 
Er geht von d er an sich richtig gesehenen Tatsache aus, d a fi d ie  P latzw ande keine Lósung zulassen, d ie  restlos b efrie d ig t, und ver- 
sucht diesem Obel dadurch zu entgehen, da!3 er e ine vo llstandig geschlossene A n lag e  schafft, d ie  nach M óglichkeit den Anblick 
der Umgebung unsichtbar machen soli. Dadurch wurde der Kurbetrieb vor dem Verkehrslarm  geschutzt. Unter vo lle r Anerkennung der 
hohen architektonischen Leistung erscheint dem Preisgericht eine so vó llig e  Abschliefiung des Kurbetriebes von d er Strafie nicht 
em pfehlensw ert.

5

5 u. 6 I. Preis. Arch. Eisenlohr & Pfennig, M itarbeiter Dipl.-lng. H. Ebert, Stuttgart

G u t a c h t e n  d e s  P r e i s g e r i c h t s  z u m  i .  P r e i s .  Ausgehend von d er Lage des Kochbrunnens entw ickelt d er Verfasser 
Trinkhalle und W a n d e lh a lle  in zw ei langsgestaffelten Baukórpern p a ra lle l zur Langgasse. Der H auptbaukó rp er w ird  in d er Richtung 
Saalgasse etwas zuruckgedrangt. Dadurch w erden zw ei verschiedenw ertige G arten raum e gew onnen. D er grofie G arten raum  ist nach 
Siiden geóffnet, hat guten W indschutz und kann zu e in er ausgezeichneten Kurprom enade und einem Blum engarten entw ickelt w erd en . Der  
vorhandene Baumbestand w ird  geschont.
Der k le in ere G arten  an d er Saalgasse g ib t d ie  G e w a h r, d a fi der W irtschaftsbetrieb tro tz guter raum licher Beziehung nicht mit dem  
K urbetrieb vermischt w ird , auch abgesondert beniitzt w erden kann. W a n d e lh a lle  und W irtschaftsgarten haben Abendsonne. D ie  
bescheidene Hóhe d er T rinkhalle und d ie  Staffelung d e r Baumassen nach d er Taunusstrafie h ier geben ein re izvo lles Architekturbild  
das dem C h arakter der A u fgabe gem afi sich gut in den G esam trahm en e in p a fit. D er G ru ndrifi ist re if, d ie  Baukostensumme angem essen” 
D ie Kochbrunneniiberbauung benutzt d ie  alten  Fundam ente. Auch d ie  yerb re ite rte  T rinkhalle kann ohne neue Fundam ente in d e r  N a h e  
des Kochbrunnens ausgefuhrt w erd en . Ein besonderer Vorzug des Entwurfes ist d ie  M óglichkeit der Teilausfiihrung, be i w elcher d er  
Trinkbrunnenbetrieb bis auf e ine kurze Unterbrechung aufrecht erhalten  b le ib en  kann.

. n i x -
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U u. 1 2  Prof. W ach, D usseldorf. Ankauf

7 - 1 0  Zum 1 .  Preis gehBrig  
Arch. Eisenlohr &  Pfennig, Stuttgart

K ochbrunnen - W e ttb e w e rb  W iesb ad en
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Prof. H aiger, Munchen 14  u. 15  V. Preis.
A rchitekten Fr. W erz u. Hans Harth, W iesbaden

G u t a c h t e n  d e s  P r e i s g e r i c h ł s  z u m  V.  P r e i s .  Es 
ist eine der Arbeiten, die durch eine durchlaufende quergestellte 
Baumasse parallel zur TaunusstraCe das Gelande in zwei getrennte 
Freiflachen teilt. Trotzdem sich aut diese Weise architektonisch gute 
Móglichkeiten ergeben, kann diese Teilung nicht empfohlen werden, 
weil sie ohne innere Begriindung ist. Eine Teilausfuhrung unter Auf- 
rechterhaltung des Brunnenbetriebs wie bei dem I. Preis ist móglich.

K o ch b ru n n en -W ettb ew erb  W iesb ad en

Reg.-Baum str. Finsterw alder 

16  u. 1 7  Entwurf des Stadtischen Hochbauam tes W iesbaden
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18 19

19  Lageplan zu 2 1. Ankauf

Arch. Schsnk & Becker, W iesbaden
18  u. 2 0 . II. Preis
19  u. 2 1. A nkauf

20

G u t a c h t e n  d e s  P r e i s g e r i c h t s  
z u m  I I .  P r e i s .  Durch die nach Sud- 
westen abgeruckte, senkrecht zur Lang- 
gasse gestellte Trinkhalle und anschlie- 
fiende W andelhalle gewinnt der Verfasser 
eine aufierordentlich giinstige Gartenlage  
von grófitem Ausmafi, die er durch einen 
leichlen gedeckten Pfeilergang in zwei 
Teile zerległ. Bei guter Ausnutzung der 
Terrainunterschiede und mćifiiger Hóhen- 
entwicklung der W andelhalle wird der 
Blick auf das Hotel Rómerbad nicht ge- 
stórt. Die zu grofie Hóhe und Masse 
des Kochbrunnenuberbaues steht jedoch 
zu den dahinterliegenden Hotelbauten in 
nicht gliicklichem Verhaltnis. Die raum- 
liche Verbindung des Kochbrunnens mit 
der Trinkhalle und W andelhalle ist her- 
vorzuheben. Die Bóschung entlang Kranz- 
platz und Einfahrtsrampe ist nicht móglich.

21

des Kranzplatzes einen wandmafiigen Abschlufi schaffen, 
der zugleich dem Kurgarten eine klare Abtrennung 
gegenuber der Altstadt gibt. Ein Nachteil ist, dafi die 
hier entwickelten Baumassen die Nachmittagssonne be
sonders im Fruhjahr und Herbst abhalten und dafi sie 
den grofien Hotels am Kranzplatz etwas zu nahe 
kommen. Da es sich jedoch nur um sehr geringe Bau- 
hóhen handelt, diirften diese Nachteile gegenuber den 
grofien Vorteilen nicht allzuschwer ins Gewicht fallen. 
Dafi eine derartige Lósung wesentliche praktische Vor-

teile und kunstlerische Móglichkeiten bietet, zeigen die 
nach dem gleichen Typ bis zur Ausfuhrungsreife be- 
arbeiteten Entwurfe des stadtischen Hochbauamtes (Reg.- 
Baumeister F i n s t e r w a I d e r), die dem Preisgericht 
aufier Wettbewerb vorgelegt worden sind (Abb. 16 
und 17). Diese Entwurfe sehen eine der Benutzung 
organisch angepafite Grundrifibildung der Trink- und 
Wandelhalle vor und erweitern sie sehr glucklich durch 
einen in weiter Verglasung nach dem Freiraum sich óff- 
nenden Wintergarten.
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2 2  2 3

Professor Dr.-lng. E. h. K reis, Dresden

2 3  u. 24 
Ein II. V orschlag 
von Prof. Wach, 
Dusseldorf

W e ttb e w e rb  
Kochbrunnen  
W iesb ad en

Auch der mit dem II. Preis ausgezeichnete Entwurf der 
Architekten S c h e n k  und B e c k e r  (Abb. 18 und 20) 
beruht auf diesem Grundgedanken. Ais d a s  Ergebnis 
des Wettbewerbs aber muft es bezeichnet werden, 
daft diesen Architekten mit einer zweiten Arbeit eine 
restlos konsequente Durchbildung dieses Typs ge- 
lungen ist (Abb. 19 und 21). Mit muheloser Eleganz 
erreicht dieser Entwurf ein Hóchstmaft stadtebaulicher, 
architektonischer und gartnerischer Wirkung bei einem 
Geringstaufwand gestalterisch-technischer Mittel. Be- 
sonders beachtlich ist, wie hier die I d e e  eines von der 
Quelle ausgehenden Raumorganismus eine bauliche 
Formung erfahrt, dereń schópferische Unmittelbarkeit 
auch nicht einen Beigeschmack des „Literarischen" auf-

kommen laftt. Der Entwurf hat vielleicht fur den in kon- 
ventionellen Formbegriffen befangenen Beschauer zu- 
nachst etwas betont Technisch-Rationalistisches. Das ist 
wohl auch der Grund, warum er es nur zu einem A n - 
k a u f gebracht hat, obwohl kein anderer nach Ansicht 
des Verfassers so sehr eines P r e i s e s wurdig gewesen 
ist. Denn wenn auch dem erfahrenen Architekten keines- 
wegs entgehen kann, welche technisch-praktischen 
Schwierigkeiten besonders bei diesem Entwurf sich 
zwischen Idee und Ausfiihrung stellen, so muft es gerade 
ais der eigentliche Sinn der Architektur-Wettbewerbe be
zeichnet werden, wirklich schópferische Gedanken heraus- 
zustellen und ihre Verwirklichung zu fórdern. 
Gewissermaften aus dem Rahmen des Wettbewerbs 
fallen die Arbeiten von Prof. Kreis und Prof. Wach, die 
den alten Gedanken einer Verbindung des Kochbrunnens 
mit dem Kurhaus aufgreifen. Prof. K r e i s  gibt eine 
sehr schlichte Lósung (Abb. 22), die sich in der Raum- und 
Formentwicklung entsagungsvoll der Architektursprache 
der sogenannten alten Kolonnaden (1825) am Kurhaus 
unterordnet. Der Entwurf von Prof. W a c h  geht freier 
mit dieser zweifellos sehr verpflichtenden baulichen Vor- 
aussetzung um, kommt jedoch auch nicht zu einer Lósung, 
die dereń Zwange iiberwande. Verdienstlich sind die 
Studien, die er gemacht hat, um durch neu vorzubauende 
Saulengange an den Hauswanden der Wilhelm- und 
Taunusstrafte zwischen Kurhaus und Kochbrunnen eine 
wenigstens ideell wirksame und auch benutzungsmaftig 
wertvolle Verbindung zu schaffen (Abb. 23, 24). So wert- 
voll beide Entwurfe zur Klarung der stadtebaulichen Vor- 
frage fur das Kochbrunnen-Projekt sind, so vermógen sie 
doch nur aufs neue die Aussichtslosigkeit zu beweisen, 
verfehlte Bauplane spater auch nur andeutungsweise in 
Ordnung zu bringen. Sie setzen damit in der Sprache 
des Architekten das Schluftwort unter eine bauliche 
Epoche, dereń Auswirkungen entschlossen zu beenden 
der innere Sinn des ganzen Wettbewerbs war — oder 
doch sein muftte.
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DIE VORSTADTISCHE KLEINSIEDLUNG 1932
12. Folgę „V o m  w irtsd ia ftlichen B auen", herausgegeben von Regierungsbaurat Rudolf S tegem ann, Leipzig , b e a rb e ite t von Regierungsbaum eister 
D r.-ln g . K am m ler, Berlin. V e rlag  Oscar Laube, Dresden A . 1. 193 3 . Preis brosd iiert 7 ,5 0  RM.

Der Deutsche Ausschufi fur wirtschaftiiches Bauen hat in 
den letzten Jahren besonders viel zu arbeiten gehabt; 
unzweifelhaft der beste Beweis dafur, dafi der Gedanke 
seines Fuhrers, einen verhaltnismafiig kleinen, aber um 
so scharfer ausgesiebten Kreis hervorragender Fachleute 
zu gemeinschaftlichen Untersuchungen auf rein ideeller 
Grundlage unter gleichzeitiger straffer Oberleitung zu 
vereinen, richtig war. Es ist in den letzten Jahren oft die 
Frage angeschnitten worden, ob diese Untersuchungen 
notwendig seien. Die Antwort hat die Fachwelt schon 
langst gegeben; denn die Tatsache, dafi bereits 
45 000 Stuck der Schriften „Vom wirtschaftlichen Bauen" 
in den Handen der Behórden, Architekten sowie der Bau-

schulen aller Grade sind, beweist am besten das grofie 
Bedurfnis fur diese knappgehaltenen, aus der Praxis ge- 
wachsenen und auf streng wissenschaftlicher Untersuchung 
aufbauenden Bucher Stegemanns.
Auch die letzten Folgen zeigen die gleiche Richtung, die 
seit 1920 unbeirrt verfolgt wurde. Brachte die 10. Folgę 
den Abschlufi der in den Folgen 5 und 8 durchgefuhrten 
Untersuchungen uber Massivdecken, die eigentlich voraus- 
schauend den Boden fur den Luftschutz vorbereiteten, so 
umfassen die 11. und die soeben erschienene 12. Folgę 
das heute nicht minder wichtige Problem der vor- 
stadtischen Siedlung. Im Einvernehmen mit dem Reichs- 
arbeitsministerium und mit Unterstutzung der „Stiftung zur

1 2 4 o. a 9 U  12 14 -IS 19d 20 22 23c-ł 24o 24b 27 29o 29b 30 31
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Zusam m enstellung d er N u tzflachen, Baukosten, Belastungen und d e r a n g e fa lle n e n  Stunden von 2 0  vorstadtischen K leinsiedlungen

Die Zah len  u b e r den W ertm afis taben  bed euten d ie  untersuchten S tad te . Es entsprechen ihnen bestim mte Bauweisen, und zw a r sind die  
Bauten ausgefuhrt in :
Z ieg e lm au erw erk  in N o rm a lz ie g e ln , 2 5  cm stark, bei 8 , 14, 2 0 , 2 2 , 2 7 .
Z ieg e lm au erw erk  aus zw ei je x/*  Stein starken Schichten aus N o rm alz ieg e ls te in e n  mit d azw ischen liegender Luftschicht, 3 0  cm stark bei 31.
H o h lz ieg e lm au erw erk , 2 5  cm stark (8- und 10-Lochsteine, W ab en ste in e , Aristosziegel) bei 4 , 11, 19.
H o h lz ie g e lm a u e rw e rk , 2 0  cm stark (N o fo te -, Frew en-, Ludow ici-Ziegel) bei 2 3 , 2 4 .
Betonste inbauw eisen (3ims- und Schlackenbeton-M auerw erk) 2 0  bis 2 5  cm stark, bei 2 3 , 2 9 a.
Leh m bauw eisen (Lehm stam pfbauw eise) 4 4  cm stark m it Betonzwischenlagen und M au eru n g  d e r Ecken und Anschlage bei 15.
H o lzbauw eisen  (H olzfachw erk), zim m erm annsm aOig ab g eb u n d en  und ausgem auert und verschalt bei 12 ; desgl. verpu tzt bei 9 , 2 9 ;  desgl. 
v erp u tz t m it e in e r inneren  D am m platte  bei 2 9 a ;  desgl. m it Schladcenbeton ausgestam pft und verpu tzt bei 29  b ; H o lzfachw erk stumpf
gestofien und g e n a g e lt, m it G ips und Sagem ehl ausgestam pft und versd ia lt bei 2 9  b.
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Fórderung von Bauforschungen", Berlin, hat der „Deutsche 
Ausschufi fiir  wirtschaftliches Bauen" in 32 Stadten Bau- 
untersuchungen an typischen vorstadtischen Kleinsied- 
lungen des 2. Abschnitts durchfiihren lassen. Die Unter
suchungen und Erhebungen wurden von Sachbearbeitern 
des Deutschen Ausschusses an Ort und Stelle vorge- 
nommen. Aufstellen des Programms, Leitung der Unter
suchungen und Abfassung des abschliefienden Berichts 
lag in den Handen von Regierungsbaumeister Dr.-lng. 
Kammler, Berlin, der mit dem vom Deutschen Ausschufi 
zur Verfugung gestellten Stab von betriebstechnisch und 
und bauwirtschaftlich besonders ausgebildeten Fachleuten 
hier in kiirzester Zeit eine aufierordentlich tiefschiirfende 
und umfassende Arbeit durchgefuhrt hat, die zusammen 
mit den in der 11. Folgę „Vom wirtschaftlichen Bauen" 
veróffentlichten Untersuchungen (Baustoffe und Bau- 
konstruktionen der vorstadtischen Kleinsiedlung) einen 
ganz unentbehrlichen Stoff in den Handen der Archi
tekten, Behórden und Siedler darstellt.
Durch die Untersuchungen wurden die organisatorischen, 
technischen und wirtschaftlichen Mafinahmen der Be
hórden, Siedlungstrager, Unternehmer und Siedler fest- 
gestellt. Sie erstreckten sich auf die Vorbereitung, Durch
fuhrung und Nachrechnung der typischen vorstadtischen 
Kleinsiedlungsvorhaben. In dem Buch werden erstmalig 
alle Fragen auf Grund von Ermittlungen in der Praxis 
behandelt, die Siedler und Siedlungstrager, Verfahren, 
Finanzierung und Lastenberechnung, Auf- und Ausbau 
und Kosten betreffen. Besonders wertvoll und aufschlufi- 
reich ist die Zusammenfassung, in der Vorschlage fiir die 
kiinftige Behandlung der gesamten Fragen gemacht wer
den. Die Zusammenfassung gibt nach kurzem Eingehen 
auf die arbeitsmarktlichen Voraussetzungen die Ergeb
nisse der Untersuchungen wieder: Lage, Beschaffenheit 
und Vorbereitung des Gelandes, Auswahl, Einsatz und 
Schulung der Siedler, technische Mindestanforderung,

Kosten der Siedlung, Einschaltung des Baugewerbes und 
des Handwerks, Einschaltung des Freiwilligen Arbeits- 
dienstes, verwaltungstechnische Verfahren, Betreuung der 
Siedler wahrend der Bewirtschaftung und Ausblick auf 
Entwicklung und weitere Móglichkeiten.
Besonders wertvoll wird das Buch durch eine Reihe von 
Tabellen, die Zusammenstellungen der bei den Unter
suchungen ermittelten Richtwerte fiir Regelleistungen ent
halten. Die einzelnen Tabellen geben den Stunden- 
aufwand fiir eine Reihe von Regelleistungen an, und zwar 
zergliedert nach Stunden von Siedlern und Arbeitern der 
Arbeitslosenfursorge, des Freiwilligen Arbeitsdienstes 
oder der Unternehmer, zergliedert nach Fach- und Hilfs- 
arbeitern. In einer weiteren Tabelle sind die Werte fur 
die gesamten untersuchten Siedlungen nochmals zu
sammen- und gegeniibergestellt, so dafi bei einzelnen 
Arbeiten ein Vergleich der in den verschiedenen Gegen- 
den Deutschlands dafiir entfallenden Stunden ermóglicht 
wird (vgl. Abb.). Ein Anhang von zahlreichen Bildern, 
Grundrissen und Schnitten erganzt die Angaben vorziiglich. 
Die Fórderung derartiger Bauuntersuchungen stellt einen 
erstmaligen Versuch des Reiches dar, durch eine Unter- 
suchungsstelle feststellen zu lassen, ob und inwieweit der 
tatsachliche Verlauf einer Mafinahme des Reiches den 
Absichten entsprochen hat, die damit verbunden wurden, 
und inwieweit bei der Fortfiihrung dieser Mafinahmen 
etwaige Fehler und Mangel vermieden werden kónnen. 
Es ist dem Deutschen Ausschufi und seinem Sachbearbeiter, 
Dr. Kammler, besonders zu danken, dafi er zur Klarung 
einer der wichtigsten Fragen der Siedlung in hervor- 
ragendem Mafie beigetragen hat. Das Buch gehórt in 
die Hand des Siedlungstragers, des Unternehmers, des 
Siedlers und der Behórden, uberhaupt eines Jeden, der 
irgendwie mit der vorstadtischen Siedlung sich befafit. 
Es ist daher zu hoffen und zu erwarten, dafi das Buch 
die weiteste Yerbreitung finden móge. Heiss

RECHTSAUSKUNFTE
M ith a ftu n g  des b a u le ite n d e n  A rch itek ten  bei 
e in em  U nglucksfall a u f d e r B austelle  ?

T a t b e s t a n d  u n d  F r a g e .  In einem Neubau hat der 
Unternehmer eine lediglich mit Klammern verbundene hól- 
zerne Nottreppe hergestellt, uber die sich der ganze Ver- 
kehr der Maurer, Mórtel- und Steintrager wahrend des 
Baues abwickelte usw. Im Sommer lockerten sich durch 
Schwinden des Holzes die Klammern, ais der Architekt mit 
anderen Personen die Treppe betrat. Der Unterlauf 
sturzte mit ihm in den Keller ab, wobei der Architekt 
schwere Verletzungen erlitt. Der Unternehmer verlangt 
von der Versicherungsgesellschaft Befriedigung der 
Schadenersatzanspruche des Architekten. Die Gesellschaft 
schiebt letzterem aber selbst einen Teil der Schuld zu, da 
er die Standsicherheit der Treppe nicht dauernd kon- 
trolliert habe, wahrend der Architekt sich durch die Be
stimmung im Bauvertrag, dafi der Unternehmer allein fiir 
alle baupolizeilichen Bestimmungen hafte, gedeckt halt.

W ie ist die Rechtslage?

A n t w o r t .  1. Der „bauleitende" Architekt haftet, be
sonders wenn er nicht nur die Bauoberleitung, sondern 
auch die sog. „órtliche" Bauleitung hat — was in der An- 
frage nicht klar zum Ausdruck kommt —, zweifellos mit 
fiir Schaden, die den Arbeitern auf der Baustelle zugefugt 
werden, soweit diese aus ungeeigneter B a u a u s f u h 
r u n g  sich ergeben.

Anders liegt es aber, wenn es sich lediglich um Fehler- 
haftigkeit von technischen Einrichtungen handelt, die z u r

A u s f u h r u n g  d e s  B a u e s  u n d  z u r  A u f r e c h t -  
e r h a l t u n g  d e s  V e r k e h r s a u f  d e r  B a u s t e l l e  
d i e n e n .  Hier ist der Unternehmer allein verantwort- 
lich, wenn durch Einsturz solcher Teile und Einrichtungen 
Dritten ein Schaden zu gefugt wird. Es ist m. E. nicht 
Sache des Bauoberleiters, und auch nicht der „órtlichen" 
Bauleitung, diese Dinge dauernd nachzupriifen, vielmehr 
ausschliefilich Sache des Unternehmers, selbst wenn dieser 
im Vertrage nicht, wie es vorliegend geschehen ist, aus- 
driicklich die alleinige Haftung fiir die Einhaltung aller 
baupolizeilichen Bestimmungen ubernommen hat.
Der Architekt w iirde hóchstens mithaften, wenn so offen- 
sichtliche Schaden vorlagen, dafi er sie ais Bauleiter hatte 
bemerken und riigen mussen, ohne erst besondere Unter
suchungen anzustellen.
2. Nun ist es aber der Architekt selbst, der durch Be
nutzung der fehlerhaften Einrichtungen zu Schaden ge- 
kommen ist. Hier kónnte ein Mitverschulden am eigenen 
Schaden vielleicht aus dem Gesichtspunkte des § 254 BGB. 
in Frage kommen, wenn der Architekt nicht die nótige 
Vorsicht hat walten lassen, die normalerweise von jeder 
auf dem Bau beschaftigten Person beim Betreten der 
Baueinrichtungen erwartet werden darf.
Das hat aber mit den Funktionen des Bauleiters an sich 
nichts zu tun; man wird lediglich von ihm ais Fachmann 
vielleicht ein hóheres M afi von Aufmerksamkeit f iir  seine 
eigene Person wegen seiner Kenntnis der Gefahrmóglich- 
keiten erwarten durfen.

Rechtsanwalt Dr. Paul Glass, Berlin
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Bunker des  G asw erks  Dresden-Reick

Die Dresdner Gas-, Wasser- und Elektrizitatswerke A.-G. 
(Drewag) errichtete in ihrem Gaswerk Reick eine Kohlen- 
mahl- und Mischanlage zur Verbesserung des Vergasungs- 
erzeugnisses und zur Erzielung eines guten Handels- 
kokses aus dem Betrieb der kontinuierlichen Vertikal- 
kammerofen. Der Betriebsvorgang spielt sich folgender- 
maflen ab: Die im W aggon ankommenden Kohlen
werden uber das Zweiggleis nach einem Schaukelkipper 
geleitet und in die darunterliegenden Bunker entleert. 
Aus diesen w ird die Kohle mittels Plattenwand ab-

gezogen und einem ansteigenden Gummiband uber
geben. Dieses fuhrt die Kohle zu einem Magnetscheider, 
der anhaftende Eisenteile aussondert. Von da aus wan- 
dert sie auf einem Fórderband nach dem Maschinenhaus. 
Hier scheidet ein Feinsieb die Kohle unter 6 mm Korn- 
gró fie  aus und ein G robbrecher zerkleinert die gróberen 
Sorten auf 40 mm Korngrófte. Vom Brecher lauft die 
Kohle nochmals uber ein Feinsieb, um die beim Brechen 
anfallende Feinkohle abzusondern. Nach Passieren 
dieses Siebes w ird  die Kohle nochmals einem Feinbrecher

Architekt D ip l.-lng . O tto  Róder, Radebeul

973



Logeplon 1 : 
Schnitte auf

974



ubergeben, der sie auf die gewunschte Korngrófte 
von 8 bis 10 mm zerkleinert. Ein Plattenband 
fuhrt das aus dem Maschinenhaus anfallende Er- 
zeugnis dem Vertikalbrecherwerk zu. Dieses uber- 
gibt die Kohle den uber den Bunkern liegenden 
Verteilungsbandern. Das Bunkergebaude enthalt
9 Bunkertaschen fur die yerschiedenen Kohlensorten. 
Unter den Auslaufen befinden sich Drehteller mit 
verstellbaren Abstreifern; diese teilen die Kohle in 
dem gewunschten Mischungsverhaltnis einem ge- 
meinsamen Fórderband zu. Am Schlusse des 
Bandes liegt eine Mischschnecke, die die ver- 
schiedenen Kohlensorten innig durchmischt. Das 
Mischgut wandert uber eine automatische Waage 
nach den Bunkern des Ofenhauses. Der den 
Kohlenlagerplatz bedienende Portalkran kann im 
Bedarfsfalle die Kohlen mit einem Ausleger un
mittelbar vom Lagerplatz in die auf dem Dache 
stehenden Aufgabebunker befórdern. Das Bunker
gebaude ist in Eisenbeton ausgefuhrt und auf 
Einzelfundamenten in gutem Baugrund gegrundet. 
Die Bunker sind ais raumliche Tragwerke aus
gefuhrt, d. h.( die gesamte Tragkonstruktion ist in 
die Trichter und Wandę verlegt. Dadurch ist 
es móglich, das Gebilde den statischen Verhalt- 
nissen besser anzupassen. Die an alteren Bunker- 
bauten aufien sichtbaren Rippen und Pfeiler fallen 
daher weg. Mit Rucksicht auf die Stutzmomente 
der Wandę sind die Ecken durch Vouten versteifr. 
Das Fassungsvermógen eines Bunkers ist 150 t. 
Innen sind die Taschen mit 2Ji cm starken Spalt- 
klinkern ausgekleidet. Das die Brecher enthaltende 
Maschinenhaus ist unabhangig vom Bunkerbau in 
Stahlskelettbauweise errichtet und ebenso wie die 
kleinere Wendestation und das Waagehaus durch 
freitragende 8 cm starkę Eisenbetonwande ver- 
kleidet. Zwischen Bunkerbau und Maschinenhaus 
steht eine zweiarmige Aufientreppe; sie ist nicht 
mit den Gebauden verbunden, ihre Tragkonstruk
tion besteht aus zwei Mittelpfeilern mit Krag- 
tragern fur Podeste und Laufe. Samtliche Beton- 
flachen sind schalungsrauh geblieben und mit 
einem Fluat gestrichen. Die Skelettbauweise ge- 
stattete die Anordnung grofier durchgehender 
Fenster mit Rohglas an den geeigneten Stellen. 
Die zwischen den Fenstern liegenden Pfeiler des 
Maschinenhauses (Peinertrager) sind mit U- bzw. 
L-fórmigen Betonformstucken verkleidet. Die Eisen- 
betondacher der Gebaude kragen weit uber die 
Umfassungswande aus und bilden den Hauptsims. 
Die Dacheindeckung besteht aus teerfreier Pappe 
mit ausgewalzter Kiesschicht. Auf eine Dachrinne 
wurde verzichtet.

F HP i—--- ----- ----[----------- „ A
D .

Einzelheit do j Gesimses am Waagonhaus. 1 : 50
Linki: Ansicht, recłits: Hóhenschnitt, unten : Grundrifi Brustungsfeld

O b en : Die Treppe zwischen Maschinenhaus und Bunkergebaude. Unten: Die 
Trichter im Bunkergebaude
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Bunkergebaude 1: 250

M-s

Haus in R iederau  am  A m m ersee
Baugestalter Dipl.-lng. Carl August Bembe, Munchen

976



977



Haus in Schlattan bei Partenk irchen
Baugestalter Dipl.-lng. Carl August Bembe, Munchen

I

C I r*t
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I

Einfugung des Hauses in die Landschaft (Aufnahmen C. A. Bembć, 
Munchen). Die Konstruktion des Hauses: Schalung aufien 24 mm 
mit Deckleisten, sodann Pappe, Holzriegel 12 mai 12, Pappe aus 
Celotex 2 cm. Fuflboden: Linoleumbelag auf 3 cm Zementestrich, 
12 cm Beton 1 :9  und 20 cm Kiesbeton 1:12
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Ehrenmal bei K em pten  im Allgau

Baugestalter: Regierungsbaumeister 
Dipl.-lng. Otto Mauler, Kempten. 
Bildhauer: Ludwig Eberle, Munchen

Das Mai fur Kónig Ludwig II. Im Innern die Busłe 
des Kónigs. Auf der Ruckwand auften das baye- 
rische Wappen ais Fresko (Aufnahmen V. Knoll- 
Muller, Kempten)

Lageplan des Ehrenmals auf dem 
Burgstalle zu Kempten 1 : 400

Ju«aW
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N e u e re  Bucher
D e r  A u f b a u  d e s  ó s t e r r e i c h i s c h e n  S i e d l u n g s -  
w e r k e s. (Osterr. Kuratorium fiir Wirtschaftlichkeit, OKW-Ver- 
óffentlichung 14.) Bericht des OKW-Arbeitsausschusses „Innen- 
kolonisation". 8'1. 192 S. Wien 1933. Julius Springer. Pr. 5 R M .— 
Zur Ermittlung der fiir die praktische Durchfuhrung landwirtschaft- 
licher und vorstadtischer Siedlungen notwendigen Mafinahmen 
hat das Osterreichische Kuratorium fiir Wirtschaftlichkeit gegen 
Ende des Jahres 1931 Vorarbeiten in die Wege geleitet. Ein von 
ihm einberufener Ausschufi aus Vertretern aller mafigebenden 
Organisationen und Stellen hat sich der Miihe unterzogen, 
Grundsatze aufzustellen, die die Siedlungsbestrebungen in die 
richtigen Bahnen lenken und die Durchfiihrungsmóglichkeiten der 
Siedlung untersuchen sollen. Der Bericht iiber das Ergebnis dieser 
Untersuchungen ist in der vorliegenden Abhandlung veróffent- 
licht. Er weist iiberzeugend die Notwendigkeit einer starken 
Binnensiedlung in Osterreich nach und macht eingehende Vor- 
schlage zur Landbeschaffung, zur Aufbringung der Mittel, zur 
Schaffung der gesetzlichen Unterlagen und zur Organisation, w o
bei die Erfahrungen, die in Deutschland bisher gemacht worden 
sind, verwertet wurden. Von Interesse sind fur uns insbesondere 
die Anderungen, die sich aus andersgearteten Verhaltnissen 
gegeniiber uns ergeben: die Schwierigkeiten der Landbeschaffung 
scheinen noch erheblich starker zu sein ais bei uns, da Osterreich 
weitgehend auf Odland angewiesen ist und dessen Meliorierung 
sehr hohe Kosten erfordert. Auch die ernahrungswirtschaftlichen 
Grundlagen sind anders, da eine Deckung der Fett- und Butter- 
erzeugung ausschliefilich aus dem Inlande móglich ist. Ebenso 
ergeben sich geanderte Folgerungen fiir  die Finanzierung. Die 
Arbeitslosenunterstiitzung und der Freiwillige Arbeitsdienst sollen 
weitgehend herangezogen werden. Auch Vorschlage fur Steuer- 
befreiung und Befreiung von baupolizeilichen Bestimmungen usw. 
sind gemacht. Besonders interessant ist ein Uberblick uber die 
Siedlungsbestrebungen und Erfolge in den iibrigen europaischen 
Siedlungslandern. Auch die zahlreichen beigegebenen Ab- 
bildungen sind von Interesse, da sie einen guten Einblick in die 
Art der Durchfiihrung sowohl der landwirtschaftlichen ais der 
Stadtrandsiedlung in Osterreich und die Arbeiten des Freiwilligen 
Arbeitsdienstes geben. Das Studium der Abhandlung kann daher 
auch allen deutschen Fachkreisen empfohlen werden.

Dr. Schmidt, Berlin

R e i c h s b a u d a r l e h n  f u r  E i g e n h e i m e  (Handbiicherei 
des Wohnungswesens, Heft3). Von Reg.-Rat Dr. Fischer, 8°, 48 S., 
Eberswalde-Berlin. Verlagsges. R. M iiller m. b. H., Pr.: 1,95 RM. 
Ein aufierordentlich wichtiger Schritt in der Wiederbelebung 
unserer Bauwirtschaft war die Bereitstellung von Reichsbau
darlehn fiir  Eigenheime. Uber die naheren Durchfiihrungsbestim- 
mungen, wie iiber alles Wissenwerte fur den Erhalt eines Reichs- 
baudarlehns, unterrichtet eingehend diese Schrift. Der Verfasser 
gibt einen ausfiihrlichen Kommentar, der es jedem Siedler, jedem 
Bauunternehmer und jeder Baubehórde leicht macht, sich Klarheit 
iiber den zu beschreitenden Weg zu verschaffen. Samtliche Vor- 
drucke, die bei der Antragsstellung fiir  den Erhalt eines Darlehns 
zu verwenden sind, liegen ais Muster dem Hefte bei.

R e i c h s z u s c h i i s s e  f u r  I n s t a n d s e t z u n g s -  u n d  U m - 
b a u a r b e i t e n .  Von Min.-Rat Dr. Ebel. (Heft 1 „Hausbiicherei 
d. Wohnungswesens".) 8°. 32 S. Eberswalde 1933. Verlagsges. 
R. M iiller m. b. H. Pr. 1,15 RM. —
Das Heft bietet neben dem Text der Durchfiihrungsbestimmungen 
fiir die Gewahrung eines Reichszuschusses iiber die im Titel an- 
gefiihrten Arbeiten einen ausfiihrlichen Kommentar. Beigegeben 
ist ihm gleichzeitig ein Antragsformular.

D ie  d e u t s c h e n  V e  r m i e t e  r u n d  M i e t e r ,  H a u s -  
u. G r u n d b e s i t z e r ,  B a u s p a r e r ,  B o d e n r e f o r m e r ,  
H e i m s t a t t e r  u n d  S i e d l e r .  Von Otto Sommer, Efilingen 
a. N. 8°, 232 S., Efilingen a. N., Wilh. Langguth, Pr.: kart. 3,90, 
Ganzl. 4,90 RM. —
Der Verfasser behandelt die heute iiberaus wichtigen Fragen 

Rmi- Wohnunas- und Siedlunpswesens in Deutschland. Das

Buch ist nicht in Kommentarform geschrieben, aber trotzdem von 
wissenschaftlicher Bedeutung. Die auf dem Boden der Praxis 
stehende Darstellung ermóglicht es, das Gebiet weiten Kreisen 
vor Augen zu fiihren. Auf den neuesten Stand der Gesetz- 
gebung, Rechtsprechung und Verwaltung gebracht, ist in ihm das 
biirgerliche Recht, das óffentliche Recht, insbesondere das Sied- 
lungsrecht und das Wohnungszwangswirtschafts- und Notverord- 
nungsrecht verarbeitet. Das Wohnungs- und Mietrecht und die 
verwandten Gebiete haben durch das vorhandene Werk auf- 
gehórt, eine Geheimwissenschaft zu sein.

D e r  E i s e n b e t o n .  Seine Berechnung und Gestaltung. Von 
Prof. Saliger. 6., erganzte Auflage. 680 S. m. 543 Abb. u. 
146 Zahlentafeln. 8°. Leipzig 1933. Alfred Króner. Pr. geh. 
26 RM, Leinen geb. 28 RM. —
Die Grundeinteilung der friiheren Auflagen ist beibehalten. Im
1. Abschnitt sind die Materialfragen behandelt und dabei die 
neuesten Forschungsergebnisse mit hereinbezogen oder wenig- 
stens angedeutet. Der 2. Abschnitt „Festigkeitslehre" bringt im 
wesentlichen die Spannungsberechnung und Dimensionierung. 
Durch den standigen Hinweis auf die einschlagigen Versuche 
wird der Leser immer wieder erinnert, daG der Eisenbeton sich 
vornehmlich auf Empirie aufbaut und da6 Probleme, die noch zu 
lósen sind, weniger durch mathematische Ableitungen ais durch 
entsprechende Versuche gelóst werden miissen. Der 3. Abschnitt 
„Gestaltung" ist in der Hauptsache der Berechnung fast aller 
Yorkommender Bauglieder aus Eisenbeton gewidmet. Der aus- 
iibende Statiker wird es dankbar begriiBen, dafi die theoreti- 
schen Ableitungen bereits in fertige Gebrauchsformeln um- 
gewandelt sind, dereń Gebrauch durch ausgerechnete Zahlen- 
tabellen noch wesentlich erleichtert wird. Im Anhang schliefilich 
ist ein Auszug der neuen Bestimmungen des Deutschen Aus- 
schusses fiir Eisenbeton und, sehr gekiirzt, auch der Berechnungs- 
grundlagen fur massive Briicken (DIN 1075) enthalten. Streben 
des Verfassers war es wohl, alle Fremd- und Lehnwórter durch 
deutsche Ausdriicke zu ersetzen, wodurch manchmal fiir  uns 
ungewohnt klingende Wortgebilde entstanden sind. Der Vorzug 
dieses Werkes gegenuber anderen ahnlichen liegt vor allem 
darin, dafi alle einschlagigen Fragen des Eisenbetonbaus in 
einem einzigen Band zusammengefafit sind. Es ist das Verdienst 
des Verfassers, alles Wichtige kurz aber erschópfend und mit 
Klarheit und Scharfe gebracht zu haben. Neben dem Ingenieur 
wird dieses Werk auch dem Architekten, der sich heute mehr 
denn je mit den Materialfragen sowohl wie mit der Berechnung 
des Eisenbetons befassen mufi, ein sehr wertvolles Lehr- und 
Nachschlagebuch sein. Dr.-lng. H. Bórner, Munchen

D a s  Z u s a m m e n w i r k e n v o n  B e t o n  u n d  E i s e n  i m 
E i s e n b e t o n s t i i t z e n b a u .  Von Baurat Dr.-lng. Bruno 
Bauer, Wien. 8°. 64 S. m. 22 Abb. Wien I. Gerold & Co. 
Pr. 3 RM. —
Das Heft ist eine Kampfschrift gegen Emperger und das 
„Additionsgesetz" und fiir  die dem Verfasser patentrechtlich ge- 
schiitzten ausgesteiften Umschniirungsgerippe. M it grofier Sorg- 
fa lt werden Aufierungen bekannter Forscher und Fachleute zu- 
sammengetragen, die die zur Zeit noch herrschenden Meinungs- 
verschiedenheiten iiber das Zusammenwirken von Beton und 
Eisen bei der Ubertragung der Stiitzenlasten kennzeichnen. Nach 
der Auseinandersetzung mit dem Additionsgesetz bringt der Ver- 
fasser die eingehende Erórterung der seinem Bewehrungssystem 
zugrunde liegenden Anschauungen und streift dabei die in diesem 
Zusammenhange von Saliger durchgefiihrten Versuche. Das Ziel 
des Buches ist, die Beschrankung der Bewehrungsziffer bei 
Stutzen zu beseitigen. Man w ird die Darlegungen des Verfassers 
mit Interesse lesen, auch wenn man sich nicht von allen Griinden 
iiberzeugt fiihlt. Gerhard Mensch, Berlin

B a u e n  i n H o l z .  Blockbau, Fachwerk, Plattenbau und Halien- 
bau. Von Dipl.-lng. Hans Stolper. Gr. 4°. 148 S. m. 68 Konstruk- 
tionstafeln und 130 Abb. Stuttgart. Julius Hoffmann. —
W ir hatten wiederholt Gelegenheit, die ausgezeichneten „Sau- 
biicher" des Hoffmannverlages zu loben. Nun bringt der riihrige 
Verlag einen 14. Band iiber Bauen in Holz heraus. Neben ein- 
leitenden Ausfuhrungen iiber den Baustoff Holz, iiber Werkhólzer



id uber Konstruktion und Gestaltung zeigen eine Fulle von 
Dnstruktionsblattern Beispiele von verputzten und verschalten 
ichwerkbauten, Giebelausbildungen, Turen, Fenster, aufierdem 
)rdischen Holzbau. Die Seele des Buches sind Bildbeispieie 
ter und neuer Holzbauten, und zwar Blockbau, schwedischer 
attenbau, nordischer Bohlenbau, Fachwerk mit Verscha!ung und 
it Verschindelung, Giebelausbildungen, Fachwerk verputzt und 
Iderweise verputzt. Man wird im Herzen troh, wenn man diese 
>rbildlichen Bauten ansieht. W ie stark dient doch das Gestalten 
;r Erhóhung der Lebensfreude. Auch schóne Brucken und 
jeicherbauten sind an neuen und alten, durchweg erlesenen 
;ispielen gezeigt. Lehrreiche Beitrage uber Holzverbindungen, 
ser die statischen Grundlagen von Hallenbauten und Konstruk- 
Dnsblatter von Hallenquerschnitten beschliefien das Buch, in 
im alles Wesentliche uber das Bauen in Holz gesagt ist. Man 
inn den Verlag zu dem gliicklichen W urt nur begliickwiinschen.

Heiss

ber die 25 E i n f a m i l i e n h a u s e r  d e r  H o l z s i e d l u n g  
m K o c h e n h o t  in Stuttgart, die von den meisten Baufach- 
attern besprochen worden ist, gibt der Verlag Julius Hoffmann, 
uttgart, noch eine zusammenfassende Dbersicht mit etwa
10 Ansichten und Planen heraus.

n e r g i e w i r t  s c h a f t u n d  M a s c h i n e n v e r w e n d u n g 
n S i e d l e r b e t r i e b  von Dr.-lng. A. Gorsler und Dr. 
Tróscher mit einem Vorwort von Prof. Dr. Ries. Heft 37 der 

(TL-Schriften, Format DIN A 5, Beuth-Verlag. Berlin 1933. Preis 
80 RM. —

ir den Baufachmann ist besonders der Aufsatz von Dr.-lng. 
. Gorsler iiber „Energiefragen im Siedlerbetrieb unter beson- 
srer Beriicksichtigung der Elektrizitat" lehrreich. Seine Unter- 
ichungsergebnisse iiber die Wirtschaftlichkeit der „elektrischen 
edlung", der „Petroleum-Siedlung" (Verbrennungsmotor und 
:troleumlicht) und der „Gópel-Siedlung" zeigen deutlich, daft 
e elektrische Siedlung in der bisherigen Form kaum noch eine 
cistenzberechtigung hat, sie lehren aber auch, daG durch ver- 
nfachte Installationen Ersparnismóglichkeiten vorhanden sind 
jenso wie z. B. durch genossenschaftliche Benutzung der Dresch- 
aschinen u. dgl. m. Bei der Ausnutzung aller Móglichkeiten 
;tragt die Verbilligung der elektrischen Siedlung je Vollbauern- 
slle 1000 bis 1300 RM. Das ist eine bedeutungsvolle Summę 
Anbetracht der Tatsache, dafi Ersparnismóglichkeiten bei den 

ebauden und der Beschaffung des lebenden lnventars kaum 
ehr gegeben sein diirften. Der zweite Aufsatz von Dr. Tróscher 
ihandelt die Ersparnismóglichkeiten beim toten lnventar und 
sndet sich in erster Linie an den Siedlungsfachmann. Zur Be- 
hrung ist aber auch dieser Beitrag fiir  den Architekten ebenso 
:eignet wie das Vorwort von Prof. Dr. Ries, in dem die Sied- 
igsform, das Siedlungsverfahren und die Wirtschaftlichkeit der 
sdlung kritisch betrachtet werden. Rasch

i i n g e r s t a t t e n  u n d  J a u c h e g r u b e n .  Von Werner 
Drds, Parchim. Heft 2 der Reihe „Bauen auf dem Lande". 2°,

S. m. 41 Abb., Berlin 1933, Bauwelt-Verlag, zum Preise von 
RM. —
3S Heft bringt auf 32 Seiten mit 41 geschickt zusammengestellten 
izelplanen und vorziiglichen Lichtbildern eine Dbersicht uber 
e Gewinnung des Stalldiingers, seine Lagerung und Aufberei- 
ng auf der Diingerstatte sowie iiber die gebrauchlichsten 
ingerstatten und die Jauchegrube. Es liegt im Wesen solcher 
irzschriften, dafó man von ihnen keine abschliefiende Behand- 
ng des Gebietes weder von der landwirtschaftlichen noch bau- 
chnischen noch wirtschaftlichen Seite verlangen kann. So wird 
iter anderem eine bevorzugte Behandlung der einfachsten, 
lligen, zweckmafiigen, kleinen und mittelgrofien Diingerstatte 
id ihrer Bedeutung fur die landwirtschaftliche Siedlung, ferner 
e Beriicksichtigung des wirtschaftlichen Zusammenhanges der 
uchegrube mit der Diingerstatte vermiflt. Immerhin kann das 
sft ais weiterer Beitrag zur Aufklarung iiber die mit der Be- 
irtschaftung der wirtschaftseigenen Diingerstoffe zusammen- 
ingenden technischen Fragen begriiflt werden.

Oberreg.-Rat Herbert Hoffmann, Munchen

n t r i e b s v e r h a l t n i s s e  u n d  K r a f t e s p i e l  an  
a c k e n - S t e i n b r e c h e r n ,  i n s b e s o n d e r e  a n  G r o f i -  
e c h e r n .  Von Dr.-lng. Alfred Bonwetsch. (Heft 5 der „M it-

teilungen des Forschungsiristiruts tur Maschinenwesen beim Bau- 
betrieb". Herausgeber Prof. Dr. Garbotz, Berlin.) 2". 41 S.
22 Tafeln mit 101 Anlagen und 8 Abb. Berlin 1933. Kommissions- 
Verlag VDI-Verlag G. m. b. H. —

Auf Grund jahrelanger sorgfaltiger Versuche klart das Heft eine 
Reihe von Fragen, die bisher im Brecherbau offen waren. Fiir die 
Auswahl der Antriebsmotoren, die meist zu stark bemessen wur
den, werden zuverlassige Anhaltspunkte angegeben. Dem Kon- 
strukteur bietet das Heft eine genaue Aufklarung der im Brecher 
wirkenden Krafte und ihres Verlaufes, namentlich auch in der 
vorher meist nach unsicheren Erfahrungswerten bemessenen Zug- 
stange. Die Reibungsverhaltnisse, denen friiher zu wenig Be- 
achtung geschenkt wurde, sind ebenfalls griindlich erforscht wor
den. Die festgestellten hohen Reibungsverluste weisen auf die 
Notwendigkeit hin, in Zukunft die Brecher mit Kugel- oder 
Rollenlagern auszuriisten, um die Strom- und Schmiermittelkosten 
zu senken. Sowohl der Brecher bauenden wie der sie benutzen- 
den Industrie w ird die fleiOige und griindliche Arbeit wertvolle 
Dienste leisten. Dr.-lng. Heilmann

D a s  P o l s t e r m ó b e l .  Von Prof. Adolf G. Schneck, Stuttgart. 
(Das Móbel ais Gebrauchsgegenstand, Bd. 4.) 4°. 89 S. mit
228 Fotos, 39 Maflzeichnungen. Stuttgart. Julius Hoffmann. Pr. 
kart. 10,50 RM. —
In ahnlich umfassender Weise wie hier ist noch niemals ein Uber- 
blick iiber das Thema Polstermóbel geschrieben worden. Das 
Materiał und die Herstellung von Flach- und Hochpolstern wird 
in auBerordentlich anschaulicher, eigentlich vorbildlicher Weise 
in Bild und Schrift geschildert. Eine Darlegung der Grundformen 
und Beispiele von Hockern, Stiihlen mit Polstern, Sesseln ohne 
Armlehne, mit gepolsterter und ungepolsterter Armlehne, von 
Sofas, Liegesofas, Liegesesseln, Korbsesseln und Autopolstern 
schlieGen sich an. Die Auswahl bietet bezuglich der Gestaltung 
weniger eine straffe Haltung, sondern in engerem Rahmen mehr 
eine lehrreiche Auslese. Das Buch ist ausgezeichnet. Heiss

K u n s t  u n d  L e b e n  1934. Ein Kalender mit Zeichnungen und 
literarischen Angaben. Berlin-Zehlendorf. Verlagsbuchhandlung 
Fritz Heyder. Pr. 2,90 RM. —
Wie in den 25 Jahren zuvor, so ist der langersehnte Kalender 
auch fiir  das Jahr 1934 erschienen, der Kalender, der in jedem 
Jahre wieder aufs neue gefangennimmt, der uns uber das Kunst- 
schaffen der Gegenwart so gut unterrichtet, kurz eine Zusammen- 
fassung alles Lebendigen und Wesentlichen sowohl auf dem Ge
biete der Graphik wie der Dichtung darstellt. Er ist der Kalender, 
der wirklich echte Kunst in W ort und Zeichnung ins Volk tragt.

Koe

S p e r r h o l z  i m W o h n u n g s b a u .  Die Forschungs- und Be- 
ratungsstelle fiir Sperrholz gibt eine Broschiire heraus, die sich im 
Gegensatz zu der friiheren Schrift „Behandlung und Weiterver- 
arbeitung von Sperrholz" an das Publikum wendet. Es wird zu- 
nachst die Herstellung und Verkleidung von Wanden, Nischen 
und Decken beschrieben, hierauf fo lgt ein Abschnitt uber Wand- 
schranke und Einbaumóbel; daran anschliefiend kommen die 
verschiedenen Sperrholzturen, durchbrochenen Turen, Heiz- 
kórperverkleidungen, Treppengelander usw. zur Besprechung. 
Den SchluG des Biichleins bildet ein Abschnitt iiber den Umbau 
von Wohnungen und Móbeln; hier wird gezeigt, wie sich mit 
Hilfe von Sperrholz die vielseitigsten Vorteile erzielen lassen.

„R i c h t i g i n s t a 11 i e r e n !" Von Dr.-lng. M. Mengering- 
hausen unter M itarbeit von Dr.-lng. G. Ehlers. Berlin 1933, 
VDI-Verlag G. m. b. H. DIN A 4, 8 Textseiten sowie 54 Tafeln 
mit 300 erlauterten Abbildungen. In prakfischer Mappe 7,50 RM. 
Die Veróffentlichung erfiillt die Aufgabe, dem Baugestalter bei 
seiner Entwurfsarbeit hinsichtlich der Unterbringung der In- 
stallation behilflich zu sein. Die Hauptprobleme werden auf eine 
Reihe typischer Falle zuriickgefiihrt und das Wesentliche an aus- 
fiihrlichen Beispielen gezeigt. Die langjóhrige Tatigkeit des Ver- 
fassers ais Sachverstandiger bei gemeinniitzigen Baugesell- 
schaften, Gerichten und stadtischen Werken, seine Zusammen- 
aibeit mit fiihrenden Architekten und seine bemerkenswerten Er- 
folge hierbei geben die Gewahr, daG die Beispiele nicht am 
griinen Tisch entstandfin sind.


