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Architektur,. An^l.ililuti^' . Ji;!

— Wien. \V<ildl.dirlsli.iU!> d.

lubiliiuu>A-Sltftlia«4 . . $80— Wiener Xenitadt Br.
Kirche 44OV 7l6

— \V il Uli. 1 sii n I : Künst-
lerische Hcbuns (IcrHaut-

63«

Wettbewerbe.
Zirl hei Tnn«bni.:k. W'ie-

iitTilLifL.tU .... 4^.V

— Zoppot KuiauUgen ^iiS, vV>

Wkdwrarbmi 2irl la
'

Hwl_« » . ... . sjj

LFimnlm 407»
— der Saalbwe 476
— •ArbcilenauTderAkmpollf

von Athen 710
Wien. intirri lt. .\rohi-

tcktcn-KniijjreH 711», (»54

CMavreder) . . . 07», ti7S

Wiesbaden. Villa Iten kell .411
Wohnhlnacr tarBcunle der

Stadt. Garrcriir In Cnln-
Khrctifcld («j»

Wohnhaus Ka< -»r. IVtlin.

Hildcbr^iiU •.SlrsiUc 505».

— E. Kavier in CBliiLW
54s» it«j:L— ron GaUco In I)iis»elil<'rt

— Haittiann (JEMtm^^^^*

Seile

Wohnbaua. SchloB Malicn-
eck bei KiaiUire . b^ii»

— HnokiM Gr.-R«abln 473**
— Hnlcell in Wieabaden . 41

1

Württembarc. Gluwastcr-
\et»orgttliB 1147

Wttrsburc. Haiipt>ZolUaii

«09*.«ti*

Zement, .\hwa^^vr 'Hammel-
kaniü in <J^llJ1Jtiiek und
dican dem H'lhcn beobach-
teten /xTslorungcn durch
i^'hweiels. .Monr- u. Grund
»jsser 4h(i», 47^», Jil, J»»»

Zerstörung; v 011 Z«iiienl-Ka-

nalisations^Bauten in Oa-
nahrtlck 466», 473*, Jll, $M*

Ziegel. Aufrrerauhte Mnst'hi-

nenttcine 446— ätTeillneen an» dem 2ic-
dfaau (HataK) .... 463

Zirfin TiroL Wiederaufbau $32
ZoIlamtB-nebiudc in Wur/-

l''.irg . . . . t««)*, 64 1*

Zürich. TmgctkUlfBnjSIAi'ilin"'

INilytedinilaiNi . . . . 511R
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Besondere Bildbeilsgen.

IJic Kesth.ille in 1 ..md.iu i'i il; I in'lWi Si.il linJUM h.ild n S, 357 26, Widiidi.iu» >.)ti 1 ;.ihlvii in 1 »üVM.ldori, 1 IiiJliiw uuIl

Bremer Diele auf der Kiin>t^;iwcrl>e • .AiiMtcIlunn in IT, Villa dei Herrn Diel in ("öln-I.indenlhal, Uale . . .

Dresden .......n 305 28. N-'nckenln-r^iMhe Siiltung in Frankfurt a. M. Xatur-
Verwaltiin?>gili. der K-iM i. li.iuycwrrka.Reruiigenaucn- hi»l<iri»'he> .Muteuiu und Bibliuthck .

_

«rhafi in Mütu Ik n rTr>'|>[>i.'nlkaui I , . . ., 3S1 ig. Mcogl. l nterc TiepflCIlballc dc* NalurluätW. MllMumi
„l'in iSmr . i^..r<v m Leiiuii; und I Iii ilk in Leiden ., 3S<j 3a Ktamten -Wnhnhiiwer der «lidt Gwawifc» ia COla-
.VussteJIuuk! Mülicbcn lOoK. llaaptvinj;.>ng . . . . „ 3if7 KUrcnleltt

Tüadlschloi in CaticL Tainwal •• 41} Ji- I laniil-Zollamli.<icitlkade ia Wurfburü
AutttellunR in Afttncben. KBmtler-Tlieater 4JI 32. fJmBnderTobel-Brik-lsc bei Teufen fAp|iciiAell) Scbwrii
l)ti(,-I. I i d de» Ha<iptrt>taurant> 4.0 1 KüMunmn)

.\U5.sIcn;ing-.r.iui:i MUi K.utli AI'. ,. 433 i,;,. K^l. llolthc'.iter für .siutlg.irt, ICritw. I.iltiu-inn ....
Stadtp.iik für Hauibui);. bntw. \ot\ l'ruU M. Lttugt'r ,. 44<i >chioU M.ilscueck Ijei Kradiurt; lu Ot>.. l{.i\ein iH.dlei

Dannys alle Bauten M jj. Gmdnder Tobct-ürUcke bei Teufen, ^hwei'i ....
Terbnix'hc Hoclisrhule in Darmiladl „ 461 Jb. Kcbauungspla» de( südlichen Festun){»K*^l'>"<'c» der Stadt
Stubcnrauch-RrUrke Bber die Spree in <>t>crsch'lne»eide „ 469 Glogau
Bauausstelluug in Stuilj^t — li.ius der Mi<bcltabrik.<nten „ 489 37. K|;l. Hofthealer lUr.SiMngarl, Rntw.Srbin«Mii..<ible1ieKn
AuMtellung in München. Ausstellancsraiun U;irth ^ To. ., 407 yS. Maricnstifl In I m]^

Haas Kajaar Ü Uerhn. lilldcbnadiSlr. ta, Diele . . Vi- llrutincn .im <lcr ~-u.ii:c „Aiu -^ huU in I II iiliuri; . .

Des;;!. Speiteaaal 513 40. Aus>ilellunj;shallc in Liscnbcttm in .Muiiv l.cu ....
Aufteilung München — r.ajihof und Biertrilltebalt . ,. 517 41. Klu»tcrpfurte in Koni und l"-irtie .lus St. Micbcle . .

Frauengassc in Daiiiig

.

,. 525 42. Halle im Hauüe de« Herrn Dr. Simon in Merlin . . .

Landes-Heil- und Pflege-.\n statt bei Herborn 5.33 4.v Oekononiic- und Vetwaltijii;;--< :cl>,iu fc a.ii dem r.mi-

WobahausKayserinBerlin.IiiliJebr.ind-Str. 10, ?pei»e».ijl ^41 Kl. Hüttersdorf bei 't |id-..i:iii--'.L.iil lu :i

n E. Kayser in Ct>ln a. Kh-, Diele ^45 .14. Da.» .\larki->.i he l'rovin/i.\l-.Mu4nini m Berlin {Ansicht

n desifl. „ . . . . . •! WalUtraflej , .

MiMcuni ittr tiroli»rbc \ vlk*kunit u> Innsbruelc $61 4^. De»gl. (Kaum Ifir kirchliche Altertttnieri . . . . .

WoludMU nm Gahlen in Dttaieldari, Dicic . ...» $69 46. Desgl. (Kaum fir Imiutga- und Zunfucichen) . . .
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BEILAGEN ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG
XLU. JAHRGANG 1908, D. HALBBAND, JULI-DEZEMBER.

InhAtts-Venddinit, Orts- und Sachregister.

(Om Mit * biaaieliMim Mimilimgca fiiiil Abbadugm lii|fil|gt)

Abwässer-AI rltitiiiii; »Inn h
Zi IUI tiir .'Mr-K.iri ilf U>S, rSS

Aecrplen. < •cUlinluiig ilvr

Kuiwl-UnkiniUcr . . ..4(11$— Eiioibahn tob Kairo bb
mm Klip

AlmnftcinnKIri-hcnr iiwiK'v i\j

AmCfika. Eiu Palast livt

tmmSk. MoMoeiOohlria tob
— GroAc Kanal •räbte in

Nordamerika . . . u>2. 174
Anstrich mit ' >. hscnl^lut .

Arbeiter - Woluninccn Lk'I

BiidaMtt 110

ArdlilMt bczw. In);enti.-uf<

Seieichni'rn; n:. ht gcscUl.

KcacbUti!
• Raftpfliclil il. A. für Feh-

Irr ifcr IUunu«{Ulirunf; hei

NacbläMiekrit . . III, 140
beiNicnlbrai'liluii^' iIli

liaupoliicit. Vorsi-hrilirn . tyij

Ik'ilr.tiisiiilh In tut ll.iiiil-

w i Tl,>kjimmr 14»)

Aecheraleben. Krstchurn-
HaUik 194

Athen. Stra6enanla)^n oin
dir AkroiHilii , . . 166

— Wu'ilfrhcr'tcUuii^; .iin

Kn-i'hlbclun und an den
Propj-läen 162

AuftOxe. FMOBOiltnrctlw
für PcTsoMnmlidn' . 177*

Augaburf. KlaHnrohnniiga-
bau it)4

Ammbungen am Palwt
— dilTbeocTnrirhrnRiircrirta l(i<>— *m PttlasI df> 1 >ii>klt'liaii

in Spalalo 174
AundhinK- Uaukunst-A. in

• 4 • •

BlekereL mune t. daoeni-
dcn Aufenthalt vi.n Mcn-
»chcn i,V>, lt>7

Badeanatalt. >udlbiatt in

Lndwigtbursr . . . . 174
Bahnhofe in Raden. Bau-

129— in Mala 142
Krwcitcruni; d. K;int;ur-H.

MUhlarkir IV)

-CiiiImu III < tt-nt . . , iS^y

Bauerlaubnia, lirundt.' lUr

Ablehnunt; dtr . . ii'>. i?'-

Ih'I Hcr».ldlnn^ ciricT I'"in-

liiMiuij; .>r. .k r ^tr.iUi- i'v^

BaugerüattwIUT, U'nrnloxrr

*ea Srhacil .... 149*
Bnokenebiikllon.FuSbMim*

IhUrljHntr. \ni nicht
1JI.1-. T^,.. 1:1 ruri \ ill«« . , 112
U cUi>uuliU'< Ii <u Dedian
und \VSndcn . . . . . II3

BaumanKel. Ku^^'friit nir

llescitiyiiiiu . . . /i>4

Baumaterialien - rn-ivt' in

Kcriin Uj6, 1V4, 1511, niii, n»s

HttUinchl, »eiiK- V crwend. 1^2
— IVatra.Mjniuir. Kun>Lsit;in 14V
Bawneiatertitel, Scbuu des

14+ 170
BawioUsciIiBhe V«(oi«lJMin|{

Oner BockMibtn . 136; 167

Seilr

Bauzeichnungen. \n(rrti-

jjui!«^' ivt iiiir I
' . it>ln»ifti

liK llt W tri s i rlr.i^ . . . l'iii

BebauunKaptan, luucr, iür

tl.iriiKt.iilt I ',4

Beleuchtung itunklir K i irm
..Taiiwiiiüi' lit);l.i> ' . . iS«)'

Bcnutrang, widcrRvlitiKhr,
vonGmndriteichmMiKen loS

BwUn. Eiipelaat . , . . ii;o

- AuurlimackiuiK de*
iiiliiiiinaaBlcc o. Netchs-
lags-Gcb i)S

*>«K-|iäfUhau5 Mannheimer 135
— flroB-MarLlhallv in Moabit |I>|

— Vctcin«h.iu» für il. 1 fhri*r-

M-rciii iMi
— L'ntcrgt\inilti.>liii in > hu-

ncl>cr); 154
Bern, aliL'<. lli»(ori'>''hrs Mu-

svuut 174
SchuLlz. NiUionallKink .202

Betondecken mit fin^'i-lirtto-

Un K'-hrcn aus Inn »im
Krttiß ii^i*

— xufenatnrnirHeratelliinK
k on B. mit HoMtSumen 141*

Bewüaaeronf der Kiinia>

Kbcnt I<»i

Biamarckturm viui (jul>cn . |.S2

— jiii dem Uonncnbct» . Iv8
Bologna. WiedcrherMcOnDe

ilt'> >.L:iIi-i im l^ahtio del
I'ihIi-jU tjfi

Ermli lies Neptun • Hfan-
nen« 134

Brücke. Siultenrauch-Rr. Uh.
ilic Spri-e iw. ' Ib.« u. Nie»
ilcr-S»-hon«>»cide . . .114
Al/-I'r. Iici Frei I.TS«, in;; ilct

i.iucrnliahn kS
Brunnen. Luitpold -Kr. in

Ansbach ...... 190
.MonuncniaMIr. in Nifa-
*t*t m

Knnflak.idcMiii' . . 194
Clironlk. 105, iio. 11 v n^-

121, 126, 120, lu, 137. 142.

145. iy>, 15a, i<^.S, 161, it>^,

1711. I7,V 17!*. iSj. iSv iSö,

i'i4. i"2, 205
Cäln.kun!iti(cwerU:'.\luscuui joj
Grafeld. Kanali«atioBa-Af-

lieiim

Dachfalipiatte lUr eine du|i-

pcUaf. Dncbeindeclimig 1^7*
Dnehslegd nLlpiia" . . 2o!;*

Darmatadt Neu« Hehm-
uni;--Pl.«> I s4

Decken. Stufeiutei; mr Her-
Mdlniig von Bcton-U. mit
Hohlitumen .... 141*

- Masüiv.D. aui Beton und
viiiKebcItcten KObrtn aus
Tun von Kcttis . . .

OenktnaL Svbillcr.l). itlr

'

KiirUbad iik
— Kaif.FHcdfielM'D.inMcu 194— auldanSehbchtMdevon

Aapcim iiü
— dcf Andm di Niao . . 179

-< HC

Denkmal. U- .II J.i. .jui > k..ii».

m ;iu-1 1. in l'i niL n. ri'. -.Iii- 17.1

Dom wn .\ie//<., WkiIciIici-

kteUiHiE i.v
- (jcdenklafel lui )'ririi>e-

nmj» an den ile^

< iilner D I'H

Diia*eldorf..'\nk»ufd..Aiiiwt.

walde» 1S3

£iKentum nnA-iehnnn^».
l-u ~^t./l!iiilie»erlMiHi; IV'. 2<M

Enikuciit:ihaii8 II«'

Eisenbahn \uii l |jii-iuni.i

nach ikriien ..... I05
.VuKh.iii <le« >. Oleioe« der
•.ibir. r , IUI

Miüi'üu.il.ll. ihn zw. Inns-

bruck und München . . 140
- im NonslBiide in Sudtirol 107

von Kairo bi« KajKiailt . tn<,

("iiteriiTundli.ihii ui ."v h«..

"^'erj; i<,4

Eiaenbeton-Kunstrukiiuncn,
lynalli BaaiinBniijian nir
Bcrccbnnnir jnS

Eispaiaat in Merlin . . . iv
ElektriaierunK d. Wieacnbil-

bahn in Kaden .... 122
— Rleklr.BeU.derruiaiachen

Eisenbahnen ibi

Bntscbidigung Sur V'crmit-

Irlunt;s-Autlrii( .... tun
Bmarlatening von Stuin-

brlchen dnrdi Hditr . . ijo

PahretuhL PaternoMcrverfce
flu lVrs<uieii\erkclir . I77*

Falltür lull ,iii;;e!..:hl.i->eii<.;

halltrcppe au5 Nllrntierpcr

.S.hcrcii I2J*
Pentter. Kompre*s.l)i>|>|>cl-

F. von S|i«ttgler. . . 117*
- mit nach innen und auflcn

se blattenden Flügeln von
Hamann 1 3.3*

- mit naeh auSen achtagvii-

den nugeln von Malier i6<i*

SchwenkslangenvetiehluB
von Spengler . . . . 173»
I rieli«.ini;cn\er«'hlu6 m.
an den beiden Knden der
Iricbttange iinj^urdnetcn
drehluren Haken . . Jiii*

iiiiil Spic^'elscheibtii.Be.

ii-iij^uiv' in eis. Kähmen 145»
Fenatcrrecht des Nachbars

139, itia.

Peu«r«lchere ^1(t<l)llAefaer . i'q

Flotte iIiT Rheinarhifbihn .
1-0

Kluate l-ci bearbeiteten Z:c-

^el-ilcincn .... loS, |(>S

Prankfurta.M. stadt.Ualerie 105
<>eb, do l'hiUntropin« . 174
Indii.trie-' ielandc am < >«l-

bafcii I7<i

Sp.ihr- u. Klei>t.»cliule . i.S2

- Erh.illunu der Hillen .Melil-

w.iße . ..... iSs
l.rtireriuiM!n*!>eminar . . 09

Fundament fttr eine Ca*-Es-
plftfiftiMtnafffb Inet BaaeiXl«

FuSboden. \ erjurbun;; \on
c!. iLcMcri kit'ineii . loti

•l iitcrki!ii>lruklii>n lj«i

niv bt uiilerkcllertcn Villen ttt
Steinboli-F ido
Hobbdac (HnclutciA) iS}*
bcwexliclie ThMt»*. . iio

GashcizuiiK lUr Kirchen ItkS, iSX
Gebühren-i »nlnunfjiiir.Kr. h.

u. Inp,. .'KuiUtjuii); ilci>cl-

beii 144, 172. 17t). iSi.

liK.. 20J
Gedenktafel nir ICrmiu ruii;,'

-in den Ausbjii lU-.* 4 .»Iikt

Dil lue»

Oemeinachaft-Bcsiu rtne«

Traulgaiifcf 107
OeriasiüibelililieunK durob

ikti N.ii bliar . . . 171., 187
Gesetz über il. \ crurisi.ili-.mi;

vonUrtsetuftcn ustt..Urtk-

atatule ijs
Oewiadeankcrhfliae. rarel-

tcilig, b. Sehraubcnboircn I J7'
Gipaeatrich. Schutz der Hal-

Ucn vor Aufbringen %rin III

Glas. HefeslitTinjj (^roUer
*.>p le gelieheibcn i. eisernen

Kähmen...... I4>*
rausmdlicbtglaa f.dnnkle
K;,.ir; Uto»

Grciirr. »urrr \.i. hb.vrrechl IW
Oriindu g liir citi« Gas-Ex..

ch..-

Hafen'Anla);en in Havre . 14t
- in ran};er IIa
- Inest 1^
Handwerkskammer, liei-

lMgs|it|i, Iii <i. Ar. liUeklcn 14a
Heberlcitung zur .Steiiibrucb-

EntwSateruo]; lao
Keilatltte fUr Luni^nkmnkc

am Haustein .... ilO
- lelKTruh III. .Ml^'i"' • • rtS
Heisii _ _ ~ '

laci

ise

Hollbelag für l'ufihiiden

(Hackstein 1 . . . . 1

Holiinehl,seine\ erwenilung
Holxweapen
Holiwtirm in alteren I iuuserii

Imprägnierung •»imli-

iliii lierii ... I4A4

^ Oll V'erldeiut/iejreillac hell

y>. lob'

Katk. Künlerttetlier, lur Mfir-

lelbereilung 14S
Kaminleiieruiig Schutzge^en

llcr.ibf.dlen de« RuM . IW
Kanaliaationa- Arbeiten in

CretcM 20J
iirlliche K., \ erpflichluof
cum .\n<chluU . . , . 147— RVckiUuklappe flU Hait^
EntMaatnugi•Laiuuifan
TOB Sai «>j*
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Kan»ll»ieiur.^iltr A11rr> iii-

KuialpUnc in Noriiaiiirrika 162

WoliiiMail«m . . . . .114
Kirche. I'inl Gcrlunl-K. in

Berlin .... i>iS

— Ivrlösct-K. in StullKitl . 1<>S

— tv.Gjirni*iJi>-K. inlfiiia.l). 142
— Kv. K. in \ clbrrt . . vt

Kiither-K. in Wicsladfn .

— ex. K. in Wilinfrvlnri . i«»'"

Kircheiuaum, Aku^tiki-lK;

Wirkung i.W
Köllen eines schictlsgvriclit-

lichcD VcrfahrcDi . . . iij

KrankenbäuBcr in PrcHlicn itt
— «tä(II.Kr.inM()lhiiin;i.Kli. 1^
Krematorium i.KudmJUilcn IS4
KUhlaehrank ,.N..rilli. In" 107*

ttmtiyinfiftiat bei Krank-
heit , I.Vi

— u. Kin«nr«ch5n>'>)flii:hki-il »S
Kiln8tler-!.r;to)«ng>heiin

NctiUurg 4. Inn . . . iit>

^IHWlllfftHi IV-ilm-Murnjor t4(>

iC«ril«lM iaBaii CV) nhausen 105,— in WnA KeidmiluiU . . ici>

— bei SchslksnilthJc ioiA'o)-

mol'nl iiKi

I<aufenburg;i. kh. .Siauwehr

und achiftucbicu».' . . ioi

Llipiif. ItalhanS'Bniniicii 178
LiiMlmm ab Pvflboden in

SrhiHeri Utt

Uteratur-X iT/vulirii lU
IM, iy>, 1 j5, 13s, 1^1, 14«.,

»$»»«55- »59. ">i. «>7. «-o.

I7<i, 1%. 190. 104. t[|8, 2ti3

Loreto. tJeutsohc C'tior-K.«-

pdlc des Domes . . . iol

Luösenbubttn« Uebcrruh. i(>s

Mailand. Hronielor um Uuni 178
Mainr He1i«uun);s|>lan f. d.

i..';r.M Unin;; . . .

Malerei im ^iiiunnfwl tk»
IMchMacicchi, Sil BttUn . 15^

Kalcnuid auf MaiMnKrk
120. iw, ty^

Mannheim. Vollenduni; Je»
;«Uidtrjlv.iAl«> i.Kauibause 1X2

Mufowr^^tam. KuMUtdn. 14'

1

Maachinen t.Zementwaren-
Fabrikjliiin 121

Mauern. Schicbtenmaü mit
ein. verstellbar. Schieber IJi)*

Meiater.\N er il.iri<Kn M.1 itel

fuliri'ii . . . 144. i;(>. 102

Mörtelbcreiliiae. KVirdcr-

stedter Kalt 14K

Münehen.MUcnkoIonieNnrd-
(1-1 iSi

— i<ierbninncn XKi

Mnaeuoi, begantini-M. inM
Uoolt ....... KM— KiMiilitwBbC'MiiMiiin in

Caln «.Rh *n,^

Nachbarrcc'lit bei .VnU);e v on
Tülau u.FaBatcfn im 163, KhS

Kachfgwfaiwig fttr Ncben-
let»tun(;en . . i6ji, ifi4t '^4— fUr einen Anj;c->lellte)i dtt

Sudt bei Nebdilcikluu]; . IMI

Meubvrg a. Ina ah KOnitlcf-
Erholanj(»hcioi . . . .

N«w York. Ritacnbaui von
3(i»im d.r Bi^liltaUM»
*eU*ctuift 142

Nttiabcff^ Eiwcüemiif

iij

OclMMibliat f. .\iwlricli(arbe Vbo

Paria, tjarten.mla^en aiit d.

<'iirrou*eI-Pl.itr .... 170
Wiederaufb.iii d Tclepbnn-
Zcntrale HJ4
Str4tteit-'l unoel .... 302

PMcat^tnmlMiifyValnB 107
Pflaiter, l'nache von Sen-

kungen i'ii>

Poaen. (ies<:h:<it«hjius iki

Landes - Ocno^5eii!i<biüi>-

....... lÜt»

fUr i^iegcUteiae ufw.
iüBcrlin 106» IM, i<,o. u/k i^s

PraiMbvede imWerkvecira^
147. I4>.

Putaarbcit. Wellpul/ bleoli jtii

Wanden und Devkeii . . ll.V

Terra nwva an der Wetter-
seite 156
Kassaden-I' ,.Tt.i>ortma" l>io

Rll6fU> ke im I'. /» \'i>\:\-

tiRen 14S, |f>4

Rathaua für Aiiil-i-ri; . . . («>

Reichenball. Kuranla^eii . at»
Rhein8chiffa'HrJ-l''1f>ttf . . 170
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRGANG. N°: 53. BERLN, DEN i. JULI 1908.

Die Festhalle in Landau (Pfalz). tFortKtsung mus Nr. 1**.)

Architekt: Hermann Gocrke in DUsseldori Hltnu ein» nudiwiiigr, »owie die Abbildungen Seitt »t uod 3M.

Die Eisenbeton-Arbeiten.
(Aoigcftthrt TOD drr Firma WayO Sc Kreytkg A.-G... Neu-
*ladi *. Hd(.) Von Obenngenieur S. Sor in Ncuitadt «. Hdt.

le Eisenbetonarbeiten der
I- esth alle um fassen : ebene

81
Decken, auskragende Ga-

^ Icrien,Gewölbe-Konstruk-
tionen und Treppen. Die
ebenen Decken zerfal-

Bj

Ifii ihrer Konstruktion
I nach in3ver8chiedeneAr-
tcn, nämlich gewöhnliche
Deckenplatten ohne und
mitTrägem.ZcIlendccken

und nach beiden Richtungen armierte Platten

zwischen eisernen Trägern. Zu den gewöhn-
lichen, aus Deckenplatte oderaus Deckenplatte
und Trägern bestehenden Eisenbetondecken ge-
hören einige kleinere Decken im Kellergeschoß,
•diejenigen über den G.ingcn, dem Kessel- und
Heizraum, dem Möbellager, dem Probesaal des
Musikvereins, der Terrasse, dem Vestibül und der
Vorfahrt im Untergeschoß, vergl. denGrundriU
dieses Geschosses auf S. 328, femer die Decken
über der Küche und Tagesrestauration, der Hin-
terbühne, den Gängen und Terrassen im Hauptge-
schoB, vergl. den Grundriß ebenfalls auf S. 328,

sowie einige kleine Decken und die Ueberdek-
kung des Hühnenraumes im Dachgeschoß. Als
Beispiel mögen die Abbildungen I, 2 und 3 auf

S- 5S'> gelten. Die Nutzlast, für welche diese

Decken berechnet sind, stellt sich, mitAusnahme
derjenigen über dem Bühnenraum, auf 4(X)k«'q'>>.

DieZellendecke besteht aus einzelnen mit
Eiseneinlagen versehenen Betonrippen, zwischen
welchen Hohlsteine aus gebranntem Ton einbe-
toniert sind, vergl. Abbildg. 4. Die Untersicht ist

also glatt, und es ermöglicht diese Konstruktions-
weise die Ueberdcckung verhältnismäßig großer
Spannweiten ohne nach unten vortretende Unter-
züge. Die Zellendecke gilt als besonders schall-

sicher. Sie ist in sämtlichen Geschossen vertre-

ten, so im Kellergeschoß Uber dem großen Luft-

kanal, im Untergcschoßüberden sämtlichen VVirl-

schafts- und Wohnräumen, den Klosett- Anlagen,
dem Rc(|uisitcnraume, den kleineren Räumen im
Bühnenbau, im HauptgeschoO schließlich über
Gartenzimmer, Speisekammer, Büfelträumen und
Klosetts im Restaurationsflügel und über den
Ankleidezimmern und Klosetts im Bühnenhaus.
Die Nutzlast beträgt ebenfalls 400kg''i'n.

Ebene, (|uadratisch armierte Kisenbe-
tonplatten zwischen eisernen i Trägern
kommen nur fürdieDecke überdem Kleiderablage-

raum, vergl. den Grundriß des Untergeschosses
Haut Sclimano, OitcritiaSc in UrcmcD, mii dem

BaakSDMlerUehe Bcatrebangeo

Facbvrefkgiebel tod 1645.

in Bremca.
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S. 328, in Anwendung. Ihre Konstruktion entsprang

der vom Architekten gestellten (lnp|ieltcn Forderung
einer geringen Trägcrzalil bei sehr beschränkter Kon-
struktionshöhe. DieKonstruktionbestehtaus 25"" star-

ken Eisenbetonplatten.dic zwischen ÜiHcrdingerl-Trä-
ger No. 55 B bczw. I-Normalprofil No. 55 (für die klei-

neren Spannweiten^ eineraeits und Mauern anderseits

äespanntsind. DieAbbüdgo. 5 geben Schnitte durch
ie beiden Unterzugformen wieder. Aehnlich groBe

Spannweiten für einfache l'latten dürften unseres Wis-
NiiBnoeliaicbtaiiseeführt worden sein. Die^oßen,fast
quadratifdMn Felder sind nicht nur nach beiden Rich-

tmifeiiisaadeni sind auch an den 4 Ecken noch übcr-

edk ermiert Die rechteckigen Fdder kleinerer Spann-
weite, die an dieWände des Möbeilageis anacblieSen,
teigen nur einfache Armierung nach Abbildg. 6.

Die H[Tfc:lini;ng (!tT n.ul; bcidtni Rii'htün^cn ar-

mierten r.d.tten eifi l^te mit Hilfe der von Christoi>he
in seinem Werke Jx- h. ton arme" für ringsum an^e-
lagerte Platten iingcgebenen Formeln:

wobei bzw. ilf',,die dem einfachen Balken von der
Spannweite / bzw. Ii der beiden Plattenseiten bei der-

selben Belastung und Auflagcnin^sart entsprechenden
Momente bezeichnen. Mit Rücksicht auf die u. Umst.
erloleende Benutzung dieser Decken als Tanxboden
vntroe die Nutzlast mit 550 (v q«» angenommen.

Die eisernen Trtger sind mit Beton nnwchloesen
demit, dafi sie alch gemefanum mit demselben mitcr
der LasteinWirkung deformieren. Einige Rundeisen-
atSbe erganzen den zur Aufnahme der Zugkraft not-

; ivendigen Eisenquerschnitt f Abbilde- 5). Kntsprechend
der konstruktiven Ausbddung der Platten konnte bei
dcrTrägerberechnung die Aniialinie gemacht werden,

, daß nur je '1 der andren/enden I-'elder l eil zwischen

,
den Hi il; in.den den FrAfjer hel,i»iten. Xt!ben dieser
Dreiccksbela'ilun}^ und der vom Kij^engewicht oder

. vomangrenzendeiischn,:di-ii ! f !d Herr dirrnden glcich-

mäBig verteilten Belastung kamen bei Hereehnunt^ der
Träger noch Einzcllastcn in Betracht, da sich die Säulen
unter den Galerien unmittelbar auf die Träger stützen.

Bei den auskragenden Galerien sind zu unter-

scheiden: Die untere groBe Galerie gegenüber der
Buhne, die onteien seimchen Galerien und die obere

Galerie. (Vergleiche hierzu die Schnitte durch die

Festhalle auf .Seite yi'i]

Die untere große ( ialerie gegenüber der Bühne ist

in Abb 71m ( irundriü, in .\bldgn.8— lOin Querschnitten
dargestellt. Fhc aii.skrH^^cnde Platte besitzt eine größte
Spannweite von ^, VJ '• und bildet die Fortsetzung der
hinteren Korridordecke. Die Standfestigkeits-Unter-

suchung dieser Platte erfolgte für den ungünstigen in

Abb. IIa dargestellten BeFastungsfall, wobei für die

Mcnieotberechnung in A halbe Linspannung ange-
nommen irurde. Die auftretenden Momente sind in

behanntBr Weise in Abb. 1 1 c graphisch dargestellt

Attt eicbitdctonischen RücIcMditen «aren die aus
dem GrandrS Abbildg. 7 ersichtlichen wsgrecht ge>
krOmniten Tiiger anzuordnen, die sich aber wogen
der balkonartieen Wirkung nicht als tragende Kon-
strukiionen au.sbi!den ließen. Ks wurden deshalb die

geraden Träger Ti und T,, der eine nach oben und
der andere nach unten springend konstruiert, und der
runde Träger, dem eine besondere statische Aufgabe
nicht mehr zufiel, stutzte sich auf die den Träger 7|

tragenden Säulen einerseits und auf den Träger 7^
atuier.-ieits. Besonders stark mußte der 0,2()r" weit ge-

spannte Träger 74 ausgebildet werden, den Abbilde. lO

in halber Ansicht darstellt, sowohl wegen der bcHien
Biegungsinomente, als auch wegen der Verdrehung^
momente, die er aufzunehmen liat Es gelang dies,

ohne die Untersicht der Galerie zu beemträcntigen,
indem man ihn zum Teil nach oben springend durch
die Holzkonstruktian der Sitcrrihen verdeckt aur
bildete. (Vergl. den Sdinitt Abb. la.)

Die Anorannng der EiseneiDhigen in der Galerie
istausdenbeidenAufnahmenwihrendderAmlObrang,
Al)b. 13 u. 14 genügend ersichtlich.

Die untere seitliche Galerie ist in Abb. 15
im (,)uerschnitt dargestellt. Die Auskragung beträgt

nur l.fyjtn Auchhierbildet dieGaleriedieP'ortsetzung
der Korridorplatte und zwischen beiden ist ein über
den .Säulen gespannter Träger angeordnet, von dem
aus die Auskragung erfolgt.

Bei den oberen ü alericn, Abbildg. 16, war es

notwendig, um die Standlestigkeit zu sichern, die aus-

kragende Platte mit einem auf der Mauer satt autliegen-

den und mit derselben verankerten Eisenbetonträger
einerseits und mit dem Dachstubl anderseits in feste

Verbindai^ su bringen.—

Baukünstlerische Bestrebungen in Bremen.
Hkr^u die AbbMnc Slila J»T.

(Porittiunf.)

chwieriser als die Frage der
neuen Bestuhlung der Rirche.
war die Frage ihrer neuen Be-
malung des Inneren. Am ehe-
maligen Standorte der reichen
Renaissance-Orgel, in der nord-

westlichen Kclce der Kirche,
fanden sich \'or etwa 17 Jahren
zahlreiche l.'ebencMe '.on Ma-
lereien, namentlich aus der
Mitte des XV^ Jahrhunderts

stammend. Sie stellten Halbfiguren von Heiligen und
Engeln, Spruchbaiuirr usw, in guter Zeichnung auf
weißem Grunde dar. V'ernuitlich hatte die Kirche
auch an anderen Stellen ähnlichen Schmuck. Es fan-

den sich z. B. während der Wiedcrhcrstellungsarbeiten
teilweise gut erhaltene Stationsbilder in den Wand-
nischen an der Nordmauer, und an einem Pfeiler fan-

den sich die Umrisse eines Christophorus. Ueber diese
Funde schreibt Hr. Dr. K. Schaefer: „Wäre die
Kirdie nicht als moderner Fredlg^raum geistiges Ei-

gentumeinermodernenGcmeinde,stOode stealsKunst-
.denkmal unbenutzt, oder diente sie. wie manche an-
dere ihrer Art, einem Museum als Stätte, so wäre die
Forderungselbstverständlich und durchaus berechtigt,
Wände und Decke überall .diznk'i [ifL-r, um alles fc^t-

zustellen, was sich an Resten .il:er Mcmalunt: nocti da
befindet. So wird man - zumal es sich doch immer
nur um tüchtige, aber nicht um kunstgeschicbtlich un-

358

«aefidicheWerke handelt— darauf verzichten mOssen
sugnnstan der Rechte der Gemeinde, die Leben und
zwar modernes L.eben in dem alten Bau ajbnen will

und für tote Präparate keinen Sinn hat" Aus dieser
Erwägung heraus schuf man eine neuedekorativeAus-
malung auf dem „Boden moderner Absichten*, man
schuf fürden Raum eine Dekoration, wie wenn er gestern

erst erbaut wäre. Sowohl Hr. Pastor Kalthoff, wie
derLeiter der Arbeiten, Prof. Högg, wie endlich auch
der ausführende Maler A. Kitterhoff, fanden sich in

diesem Gedanken zusammen. Mit Geschick stimmte

der Letztere die einzelnen Teile zu einer Harmonie,
weichenamentlich durchdie neue starke F.irbigkeitder

Orgel außerordentlich erschwert war, ,daß er als

moderner Künstler vorging in allem was er tat und
doch dabei alles Alte so schön in seiner Wirkung un-

beeinträchtigt ließ, das muß zur Ehre der ausgezeich-

neten Begabung des ausfahrenden Meisters gesagt

werden*. Scbaeferstehtdaherund wohl mitRecht ni^t
an, die Wiederherstellung der Martinikirche als einen

.beredten Zeugen gesunder, eigenerAuffassung in den
Fragen der restaurierenden Bautätigkeit" zu beieich-

nen. För Bremen und seineUmgebung wird dieses Bei-

spiel als ein erstes dieser neuen Auffassung angeführt.

Es ist selbstverständlich, daß neben dem Monumen-
talbau auch dicFrhaltung des alten Privatbaues sorgfäl-

tige Pflege findet. Wo in Bremen, der Not gehorchend,
Kleinbiirgerhäu'icr verschwinden müssen, werdrn sie

vorher aufgenommen und zeichnerisch der Nachwelt
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überliefert. Ein viel weiter gehendes Beispiel aber ist halten und einen Liebhaber zu finden, der'den Giebel
in unserer Abbildg. S. 337 dargestellt. Der Tahresbe- als Fassade eines Neubaues an der Osterstraße durch
rieht des „Vereins für niedersächsisches Volkstum' den Architekten Bollmann wieder aufrichten läßt."

von 1906 sagt darüber folgendes: „Als in der Brücken- Unsere Abbildung zeigt, in wie trefflicher Weise da«

Abbildungen ij und 14. AuttlhruDg der unteteo (roBcn Uaterie. Zoitand nach Eiubau der Kiicneinla(CD.

Die Fe*ttaalle lo Landau (PUlx). Die Kiienbeion- Arbeiten.

Straße, beim Abbruch eines Häuserblocks, ein inter- gelungen ist. Die Abbildung läßt die Anerkennung
cssanter, reich geschnitzter alter Holzgiebel von 1645 alsbcrechtigt erscheinen, welche der Jahresbericht von
freigelegt wurde, war es dem Vereine möglich, dies 1^07 dem vollendeten \Verke spendet, wenn er aus-
seltene Stück alter Architektur dem Stadtbilde zu er- führt, auch hier sei die liebevolle Art, mit der die neu
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hinzugefügten Teile, die Sandsteinarchitektur der bei- gebliebenen Hauses Hinterm Schütting 8 wollte

den unteren Stockwerke und sogar die Einrichtung der Verein verhindern. „Mit der schlanken Gliederung
des Verkaufsladens im Erdgeschoß, den alten Formen seiner beiden Kokokoausluchten und in der unberühr-
angepaQt wurde, mit besonaerer Anerkennung zu nen- ten Erhaltung seiner Kaumanordnung im Inneren, mit
nen. Der Verein leitet von diesem gelungenen Beispiel Diele, Treppe und Wohnräumen ist das Gebäude, in-

den Wunsch ab, es seien Architekten und liauhcrren,

Private wie Staat, zu veranlassen, „systematisch für die
Wiederverwendungderalten, ausdem unvermeidlichen
Abbruch alter Gebäude gewonnenen Bauteile einzu-

treten, damit diese als lebendige Glieder in der Ar-
chitektur unserer AltstadtstraBen erhalten bleiben."

Auch den beabsichtigten Abbruch des dem Staate
Bremen gehörigen, aber wegen Baufälligkeit unbenutzt

I. |uli 1908.

stand gesetzt, sicher würdig, als Typus seiner Art in ir-

gendeinerpraktischenVerwendungerhalten zu werden."
In einem weiteren Falle machte der Verein denVor-

schlag, ein Gebäude, das verkauft werden sollte, einer
ähnlichen Bestimmung wieder zuzuführen, wie sie für

die Errichtung des Gebäudes ursprünglich maßgebend
war. Es handelte sich um das i(>98 errichtete Alten-
heim, früheres Armenhaus, am Stephani-Tor, ein im
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Charakterdesholländischen Barock gehaltener schlich-
ter, würdigerBacksteinbHii. 1 (ngg schlug vor, csalsjung-
gesellenheim wieder zu verwenden uncfes so an derBe-
kämpfung des Wohnungsclcndcstcilncljnicn zu lassen.

Kine m hohem Grade benicrkt-nswerte N'achriclit

enthalt der IlL Jahresbericht des \'ereins. Nach die-

sem haben die mat3gebcndcn Behörden von Bremen
den Beschluß gefaßt, bei dem Neubau des Häuser-
blocks am Kaiser Wilhelmplatz , fast den gan-
sen vorhandenen Vorrat von alten, früher
abgebrochenen Saodtteinfassaden aus den
Straßen der Altstadt wieder zu verwenden,
odafl dem an der hervorragendstenStelle desMarktiM
und der ObemstraBe gelegenen Bau nicbt durdi hlm^
tflmlicbe Imitationskunst, sondern dufch alte,' aonat
dem Untergange preisgegebene Origimlwerke bre>
mischer Steinmetzkunst sein bremisches, in die
Gesichtszüge derStadt passendesGcprägc ge-
geben wirii" (s. oben). Dabei wird auch im liir.ereii

Gelegenheit gegeben, nicht nur die Diele des obcnf^e-

nannten Hauses Hinter dem Schütting >, sondern
auch die bedeutendste bisher noch vorhandene Dielen-

anlage, die sonst verloren gegangen wäre, die des
Stoe vesandl'schcii Hauses am Gecrcn zu erhal-

ten und in den Käunien eines Restaurants in diescrGe-
bäudegruppc Jedermann zugänglich zu machen.

Die Bestrebungen, eine »stilgerechte" Wiederher-
stellung der Alexander-Kirche zu Wildeshausen zu ver-
hindern, veranlagten den Verein zur Aussprache seiner
Meinung dahin, „daß unsere Zeit wichtigere Aufgaben
SUlAsen hat, als dafJ sie für ein historisch mindestens
Dnagelbaft begründetes architologisches Experiment,
Hit die stileeiecbte Wiedeilienl«lua£ des orsprang-

lichen Zustandes einer Kirche, große Summen an Geld
und Arbeit aufwenden sollte. Der Erfolg solcher
Restaurationen war stets der, daß vorhandene leben-

dige Schönheit zerstört, ein totes reizloses Schema an
ihre Stelle gesetzt und weder der Kircheneemeinde
praktisch, noch der Kunstförderung monuadi ge-
nutzt wurde."

Ein großes, im Sinne seinerBestrebungen liegendes
Ziel hat Hr. Dr. K. Schaefer dem Verein gezeigt.

Denn nicht nur die Monumentalkunst und die oürger-

liehe Art, auch die Volkskunst ist als selbstverständ-

lich in das Arbeitsgebiet des Vereins einbezogen.

$chaefer liat den Verein vermocht, seinen Plan anni^

dtfanieOt ein parkartiges Museum au schaKen, in

welchemalteBeitpidevonBauemhlusemau fR e ri c h tet

tind möglichst in ihrer natflrltchen Umgebung von
Baumbestand, Zaun und Hecke, Garten, Ziehbrunnen,
Scheune, Stall in museumsmaßiger Nebeneinander-
stcllu 1^; /eipt Werden sollen. Man dachte an die

Bei lut/.ur.^ desWerders fürdiesenZweck. Nach Schaefer
liegt der Wert dieses Planes in dem Nachweis, „wie
.sehr Bremen gerade durch >eine zentrale Lage in

emeni Gebiet, in dem die nin:iiiigfachsten, merkwürdig-
sten 1 ypen uralter Baulfirmen sich noch reichlich vor-

finden, zur Ausführung eines solchen Museums geeig
net sein würde". Der Plan wendet sich also an die

nächste Zukunft.

An die zukünftige Hervorbringung, nicht nur
einseitig an die Vergangenheit, wendet sich eine an-

dere, nicht minder ertolgreiche Seite der TätigkeitdM
Vereins. Es sei gestattet, auf sie mft einigen Worten
in einem Schluflaufsats zurückzukommeii.—

(SchlnO lolft)

Vereine.
MUtelrhtla.Architekten- o. Inceoleor- VerdDlnDunstidt.

Am f. März wurde unter sehr zahlreicher BetciliguDg im
Fllr8tensa.nl zu I);irmsuidt da-S Winterfest al>Kchaltcn

Am Montag', den o Mär?, wurden die in dem großh.
Rcsidenzschlnli misKcstcIlten WcttbcwcrbsentwUrf

e

für das Emnianf^sgcbäude des neuen iJarm-
StädterHahndoles besichtigt. Geh Ob-BrL Hoimann
hatte die KUtirunj» übernommen und legte zunächst an
Hand des l.agcplancs die schwierigen Örtlichen Vcrhitlt-

nissc dar, die he: dem Wettbewerb zu berücksichtigen
waren, besprach sodann das von der Eisenbahnverwaltung
aafgestellie Bauprognunm und die Bedinsuogen des WeUr
bewierbes. Hieraacn wurden die preisgekrönten Entwürfe
kurz besprochen und ebenso dss i^nae E^ebnts des
Wettbewerbes Redner kam zu dem Schloß, daß trotz

der in den Wettbewrerbs-Bedinguogen ausgesprochenen
Forderungen nach modemer Bauweise die eingelaufenen
Eatiiflrfe sich int allgemeinen von Uebertreibungen frei

gelialten hätten und aaß die hervorragenden unter ihnen
als moderne .Arbeiten in ^utcm Sinne zu bezeichnen seien,
auch insoweit sie tui ;i<icn »'ohlbewährten Traditionen
fuUtcn, ein Zeiclitn wieder d.iSUr, daß nicht eine neue Stll-

lorm an sich, >onilcrn diejenige kün^tlcnsclie I.osunp, die

das neuzeitliche Ilaubedilrinis am 7.\ t:(:kir;ißi^stcn eriUllc

und dem Bain.'cdanken rutlcich :im lu sti n .Ausdruck ver-

leihe, einem Werke den Anspruch ^ebe, modern genannt
SU werden. —

Inder4. Orden tl. Winterversanmlung arn t .\pnl

gedachte der Vorsitsende sunKchst der Verluste, die der
Verein durch den kürzlich erfolgten Tod zweier Mitglieder,
des Geh Brt Stegmayer Darmstadt und des fixdL Franz
Jos I isinger- Mainz erlitten hat. Nach kuraer Wflrdignng
der Hedeutung beider für Technik und Verein wurde oeren
Andenken durch Erheben von den Sitzen geehrt D.iran

schlössen sich emi^'c pcschnitlichc Mitteihinpcn Alsdann
hielt Gell Ob-l'.n Itziru'.h sL-itieii X'ortra^ tiber »die
geplanten H ai e n • An la^ en im Osten der Stadt
Frankfurt». M.",bczügl(lcsscn Inhalt hier auf die trühere,

ausführliche, von Phinen begleitete VerORentlichung in

der Deutsch. Bauztg Jahrg nie;, S 503 ii f , hier verwiesen
sei. Dem Vortragenden stand ein von dem Tielbauamt der
Stadt Frankfurt a. NL in liebenswürdigster Weise über
lassenes Planmatcrial zur Verfügung, das die Mitteilungen
in vortrefflicher Weise unterstutzte. An den Vortrag schloß
sich eine lebhafte Aussprache. Geh. Ob.-Brt Hofmann
berührte die Frage der architektonisrhcn Gestaltung der
Hochbauten im neuen nalengelnc'.uKil(;Lril..j:i.;u losenden
Städtebaulichen .\ulgabc und snrach den Wunsch aus, daß
die Stadt Frankfurt hierfür auch aic berufenen Hochbautcch-
n i k e r heranziehen möge,damitVollkommenes geleistet wer-
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den ktane. Geh. Brt Koch erklärte sich mit der Ansicht des
Vorredners im allgemeinen einverstanden, hob a!)cr her-

vor, daß z B hei Brttckenbauten der Architekt gtoLie Knt-
haltsamkeit Üben müsse, um nicht durch zu starke archi-

tektonische Zutaten das Werk des Ingenieurs zu bc-
einträchtigi n Der Vorsitzende schloß mit Worten des
Dankes .ui die Redner, insbesondere den Vortragenden,
iür dessen klare und eingehende ErliiutcrunKcn des
Hafenbauprojekies, so\uc an das 1 ielbauamt der StMCl

Frankluft für Ucberlassung <lcr Plane, die sehr angeregt
verlaufene Versammhmg, nachdem Hr Dr. Dyckerholf
noch vorher einen Besucn der Baustelle der Firma Heokell-
Biebrich im Laufe des Monats voigeschlagea hatte.

Auf Einladung des Atch-ProtPr. v.Thiersch, des Er-
bauers der Frankfurter Fest- und Ausstellungs-
halle, fand am iS- April in Gemeinschaft mit dem Frank-
furter Arch.- und Ing -Verein eine Besichtigung dieses Bau-
werkes, das damals im Rohbau besonders besiichcnswert
war, statt. Prof. v. Thiersch erläuterte die Pläne des Baues,
von dem zunächst bis zum Turnfest nur die Halle und
zwar als Rohhau fertig werden soll Der Hallenr.iuni hj.t

60001'"' Grundfläche und soll iScoolV-rsoncn l.issen können,
das Podium ist lür icoo Sänger einzurichten Die Kosten
sind lür den Ruhhau zu 2'/» MiH- M, lür den Aushau zu
i'ijMillM ver.mschlagt. Interessant war der anschließende
Rundg.ing durch den Bau, in dessen Verlauf auch zwei
der großen eisernen Bogen der Halle aufgezogen und
monnert WHidea. AuOer dem Erbauer, ProtT, Thiersch,
waren die Veitratsr der BrOckeabauannah Oustavsburg,
welche die Biseakonstroktion der Kuppel aufstellt, und der
FirmaPhil.HolsnuumttndCo , weUhedie GesamtausfUhmng
Übernommen hat, .mwcsend und i;:d)cn auf Wunsch eben-
falls Erläuterungen über Bau und Konstruküon. Gerade in

bezugauf letzteres war der Besuch besonders lohnend W.
MaDCli*iier(oberl>ayer.)Arch. u.Iog -Verein. Am ^ März

d Js sprach Hr. f^r. Gg Hage r, Konservator und stellv Dir.

des Bayerischen Nationalmuseiinis. über: .Die Tage iür
Denkmalpflege". Der Redner, dem unsere engere Hei-
mat sehr viel uui dem Gebiete der KrliLÜtung unserer histo-

rischen und Kunstdenkmale zu danken li.it, gab interessante

.Aufschlüsse über d:is Wirken und ilie Ziele der Männer aus
den Kreisen der Wisscnschatt, Kunst usw., die seit acht
Jahrenohne irgendwelchen Vereinsswang, lediglidi besedt
von dem Wunsche, der Sache tu nlltzen, alljihrlicn in ii^

gend einer Stadt des Reiches zusammenkommei^ am ihre
Meinungen auszutauschen und über den Wert von Neu-
cntdeckungcn, Maßnahmen fUr Wiederherstellungen usw.
zu beraten. Es wird von Seiten dieses Kreises, dem nicht

nur Fachleute, sondern auch .Altcrttimsirriindc, Historiker,

Sammler usw. angehören, keineswcf^s f.;r ii;Jj;U/lu:h der

Wicderhcrsttllungssucht gehuldigt, wodurch nicht selten

No 53.

Digitized by Google



das interessanteste Charnktcristikum eines alten Hau- oder
sonstigen Riinstvierkes zerstört wird Auch nicht daratif

ist CS ab}{eschcn. einen (legenstand solort in irgend ein

Museum zu verschleppen, sondern die Sorge geht zunächst
dabin, das Stück in dem Zust^mde, in dem es gefunden
wnidle, wenn dieser ein leidlicher war, m erhaliea, «t an
Ort und Stelle su belassen und es nur vor weiterem Ve^
fall zu schUtaen. Dr. Hager betonte mit Recht, daß mit
ruhiKem, sachlichem Zureden bei onseiem Landvolk in

solcoen Dingen weit mehr 711 erlangen und auszurichten

ist, als mit dem Hera h cn von herrischer Gclchrsjtm-
keit. Der I^ndbewohner und Kleinstädter, von Natur aui

konservativ^ ist für eine Sache viel leichter zu j^ewinnen,

wenn man ihn geschickt bei seinem stark entwickelten
Pieiätsgeliihl tür KamilienRiiedcr, Verwandte oder seinen
eigenen personlichen Krinnerunpen faßt, statt ihm einen
kunst- Oller kulturhistorischen \ urtrag zu halten, dessen
Inhalt er kaum halb hegreilt Tritt man ihm aber in dieser
\ citrauen erweckenden Art entgegen, dann ist er meist

ui kurzer Frist nicht nur tür eine Sache zu haben, sondern
erweist sich sogar opferwiltig. Der Redner führte aus den
stenographischen Berichten der bisherigen Denkmalpflege-
tage ebenso intereMante als bebenigenswette Leitsitte an,

deren Worüaut von den bedeutendtten FacUeuten auf

dem Gebiete stammt und deren MeinungsIluSernogen die

Beachtung der weitesten Kreise verdienen. Dr. Hager wies
auch au! die Hestreliungen der Regierungen mancher
deutscher Staaten, insbesondere zurzeit rreuiäcns hin, den
Denkmalschutz tmd die I>cnkni;ilp(lej,'e auf gesetzlichem
Wege zu regeln und ihre Nonuin iLStzulcgcn Er zeigte

aber auch zugleich dieSchwieri>;keiitii eines süU hen I ntei-

nehmens, das so viele f-.inzelinteressen berührt und in

seinem Reichtum an Verschiedenheiten sich Schwerin eine
Paragraiihenrcihe /usiimmcnpresscn lassen wird Kr hält

das in Bayern bereits seil Jahrzehnten übliche Vcilahrcn,
die Denkmalpflege im Verordnungswege zu regeln, für

ungleich erspricftlicher und wies auf das fruchtbr)ngni&
Zusammenwirken unserer historischen Vereine, des Vct^
eins fur Volkskunst und Volkskunde usw , sowie der ein-
schlägigen StMll' and KomnumlbdiOtdiea hin. —

Am «Alttrsd. J.bieltHr. Dr.KarlTrautlnnaB.WHer
Herantiehung eines außerordentlich retchen lUnatntions-
materiales aus dem Milnchener Stadtmuseum, der Samm-
lung des historischen Vereins von Oberbayem, usw einen
Vortrag Uber; .Das Alt-MUnchenerWohnhaus". Den
.\nstoß ni dem Thema gaben ihm hinterlassene hand-
schriltlichc Autzeichnungen des im Jahre 18z 1 verstorbenen
( horvikars loh I'aul Stimmlmayr. dessen originelle Schil-

derungen der \'ortr:ij,'ende als Einleitung benutzte Kr
ging dann auf das im liaverischcn Nationalmuseum befind-
liche S,ir.;linLr sehe Hotzmodell illicr. das, aus dem Jahre
1570 stammend, trotz einiger spateren Zutaten cmcn vor-

trefflichen und instruktiven plastischen Uehcrblick (ll>er

das Manchen jener Zeit bietet und Mrn. Architekten
G. Steinlein veianlaStc^ in einer ganaeaiUilie oakmisfe-
stdlter reisender Zeichnungen eiosdnc Teile dieses male-
rischen, noch ganz mitteuuteilidWB München zu rekon-
struieren Es ist bekannt, dsfl Mflodien zu jener Zeit noch
keine Monumentalstadt war, wie heute, daß es hierin hinter
Städten wie Nürnberg, Augsburg usw mit ihrem reichen
Han.lelspatriziat zurückstand Es verlor seinen schlicht
bur^,'erliclieri Char.ikter erst mit dem Fangreifen der Bau-
lust derl'drstcn und des Adels, den erstere, nainentluh Kur-
fürst I'crdinond Maria, an München zu Icsseln wußten
Da entstanden dann in der barock- und Rcikoko-Penodc
jene prunkenden oder zierlichen Palaisbauten eines llarella,

Viscardi, F.ffner, Gunezrhainer. Cuvillie usw., die München
erst das Ansehen einer Residenzstadt verliehen. Daß je-

doch lange vorher eine gut bürgerliche Kunstpflege in

Manchen heimiseh irar« beiricsen aicbt auir die Uniaeo,
vielfach von den bedeutendsten KOastlem ausjfeiaiuUti
Fassadenmalercien, sondern anch die hObsdieB HOfe vnd
Hausgärtcn mit Grotten, Lauben und WasserkOnsien, die
nun verschwunden sind —

J K
Archlleltlen- uod lacenlcar- Verein sa Hamborf. Ver-

sammlung am 3. Apnl 190& Voisits.: Hr. Bubendey.
Anwes.: 81 Peisonen.

Den einzigen Gegenstand der Tagesordnung l>ildcte

ein Vortrag des Hm. C. Walter Martens: .Die bauliche
Entwickrunc Hamburgs in alter und neuer Zeit.'
Nach einigen Bemerkungen ttber die Unzulänglichkeit der
fitesten Karten und einem Rflckblick auf die historischen
Ueberlieferun^en ttber die Grflndung Hamburgs und seine
siebenmalige Zerstörung, schilderte Redner an ttber 100
Lichtbildern die topographische Entwicklung Hamburgs
und Seiner Nu hbarsrhait von den dortigen ersten .-Vn-

fängen ih- t. I ris'.eiautiis bis in die Neuzeit und i;.ilKl.<dur< h
der Versammlung eine gedriuigte Uebersicht ttber das vor-
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handcne in .\rrhivt-n und Sammlungen niedergelegte
Karten- und .Ar.si li;iiinn).'smaierial.

Aus dem gew.diigcn Wachsen des Weichbildes Ham-
burgs, das in absehbarer Zeit eine weitere Flächcnaus-
dehnung nicht mehr zulassen wird, and aus der unge-
heuren SMteemiiii des Bodenwertes im Imeren der Stadt
folgerte Reraier eme Uebertragung der ralionetlen ameri-
kanischen Bauweise mit ihrer keine Schwierigkeiten mehr
kennenden Ausnutzung des Luftraumes auch auf Hamburg.

Miteinigen neuen VorschlSgenfUr praktische, den Ham-
barger klimatischen Verhältnissen seiner Meinimg nacJi

am besten entsprechende Verbicndmaterialien beschloß
Redner seinen interessanten Vortrag — Wö.

Versammluni; am 10 .April 1008. Vorsiu.: Hr.
Hubcndev Anwes : Personen. Aufgen. als Mitgl.:
Hr. .'\rch Hans Wich mann

Hr. Blohm gilii .m iler Hand von Plänen einige Mit-

teilungen Uber d.is von lloswau &• Knaucr fUrdic Deutsi he
Hotel-Akticn-Gescilschalt erbaute F.splanade-Hote 1

Hr. Breuer schilderte sodann eingehend die in der
AaSÜdirung belindlichenErweiteru ngsbauten i msläd L
Freihafen gebiet in Hamburg. Nach voller Inanspruch-
nahme des westlichen Teiles der Kehrwieder-Wandrahros-
Inscl durch I^-igerhäuser wurde 1906 eine Einbeziehung
des letzten, noch verfügbaren rtsilichen Teiles der Insel,

von Senat und Hilrgerschait unter HercilStcUung der er-

forderlichen Mittel von 6,^ Millionen M. bewilligt Durch
die .\uslührung wird eine Speicherfläche von fast 13000 q"»

gewonnen, auf der 5 Spcichcrblöcke von ie 14 <n Tiefe
IUI! Wasser- und Sir.ilk'niront errichtet wcnicn können.
.•\uLverdciii wenieu noc ii die für die ZoUablertigung er-

(orderlichen flaulichkeitcn für das Hauptzollamt, die Hau])t-
Zollkassc, die Ausgangsiblertigung Itir verschiedene
schwimmende Zollsicllen errichtet Ferner siiul 4 eiserne
Brücken zur Ueberlillirung von Siraßeii über die neuen
Fleete herzustellen. Mit der Ausfuhrung der Arbeiten ist

vom Ingenieurwesen der Baudeputation 1907 begonnen und
es wird Deabsichtigt, sie im Jahre 19 o zu beendigen. — L.
licMacbsrlagwdanr- n. ArcMttkten-Vtrela« i(S4.Haupt-

versammlung am 9. Mai in Dresden — Die Sitzungen
landen in hierzu Ulierlassenen Hörsälen der kgl. Tech-
nischen Hochschulcstatt. TmersienTeil derTagung hielt in
der F.achabt I zuerst Hr. ^tadlbmstr. Dr-Inj{. Niedner
einen Vortrag ülier: ,Die .\npassunß der Straßen an
die neuen Verkehrsmittel" Reilner streiile einlei-

tend das im .Mterlum und Mittelalter gut cnlwickelteStraLien-
wcsen, das dann im vorigen Jahrhundert aul dem I ande
durch dieFniwicklung der Kisenbahnen etwas In Ruckstand
kam. duri h. n;is .Aurrrir.oliilwt-Ln die .\u(merksamkeit je-

doch neuerdings wieder aul sich lenkte. Die Beschädi-
gung der Straßendecke geschieht hauptsächlich durch die
Hufe der Zugtiere und durch die abgenuisten Radreifen
der Wagen. Der Gummirdien der Autom^iUe vertcUt
zw.ar den Druck auf breite Fläche, wirkt aber durch die
GeachwiDdigkeit der Bewegung saugend auf die Strafica-

deeke und nbtdadiin h scnädigendc Wirkungen aus. Be-
sonders ungUnstige Wirkung hatdieGleiischut/vorrichtung,
namentlich der schweren Straßenlokomoilven Von den
Straßenbefestigungsmiiteln kommen .\sphalt und Ho'.j tilr

Landstraßen wegen der hohen Kosten nicht in lieir.iclit,

auch Zementmaica<lam kaum Steinjitiistcr ist nicht sehr
beliebt, mehr K Icinptiaster .Am wenigsten geeignet ist

die Si hottcrdecke, deren erste Kosten zwar sehr niedrig
sind, deren Staub- und Si hl irnmbiidung jedoch sehr groß
ist Redner ging dann zu den Staubbekämiilungsmiiteln
undderenKosUn ttber. Alserstcs Mmcl kommt die Spren-
gung mitWasser in Betracht Diesem hat man sodann Kal-
zium und anderehygroskopischeSeltesugesetzi, die jedoch
schädigendeWirkungenauf die Gesundheit (Augenentzfln-
dung), Fußbekleidungund Vegetation haben sollen Sodann
kamen ölhaltige Stoffe in.Anwendung, die durch Wasser lös-

lieh gemacht wurden Die Staubbildung wurde wohl dauernd
dadurch icmgehalten, jedoch nicht die Schlammbildung.
Am besten haben sich Zusätze von schweren Substanzen,
wie .\sphalt bewahrt Heute ist hierin ein sicherer Krlolg
auch in wirtschaltlicher Hinsicht zu verzeichnen, .Ms |;utes

Mittel hat sich in heißem Zustande aufgebra hter Stcin-

kohlcntecr bcw.ihtt, der in Monako und l- rankicuh zuerst

verwendet wunlc I he .Xuiliringung wurde sodann auch in

kaltem Zustande vorgcnommeti, wobei man jedoch von der
Witterung abhängig ist Der Erfolg ist noch zweifelhaft

In England und Amerika kam darauf Teeimakadam zur
Verwendung, der sich, zumal in EngUad, nicht bewährt
hat. Ein guter Erfolg wurde la Ameril» durch Walsen
der Teerstraßen cnieu. In Deutschland blieb CS seither
bei vereinzelten Versuchen, wohl nur deshalb, weil hier
das wechselnde Klima fUr die Herstellung ungflnstig ist

Sodann sprach Hr. Prof. Dr. Schreiber Uber .re-
gistrierende Pegel", wobei er eine eingehende Dar-
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ttdliing Aber die WiilningnreiK lelbtlreilstrieKtider Pe-
gel mit elastischem Zwischenmittel unternäherem Eingehen
•nf den theoretischen Zusomnnenhang zwischen der Zu-
eeotinendrUckliarkeit des Zwischenmittels, etwaigen Aen-
demngcn des Hiu-ometereimdes itnd der Temperatur einer-
seits und den Pceclnngaben anderseilt g»b- Mt'eiaerBe^
schreibuns der Bauart und der VoaOge dei WagemeoO-
meters scnloti der Vortragende.

In der FachabL II. sprach Hr. Dipl. -Ihr Sc Ii rot er
über „Schiffshebewerke"', insbesondere cias zu Hcn-
richenburg Der Vortragende srhildcrtc znnärhst <\ic neue-
ren Uestrebuneen m IJcutschland zur vorteilhalten Aus-
nutzung der Wasserstraßen, namentlich die neuen Kanal-
j^länc.^Zu^cn^^adiswc^^itot^^

gehuren <fie aogea. KimraeiacfalMiieii, die einzefat oder
mehrfach aneinandergereihr, ab lOflen. Schleusentreppe
errichtet werden Sie haben den N«ä>teil großen Wasser-
Verbrauches und Zeitaufwandes zur Durchschleusung; auch
lind sie nur auf kleine Höhenunterschiede beschränkt, fttr

größere Höhenunterschiede werden Schiffshebewerke an-
gewendet, die zunächst nach dem (Grundgedanken der
Druckwasserpressc konstruiert wurden, so z B. 1S75

derton in England, bei I,es Kontinclte.s in Frankreich und
La Louvicre in Belgien, sowie 2 .-\nl.igcn in Kanada Für
Höhenunterschiede über 25 m sind diese lotrechten Kolben-
Hel>ewerke nicht mehr verwendbar. Man versuchte dann die

Beförderung der Schiffe mittels schiefer Kbene zu bewirken,
entweder mitliüiesbeweglichcr, odcr<|ucrbcwcglichcrTrog-
beluL Bei dem Sjrstem der Ing.Oelhufen&Löhle wild der
Trog ui tfthirdehen Drehtaetlen auigehängt und doidi
G<qt*ngewichte atisbalanziert. Ueberoder auch unterden
Iwg wird ein drehscbeibcnthnlicher Wauen angeordnet,
der während der lotrechten Bewegung des Troges eine
ichnubenförmige Bahn durchläuft Der Antrieb erfolgt ent-

weder unmittelbar durch motorische K.rait, oder durch Ver-

aMtnUBg oder Verminderung des I ro^inhaltes Größere
Hebewerke nach dem Priniip der schielen Ivbcne oder der
Schraube sind bis jetzt noch nicht ausKciii'irr

Daseinzifjein DeutschlandbelindhcheSchntshehewcrlt,
/.. Zl das ^nißte liberh.iupt, wurde nach dem Knlwurf
der Firma Hanicl \ l.uc),'-DUsseldün ausgeiiihrt Ks be-

nutzt zur licwcjjimg di s i nuics den Auftrieb von 5 großen,
geschlossenen bchwimmcrn, die mit diesem durch aoeiseme
Stützen verbunden sind. Der Trog voaTtXßA * Abmes-
•uns wiegt 3100 1, die Ladefühigkeit der b«em 67 *> langen
Schwe ist 600 >, nötigenfalls können Schiffe von 1000 1 be-
KVnlert werden. Die Enden des Troges, sowie die obere und
untere Wasserhaltung weiden durch große eiserne Hiibtore
geschlossen, die p<uuw^ae gekuppelt werden Das Heben
oder Senken des Troges geschieht durch den Auftrieb der
Schwimmer infolge von Wasserentnahme oder Zusatz von
Wasserballast. Die genaue I'tihrung des Troges erfolgt

/wangläufig durch ein Icbcns sc; es Schraubengetriebe, die
Schraubens] lindein werden durch einen PS Elektromo-
tor angc-.ni-ticn .\urh die Hclievornchtungcn lur die Hub-
torc sowie die Zugspille iiir die Schiffe werden elektrisch be-
trieben Zur Slromerzcugung dienen 2 unmittelbar ge-

kuppelte stehende Tandem-Alaschincn von je 220 PS, ge-

liefert von Haniel& Lueg-DQsseldorf. Den elektiiichenTeil

lieferten die Lahmcyer-Werke, die omiangretche Eisenkon-
tmktion die A.-G. Harkort ia Duisburg. Das Hennchen-
burger Hebewerk vermitteltdenAusgleich von 14 »Höhen-
unterschied zwischen dem imteren Kianal von Herne nach
denKmshäfcn und dem oberen künstlich gespeisten Zweig-
kanal nach Dortmimd. iT>eutsche Bztg i8f>8. S 420 u fi ;,

Durch zahlreiche Lichtbilder erläuterte der Vortragende
die schwieritren ( "ründungsarhcUcn. tlcn Um der Schiichie,

sowie '.!cs W erkes selbst in allei; scmcr. Tl iU-h, die Wir-
kungsweise und sämtliche V(ir(.Mti|.'e, die sich beim Durch-
schleusen eines Schiffes in etu a ir i ; Minuten abspielen.

Die Kosten des Werkes. d;is seit 10 Jahren ohne jede Stö-

rung ar;ici;tt. 1 o!u)en sich auf 2,5 Mill -Vl.

Die tachabt III besichtigte unter Führung des Hrn. Fin.-

u. BrL Gläser und Hm. Landbauinsp. Krame rfUeneuen
Justizbauten an der Mttnchnerstrafie.

In Fachabt IV behandelte Hr. Bergverw. Bretschnei-
der den „Bentollokomotivbetrieb unter Tage' bei
dem Werke desErzgebirgischen Steinkohlen-Aktienvereins
zu Schedewitz, und zwar die allgemeinen Einrichtungen
der Ix>komotive unter Berücksichtigung der Feuersicher-
heil, die Einrichtungen für das Umfüllendes Brennstoffes
in der Grube, die Bauart der bei dem Krzgebirgischen
Steinkohlen-Aklienverein im Hetneb bchndlu hcn Lnkomo-
tiven, die S und 12 PS leisten und eiui'.u h die Kinnchtungcn
des T.okomotivbctriebcs selbst

Hierauf erfolgte die ( ".csamtsitzung in der .Aula der
'l ei licn Ibn hsi iiule unter dem \firsitz dessielhcr-
tretenden Vorsitzenden, Hr. Geh. Brt Grimm, in welcher

3*4

dn« Reihe gesebKMidier' Angelegeehdien des VvwUt
erledist wunfen. .Außerdem wurde Uber wichtige inOtan
betindliche Verbandsarbeiten berichtet. Erwähnt sei aocl^
daß der Verein auf 669 Mit^ieder angewachsen ist —

in Ncuoklrehen. ^Die sehr interessante Tageson^ung^dtf
in der zweiten Hälfte Juni stattgehabten Versammlung des
Pfalz -Saarbrücker Bezirksvereins deutscher Ingenieure
führte zahlreiche Mitglieder in Neunkirchen zusammen.
Fs wurden zunächst die Neunkirchener Pumpstation und
die neuen \\'.csscrüC'A-innungs -.Vnhagen im Hirschweiher
besichtigt, deren r.tiigkcit von Hrn Gcmcindcbaumeister
und Beigeordneten Scebachcr an einem im Betrieb be-
findlichen HebennndcU erläutert w uuie 1 Ir Seebacher er-

gänzte dann seine .\usfUhrungen in <ler Sii/ung im Stumm-
schen Kasinoin einem fesselnden Vortrag, von welchem be-
sonders die Erklttrungdervon Seebacher neuerdachten ver-

einfachten undausgezeichnetfunktionierendenHeberleitung
iatetMiieite. ABaieEikdigmiiiiiitefiefVereiiwaogeleiieBr
betten tind an das gemeinsam etngenomneiie Abrädenea
reihte sich ein Bericnt des Hrn. Kommerrienrat Joh. Klein
aus triuikenthal Ifalz Über seine jüngste Spanienreise.
Redner, welcher schon viele große Reisen gemacht ha^
und mit offenen Augen und klarem Urteil durch die frem-
den Länder gewandert ist, zog einen treffenden Ver-
gleich zwischen den Zuständen in der Heimat der ge-
rosteten Kastanien und unserem deutschen Vnterlande.
Kr führte aus, daß Si)anien früher etiinial durch seinen
Kolonialbesitz sehr reich und m .ichtig gewesen sei, wovon
noch heute zahlreiche aus mehreren Jahrhunderten stam-
mende Baudenkmäler zeugen, dki& aber das Land und seine
Bevölkerung durch Hang zum Nichtstun, durch Mangel
an Schulen, durch starre Sirenggläubigkeit und Unduld-
samkeit gegenAndeisgUlubigc. durch Bilrgerkiiegc und in-
merwlhrendeUnraben heruntergekommenwaren. Soanien
befinde sich im Verfall, während das zum Vergleich her-
angezogene Deutschland gegenwärtig an Bevölkerung imd
Wohl-tand zunehme uno sich noch erfreulich weiteren^
wickeln könne, wenn es aus der Geschichte Spaniens die
Lehre ziehe und sidi von den Ursachen des Unglückes
der Spanier ireihalle. — ,

Wettbewerbe.
Dir Wettbewerb des .Vereine deuticber Eiamhalia>V«C»

waltuncea", l>etr. die Verteilung einer Summe von «0000 K.
für Erfindungen und Verbesserungen im Eisenbahnwesen
ist in der Weise entschieden worden, daß der L Preis von
7500 M. Hrn. Ziv -Ing Wilh. Schmidt in WilhelmshOhe
bei Cassel für den neuen Kauchröhren-Ueberhitzer xugt-
sprochen wurde, der bei den neuen Heißdampf-LoEo-
niotiven Verwendung findet Preise von je 3000 M. er-

hielten: Ing Johannes Grimm in Bachum 1 für eineWeiche
mit federnden Zungen , Ob -Brt Kuttruf in Karlsruhe
ifUr einen Hebebuck /um Heben von Kiscnliahnwagenj,
Ob -Hrt Kittel in Muttgart und Ing W 1 n t c rge rsl in Eß-
lingen Hcißdamiiltricbwagen , ferner l'riA I)r-lng Oder
in Danzig und der inzwischen verstorbene Och Reg.-Rat
l'roi Ooring in Berlin für eine rationelle .\nordnmgder
Bahnhole Außerdem sieben Preise zu je 1500 M. —

In dem Wettbewerb betr. EotwOrfe fOr ein Amtigeblnde
der Handele- und Gewerbekaramer IQr Schieden In Troppau
lielen 4=; .\rheiten ein Ein 1 Preis wurde nicht erteilt.

Den II Vreis von 1500 K errang Hr Leop Bauer in Wien.
Drei III. Preise von je loooK lielen den Hm. Osk. Czepa,
Siegfr. Kramer und Rud. Sowa, sämtlich in Wien w.
Entwürfe derHm.Alfr.BaroaSttitterheim inTropptn und
Am. Karplus in Wien worden nnn Ankauf empmhlen.—

Ja dem Wettbtwafb feetr. WlrtacbaAigebäade der Mara-
ftM-AnUgen In Cotmar I. C ist der I. Preis von 1000 M.
und der IIL Preis von 400 M Hm, Gustav OberthQr in
Straßburg tugefallen. Den II Preis errang Hr E Spittler
in Colmar Zum Ankauf eninlohlen KntwUrle der Hm>
Lacher in Colmar und F liildner in GeneinSCiUlft
mit L. Fischer in Strasburg und Neudorf, —

Ein PrcUaueechrelben des Bayerlacbeo Technlker-Vcr-
bände* Landesverwaltung des Deutschen Techniker- Ver-
bandes) für seine Mitglieder betrifft Entwürfe furein (last-
haus in Mallersdorf, t Preise von 300, 200 und 100 M.
Unter den Preisrichtern die Hrn Hauamini.inn Heck m
LandshuL Arch. Franz Zell in München, Rcg.-Bmstr.
Leltoli m Freiidng usw. —
inh.u: Dl* PtattaB* in Laadaa (Plili . ff«tt*»tMMwJ — BankiHla-
ri<chr BeMrcbaagHi lo ticma. (PWliMiaagl — Tulafc — W«»
b»-»<-rbc. -

I licrru eine Bildbeilage: Die Festhal Ic in Landau (Pfalz).

VerUgdce OcutKlWD BaaitJluBS.O.in.b. H., Berlin. FDr die RedtkHoo
vermotwortlkti AlDcrl Holmino, Berlin.

Mfcdfaaiil Oarttv SdHoek Naekfla.,!», M. W*iMr, BarUa.

Digitized by Google



y Google



Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG
Xm. JAHRGANG. N°: 54. BERLIN, DEN 4. JULI 1908.

Die Festhalle in Landau (Pfalz), (scbius)

Architekt: Hermann Gocrke in Düsseldorf Hierxu dl« AbbiiduP(«n Stiie 3** und J7i.

Die Eisenbeton-Arbeiten. (ScbinU).

(Aoigcfllhrt von der Fifma WayB & Frcyltg A.-G., Ntusiadi >o der Haudt.) Von ObrriDgcDicur S Sorio Nrodidt an der Haardt.

ie inEisen-

beton aus-

geführten
Gewölbe-
konstruk-
tionendcr
FesthaJiein

Landau besteben in den
Bögen über den y bezw.
10,5" weiten Oeffnungen
der vorderen und hinteren
Bühnenwand. Der Trä-
ger und Bogen in der
Giebel wanaz wischen
Bühnenraum und Zu-
schauerraum ist in Ab-
bildg.17, linke Hälfte, in

der Lebersicht darge-
stellt. Dem VerBuche,aie
16 m hohe Giebelwand
durch einen Träger oder
einen Bogen allein abzu-
stützen, wurde wegen der
hohen Kosten im ersiten

Fall und des zu groBen
Schubes im zweiten Falle
ein aus diesen beiden
Konstruktions-Elementen
zusammengesetztes Sy-
stem vorgezogen. Hier-
bei erfüllt der Träger die
doppelte Aufgabe eines
biegungsfesten Balkens
und einer zur Aufnahme
des vom Bogen erzeug-
tenHorizontalschubcs ge-

eigneten Zugstange. Die
senkrechten Lasten, die
dabei in Betracht kom-
men, rühren vom Eigen-
gewicht des Trägers, so-

wie von derzwiscnenTrä-
gerund Bogen aufgeführ-
ten Mauer tier. Das so
entstandene geschlosse-
ne System übt demnach Baukonatlerltche Bettrebuoceo In Bremen.
auf die Widerlager nur Martini-Kirche mit derDeuenBcmAltiDg der Scitcoachifle durch Hm. Mal» A. Rittetholf in BrcmfD.
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lotrechte Autlagerdrücke aus. Der arcbitcktoni^^ch not-

wendige obere elliptische Abschluß der Bü luie nö ifn ung
konnte mit Hilfe einer an den Träger angehängten Mo-
oierkonstruktioahergestellt werden, wie ausden Schoit-
ten zu Abbildung 17 ersichtlich ist Daessicbuoir^

—

fleicbfflflfiig auf den ganzen Bogen verteilte P
'

ftodehe, m vurde, um Bieeuii«ap«ai»inMB wmwa-
•cbdten, deMen Aense als Farabel auagenldet. Ab-
bOdg. 18 stellt dieEtnselheiten der KonstniktkiBlMbtt
demLehrgerflst undAbbildg. 19 eine Aufbaluiwivlh»
rend der Ausführung dar.

l'iir den Rogen über der Oeffnung der hin-
teren Rü hiietiwaiid, vergl .Xbbildg. 17, rechte Hälfte,

wurde ein Ikigcn mit ciscriieii Ziij^siaiijijen in Anwen-
dung gebracht. Die scluvache Wand unter demUogcn
wirdvon Backsteinbugen getragen. Auch hier wurde
wegen der eleichnuiüigcn l.a.st die nogei'ach.=e als Pa-

rabel ati?iger>ildet. Die Abbildg. 20 stellt die Konstruk-

tion nebst Lehrgerüst im einzelnen dar.

Schlicfilich sind noch die in Kisenbeton erstellten

Treppen zu besprechen. Es kommen die 3 Haupt-
treppen (vergl. die Grundrisse des Gebäudes S. 328)

sowie die verschiedenen Nebentieppen in Betracht.

Die Anordnung der Haupttreppen ist aus dem Grund-
riflkAbbildg. 2 1 ,und den bchniticn, Abbilügn. 22 und2J,

inaiigemeiner Anordnung und in den Eiutelheiten dir
Konttmktioo eraicfatiich. (Die in denTreppenwangeo
und Podestplatten liegenden Eisen sind zur besseren
Klarstellung neben herausgetragen.) Mit Bezug auf
dierahmenartigen Konstruktionen, die bei den Trep-
pen in Betracht kümmcii, dürfte es von Interesse sein,

den ßerechnungsgarig von aus 2 Stäben bestehenden
Trägern mit steiler Eckverbindung kurz anzudeuten.

I is sei die Aufgabe gestellt, dieSt-.it/hnie in einem
durcb lotrechte Lasten angegriffenen, aus den Stäben
,A C und ( /y (.'\bbildg. mit den Langen und I riig-

hettsmonienten be/w. .s,,./^ besteheixien Stabzug
A C B. der in.-J unu Ji eingespannt ist und in Ceine
Steife Eckverbindung aufweist, einzuzeichnen.

Man fange damitan,den Schwerpunkt Oder inden
'Stabmitten wirkenden pnratlclcn Kräfte, deren Werte

; durch s, bezw. ' gegeben sind, zu ertnitteln. Das
i

ikannmitHilfedcr Kraftcfjlaneund SeilpoU gone<» undü'
erfolgen. Man ziehe dann das .Achsenkreuz O .V Vund
betrachte die Abszissen links von i > und die Ordinate
.oberhalb O als positiv. Dercntgegengesetzte Sinn wird
jeweils negativ. Dann ziehe man durch Üemc Gerade
O Z, die mit O X einen Winkel « = 45" einschließt.

: Nennt man J^^as Trägheitsmoment des Subzuges in

Ibeaug auf O Z und J, undJ^ die Trägheitsmomente
in bezug aul OA'bezw. O Y, so ist das Zentrihgal-
tOlonienlin bezug auf dieselben Achsen

Bezeichnen 17.^ 17,, die Ordinalen der Punkte
j4CB inbesug mdOZ, wobei dieOidioaten oberiialb
.OZals poshiv und diejenigen unterhalb ÖZale ne-
jgativ eingesetzt werden, so ist bekanntllcli

Mit den analogen Bezeichnungen

'itv 'ity (Ordinalen der Punkte .1

+ oberhalb der .V-Achse

f?» lu (Abszis«» der Funkte A C B;
i + links der V-Achse), erhält man

= ( - + )

+ ^ :J
;( -4+

+

"jU

* Diese Werte in obige Gleichung eingesetzt, er-

geben / I,, Dieser Wert kann auch aufanderem Wege,
Wie lol^t, ermittelt werden;

Die tiieichimg der Geraden AO inbenig auf das
Achsenkreuz YÜA lautet:

wird die Gleichung der Geraden f=m*+n.
Es ist nun für AO

e V(«

I m, fo eiUUt man:

6 n ^ r

Der Ausdruck.MyZ^^ stellt die aus der Ab-

oder endgOltig
c

bildung herMangfdfende Ordinale lür «s.o^ d. h.

die Stracke o£dar.
Fflr C0 erhält man in ähnlicher Weise

+ '"^
r — r II

"l
».r 'ey^ 't, 'r.r I

•J — 'j

0, \{''L-'L)-\i't-t)

SomitM

4 C
Worin die Integrale durch die obigen Ausdrücke zu
ersetzen sind,

Die der Achse 0 Y zugeordnete Achse 0 X' ergibt
sich dann mittda der Gletcbung

-TT
.Man denke sich nun das linke Widerlager wcggc-

numnien und die dort wirkende Reaktion A' parallel

zu sicli in dem Funkte O verschoben, so erhalt man
eine in ü wirkende Kraft R, die in die Komponenten
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Abbild];. 3j. Schnitt «—b d«r Haapttrqjp«.

• Iii*
AkMIdg. SehaM c—4 4«r Haupttreppe.

|i iji.iii.iJi|.i!ij.i|ji]a.|iiüiuijiiiiiuijui.iii.ijiurTnrjrTn^

AbbUdi. si. OnaAtt te Htopttrepp«

is ttatv* tad Obcrinfc

Dte FtMhalto la

:

ANhkdt« Hcnwaa Goctkt in-Olndtoli

Die Eiteabeton- Arbtltan.

A.Fa Wü^S k PreyMt iBNeiiitedt«.d.Hiat4t.'

I 14. Onpbitchc Krmiitc.utiK der SlBixlinic In deo
M ma Ecken ciogctpuaica Treppcnuugua.

4. Juli 1908.

Abbildg. Mb Eiicab<tonlil(ci iu der Torderea BOhaenwaad nach dem Zascbsacnsam hin.
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Hund f^zerlegt werden kann, sowie ein Moment \f— Rc,

woc den Abstand dergenannten parallelen Richtungen
voneinander bezeichnet. DieVVertevon A/, KundA/sind

S-
Fl + V ''tVi

^1 +

F—

-

•'1

5f
a 8

3 >

M

B •

5 «

I

«

b «

S ^
« 8

0

3

n

vorausgesetzt) Man zieht in Cdie Senkrechte CC^ und

C C auf /4 C bezw. C B, sodaß

Die Punkte der Kurven ji und werden er-

halten, indem man D' hinauf projiziert in D auf A C
und nimmt dann senkrecht auf A t:

ÖD, = ÜD-
Die schraffierten Flächen stellen die Flächen

bezw. dar. Durch sind die Koordinaten

der auf A C bezw. C B projizierten Schwerpunkte
und bezeichnet Die Kenntnis von H, V und M

ermöglicht nun die Konstruktion von R, wie aus der
Zeichnung ersichtlich ist; hierbei ist der Kreishalb-

messer C

'

R
Man kann nun in bekannter Weise die

/* und /' bedeuten die Momentflächen des frei

ausladenden Balkens A' B' bei derselben Uistcinwir-
kung. (In der Abbildung ist gleichmäßig verteilte Last
in bezug auf die wagrechte Projektion des Subzuges

368

Stützlinie hineinzeichnen, womit dieAufgabe gelöst ist

Aehnlich kann auch ein Stabzug von mehr als

2 Stäben behandelt werden. —

^ Batikünstlerische Bestrebungen in Bremen.
3 HIcriu eloe BildbclU|c, «owie die Abbildung Seite 36S. (SchluO.)

pk"
'''

^
* "

' W gegründeten Verein auf der
ffi ^^^l^^^vS Hand, daß seine Mitglieder den

bedeutenden Anlaß, den ihnen
dielll.IDeutscheKunstgewerbe-
Ausstellung in Dresden 1906
bot, nicht vorübergehen lassen

würden, ohne hier bremische
Kunst zu zeigen. Die Gruppe
„Bremen" dieser Ausstellung
fand ihren Mittelpunkt in der

von E. Högg entworfenen Diele, die auf der Bild-

beilage unserer heutigen Nummer dargestellt ist und
in ihrer herben Strenge niedersächsisclies Wesen in

so charakteristischer Weise zeigt
Die hauptsächlichste praktische Tätigkeit des

Vereins im ersten Jahre galt der Erhaltung alter und
derNeuaufführung niedersächsisch eigenartig gedach-
ter Bauernhäuser und ländlicher Wohnhausoauten.
An derBearbeitung beteiligten sich diellrn. B o 1 1m a n n,

Eeg, Lassen, Scotland und Wagner. Im zweiten
Jah re traten zu diesen noch die Hrn.H o tzenundLuley.
Die infolge dieses Bestrebens gesammelten Entwürfe,
zu welchen später noch Wettliewerbs-Entwürfe für

Schulen mit Lehrerwohnungen traten, von welchen wir
einen der schönsten, den der Hm. Eeg und Runge
hierneben wiedergeben,wurden als wohlfeileVorbilder-
hefte herausgegeben, um den Nächstbeteiligten, dem
Baumeister auf dem Lande, den Ortsvorstehem und
anderen Verwaltungen eine gute Kunst zugänglich zu
machen. Ein solches Heft, welches zum l'reise von
2,50 M. verkauft wird, enthält Entwürfe für Bauern-
häuser, ländliche Wohnhäuser, Mietshäuser auf dem
Lande, Schulen, kurz Vorbilder für die Pflege und die

Erhaltung der baulichen Eigenart des Lanoes. Es ist

kaum überraschend, daß der Verein für die ersten

Jahre dieser Bestrebungen über Verkennung und Miß-
trauen zu klagen hat. Doch lernte man die Uneigen-
nützigkeit dieser Bestrebungen immer mehr einsehen,
so daß auch weitere Kreise sich dem Verein zuwandten.
Durch wohlwollend aufgenommene Eingaben an den
Regierungspräsidenten v. Rciswitz in Stade, sowie an
die Landräte in Ostcrhölz- Scharmbeck und Soltau
wurde die Mitarbeit des Vereins vorbereitet bei den
in diesen Kreisen geplanten größeren Vorortkolonien,
die den Bau von Ansiedlerhäusern beabsichtigen.

Im dritten Jahresbericht kann der Verein oereits

über das starke Anwachsen der Bauaufträge und der
Anfragen und Wünsche, die aus dem ausgedehnten
Landgebiet an den Verein herantreten, oerichten.

Zu ihrer Bewältigung stellte sich noch Hr. Arch.
K. Schwally in Bremen zur Verfügung. ,Im übrigen
waren wir bemüht, möglichst viele der zur Mitarbeit

geeigneten und bereiten Architekten zu Wort kommen
zu lassen und unter ihnen die eingehenden Entwurfs-
Arbeiten in regelmäßigem Wechsel zu verteilen. Ein
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besonderer Wert wurde darauf/gelegt, dafl die Arbei- wundem, wenn der Verein klagt, daß seine Bestrebun-
ten der einzelnen Vereinsmitglieder an verschiedenen gen, hier Einfluß zu gewinnen, zunächst ohne jeden
Orten unseres Bezirkes ausgeführt vknirden.' Doch bei Erfolg waren, „trotzdem sich eine große Anzahl un-

den ländlichen Rauten, zu welchen auch noch Forst- serer Mitglieder bereit erklärt hatte, die Entwürfe für

hausbauten traten, blieb die Tätigkeit des Vereins die Bahnhofsbauten kostenlos auszuführen und selbst-

nicht stehen; sie erstreckte sich z. B. auf die künst- verständlich bestrebt waren, die ausgeworfene 13au-

lerischcGcstaltung der Bahnhofsbauten der Kleinbahn summe wie auch die praktischen Erfahrungen in jeder

Bremen—Thedinghausen. Es ist kaum zu ver- Weise einzuhalten." Doch lieö sich der Verein durch
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das Scheitern derVerhandlungen nicht abschrecken, an-
dere Wege zur F.rreichung seines Zieles zu suchen. Er
fand diese Wege in einer ßaugesellschaft, welche die
Entwürfe zu den Arbeiten und deren Ausführung im
Sinne der Vereinsbestrebungen übernahm, sodao der
Verein glaubt hoffen zu dürfen, ,daB hiermit ein gutes
Beispiel für die heimatliche Bauweise in den zuni Teil
von der jetzigen Maurermeisterkunst noch kautn
itthrteo OrtKoaften geicbaffeD worden ist"

Den StadtenpenSnii^qiMiMo fnr Braawiifhat der

Verein ferner mit' Erfolg seine Aufmerksamkeit ge-
•chenkt und auch die Stra&enplanung von Groß-
Hannover war eines seiner Ziele. So verfolgt er in

dankenswertester Weise und mit stets offenen Augen
die Vorgänge in unserer Kunst, um mit Rat und Tat
einiugreifen selbst da, wo diese wenig freundlich auf-

eenommen werden. Man kann nur wünschen, daUdiese
Regsamkeit anhält und dafi die segensreichen Einwir-
kuoeea des Vereias stets ao Ausbreitung des Vei^

für sie feirimiai mögen. —
Von der 49. HauiytverMmintnng de* „Verelm DeotiCher Ingenleore" in Dreaden.

Intcr starker Beteiligung wurde in (iepenwart des
KöniKS von Sachsen, lahlreicher Vertreter der SuuiLs-

und städtischen Behörden, der Technischen Hoch-
schule und der befreundeten grofien deutschen technischen

Vcraiae an «9. d.K dk enn Stamg der 49 Hauptver-
faumhing des „Verdni Deolidier Inceoleare* durch den
derzeitigen Vorsitzenden, Geh. Reg.-Kat Firaf. Dr. Slaby,
Berlin, im königl Schauspielhuise mit kuien Worten der
Begrüßung erönnet

Nach Ansprachen desStaaisnunistefsGrafen Höhen •

thal, des Ob - Bürgermeisters Geh Finanrrat Beutl er, des
Rektors der Technischen Hochschule dch. Hofrai Prof

Dr. Möhlau, der zugleich im Namen der Rcrgak.idcmic
Freiberg sprach und außerdem verkündete, daß die Hoch-
schule gern die (ielegenheit ergriffen habe, an diesem
l estuige auch besondere .\u.s2eichnungen zu verleiJn. r;, ir i

daß sie deshalb dem Dir. der A.-G. Lauchhamincr, Kom-
merzienrat Jos H all bauer, sumDoktor-Ingcnicur ehren-
halber ernannt habe, eratalleie In Vertretung des Vereins-
Direktors Reg.-Bmstr. Mejer den Geschttitsbericht

Dem Geschmtsberwhte entndiBien wir daß dem Ver-
ein anfangs lAai i^oC in ganzen a7 4y> Mitglieder ance-
börten, die sich am*4s Beiirksvercinc verteilen, und daß
er ein Vermögen von 1,7 Mill M. besitzt Aus der Hilis-

kasse des Vereins sind im Jahre 1907 gegen looooM an
Unterstützungen gewährt worden Die .\uflage der Vereins
Zeit8chrift,die sich weiter gUnsu^ cntuukcU hat, beträgt jetzt

a6ioo. Ebenso hat sich die seit i J.mu.ir d I beigegebene
Monatsschritt „Technik und W'irtsi halt" ^ut eingefUhrt-

Ueber die .^rbeitc^ und Unternehmungen des Vereins
ist folgendes TV berichten ; Die Arbeiten am Technolexikon
wurden t>ckanDtlich vorläufig etngestellt, nachdem sich
herauagesteili hatte, daß die FertigsteUuiig an Zeit und
Geldamwand ein Vielfaches von dem etforoem würde, was
dafür in Aussicht genommen war. Es staid aber Verhand-
lungen mit der deutschen Reichsrefdenmg and der preuß.
Untenichtsverwaitung angeknüpft, die ihr Interesse an der
Durchführung des Werkes gezeigt haben und mit deren
Unterstützung doch noch eine VoUendungerhofftwird Von
den größeren Arbeiten ist das von Ing C Matschoß im
Auftrage des Vereins verfaßte jbändigc Werk über die
Geschichte der Damfmaschinc bereits im Buchhan-
del erschienen Das 1890 von Ing Hai er im .Auftrage

des N ereus bearbeitete Werk liluT r .i uc h v e rhUtende
Daiiiufkessel-Fcucrungcn wird neu bearbeitet. Die
neue AuHace soll noch in diesem Jahre erscheinen. Neben
diesen größeren Arbeiten sind die mit HiUe der Geldmittel
des Verein an TCiscbiedencn Steilea deidinfflhiien iisd
dann verAHemäiditen Forschungsarbeiten auf ver-
schiedenen Gebieten der Technik zu erwähnen. Außerdem
sind im Verein eine ganze Reihe teils technischer, teils

dieAusbildung und dieStellung derIngenieure betreffender
Fragen erledigt, bezw. in Beratung genommen worden, auf
die nicr im einzelnen nicht eingegangen werden kann.

Besonders eindrucksvoll gestaltete sich dann die Ver-
kündigung der vom Verein in diesem Jahre verliehenen
Grashof - Denkmünzen durch den Vorsitzenden Geh Reg
Rat l'rof. Dr. Sl aby. Mit lebhaftem Ueiialle wurde vor allem
dieVerleihung der g o 1 d e n e n G r a s h o 1 - 1 ) e n k in U n z e, der
hf^chsten Auszeichnung, die der Verein erteilen kann, an
den Grafen Zeppelin bcgrili>t, der, selbst imwcscnd, sie

mit schlichten iJankcsworten in Empfang nehmen konnte.
In seiner Anspfadie Nlhrte Siabgr aua^ dsA wir im Begriffe
seien, von den vier Dementen: Feaer, Waaser, Luft and
Erde das letzte, die Luf^ uns tu unterwerfen. Wir haben
gelernt, elektrische Schwingungen zur NachrichtenhefOrde-
rung durch das Luftmeer zu senden, und wir stehen im Itcgriff,

die Schätze der Atmosphäre uns nutzbar zu machen, vor
allem aber wird die gesamte Kulturwelt heute durch die Aul-
§abe erfüllt, dos uralte Sehnen der Menschheit, sich gleich
em Vogel frei in den I.Uften bewegen zu können, zur Wirk-

lichkeitwerden /u lassen Vorn in der Reihe der Kämpfer
auf diesem Gclm-t steht f'.raf Ferdinand v Zeppelin,
der sich uns (.'Icich allen anderen großen Hahnbrechern
auf technischem Gebiete mcbt nur reich an Ideen, son-
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dern auch von jener bewundernswerten .Ausdauer in der
Durchführung des von ihm als richtig Erkannten gezeigt
hat Seiner ersten Erfolge im ersten Jahre des 30. Jahr-
hundertsundseiner letzten großen Erfolge im Herbstvorigen
Jahres sind wir alle Zeusen «weaen. Jahrzehnte lang hat er
ämpfen imd anch zahireicne IGfieifolge ertragen müssen,

durch die er sich aber ebensowenig, wie durch Zweifel an
der Möglichkeit seines Unterfangens hat niederdrücken
lassen. Sföge ihm, dessen 70 Lebensjahr in wenigen Tagen
anbricht, auch die KrOnung seines Strebens beschert sein,

auf die er mit Sicherheit zu rechnen Grund und Ursache hat
I):c (ir.ishui- I>c-iik.iir.lnze wurde ferner dem l'ro! I)r

.•\urcl Hodola in ZUrich verliehen, dessen wissenschaft-
liche Arbeiten für die neueste Kntwicklung unserer Warme-
krait-Maschinen, filr die 1 Lmipfturbinen b.ihntirecbend
gewr.rdcn sind. Das von Hodola verfaßte, jcl/t in i, .Kuf-

lage erscilienene Werk, das seine Arbeiten auf diesem
Gebiete zusammenfaßt, bezeichnete Slaby als dieauf«rissen«
schaftlicher Forschung aufgebaute Konstruktioaalehre des
Dampfturhinenbaues.

Den ersten Vortrag hielt sodann Hr. Geh. Hofrat Prof.
Dr. Hempel, Dresden, über „Die Triokwasserver*
sorgungder Städte vom chemischcnStandpankt*.
Redner führte aus, daß man sich daran gewöhnt habe,
das Wasser in seiner gesundheitlichen Einwirkung auf den
Menschen fast ausschließlich nach seinem Baktenengehalt
zu beurteilen, daß man den KinHuß seiner chemischen Be-
schaffenheit auf die Gesundheit dartihcr aber fast unbcrilck-
sichiigt gelassen habe und nur mit Rilck-~icht auf die Er-
fordernisse des Nutzwassers auch diese Frage betrachtet
halle Man komme aber jetzt doci. «iciicr /a: der Krkenntnis,
daß zum Trinken und Koclien, zur llcforderung der Ge-
sundheit nicht ein weiches Wasser, wie es zu vielen Ge-
brauchszwecken erforderlich sei. sondern ein hanesjinit
Salsen bereichertes Wasser, d. h. also ein aua der Tiele
kommendes, erforderiich sei. Zwei verschiedene Waner-
leitungen zu diesem Zwecke zu bauen, würde natürlich zu
kostspielig sein, außerdem würde das in den Trinkwasse^
leitungen nicht so rnsch abfließende Wasser Zeit haben,
die Blcirt)hren usw. anzugreifen, werde also schädlich
wirken. Viel eini;icher sei es, das Wasser an verschiedenen
Punkten der Sl.uil durdi l'Liin|:'en u:iii .irtesische iirunncn
ZU gewinnen und von dort aus, ohne Leitungen abzugeben
und ;u verteilen Also Tielenwasser. nicht Oberflachcn-
wasser inilssc die Parole tier Zukunft für Trinkwasser-Ge-
brauchsein Der Vortrag wurde iTutBeil.ill .lufgenommen.

—

Den 3. Vortrag hielt (JrjJ Zcjipelin über , lenkbare
Laftschiffe". Nach kurzen einleitenden Worten, in denen
er auf seine langjährigen Beziehungen zum „Verein deut-
scher Ingenieure' hinwies, ging Redner sotort anf die Dar-
stellung des von ihm erdachten und zur DaicbfOhiwig ge-
brachten LuftachiBsystems Uber.

Zuerst wies er auf die von ihm schon vor langer Zeit
aufgestellte Behauptung hin, die nachher von verschie-
denen Forschem durch Beobachtungen bestätigt wurde,daß
der Widerstand einer bewegten und auf diese weise ange-
strömten Fläche nicht im gleichen Verhältnis um der
Flachengroße wachse, daß vielmehr die liewegten Mächen
einen Druck erleiden, welcher mit der Zunahme der Flächen-
größe in immer rascher abneliiucndem Verhältnis w.ichst.

Diese Krscheimiii^' ist illr die l.uflsc !ii!l;d;rl. welche
notwcndiL' iiiil K()r[)ern von gewaltigen (Juersthnitten ar-

bciteii r;u.L\ von höchster Bedeutung. Diese Erkenntnis
trug d.uu bei, daß Redner auch gegenüber der von Helm-
hoiu vor lahren ausgesimichenen Ueberzeugimg, daA der
Bau von Luitschiffen Überhaupt unmöglich sei, nicht den
Mut verlor, sondern dessen Anschauung als irrtümlich an-
sehen mußte. Tatsächlich ist iaauch die Ursache des Helm*
holiz sehen Irrtums in der Einsetzung eines falschen Rei-
bungskoeifiiientcn erkannt worden

Im folgenden entwickelt der Redner die Idee, welche
ihn zu der .\iui.dime seines starren Systems gel iliri h.itie

Kme starre zylindrische, die (i.iszcllcri enthaltende Rohre,
weiche eine Gontlel mit Motor tragen soll, k.inn natürlich

nicht eine bestimmte Länge überschreiten, ohne daß die
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Aufincbsvcrhiiltnissc tu unsünsti|t werden Nichts aber
hindert, mehrere solcher Kohren mit darunter befindlichen
Motorgondeln unein.inderzusetzen; man gelangt so 7,11 der

hält, ein Umstand, der die Betriebssicherheit natürlich be-
deutend erhöht Die starre zylindrische Röhre mit darin
befindlicher (laszelle weist aber vor allem den Vorteil der

Abbildg. 17. EntlutuDgibtVgfo in den Bohnen -Gicbclwkndrn

Innert Wand. AeuSet« Wand.

Abbildg. 19. Aoidhnuig dei Kobens aber der ßalinenOflnun); (vordere BuhncDwaud).

Abbild;, aa
Eftenbet'*nbn^cn,

hinierc Bulinirnwand.

Die Peitballe In Landaa (Pfalx). Di« Kticnbeton-Arbcitea.

für die Stcucriähigkcit unenibehrlichcn Frhaltung
ihrcräiißcren Gestalt ohne jedes wcitereHilfsmittel
(Fortfall der Ballonets jaul, IcrncrdcrLeichtißkeit des
Belestigens von Steuern und .Stabilitätsflächen usw.

Ein starres I.uftschiH muß natürlich einen be-
stimmten Kestigkcitsgrad liuben, um .illc zu erwar-
tenden Beansiiruchunyen aushalten zu können
Die während der Fahrt in der Luit eintretenden
Drücke und Spannungen sind aber verhältnismäßig
gering und h.nngen nur von der Eigenbewegung
des l'ahrzeuges ab, da Winde und Stürme mit ihrer
Kr.ilt nicht in Betracht kommen, entgegen der bei

en noch vielfach vorhandenen Meinung. Das
I.ultschiH bewegt sich mitdenselben Beanspruchun-
gen in der bewegten Atmosphäre wie in der ruhen-
den. Dagegen sind die Kräfte, die beim l^den
durch relative Bewegung der .\tmosiihtire rur Erd-
oberfläche entstehen, wohl ins Auge zufassen. Die
Erfahrungen, die mit den bisher gebauten starren
Schiffen beim Niedergehen auf eine WasserlJache
gewonnen sind, haben sehr günstige Ergebnisse
in jeder Beziehung gehabt

Redner schildert eingehend die Leistungen der
Luftschiffe beim Niedergehen auf die Wasserfläche
des Bodensees und die Einrichtungen, welche sich
hieraus für ein Niedergehen aul dxs feste I.and
alsnotwendigheraussiellen, Die überzeugende Dar-
stellung gipfelt darin, daß das Landen derartiger
gewaltiger Flugkörper mittels geeigneter Vor-
richtungen, die auf dem Erdboden getroffen sind,

ohne (lefahr vonstatten
gehen wird

Die Propeller, die bei
dem ZepT'clm'schen Luft-
schiff gebraucht wurden,
zeichneten sich durch ihre
verhältnismäßig geringe
Größe aus. Redner legte
eingehend die Versuche
dar, welche ihn zu dieser
.Anordnung bestimmt ha-
bcti Schnell drehende
Ideine Schraul>en wirken
darnach günstiger als gro-
ße und langsam drehende.
Es gelte der einfache Er-
lahrungssaiz, daß die Grö-
ße der Schrauben am be-
sten so zu wählen ist, daß
der Motor auf die für

ihn geeignetste Drehzahl
kommt

Ein Hauptvorzug des
starren Systems ist der,
daß die Propeller in der
richtigen Hohe, das heißt
in der Hohe des Widcr-
standsmitielpunktes ange-
bracht werden können,
was bei den unstarren Sy-
stemen nicht der Fall ist

Dieser Umstand bringt es
allerdings mit sich, daß
jedeGeschwindigkeitsver-

anderung während
der Fahrt von den
Gondeln anders auf-

genommen wird.als
von dem eigentli-

chen Schiffskörper,
sodaß das System
hierdurch eine Nei-
gung zur .Aufrich-

tung bezw. zum Nie-
derkippen erhält,

welche, einmal be-
gonnen, durch die
steilereStellungder
Unterrtächcn bezw.
derObertlachendes
Luftschiff • Kör]>ers
noch gesteigert wird.

•\ber dieser kleine
Möglichkeit, Luftschilic von bestimmtem Querschnitt und Nachteil wird solort durch den günstigen Umstuid Uber-yon );»si unbegrenzter Länge zu bauen, wobei noch der Vor- troHen, daß die starr mit dem Luftschiffkorpcr befestigten
teil gewonnen wird, daß das Fahrzeug mehrere Motoren er- Motorgondeln infolgeihresgroßenCewichtesunddes langen
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Hchcls ein großes Krättemoment entwii kein, welches dem
Umkippen entgegenwirkt.

Onwohl die starren Systeme aus diesem Gnimle sieh

bereits einer verhältnismäßig guten Stihilit.lt erirciu n, isr

es dennoch angebracht, sie an ihrem Heck mit sogenann-
tao Stabilitatsflossen. wie sie bei allen anderen Luftschifi-

SMteineii vertreten sind, ni versehen. Das starre System
bietet den groSen Vorteil, daß man solche Flüchen an \c-

der Steile und in jeder beliebigen GrOße anbringen kann.
Nachdem der Redner dann die Eigenschaft des bei

dem Bau des Gerippes verwendeten .\luminiums und der
bcnattten Profile usw. besj>rochcn hatte und auf die Dich-
tigkeit seinerCashüllen, die so gut wären, daß in 24Stunden
nur ein Audriebsverlust von etwa 2; i<it eintritt, eince-

gangen war, wurde eingehend über die lL(ll^;lll.:l•. l islier

benutzten D.iimlcr-Motorcn benchtct Die heim letrten

LuUschiff eingebauten wotrcn ohne Schraube und Ucber-
tragunpct) so* ''f je l'S Leistung', sind also be-

deutend si fiwerer, als die Molorefi anderer Systeme. Sie

haben aber den großen Vorteil, daß sie verhältnifiraäßig

weniger Betriebsmittel verzehren, als Motoren von gleicher

Stftrke, aber mit viel geringerem Gewicht. Mit Benutiung
von SMkUn wies Rcdaer die aberraschende Tatsache ihk»,
diB fir lÄRseMKe TeibKhnismaßig schwere Motoren mit
geringem BenrJnverbrauch gllnstiger sind, als leichterevo«

gleicher St&rke. Ein Luftschitt mit genügend großer
ScIiWindiKkeil. etwa f bis •» in der Sekunde, das ver-

möge seines BcBsitiverbraucnes eine lange Fahrzeit hal>e,

ist eben mehr wert, als ein schnelleres Schiff mit geringerer
Fahrzeit I >u- 1>ciilcn neuen Motoren h:ibcn je iio — IJOPS.
Leistung, entsprechend den grOCNcrcn .\bmcssungen des
neuesten LultschiHcs, dessen Länge von n8 auf 136«
und dessen Durchmesser von 11,7 auf 13" erhöht ist.

Die Tragkraft ist daliei um reu hlic h 2 1 gestiegen.

Die folgenden ^uscinandcrsci/ungen l>et>chäitigen sich

mit den Steuern des l.utlschiBes Eingehend wurden die

vielen Eriahrungen besprochen, welche man bei derSciten-
Muenng duroi Verienng und Vergrößerung dieser
Simer gewoonen hat Dann wurde aaTdie hohe Bedeu-
tung dttHOhcnsteuer für die Fahrt und die Leistung Ua-
gewiesen, bei welchen ganz besonders die Vorteile des
surren Systems in Betracht kamen.

Redner ging nunmehr auf die genauere Darstellung
derCewicbttverMltnisse seines ncuestenLiiftachifies Uber,

dessen Abmessungen so gewählt sind, daß nicht nur alle
zur Bewegung und Führung unter den verschiedenen
denkbaren Vorkommnissen erforderlichen Menschen i'ins-

gesamt 12), sondern .luch alle Einrichtungen und {"regen-

st^nde, welche bei dem Betrieb als notwendig in Uctracht
kommen, doppelt mitgenommen werden können.

Der vorragende besprach nunmehr die Geschwindig-
keiten der von uim erbauten LultschiBe nnd die Geachwin-
digkeitsfrase Oberhaupt Die verschiedenen Metboden der
C'i e s chwindigkettsmessungwurdengeschildertundals beste
dicR-nige hingestellt, bei welcher dieselbe Wegstrecke hin
und her bei möglichster Windstille mehremal überflogen
und aus den ermittelten Geschwindigkeiten das Mittel ge-
nommen wird. .\ul diese Weise wurden für das ältere

Luftschiff ungcUil'.r 50 Stundenkilometer fest^esicUt
Nachdem Redner d,ir:iuf aufmerksam gem icht hatte,

d.\ß möglicherweise cm7c!ni- 1 .-.iitschiffc unstarrer Systeme
größere (leschwindigkciten entwickeln konnten oder auch
gröbere Fahrtdauer, aber nieimds lic des rugleich. stellt

er für diese Systeme folgende leitenden (irundsätze auf:

sie können nicht in derselben Zeit den Luftraum ebenso
weit durchfahren, wie die ganz starren Luftschiffe; eine
Beschldigung ihrer einheitlichen Gaaaelle iUhrt tum Ver-
kütt nidifnur der lYagtthigkeit, sondern noch schneller
der Gestalt, welche zum Steuern unerläßlich ist; die Et'
baltung der Oestalt bleibt immer abhängig von der un«
{(estörten Wirkung der stets empfindlichen Ballonet-Vor-
richtung und von dem Gang des zugehörigen Motors.

Zum Schluß gab Graf Zeppelin eine interessante Dar-
stellung des Werdeg.^nges seines I .ultsi h;fies

,
wobeier

auf die vielen Schwierigkeiten und Hindernisse hinwies,
die er nur durch ein seltenes Zusammentreten vnn glück-
lichen Bedingungen habe überwinden können .Mancher
andere, der eine vielleicht wertvolle Krdminng m icht,

scheitere. Nach seiner Meinung mUsse man wertvolle Er-
findungen mebr als bisher zu heben und su iöidem suchen.
Ihm schwebe in dieser Beziehung ein ans staadichen und
anderen Mitteln tu initerhaltendes Institut vor, das die
Ätitaabe habe, durdi PacbmSnner ihm vorgelegte wertvolle
Gedankca und Erfindungen zu prüfen Fr glaube, daß
au) diese Weise am besten der Weizen von der Spreu ge-
sondert werden könne und sei gern bereit, persönlich
durch eine Stiftung bei der Crflodiing eines solchen In-
stitutes mitzuwirken. ~

Vermischtes.
Die HeralfUung eintr Unlcrgrundbahn darcil d** Stalt-

Seblet von WUmersdorf-Berlla, ausgehend von der bcsi dien-

en Haliestelle Wittcnbergiilatz, ist von der Wi iners lorier

Stadtverordneten-Versammlung soeben gemäß dem M.v
gistratsantrag und den mit der .Gesellachait f(Ir elektrische

Hoch- und Untergrundbahnen' vereinbarten Vertrkgen ge-
nehmigt worden. Danadi soU votent elae eingleisige

Untergrundlinie, die sich — zimlduM ohne AnichluB —
neben diS vom B.ihnhof Zoologischer Garten nach dem
Stadtinnereo von Kerlin geführte GIcislegt.bis zumRankc-
plati grfOhrt werden. Für die nach Berlin fahrenden Züge
der Slammbahn ist dann ein Uebergang der von Wilmers-
dorf kommenden Reisenden ohne Bahnsteigwechsel mög-
lich, während die von Ücrlin Kommenden heim re^ieruiing

nach Wilmerstiorl den Bahnsteig unter Beniii/ung der

Treppen wechseln mUsscn. Diese n^ue Linie baut die

,GesellschiiiiUirelcktrischcHO' h- und Untergrundbahnen"
selbst Für später ist ein direkter ( ileisanscliliiß an die

Stammlinie am Wittenberg]>latz in .•Vussuht genommen,
bczw norh sp.-iter eine Fortführung der neuen Linie bis su
dem umzugestaltenden Gleisdreieck, sodaß danneinDiucb-
gannbetrieb nvischen Wilmersdmf und dem StadlinaereB
vonBfrlin möglich wird. Die Stndtgemeinde Wilmersdorf
irtll ferner auf eigene Kosten die neue Uniergnmdlinie
sumHohentollemplais und dwnn bis zum Fchrbclliner Platz

und sj^ter noch weiter verlängert». Die Kosten dieser Ver-

lingerung sind auf 4.36 bezw. 3.1 Mill M veranschlagt
einschl Betriebsmittel .\uch für den Bau und lletrieb dieser

Verlängerungen ist ein Vertr.ig mit der genannten ( resell-

schall vereinbart, der jet/i cben'.d's seine Genehmigung
gelundcn hat Der Zukunt: bleibt eine WeiterUihrunf; über
Rastalter f'laur und Dahlem bis zur Zehlendorfer Gemar-
kung vorbeh.dten. Für den Hau der ersten Strecke lind

3 Jaf-re Hauzeit in Aussicht grnoriimen —
Ehrendoktoren techDUchcrHochichulen. Gelegentlichder

4i) Hauptversammlungdcs .Vereins Deutscherutenieure'
in Dresden hat dieTechaisdiie HocbscbHie daselbit «al ein-
stimmigen AntragderMechanlscben Abteituagden Direktor
derA.-G. Ijtuchbamner, Kommerzienrat Jos Hallbauer,
ehrenhalber zum Doktor-Ingenieur ernannt, .in .\nerkcn-

nung seiner hervorragenden Verdienste um die Förde-
nmg der Eisenindustrie und um die wissenschafdicbe Foi^
ichung auf dem Gebiete der Mateiialprttiung". -~
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Wettbewerbe.
EiaaaWatlhewerbbetr. E ntwQrfeftsr ein architektoolscliee

Ehreadenkmal mit Wasier&ccken fOr den Wilbelm-Wuodtr-
llcli-P«rk zu Meerane l. S«. wird für die Mitglieder des
.Sachsischen Ingenieur- und Architekten-Vereins" sowie
fUr die in Meerane geborenen oder dort wohnenden Arcbi»
lektcn zum 19. Okt d. J. erlassen. 3 Preise von 70& 450
und JOB Mj soe ML fOr Aoklule. Unter den Preisiichteni
die Hm. Gen. Brt Grimm in Dresden, Pte* und Brt
Kemlein in Zwickau und Stadtbrt. Störmerin Meerane.
Unter den Ersaizpreisrichtern die Hrn Brt Weidenbach
in Leipzig, Brt Kickelhayn in Dresden und Brt .\ustef
in Chemnitz —

lo dem Wettbewerb betr. Eotwtufe ftlr ela oeuet Ratbaos
mit «eloar Umgebune 1° Spandau fielen iq .\rbeiien ein,

die sich auf die Mitglieder des ..Architekten • Vereins"^

/u Herlin und die Spandauer Architekten beschränkten.

L l'rcis: Htn f^ostbauins]i r>rcschcr in Steglitz in Ge-
meinschalt mit Hrn Kcg linistr Berghoff in Spand.iu:

II. Preis: den Hrn Prol Reinhardt & SUsscnguth m
Charlouenburg; IIL Preis: Hrn. .\rch. M. Vogcler in

Zehlendori; fV. Preis: Hrn. Arch Ehrenfr. Hessel in

Charlottcnhufg: V. Preis: ilro.ilef^BaMir.Boebden in

Berlm 5 EntwflnewordensunABkaiBCmpfohlm; wirtragen
die Namen Uwnr Veifiner nnd^ loUla sie bekannt ge-
worden sind. —

•

Wettbewerb OMeliSRag*Made dss Vorsehni« - Vardne
TiUlt. I Preis: Hr. R Herold in Beriin-Halensce: II Preis:

den Hrn Fritz und Wilh Hennings in Berlin; III. Preis:

den Hrn C Wagner und Wilh Müller in Frankfurt a^M.
Zum .\nkaui liir ie 500 M emjifohlcn die F.ntwUrle der Hrn.
Bangeinunn in ( assel, Senl in Frankfurt aNL und
Baur in Mainz Lobende Anerkennung wurde den Ent-

wUrien.SoIides.schonesHjus"„Ungekllnsldt*,.DepOiÜ«*
und ,Va bcnc". zuerkannt —

Ukalt: Die FeallitUe in Landau iPItli . (Schlua» - Baukanttle-

rkelw aMtrali«i«ca in Snara. •MklaA.t — Von de« Hjwpiw-

- «»I

BüdbeiSge:'&lukUnstlerisehe Bestrebungen m Bremen

VarUfder Denttchen BiuicituiiK. ü mbH, Berlin FUr die Rediktlaa
vifutwortlich .Mbcrt Hulininn, Bcrlio,

. BacMrackani Ua«to* Scfteaica NaeWlg., P. M. Wcbar. Bartlo.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLH. JAHRGANG. N2: 55. BERLN, DEN 8. JULI 1908.

Villenkolonie
Arihitekt:

für Heim E. Voigt in Rothenburg ob der Tauber.
Philipp Kuhm in Eltville. Hienu die Abbildungen Seite 37* und 377.

erGesamteindruck von Rothen-
burg obdcrTaubcristdcrcincs
so in sich geschlossenen harmo-
nischen Städtebildes, daß archi-

tektonische Eingriffe in dassel

be oder Ergänzungen zu ihm
a priori auch dann künstleri-

schen Zweifeln bcgegnen.wenn
ihr L'rheber zu den feinfühlen-

den lUukUnstlcm unsererTage
gerechnet werden muß. W'er

jedoch die nachstehenden Entwürfe des Hrn. Arch.
Phil. Kahm in Eltville am Rhein zu einer Villenkolonie

des Hm. E. Voigt in Rothenburg betrachtet, wird an-

erkennen müssen, daB der Architekt es in vortrefflicher

Weise verstanden hat, sichdcm örtlichen Baucharakter
anzuschließen und die kleine Häusergruppe so in das
Städtebild einzugliedern, daU sie in künslerischerHar-
monieinihm aufgeht. Der Lageplan der nächsten Seite

zeigt die ungefähren Verhältnisse der zur Bebauung
gelangenden Flächen. Das mit einer hohen Böschungs-

mauer versehene Gelände liegt oberhalb des „kurzen
Steiges" und istin seinerunregelmäßigenGcstaltdurch
Benutzung der vorhandenen Straßen und Wegein ge-

schickter Weise aufgeteilt. Die untenstehende Abbil-
dung zeigt das Gelände, wie es sich dem Beschauer
vom Engelsberg darbietet. Aufihm sollen6 Einfamilien-

häuser im Preise von 15—20000 M. einschl. etwa jooq"»

Garten errichtet werden, für die als Besitzer ein ge-

mütliches Künstlervölkchen gedacht ist, welches sich

studienhalber in Rothenburg aufhält. Der Architekt
schreibt zu diesem Gedanken mit Recht: „Nur durch
eine solche Maßnahme steht zu hoffen, daß die dem
Entwerfenden vorgeschwebtekünstlerischeEinheilder
ganzen Kolonie auch bei der Ausführung in vollem
Maße gewahrt bleibt". Die Leitung der Ausführung
und alle Maßnahmen zur Erzielung des gewollten Ge-
samt-Eindruckes hat sich der Arcnitekt gesichert.

Entsprechend den verhältnismäßig niedrigen Bau-
summen sind Anlage und Aufbau der Villen von an-

spruchsloser Schlichtheit, bei welcher die Wirkung
lediglich in bescheidenen Auskragungen, in der Ver-

RothenbuTf o. T. Stadtmaacrputie mit dem Voict'scben Oeltode, (jcschen vom Eoceltbcrf.

(Aalaahmc ron Zcdici & Vogel in Dtrmiudt. Verlag von C. F. Ktaemmcr ia Rothenbuf.)
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teilungderOcKnungen und in ihrem Verhältnis zu den weiteres Talgebiet frei beherrscht. In dieser Anord
nung liegt kein geringer Reil der Anlage. Von den
anmutigen Landhäusern selbst bietet sich ein wunder-
barerRundblick auf das turmreiche Städtchen und das
tief zu seinen Füßen liegende romantische l aubertal

mit seinem eigenartigen I oplcrschlölichen, derbemer-
kenswerteii Kobelzeller Kirche und der Doppelbrücke,
während ii.ich der Stadtseite zu der Klingenturm mit
KlingenbastioD, der Strafturm und weiter rechts der

Stiberlms Tumi
auhaucbeo.
ElnHauptvor-

2ug dieser Ent-
würfe ist die ein-

facheWeise,mit
welcher io ihnen
der alte Charak-
ter des Stldte-
bildes . gewahrt
istuodnebenihm
etwas Neues ge-

schaffen werden
kann, das sich

voraussichtlich

derEigenart des
entzückenden

Städtebildes lie-

bevoll anschließt

und frei ist von
dem oberfläch-

heben Eindrudt
der malerischen
Kulisse. Eine
Hoffnungaufdie
VolieodttDg der

pen. Wie die Amiditeo der Gesamt-Anlage S. 377 Kokmie in diesem Sinne und in Harmonie mit dem
«eigen, sidd die vodMiidMMD Bflscbutieainauem in Stadtbildekannabernurgehegtwerden, wenn der Ar-
entsprechender und dem Charakter des Städtebildes chitekt die Leitung bis zum letzten Stein des leisten
angepaßter Weise als sockelartige Unterbauten der Hauses in der Hand behält Das wird zugleich eine
Häuser milbenutzt untl v rim Fuße <lcr .Mauer aus freie Probe auf die Einsicht und den Weitblick des H^.i-

und bogenüberdeckte 1 in^:iii^'e zu den Häusern ge- herrnsein, dessen Interessen am besten gewahrt sind,

nommcn. Jedes Haus ist bis zu dem Promenadenweg wenn sie sich mit den künstleriKben Abncbten dee
vorgeschoben, sodafi es Garten, Promenade und ein Architekten vereinigen. —

Flächen, in den Dachbildungen und einem besehe!
denen Zusatz von Farbe auf den F'ensterläden gesucht
ist und wohl auch gefunden wird. Landhaus 3 (S. }~())

zeigt im Erdgeschoß, um eine Wohnhalle gruppiert,

nach der einen Annahme Loggia, Küche und Kinder-
zimmer, nach einer/weiten Annafinie ist. hei veränder-
tem Aufgan^^ undV'erweisuin^ dcrTrcjipe ciii die Rück-
seite, aus der Halle mit Seitenaussicht ein Zimmer mit
Vorderaussicht

Eeworden.Land-
aus I gibt einen
entwickelteren
Typus mitstattli-

cher Wofandiele
wieder,dereDui-
nereAnordnung
in einer bcion*
deren Ansicht
gezeigtist.Diese
Dit-lrn - Anl.i^^'fn

knüpfen an an
die geräumigen
Teiuien der Alt-

stadt mit ihren
reichen I'reppcn-

Aiif^niipen und
suctienden Cha-
rakter traulicher

Wohnlichkeit in
behaglidien Ni-
schen,sichtbaren
Balken - Decken
undeinrnbanten
GesdHW'Tfcp»

Ufcplia iu VUkabolsek das Hm. B. Valft la >oilMabwt te Tfeabtr.

AicUl^t FUUpp Kakm ia Shfflltb

Der Begriff der RMume, wdehe
Berber Baupoliseiordnung.

In seiner amtlichen Tälijjkeit hat der Verfasser fle-

legenhcit jjehabt, sieh wiederholt mit dem <liirf h den

§ 37 der Herimcr üaupolizciordnunn vom Jahre iS,S7

eiogeitihrtea und in der Baupolizeiordnung vom jähre 1897
beiDcballeoeD BeKriff der Räume, welche zum oauemdep
Aufenthalte von Menschen bestimmt sind, tu beschkftigen.
Hierbei ist ihm aufgeialten, daS auch in sonst gut bewan-
detten ArchHektenicreisen aber den BesrilT scSwankende
Meinungen bestehen, obwohl bereits im Haitz, Preußisches
Banpolneirecht, Seite .i^S^i eine BegriHsbestimmung ge-
geben wurde, die durch neuere Kntscheidungen weiter aus-
gebaut wucde. Die folgenden Zeilen haben den Zweck, in

Anlehnung an die Ausiiihningcn im Haitz die jetzige Hand-
habung des Hct'rirtcs der RÄume zum dauernden Auicnt-
halt von Mcnsi hcn von Seiten der Hauiioli/eiliehörden ge-

nauer fM crl;ui:erii uii'.er ^^IciLtueitijjem Hinweis .ml die

in der l'rii\is sii Ii ergebenden Foljjerimucn. Kine k;en;iüc

Bcgrsif-,l)cstiminung ist insofern von besonderer Wichti^;-

keit, als im ^ v] der B. P. O an Rtiumc, welche mm dau-
ernden Aufenthalt von Menschen benutzt werden sollen,

besondere bauliche Anfordemngen gestellt werden.
Der § ^7 der B. P. O. gibt kdne pceidve BeniBibe-

stimmungfui-Räume,welche ntn JauerndenAulentnalt von
Menschen geeignet sind; eine negative insofern, als im Ab-
satz I des genannten Paraeraphen einige Räume aufgeführt
sind, welche nicht als Räume zum dauernden .\ufenthalt
von .Menschen gelten sollen Es sind dies Klurc, Treppen,
Korridore, Hodenräume, lU-<!Urinisanst.iIten Diese Räume
dienen auch tatsfichllch iniolge ihrer /wcckbestiinmung
einem nur vorilbcr^;chcnden .Auicnihaltc von Menschen
Die htr den ll.iusbedarf besiimiiiten Räume: H.ulcstulicn,

femer \Vinter^;:irtcn und RuUVamniern, Spcisckainrnern
und alinlu hc X'orraisraumc, Raucherkammern, tlewachs-
häuser, KcKciliaiincn, Heitraumc, Kessel- und .M.ischinen-

rSume,wenn sie nur Heizungs-, LUttungs-, Beleu« htungs-
und Aufzugszwecken dienen, Wein-, Bier- und Branntwein-
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Anlmttialte vom Mensehen geeignet eind, in der
V«B kfL Bauiatpckiot Wcadl la Botia.

kellere L-n und Räume, welche zur Lagerurt,! von Waren
und .Vuthcwahrung von Gegenständen, ein>i hlielMich der
damit notwendig verbundenen Arbeiten du nen. t;eltcn

nach der B P. Ü. ebenfalls als Räume, weiche nicht zum
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, obwohl
sie zum Teil in Wirklichkeit oft sogar längere Zeit von .Men-

schen benutit au wenlen pflegen als gewöhnliche Wohn*
und Schlafrlnroe. Bei Schalter Fassung des Begriffes

.dauernder Aufenthalt" ist ohne weiteres zuzugeben, daß
auch gewöhnliche Wohn- und Schlairäume nicht dauernd,
sondern mit längeren Unterbrechungen benutzt werden.
Dennoch besteht Kein Zweifel, daß der Gesetzgeber Wohn-
und Sehbiiräume als Räume, welche dauerndem Aufent-
halte von Mensehen dienen, betrachtet wissen wollte Dies
erKi1>t sieh auch aus der chronologischen Entwicklung
des Begriffes dST Rlume sum danemden AUfendnlt von
Menschen

Die H P. 0 vom ji A]inl 1X53 cnlhie'.t besondere
Anforderuni-eninßesundlieiilieher Beziehung nur für Wohn-
räume < )ffcnbar ist dies bei Abf.issung der B. P. O. vom
IS. Januar iliä; nicht als genügend angesehen worden und
das «scheint auch durchaus begründet. Es ist nicht ein-
zusehen, «srihaiban Rlume, die twar nicht zum dauern-
denWohnen, «ohl alier zu einem Aufenthalte dienen sollen,

der dem inwobnrSumen mindestens gleich steht, geringere
Anforderungen zu stellen sein mochten Im (iegcnteäl

könnte es fraglich sein, ob nicht Ittr die Mehrzahl derar-
tiger Räume, insbesondere für .\rbcitsraumc, in denen
vielfach eine gröBere .\nzalil vun .Mensclien wahrend des
^.inzen Tages sieh aufhalten und daneben <lie Luit sich

inicilgc der \ <ir(^fnnmmencn Arbeiten leii ht erheblich
verschlechten, elur nneh ein Mehr in f;csundlicithrher

Bczichunt; zu lordcrn sei. Hei der .\usdelini;iij.' der früher

nur tUr Wuhnrauine neL'ebenen N'orsi. linken .lui Räume, die

sum dauernden .Vuienlhalt von Mensehen bestimmt sind, ist

dalwrvorzugswcisc an die erwähnten und lUi ähnliche Räume

ÜB SS«
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gedacht, l'm nun diese den W. bnniumcn (jleich behan-
deln ni können, ist erforderlich, d ii^ cinrn il lirr lü tri-'icnde

Raum in einer Weise benutzt »erden soll, die den Aulent-

halt der darin verkehrenden Personen als einen nicht

blofi vorübergehenden, sondern als einen im wesentlichen

äSrtMMeo Teil d«s Tages auafOlleiiden erscheinen Mßt,
«dter Aese Benutzuns nidit v«ninselt in größeren

Ziriachenraumen, sondern lortmseM und sieiig eriolg^
und daß endlich die auf den Kaum angewiesenen Per-
sonen einem bestimmt begrenzten Kreise angehören und
nicht etwa bloß als Mitglieder des Publikums sich in dem
Räume aufhalten. Treffen diese 3 Momente lusammcn, so

liefft ein dauernder Auienthalt von Mensclien im Sinne der
B P () vor Dapcficn k.mn nirht verlangt werden, daß
die einzelne Person, die in dem Räume 7u verkehren hat,

sich renclnuiliig darin im wescnllu "nen den ganzen Tun
oder nar mehrere Tage hintereinander .miha^ Dies ist

die durch OlicrvcrwaltunuSKerichli- Enlseheidung vom
26. Mai 1893 gegebene Auslegung des Begriffs der Räume
tum daueinoen Aidenthalt von Menschen im Sinne der
h. P. O. VOSS Jshie itt7>

Wie tterens erwihnt, ist In der ieui giltigen B. P. O.
vom Jahre 1897 versucht worden, den Begriff der Räume
nun dauernden .\ufenthalt von Menschen insofern noch
genauer festzulegen, als durch die Aufzählung der Räume,
welche nicht als Rüume zum dauernden Aufenthalt von Men-
schen anzusehen sind, ein negativer Anhalt gegeben wird.
In Anlehnung an diese neg.iiivc liegriffsbesiiromung hat
das Obcr\'cr»altungsgerichl in der Kntschcidung vom
9 Juli i<>oololgende positive Begritist>cstimnning tiir Kitumc
zum dauernden Auienthalt von .Menschen gegeben Alle

die im % ;7 angeiührter: Kiuimc, we'.i lie als nicntzuin dauern-
den Autenihalc von .Menschen bestimmte Räume anzu-

sehen sind, haben dasaemeinsame, daß der Aufenthalt von
Menschen in ihnen der Natur und dem Zweck derselben
entsprechend wenn auck hlafiger sich wiederholt doch
immer nur Kurse Zeit daneit, und dafi auch da, wo
diese Räume einer längeren Beschäftigung dienen, wie
die Rollkaromcm, diese Beschäftigung nur eine in län-

geren Perioden wiederkehrende ist Kein Beispiel fin-

det sich darunter, daß Räume als dem vorllbergehcn-
den Aulenthält \on Menschen dienende Rdiinie bezeich-
net Mcriien, nur «eil tatsächlich der Aulenthalt oder
die liest häitigung in solchen auf kurze Zeit oder perio-

disch stattfindet , kein Heispiel auch von Räumen, in

denen sich eine, utnn auch vielleicht nur Stunden am
'l'afic uiiii.uKrnde ge w e : h i 1 c 1. e Tätigkeit regelmäßig
voUzielit Dali es vielmehr die Absicht der B. P. O. ist,

in der Regel gewerbliche Tätigkeiten, die nicht etwa ihrer

Natur oder ihrem Zwecke nach als gaiu vorübergehende
aaiusehcn sind, in RSumen, welche fttr den dauernden
Aufenthalt von Menschen nicht bestimmt sind, zu unter-

sagen, daß insbesondere imter diesem Verbot die ge-
H erblichen Arbeiten fallen, welche nicht ständig, viel-

leicht nur tage- oder stundenweise betrieben werden,
welche aber nach den Erfahrungen und Bedürfnissen des
wirtsi h;ift!ichen Lebens einer beliebigen .\usdchnung fähig

sind und zu einer belietiigtn \'LTj;ii;ue:uti^; des .-\uleiit-

hallcs, beziehungsweise 1 ier liesi hat ugung Innren können,
crgil)t sich klar aus der Hestimiiuing, d.ilS l-.igerräunie nur
dann zu den nicht zum dauernden Auienthalt von Men-
schen bestimmten K.mnicn uccrbnet »erden, wenn sie

lediglich zur Lagerung von Waren und zur Aulbewahrung
von Gegenständen dienen. Daß Wein-, Bier- imd Brannt-
weinkelTereien den für den dauernden Auienthalt von
Menschen gegebenen Vorsduifien nicht unterliegen, wie-
wohl in ihnen, abgesehen von der Lagerung der Getritake,

httufig eine gewernliche Tätigkeit ausgeübt wird, ist eine
Ausnahmevorschrift, die sich aus der Natur des Betriebes
hinreichend erkhirt Das unterscheidende Merkmal zwi-

schen zu dauerndem oder vorübergehendem .Aufenthalt von
Menschen bestiminien Rixumcn im Sinne der H 1' (.) ist

nit bt die tatsachli< he li.iuer der Heiiut/ung, die auch
willkürlich .lus^cdchnt werden konnte, sondern daLv liei

den liem vorüiiergchcnden .\ufcnthalt von Menschen
dienenden Räumen vor allem schon die Zweckbestim-
mung des Raumes die vorilherKehende Benutzung ver-

bürgt, die es dann auch entbenrlich macht, tür solche
R&ume in gesundheitlichem Interesse besondere bauliche
Vorschriften zu erteilen, deren Notwendigkeit fttr alle ande-
ren dem dauernden Aufenifaalt von Menschen gewidmeten
Räume sich aus der einfachen ErwSgung ergibt, daß die
Dauer der Benutzung dieser Räume sich jeder wirksamen
Kontrolle überhaupt entzieht. DieB.P.O rechnet damit, ob
die Räume objektiv nach ihrem Zweck und ihrer Be-
suinniung als dem dauernden oder dem vorübergehenden
,\ulenihalt von .Menschen pcwidinete Räume anzusehen
sind \u\ den Willen t'.c< j nl'..il icrs, eii:eii Raum nur in

beschränkter Weise benutzen zu wollen, kommt es nicht an.

Durch die erwähnten beiden Obcrverwaltungsgcrichts-
Urteile sind der Hauuolizci-Behörde wichtige Fint^erzeige
gegeben worden, welche als Normen angewandt werden,
wenn es sich darum handelt, in strittigen Fällen testzu-
stellen, welche Benutzuogsart in einem nicht zum dauern-
den Aufenthalt von Menschen geeigneten Räume zuzu-
lassen ist. Im Folgenden soll im Einzelnen besprochen
werden, welche Entscheidungen für besondere Raumbe-
nutzungen ergangen sind.

Bei Fluren, Treppen, Korridoren, Bodenräumen, Be-
dürlnisanstaltcn erscheinen Zweifel ohne weiteres ausge-
schlossen Hei liir den Hausbedarf bestimmten Haoe-
stuben können Zweilel möglich sein Für Ilotelbade-
anstalten, welche Icdigli« h zur Benutzung der Hotelgäste
dienen, ist durch Obcrverw^altungsgenchts-IleSchluß vom
10 9 iSSg entschieden worden, daii dicsellien nicht als

zu den zum dauernden .AuUim iaI-. vüi- Menschen bestimm-
ten Räumen zu rechnen siml, da die liailezeit sich im Hotel
erfahrungsgemäß auf wenige Stunden zusammendringt
und auch ein mehrere Stunden dauernder Aufenthalt dei
bedienenden Personales in den Sadeiiumen nach Lege
der Verhältnisse nicht amnndimen ist Dagegen ünd
öffentliche Badeanstalten als fewerblicbe Beiiiebe anzu-
sehen und zu den zum daiietadeo Aufeiuhah von Men-
schen bestimmten Räumen sn rechnen Ebenso sind
Badeeinrichtungen zu medizinisdien Zwecken zu behau-
dein, da bei innen mit einer dauernden Benutzung zu
reebnen ist

Iki den iolgenden Kategorien. Wintergärten, Roll-
kainiiiern, .Speisekammern und ähnlichen Vorratsräumen,
Kau« hcrkarnmern, Gewächshäusern, Kegelbahnen sind
Scliwietigkeiten weniger entstanden, dagegen bei Heiz-
rautnen, Kessel- und Maschinenräumen, wenn sie nur
Lilftungs-, Hcizungs-, Beleuchtungs- und Aufittmtwecken
dienen. Denn bei der Entwicklung größerer Geschäfts-
häuser und Mhnlicher Anlagen haben diese RMume eine
derartige Bedeutimg gewonnen, daß der ursprüngliche
Gedanke, für die Beleuchtung käme eine dynamoeleklri-
sche Maschine mit (lasmotorantrieb in Frage, völlig ver-
lassen worden ist Bei F.rlaß der B P. O von iSo" hatte
die gesch liK .tc KntwicklunB kaum eingesetzt Ks w.ir

daher zu \cistchen. «cnn aamals derartige Räume als

nicht zum d.iuemden .•Kuluntiialt von .Menschen beslLmmt
angesehen werden seilten, zumal tatsaclüicli anzuerkennen
ist, dalS eine dyn.Tmoclcktrische Maschine mit (iasmotor-
.\ntrieli k.iiim einer dauernden Wartungbedarf Die jetzigen

größeren .M ischineniinlagcn, seien es nun I l.^mplmaschi-
nen, Sauggasanlagen^ Dieselmotoren oder dergleichen, be-
dtlilen aber tatsächlich einer dauernden Bedienung und
Wartung. Es wäre daher eigentlich gerechtfertigt, wenn
diese Bestimmung in ihrer dl||emeinea Fassung aus der
Bauordnung verschwände, da sie zu besonderen Schwieiig-
keitcn gefQnrt hat. Zurzeit sind zwar große Maschinen-
Anlagen, obwohl sie ständige Wartung erfordern, in zum
dauernden .\ulenth.ilt von Menschen nicht geeigneten
Räumen zul.assig. sie dürfen aber nur zu Hcizungs-, l.llf-

tunf,'s-, ricleuchtungs- und ,\iilzugs/wecken Verwendung
hnceii Der AnsihlulJ anderer gewerblicher Maschinen,
auch noch so kleinen l'inianges, ist dalier nicht statthaft

Nun ist nii ht einzuselien, warum dadurch, daß an eine

große sonst statthatte I -ichtzcntralc einige kleinere M.ischi-

nen gewerblicher Zweckbesi.mmung angeschlossen sind,

das Bedienungspersonal mehr Schädigungen ausgesetzt
ist, als wenn oues nicht der Fall ist. Es schweben daher
zurzeit Verhandlungen, wie diesem Widerspruch abzu-
helfen sei, ohne daß die den Eigentümern bisher zugestan-
denen weitgehenden Erleichterungen beschränkt werden.

Bei Wem-, Biet- und Branntweinkellcrcicn sind Schwie-
rigkeilen nicht entstanden. Auch die zugehörigen Flaschen-
SpUlräumewerdenalsRäumezum vorübergehenden Aufent-
halt von Menschen angeschen

R.lume zur Lagerung von W'aren und zur .Viiflicwah-

rung von Gegenständen. Diese Hestimniuiu; li.i^ tu vielen

Zweif ein.\nlaß gegeben. Nach wiederholten \'erli.indlungen

über diesen Gegenstand ist nachtr.1glich durch Polizeiver-

ordnung vom S5. Okt i(»oi der Zusat/ ^.'cmacht worden,
dali .lucli die mit der Lageruiif^ h i'.-.m iniigorwcise ver-

bundenen .Arbeiten in nicTit zum dauernden .-Aufenthalt

von Menschen bestimmten Räumen zuzulassen sind.

Welches sind nun aber diese notwendigen Arbeiten? Da-
lOber ist erst in iOnnler Zelt dnrcfa Erlaß des Ministers
der OOenilichen Arb«ten vom 30. Nov 1007 in Anlehnung
an ergangene Ober-VcrwaltungTigerichts-Urteile Entschei-
dung getroffen worden. N.ich dem Krlaß sind als mit der
Lagerung notwendigerweise verbundene Arbeiten dienach-
stehend aufgeführten Arbeiten anzusehen:

I Die Warenannahmen, d h die .Annahme und dns
.\'.i^[i;icken größerer Kisten und W.irenb.illen, su.mc die

damit verbundene Prüfung und Registrierung der Lieferung
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Sammlung dieser Pakete, ihre Gruppierung nach liczirken

für den Versand und die damit vcrDundcnen Buchungen
und AufeniganKen von Verzeichnissen ittr Boten und
Ktmcher (EiqMOitMm).

Ferner ist dns Zu* nnd Abschneiden von Waren nach
bestimmten Längen verboten, weil hiermit der Verkauf
ht /M- die Fabrikation beginnt, die Lagerung demnach ihr

Ende erreicht hiit. Dagegensind alleManipulationen, welche
zur Krh.iliiin^ der Ware erforderlich sind, t. B. das Durch-
kneten der liuttcr in Misrhmaschinen u dß!

,
zulässig.

In nicht zum dauernden Atitcnihalt v<;n Mcns< hen ge-

eigneten Räumen kOnncn.iuchWo!iltäti(<kint-; K-.nru htiiniv'en

lür dasl'ersori.d zu>,'estiinden werden Ks s nddics Kleider-
ablagen. Was( lii,'c]e^ienheiten, die AutsiellunR von lisihen
undStllhlcn ii:r (5ic kurzen Ruhepausen des l'ersonals Auch
Kantinen, KiittcekUchcn und Speiseräume sind Inst durch-
gingig aut dem Dispenswege genehmigt worden

Eine besondereStellung nehmen die Wa&chkUchen ein.

Dieselb« sindsnw SU d» lUbiiMOt deoeo «tp da^
der AnfcBtbnlt von MeBscncn sinttflndct^ tu rachncn, und
demgemtß zu behandeln. Es sind aber für sie. sofern sie

dem Hausbedarf dienen, Erleichterungen zugelasser, die
im § 37 Abs. 6 der B P.O. angegeben sind. Die Frage, ob
WascnIcUchen von Hotels und Restaurants, in welchen nur
die Wäsche für das im Hause befindliche Hotel oder Restau-
rant gcw.when wird, Anspruch aui die Vcr^iansti^ung des

§ 37 Abs 6 haben, ist cemäß der bei der Baupoüi'cibehörde
bereits Irüher gchandnabten l'raxis durch Ministerialerlaß

vom la. März 1906 entschieden worden Nach demselben

ist eine Waschküche lUr den Hausbedarf im Sinne des § 37
Z. 6 der B. P. O. eine solche, die fUr den Bedarf der im eigenen
Hause wohnenden Personen, nicht aber für die Zwecke
«inesauigedehnten Hotel'UndRestaurationsbetriebesdient
Fflr Reslaurations- inid HotelwaschkUchen gelten d^erdie
VerßUnstigungen des § 37 Absatz 6 der B. P. O. nicht.

/u den Räumen, die zum dauernden Aufenthalte von
Menschen dienen, sind zu zählen: Alle Wohn- und Schlaf-

rttume, sowie die Küchen ; Restaurationsräume, Gast- und
Schankwirtschaflen : gewerbliche Hetriehsstaiten und alle

WerkslatleTi, .luth die Ahhrennrauiiie IJr Met.illH-.ircn-

fabriken; ferner Hackoienräumc von Kondilortun , H.irk-

stubcndcrDärkereien mit dem Si hu'lieraum ; W.isi. hküi hcn,
l'lättsiuben; Kesselräume lur Fleischerei- und Wurstbe-
triebe; öffentliche Badesiuhen, tnedizinischc lüider: Kessel-
und Maschinenräume,wenn sie nichtzuHeizungs-, I.UItungs-,

Beleuchiungs- und Aufzugszweckcn des eigenen Hauses
dienen (hierüber sind aber zuncit Verhiuidlungen im
Gange, welche dahin gei>snb auch diesen RKiunen die für

' AuteDUialt

'

nicht mm dauernden i l von Menschen geeigneten
Räume geltenden Verglbistigungen zum Teil zuzuwenden);
Gardcrouen und AnkTeidezimmer bei Theatern; alle Ver-
kaufs-, Ausstellungsriumeusw.,indencn Publikum verkehrt;

die Expeditionen, PackrSume, Kontore, Plakatmalereien,
Handwerkerstuben in Geschäften; alle Bureauräume; .M,der-

und ()h()t()j;r.iphisi he -\teliers; Automobilgara>;en. sglem
sie nicht hloO. zur Kmstellung der Automobile, sondern
auch zur Vornahme von Instandietiun8S>undr
arbeiten benutzt werden. —

Von der 49. Hauptversammlung des „Vereins Deutscher Ingenieure" in Dresden, tschiuo.)

lie zweite Sitzung fand am 30. Juoi in der Aula der

J Tcchnisdien Hochschule Statt SicinurdeaBefatan-
" gen geiridmet und den Ansprachen der Vertreter be-

frcunaeter Vereine. Bcrgwerksdir. Treutier, der •.Vor-
sitzende, eröffnete die Versammlung mit einem Dank an
Rektor und Senat der Technischen Ilochschulc. Begrüßun-
gen der Versammlung hnden hierauf statt durch Geh. ßrt.

Homi litis. Dresden, namens des Siichs Ing - u Arch-
Vereins, Geh. Rat I)r -In({. Kopeke. Dresden, namens des
Verbandes deutsch .\rch - u Ing -Vereine, Prof Görkes,
naiiiens des Verbandes deutsclicr Klcktrotechniker. Nach
Genennugunndcr.Vbrechnung Uiriuo"; wurde die Wahl des
Vorsitzenden und zweier Beit'cordnetcn im Vor-
stände vorgenommen. Zum Vorsitzenden wurde Kommcr-
zien-Rat Dr.-Infr Emst Heller, Generaldir der Han-
noverschen Masck-Fabttk, A.-G.: zu Beigeordneten wur-
den Dil; Job. KOrtioK Dliasddoil^ ana Walter Meng,
IMr. des atidt Biektr.-weikes in Dresden, gewählt

Weiter folctcn Berichte des Vorstandes über im
Gang befindliche V^ereinsarbeiten. Zunächst be-
richtete über das Technolexikon Brt Taaks, Han-
nover. Die Verhandlungen mit der Reiclisreglerang haben
den Erfolg gehabt, daß zuständige Personen einen Ziisrhuß
empfehlen wollen DasKcich hat si< h auch mit den Hundes-
staaten in Verbindung ceset/t Kine noch unenisi hiedene
Fr.ngc ist, oh das I.e.\ikon im alten .ili>liabetiscl-.en Sinne
fo'tzufilhren sei. Man hat hierzu (iutai htcn hcrvOrr;mdn(ier
Fachleute eingeiordert, <iu! :i\kt zum ur'>' ti'n 1 ml noch
ausstehen. Jedenfalls wird auch in Zukunit das Rcichs-
amt des Inneren Einflufi auf dieAusgestaltung des Lexikons
Sewinnen wollen. ProL Scheffler, Dresden, sprach über
je Vorgeschichte des LcjdkoBS und enpiahl, neben den
Philologen auch dielBgenteaRsarlfitnibeit beransuaeben,
die Etymologie zu berncksiehiigen und Ideine Zeichnungen
in den Text einzustreuen. SouieBlidl wurde einstimmig
folgende Entschheßungangenommen: .Der erweiterte Vor-
stand wird erniüchtigt, in Verhimdlung mit dem Reiche
und den Staatsbehörden darüber zu treten, ob und in wel-
cher Weise das Tcchnole.vikon in Verbindung mit dem
^Verein Deutscher Ingenieure" verwirkliciu werden kann "

D mn dcriet man weiter llber Vereins. irbciten und be-
handelte die Krai;c des Hezugsi)uellen- und .\dressenvcr-
zcirhnisSLS, d.is der Zcits< hriit in Zukunft halbjährig bei-

gelegt werden soll, die l- ragc der --Vbänderung des Patent-
gesetzes, die Keplante Polizetverordnung betreffend Kin-

nchtung und UeberwnchtmgelektrischerSuirkstromanlajjicn
nebetSwbetbeilsvoischnflca, «od endlich die ZweckaUMg-
keit derEinrichInng vonHooischulvorträgen und Uebongs-
kursen ftir Ingenieure der Praxis und Lehrer technischer
Mittelschulen. Zu diesen) letzteren Punkt haben sich

38 Be/irksvereine zustimmend geäußert; 8 sprachen sich
gegen die Vorträge und Kurse aus Der Vorstandsrat
empfahl, aus den Mitteln für wissenschaftliche .\rbeitcn

Spoo M. zu bewilligen und einen Versuch im J;il>re hxki an
der Technischen Hochschule Braunschweig guizuheiben
Die Versammlung i;enehinigte einstimmig diesen .\ntrag

Zu einer leblialtcn Aussprache führte ein Antrag des
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Vorstandes auf Einsetzung eines Ausschusses zur Prüfung
der Frage: Aeaderungen in der Organisation des
Vereins. Der VoiSlaad schlug vor, einen Arbeitsaus-
schuß zur Prüfung dieser Frage einzusetzen Diesem Aus-
schuß sollen die Mi^Heder des derzeitigen Vorstandes,
die drei am 1. lanuar i^oq eintretenden Vorstandsmit-
glieder und acht Mitglieder des Vorstandsraies angeboren,
die aus verschiedenen Bezirksvereinen zu wählen sind.

Es wird dementsprechend beschlossen
Der nächste Punkt der Tagesordnung lielrai den An-

trag des li.iN crischen Itezirksvcreins bctr Verwaltungs-
Ingenicure Der Vorstandsrat empfahl der Hauptver-
sammlung folgenden Beschluß: „Der „Verein Deutscher
Ingenieure" hält es lürerlorderlich,daßdie.\emterderstiiat-
hcnen und kommunalen Verwaltungen den .Akademikern
aller Berufsklasscn zugänglich gemacht werden, soiem sie

sieh die geeigneten Kcnalnisae erwocbea hidien. Der
.Vereni Deutscherbgenienie* hlkee fOr erwQnscht, daO
den Diplom-Ingenieuren inr Ausbildung in der Verwaltung
in den staatlichen,lienununalen und privaten Verwaltungen
jeder Art Gelegenheiten geboten werde und beauftragt
den Vorstand, zur Erftlllung dieser Forderung die geeig-
neten Schritte in die Wege zu leiten " Die Versammlung
beschloß demgemäß.

Als Orte der nächsten Hauptversammlung w urden als-

dann auf Einladung des Rheingau - Bc/irksvcreins Wies-
baden und Mainzgewählt Kiird.is Werk Die Entwicklung
der Daniplniaschine wurden dein Verlasser Matschoß ohne
Debatte einstimmig 10000 M bewilliijt .\ls letzter Punkt
folgte der Haushaltplan für iw, der auf Vorschl.tg des
Vorstandsrates mit einigen Acndcrungcn genehmigt wird.

Damit wer die Tegeaoraanng erledigt.

Beeinders henromiheben ist noch, daS der König
von Sachsen dem Vorstand des Vereins, den Rednern
der Festversammluttg und den Hrn. Prof. W. Kühler,
Vors des Festausschusses, und Geh HofratProf.Dr.Henipel
eine .\udicnz im Residenzschlosse gewälirte und dieHerren
darauf zur FrtihstUckstalel einlud.

Die Sitzungam i. luli fand wiederum in der Aula der
Technischen Ibx hschiilc st-itt Da der erste Vortrag von
(ieh Hoir.at Dr R M ollier dem im vorigen Herbst in

Dresden verstorbenen l'roiessor Dr tlusiav Zeuner galt,

war iic'i'jti '.Ich. [viMliierimll em ^^roHes, tiii'. Lorbeerkranz
geschiuUi ktes liilii ilch Ijeruliiiilcn 1 lo< hsthullehrers auf-

gestellt worden. F.inc Reihe von Verwandten des verstor-

benen Gelehrten wohnten der Sitzung bei Wir geben den
Voitng nachstelwnd auszugsweise wieder.

Im SpKtiicrbBt des verflossenen Jahres starb in Dres-
den Dr. Gustav Zeuner. I^rofessor der .Mechanik und Ma-
schinenlehre und langjähriger Direktor des Dresdner Poly-
technikums, einer der verdientesten und eriolgrciclisten
Forscher und Schrütsieller aufdem Gebiete der technischen
Wissenschaften

Zeuner wurde iSjSinl'hemniiz alsSohn eines einfachen
Tischlers geboren Seme Studien vollendete er .xn der
Herj^ak.idemie in I rcibcrj,' Erst 27 lahre alt, wurde er als

Protessor an das neugegründete Polytechnikum in Zürich
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berufen, wo er i6 Jahre lang wirkte. Dies ist die Z^t seines
reichsten wissenschaitlichcn SchaHcns Von ZQrich wurde
Zeuner als Direktor und Proicssor nach Frcibcrg und sehr
bald diiruuf in gleicher Eigenschalt an die Polytechnische
Schule in Dresden berufen, derer 17 Jahre als Direktor
und 2.» Jahre als Professor angehörte. Seit 1897 lebte
Zcuncr ziirili kge^o^'cn von allen Aemtem.

In seinem lanKon Lehen eniialteic /ciincr cmc höchst
erfolgreiche 'l aiinkcit in dreil.icher Kit )i'.u:ig. .üs akademi-
scher Lehrer, als Leiter und ( )r^.iiiis.itor im technischen
L'iilcrrii hiswesen und aU I'orsrher und Schriftsteller.

Zeunerhataui verschiedriicn Gebieten j,'carl)citct, zunächst
angeregt du:< Ii seinen I c!:rcr Wcisl incli ii!>cr H y d ra\i 1 1 k

Dann schul er seiu [juifuUtstes Werk liber Sciiicber-
stcucrungen, worin er die graphische Uehandlune der
Steuerungen einführte und dem Konstrukteur ein bald un-
entbehrliches Hilfsmittel an die Hand gab.

Die weitaus größten Verdienste hat sichjedoch Zeuner
durch die Einfuhrung der mechanischen Wärmelehre
in das Maschinenwesen erworben. Wir können dies als

seine Lebensaufgabe bezeichnen, und er hat sie in un-
übertrefflich vollkommener Weise gelöst. Sein Lehrbuch

:

(mmdzUce der mechanischen Wärmelehre, erschien schon
1850, und i.S'6 m erweiterter .\u(laf;e. Diese Aufl.ii.;e dart

als Hnhei>unkt von Zeuner's wisscnschaitlirhem Si hniicn

bezeichnet werden; später war er durch Vcrwaltungs-
geschäfte so sehr belastet, dali der weitere Ausb.iu dieses
Ruches vu-H:u '1 l>eeintrtchtigt wurde. Wiili:eti:l <iii' \on
Zeuner in meisterhafter Weise behandelten allj^enicinen

Grundlagen der technischen Wurmelchrc stets und Uberall

die höchste Anerkennung gefunden haben, ist er in der
Bebuidlnoc der TiMcuie der Dampfnunchiae vidteeh «ul
Wldersiana «MoBen «ad et nndidDe Anstditen von an-
deren Forschern z. T. «idcrltlt «Ofden.

Zeuners unvergängHcbet Verdieost liegt darin, daß er
die mathematischen, geometrischen und physikalischen
Grundlagen einer Reine von wichtigen technischen Ge-
bieten in einer unübertrefflichen klaren Weise behandelt
und j^clc'irt liat.

I)cn Redner Irihntc reicher lieiiall (ich Rat Professor
Dr. Slaby Rab diesem noch besonders .\usdruck und ge-
dachte auch seinerseits Zeuners mit ehrenvollen Worten.
Darauf erhob sich die Vers.mimlung zu EhnB dCS VeiltOr-

benen Gelehrten von den Plätzen.

Den lettlen Vortrag hieU DipL>Inf.C Michenfeider,

Ziv.-Ing. in Dttsseldorf.fiberKranbauarteo farSondet»
twecke. Nach einleitenden Worten Iber die wirtschail-

liche Notwendigkeit der an moderne Arbeitsraaschinen im
allgemeinen zu stellenden hohen technischen Anfordenm«
gen ging Redner im einzelnen zur Darlegung der vielge-
staltigen Fortschritte Uber, die unser moderner Kranbau lu
verzeichnen hat An der Hand umfangreichen und lebens-
wahren Illustrationsmatcri lies fiihrte er unter mancherlei
Einflechtungen die ehetisu 1, erSch cdcnarlLLie wie iiltnials

sehr sinnreiche .Knpassunn neiueithchcr Kr.inbauaricn an
die Simderzwccke der wichligsten VcrwcndiinKsK'-'''iclc vor
.\iijjcn, wie durch mehr oder wcniRcr umgesLaltende Mali-
nahmen bei der konstruktiven Durchbildung oder bei der
Anordnung von Kranen — sei es in der Werkstatt oder
am Hafen, in dem Hüttenwerk oder auf der Werft — Be-
triebsTorteile erreicht worden sind, die nicht in letsler Linie
beigetragen haben zu der staunensweit erhöhten l-fHWmmr-
nnd Konlnirrenzikhigkeit unserer modernen Stttten Ton
Industrie, Handel und Gewerbe. Nach diesen Krfolscn
dürfe, so schloß Redner, die ganz besonders im deutschen
Kranhau geleistete Arbeit, unter Berdcksichtigungauch der
günstigen wirtschaftlichen und sozialen Nebenwirkungen
der voreelührten technischen Vervollkommnungen, mit
Recht als sinnreich und ijcistvoü, als injjcniös bezeichnet
werden, als wlirdig auch der He/eichnung derer, die sie

geleistet, der deutschen Ingenieure:
Mit VVorten des Dankes dun h deh Re^ - Rat Prof.

Dr. Slaby an den Dresdener liczirksvcrein iiir seine auf-

opfernde Arbeit, den stellvertretenden Vercinsdirektor
Reg -Rmstr Meyer Iiir seine Arbeit um das Zustandekom-
men der Tagung und schließlich durch Geh. Rat Dr. Ing.
Kopeke im Namoi der Teiloehaet aa dm Vonmd des
Verems ichloS die Versammlung.

Aus dem allgemeinen Verlauf der Versammlung tek
nur kurz erwähnt, daß am .Mont.ig .\bend das kgl. Opern-
haus den Teilnehmern der Versammlung vorbehalten war,
daß am Dienstag ein glänzendes Festm.ahl stattfand, von
dessen Tischreden namentlich die gehaltvolle, formvoll-
endete und von warmer Sympathie für das Ingenicurwesen
gctraj;cne Rede des Staatsniinisters Ür Beck zu erwäh-
nen ist, und daß die im Programm vorgesehenen Besich-
tigungen unter lebhalter Beteiligung stattfanden Kine
Fahrt in die bchone sächsische .^chsvci? bildete den wohl-
tuenden Abschlul^ der nach jeder Richtimg befriedigend
verlmufeaen diesjiihiigen Tagung. —

er Magistrat der Stadt Göttinjgen hat unter Zustim-
iiiini.' der BLir»;ervorsieher undndtGenehmignng des
Bezirks Ausschusses das Ortssutut vom 8. Febr. 1898

in einigen Besttmmungen geändert Nach der geänderten
Fassung besteht der .Magistrat aus einem Bürgermeister,
zwei besoldeten ini v.er unlicsuSdetcn Scn.itoren. Der
Btirgermeistcr und mindestens ein Senator müssen durch
abfjelegte PrtJlung zum höheren Verwaltungs- oder Justiz-
dienst befähigt sein Kiner der besoldeten Senatoren, der
Rechtskundc besit?en muü, fiihrt den Tuel eines .Syndikus
Der Bürgermeister wird vom Stadisyndikus und bei dessen
Befainderonv von dem anderen besoldeten Senator vertre-
ten. Bei Bdunderung des letzteren geht die Vertretung auf
dendem Dicnstalternachft)testen baigerlichenSeoatoraber.

DieseAendening des Ortsstatuts ist vorgenommen wor-
den, um die Möglicnkeit zu haben, den Stadtbaurat. wel-
cher bisher beschließende Stimme im Magistratskollegium
nur in Sachen seines Gesch&ftskreises hatte, oder auch
einen .Mann mit volkswirtschaftlicher Itildung als Senator
und d.imit als vollberechtigtes M,agistr.-itsmitglied zu wäh-
le;! I)k' W.ih; des bishcngcn Stadtbaurates Jenner zum
besoldeten Senator ist dann am ig jun' d Js. einstimmig
erfolgt, und hiermit ist die Stadt Gottingen die zweite St.Klt

in der Provinz Hannover, welclic einen Techniker als voll-
bercchtijjtes besoldetes .Mitglied im M.ipstrat hat; die
H-iupt- und Residenzstadt f Ltnnovcr ist ihr bereits vor län-
gerer Zeit vorangegangen.

Beider Begrdndung zur Abänderung des Sututcs SUhrtc
der Berichterstatter, Stadtsyndikus Dr. Weber, inder Sit-
zung der stadtischen Kollegien aus, der vom verstorbenen
BflrgervorstcherWorthalterzuerstausgesprocheneGedanke,
die dritte Stelle im Magistrat kttnftig mit einem Techniker
anstatt mit einem Juristen zu beseuen, habe soviel innere
Ueberzeugungskratt, daß man ihm in den städtischen
Kollegien ohne weiteres allgemein zugestimmt habe Nur
der kleinere Teil der Tätigkeit desRedners habe juristische
Bildung; eiiordert, in vielen Fällen habe er sich Rat bei
dem Techniker holen miissen Redner erinnerte an die .\n-
jjclcgenheiten des Klekirizit.'itswerkcs, der Frhattung des
stadtlhcatcr-^ \ erwaltuni; der städtischen Kasernen,
des Grundstücks Sieuerwcscos, in denen man aui die sach-

i.JiiUi9e&

ventändigenHerrenimwesentlichen angewiesen sei Wr nn

der Dezernent, ohne fremde Hilfe zu beanspruchci., s ; j

sefbst helfen könne, so sei das vorzuziehen. Auch die

Feuerwehr habe mit der Juristerei nichts zu tun. Als Vor-
sitzender der Haukommission könne ein Techniker man-
ches besser muchen, wenn einem Plane Bedenken ent-

gegen standen, und bei der wirtschaftlichen .\usnutzung

der (iriindstiickc könne er dem Bauherrn mit seinem Rat
hellen Als Dezernent der Obcrrealschule habe er eben-
lalls eine juristische Bildung nicht nötig gehabt.

Während nach der Städteordnung itlr die östlichen

Prov.nzen vom 30 Mai 1S53 der M.igisirat aus iwei Bttraer-

meistern, einer Anzahl von Schöffen und, wo das Bedflrf-

nia es erfordert, noch aus einem oder mehreren besol-

deten Mtlgtiedem (Syndikus, Kümmerer, Schulrat, Baurat)

besteht, sagt die Hannover'sche revidierte Städteordnung
vom 24. Juni 1858, daß der Magistrat aus einem Bürger-
meister, zwei oder mehreren Senatoren und «US etwa durch
das Oftssiatut zu bestimmenden sonstigen Mitgliedern zn-

snmmengesetzt sein soll Hiernach ist es möglich, durch
Ortsstatut festzusetzen, daß einer oder mehrere „Bauräte"
Magistratsmiiglieder werden, oder, wie dies jetzt in Göt-
tingen geschehen, Techniker mit der Amtsbezeichnung
„Sen.itor" als besoldete Mitglieder in den Magistrat ein-

treten Der r e ge 1 in ä LU gc Stell Vertreter des HilrKcrmcisters

inuli nach der Städtcordnung, falls eins oder mehrere
rechtskundige Magistr.itsmittr^icdcr erforderlich sind, ein

solches .Mitglied sein, welches dann die Amtsbezeichnung
eines Syndikus führt. Dementsprechend Miuaibt das neue
Göttinger Statut vor. daß der Bitrgermeisiervom Syndikus
und bei dessen Beninderung von dem anderen — augen-
blicklich technisch vorgebildeten — besoldeten Senator
vertreten wird. Daß der BOrgermeister rechtskundig sein

muß, ist in der Städteordnung selbst nicht verlangt
Es hat nicht an Stimmen in der Göttinger Börger-

schaft gefehlt, welche darauf hinwiesen, daß das neue Orts-
siatut gegen den Wortlaut und den Cieist der Siädteord-
nung verstoße nrni desluiib nicht die ( lenchmi^ung des
Bezirksausschusses tmdcti dilrlte, l.ier Knol>: hat j^ezeigt,

daß diese .\nnahnie n» !it zutrifft, und die Techniker kön-
nen mit der, einer ncuzeitliclicn .\ufiassung durctuius ent-
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sprechenden Lösung der Franc durch die Gottinger Stadt-

VerwaltunR zufrii-dcn sein

Bei dieser GcleBenhcit sei noch eine Hemerkung ge-
stattet Vielfach wiril behaujitet, /wischen den technischen
Beigeordnclen der rheinischen Städte und den Stadt-
Bauräten als Muiilnttniilytiadeni m StMdm mit koll*>
ginliachem Magisteatbestehe emweieiididierUiitertcliied,
UmImiii der letztgenannte Stadtbaant nur fUr einen be-

ttintnten Geschäftskreis berufen sei, der Beigeordnete da-

legen den Bdrccrmeistcr allgemein vertrete Wesentlich
Ittr die technischen Mitglieder der Magistrate ist der Um-
stand, d;ilj sie \ ollherecntiRt sind, also Sitz und Stimme
in allen Anj;clc(^eniiciten haben und hiervun (iehrauch
machen; nchcnsarhlich ist es dann, welche Amtsbezeich-
nung sie lührcn N,u_h der iOiciiiischcn Stadteordnung
•ina die Ueigeordneien bestimmt, einzelne AmtsgeschiUte,

welche der Rürgermcistcr ihnen auftra«!, zu besorgen, und
diesen in Behinderungsfällcn und «.nhrond der ErledlKiing

des Amtes nach der mit Geiiehinifjunn der Regierung von
der Stadtverordneten-Vers iiiuiiluiig festzusetzenden Rci-

beDfolKC zu vertreten. In Städten mit kollegialischem Ma-
ftent DMtbcilea die technisciwa Mitglieder nidtt Ubcnll
aassdifieBIkh Bansaiclieii, stmdeiii amdi andere, und sw
vertreten gegebenenfalls in der Reihenfolge des Dienst-
alters den Bürgermeister. Daß sie — ebenso wie die tech*
nischen Beigeordneten — in erster Linie die techniidun
Dezernate verwalten, ist in der Sache selbst begrOBdet
Inlolge der verschieden ausgestalteten Städteoranungen
ist ein t'nterüchied förmlich vorhanden, sac h lic h Ic.ium.

Einzelne städtische Techniker der neueren Zeit haben es
bis zum Bargermeister und Oberbll^imetster gebracht—

Hannover, im |unt Dr C. Wolfi.

Vermischtes.

PanfstcJibrlge* Bettebeo der Fabrik fOr HeicoDfi- nnd
LaftnDgMiilac*n Rud. Otto Meyer In Hambnig. Am 4. Juli

feierte die im deutschen Bauwesen weiütin bekannte und
daicb ibn LsiMuagea io hohem Ansehen stehende FifBW
Rild. Otto llejrer m Hamburf^, Inhaber Ingeflieur Emit
Schiele, das Fest ihres fOnfziRjährigen Bestehens. Die
ersten Anfänge der Firma gehen bis in die Mitte des
vorigen Jahrhunderts surttcit. Im Anfang der fflnfriger

Jahre Übernahm der «m 6. JaH iftiS hl Hamburg geborene
Kud Otto Meyer gemeinsam mit seinem älteren Bruder
GouHeb Wilh. Meyer die auf der Elbinsel Peute bei Ham-
burg gelegene Eisengießerei, die zu dem Gesihitft des
Vaters ^;chi irt hatte Heim Betrieb der Gießerei wurde seine
Auimcrks.imkcit nul Gewächshaus-Heizungen gelenkt, die

ihn zu dem F^nlschlulJ brachten, sich ^;.ulA dem Hcizungs-
fache zuzuwenden Nach l.rtsung der Geineinschalt mit
seinem Bruder gnlndete er Anf.ang Juli iS^S aui der Peute
diel'irmaKud Otto Meyer. Die ersten vollständigen Heiz-
einrichtungen bezog Mejrer aus Eni^sad itad bnSte sie in
DeutichUmd lediglich ein. Doch bald entwarf er die An-
lagen selbst und stellte alle Teile in eigener Werkstitte
her. Mit der Ausführung von Hetzimgs-, LQftungs- und
Trockenanlagen fOr die verschiedensten Zwecke nahm
das Geschalt einen raschen Aufschwung Neben den Ge-
wächshaus-.Anlagen waren es hauptsScliüchdiel'erltins'schen

Heißwasserhochdruck-l leizungcn, die in utui um Ilatnburß

Sroßcn.'Misatzfandcn 1 )ancbcn .%bcr pflegte die I' iihnk auch
ic Herstellung der Niederdruck-n.imjilncuungen Schon

1872 dehnte sich d.isl'nternehmen nach Hreinen aus, wo die

Firma 18^ cm eigenes Grundstück erwarb Von wesent-
lichem Einfliiü für die Weiterentwirklung waren iS-q der
Eintritt des tiichti(_'C'n Hci,'u;ii;si;iclinnnncs Ins Strebcl
(1851- lövy; m das Lniernehraen und die diesem 1882
gewordene l'eilfaaberschaft Ihren Ruf in weiteren Kreisen
oegrttndete die Firma durch den Sieg um die Heiaimgs-
unaLOftungSMila^nderBörse in Berlin im Jahre tSSi.Zanl-
Riehe weitere Siege folgten diesem ersten Erfolg und
waren die Veranlassung, daß die Firma zu den größten
Aufgaben des Fadies Derufen wurde. Der Börse -Sieg
war die Veranlassung zur Begründung eines Zweigge-
schäftes in Berlin, dem Niederlassungen in München,
Kiel, Frankfurt a. M, und Posen folgten /u .Anfang der
achtziger Jahre erfolgte eine Verlegung; de- l^ctncbes
nach Hamburg-F.in)eck Der Beginn der neunziger Jahre
ist für die Entwicklung des Unternehmens ein grund-
legender Zeitabschnitt gesvordcn Die Eindrücke der Welt-
ausstellung ifin t'hicago bestärkten Strebel in dem Ge-
danken, für die Herstellung von Zentral heizungskesseln
Gußeisen zu vcrwcn<!en Nach manchen Enttäuschungen
brachten der Ausgang der neunziger Jahre und die
spätere Zeit eine ungeahnte Entwiclduns dieses Geschäfts-
zweiges, sodaß man sich enischloBk die Firma auf «ne
breitere Basis zu stellen und aus inr 1899 eine Gesell-

schaft mit beschränkter lI itumL' zu machen Geschälts-

ftthrer wurden Rudolf Otto iMcyer und Ernst Schiele,

der bereits seit 1890 dem Unternehmen angehörte Im zwei-

ten Halbjahr ipoo konnte eine eigene Gicl.M-rei und K csscl-

fabrik am Industriehalen von M.itinheim in }!c'r:t 'i i.'ct'joni-

men werden Noch vor diesem l-.reignis er'.iii die Firma
ihren zweiten großen Verlust: am 2; .\-.i^; loco starb Rud
Otto Mever Die Entwicklung jedoch ging weiter Inlolgc

der l'nii;cs!:iliuf,g der Bahnanlagen in Hamburg mußte die

Firma igoj in Hamburg neue Anlagen schaffen. Neben
dem Hamburger zeigte das Mannheimer Werk eine solche
Entwicklung, daß semeArbdteTzahl von 100 desJahres 1900

•ufSM des ialires ue» gewachsen war und Vertretungen
in Berlin, Düsseldorf; London, Paris, Wien, Zttrich, Mailand,
Christiania, Koj>cnhagen, .Amsterdam und London geschal»

fen wurden. Wahrend das >L'uinhetmcr Strcbelwerk G. n.
b.H hsuptsacfalich die Herstellung von GuOkessehi pflegte
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und damit den größten Erfolg hatte, befaßte sich die Fimm
Rud Oito Meyer in Hamburi^ nunmehr in der Hauptsache
mit der Herstellung von Heizungs- und T.üitungs.anlagen,

sowie Desiniektions-, Sterilisations-, Wasch-, Ivoch- und
Badcanl.igen. In einem halben Jalirhunderl h.it es die l-'irma

Rud. Otto Mc\er verst. indcn, aus Praxis und Wissetisi li.itt

Werke zu schaffen, die ihr den großen Ruf_cincr ersten
Firma uul dem Gebiete des Heizungs* und T

"

in Deutschland erworben haben. —

.„ In DBaarldorf
DOMcIdorfer AoMtellanf vom Jahre 1902 erläßt der Vorsit-

zende des Dcnkmal-.Ausschusses iiir deutsche. Im dama-
ligen .Ausstellungsgebiet 'Rheinland, Westfalen und be-
nachbarte Bezirke; ansässige Künstler. Das Brunnendcnk-
mal soll in dem Kunstausstellungs-Gcbäude im Kaiser
Wilhclni-Siwle zu Düsseldorf aufgestellt werden und eine
Versinnbildlichung der F^isenindustric und des Kergtiaues

sein. ^ Preise von jooo, isoound 1000 M Im Preisgericht

befinden sich u a die Hrn. Prof F Roebcr.Prol G Oeder,
Prof W Kreis, Beigeordneter Geusen und Gartendir.

V. Engelhardt, sämtlich in Diisseldort. Unterlagen gegen
S M., die zurückerstattet werden, vom „Zentral-Gewerbe-
Verein für Rheinland, Westfalen und benachbarte Bezirke",

DflstddoiL FfiedrichqiUis 4—5. —
Blae Pnlsinbalb* der k|)L pnA Akademie das Ba»-

weteoe tu Berlin l)ctrifft eine vergleichende Darstel-
lung neuerer .Anlagen zur.Ausnutzung derWasser-
kräue, ein in hohem Grade zeitgemäßes Thema. Die
Studien sollen sii h auf solche neuere .Anlagen erstrecken,

deren F.inrii htung unil wirtschaitlichc Bedeutung vorbild-

hcli für /ukunitige .Anl.i^en im deutschen Nfi'.teli;etiirgs-

und l''laclil:iiiile sein kcmiien. Frist 15, Jan nwo Km Preis

von .V">co M l'.Ls I'reisi^er-.chl itil die In^'enieur-.ASlcilung

der Akademie aus „Pie .\k.idctiiic l)enält sich vor, die

\'er\ otlsi.iridii^nn^; und \'enii-tiing der preisgekmnten .Ar-

beit herlieizulühren und zu dicicm Zwecke weitere Geld-
mittel namentlich auch für die dazu erforderlichen ört>

liehen Ermittlungen zu bewilligen". —
In dem Wellbewacb belr. BMwItofii alas lltimmn

anlaic flir den Maifttplais tm Bekel liefen no Arbeilea
ein. I. Preis: Hr Lorenz Schwind in Aachen; II. Preis:

Hr. Fei Kupseh in Berlin; III. Preis; Hr. E. Obermann
in München Zum Ankauf empfohlen Entwürfe der Hm.
Wilh Räder in Berlin und Reschke in Solingen. Auch
bei der Durchführung dieses Wettbewerbes wird wieder
Uber Mißstände geklagt —

Wettbewerb dei .Vereioe Deutscher ^eeobahn-VerwaU
tuagen". Die S erwähnten 7 Preise von je 1500 .M

wurden zuerkannt den Hrn Ing P Joosting in Utrecht;

Eisenbahnsekr Adcisbergcrin Breslau ; Ein -RatE n ß I i n
in Stuttgart: Rechn -Rat Kohler in Coln; k k Hofrat
Dr E. beidler in Gemeinschaft mit kais Rat Freud in

Wien; Prof. Dr.-Ing. Oder in Danzig in Gemeinschaft mit
ProL w,rlng.BluminHaonoverundReg.u.BitScbeibner
in Berfhi. —

Die Planbcarbcitaag und Bauldtttog der Vorl<«iw|ahalle

In Hamborg, die, von Hm. Edmtmd I. A. Siemers gestiftet,

einen Kostenaufwand von rd. i Mill. M. erfordern wird!,

ist den Hm. H. Distel & A Grubits io Hamburg ttber^

tragen worden, die im Wettbewerb sehieneit (vgl. No. 43)
den t P>eis erhalten haben. —

lakalt 1 Villenkolonlc (Ur Herrn F. Voict in RotHeaburg ab dv
Tauber. — Der Bt(iill der R.luine. wcirlic tum daucrndMl AhI
von
Von
In Orestlen.
Wettbewerb«

er. — Der Bcciill der R.iuine. wcirlic tum daucrndMi AiiieathelW
MenKhen ccicael aind, in der Betllaer Haapolitctordmmc* —
Oer 4«. Haaptvaneiawliuia da« .VMeiM Daaiacber Imiiliwa*
readen. tScUoS,) — TeeuiMr Im Maslitnt. — VenalMlMW —

utacneo Bauseituna. u m n.

TaranlworUlcii Alben Holmaiia, Bf(IIa,

CtaMa* Sckaocfc Naebflf,P. M. Weber, Berlla.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLU. JAHRGANG. Ng: 56. BERLIN. DEN ii. JULI 1908.

erwaltungsgebäude der Bayerischen Baugewerks-Berufsgenossen-
schaft München, Lori -Strasse 8.

Arch.: Ru(;cn Hi^nig & KatI Söldner in München. Hitng eine Biidb«ii<«c, mwIi dte Abb. S. 3*3.

In der Zeit vom November ein Verwaltungsgebäude errichtet, welches durch seine

1906 bis Februar iyo8 wurde an glückliche Anlage und Formgebung aus der Glcichart
der Ostseite der Lori-Straße in ähnlicherGebäude hervorgehoben zu werden verdient.

München, unweitderNymphen- Der Auftrag zurAusführung des Gebäudes ist in einem
burger-Straße und in derNach- Wettbewerb erstritten worden, aus welchem die Archi-
barschaft der St. Benno-Kirche, tektcn Eugen Hönig & Karl Söldner in München als
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Sieger henorgingen. Die Bettimmunp; des ßauwerices
ist eine dop|)ctte: es dient zureinen Hftlfte der Verwal-
tung der Bauge Werks Benifsgenossenschait, zur ande-
ren Hai ItcWohnzweckcn. Untergeschoß, F.rd- und erstes

Obergeschoß sind der Verwaltung der Genossenschaft
gewidmet, zweites und drittes i >hcrgcschoß sowie das
DachgcschoÜ enthalten Mietwohnungen. Die hri di»--

ser Doppelnatur notwendifje Anlage zweier 1 reppen-

bäuser mit in sich gesondertem Verkehr bildete den
•prineenden Punkt der Grundriß-Anlage und hat hier

eine besonders slücklicbe Lösung gefunden. Oer Zu-

gfog EU beiden Treppen ist an derStraBenhisaden
einem einzigen groBen Eingangsmotiv xusammenge-
faSt worden, das den Verkenr mit den einzelnen Tei-

len des Hauses in aufierordentlicber Weise erleicbtert

Die Gniodriflanlage hat WinkeUbna. An das von
einem bieiten, an seinen beiden ^fansettett ImJI ct^

lencbtetan Mittel^ang durchzogene fraill«{0nde Vor-
deifaaos sdiliefit sich rückwärts ein Sdtenlflgel an. In
diesem befindet sich im UntergeschoB das Archiv,
neben welchem eine gewölbte Frühstücksstube für

etwa 40 Angestellte liegt. Auf der rechten Gebäude-
bälftc liegt die aus 3 Zimmern, Küche undM.igdekam-
mer bestehende Hausnieisterwohnung, auf der linken

Haushälfte befinden sich die za den einzelnen W'oli-

nungen gehörit^cn Keller Räume für Kohlen und Hnlz
sowie der Hei/rain:i fiir ilie Zentralheizung sind i;r.tcr

dem Hof angeordnet. Im Erdgeschofi wurden rechts
vom Eingang die Direktorialräume mitNebengelassen
angeordnet, während an der entsprechenden linken
Fassadenhälfte die Kanzlei ihre Unterkunft gefunden
hat Der rückwärtige Flügel wird in seiner vollen Aus-
dehnung von der Registratur eingenommen. Die Xe-
benräume haben eine sonstige Lage neben der R^-
stratur gehmden. Ymehn^Mitlapankt dea eilten
Obei^gescbosses ist der Schattenaum, an welcben im

rückwärtigen Flügel die Kataster- Abteilung sich an-
schließt. Der Schalterraum ist weiter umgeben von
der Kasse und der Unfall-Abteilung mit Vorstands-
Zinimer. Auf der rechten Gebäudehälfte reihen sich
an ein großes Sitzungszimmer, ein Zimmer der tech-
nischen Aufsichtsbeamten kmd |,'cr;iumige Nebenge-
lasse r)ie Obergeschosse enthalten Wohnungen von
je K ^ Zimmern und mit '^ehr reichlichem Nebengelaß;
sie verteilen sich gleichwertig auf die beiden durch
die Wohnungstreppe getrennten Hälften des Gebäu-
des, sodaß jede Wohnung die gleiche Frontlänge an
der Vordcriassade hat DieWonnungen zeichnen sich
durch groBe, gewölbte, unmittelbar von der Seite be>
leuchtete VorplStze aus, von welchen die Nebemtume
völlig getrennt wurden, ohne dadurdi an ihrer eOntii«

Sen Lage zu verlieren. An der Vorderfassade naben
ie Wobmiwea Loggien erhalten and an dm Stein-

fessaden sind auch oeo VoipUtien der Wohnunim
Loggien vorgelagert. Zwiscnen den beiden, infolge

der Daupolizeilicnen Vorschriften etwas weniger ge-
räumig geratenen Dachgeschoß -Wohnungen liegt

die große Waschküche mit Eisenbeton-Bottichen, da-

hinter befinden sich große I rockenböden, und darüber
dehnt sich ein weiter Speicherraum aus. Sämtliche
K.:iiime des Hauses sind durchweginergiebigsterWeise
beleuchtet, was sowohl der Vcrwaltungsarbcit wie den
W nhn/ wet ken in außerurdentlicher Weise ?iist<itten

kommt. Insbesondere hat sich die Anlage des zwei-

seitig beleuchteten Flügels für Archiv, Registratur und
für die Kataster-Abteilung als zweckmäßig erwiesen.

Das Haus ist im UntergeschoB mit einem Luft*

Schacht umgeben , ist durchaus mit massiven Decken
nach '^••7trm KtTtl^^Wtlini und ist neben anderen
Anlagen mit einerWarmwaaaeilieiwng und einer Ent«
Staubungs-Anlage ausgestattet—

Vereine.
Fraakfnrter Architekten- und Infcoieur-Vereia, ('>est(ltzt

auf eine reiche .\usstellun(j teils selbst im I.,u)(e seiner
laogco hiesigen DautStigkeit bei Aufftrabungen seschaHe-
nen^tritodenArchiveneaOloauneneBPIanaHrtiRisIcaqMadi
am Ja Mlrc 1908 Hr. Dir. Aich. Ritter Ober das alte
Frankfurt und seine Befestigungen. Als Ergebnis
seiner Untersuchungen führte Hr. Ritter seinen von ihm fcst-

sestellien (genauen großen Stadtplan mit Einzeichnung der
Festungswerke samt Grüben, sowie der neuesten Bebauung
vor. Neben der Unzuverlälssigkeit vieler alter Pläne hebt
Redner die Genauif^keit des großen Belagcrungs-Pliincs
von 15SJ und des Mcrian'schen Stadtpl.-ines in seinen sechs
.\usßal)cn von bis i"7o hervor, sowie der zwei topogr
Beschreibungen von Balcicmar V l'cterwcil und liatlon —

Im allen Frankfurter Festungsbau sind vier Perioden
nnchweislich, die erste, angeblich aus dem IX Jahrhun-
dert stammend, war eine von der .^Iten Brllrkc bis zum
Tudenmarkt und von da l&ngs der Prediger- und Braubiich-
StmBe sam ROmerberg oad dann Uber Scfal^ipen-Geaäe,
WelOtnittenklotter und Schneidwall-Gasse ha sora Miun
reichende Stadtmauer, de.-en Erweiterung nach Lersner im
IX , nach Kriegk im .\II. Jahrh. nebst Graben Itogs Juden-
Gasse, HoltgrabenbisSchttppen-Gasse erfolgte Die gn>ßtc
Zutat ist die dritte aus dem XIV. Jahrh., die eine weite-c
Mauer samt Zwinger und W.assergraben von dem Juden-
markt zum .\IU-rheilij;ontor und längs Lange-, Seiler- und
HIcichsiraße, Hoch- und neue Mainzerstraße bis zur Weiß-
frauenkirche darstellt und in 170 Jahren i rbaut ist Da
sie den Geschützen des 16 Jalirh nicht standhielt, baute
Dilbtli vor die besti-hondc Nfaucr Hollwerke und Graben,
deren Grölic und Zug durch die heutigen Promenaden
noch deudich gekennzeichnet ist Der äußere Zwinger
Samt Griben wurde dabei vom Allerheiligen- bis Eschen-
heimerTorbesei^undErdwUle worden anderStsdlmaner
aufgeworfen, welche ihre Statte bildeten. An derWestseite
blieben die alten Grüben des XIV. und XY. Jahrh be-
stehen unter Verschiebung der neuen Wälle und Bollwerke
Der f^ße Phin des Redners .stellt in i : looo die St.adt

Fnmkiurtim XVIII Jahrh mit Pjnzeichnung der genau be-
richiipten Festungswerke und der hinzugetretenen bedeu-
tenderen Il.iuten d.ir Von der ersten Stadtmauer sind nur
Teile .iui>;cdcckt, weitere Strecken wurden jüngst freige-
U'^;t lind vom l ahrtore :ius wird von .\rrh Thomas weiter
pciorscht Nach Haldctn:irs .'Vng.d'O waren ein Ober- und
ein Unterteil der Altst.adt zu unterscheiden mit Römerberg
und neue Krümc als Greiue. Ersterer hat wahrscheinlich
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im Lauf der Zeiten Aenderungen erfahren, war kleiner,

vermutlich quadratisch und an der Nordwestseite erst bei
spaterer VerXndefung abgeschrägt, wofür Redner vcrschie»

dene Anzeidien geltend macht.
Die tweite Stadtmauer ging vom Böraeplalc zur ehem.

Bomheimer Pforte in der Fanrgasse in aer Poftsetcubg
zur Katharinen-Pforte, wie die Grundstürksgrenzen und der
Ulrich'sche Plan annehmen lassen

DurchwcK gelang die Feststellung des Stadtmaiierver-
laufes in der dritten und vierten Periode, die Redner naher
bespricht. Samt den Hillirh'sefien Wällen des XVII Jahrh.
mit den versrhicdcncn .Vusf.ilUpinrtcn, die teilweise in

(der.\rtdcs Eschenheimer Turmes sehr schon ausgestaltet

waren und Frankfurt, wie uns Merian zeigt, ein höchst
malerisches .Ansehen gaben, so daß ihr Verschwinden
äußerst bedauerlich ist Auch hier ging Redner dann «d
die Einzelwerke näher ein. Uesooders emgehende Beilade
nmgcn widmet er auch den sogen. Waliservitut, ehier
Schöpfung jener Zeil, die beute noch eme gfoBe, OR SIO-
rende Rolle sj iclt

Hr Ritter sc hleü' mit der eindringlichenMahnung, das
vorhandene und noch hckannteSrht'inc wenigstens im Hilde

ru erhalten und loht d e HestrcbiinKen desHm Stadt- .•\rchi-

varsProl Dr JimR.im .^rrhivd.as viele jcvt Ii ci verschiedenen
Aemtern Zerstreute sorrlatuf.' rA\ s.iniiiu' ti, : i ntens zu schüt-

zen und zugänglich zu iii.iehcn und so einen wu htiKcn Hei-

trag zu liefern zur vatersladlisi heii Gcscliichtslorsi hung. —
Dem Redner wird laute und wohlverdiente /Vnerken-

nung für seinen fesselnden Vortrag gespendet — c,%ir

Architekten- and logeoleur-Verdo an DflMCIdort VIII.

Vereinsversammlung am :() .'\pril, anwesend sj Mitglieder,
Vors Hr Reg- u litt Dorp.

Vor Kintritt in den geschäftUchen Teil gedenkt der
Vorsitzeode mit ehrenden Worten des dshingcsdiiedenen
itiiigliede%des Waaaerbauhiap. BanntScberpenbach, su
dessen Gedenken sich £e Anwesenden erheben.

Nach Verlesung des Sitzungsberichtes vom i. April
und Bekanntgabe der Kincänge cmält Hr. Arch. P. P. Fuchs
das Wort zu seinem Bericht über die neuere Hetzerische
Holz - Bauweise. Das Verdienst Otto Heizers in Weimar
besteht seit ;o Jahren darin, dem Huchenhob nach be-

sonderein Verialiren in sorgsamster fliege fiir !i iil «i ( ke
erweiterten Fing.ing zu verschatien Die Verwendung
derariij; i;tllegten Hucheiiholzcs zu I u.!bo<len ist schon
lange bekannt Wcmiicr allgemein bekannt dagegen ist

die Uebertragung des Gedankens der Eisenbetonbauten
aui die Holzbauweise. Diese durch Patente geschützte
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Neuerung bezweckt,
schwache Holier
lu verwenden, die

durch einewww
aidiereKlebaiiMM
zu statiBchem Zu-
sammenwirken ge-
bracht werdea.
Wo bislangHob-

konstruktionenT«^
wendet wurden, fin*

den wir im wesent-
lichen <hc Trnjjcm -

bilde, wie sie seit

lahrhunderten üb-
lich sind: die ein-

iarhen l Iän),'c- oder
Sprengwerke und
die statisch unklar
nn gesprengten al-

len Bindersysteme.
DieWcK<;,aufdenen
HetterdieHoiitMui-
weise zu beleben
suchte, Ringen nach

3 Richtungen. Kir-
mal sollit-n die star-

ken (Jucrschnilte

fUrverhftltniQmitßi«

jiciiogc SpsmiKf-

I I I I 1

1

I I I t

ten und Belastun-
oenvermieden wer-

den, um auch das
in Deuttcbland zu
eibeblich niedrige-
ren Preisen vorhan-
dene schwächere
Holz für Bauzwecke
zu nutzen. Zweitens
hatten lanj?e V'orvcr-

suchc ergeben, daß
schwächere Holz-
Sliu ke nach vorher
i{e};anj;cncrUehand-

lunK mit Maschinen
in geboRene For-
men gepreßt wer-
den mUuten. Urit-

lena toUeB die ge-
bogttienHdlzerun-
trr wuck mit der
waasenicheicBlUe-
bemasse SU beson-
deren Verbuodbal-
ken vereinigt wer-
den D.i diese so-
wohl (^erade a I s ;uidl

gebogen und in

monnigfachenOiier-
Bcfanittüfanneniier-

I. OberE*wiieS.

JLJLJLJU
II. und III. ObcrgMchoA.

UalogMelioB. KrdgctcboB.

VenraMuagifiblBd« dar Bayirltcban B«actwerks-Beraf»{eno»teatchaft MOnehta, Loil<

AtaWtckteas Baigca Httnic * KmI SOldacr io Htacbob
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geslellt werden könmn. erm-bin sich (iarnus neue
Konstruklionsiiütlcl.

So icrle^t i Ii. Heuer den eiuiuchen Holzbalken in

drei Schichten. Für die Uruckzone verwendet er Buchen-
holz, iUr den gezogenen unleren Teil die flehte und ittr

die iMUtnüe Schicht KerinKwenigere Hölzer. Die Kosten
der«ibereitung des Holzes sind natttrllch wesentlich höher
als bislang Üblich, doch sollenwegendergerinnKnMenyHi
gegenüber der bisherigen Anwendung gleich tragfühiger

Ballcen io% an Kosten gespart werden
Der Berichterstatter geht dann eingehend aui die Ver-

öUcntlichunt'en über dicsclhc Anpclek;cnhcit in Nr 21 d

J. 1907 drs /.cntrnllil der H.mvwltn, und N'o <*.S und <;i) des-

selber» Jahrgiingcs der Deutschen Hau/ciuint; ein, ;iui die

hier verwiesen sei

Kins rehlt jer.och noch der B.'imu isc und diis ist die

wisscns<-h;ittl'.( liu üfuTiindung der prnUcrcn 1 niplahigkeit

und daran .mknUptcnd die Aufsiellunt; lar die Pra\is brauch-

barer Methoden zum Nachweis der Standiähigkeit und der
zulässigen Beanspruchung der Einzelteile. Cenau wie bd
der EiofUhfUitg der Bisenbetonbauwcisc wird dies die

nidisie AofgaCe der technischen Wissenscbsft sein, wenn
es gelingen soll, io der «ngedeuieten Richtung die Hots-
Innweise neu zu beleben. —

Vermischtes.
Die WaMerrersorguniMolace der Hochebene ^00 Orave-

lottc, St. Privat, Oroetal ist, »ic wir an anderer Stelle schon
mit(;ctfiU hrihen, vor kurzeni empeweilitworden Die große
.•\nl.i^;c viTsornt die Hochebene von St l'rival, Roncourl,
Vionviile, Gravclottc und das industriereiche ürnetal, ins-

gesamt lO Gemeinden mit jo getrennten ( )rtschaitcn und
15000 Menschen mit Wasser, das in dem iiucücnarmen Ge-
biete Iiisher nur mit großer MUbe beschallt werden konnte.
Em gemauerter Hrunnen von 10 Tiefe und 3.5 n Durch*
messer erschließt das gioAe GntaduMMcrbecKsn^ «debes
sich unter den porösen Gesiemichiehten der Hodiebene
in weiter Ausdehnung befindet. Das Grundwasserbecken
gibt ein, sowohl in chemischer als auch bakteriologischer

Hinsicht duidmus einwandfreies Wasser in ausreichender
Menge her; selbst in der wasscrärmsten Zeit liefert der
Brunnen immer noch rd. j8oo cimi fOr den Tag Der ma-
SchinelleTeil der I'uinpwerk-.\nlagebes',eln aus zwei I lehren-

den, doppeltwirkenden Unapumpen von Klein, St hmzlin
\: Becker in Frankimthal halz', welche mit I).mi|)lma-

srhinen mit Kondcnsationsbctricb unmittelbar gcku;)[)clt

sind D e Pumpen saugen das Wjjsser aus dem linmncn
und leisten bei 100 I'S Kraitbedarl iioct»» in einer Stunde.

Der IUr den Betrieh erlordertiche Dampf wird in zwei ein-

gemauerten Wassenohrenkcsseln von le 100 4* HeizflAche
und 10 Alm. Betricbsdnick erzeugt Im Maschinenhaus
stehtnoch eineSimplcxpumpc obengcn.mnterFirma,welche
bei Hochwasseratand etwa eingedrungenes Grundwasser
aus den Rohfksaälen entfernen soll Die Druckleitungen
der beiden Pumpen sind noch im Maschinenbaus zu einer

Leitung vereinigt und fuhren das Wasser nach dem Ver-
sorgtmgsgebiet, wo die Verteilung an flie ein7e]ncn Ver-
brauchsstellen bewirkt wird Die Leitung hat : nlanirs mn-n
Durchmesser von 225 "ii« und siei^^i zieniUch steil nachdem in

der Nähe von Malantourt Hegenden H.niptbehälier II auf,

der das ganze Vcrsnrgiin^sgcluet beherrscht. Vorher, in

der Nahe von .\ni.mwciicr, 7svcigt eine Leitung nach dem
Hochbehälter 1 at) Die Gesamtlänge der Leitung vom
Pumpwerk bis nach dem Hauptbehitlter II betragt 14.5

bei einer Steigung von 150 ai. Der diesen Verhaltnissen eni-

ntediendc Draot von ijAin». Sieigt wihrend desPunpens
bis aiirf aa Atm , sodaß auf dem ersten Teil derLcitungs-
Slrecke statt der normalen Gußeisenrohre Mannesmann-
StahlmuBenrohre verwendet werden mußten. Fttr die spä-

teren I.eitungen sind (lußelsenrohre benutzt worden Das
ganre Versorgunusgebiet ist in 7 Zonen mit Hochbehältern
eingeteilt Bei aer Hcmessiing des Fnssungsvcmnftgcns
der Hochbehälter wurde mit einer die f;egcn"anigc um
rd 90" ,,

Ubersteigenden Bevölkerung und einem lages-
bedarl von 100 1 ttlr den Kopf gerei hnei Die einzelnen
Behälter f.issen folgende Wassermengen : Malancourt 20C0,

.\m;u) Weiler Sooo. k.mmnviUc.jooo, Wall ingcn 300, Ronrourt

300, Sie. Marie ,500, Jussy 150'boi Die t icsamtlängc des
Leitungsnetzes betragt nach Ausführung der noch vorge-
sehenen Krwcitcrungen etwa 100 km. Die Kosten der ige-

samten Anlage stellen sich au! etwa 1350000 M. Aus
Landesmitleln VSx die Waaserversorguns 400000 M.
bewilligt worden, wthrend zur Verteilung des von den
Gemeinden aufzubringenden Restes aui mehrere Gene*
rationen eine in 50 Janren zu tilgende Anleihe aufgenom-
men worden ist Die Wasserversorgung der Hochebene
von Gravelotte sr hlicBt iich an eine iutere im Metzer Lande
an, sodali jetzt die i;civ.liii-.l deutsch-französische Grenie
bis nach Luxemburg hm mit Wasser versorgt ist —
3!44

Die Peathalle ta Landau (Pfalz). In dem .\ufsatzin No. ^4
hat der Hr. Verf.xsscrin den 1 rrru ln S 366 noch einige
Irrtümer stehen lassen, die uaciisteliend berichtigt seien:

In dem s. Glied der Formel fttr (linke S^te unien)

fehlt der Faktor im 1. Glied fUr J ist % dweh «i su

erseuen. Bei den cndgfliligen Ausdrücken für
C ff

^eyA 'OxaJ*mr<b komnien im Zlhler die Glieder hirnu

A e

0 (rechte Spalte unten) ist gleich zu seuen

Das antike Rom. Die „Monatshefte fUr Kunstwissen-
schaft' berichten Ober cineo intefesMDMa Fbui, dco aaa
HIr die Erhaltung des Charakters des antike» Rom aus-
zuführen begonnen hat Vor etwa einem Jahr bewilligte

das italienische Parlament die Anlage einer .monumen-
talen Zone" Roms, d. h. vom Forum Romanum und Palaiio
bis zur Porta S. Sebastiano einerseits und Porta S. I^lo
und Zirkus Mavimus anderseits sollte eine große Garten-
anläge alle antiken Bauten unisch'iellen, und was etwa
von modernen Bauten und Fabriken usw. darin läge, ent-
eignet und niedergerissen werden. Nun geht man ernst-
lirh daran, den groLvirhgen Pl.in bis 19t 1, zum lubiläum
der Proklamation ilrs it.ilu-nisrhcn Königreiches, diirrhzii-

lühren Die hierzu cin(^csct/ie Kommission hat dieser 1 age
beschlossen, vorerst eine gewaltige .Mlee man spricht von
100 n Breite; anzulegen, aie, von der Kirche S. Nereo ed
Achills ausgebend, Dis cum iVdatin^ dann weiter, beim
Kolosseum vorbei, bis zur Strafle in Miranda führen soll
Außerdem sollen 3 kleinere .\lleen 'jede 501" breit) an-
gelegt werden, die, von den großen Alleen abzweigend,
zu den Toren Latina, Metronia und San Sebastiano fahren
-sollen Abgesehen von der großen Verschönerung, die
der Plan diesem sehr wichtigen, bis ielatnoch wenig durch-
forschten Teil des alten Rom bringen wird, liolft man
auch auf wichtige alte Funde. —

-

WTettbowOlbo.
Wettbewerb Progymnaalum mltTurnhalle nadErxiehanga»

anaialt Kaufbcoreo. 57 FntwUrie. FUr das Progymnasiun
erhielten den I. Preis: Hr. Hcinr Trcmel; den II Preis:

Hr E Wichera; den III. Preis: Hr. F. X KnöpHc;dcn
IV Preis: die Ilrn M Mcndler in CTCmeinschall mit P.

Hol er, saniil in NLlnthen. Kine lobende Erwähnung
landen die K.r.:«';ne <;cr Hrn J W Roscnthal in .Mtln-

cben und A Kirchmavcr in .Augsburg
Für die Erziehungsanstalt erhielten den I Preis. Hr. H.

Niedermeyer; den II Preis: die Hrn P Hoierund .M

Mendler; den III Preis: Hr. .\ug Schmidt, sämtlich

in MOnchen. —
Wetibewsrb Ratiuaa Spandau. Der mit dem III, Preis

ansgeseichnete Entwurf ist eine gemeinsame Arbeit der
Hm. Max Vogeler in Zeblendorf und Edm. Neue in
Ntederschönhausen. —

Wettl>ewerb aeadUflagebaude dea VoracbuD-Vertisi zu
TUalt Verfasser des mit einer .lobenden Anerkennung"
ausgezeichneten Entwurfes »Depositar'' Ist Hr. W. Grans
in Dresden. —

la dem Wettbewerb betr. EatwUrfe für einea Siadipark

In Hamburg wurde ein I Preis nicht verteilt, derselbe viel-

mehr in einen II und einen III Preis geteilt, Je einen
II Preis erhielten die Knlwtirfe „Elbau" der Hrn P'Rccht.
r Bachmann und Herm. Foeth in Coln, . Aiip" der Hrn
Gcl)r. Rothe und W, Bungarten in Bonn, sowie „Suum
cuique" der Hrn. Paul Freye in Charlottenburg und Herrn
und Reuter in Stegliu. Je ein III. Preis wurde zuge-

sprochen den Entworfen aiyp' des Hrn. J. P. Grossmann
fn Dresden - Leiptig; „Geest* der Hm. Martin Mayer,
R Elkartund O Wilkcning in Hamburg, sowie „Frei-

luSf der Hm Franz Roecklc und Carl Schwede in

Stuttgart Zum .\nkaut wurden empfohlen die Entwürfe
„H.imburgs Bürgern" der Hrn G k.uphaldt und Fdg.
Friesendorff in Riga; -I>er V.iterstadt" des Hrn. W.
Pei.->Lhiiw in Hamburg, sowie der Entwurf mit dem
Kennzeichen eines l'lau ck-s Hrn M Länger in l^^arls-

ruhc Eine elirende .Vnerkcnnung fand der Entwurf »Zipp*

des Hrn Gobel in Hamburg, —
_

Uillll TaiHI—piilUlllU lllf Uli) rr'--*- - h»uge«erk»-Bi;fTn>-

laoaneaithaft MSadw. — VeralB«. — VcmiUciiirt -- Wcitbcwertte.

Hienu eine Dildlieil'age : Vcnvaltungsgebäude der Raye-

rischen Baugewerks-Herulsgenossensrhatt ^fUnchen
I BaöteUung. (1 iti b H . Berlin. FUr die Rriliklloa

»«örtlich Alticrl llolmtna, Bcrin,

1 Ovatav ScJiesck Na<iblif.,P. iL WaMr, BerUn.

Mo. SC.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRGANG. N2: 57. BERLN, DEN 15. JULI 1908.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Programm der XXXVIl. Abgeordneten-Versammlung und XVlll. Wander-Versammlung in Danzig 1908.

I. Abgeordneten-Versammlung.

Freltae, den 28. Aacuat.

8 Uhr abends: Zwanglose Zusammenkunft der Abgeordneten im Artushof (Langermarkt).
SoDoabeodi den 29. Aueutt.

9 Uhr vormittags; Sitzung der Abgeordneten im Friedrich Wilhclm-Schützenhaus, an der Promenade.
I—2VtUhr nachm.: Pause. Gemeinschaftliches Frühstück daselbst
3— 5l'hrnachmitt. : Fortsetzung der Sitzung.

Die Damen besichtigen während der Sitzung die Stadt nebst Umgebung.
7 irhr 5 Min. abds. : Abfahrt nach Zoppot vom Hauptbahnhof.
8 Uhr abends: Gemeinsames Abendessen in Zoppot, Restaurant Stolzenfels.

Sonnlac, den 30. Aufuat.

9 Uhr vormittags: Fortsetzung der Sitzung nach Bedarf.

3 Uhr nachmittags: Gemeinsamer Ausflug nach Oliva.

II. Wander-Versammlung.

Sonntag, den 30. Aonat.
8 Uhr abends: Empfang der Teilnehmer durch die Stadt und den W estpreuiiischen Architekten- und

Ingenieur-Verein im Franziskanerkloster (Fleischergasse).

Montag, den 31. Augoat.

9 Uhr vormittags: Eröffnung der Wander -Versammlung im Friedrich Wilhclm-Schützenhaus durch den
Verbands -Vorsitzenden. Begrüßungsreden. Geschäftsbericht.

Vorträge: 1) Hr. Ing. Reveray über „Die Stellung der Techniker in den öffent-
lichen und privaten Verwaltungskörpern". Mit anschlicUcn<lcr Diskussion.

2) Hr. Wasserbauinsp, Gräßner über „Die Regulierung der Weichsel und Nogat".
Nachmittags: Besichtigung der Stadt und Umgebung.
8'/2 Uhr abends: Festessen im Friedrich Wilhclm-Schützenhaus.

Dlenataf, den 1. September.

9 Uhr vormittags: Vorträge in der Aula der Technischen Hochschule:
1) Hr. Dr. Ing. Arch. Phleps über „Danziger Rokoko-Bauten".
2) Hr. Mar.-Oberbrt. Höizcrmann über ,200 Jahre Kriegsschiffbau".
Besichtigung der Hochschule. Mittagessen nach Belieben.

2 Uhr nachmittags: Dampferfahrt nach Heia (Abfahrt vom grünen Tor). Spaziergang durch den Ort zum
Kurhausc. Nach dcrRückkehr in Zoppot gemeinsan»cs Abendessen im Kurhause daselbst.

12 Uhr abends: Rückfahrt nach Danzig mit Sonderzug.

Mittwoch, den 2. September.

Vormittags: Ausflüge in die Stadt und deren Umgebung, auf Wunsch unter Führung. Frühstück
nach flclieben.

2Vt UhrnachmitL: Fahrt mit Sonderzug nach Marienburg. Besichtigung des Schlosses. Gemeinsames
Essen in Marienburg. Bengalische Beleuchtung des Schlosses.

10 Uhr abends : Rückfahrt mit Sonderzug nach Danzig.

Donneratag, den 3. Septembar.
Bei genügender Beteiligung: Dampferausflüge nach den Schleusen bei Einlage und andere Aus-

flüge nach besonderem Programm.
Auskunft- und Anmeldestelle im Friedrich Wilhelm - Schützenhaus, am Sonntag, den 3a August,

von 3 nachmittags ab im Franziskanerkloster.

Der Verbands -Vorstand: Reverdy. Dr. Wolff. Eiselen. Schmick. Lehmbeck. Franzius.

.Allgemeine Bestimmungen.
Die Nfitglieder des Ortsausschusses und die einheimischen Festteilnehmer tragen, um als Auskunfts-

Personen leicht erkennbar zu sein, zum Fesiabzeichen eine besondere Schlciie.
Oie Tcilnchnierkaricn, Kcstiibzcirhen, Führer usw , sowie die Fcstschriit .Danzig und seine Hauten' werden

bei der Anmeldestelle in Empfang genommen; d;isclbst sind auch die Anmeldungen iUr die Besichtigungen, .Aus-
flöge usw. zu machen. . .
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Poslsenduncen können adressiert werden: ,N. N Teilnehmer an der Wnnder-VersammtunR zu Danzig,
Friedrich Wilhelm-ScnUtzenhaus".

Der Preis der Teilnehnierkiirten betrSl^t {Ur Herren 25 M, für Damen 10 M. Die Herrenkarten berechtigen:
1. lum uncntnelthchen Beiug der I-estschriit .Danilg und seine Bauten" (der Preis des durch den Wcsi-

preußischcn Architekten- und Ingenieur-Verein bezogenen Werkes ftlr VerbandsmitKliedcr, welche
an der Wanderversammlung nicht teilnehmen, beträgt 11 M. ohne Porto, der BuchhSlnaierpreis 15 M),

2. zur Empiangnalime sonstiger Druckschrilten.

3. zum freien Kintritt in den Park des Friedrich Wilhelm-Schützenhauses,
4. zur Teilnahme am HegrUßungsabend am Sonntag im Franziskanerkloster (freie Verpflegung, einschließ-

lich Getränke),
zur Teilnahme an den Vortrugen und Besichtigungen in Danzig,

b. zum Festessen im Friedrich Wilhelm-SchUtzenbaus (ausschließlich Getränke) am Montag, ^ «

WM

Verwaltao|«febIad( der BayerUchen BtrofsctnoMcoscIiaft Manchen. Aoticht tob der Loriitrafie.

AichiiektcD Eugm liOniK & Kail SOidncr in Mnochm.

zur Dam|*fcrfahrt durch den H.Jen und zur Seelahn nach Heia und zurUck bis Zo|>|>ot,

zum ircicn Kintritt in den Kurpark zu Zop|>ot am Dienstag,
t) zur Ircicn Rückfahrt von Zoppot nach Danzig mit Sonderzug,
10 zur freien Hin- und RUckfahrt nach Marienburg am Mittwocn und zur Besichtigung des Schlosses.

r>ie Damenkarten berechtipen zu Ziffer 2—10.
Die Kintührung von (iästen bleibt dem .\usschuß vorbehalten Anmeldungen der Vcrbandsmitglieder

sind wegen lier Vorbereitungen, Besorgung derWohnungen usw s)>ätestens bis zum 20 .\ugust an den Vorsitzenden

des Ortsausschusses, Stadtbaurat Fcnlhaber in Danzig, Linden-Straße 30, zu richten
Von Hotels werden empfohlen: Danziger Hof, Deutscher Hof, Reichshof, Hotel Continental, Hotel Monopol.

\la Zoppot: Hotel Werminghof, Hotel Metropole Aui Wunsch wird Preisliste zugesandt. —
Der Ortsausschuß: Fehlhaber, Stadtbaurat.

i86 No. 57.

j Goo<



15. Juli 1908.



Verwaltungagebftude der Bayerischen Baugewerka-Beru^enosmiisdiall
'

München, Lori-Straße 8.

AicUMdElai: Eugen HöniK & Karl Söldner in Manchen. Hiv» die Abbiiduncen Ml»W «r. (MilUi)

er äußere Aufbau des Bauwer- des Erdgeschosses des Bureau-Trrapenliatises, die auf
kes ist gleich dem Inneren von der Bildbeilage zu No. 56 dargestellt it^ leigt ein Ida
graBterKinfachheit; nurmitden surüdklultenaea ktoMiiiatiacfaee GqxSge, wdche«
BetdieideiiiteD Mtttdn üt ver- durdi das Timpeahaut Ua ni aeioem oberen Aualauf
sucH in <üe Faaaaden-Fiächen & 389} ti^ zWiBCliea dm Geacbäfts-Zimmern dea
eine KflnstleriteheBdebung zu Vorataadaa und derbeidenDifektoren liegtdas gteicb-
bringen. In wirkungsvoUerWei- falb&^ftPabgebildeteVorzimmer, ein schlichterRaum
se wird die Gleichartigkeit der von einncbem Gepräge, in welchem das farbig be-
" " " ....

lianddtc Holz in guten Gegensatz f^ebracht ist zu
den hellen Fischen der War ' - - _Fenster- Ücffnimgcn durch die

Loggien der Woliii Geschosse
unterbrochen. Die Hauptwir-

kung ist ^uf das große Eingangsportal vereinigt, wel-

ches liiirch J'.ilr.!^ Ml !-sse' ein dekoratives Gemälde
erhalten hat (siehe die .Abbildung S. 381). KinMansard-
Uach mit stark ausladendem Gesims deckt das Haus.
In die großen Fassadenflächen bringt das vorgezogene
und auch durch dekorative Mittel abgesonderte Erd-
Geschoß eine nicht unerwünschte Trennung. Der Bau
ist als Pützbau aufgeführt und stilisiert.

Für die Durchbildung der Räumlichkeiten für die

Verwaltung ist bei Verwendungvon durchaus echtem
Material gwicblalla die «öflte £tnlacblieit und Sacb- sem Eicbenl

Ilde und Gewölbe. Das Zim-
mer des Vorstandes ist mit Kirschbaumluilz ausgeklei-
det, die Decke kas-sctlicrt, gelb mit I'~ichtenhi)lz-Fiil-

lungen; das eine der Direktorenzimmer zeigt an den
Wänden bräunliche Silbereiche, an der Decke schwar-
zes Gebälk mit gelber Füllung, das andere Xaiureiche
und hierzu gestimmte Decke. Der Schalterraum des
ersten Obergesebosses hat eine Schalter-Gliederung
aus roter Eiche mit Kapitellen aus Metall und Tisch-
platten ausTreuchtlineer Marmor erhalten. Dietragen-
den Stützen dieses Raumes sind mit stucco luitro
umkleidet Die Personal-Räume sind in natorfarbi-

während der KomrnliMiion»
licfakeitgSlbt. GewölbteKorridore,«adiUfeneKunat- Sittunganal rote ^ebenbo]i-Hfehin|F, mattsdiwane
atein-Verkleidung der Wände, Verkleidung eiserner
Statsen durch Kunststein und die Bildung derTOr-Um-
rahmungen aus dem gleichen Material, das sind die

StoRlichen Mittel für die künstlerische Wirkung. Für
sämtliche Iiinenr.iunie sind besondere P'.ntw-.irfe auf-

festellt worden, wobei die ziemlich verwickelten Be-

ingungen des verwaltungstcchnischcn Betriebes sorg-

lAltigefierUcksicbtiguDg gelunden haben. Die Ansicht

TelB.

a. D. Adolf WMt f. Tm 83. Lebens-
jahf« teaoeb« der Oberbaudirektor a D , WirkT. Gehcim-
rat Eneileu Adolf Wiehe in Heilißendamm gestorben,
nachdem er als Siebziujähriger bereits 1896 sein Amt im
preußischen Minisicrium der OHcnUidien Arbeiten nieder-

gelegt hatte. Wir haben schon damals seine hohen Ver-
dienste um die Entwicklung des preußischen Wasserstra-
ßennelzes, vor allem der Märkischen Wasserstraßen, ge-
würdigt. I)en .\!)Si hluB seiner crfoU'rcirhcn Tütiukcit bil-

dete die Durchführung der S[ircc Kcfzulienin^' in Herlin,

durch welche nicht nur iür den unt;Ll:o;ircn W.isscrvi rkehr
in Berhn der Jahrhunderte verliaui v;cwesi.ne Hau])U>trom-
laut »'iedergcoHnet,s<>n(ltrn ^uglt-K h [ im- Idrdie Stadtaußer-
ordendich wichtige Verbesserung der V urtlut-Verhältnisse
«Reicht woiden ist Den ammuanea Wirken Wiebe's
eineraelta und Hobrecht% andciscitt iat e> «ofal in enier
Linie zu verdanken, daß dieses Werk — wenn auch aus
mancherlei Rdcksichten undKompromissen vielleicht nicht
in seiner ideidsten l.osung— cum Segen der Reichsbaupt»
Stadt als ein gemeinsames Unteinenmen von Staat and
Stadt zustande gekommen ist.

Wiehe gehörte einer Familie an, von der sich wieder-
holt Mitglieder auf dem Gebiete des preuß Hauwcsi ns her-
vorv;et.in haben F,r legte 185^ die Baumcister]>nihin^ ati

und wurde 1.S75 .ils vortraeender Rat in d.is Mmisierium
der iitfcn:'u hcn .Xtl i. '.eti l'cruiLri Im Jahre 1.VS8 wurde
er 7,ain ( )ljcrlj.iudirt-kti)r iür \V:isser- und Straßenbau er-

nannt, i.Sgj uuLierdcm 711m Vorsitzenden des fH)cr-I'rii-

fungs.imtcs und zum Dirigenten der Ingenieur-Abteilung
der Akademie drs Bauwesens. Neben seiner amilichen
Titigkeit pflegte Wiehe auch die BciiehunKcn zu den Fach-
genofisen durch eine rege lUtiakcit iai .Berliner Architek-
!n-Verein", dessen Vorsitzender er mehrmals war und zu
denen Ehrenmitglied er 1896 ernannt wurde. Eine Reihe
scbrifiaiellen scher Kinielarbeilen aui demOebieledesWaa-
scrbaiies verdanken wir seiner Feder.

Mit ;lim ist ein Mann d.ihingegangcn, der in der Ent-
wicklung des Wasserbauwesens und der Wasserbau-Ver-
waltung in Preußen aeinerMit eine cinfiußreiche Rolle
gespielt hat —

Zur Erlangung von EDtwerfen su «tncm Ruacltch-Uitrrt-
•cheo Krlegtmufrum in St. Peteraburg wurde im vorigen

tahr vom ßau-Kunim l' nn l'n is o schreiben erlassen.
>as Museum soll c.n i'ci.kiua'; dur russischen Kriegs-

geschichte sein, welches der Nachwelt von einer Uusrad-

3«

MObel rnüffnnerLeder-PolstenmeundebienMenj^
Deckenleucnter erhalten hat

Die Wohnungen haben vornehmeren Herrschafts-
Cliarakter erhalten, auf den sie nach Anlage und Kaum-
zahl Anspruch erheben können.

An der .'\iis(ührung und Ausstattung des Hauses
warenniit p;erin|_;en .A isnaliiMen Münchener Firmen be-
teiligt. Die Baukosten haben rd.4(X)(X)(iM. betragen.

—

jÄhrigcn ruhmreichen VerRanRcnheit Zeugnis .iblegt Es
sollen in demselben Gemälde hervorragender Kriegsercig-
nisse, l'ortraits russischer Nationalhelden, Büsten, Statuen,
Sammlungen von WaHen und Geschützen, Trophien und
Reliquien, ül>erluiu|it Cjef^eiisi.indc und Denkmäler der
nissisrhcn Knej,'skunst \ i:ii;j lieijinn des K)>os und der
Großiurstcniienodc Iiis aui unsere Tage Autnidimc finden.
Die Jury war aus den hervorragendsten Künstlern St
Petersburgs zusammengesetzt una bestand u. a. aus den
Hra. PcotBcnois, Kuttner, PoTtaieranteil uad Gtai
Susor. Von den am i. Juni d. J. eingelaufenen ArbeHeo
erhielten: den I. Preis von ^000 Rbl. die des Hrn. Arch.
Wladimir Pokrowski; den Ii Preis von 3000 Rbl. die dea
Hm .\rch. Marian Peretjatkowitsch; den III. Preis von
1500 Rbl die des Hrn. Arch Siegfried I,e wy ; den TV. Preis
von 1000 Rbl die iler Hm .^rch Vikcnt Orsheschko
und K r.itsc h k > 1 1

1

Eintninteroatlonalen Wettbewerb betr. EntwQrfefQr nteder-

iandlscbc SctdacblhAuicr crhihl d.is nicilcrl.imüsclie Mini-
sterium lUr Landwirtsi liiill. Handel und Gewerbe im Haag
zum 10 Okt d J. Hs h.mdeh sich um Mustcrcntwürie iür ;wei

verschiedene .\nnahmcn, fUr die nur je ein Preis ausgesetzt
ist. Dem Preisgericht gehören ausschließlich holländische
Architekten und Schlachthaus-Sachverständige an. — *

Wcubs««» KafaaisMBSome«. Ein L Preis «ante aidiit

V erteilt Je einen II.1*rns von ooooM.errHnfendieEut«rtlrfe
der Hm Hcinr Pcrgtholdt in München m Gemeinschaft
mit Hrn Adoli Herberger in Nürnberg, sowie des Hrn.
Ernst Brand in Trier Je einen III. Preis von 3000 M. erhiel-

ten die Entwürfe der Hm Ludw. Antzin Gemeinschaft mit
Hugo Knaut. sowie Hr. Uruno Mohring, sämmilieh in

Ikrlin AnjickaiiU wurden die Entwürle der Hrn .\doH
Bielefeldt in D-nviL- /.nppot und .\doli Stahl in Gc-
meinschall 11m li.r:ii il c i.ss in Sieltin,

Ein Ideen Wettbewerb der katlioUichen BOrjergeaell-
•chalt .Cormantla" In Neui« wendet sich an die rh( inis< 'len

Architekten und betrifft Entwürie Iür den Neubau eines
Gesellschattshauses. aoxi M. als Preise. ~

Im Wettticwtrb betr. EntwOrfB fOr die Bebaunsg das
•ntosrcfimiaaiatssa In AM«baM erhidt der EntmMt dca
Reg.-Bmstr. Otto Leitolfin Fieiting eine lobende HM^
vorhcbung und wurde vom Stadlmagistrat auch angekauft
I Verel No 46.} —

lahslt: Ver bind'DeiirKher' ATeliTrckira- UDd logMlMIf-VtnlM —
V(r«iltunK>gebtudr der BircriKbrn Haugewerkt-BenllgmMMMAan
In Munrhen .<cliluB.i — T olt. — Wettbc»ci(>e. — _
Vertagder Oeutieiwa B*anll«ag.0.~iB7b. H., Berlin. FUr die Redsklioo

" -- -
.pfll. (Vabar, Bwlln.

Na $7.

Digitized by Google



iM IHOÜ. AKCIllltKTUK UNÜ KUNSTHAND-

WERK IM LKT/.TEN JAHRHUNDERT IHRER

TRADITIONELLEN ENTWICKLUNG.« HERAUS-

GEGEBEN VON PAUL MEBES IN BERLIN. «

VERLAG: F. BRl'CKMANN. A.-G IN MÜNCHEN,

1908. * OBEN: FREITREPPE AN DER BÖRSE

IN LEIPZIG (UM 1820). * UNTEN: EHEMALIGE

TUCHHALLE IN LEIDEN (HOLLAND). * * *

DEUTSCHE BAUZEITUNO « XL». JAHRGANG 1908 * N» 58.

:



Ptiox Mui-P«lai« vi74}- lü^oabgebrochcnJ in Drctden- Aiu: l'aul Mcbcs: .Um 1800".

=DEUTSCHE=
BAUZEITUNG
XLII. JAHRGANG. * N^. 58.

BERLIN, DEN 18. JULI 1908.

Die Großwasserkräfte des
Großherzogtums Baden.

iiter dem obigen
1 itel ') ist soeben
eine im Auftrag
derbadischen Re-
gierung von dem
( >b.-Brt. Freihrn.
von Babo, .Mii-

t;ljed derüberdi-
rcktiondesWas-
ser-und Siraßen-
lUues, bearbei-

tete Denkschrift erschienen, welche die
^.Krgebnissc cinerhydro^raphischen Un-
tersuchung über den l miang und die
Verwendbarkeit der großen brachhegen-
den Wasserkräfte des Landes" zusam-
menfaßt. Baden ist mit dieser Veröffent-

lichung dem Vorbilde Bayerns gefolgt,

nachdem bereits im Vorjahre eine sich

') Al> 14. Hcfi der .Lcitsllic lui H]rdrn(»pbie
dr* OtiiUhttioslum« HidcD*. HrrtustfrffebcD TOm
Zet>lialt>urcau fDi Meteorologie und Hydrographie.
Kailtfuhc \iyoX.

Pönal «um Ilomfrrihof 2 fum 177O in Trier.

Au«; Paul Mrbc»: ,Um IMO".
Vertag: K. Bruckmann A.-G. in MtlDehen,

389
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auf die Wimerkiffts des Obenheioi xwieefaeo N|pa*

iiaaeea und ficdncb beschrlnfcende Untersuchung*)
eftctiiefieo war. Die vorliegende Denkschrift hält sich

allerdings in einem etwas engeren Rahmen, als die
bayeriscne, welch' letztere gewissermaßen als ein Pro-
gramm ticr Rcffierung auf diesem Gebiete betrachtet
werden darf. Sie ist auch vorwiegend für die Zwecke
derBauverwaltuiifj bestimmt und dcmentsprcchendaus-
gestattct. Bei dem großen allgemeinen Interesse und
den fast zu iKu hj^'t-spanntcn Hoffnungen, die man z. Zt.

an die Ausnutzung der Was.serkräftc knüpft, ist die
Arbeit aber doch der Oeffentlichkeit zugänglich ge-
macbtund so dieganseFragc gewissermaßen zuröSent-
liehen Resprechung gestellt worden, wofür man der
badischen Regierung nur Dank wissen kann.

Die Denkschrift beschränkt sich ferner in derHaupt-
flache daraui, die grollen Wasserkräfte des Lande8,die
fördieAuanutningingrofiemMafistabeinBetracbtlRMiH
men köoim, gusammenzufaueD^ohne jedoch tMerge-
bendeUitferwchungen darüberansuMdlen, iawleweit
die Wasserkräfte tatsächlich den Ausbau lohnen wer-
den, denn da2u wäre zunächst die Aufstellung von Ent-
würfen erforderlich. Für diese soll aber gerade erst

durch die Denkschrift die allgemeine Grundlage ge-
schaffen werden, namentlich soweit die Wasserkräfte
des Schwarzwaldes in RctrHctit kommen. Nur in all-

gemeiner l-'orm ist am Schlüsse die Kntwicklungsmflg*
fichkeit des Aushaues der Kräfie erörtert.

Im ein/el'ien werden zunächst die Wasserkräfte
des Rhcmsuntersucht,wobeiauf die frühere Arbeit über
die Kräfte am Oberrhein bis Breisach abwärts zurück-
gegriffen werden konnte und nur das Gebiet unterhalb
Breisach neu zu bearbeiten war. Es folgt dann die
Betrachtung der Wasserkräfte des Neckars, wobei die
voriiqfieadeBAibeitienfardieKanalisieningdesNeckars
initbeniitstwe(deBkoiiiiteii,andicblie6liebderWasMf>
kiftfte des Scbwanwaldes. Wntacb, Alb. Mura und
Webra sind dabei als ein zusammenhSneendes Gebiet
behanddt,«UirenddieFluBgebietederwiese,Dreisam,
£ts, Kinzig, unteren Murg und derDonau getrennt un-
tersuchtwerden. Pläne der einzelnen Flußgebiete und
einige gra[)hische Tafeln sind dem Werke beigege-
ben, und als ein bemerkenswertes Beispiel der Redin-

Bungen, unter denen ^^roUe Wasserkräfte an IVivat-

nternchnumgen abgegeben werden können, ist ein
Abdruck desGenehmigimgsbcschcides für die Krrich-

tung der Wasserkraft-Anlage im Rhein bei Wyhlen-
Augst beigefügt; dwrcb wdche jooQoPS. gewoniN»
werden sollen.

Nehmenirir, unterdem Vorbehalt, auf d^eEinzel-
Untersucbunge^^ochnibersurackzukolnmell,die£nd•
elgebni8sevo^ve& so ergeben sichfürdieGioSwasset^

*) Ab ti. Hrit dw «bengnuuAton .BeiiiK«* mdhitMD. igoy.

krtfle des Landes (mit Ausaafanie der auf Wfirttem<
berg entfallenden Teilkrfifte) fölgeode Kiafddstungen
an den Turbinenwellen:

PS TmDurrhschn.PS.
Rhein 195900— 170430 261820
Neckar 9330— 30410 24110
FIfiise des Schwantwaldes 164740—32^730 «2i6ao

Summa -,60070- (124 570 507550
Bei den Wasserkräften des Rheins ist dabei das

bereits seit iSijH bestehende Kraftwerk bei Rheinfelden
nicht mitgezählt, einbegriffen sind dagegen die Kraft-
werke bei Laufenburg und Wyhlen-Augst, für welche
die Genehmigung erteilt ist und mit deren Bau dem-
nächst begonnen werden wird. Dabei ist aber ein grund-
sätzlicher Unterschied zu machen zwischen den Was-
serkräften, die am Rhein und Neckar gewonnen wer-
denkOnoenuaddenWasserkräftendesSdtvamnldea.
Am Rbefa nnd Neckar kann eine Waisennifspeidie-
ning nicht inbage konunen, der Wasserflberscbufl bd
Hocliwasser kann nfditanseenutztwerden. DiegrOfite
NutzwasserkraftentsprichtderLeistung bei Vollbetrieb
der zu erbauenden Kraftwerke und steht am Rhein etwa
während 10 Monaten, am Neckar niclit ganz die Hälfte
des Jahres zur Verfügung. Die kleinste Nutzkraft ent-
spricht den sich alljahrlicti wiederhulcnden Niedrig-
Wasserständen, die durchsclinittlicl'.e Leistung dem
Mittelaus einer längeren Danor Mm ]ahreiv Ret den
Schwarzwaldfliissen kann dagegen durt:!) .Staubecken
ein Ausgleich geschahen, die ganze natürlicheWasser-
I.ieferung ausgenutzt werden. Die kleinste Leistung
ist Hill igedessen in wasserärmstenJahren dauemdvofw
banden, während die größte nur in sehr wasserreichen
Jahren auf kurze Zeit erreicht wird.

Bezüglich der AusbauwOrdigkeitder Wasserkräfte
IcommtdieArbeitzufolgendenvorläufigenErgebnissen:

Am Rhein ist die Bauwürdigkeit von Kraftwer-
ken zur Ausnutumg der vofbamwnen Gettlie inner-
halb der badisch-schwetzerischen Stromstrecke schon
jetzt in größtem Umfange nachzuweisen. So günstig
wie bei den (lefälten bei Rheinau, I.aufenburg, Rhein-
felden, Wyhlen-Augstliegen die Verhältnisse aber doch
nur an wenigen Stellen. In Betracht kommen können
wohl dieGefällebei Schwörstadt, bezw. zwischenWalds-
hutund Albbruck. Auf der badisch elsässischer. Rhein-
strecke zwischen Hüningen und Breisach verteuern
liie .Anforderungen der Schiifahrt (Bau grofJer Kam-
merschleusen an den Staustufen) und die Notwen-
digkeit langer und kostspieliger Zu- und Ableitungs-
Kanäle die Anlage der Kraftwerke. Ob die Wasser-
kräfte hier ausbauwürdig sind, wird von dem Schick-
sal des beantragten Kraftwerkes Mülhausen (Kembs)
abhängen. Auf der Rheinstrecke von Breisach bis
Kehl verschärfen sich die bei der vorigen Strecke ge-
nannten Sdiwierigkeiten. Zar Beurteilung der Km-

„Um 1800."

Architekturwd Handwerk im letzten Jahrhundert Auer
traditionellen Entwicklunr^)

HIertu die Abbildungen S. 3114. 342,343, 345.

Ol der großen Zahl von Veröffentlichungen von Bauten
aus der Zett des Mittelalters und der Renaissance.die
unsdic Stiidtctiildcr, Monumentalbauten.Patrizierhäu-

ser.Schmucktornun. H;\us)jeräteusw, unserer Vorfahren aus
jener Zeit nidicr Lii lirn it haben und unsere .Vn hitclctcn

von Verlangen crullier:. in demselben Cicistc zu schaffen,
bei der I.ehrtatifj;kcit aut unseren Hochschulen in den letz-

ten Jahrzehnten . die sich neben der .\nüke last nur mit
dcrmittclaltcrlichcn und der Renaissance-Baukunst befaßte,
haue man bis vor wenigen Jahren jjanz ülicrschcn, daß
zwischen jenen Zeiten und unserer heutiKen Zeit auch noch
eine Periode künstlerischen Schaffens liest, deren Werke
wohl eine andere Fonnensprachehabeo, aber von densel-
ben Geiste durchdrunf!en sind; es sei nidit an die RQnst-
1er gedacht, die jene iedem Kunsthistoriker bekannten
monumentalen Werke «csrh.iHen haben, sondern an die
Baumeister in den verschiedenen Perioden, derca Namen
weiter keinen Klang hatten, die auch nichts beSOadeveS
schatien wollten, die es aber verstanden haben, unsereB
Stadien bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts hiaeia trois

'.I iitriutiffKchrn Tnn t'*ul Utbei. s Bsndc «OB f« SS Bogca
mit rtv,! tvoo .M>!>iiiiutif cn. K. BmakaHBi Ad-Ok la MlBSlm, laol.
Frei* jede* Bandet 20 M.
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der veitdiiedeDen ,3tilarten'' den einheitUchen Charakter
SUbewahren und dieBUrgerwohnung zu behagtichen Wohn-
stttten tu gestalten.

Bis vor nicht langer Zeit ging man an diesen Werken,
die als letzte in der traditioaelieB Entwicklung unterer
Baukunst entstandenwarei^ achtlos Toittber. Daß das ganz
mit Unrecht geschah, beweist aub neue neben anderen
bereits erschienenen Veröffentlichungen von Bauwerken
aus jener Zeit der vorliegende I Band des vom Reg -Bmstr.
a. D Paul .Mcbes herausgegebenen Werkes .Um iSoo".

Welch eine Fülle hoeheniwickclten Kulturlebens offen-

bart sieh in diesen I5:uiten und den handwerklichen l'".r-

7cugnisscn dieser Zeit „I'iist alle Hauten dieser Zeit .nmcn
durchweg einen Geist, der unseren heutigen .\nsehauungen
und .Ansprüchen mitunwesentlichen Kinsehränkungen noch
vollauf entspricht Sind nicht die großen Fronten mit den
atatdichen rensteneHica der in {enen JahrhuDdert erbau»
ten Banmfaluser treBliche Typen für unsere groBsildti-

schen Muediluser? Haben wir nicht in den zahlreichen

Kirchen, Schloß- und Klosteranlagen, Palästen, Theatern
und Rathäusern der '1 im iligen Zeit vollwertige Vorbilder
für unsere modernen K.iu«i-rke?". so führte .Mebes in seinem
Vorwort zum I b inde aus, und ninn kann ihm nur bei-

ptlichten die Praxis h.it d.cs bereits (^et in Denn,
sehen wir uns die Werke unserer beiitiKen lührendcn .Xrrhi-

tekten an, gehen sie nicht, der eine mehr, der andere
weniger, bewußt oder unbewußt auf die Zeiten um iSoo
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Würdigkeit von Kraftwerken fehlen hier einstweilen

noch die erforderlichen L'iUerlaf^en.

Die Kraftgewinnung am Neckar bangt ab von
der 1 Jurchfülirung derKanalisierunt^ dii-st-s 1- lulJlaufes,

Über die selbst bisher noch eine Kntschliefiung aus-

steht Erst dann kann in die genauere Prüfung der
Frage der Kraftgewinnung eingetreten werden

Oberlandes zu entfernt liegt. Für die übrigen Bahnen
wären also dauernd 32tii>i l'S. crfordcrlic Ii ;d. h. bei

höchstem Kraftbedarf erheblich iiiehrj, die ;in 4 funk-
ten Rastatt, Enmieiidingen, Ifausach und \\ ^ilosliut zu

jeSocwPS. dem Bahnnetz zuzuführen waren. Hierzu
würden dieSchwarzwaldtlüsse (ihre Ausbauwürdigkeit
vorau.*!gesetzt) allein genügen. Es würde jedoch vor-

Die Kraftgewinnungsmöglichkeit im Großen an aussichtlich vorteilhafter sein, den ständigen Teil des
denGewässern des Schwarzwaldes wird verkleinert Kraftbedarfes den Hochdruckwerken des bchwarzwal-
bezw. beeinträchtigt durch die hohe kulturelle Eni- des abzunehmen und den Niederdruckwerken am
«ickliifig der Täler, durch die Notvendiekett, Wasser Rhein ni flbertraffen. Die Gefällstufe bei Scbwörstadt
SU wirtBchaftUcbea Zwecken, rar Wleienbewlnerune würde ddi hierffir betooders eignen, die daher auch
MW. Bit erhalten (also den Kraft werken m eiMiieben^ voilliiiUr dem Oilentlicbeo Wettbeweib enticma ist

dufdi die Schwierigkeit, geeignete Stellen für Stau- BeiderOdenwaldbabnateigtderlföchstbedarfMsfIber
hecken zu finden, die keinen zu großen Eingriff in die
bestehenden Verhältnisse bedeuten, und durch die er-

forderlichen, vielfach sehr hohen und dementsprechend
kostspieligen Staiiniauern, schlicülich avu Ii durch <iic

Rücksichten auf die F.rhaltutig der laf.iisc.'i.iitlichen

Schönheit. Nur auf wenige, besonders günstige Gefäll-

.st.ifeii vsird s;ih danach der Ausbau beschränken
müssen. In erster Linie würden die Wasserkräfte der
Murg, daneben auch in beschränktem Umfange die be-

deutenden Gclällstufcn an der Kinzig, die .Stufe a:i der
wilden Gutach, sowie die Wasserkräfte vom Schlucht-

gebiet und am Überlaufe der Wutach sich als ausbau-
würdig erweisen. Die Denkschrift schätzt die Wasser-
kräfte, die in regulieri»rer Weise (mit Zubilieuahme
vonStaubecken) von den oben angegebenen 164740PS

das Dreifache des Dauerbedarfes, d. b. bis 24000 PS.
DerKraftbcdarf würde durchdieKraftwerkeamNeckar
m i tH In z u n ahme d e r zu r AuafailievorgeaeheneaDampf

•

zentralen ausreichen.
Was der F.jsenbahnbetrieb an Kraft im Schwarz-

wald nicht beansprucht, steht den Gemeinden, In-

dustrien und Gewerben zur \'erfügung. Ks wird sich

dabei allerdings zum größeren leile nur noch um
Werke handeln, die nicht als regulierbare iil.ir: Ii .Stau-

weihcr^ Hochdruckwerke ausgebaut werden können.
Im sUalichsten Teil des Scbwarzwaldes steht jedoch
der Rhein mit seinen in absehbarer Zeit nicht su
erschöpfenden Wasserkräften allen Zwecken snrVer-
fügung. Auf alle Fälle erscheint es aber ratsam, die
vorhandenen Wasserkräfte derart aussunutzen, daß

wirklich ausgenutct werden kfionen, anf höchstens V» der.Allgemeinheit dadurch die grOfitmOgtichstenVor^
DieAussicht auf eine umfassendeAtisnutsang der teile geboten werden. Dan ist ein tunuchst dnheife»

lieber Ausbau erforderlich, um Verluste und Zersplit-

terungen zu vermeiden. Um dem Staate die Mögfich-
keit zu geben, auch an den nichtöffentlichen Wasser-
läufen eine großzügige Ausnutzung der Wasserkräfte
einzuleiten, wird eine Aenderun:; des bestehenden
Wassergesetzes erwogen, da der Staat jetzt nur das Ver-
fügungsrecht über die öffentlichen Gewässer besitzt

Die nächste Aufgabe des Staates ist, den wift-

sch.ift liehen W ert der vorhandenen Wasserkräfte durch
generelle Entwürfe festzustellen, soweit die vorhande-
nen Unterlagen und Erfahrungen nicht ausreichen. Kür
den Rhein liegen diese vor, für den Neckar ist der Aus-
bau, wie schu.-i bemerkt, ohnehin nur mit dem Kanali-

siemngsplan durchführbar, es bleibt also zunächst die

WasseihriltedesLandes istdahernach der Denkschrift
nur zum Teil und nur bedingungsweise vorhanden.
Jedenfalls wird die obere Grenze der tatsächlich be-

nutzbaren Kräfte weit unter der verfügbaren Höchst-
kraft, vielleicht auch unter dein Durchsclinittsbetrage
der Wasserkraft bleiben. Es fragt sich daher vorallem,
wie weit reichen die ausbaufähigen Kräfte für den Be-

darf des Landes, vor allem des Staates, und Iiier be-

sonders derEiscnb.ihiix erw :ilti:ng aus. L)ir Kiscnbahn-
Verwaltung hat den Kraftbedarf für das gesamte Eisen-

bahnnetz einschl. einer künftigen Erweiterung des der-

zeitigen Krafibcdarfcs um 33 "»auf 39 300 PS. ermittelt.

Davon entfallen 7500 PS. auf den elektrischen Betrieb
der Odenwaldbahn, die für sich behandelt werden
mfflite, da sie von den Wasserkräften des b«dischen sorgfäTtjgereUntersuchttngderSchwarswaldgewäiser.

(SchluB tolgL)

Kunst und Kultur im Krankenhausbau.
Eio Nichwnt; iti dk-m von Hrn. Dr. Le d h » r ti - H imburif «u( d*r Ver-aanmlaof de« .Deuiichen Vctein« lit iJücntliche Gejundhciti-

pflege' 1907 fr»;a;icicQ Ucrichtc dbcr den ,iaidc:ui.D Krankenlniisbau vom hyjjleaischeo und «itticlialilicheo SundpunUlc".b

|ohl kein Zweig des Haiiucsens hat in den lc(?tcn ncn Jahrhunderts last alle Kranken ohne Unterschied der
100 Jahren derartiee Uniucsialtungen durchgetn.iclit, Rr.uikheiislorni in großen geschlossenen Bauanlagen (sok.
wie das Krankenhaus l'..iiiwesen. .\ul keinem (ie- Korndorhauten

:
untergebracht hatte, ging niiUi in der

biete sind noch heute die .Xnsrhuuungcnvcrsrhicdcn.irtiger, 'TKxa leich illuiuictier .Sondcrdiuck crscliitn kSiihrh imV«.
als iiul diesem. Während man bis zur Mitte des vcrg.inge- lagt von Vieweg 4 -Sohn in Bt»uD»ctiwcig, bio«ch. »40 M.

zurück und knüpfen dort wieder an, wo die Tradition jäh
abgebrochen wurde? Weil dieser Vorgang ein so natOr-
licner ist, darum sind ihm auch von den jüngeren Aidä'
tekten sehr viele, und unter ihnen die tüchtigsten gefolgt
mehr aus eigenem inneren Empfinden heraus, und Qs
erscheint als das Wertvollste dieser Bewegung ab ver*
anlaßt durch die ihnen während ihres technischen Stödinnis
beigebrachte „Formenlehre '

Man k.mn d.irum Melles nur zustimmen, wenn er in

dem Vorwort zum 1 Hando sagt: .Hetreien wir die Mittel-

schulen, besonders (iie liaugewcrksi hu'cn, von unnützem
Studienballast und hiircn wir cnd!i< h d imit ,ui(, den jiin-

giii I.cutfn i-r<;cnklu hcn Stilarien iin/up.iukcn. die
zu beherrschen und richtig anzuwenden sie niemals im-
stande sein werden; die letzten filnfzig Jahre beweisen dies
sur Geniiae. Je einfacher und einheitlicher wir den Un-
tenlchisplan dieser Scbalea unter Zagrunddeging eines
«schien ausgesuchten tmd chanktensäsch vorgetOhrten
Studienmaleriales gestalten, desto früher und sicherer wer-
den die Schuler zu dem Ziel gelangen, tüchtige und selb-
ständige BauKCwerks- und Handwerksmeister zu werden
Ebenso bedarf das Architekturstudiiim an den technischen
Hochsc hulen einer in diesem Sinne vereiniachenderi auf-
frisi Menden Hiirihsii lit .^uch hier sollte der angehende
I!.uikiins;lc-r /-uerst mit den einf.u lien SchopUingen des
18 Jahrhunderts vcrtr.uit geio.ii ht werdun miuI von vorn-
herein im Entwerfen jener Bauweise bis zu ihrer volisüui-
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digen Beherrschung erzogen werden. Es wird sowohl um
die Architektur als auch um den jungen Architekten selbst
besser bestellt seni, wenn sich dieser nicht von vornher-
ein — ungeQbt und uneifohren wie er ist — auf das schwie-
rige Gebiet der monumentalen Baukunst begibt, sondern
sunichst lernt, die kleineren alltäglichen .'\u^aben befrie-

digend zu lösen Erst nachdem er dies erreicht, nachdem
er den festen Hoden gewonnen haben wird, aul dem auch
dasHanihverk gedeiht, möge er gclro&t sich dem Studium
der früheren F.|)ochcn der Baukunst zuwenden, um aus
ihnen wie aus einem Wunderqudl eririicfaende und ver-
jüngende Kr;üt zu schöpfen "

l>urch die im vorliegenden! Hunde zus.iinmengehrach-
len Werke „Um iSoo" n:it Nfcbcs hicrliir cm reiches grund-
legendes Studicnmati 1

1
il ii itien Neben den photo-

graphischen .\ulnuhniL'ii aus allen (iehictcn deutschen
Landea» su denen Beiträge von staatlichen, atädtlsdien
und Provinzialbehörden geliefert wurden, finden wir als

Ergänzung einige geometriiiche maßstäbliche Autnahmen,
deren Vermehrung bei einer etwaigen späteren Auilage
sehr erwünscht erscheint, die dem interessanten Werke
wohl zu wUnschen isi.

Der Besprechung dcsl Bandes, welcher Straßcnbildcr,
Öffentliche Gebäude und Wohnhäuser, Kirchen und Ka-
pellen, l-reitreppen, eiserne Giucr, Denkmäler, Brunnen
usw enthält,soUinKflneeine Besprechung desll. Bandes
folgen - R,K-
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zweiten Hälfte des iq. Jahrhunderts dazu Uber, dieKranken-
hausanlagcn in eine Rroßere Zahl einzelner kleinerer üe-
biiude SOK Pavillonbauten aufzulösen und in diesen die
Kranken, nach Rrankhcitsartcn getrennt, unterzubringen.
Der Höhepunkt dieser Entwicklungsiorm fällt in Deutsch-
land in die achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
Als bedeutendstes Bauwerk dieser Art dürfte wohl die große

2 6 u o
ü = es
'•^ 2u:.5

Krankenanstalten errichtet. Verschiedenheiten, wenn auch
ab und zu ziemlich erhebliche, ergeben sich hauptsächlich
daraus, daß man da und dort mehr am Zerstreuungssystem
festhält und in der Mehrzahl kleine Krankenbauten auf-

führt, während man .indcrwärts die Krankenanstalten mehr
geschlossen errichtet und die Kranken zum Teil in größeren
Krankengebäuden unterbringt.

Ks liegt in der Natur der Sache, daß auf dem Gebiete
des Krankenhaus-Bauwesens der Architekt der Mithilfe

eines im Krankenhausbetrieb erfahrenen Arztes bedarf;

Arzt und Architekt müssen im Interesse des gedeihlichen
Zustandekommens eines Werkes unbedmgt zusammen ar-

beiten. Ks mag 7war gar oft vorkommen, daß es mancher
Beratungen bedarf, bis sich die verschiedenen Memungcn
zusammenfinden. Und daß es bei dem besten Willen viel-

fach Mißverständnisse gibt, dar^m ist hauptsächlich der
Umstand schuld, daß einerseits dem Arzt keine ent-

sprechende Gelegenheit gegeben ist, sich die Kenninis der

.S 5 G
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"
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Krankenanstalt in Hamburg-Eppendorf zu betrachten sein,
mit deren Bau im Jahre ifWi begonnen wurde Gegen Knde
des 19 Jahrhunderts wendete man sich von dem reinen
Zerstreuungssvstem wieder mehrabund errichtete Kranken-
hausanlagen, bei denen man beide B.iusvstcmc zu vereini-
gen suchte ^sogenannte ravillon-Komdbranlagen l Nach
diesem gemischten System wird zurzeit die Xlehrzahl der
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Fundamente der Bautechnik zu erwerben und er infolge-

dessen vielfach nicht in der Lage ist, die vom Techniker
ausgearbeiteten Pläne in der notwendigen Weise zu ver-

stehen, während anderseits dem Architekten oftmals die
Kenntnis von Manchem auf dem Gebiete der Hygiene und
des Krankenhaus- Betriebes mangelt, Wils zu wissen dringend
notwendig ist Und beson<lers i>eim Krankenhausbau ist

auch die Kenntnis einer Reihe von Kinzelheiten für die

Gestaluing des Ganzen unerläßlich. Bei gegenseitigem
guten Willen laßt sich jedoch viel erreichen und manches
Werk ist entstanden, das vom hygienisch • technischen
Standpunkte seine Meister lobt

Ktwjis schwieriger gestaltet sich die Sache, wenn .tuch

vom künstlerischen Standpunkte aus H.irmonisches ange-
strebt wird. Gleich vielen unserer gebildeten Kreise stehen
auch eine sehr große Zahl Aer/te künstlerischen Bestre-
bungen noch fem, oder sie befinden sich in dieser Be-
ziehung in einem Ideenkreise, der dem des Künstlers nicht
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entspricht. Besonders in neucsterZcit haben sich hinsichtlich
der Anschauungen in Runst- und Kultur-Angelcgenhciicn
Gewaltige Wanalungen vollzogen, welche fast alle schaffen-
en Künstler in ihren Hannkreis gezogen haben, während die

Mehrzahl der Bevulkerung noch ziemlich fremd dazu steht
Auch auf dem Gebiete des Kninkcnhaus- Hauwesens,

dessen durchgreifendste Umgestaltung und dessen vom hy-

C9

8

o

gienisch-technischen Standpunkte e|>ochemachendste Bau-
anla^e leider in eine Zeit des Tiefstandes der neueren Bau-
kunst tiel. haben sich Wandlungen vollzogen. Wahrend
bis vor nicht langer Zeit an eine künstlerische Durchdrin-
gung des ganzen Baugedankens noch nicht gedacht wor-
den war und in erster Linie die Anordnungen des Arztes
maßgebend waren, sind in neuester Zeil KjankenansiiUlea

i8 Juli 1908.

entstanden, welche, abgesehen vom hygienisch-technischen

und wirtschaftlichen Standpunkte, auch vom künstlerischen

aus betrachtet, aisanerkennenswerte Leistungen bezeichnet
werden dürfen.

Als die hervorragendste und gewaltigste Schöpfung auf

dem (icbietc des modernen Krankenhausbaues darf man
wohl ohne Zweifel diu> Rudolf Vi rchow-Krankenhaus

in Berlin, ein Werk desStadt-
baurates ür. Ludwig Holt-
mann daselbst, betrachten.
Uoch gerade diese Anlage
wurde gelegcndich der letz-

ten Tagung des .Deutschen
Vereins für Öffentliche Ge-
sundheitsptlege" in Bremen
(September igor') durch den
Direktor des Hamburg-Ei»-
i>endorfer Krankenhauses,
Hrn.Dr Le nhartz, in einem
Berichte Uberden „modernen
Krankenhausbau vom hygi-

enischen und wirtschiütlichen

Standpunkte" einer zum gro-

ßen Teileabf&lligen, ziemlich
scharfen Kritik unterzogen
und hierbei mehrm.ils das
Hamburg-KppendorfcrKrjjn-
kenhaus als Gegenbeispiel
zum Vergleich gegenllner-
gestelU.

Ks kann an dieser Stelle un-
teHassen werden, auf die von
Hm Dr Lenhartz in hygie-
nischer Beziehung gemach-
ten Aussetzungen am Rudolf
Virchow- Krankcnhiiuse ein-

zugchen; er vcrtntt in dieser
Hinsicht, etwas einseitig und
unter der Kinwirkungsehr gro-

ßer Wertschälzunu und Vor-
liebe iUr seine Hamburger
Kinrichtungen, Ansichten.ge-
gen welche recht wohl auch
ein Widerspruch geltend ge-
macht werden konnte und be-
mängelt anderwärts getroffe-

ne Vorkehrungen in ziemlich
schroffer Weise. WUrde Hr.
Dr Lenluru Recht haben, so
müßten sich die in Krage kom-
menden Gemeinden, welche
Krankenhäuser errichten lie-

ßen, ohne Weiteressagen,daß
ihre technischen und ärzt-

lichenSachverständigen recht
wenig Uber die F.rlordernissc
eines moiiernen Kranken-
hausbaues unterrichtet gewe-
sen seien Dem ist aber nur
so in den .\ugen des Hm Dr.
Lenhartz, und mit manchen
anderen Gemeinde- Verwal-
tungen wird man sich auch in

Berlin beruhigt haben und
weiterhin berechtigtes Ver-
trauen in seine R.itgeber und
Sachverständigen setzen Die
-Ansichten Uber Krimkenh.ius-
Bauwesen sind eben, wie
schon erwähnt, zurzeit noch
sehr verschieden, und auch
Hr. Dr Lenhartz wiril durch
seine kategorischen Bremer
Darlegungen wohl kaum ein
einheitliches System in das
Krankenhauswesen unserer
Tage bringen.
Hr Dt Lenhartz hat aber

in Bremen nicht nurUl>erden
modernen Krankenhausbau
vom hygienischen und wirt-

schattlictien Standpunkt ge-

sprochen.sondem auch ktlnsticrische Fragen, insbesondere
bezUglK-h des Rudoll Virchow-Krankenhauses in Berlin,

in den Bereich seiner D.irlegunKcn einbezogen, welche
nicht unwidersprochen bleiben dürfen

Wiederholt zollte zwar Lenhartz <ler b.iulichen Ausge-
staltung des Kudolt Virrhow-Krankcnhauses und seinem
Schöpfer Worte der Anerkennung. Wer jedoch als kUnst-
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lerisch gebildeter Factmumii diese Worte derHochscfailU-
vog mit veraduedeneB aaderea UrteOcD des Hm. Dr.
Leohuts Aber Ausirestaltufigen ub gleichen Kranken-
hause in Vergleich tieht, wird zur Ansicht gelangen, daß die
Ancrkennunuswortc weniger einer wirkhch fnchgeinftBen
Würdigung der Schönheiten des Rudolf Virchow-Kranken-
hauses entsprungen sind, sondern daß diese vielmehr
den allgemeinen in kunstverstbidigeo Kreisen ceftußerten
Ansichten i<)i^;cn. mit welchen BHtti sidi niut eetn in
Widerspruch setzt

Man kann nun aber recht wohl über manche bauliche
Maßnahmen vinn Standpunkte eines modernen Künstlers
besonders nn Hmblick auf die Kordcruni; der matcnal-
serechtcn Durcharbeitunj; mit dem Erbauer des Rudoli
Virchow-KraDkenhauses in Berlin verschiedener Meinung
ob; darüber werden jedoch wohl alle Fachkollegen einig

ein groBer kUasfr-

kfisdier Geist bis ins KMosie dttrchdruagen hat.

Micfal so Hr. Dr. Lenbarti. Bemuiders Nnsiditlich der
aalt feinem' VenHndnis am die eimelnen Bauten grup-
pierten Gartenanlagen und der Übrigen gesamten gärt-
nerischen Ausstattung gibt er sein Befremden kund Er
sagt unter anderem .Ich kann es nicht billigen, wenn
bei großartif,'en Neuanl igen hier < Garienanlogen) L'ej'eizt

wird und ich betrachte es als ein großes GliVck, dnli wir

in Eppendorf Uber eine selten schrtne parkähnlichc (larten-

anlaj^c vcHil^;cn " l'nd an anderer Stelle ; „Daß die ("iarten-

anlagcn des Kudolt Virchow - Krankenhauses um dein
Eppendorier gurnicht vergleichbar sind, wird jederzuj;ebcn,
der beide Häuser besucht hat." Hr. Ur. Lenhartz versichert
im Anschluß hieran, daß er sine ira et studio spreche,
wenn er die Hamburg-EppeadotferAnlagen lär schon hllL
Wian aber am Rudolf Virchow - Kiankenhause etwas
allein schon besondere Wertschätzung veidicoea SOllt^ SO
ist es die großzügige Art der gärtnerischen Anlagen nnd
deren sorglältige meisterhafte Anpassimg an die Bauten,
welche sie einschließen. Eine hervorragende Schöp-
Iting hat Hoffmann hier geleistet. Besonders die Aus-
bildung der kleinen f^attnerischen Anlajjen zwischen den
einzelnen Krankenjiavillons hat eine j^crarlezii mustergül-
tige Lösung gefunden Die l'tl.in7unKcn sind allerdings
noch nicht sehr lange Zeit im Wachstum, welcher Um-
stand bei einer Beurteilung der .\nla^ luneit in Berttck-
sichtigung gezogen werden muß

In Eppendorf bestehen die Pflanzungen schon seit

Jaiinehnten, mancher Baum und mancher i>trauch besiuen
dort berdis eine Ueppigkeit und GröB^ mancher Anlagen*
teil eine Geschlossenheit, welche m Berlin «st nach Ab-
lauf mehrerer Jahre eintreten wird. In Hamburg-Eppendorf
ist aber das ganze System der .Anpflanzung unkUnsaerisch.
Ein Vergleich beider I^igepläne gibt einen entsprediea-
den Ucberblick. In Berlin hat ein GartenkUnstler ge>
schaBen, in Eppendorf ein Kunstgürtner gepflanzt.

Hr. ür. Lenhartz bemängelt in seinem Berichte auch
die Art der .\iis>,'esta1tung der Fenster am Rudoli Virchow-
Krankenhaus iinil nndet es unverständlich, daß die Fenster-
flügel S[)rosseiieinU'uungen erhallen haben Kr weist
daraiil im (ie^ensatz hierzu aui die Infektionsabteilung in

Hamburg-Kpuendorf hin, wo gerade d.is Gegenteil an-

Sestrcbt worden sei und große Schcibenfenster Anwcn-
ung gefunden hätten, die nicht nur eine Fülle von Luit

und Licht in ieden Raum einlassen, sondern auch die
TMIigunbehinaerte Aussicht ins Freie gestatten. In semen
Leitsltten wendet sich Lenhartz auch gegen die vielfach
beliebten Butzenschcibcnfcnster. (Soluie sind« soweit wir
miterrichtet sind, doch wohl noch bei keinem Kranken-
hause verwendet worden

)

Wenn heute wieder fast allgemein auf die Teilung der
großen Glasscheiben in kleinere Felder durch Sprossen
zurUckgcKriffen wnrd.so hat dies seinen Grund h.mpisächlirh
darin, daß man einerseits an den .\iißenseiten der Geliamlc
das Aultreten großer dunkler, das Fassadenbikl störender,
lochartiger Unterbrechungen verhindern will, anderseits
aber hauptsJichlich damit zu erreichen beabsichtigt, daß
die Räume innen einen gemütlicheren und geschlosseneren
Eindruck machen, als dies bei Verwendung großer Ghts-
schetben an den Fensterflächen der Fall ist. Man kann
sichja selbst sehr oft Uberzeugen, daß unbewußtvon weiten
Krasen <iie großen uaunterorocheneB Feailer ids wenig
brimKeh empiunden werden und sieht desnalb meistens
diese Art Fenster mit Vorhängen und Gardinen aller .\tt

sngshingt Bei sprosscngetciltcn Fenstern kann imterUm-
tinden mit Ausnahme kleiner Scheibenvorhänge von ieg-

Kcher Fenslerdekorution ohne weiteres abgesehen werden.
Wenn man den Krankensaal eines l'.ivillons des Rudolf

Virehow-Krankcnhauscs mu einem I l.iniburg-Kppendorlcr
vergleicht, wird einem tiemut und etwas kunsllerisclies

Gefühl ticsitzenden Beobarhter soiurt die Traulichkeit und
Behaglichkeit des crstcrcn trotz seiner größeren Flächcn-
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ausdehnung aufhüleo, während ein Homburg-Eppendotfer
Krankensaal kalt und öde anmutet Dieser untsndded
ist neben derhfibsdienDeckenansgestaltung, den beiscitn
RaummaßvcrhSlinissen und der feineren Durchführung
in der ganzen Ausstattung nicht zum wenigsten auf die
Art der Fensteranordnung und die Teilung der Fenster
durch Sprossen zurückzuführen.

Besonders schlimm kommen bei Hm Dr Lenhartz
die Tagräume im Rudolf Virchow-Krankenhause weg Er
beliebt sie mit altdeutschen rrinkstul)en zu vergleichen
und preist hingegen .die hohen, luiiit;en und ideal zu lüften-

den Räume" des K'.)[iendorfer Krankciihausesf(lrdeti.\ufent-
h.ilt virn RL-V(>nv.i1cszfntcn ( icratie aln-r in d hübschen,
kjemiitUchen Zimmern, wie sie sich in den IkThncrl'avillons
beAnden, wird sich ein Genesender wohl behaglicher fühlen,

als in den großen Glaskästen, wie sie in Hamburg-tlppen-
doif und auch sonst wiedafadtansutreficn sind An diesen
leeren Riunen ist spurlos alles vorQbcr gegangen, was
mit Raumimnst in Beäehung gebracht werden könnte.
Ueberau ist man, Gott sei Dank, nun wieder danui. nicht
bloß Hohlräume zum Aufenthalt der Menschen zu schaffen,

sondern Räume, welche kflnstlerische Verhältnisse auf-

weisen. Und Hoffmann hat hier den richrigcn Weg mit
feinem Verständnis eelunden, wenn er absah von jenen
herkömmlichen (iebiidcn der sogen Tagräume, welche man
den Kranken bisher anwies

Wie an den Gartenanlagcn, Fenstern. Tagräumen, so
hatte Dr Lenhartz noch manches am Rudoli Virchow-
Krankenhause auszusetzen, was künstlerischen Anschau-
ungen des Schöpfers dieser großartigen, im steten Be-
nehmen und in Uebereinstimmung mit hervonageoden
RtitUdieo SacbversMiidijKa «nkbtcten Anlan asiae Eiit*

stehung verdankt In Mandiem mag Hr. Dr. Lenhaiti
vielleicht in seinen Ansichten Anhänger linden; Manches
wurde wohl am Rudolf Virchow-Krankenhause in noch
zweckmäßigerer Weise vielleicht gestaltet werden können;
makel- und fehlerlos ist keine menschliche Schöpfung —
sicher aber auch nicht das gerne in den Vordergrund ge-
stellte Musterbild in Hamburg-Eppendorf und <!eNSen Nach-
ahmungen Und dius Schlimmste an der Harnluirg l'.|)|jcn-

dorfcr .Anlage isl, vom künstlerischen ."^nnciEiiinktc aus be-
trachtet, die.lußerc und innert .\us^;es;.i't'.üig scinerHautcn.

Wie bereits eingangs erwähnt, tiel die Errichtung der
ersten Bauanlagen des I Limburg E(ipendorier Krankenhau-
ses in eine Zeit des Tiefst.mdes architektonischen Schaffens.

JederFachmann wird bei derBeurteilung der älteren Bauan-
Mgen diesemUmstände Rechnung tragen ; etwas unbegreif-
liai mufi es abererscheinen,daß man dieneuesten Bauanla-
gen nicht nachmoderneren künstlerischen Grundsätzen aus-
fuhrt,sondern daß man in jenerwenigerfreulichen Art weiter-
baut Daß man in Harnbürg-Eppendorf, und daß besonders
Dr. Lenhartz diese wenig erlreulichen Verhältnisse nicht
empfindet, zeigen seine Aeußcrungen, in welchen er den den
Hamburg - Eopendorfcr Bauaniagcn nachempfundenen
Nürnberger Krankenhausbauten ein Loblied singt und
unter ;iiidcrcii; von dem scliinucken Bild eines .Nürnberger
Kraiiken|iavillon8 spricht, weh hen er warm empfiehlL

Das .Nürnberger Krankenhaus bildet aber eine wenig
gl';i< kliche Schöpfung der neueren .Architektur; es bc-
iremiiet sehr, daß man in Nürnberg, der sonst so sehr
aul der Erhaltung des alten Baucnarakters bedachten
Stadt, eine Krankenhaus - Anlage in den nachtcmsien
Formen und mit den trostlosen Holzzemcnt- Dächern er-

bauen konnte. In diesem Falle möchte man schon glauben,
daß ein mit künstlerischenDingen recht wenig befreundeter
Ar/t die VorfaensclMftbeidor Ausgestaltung der Bauanlage
^eliaiit liat

Wenn man so sehr wenig auf künstlerische Durch-
dringung eines Baues Wert leg^ wie in Hamburg F.jipen-

dorf und Nürnberg, dann mag man wohl mit nicdngen
Zahlen i Jr die Kosten für ein Kr;inkenbett auftreten können.
Hiermit soll jedoch durch.ius nicht gcs.agt sein, daß die
künstlerische Durchliildung einer Bauanlage so sehr erheb-
liche Mehrkosten und Kosten Unterschiede verursachte,
wie sie in einem Vergleiche zwischen lieii I l.iir.bur^ier und
NUmbcrijcr -Anlagen einerseits und beim Rudoli Virchow-
Krankcnhaus und anderen neueren Krankenhausanlagcn
anderseits in die Erscheinung treten. Da sind schon auch
gewalti» Unteisefaiede io der gantenFUtsorge Ittr dieKran-
ken und In der Bereitstellung von Räumen vorhanden,
wenn auch nicht geleugnet werden soll, daß mit besserer
.Ausstattung auch nöherer Kostenaulwand verbunden ist

Wenn heute aber viele Gemeinden bei ihren Krimken-
haus-Neubautcn auch künstlerische .Momente neben den
hygienisch-winsc ha'tlii hen berücksichiigen, so folgen SIC

einer beret htigten Strömung unserer Zeit und einem kul-
turellcn Fortschritt, der nur zu begrüßen ist

Und wenn dann die .Neubauten mancher Krankcn-.Ari-

stalten Summen kosten, welche wesentlich Uber die Auiwen-
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düngen hinausgehen, die man trtiher für gleiche Zwecke tu mehr gefordert und geleistet wird, als für die Krankenpflege
machen gewöhnt war, so sind — und dies läßt sich aus vie- unliedingt erforderlich Ist und manche Kosten veranlaßt

ien neueren Anstalten nachweisen — daran nicht kilnst- wcrden.dcrcn Aufwendungaurhunterlassenwerdenkönnte.
lerische Liebhabereien die Ursache, sondern vielmehr die Besonders in den älteren Hamburger und Nürnberger
sich stets steigernden Aniorderungen der Aerzte an Kin- Krankenhausbauten fehlen jedoch sehr wünschenswerte

ScbloB Fredenit>off mit Kapelle (1710) in Kopeabifen.

1 I ^ I

Frederikiplalz mit Schloß Amilieobore (1769) und dem Rcitrrbild Frcdciiki V. (1711) in Kopenlitgen.

Aui: Paul Mcbes: .Um 1800". Verlag too F. Bruckmann A.-G. in Maochen.

richtungen, welche im Interesse der Pflege der Kranken bau- und betriebstechnische Vorkehrungen und gerade der
ftlr notwendig gehalten werden, so insbesondere bcjüglich Mangel dieser bedingt neben der mehr als einfachen Durch-
der Installauoncn, der Zahl der Nebenräunie, der größeren biidung der Iiau:uilagendie oft gerühmten geringen Kosten.
Zahl kleiner Krankenzimmer, der Verbindungsgänge, wis- Die Warnungen des Hrn. I)r. Lenhartz vor zu großen
senschaltlicher Untersuchungsanstalten aller .Art usw, Aufwendungen bei Errichtung neuer Krankenhausanlagen,

Es mag gern zugegeben werden, daß hiermit manchmal insbesondere der Versuch, die großen Kosten neuerer
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Bauten dem Vorherrschen architektonischer Rücksicht-
nahmen zuzuschreiben, sind itn .in^;ciiieiiien nur sehr be-
dingt aufjiinfhmon, sirhcr'.irh niil;t in der Korm, in «t-lrhc

sie I..(':i^iart/ 711 lirmL'cn sui htL- Wo immer hi:i;:c neue
Krankenhäuser crnrntet werden, wird man gut in dem
Bestreben tun. densellicn auch nach Innen und Außen
eine hübsche kUnsilensche Form zu gel)en.

Bezüglich der Kinieilung der (icsamuinlace und der
dnzelnen Bauten wird man je nach den örthchen Vcr-
IdlllBiaien verschiedene Wege Rehen, an der Wasserkante
«odcte als im Hochland, weil eben dte Gniodbedingungen

vcfichieden sind Man wild da und dort der

wohldurchdachten Hamburger Pavillon-Einteilung,
man auf sie zurilckKrcifcn will, auch eine hübsche cefUllge
künstlerische DurclibildunR ansedeihen lassen kOnnen.
Wer immer sich mit Krimkcnh uis-Rauwcscn beschäitigt,
wird sich dein Siudnim lU r HamluirKcr Kr.mkenhaus-An-
lagen nicht entziehen können und viel Wohldurchdachtes
an diesen vorfinticn, er wird sicherlich alier am h beson-
deren \ nrtell und (".tnuti lialien, wenn er su h n die groß-
arlige neueste Krankcntiaus-St höpfun« Hniimann s vertielt

und wird hier eine fast unversicRbare Quelle wertvollerAn-
regungen zu weiterem Schallen linden — ^

Vermischtes.
Ueber den Eloiturz der aUdUchen Eikenbabnbrüclce Ober

den Rhein bei Cölo erhalten wir die iolgcndc Zuschrift von
achversiändtger Seite:

.Hin iol^enschwerer IJniall ereienete sich am Donners-
tag, den o [uli, v(irnr.:ta^s i;cL;cn lo' ^ l'hr, hcini Hau der
südlichen Rhcmbnicke bei Coln, einer zweigleisigen Eisen-
bahnbrücke im Zuge der Verbindunossire« ke von Cöln-
SQd nach Kalk-SUd. Zurzeit war die BiOckenbauabtellung
du Dortmunder Uaioa nkdcr Honuge der 165 m «eilen
liMeldffnung bcsdilfdfft Die Monuge erfolgte auf einer
festen Holzrüstung, in aer sich eine 60 » weite Schiffahrts-

(Mfnung befand, die mit einem eisernen FachwcrktiaLjer

Überspannt war Her Kachwerkträger, eine oBene Brücke,
hatte parallele Gurte und 8 Felder. Zur Montage diente

ein MB hoher Bockkran. Das System der Hauptbiflcke
ist ein Bogenträger mit Zugband, Uinlich wie bei derneuen
Mainier Eisenbahnbrilcke

Mit der Mont.i^'e der eigentlichen Knie kc war auf der
COlner Seite begonnen worden und Zugband und Fahrbahn
waren bereits bis zum sechsten Feld der Rflstbrlirke vorge-
baut. AndieserSielle befand sich auch dcrivran. Ohnevor-
herige Anzeichen brach die GerüstbrUcke etwa im sechsten
Felde durch und stürzte mit den darauf befindlichen Ar-
beiten in die Hefe. Das Coloer Auflager der Gerlise-

brllcke Dlieb stehen nnd der BrOctcemeü von da Iris sur
Bruchstelle blieb gerade und unversehrt, wahrend der Rest
der Eisenkonstruktion vollständig verbogen wurde. Durch
den Sturz wurde auch der au! der Hol/rUstung befindhche
Teil der eigenthchen Bruckenkonstruktion verschoben
und dadurch das Holzgeriist ans dem Lot gebracht Von
den auf der Baustelle besch.iiti^'um Angestellten ('.rr 1- imia
wurden zunächst 8 Mann vermiL'.t.ilarunicrdcrübcrmomcur.
Einige sind bereits als Leit hen aufgclunden und Wold alle

bei dem Unfall ums Leben gekommen
Die bisherige Untcrsuchiin;: hat noch keine Anhalts-

punkte Uber die Ursache des Unfalles ergeben. Eine su
schwache Konstruktion der Rüstbrficke scneint nicht vor-

zuliegen; die Belastung zur Zeit des Unfalles war nicht

einmal aatb so noO. ab die fedlBttngsmSf^ige Belastung."

Sonett die Zuschrift- Zur Aufklirung ßr diejenigen,

die mit dea Cölner Verhttitnissen nicht vertraut sind, fügen

wir noch hinzu, daß die neue Brücke zur Üebedührung
einer neuen Gleisverbindung dienen soll, die ausschließ-

lich für den GÖleTverkchr bestimmt ist Durch beidersei-

tige Konsolen von 1,75 " breite wird die 2t;lcisif,'e Brücke
jedoch auch liem Fuli^;a;ij;er\ crkchr niit/bar ^;eir.a( ht I Mc

Hnirke übersetzt den Strom selbst mit 3 Ücf1nunt;en. wah-

rend sich ,ini rei htcn Ufer 3 Flutoffnungen (je 56" Weite;

mit unter der Fahrb.ihn betenden F.isenlirtgen. am bnken
Ufer mehrere gewölbte < )etinungcn ansrhlieL'en Die Her-

stellung der I'ieiler, die z. I'. auf Kaissons gegründet sind,

und des übrigen massiven Aufbaues ist der lianfirma Grtta
& Billinger in Mannheim Ubertragen. —

Wlcdcraataatelm n.^arhaDd«
Bebtn QacraehUbs der Si. iUdMslls-Xlrehe In

AusunsererVerORentlichungin No. 75, Jahrgang igo6, sind

die Leser der „Deutschen Bauzeitung' a.irUber unterrichtet,

in welchem Zustande sich der südwestliche Teil des (Juer-

SchiHes von St Michael in Hildesheim im Gegensatz zum
nordwestlichen duerschiff befindet „Während das nord-

westliche Oiiersi liiff mit dem bekannten herrlichen K.ngel-

chor den Stürmen der Zeit getrotzt hat und auch jetzt jedes

lür Kunst emi>iangliche Herz entzückt, steht die Sudwand
kahl da unil die Vermauerung der grottcn Oeffnung des
früheren (.luerschiHes nach dem Hain tschiUe hin verkün-

det nur zu deutlich das traurige Gesciiu k, w elches vor etwa

250 Jahren das damals an jene Oeffnung sich .inst hlicßende
südwestliche (^uerschiH vernichtete, und fordert mit ver-

nehmlicher Stimme auf sur Wiederheniellnng des ihr ge-
raubten Schmuckes " Das smd die Worte eines Aufnnes
des „Vereins zur Herstellung der St Michaelskirche' in

Hildesheim, der sich die BeschafTuiig der Mincl iür die

Wiederherstellung der Kirche rmn Ziel gesettt hat. Zur
Ergänzung des verstümmelten Werkes durch Ausbau des
südwestUcaea QueischiKea fehlen suden beiaits gesammel-
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tcn Mitteln nur noch 15000 M. Die Gestalt des QuerschiHcs
vor seiner Niederlegung ist genau bekannt und in dieser
(icstalt, „ohne alle fremde Zutat", soll es »Hcdcr hergestellt
werden „Nicht also", sagt der .Xiilru'. „um die Helricdigung
des Ehrgeizes neuerer Kunst, sondern lediglich um eine
Handlung der reinsten Pietät gegen den großen Schöpfer
des g;uizen Werkes, um die .Ausfüllung einer von jeher
als eine Verstümmelung dieses Werke« SduaenUch ein-
pfundenen Lücke handelt es sich." —

Wettbewerbe.
Wettbewerb Brunnen-Deakmal DOMeldorf. Das Denkmal

soll -un Iloi^j.irteniifcr. zwischen Rhein und Kunstpalast,
seine .\isSstcliung finden .M.aterial — Bronze o<ler Stein —
ist Ireigostcllt Hcrstcllimgssumme ausschl Grindungs-
Arbeiten 50000 M „Sollte den Preisrichtern keiner der ein-

gereichten FntwUrle fUr die Ausführung geeigneterscheinen,
so sind sie zur Erteilung des Auftrag an irgend einen der
Bewerber nicht verpflichtet Ebenso sind sie aicbt ver-
pdichtet, den Anttnig zu erteilen, wenn nach Ihrer An-
sicht der Verfasser des fUr die AusfOluung ge«i-lhlien Ent-
wurfes eine künstlerische Herstellung des Denkmals nicht

in vollem Maße gewilhrlcistet". Danach besitzt das Preis-

gericht also das Recht der Auftrags-Erteilung- NachderLage
der Sache dürfte beim Entwurf für das Denkmal der Archi-

tektur eine gewisse Mitwirkung zukommen —
Elocn Wettbewerb zur Erlaogung voa EotwOrfen für die

Ausmalung dea MafUtrat«- Sitz ud gasaale« dea neuen Ratbauaet

In C«a«el crlaLit der Magistrat liir die im Regierungsbezirk
Cassel geborenen oder ansässigen KflnSder.N«bereSdUreh
das Si.idtb.uKimt in t'assel —

Oer Wettbewerb betr. Eotwtlrfe fUr den Bau dnea G«-
aeUachaftahaoae« der kaihoUachen BOr^erseaeUacliaft .Con-
laoHa** lo Neoaa wendet sich mit Fast sum 5. S«pt d. J.
an die rheinischen Architekten und foideit ik zu Entwür-
fen für ein an der Niederstraße in Neufi zu errichtendes

Gesellschafishaus auf. Es gelangen i I>reise von 1000, 500^

300 und ZOO M zur VerteilunR; ein Ankauf nicht preisge-

krönter Entwürfe für je isoNf ist vorbehalten Unter den
Preisrichtern befinden sich die Hrn Pro! Kleesattel in

Düsseldorl, Brt Heimann inColnundReg -Bmstr Krings
in Cöln .Eine Zusicherung der Bauausführung wird keinem
Bewerber gemacht,doch istdieselbe nicht ausgeschlossen

"

Die bescheidene Zusicherung, die in diesem nicht gut stili-

sierten Satze enthalten ist, wird um so weniger zur Teil-

nahme an dem Wettbewerb anregen, als die ;in sich den
Wettbewerlis-Cirunds.i'.ren cntstitechcnde Preissumme in

zu viele Preise geteilt wurde, woaurch der IIL und IV. Preis

zu einem Betrage herabsinken, der einer guten LOauag
der Aufgabe nicht entspricht. Eine Einteilung der Preis-

summe in nur 3 Preise von 1000, 600 und 400 M. und die

BemessungderAnkaufssummevonjooM ««(«angemessen
gewesen. Zeichnungen 1 : 200 Bausumme 100000 M. Das
Gebäude soll enthalten Restaurationsziromer, einen gro-

ßen Fest- und Konzertsaal für 800 Personen, einen Klei-

neren Saal für 400 Personen. Gesellschaftstimnier, Miet-

wohnungen Bei dem vorgeschriebenen Baupro^ramm
crselicini die Bausiimme elw.is knapfi llaustil bret Ma-
ter-, il Uir d;c X 'inier'rnnt Tuffstein

In clnctn ei-Rfrcn Wettbewerb zur Erlangung von Entwür-

fen für ein ncuea GeuSude der kgl TIefbauachule lo Rendaburg,

an welchem 5 Architekten bezw .Vre liicektentirmen bc-

teilii.'t waren, wurdedie Arbeit des Hrn. .\rch Fiitz Franke
in Wiesbaden als beste dem Magistrat zur Ausführung
empfohlen Den Wettbewerb lieurteilien die Hrn. Brt
Radebold in Rendsbm Proi. Volquardts, Direktor

der Tiefbauschule. und Sudtbrt. Pauly in Kiel. —
Wettbewerb Knnalaftn Zoppot Der Mitverfassct dM

einen der beiden angekauften fintwOde ist Hr. Herrn. Heu B
(nicht Henß in Stettin —

iataiti Groflwji^-eikratie ile« Orolititi /"i<tiim« tt»Jeo. - .Um
IltOO.- — Kunst und Kullui im Krankenhaiiabau — Vermiaeht««. -
Wcttbcverhe ......

Hierzu eine Bildbeilage: Au» .Um igOO
-

Vcrlicder Deiit»chen Bau/r Mn«. O m b H.^ Berlin. PBr dt« Redaktto«
ircrantwartUcti AI L e rl Holma na, Bcrlio,

BMbdrackarai Uiiaiav SctNac« NaakflcK M. Wabar, Bcriia.
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*BAUZEITUNG*
«« XLII. JAHRGANG. N2: 59. « « K^^\
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AUSSTELLUNG
MÜNCHEN 19°8

PAUL NCU

Nacb: MUocta.N.N.

Hl«rsa eine Blldbcllaie, lowie die Abbltduncm S«ltt ii-> und 401.

ie Ausstellung München 1908,

die man am 16. Mai vorzeitig er-

öffnet hat, ist zugleich ein Pro-
test und eine Rechtfertigung:
ein Protest gegen ein kritisches

Wort, welches vor einigen Jah-
ren von Berlin aus in die Welt
nng, eine Rechtfertigung mit
lern Ziel zu zeigen, daß dieses
"/ort den Tatsachen nicht ent-

spricht. Gleichwohl löste das
Wort vom „kiinstleriscnen Niedergang Münchens",
als es aufflatterte, eine lebhafte Reaktion und ringsum
ein lautes Echo aus. Man betrachtete es als ein Mittel

im Kampfeum die künstlerische Hegemonie in Deutsch-
land, deren Sitz man bis dahin in München annahm,
und welche man nun an Berlin zu verlieren fürchtete.

Unter den Stimmen, welche das Wort aufnahmen, um
auf dasselbe zu erwidern, ließen sich drei Richtungen
unterscheiden: Zunächst Stimmen, bei welchen die la-

tente Gegnerschaft gegen Berlin zum vollen Ausbruch
kam. Rüttenauer schrieb damals als ein Repräsen-
tant dieser Gruppe, und gewiß ohne Grund hierzu zu
haben, unter anderem: „Münchens Ruf als Pflegestätte

der Kunst ist den Berlinern ein Dom im Auge, also

verleumden sie Die Berliner verfahren ganz
systematisch. Es ist Methode in ihrem Vorgehen. Man
möchte die Provinz tot haben, man parisert. Aber das
ist auch das Einzige, was an Paris erinnert." Eine an-

dere Gruppe suchte die Wirkung des schneidenden
Wortes durch diplomatische Aeufcrungen abzuschwä-
chen. Als einen Wortführer dieserGruppe konnte man
Franz von Lenbach betrachten. Ihm war es gleich-
gültig, ob eine Stadt Kunststadt ist oder nicht, „denn
nicht die Kunststadt macht die Kunst, sondern die
Künstlerschaft. Schauen Sie sich nur in der Kunstge-
schichte um: immer und überall waren es die großen
Persönlichkeiten, denen die Kunst ihre Fortschritte zu
verdanken hat.und die großen Persönlichkeiten mögen
in München oder in Pasmg, oder weiß Gott wo wirken,
die Stadt, wo gerade ein führender Künstler schafft,

ist eine führende Kunststadt." Die Aeußerung traf zwar
nicht den Kern der Sache, aber sie erleichterte den
Druck auf vielen Gemütern. Die dritte Gruppe war
bereit, die Wahrheit des Wortes anzuerkennen und es

mit dem auffälligen Stillstand zu erklären, in dem sich
das Münchencr Kunstleben ohne Zweifel eine Reihe
von Jahren befand, da alle neueren Regungen, alle Be-
strebungen, in derKunstpolitik aus einem geruhsamen
Gehenlassen in ein frisches, tatkräftiges Vorwärts-
schreiten überzugehen, an den maßgebenden Stellen

dauernde Gleichgültigkeit oder Ablehnung fanden.
Damals schrieb (Jbrist: ,München ist durchsetzt mit
wertvollen Steinen, um die es sich ebenso wenig
kümmert, wie der Gneiß um seine Granaten. Etwas,
das seiner Zeit so weit vorauseilt, wie die neue de-
korative Kunst, die neue psychologische Kunster-
kenntnis, die neue Richtung des Kunstunterrichtes,
alles, was den neuen, in der Tat beunruhigenden Geist
atmet, muß zunächst an der tiefen, inhärenten Gleich-
gültigkeit des Müncheners abprallen, schließlich sogar
gereizte Abwehr hervorrufen. Der Münchr ner will in sei-

ner „Gemütlichkeit" nicht gestört werden. Und suchte
man einst mit den neuesten Gewehren zu schießen:
bald mußte man die Erfahrung machen, daß durch einen
Kartoffelsack nicht einmal eine Kanonenkugel geht."

So verschiedenartig nun aber auch die Äei'ßerun-
gen dieser drei durch Temperament unterschiedenen
Gruppen waren, aus allem ging hervor, daß das Wort
vom Niedergang Münchens als Kunststadt eine wunde
Stelle im Münchener Kunstleben getroffen hatte und daß
man es um so schmerzlicher empfand, als es im eigenen
Lande, durch die Nürnberger Ausstellung, eine nicht

zu übersehende Bestätigung gefunden hatte. Diese
Ausstellung wurde das gährende Ferment in dem Mün-
chener Sauerteig. Xfan erhob sich aus der bisherigen
Ruhe, man faßte einen entscheidenden Entschluß,
man überstürzte sich zugleich aber auch in der Aus-
führung dieses Entschlusses. Da die Kritik des viel-

genannten Wortes sich an die Kunststadt München
wendete, so übernahm die Stadt die Leitung der
Ausführung des Entschlusses: man plante eine Mün-
chener Ausstellung iyo8. In seiner Festrede bei der
Eröffnung der Ausstellung begründete der Vertreter

Münchens das Vorgehen iTaniit, daß in dem friedlich

und kraftvoll geführten Wettkampf der großen deut-

schen Städte um den Preis der bestmöglichsten Erfül-

lung ihrer kulturellen Aufgaben sich das Augenmerk der
Vertreter der gemeindlichen Selbstverwaltung in den
letzten Jaliren nicht minder auch der Wahrnehmung
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kOattleiMdwrlDtereMeB durch Unteratfltniag desAus- d«dit, ntdi eioem edlenAuigleich, oadiciaemHahe^
«lelhKigBweNi» »«eweodet «Nicbti «fiie für Mün- maaiien dei Kattiirideaies di«iwte.' In stiller Beharr-
diea wrfehteer Beweseo, als diewn auf die Scbaftmg lichkeit seien teilher die sdidpieritdien Krtfte tätig

neuer Kunstsentren gerichteten Bestrebungen untStig
zuzuschauen und inselbstgcfälligemPrunken mit einer
gesicherten Position vom Ruhme vergangener Zeiten

zu zehren. .Was du ererbt von deinen Vätern hast,

erwirb es, um es zu besitzen', dieses herrliche Wort
Goethe*», gilt es nicht auch in hervorra^emieni Maße
dem kostbarsten Gute Münchens, scinerkünstlenschen
Tradition und denen, die in unseren Tagen zu ihrer

Obhut berufen sind? Wohl verfüf;te München bisher
über eine Fülle ausgezeichneter Kräfte, die in muster-
güitigen Einzelschöpfungen bewiesen, wie lächerlich

es ist, von einem Niedergang Münchens als Kunststadt
zureden". Da war es ausgesprochen, das gefürchtete
Wort, und es war damit bewiesen, daß es die Ausstel-

cwesen in der Stadt, „über deren lebenswarmem Bo-
den der Hauch klassischen Geistes schwebt, jene At-
mosphnrc, in der die Talente heiter wuchern, in der
Anregungen sich zu Ideen, Ideen sich zu Formen wan-
dehi. Denn die ewigen Gesetze, deneti der Geist der
Antike hier iinbewulit ( iellungsrcclit gcsch.Tttcn. sind
Hllem liold, was an sich schein, in sich vullendet ist*.

I )ie Ziele der Ausstellung, welche die städtischen

und die staatlichen Redner in allgemeinen t 'mrissen

im Bilde der deutschen Kuiturbewegung unserer Tage
zeichneten, sind von Schriftstellern, die ihnen folgten,

näher umrissen worden. Lujo Brentano erblickt io

München mit Recht die geistige Atmosphäre, in der das
Individuum seiner eigensten Naturgemäß leben könne.

lung ifjoS hervorgerufen bat Ein Anderer hätte viel- KdJMflei Zwang undein Minimum vonVorurteilen ge
leicbtdiesenZusammeDfauiguaerwäbntgeluaen, denn statten einem Jeden, sieb frei su entfalten. Die Stadt
daB das kritiscbe Wort eine starke Udiirtreibung sei, Obe auf Viele einen Zauber aus, irdchcn das Ldien
enphndemiicht allein dieFfeondeHODdKns. Gwicb- anderwärts lu eng wente. Der Reiebtnni der kOiwt-
wodI, es war ausgesprochen unddamit dieAusstellung lertschen Genosse biete Jedem, gieidiviel, ob er sich
1908 ta einer Kecntfertigungshandlung gestempelt, inbescheidenenoderbequemeren vermögens-Umstan-
Denn gerade In dem langen Mangel einer Ausstellung den befinde, Gelegenheit, den Ansprüchen ihrer Ober
erblickte der Oberbürgermeister von München den ge- die bloüc Notdiirlt des Lebens hinaus verl.Hugenden

gen dieses als Kunststadt erhobenen Vorwurf. »Was
uns fehlte, das war ein allumfassendes Werk, das dar
tun sollte, welch' einen keichtum künstlerischer l'han-

tasieundgutenCeschniackes, welch' eine Füllegenialer

ErfindHng9gabesie(die Künstler), zu einem Ganzen ver

einigt,zu entfalten vcriiiögen.einegro [Je Ausstellung, die
nicht nur wie jene des Janres 1876 ein Markstein m der
Geschichte der Kunst sein, sonaem nicht minder auch
die gegenwärtige Tiewegtjng auf dem Gebiete der an-
gewandten Kunst mit ihren auf dem MUnchener Boden
erzielten Resultaten zeigen und damit dem kiin'stge-

werbiichen Leben Müncheiisneuelmpulsegcbeii sollte.

Seele zu genügen. Die Aussteilung habe den Zweck,
in gedr/ingterem Maße zu zeigen, was München nach
allen diesen Richtungen bietet; sie soll der ganzen Welt
/eigen, ,,\vas auf .Münchener Boden erwachsen ist an den
Gütern, welche das \ erfeinerte Hedürlnis der reich ge-
wiirdeiien Volker begehrt, an Produkten der gewerb-
lichen Weiterverarbeitung und der I 'crtigfabrikation, an

Werken der Kunst und der \\ issenschaff. Mit etwas

anderen Worten kennzeichnet Rieh. Kiemerschmid
dieses Ziel, wenn er sagt: .Vielen Menschen soll die
Kunst an tausend Beispielen sich darstellen als ein

Lebendiges, das jedem irgendwie erreichbar, nur der
Als Zweck derAussteUung bezeichnete der Redner, zu Stumpfheit entbehrlich ist" Von dieser Aus^long
zeigen, welcbenStand dieEntwickJung Münchens nach sei keioEcseugnis grundsätzlich ausgeschlossen; jeder

dietvierteltnBscaJiahrtoeniBesteheosJsstadtilchssGe- Ausstdter aber soOe in.fierflbruog kommen mit der
meinwesen im gegen^Artigen Kultorieben einnimmt Kunst und mit käosdeiisdien Bestrebaoi^ Vfld solle

.Demgemäß wollen wir zeigen, was München an guten merken, daB diese BerOhrung nicht £ieichgültig für

Einrichtungen besitzt und in Kunst und Handwi
Handel und Industrie, in S;- rt und öffentlichen Ein-

richtungen zu bieten vermag, insbesondere aber zci

gen, wie die Kunst mit ilirem veredelnden Einfluß im-

stande ist, alle Verhältnisse des Lebens zu durchdrin-
gen, die Umgebung eines Jeden, auch des mit Glücks-
gütern nichtGesegneten, zu ver<;chftnern und alles, was
an Menschcnwcrk in die Erscheinung tritt, in einem
echten, zweckmäßigen und einfachen Gewände künst-
lerisch zu gestalten." Dieser Zweck wird bezeichnet
als ein Problem, das die führenden Geister im Kunst-

I Handwerk, in ihn sei, sondern idealen und realen Ge\Wnn bnnge.
„So hat man auch nie das Bedürfnis empfunden, lioiie,

niedereKunst, Kunstgewerbe, Gewerbe. Industrie voll-

em.mder zu trennen, vielmehr wurde die Unmöglich-
keit fühlbar, diese künstlichen Schranken aufrechtzuer-

halten. Ohne dali diese Unterschiede mit Gewaltsam-
keit unterdrückt wurden, erschien CS zw eck mäßig, ihnen
das Entscheidende zu nehmen, da.s verschieden Ge-
artete, das durch das Streben nach gutem Geschmack
Verbundene nicht übereinander, sondern nebeneinan-
der zu ordnen." Also, mit sweiWorten gesagt, es han-

leben der Gegen wart auf das stärkste bewees, und von delt sich um angewandteKunst im weitesten Sinne für

der Aussteliunjg wird erwartet, daB sie eine befreiende aUe Lebensbedürfnisse, um angewandte Kunst in dem
Tat, eifleKondgebune künstlerischerKnft und Eigen- Sinne, den ihr schon Gottfried Semper gegeben hatte,

srtwerdemiteinerWincuiigaberdaBengenundweitere tun ansewaadte Knna^ die nach Jahrsehnten einer

Valerlaad hinaus. Auch in denAeoSerangen von Staat- bodigetrielMiMn .lebkinsf wieder entdedct worden
Heber Seite fehlte es nicht an hocbgestimmtenWorten, mußte. Die UOndiener Auasteiluog 190B stUiellalao
So knapfte der Nfinisterpräsident in seiner Rede bei den Ring, den Gottfried Semper auf seiner Flucht in
dem Festmahl zur Eroifiuing der Ausstellung an die London begonnen hatte. So steht dieser Gewaltige,

_,r . , . . .. , T^.J .-.J : J__-T-
i^j,

1888, an. , Einer 'Mienbarung gleich hatte es aus jener
Schaustellung auigeieuchtct als Erkenntnis, daß die
Fülle materieller Güter, mit der Jahre beispiellosen

wirtschaftlichen Aufschwunges das deutsche Volk be-

ähnliche Veranstaltung vor zwei Jahrzehnten, im Jahre dessen Bedeutung mit jedem verrinnenden Tage mer~
wächst, am Anfang und am Ende ein r I htigen ?;eit-

äenössischen Epoche. Wie diese Grundsalze sich an
en Bauwerken der Ausstellung darstellen, sollen die

weiterbin folgenden Ausführungen zeigen.—
_^
(Tbrtl. WsU

Schäler.*)

endgültige Bestätigung des Verlustes beklagenswert. M.-ut

braucht nur die bereits erschienenen Nekrologe zu lesen,

um zu erkennen, weif hi- Uedcutung Schafer's \\ irkin für

viele der besten im arrhitcktoniscncn Schaffen Stehende
besessen hat. Unter den I ciirem der Haukunst an den
deutschen technischen Hochschulen hat er unbcdin^tdurcb

inKlie Nachricht von Schäfer s Tod hat unter der großenJ Z:ihl seiner Freunde und Schfllcr erschünemd ge-
M irk:. WiiLifL- man schon seit längerer Zeit, d.iß die

wuchtige Kr.ut des \ iel verehrten Mannes cehrrtchen sei,

daß er Sil h ni lineni si liwcren Siechtum hciuulc, so ist

doch immer der Kintntt des letzten unerwartet und eine

*) AsaerkoDr der RedtktioD. Mc VH biAcrn Ocitdil
gckommeneD Nachnile Ob« Kirl Sehifrr aBCfkraurB iwir darcb-
wtg die (roSe Bcdeulagg dci licimgciraDKcnco McOtcrs. haben
lieb aber im Sbriven einer kriliicbea WBtairang iriDCi Lebeos-
Mkss aash bcidca Seitca «ad einer Dmtcilaoe dicMt Werket
la 4sr Bstelckliuifigtt«biahtc te d«alMb*a Baakmt d«r IcIiicb

Jahrtehntc mcitt eolhalicn. Wir gtauben dth« mit dieicr Arbeit
von CüTncliu» Gutütt, dii er .luf utiSL-tt Bitte TcrlaBle, eine Br-

glniunj; lu iltn hulicrfjjcn AculiL-iur.jjcL d«[bic(cii lu kOnncQ. D«l)

wir den Genet um die Aibcit batea, geictuih in dem Vertraaen,

4aS «a«hll«li« lldaidMMlMjhicdenbeileD eine «chlicbc Bearld-
faag *oe QMt, wit fit Aihtit teigt, nicbt tuuBOglicb nn«kc|k
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lange Jahre die erste Stelle eingenommen, nicht nur hin-
sichtlich der in seinen Schülern erreichten Erfolge, son-
dern namentlich durch den persönlichen Einfluß, mit dem
er seinen lüngern die Richtun|< lUr ihr Denken und Em-
pfinden gab. Ich habe mit so vielen von diesen verkehrt
und sü sehr in das (leheimnis von Srhäier's Einfluß ein-

zudringen gesucht, daß ich mir sehr wohl eine Vorstellung

gerichtet; das erkannte er besser, als irgend ein anderer
vor ihm; darin sah er auch die einzige berechtigte Be-
trachtungsweise der Architektur, wie er denn auch in der
Materialkenntnis und in der Beobachtung der dem Material
entsprechenden (icsetze das einzi^^e Heil fUr die zukünf-
tige Kunst erblickte. Zum Schaffen und zur schtipferischen
Anregung gehört starkes Selbstgefühl. Wer Uber die Mittel
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Von seinem Wesen als Lehrer und von der Macht seiner

Persönlichkeit im Unterricht nx schaffen vermochte
Das, was Schäfer vor allem l>efähigtc, die .Vrchitekten

zu leiten, war sein im vornehmsten Sinne handwerkliches
Denken Wie ein Ding in der Architektur aus dem Stolf

entsteht und welche Kolgen sich aus der .\nwen(lung dieser
oder jener Arbeitsweise ergeben — d.as war die (Irund-

irage, die er sich und seinen Jüngern vorlegte Darauf
war sein Studium bei Betrachtung mittelalterlicher Bauten

»2. Juli 1908.

und Wege, die er einzuschlagen habe, selbst schwanken-
der Meinung ist, wird Jünger schwerlich mit sich fortreißen:

.Schäfer hatte das unbedingte Vertrauen in sich, daß er
auf der rechten Bahn sei, auf der einzig richtigen. Sein
Hohn traf jeden, der von dem ihm klar vor .Augen lie-

genden Weg abwich Es galt für ihn in den Orunafragen
des Schaffens keinerlei Recht auf verschiedene .\nsirhten;

Die Vergangenheit wie die Ciegcnwari durchforschte er
mit hellsichtigem Blick und fand Uberall die Bestätigimg
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seiner und nur dieser Art: Gut ist das, was aus gleicherTen-
denz erwachsen war wie sein SchaHcn oder aus dieser neu
erwuchs, schiecht alles, was scinenGrundsätzen widersprach.

Das ^Uttelalter bot ihm die vollkommenste Erfüllung
dessen, was die Baukunst zu leisten habe. Das Mittelalter

war ihm mithin die Grundlage für sein neuzeitiges Schaf-

fen; mit dem Geist dieser Zeit sich zu erfüllen war ihm
schon von den Tagen seiner Lehre bei Ungcwitter an ein

künstlerisches Lebensbedürfnis.
Fast alleSchäfer'schen VeröHentlichungen sind demsel-

ben Gedanken gewidmet: zu erkennen, wie das Mittelalter

ein \Lucrial behandelt habe, welche technischen Gründe es
dabei leiteten und welche Formen sich daraus entwickelten.

Die Form als Ergebnis technischer Notwendigkeiten!
Dort, wo die handwerkliche Grundlage im Bauen verlassen
wurde, sah er Unfertigkeit oder Unvermögen. Die Antike
stand ihm fem, sie war seinem Wesen zu fremd; die Re-
naissance Italiens verstand er sehr wohl in ihrem meister-

lichen Können zu würdigen, aber in ihrem außerhalb der
technischen Sphäre liegenden idealistischen Streben ließ

sie ihn kalt. Sic war ihm ein der reichen Bauform auf-

gelegter Mantel und er beurteilte sie danach, in wie weit

dieserMantel Lücken zeigte, durch welche die Konstruktion
sichtbar sei. Die deutsche Renaissance mit ihren engeren
Beziehungen zum mittelalterlichen Bauwesen und Bau-
denken st^ind trotz ihrer Unbeholfenheiten oder wegen
ihrer Derbheiten seinem We-
sen daher auch viel näher, als

die italienische. In den deut-
schen Meistern, Handwerker
vornehmen Sinnes, sah er
scinVorbild.und somit fühlte

er sich mit starkem Selbst-
bewußtsein alsihrNachiolger,
als deutscher Werkmeister.

Die RichtungaufdasSach-
Hche, die ihm eigen war, hat
nicht nur auf seme Schiller,

sondern weit Uber diese hin-

aus gewirkt Man muß auf

die allgemeinen Zeitumstän-
de achten: Als Schilf er seine
Lehrtätigkeit begann, war das
idealistische Getriebe der
Klassizisten Schinkel scher
Abkunft im Absterben, die

Tektonik Böttichcrs war über-
wunden. Der große leitende

Kopf war Semper. Sein .Stil"

war in den Händen aller

Hochschullehrer. Die kunst-
gewerbliche Bewegung jener
Zeit berief sich auf das be-
rühmte Buch; ihr Ziel war
ein dem Schäfer'schen ver-

wandtes: Aus dem Material

heraus die Form zu finden,

das Material in seinen sach-
lichen und geschichtlichen
Bedingungen verstehen zu
suchen, um ihm die richtige

rorm geben zu lernen. Docii
hielt Semper, dessen Begei-
sterung in erster Linie der römischen Antike und der
italienischen Renaissance g.ili, an der Theorie der Um-
kleidung der Werkform mit einem diese erklärenden ar-

chitektonischen Gerüst lest, während Schäler entschieden
auf die Einhaltung der reinen Werkform drängte. Kr hat
in diesem Sinne das architektonische Gewissen zu schärfen
verstanden und hat damit sehr segensreich gewirkt.

Nicht minder tat er dies, indem er seine Schüler von
der l'hrase, von der gc-l>autcn wie von der gesprochenen,
abhielt Er selbst war ein Mann V(m geradem, stolzem,
befehlendem Wesen, eine llerrschcmatur mit allen den
nicht für Jeden be<|ueinen Seiten einer solchen. Seine
Schuler bewoinderten und liebten in ihm den starken Ntann,
der sie mit fester Hand seine Wege lenkte. Er war ihr

Freund und sie huldigten ihm mit Begeisterung — viel-

leicht zu leidenschaftlich, als daß diese Liebe nicht für

ihn selbst gefalirlich wurde. Denn es ist eine derschwersten
Aufgaben eines beliebten akademischen Lehrers, im Ver-
hältnis zu den Schülern das richtige NLiß an Hingabe und
Zurückhaltung zu finden; nicht einerseits ihnen fem und
fremd zu bleiben, anderseits nicht in einen Ton zu fallen,

dessen Herzlichkeit leicht erzwungen erscheint und dessen
Humor sich der einfachen Mittel erfreut, mit dem eine
ständig wechselnde Schulerschar zu befriedigen ist.

Schäfer s Streben war, seinen Schülern den Weg zu
dem zu weisen, auf was es in der Baukunst ankomme; er
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wollte sie lehren. Wichtiges von Unwichtigem zu unter-
scheiden. Unwichtig schienen ihm vor allem die großen
Worte, die aus der Zeit der Romantik in die neuere Kunst-
betrachtung übertragen worden waren. Alles Ubcrgelehrte
und schwärmerische Gerede, alle künstliche Steigerung
der Empfindungen vor einem Kunstwerk, alle wissenschaft-
liche Schwierigkeiten -Sucherei war ihm in tiefster Seele
verhaßt: Verstehen und Genießen waren ihm zusammen-
hängende Vorgänge. Seine Begeisterung war vom Ver-
stände geregelt; warmherzig, lebhaft, aber im .\usdnick
gemessen, aohold jeder Ueoertreibung.

Und deshalb mag er auch im tiefsten Inneren Uber die
Uebertreibungengelächelthabcn, mitdenen ihn seine Schü-
ler als Gelehrten feierten: Schäfer hat über die Technik
und Geschichte des Backsteinbaue«, der Glasmalerei, des
Holzbaues sehr bemerkenswerte .\rbeiten geliefert und in

vieler Beziehung liefgehende Anregungen geboten .\ber
wer halbwegs einen Üeberblick Uber das gesamte .Material

besitzt, das die Kunstgeschichte heute zu behandeln hat,

dem wird es schwer verständlich zu machen sein, warum
die Schaferschüler z B die Frage, ob der niederdeutsche
Uackstcinbau seine .\nregungen aus Holland oder Ober-
italien oder aus beiden IJindcm zugleich erhalten habe,
für eine Hauptfrage der Kunstgeschicnte und die Stellung-
nahrae zu dieser als ein Unterscheidungsmittel für die Be-
deutung eines Kunsthistorikers .-ingesehen wird. Ich er-

innere mich deutlich ausChar-
lottenburg des Tages, als

Schäfer mich auf seine Po-
lemik mitFriedrich Adler, die
mir vorher entgangen war,
aufmerksam machte. Es war
ein Zug vornehmer Beschei-
denheit von ihm, daß er von
dem Inhalt dieser Auseinan-
derseuung, eben der Frage
überdie Herkunft des nieder-
deutschen Backsteinbaues,
als etwas ziemlichNebensäch-
lichem sprach — er hat wohl
selbst nicht angenommen,
daß man diese Autsätze einst

als eine Großtat auslegen
werde. Denn Richtiptellun-
en von ähnlicher '1 ragweite

abcn inderKunstcescnichte
sehr Vielen, minder Bedeu-
tenden gelingen müssen, soll-

te diese ein Bau von der
(iröße und Vielseitigkeit wer-

den, wie sie heute ist Nicht
etwa, daß Schäfer ein Vor-
wurf daraus gemacht werden
soll, daß er sich um vieles

nicht kümmerte, was.\ndere
vor, neben und nach ihm er-

klärt hatten — nur das muß
eine gerechte Beurteilung be-
tonen, daß seine Schüler die

Dinge übermäßig als solche,

,auf die es ankommf, her-

aushoben, die gerade ihren

Meister beschäfu gtcn, welche
ihnen von diesem besonders verständUch gemacht waren.
Der Kampf, den weniger Schäler als seine .\nhänger mit
dem ,zilnitigen" Kunstgelehrten führten, hat einen eigen-

tümlich einseitigen Zug' Sic betonen laut, wie sehr .sie im
Rechte seien; cm Recht, das selten bezweifelt wurde. Und
sie klagen, daß die „Zünftigen" nicht mit gleicher Bewun-
demng die neuen (bedanken anerkannten, sondern diese,

soweit sie ihnen wichti_g erschienen, mit ruhigem Dank in

den großen Bau der Kunstgeschichte einreihten, wie dies

eben mit allen neuen Anschauungen geschieht.
Heitiger waren die Kampfe, die dem architektonischen

Schaffen des gefeierten Lehrers beschieden waren Das
hatte seinen Grund darin, daß Schäfer trou der entschie-

denen Ablehnung seiner Vorgänger doch bis an sein F^nde

ein Romantiker war und blieb.

Ich weiß nicht, ob einer von Schäfers Bauten von der
Folgezeit als ein Slarkstein in der Kniwicklung der deut-

schen B.iukunst gelten wird Ks ist mir nicht wahrschein-
lich. Nicht für das besteht die Gefahr, vergessen zu wer-
den, was anf:tJigs nicht den allgemeinen Beifall land; der
Beifall der zeitgenössischen .Menge ist keine Versicherung
für die Zukunft Das, was im Kntstehen heftigen Wider-
stand erweckte, hat in sich olt einen positiven Kern, der
sich länger lebensirisrh erhält. Mancher Entwurf Schäfers
land solchen Widersland; Vielleicht isi dasein Merkmal
seiner Bedeutung. Ich bin hierin l'artei und mochte nicht
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darüber urteilen. n1> der Widerstand sich gcscn Stärken
oderSchw4cl;c;i dcrArbciten erhob. Andere mögen durübcr
entscheiden, ob setue ausgeiUhrten Werke mehr darstellen,

als die ausgereifte Frucht einer Scbaffensweise „im Geist
der Alten", wie sie sich durch nahezu ein Jahrhundert vor-
betciiet hätte. Freilich haben nur sehr Wenige ebenso
idiar und ebenso folRerichtig aus dem Empfinden der
Veigaogeabeit berauB Xeues zu schalen vermocht: Neues
•lleratogs in bewhrinktem Sinne Denn was er Schuf,
sollte so aussehen »ic die Bauten der Vergangenheit in

der Zeit, al^ sie noch iun^ waren. Hier lag der Zwiespalt
seinesWesens der starke, selbstherrhche ('.eist warschheß-
lieh doch pcl uriiicn iIlti .Vusdruck der Vcr^,'unt;cnt-cit

Den Schritt, :icr iici l'csthaitcn an seinem handwerklichen
System zur Kreihcit in der Formbchandlung lührtc, aber-
ließ er Jüngeren, Er blieb an der (Jrenze stehen und blickte

grollend auf die Forlschreitemlen So bildete er, der an-
regende zukunftsreiche I^hrer, als Künstler den Abschluß
einer an Erfolgen und Leistungen reichen lurttckliegenden
Periode. Denn das, was er entreble, das Vetaenken ia die
Formensprache alter Meister|isteben oichldasMeikiiial der
jüngeren Kunst Ja selbst in oerMatcfialbehaiidluBKsdieiat
sich ein Wandel vorzubereiten: Wem man den Grundsau
aufstellte, alle echte Baulcunat sd gebunden an die Ge-
setze des Materiales. so kann man sich an diesen gebun-
den halten und Großes aus ihm heraus leisten. Aoer es
kann auch eines Ta^es der Grundsatz Boden f.issen, w.ihrc
Kur'.sl Sei l clicru irj(l.jr-.g des \Ia(cnalcs, f'r<.:hf!t i'.cin

StoHc gegcniil)er Und ein solcher Clrundsau mein
minder lüchtijjcn die We>;e bahnen In Sempers Denken
und Schaffen liegen Atiiänj^e einer solchen ljetrachtiini;s-

weise, die ihres .'Vusbaues noch harren Die ForderiiriL.; des
.vraiscitiblablc", welche die Franzosen des i8. Jahrhunderts
Stellten, das heißt die Forderung^ daß die Baulorm den tech-
nischen Daseinsbedingungen nicht «iderspieche, ist eine
aoldie^ die in sich zu große Möglichkeiten birgt, als daß
sie in aniererZeit des gewaltigen UmschmiasM im Bmi-
Stoffe nicht wieder zu Dedciitung gelangen SUlM.

E3n echter KUnstlcr und ein solcher war Sdilfer
in ausgesprochendster Weise — schafft nicht nach S]ralemeii,
sondern er bildet sein System nach dem, was erechalft
Schäfers Kunstlehre war der klare und reine
seiner Rroduktion, sie war Begründung und Erlluterung

seines architektonischen Strebcns. Daraus erpiib sich die
Kinhcit seines Wesens Er war sich über Ziel ui^d Grenze
seines Schaltens klar, wie wenige in seiner Zeit, und die

daraus sich ergebende Abrundung seines Wesens hat ihn
nicht lum kleinen Teil zu einer so ausgesprochenen FOhrer-
schalt unter aeinea Faduenossen eiiwben. fir war in
tiefster Seele von der Ricntigkeit seines Tims ttbeneugt
und hatte gegen jeden Zweifel an diesem nur ein abwei-
sendes likneln oder seiner kdiftigen Natur nach eine ent-

schiedene Ablehnung. Von solchen Männern ydlt auf die
Jugend ein berauschendes GefUhl der Siciietheil aus, das
Gefühl, im Kesitz der Wahrheit zu sein.

.\ber IcUiistltrisrhc Walirheiten sind immer nur rcLitiv.

D.as erkennt nur der klar, der die Geschichte der künst-
lerischen Systeme r.im Gegcnst.and seiner Studien machte.
Der weiß, wie diese immer wieder von neuem abgelöst,
daß n;ii h den rjoc'i S ) lest VL-rieidigten allen immer wie-

der andere Anschauungen zur Herrschalt gebracht werden.
Jederzeit hat das folgende Geschlecht die Gedanken, die
sein Lehrer sich mit Zagen und Kampf an sich selbst ab-
rang, zu einer breiten Bettelsuppe gemacht, mit der alle

fesattigt werden sollen. Es beginnt an Stelle der Star-

en Person die „Schule" Das von innen herauswirkende
Gesetz, das der leitende Mann seinem Wesen abzwang;
wird zu einem Kodet. der anderen aufgenötigt werden
soll. His dann endlich ein neuer, starker, in sich ein-

heitlich i.;eschlossener .M.inn oder eine eigene Wege er-

.".vin^cniic Kunst. >rt :iuttrctcn, die die Weil in ihre Hahnen
zuingcn Und d.mn stehen die Schüler alter Kichlung jam-
mernd da und beklagen den Vcriall der Kruft, die Un-
dankbarkeit der Welt gegen den, der einst Klarheit, Kiri-

hti; zwiselicn Wollen und Vollbringen gebracht hiitte. Wir
haben sie wiederholt gehabt, diese Kitiheit: Noch leben
SchinkelschfUer, die sich mit stiller Sehnsucht der Tafe
erinnern, in deaea sie im Besitz einer ruhigen Kiariieit im
Schale« lebitea, nocb «iikendie Schaler Haase's und Sem-
p«^— und ndion begiant fie Kunstgeschichte nachschrei-

taod alle diese mit erneuter Aufmerksamkeit »i betiach^

ten und den Hohn, mit dem man im Kampfe die Uebcr-
wundeqen überschüttete, zurückzuweisen.

Der Wandel ist das einzig dauernde Gesets In kflnst-

lerisdien Dingen. Noch hat keiner ihn zu äberdnuem ver>

Cornelius Gurlitt

Neuere Staudtimne hi

Von Wiif. ObcrioKtBicur der Firma Havcttadt & Contag in Wllmfr>dofl4eriin«

In den Hcsirebuugen, kostspielige, aus Mauerwerk be-
stehende Staudämme und Talsperren durch leichtere

und billigere Konstruktionen zu ersetzen, sind die
Amerikaner sehr kohn vorangenngea, ind et lad in den
leltfen Jahren jenseits des sroBen Wasaert TeiSchiedene
sehr bemerkenswerte Ausfuhrungen dieser Art zustande
gekommen. Hierzu gehören vor allem die ganz aus Eisen
estehendcn Staudamme. Eine solche Dammkonstruktion

„Üie Hauser Lake Steel Dam" wurde während der Jahre
iQos bis 1907 durch den Missouri bei der Stadt Helena,
Montana, gebaut Und im Frilh)ahr 1907 ia Betrieb ge>
nominen.

Die Nummer der ..Knucnccring News" vom 30. April d.J.

berichtet nun ilbor den im April 11108, also etwa 1 Jahr
nach der Betnebs Kroffnung, erSolgten Kinsturr dieses Stau-

dammes und CS durile auch deshalb von besonderem Inter-

esse sein, etwas Näheres Uber die Konstruktion und die Ur-
sachen des Einsturzes zu erfahren. Wirentnehmen verschie-

denen NunuMin der TtmnriÜHilen Zeitaduüt Folgendes:
Di« fliaeiBe Daaunkonalrnkda« hat rine Luge von

rd. kfo * und gdit quer durch das alte rd 100 breite Fluß-
bett Ihre Hone betrügt an der tiefsten Stelle des Flusses
bis zur Dammkrone 24,5 >, die Kronenbreite etwa i ; die
tieiderseitigen Böschungen der nach der Form eines Rrd-
dammes gebildeten Konstruktion sind mit i : i'/; angelegt
Vergl Alibildung i Auf die Daminkronc ist ein senk-
rechter, etwa 6 m j-.ohcr eiserner Aufbau auigcset/t, der bis

zu 4,5 m Hohe d'irch S( hüven Ih;zw D.immtialkcn ge-
schlossen werden kann, um den Stau zu erhöhen Darülier
hinweg lUhrt ein Kußsteg /u Zeilen des Hochwassers wer-
den die Schützen /. T- gän/lii li fortgenommen, sodaß die
großen W:is5enncngen,rd.t8oo«>>»,'Sek , frei tilicrdicDamm-
kronc hinwegstUrzen. AußerhalbdcrHochwasscrzeiten geht
das ganze Wasser, normal rd. 90 «ta/Sek , durch einen Tur-
binenkanal seiüichnachdem unterhalbdesStaues belegenen
Türbinenhause, wo elektrische Energie für den Bedarf der
unliegenden Städte und industriellen Anlagen erzeugt wird

Die ganze Konstruktion des Staudammes ist, wie vor-

hin erwähnt, aus Eisen hergestellt. Sie besteht aus senk-
rechten eisernen Jochen inj« AbsUnd, die zu je ^ durch
Quer- und Längsvcrstrcbungen zu einem festen liuck ver-

einigt sind. Die Joche selbst sind an der Seite des Dammes,
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wo die Höhe nur klein ist, aas einfachen Walzträgern, bei

größeren Höhen — im alten Flußbett — aus Fachwerk-
Konstruktionen hergestellt Die Hauptrichtung der loche
ist im Daaunqattscinitt aenkncbt an der mit i : i>', an>
gelegten Wanerselte des Danniet; Ibie oberen Enden
tragen einen kräftigen Walztrlger, «ddier wiederum das
Auflager fUr die die Wasserseite des Dammes abschUeSen-
den >4" Tonnenbleche bildet.

Dorchsahreichc elastische Nähte ist dafUr gesorgt, daß
die zusammenhängende große Fläche der Tonnenbleche
keine allzu ungünstige Bciuispruchung durch Temperatur-
Wechsel erlei<let Kin sorgfältiger -\nstrich soll das Eisen
möglichst gegen Vcrrnstcn schützen, D.is (iewichtdCf ge*
samten Eisenkonstruktion betrügt rd 1700'

Eine Staudamm-Konstrukiion wie diese »ar si hon von
der Unlernehmertirma „the Wisconsin liridttc »V Iron C"o."

einigemal zur Ausführung gebracht und bot in technischer

Beziehung keine besonderen Schwierigkeilen. Dagegen
lagen die GiOndnngtmfailtnisse bei ^sem Oanm nicht

ganz einfach.
Während an beiden Ufern gesunder Felsen .anstand, auf

welchem unmittelbar gegründet werden konnte, fiel derselbe
nach der Mitte des alten Flußbettes derart stell ab, daß er
auf rd. 100 Länge mit der Bausohic nicht mehr erreicht

werden konnte Es mußte deshalb auf dicscrSirecke
iler Datum auf die über dem Felsen liegende,
stark wasscr!ühren<le Kiesschicht gegründet und
glcith/c'.tig an dem wasserseitigen Fuß des Dammes ge-

nügender Schulz gegen Untcrs|<iilung der Sohle geschaffen
werden Zu diesem Zweck wurde am vorderen D.iinmSuß
von der trocken gelegten Mul.NSoiile ab eine etwa 1 1 « hohe
eiserne S]»iindw.ind <iiier durch d;is ganze Flußbett einge-
schlagen Hinter dieser Spundwand wurde zum Teil unter
Wasser ein dutchnebender Betonklotz von 4 Breite 3
tief unter die alterluflsoMe reichend eingebracht Hinter
und auf diesem Beionklotz wiederum wurde eine Schotter-

packung in der Form eines Dammes von etwa 4,2"« Hohe,
5,5 "> kronenbreite an der tiefsten Stelle des alten Fluß-
bettesund beiderseitigen Böschungen von 1 :i ','2 hergestellt

Die \'ürderseite dieses kleinen Steindammes, die mit
der Vorderiläche des eisernen Staudammes zusaminenticl,

wurde mit einer starken Betonschicht abgeglichen, aui wcl-
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Abbild^, a u. 3. Staudunra rot and omch dem Kimtun.

Abbildi;. 1. Quer-
schnitt durch den

Staudamm.

(Nkch Knginecrinc
Newi).

eher, der Wnsscrdichtigkeit wegen, eine bis an die eiserne
Spundwand herunterreichende und mit dieser iest verbun-
dene Blechhaut, anschließen«! an dieTonnenhlcctihaut des
Eisengerippes, angcbr.icht wurde Die Krone des kleinen

Steindammes wurde mit einem Betonkopl
versehen, welcher das untere Widerlager der

sonst aul den eisernen BOckcn runenden
Tonncnblechträger bildete Die eisernen

Böcke selbst wiucn im Schutz der vorderen
Spundwand und des Steindammes auf ein-

fache, in die alte Flußsohle hineingreifende

Bctonklot/.e gesetzt, ohne daß es Ulr nötig

gehalten wurde, dieses Fundament gegen Un-
terspUlung weiter zu schUt/cn Abbildung 7

zeigt eine photographische Aufnahme des
fertigen Dammes.

Am Apnl ic>o8, also ungefähr i Jahr
nach der ltetricbsen>finung, stürzte nun ganz
nlOt/lich das auf den Kies des alten Fluß-
nettes gegründete, rd. 100 < lange Mittel-

stück des eisernen D.'tmmes ein, während die

beiden Seitenteile, die auf Felsen gegründet
waren, stehen blielien iVcrgl Abbildung 3,.

Leute, die im Turbincnhaus unterhalb des
Dammes l)eschältigt waren, sahen plötzlich

W;isser aiuD.uiiinfußan der Luftseite hcrvor-
strOmen; 6 Mmutcn n.ichher fing die Fisen-
konstruktion an zu krachen und |)l<>tzlich fiel

das ganze Mittclstdck, von der Durchbruchs-
stelle in der Mitte ausgehend, in sich zusam-
men. Der ganze Verlauf des Zusammenbru-
ches läßt daraui schließen, d:ilS die KaU-
strophe auf eine UnterspUlung des Fundamen-
tes, nicht etwa auf einen Fehler der pjsen-
konstruktion zurückzuführen ist

Ks fragt sich nun, ob das Wasser einen
Weg unten um die eiserne Spundwand her-

um gefunden hat, oder aber, ob :im Kopfe der
Spundwund eine schlechte Stelle vorhanden
cewescn ist, welche das Wasser in größeren
Mengen durchgebissen hat, nachdem wäh-
rend der einjährigen Uetriel)szeit ganz all-

mählich und unbemerkt eine größere L'nter-

spülungden schlicßlirhcn Duichbruch vorbe-
reitet hatte (iegen die ersierc.\nnahme spricht

der Umstand, daß das Werk schon Uber ein

Jahr im Betrieb war und den größten Anstau
wohl schon wiederholt ausgehalten hatte.

Wenn der unterirdische Cirundwasserstrom,
verstärkt durch den hydrostatischen Druck
des gestauten Wassers, kräftig genug wäre,

nachteilige Verschiebungen in den tragenden
Kiesschichten herbcizulUhren, wäre wohl der
Zusammenbruch schon früher erfolgt Viel
wahrscheinlicher ist die zweite .'Vnnahme, daß
eine am Kopf der eisernen Spundwand ent-

standene Undichtigkeit in der eisernen W.ind

]
selbst oder in derßlechhaut das Unglück her-

t beigeführt hat und diese Annahme gewinnt
dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß aer um

^ den Spundwandkojif liegende fleton zum Teii

unter schwierigen l mstanden bis3">tief unter
Wasser hergestellt wurde, man also gar keine

I

Gewißheit gehabt hat, daß <lieser auBerordent-
lieh wichtige Konstruktionsteil wirklich ord-

-'s' nungsgemäß ausgeführt w.ir.

1**^ Der ganze Schaden wird auf etwa 1 Mill. M.
geschätzt Mit derden Amerikanern innewoh-
nenden F.nergie ist dieWiederherstellungdes
Dammessolortin AngriRgenommen Die für

vorgesehene Zeit von 6 Monaten scheint

Es wird interessant sein zu sehen.
diese Arbeit
etw.as knapp gewählt
welche Vorsichtsmaßrcf^eln gegen ähnliche Vorkommnisse
bei der Wiederherstellung getroffen werden

Vereine.
Franlchirter Architeliten- und In(eoleur-Verein. In der

Versammlung am 13 .\j)ril 190S sprach Hr. Arch. Jul. Lön-
holdt Uber die bauliche Entwicklung Frankfurts
im .XIX Jahrhundert

Die Entwicklung des Verkehres und der Aufschwung
der Industrie seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts ha-
ben auf das Wachstum der Städte einen ungeahnten Ein-
fluß ausgeübt Aus Mangel an Erfahrung versuchte man
zuerst, vom bisherigen Wege nicht abzuweichen, aber bald
erregten unhaltbare Verhältnisse die .Aufmerksamkeit der
Fachleute und veranlaßlen sie, schon im Voraus auf die
genannten Verändeningen Rücksicht zu nehmen. .\us
ieser Auffassung bildete sich die auch in unserem Verein

stets gepflegte Wissenschaft des Städtebaues.
Fr.ankfiin halte sich im Laufe der [ahrhundcrte alt-

mählich vergrößert und es hissen sich bestimmte Zcit-.M)-
Schnitte nur durch das zweimal erfolgte Hinausschieben

34. )uli 1908.

der Festimgswerke erkennen. Eine gewiße Grundlage
ergab sich durch die bestehenden Straßen, sowie durch
die Richtung der nach den umliegenden Städten und
Dörfern führenden Hauptwege, im übrigen vollzog sich

die Bebauung willkürlich, hranklurt war noch zu Ende
des XVUI. Jahrh eine Festung nach bastionärem System,

deren Fall am Anfang des XIX. Jahrh lür die weitere Ent-

wicklung und den .\nbau maßj^cbend wurde An zwei

Karten aus dem .Will. Jahrh zeigt Redner das damalige
Bild der Stadt und ihrer näheren ÜnigclKing Ein solches

gibt uns auch Goethe s .W;üirlieit und Dichtung" und wir

ersehen daraus das d.imalige Vorhandensein noch vieler

unbebauter l'lächen innerhalb der St.idtmauem, benuUt als

Garten und Blcich-Gärtcn Wicderl'lan von 179z zeigt,waren
Vörden Festunnswällen besonders am unteren Mainuferund
im Norden eine große .\n2ahl von in den Garten liegenden
(lärtenhäusern entstanden, ganz willkürlich in Ermangelung
jeglicher Voi^chritcen crricnicL Erst die primatische Bau-
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Ordnung von 1809 bestimmt genaue Einhaltung derStraßen-
linien Mim Bauen; sie macnt dem Stadtbauamt zur Pflicht,

der Hlnwirkttog auf geadiroackTolle Baugestaltung unter
AnTialtung der Bauenden zur Vermeidung alier Sooder-
barkcitcn und alles Unschönen. 1806— 18 11 wurden ohne
6de Rücksicht auf die Erhaltung \nclcr hervorragender
audenkmKler die Festungswerke geschleift, von Guiollct

die jetzigen Promenaden angelegt und d:\mit die Grund-
l;if;cn für die weitere Stadt-Entwicklung gesciKiiien Aber
noch zeigte sich kein BcdÜrfniß, sich autserhalb der Wiillc

anrubautn, da zunächst die neugeschaffenen Wallstraßcn
und d.is siif;t-iiantite ^Fischerield" reichlich Gclcgcnhei!
zum Anbau boten um'! auch die erst mit dern K;ntriC.

Frankfurts in den Zollverein in den 30er Jahren uuige-

hobene Torsperrc den Anbau in der Gemarkung hinderte.

Eine gute Darstellung der damaligen Verhältnisse gibt

uns der Boichtdes Stadtbaaamtes an den Magistrat vom
ij.Defbr. 1869, weUaludtfMAeit der Verhältnisse flberzeu-

gend achUdend imdRlr&Anlageundden Bau der Straßen
neue Giundlagen fofdend. Er konstruiert die ersten

gMimetiülGlien Vemessungrn im Jahre 1838 Daraufhin
Wurden im Senatsauftrag vom Inspektor Eyssen. dem Er-

bauer der ersten Frankfurter Kisenbahn-Brücke, Pline für

künftig anzulegcndeund zu erweiternde Straßen aufgestellt

Verschiedene, in den Jahren 1836 und 1849 erlassene

Gesetze auidem betr. Gebiet erwiesen sich alsun^uliinglich;

besonders fehlte jede Handhabe zur Anh.ihunp der Bauen-
den zur I'reif,'abe und l eberlassunL' des Strabengelandes,
sodnß die (icmcmde Ott zu großen Opfern gezwungen war,

einUcbelstand, den erst das Statut von tS-ound das Gesetz
von 1875 beseitigten Redner schilderte die Aufstellung
der damaligen Ah^ii'- nients-PlÜne und zeigt vor allem an
dem Helkeskump Sehen treRlichen Stadtplan von 186^
die Bebauung in den verschiedenen Zeitabschnitten. Bei
der schnellen Entwicklung der Stadt nach 1866 waren aber
alle diese Maßnahmen ungenügend, denn inmitten herr-

icluAliclier WohohJUiser legte man große Fabriken an
und vefonitiitott gauue StnBeatOi^ durch Aneinander'
Btdiaaff hoher IGählnser.

ErstAnfangsder90erJahre schaffte der Ob.-BOrgermstr.
Adickes Wandd, indem er die Aufgaben des modernen
Stldtebwaei mitjnofier Einsicht und Enert^ne durchführte

und groStUglge Bebammgs-Pläne durch Abänderung der
BanordouagWtCiclMe unter Feststellung besonderer Vier-

th Mr die venchiedcncn Arten der Bebauung Ohne
diese Erningenschafter. hatten einige Jahre gcntiirt um
die Kini'ihrung eines solchen ntueij .^vstcmes sehr ?u er-

schweren, ja unmöglich zu mai iien Redner erörterte die

verschiedenen Arten der Inncn-l- mtcilung gemäß den Bau-
ordntingen und zeigte an Beisincicn, »ic aui h die fieutc

maßgebenden Grunds;iize nocn \ieltachcr Verbesserung
und steter Auimerksainkeic bedUrten. Hierbei ist auch die

Mitwirkung von Architekten, welche allein die praktische

Seite beurteilen können, bei Feststellung von Bebauunjes-
FlMnen unarUBlich und Fragen von so allgemcnier Be-
dcntirag KÄlten nicht ein Spezialgebiet der ausfahrenden
Behörde sein. Die Materie ist ungeheuer vielseitig und
Schwierig und sie erfordert genaues Studium aller in Be-
tracht kommenden Verhiiltnisse — Zum Si hluß spricht

Hr. Lönholdt den Wunsch aus. daß seine Ausführungen
diuu beitragen möchten, das Inleiesse für diese Fragen
zu wecken und zu fordern und il.iJ sie den Verein zur

weiteren Mitarbeit veranlassen mixhten — Ktne lebhafte

Auss[irache, auf die hier einzugehen der Raum mangelt, be-

wies, wie anregeitd Hr. IvOnholdt durch seinen mit lebhaftem
Beitail begleiteten Vortrag gewirkt bette. — Gtlr.

Litentur.

Ueber BQhnrnelnrichtan(en verbreitet sich unter Bei-

gabe von Abbildungen einiger ausgeführten Bcisiiiele in

allgemeiner l'orni Heft 14 der Mitteilungender Masc hi n e n-

fabrik Augsburg-N;irnberg, die seit einigen Jahren
auch den Bau von Bühnencinrichtungcn auigenüiniuen hat.

r a sind von ihr F.inrichtungcn geliefert fUr die Stadt-

theater in Nürnberg, K.iel, Düsseldorf. Düren. Nach einigen
allgemeinen Ausfluirungen Uber die hohen Anforderangen,
welche das moderne Theater «n die technischen Einrich-

tungen stellt, werden einige GruodsUte Mir die allgemeine
Btthncnanordnung, dieRQcluiichtenwif Feuersicherheit, die

Wahl der Betriebskrait und die Kosten der verschiedenen
Bnrichtungen gegeben, die bei Handbetrieb auf etwa
9—10. hei elektrischem Betrieb auf 10— 1 1 undbeiDnick-
w;isscrbctrieb auf 11— u"/,, der gesamten Bausumme des
Hauses ohne Grunderwerliskosien — eine gut arlieitende

.\nlage vorausgesczi .lUf^egeben werden Ktwaige
KraltiiKischinen zur eigenen Erzeugung des elektrischen
Stromes sind dabei nicht mitgerechnet 1 I'ür alle Bctnel>s-

arten lassen sich für die inirage stehenden Einrichtungen
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unterscheiden: die feste und bewegliche Obermaschtnerie,
die feste imd bewegliche Untermaschinerie, die Feu«^
Schutzeinrichtungen, die szenische Damplanlage und di«
elektrische Beleuchtung. Im einzelnen wird dann aiddte
zweckmäßige Anordnung dieser Teile für Hand-, elek-
trischen und Druckwasscr-Betricb unter Beibringung von
Abbildungen eingegangen Zum Schluß wird kurz die
Drehbuhne besprochen Diese verursacht ftir mittlere

Theater mit abwechslungsreichem Schauspielprogratnm
und Ufr Oficm etwa 15—2o"/o Mehrkosten gegenüber einer

festen Bühne, nicht mitgerechnet die Mehrkosten des
eriorderlich werdenden geräumigeren Bühnenhauses Denn
die Preliliiljmc iiiuü, um nicht bezüglich der Aufstellung
der Pcküralionen Schwierigkeiten zu bieten, schon 30
Durchmeseer haben. FUr croBere Theater und Opem
ist die Drehbühne daher bisher nur vereinzelt zur Be-
nutsunggekommen. Die kleine Schrift faßt in knapper und
ttbenicnnlclier Form die wesentlichsten Gesichtspunkte zu-

sammen, die Masiclitlklt der maschinellen Eurichtung
beim Bm der Theater sn berileksidiiigett «Ind. —

Bonn, Beckmann-Ftthrer von Dr Max Ruhland. Ver-
lag von Walter Seifert, Stuttgart I'r i M. —

Das Architekturbild der Stadt Bonn bietet leider nur
wenige Beispiele von Baudenkmälern, welche Zcugjen der
reichen geschichtlichen Vergangenheit der Stadt sind, da
wiederholte Belagerungen die meisten alteren Bauten ver-

nichteten und der kleinliche unhistnrischcSinn des m |ahr-

hunderts dieses Werk an R iciicn und StadibefestiumiLren

erfolgreich fortsetzte So sclieint das jetzt sichtb.ire älteste

Bonn erst eine Stadt der Rokokozeit zu sein, und wie c:n

Fremdling wirkt das roni.mische .Münster in seiner moder-
nen Umgchting l'm so wichtif^er ist es, daß in einem
Führer auf die bedeutende und interessante örtUche und
geschichtliche Entwidmung der Stadt hingewiesen und
icse dem allgemeinen Verstindnia nsher ^bracht wird.

Die neiueitliche Erweiterung der Stadt steht, so schöne
Erfolge sie auch bereits erreicht hat, in der Hauptsache
noch im Zeichen des Unvollendeten und Werdenden, eine

froße Zahl der Privatbauten läßt auch ein gesundes
Qnstlerisches Stilgefühl leider noch allzusehr vermissen.

Dennoch enthält die Stadt Bonn sowohl in den Werken
der Vergangenheit wie in dem von der Neuzeit Geschaffe-

nen eine große Reihe von überaus reizvollen .'\nlagcn und
trägt, begünstigt durch ihre natürliche Lage, die Keime
zu einer sehr glücklichen weiteren Entwicklung in sich In

kurzer und trelieudcr Darstellung gibt der Führer auch
bieiflber im Eintelnen wertvolle AufscfalQaae. — R. S.

Vt^ettbnwerbe,

ein neue* Amttliaua fOr dai Amt LOdsnichcld ta LOdenicbaM
In Weilfalcn erläßt der dortige Amtmann zum t. Okt. d. J.

für im Deutschen Reiche ansässige Architekten Es ge-

langen 3 Preise von 1000, 500 und 250 M zur Verteilung.

In dem fünfgliedngen Preisgericht befinden sich die Hm.
Brt .Nleyer in Hagen. Brt Kullrich in Dortmund und
Stadtbrtl Schonlelder in Elberfeld. Unterlagen gesen
2 M , die zurückerstattet werden, dufch das Bauamt des
Amtes Lüdenscheid. -

Einen Wettbewerb zur Erlangung von Skizzen ftlr den

Neubau einer 16l(UMt(en Bargericbule mit Tum- und Fe«l-

halle auf dem Aratberge zu Araeladt In Thüringen wird vom
Magistrat zu .\rnstadt zum 15. Okt d J. für die .\rchitek-

ten des Deutsihen Reiches erlassen Zur Auszeichnung
der 3 besten Kniwurie stehen 3 Preise von izoo, 900 und
60D M. zur Verfügung. Ein Ankauf nicht preisgekrönter

Entwürfe für je 500 M. ist vorbehalten. Dem Preisgericht

geköreo uMer anderen an die Hm. Beigeordneter iL &e-
borst in CBln n. Rh., Ob.-Brt Erlandsen in Sondm-
hausen, Bauinsp. Wentrup und Stadtbmstr. Roggen-
kamp in Arnstadt Unterlagen gegen 1,50 M., die zunCk^
erstattet werden, durch den Magistrat in Arnstadt —

Wsftbewcrb Kreisbaua-Neubatt Henaladt tn Wsatpreeflsn.

Ein I Preis wurde nicht verteilt Einen II. Preis von je

1500 M. erhielten die Entwürfe „Utinam" des Hm Herold
in Berlin-Halensee und .Backstein' des Hrn Ph Wcitzke
in Lübeck. Der III Preis won 50 M wurde dem Ent-

wurf .Dem Kreise Neustadt" der lim 1 1 eck und Michael
in Sch<inelierg bei Berlin, der IV. l'rcis vun 500 M dem Ent-

wurf „1' iir den Kreis" des Hrn Zabel in Berlin zugesiirochen.

Zum .Ankauf wurden empfohlen die Entwürfe i'.cr Hm.
t-lremplerin Halica S uml Hcrger in Leipzig-Gohlis. —

Ulidt: Auutcllung MUocIien IK«. - Scluler NeuertSAadlBM
In Amerlln. — Vwela«. — HiefilMf. — Weubcwcfbc —
Hierzu eine Bildbeilage: Ausstellung Mttnchen 190».

Verl!« der DwtidMa Baudtnas. O. m. b. H, Berlia. rot dl* RadakUM
TtrtntwortUeta Albert Holnano. Barila,

BacMnNkani OoiM* Scbcock NiMldf.,?. M. Waktr, Min.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLH. JAHRGANG. N2: 60. BERLIN, DEN 25. JULI 1908.

'T V' n

Die WledertaentcUanedcr Marienkirche in KODi{i>
b«r( In Fnnken. Doppcl-BaJdachin un Turm.

DieGroßwasserkräftedesGroßherzogtumsBaden.
(SchloS lut No. H.)

ir haben den allgemeinen Gedanken-
gang der DenKschrift und die Zu-
sammenfassung der Ergebnisse be-
reits mitgeteilt. Es erübrigt noch ein
Eingehen auf die besonderen Unter-
suchungen, die für die einzelnen in

Betracht kommenden Gewässer an-
gestellt worden sind.

Am Rhein ist durch die frUhereo
Untersuchungen (Heft 12 der Bei-
träge zur Hydrographie des GroBh.

Baden) für die 170,44 km lange Stromstreckc zwischen Neu-
hausen und Breisach festgestellt worden , daß das vorhandene
Gefälle von 1^)5,4 >» durcn 19 Kraftwerke ausgenutzt werden
kann, von denen 14 auf den badisch -schweizerischen, 5 auf den
badisch elsässischen Rhein entfallen. Die Kraftlei.stung dieser
Werke an den Turbincnwellcn ist bei niedrigstem Wasserstand
zu 304710, bei Vollbetrieb 7,u44i 000, im Durchschnitt der Jahre
zu 426320 PS. ermittelt Auf Baden entfallen von dem Kraft-

durchschnitt 200 286 PS., auf das Elsaß 67 7(10 PS., der Rest auf
die Schweiz.

Das einzige an dieser Rheinstrecke bisher ausgeführte
Kraftwerk ist das vonRhcinfeldcn,das seit 1898 in Betrieb steht

(16920 PS.). Die beiden genehmigten und demnächst auszufüh-
renden Kraftwerke von Laufenburg und Wyhlen- Äugst sollen

77330 PS. leisten, weitere Anträge auf Gewinnung von zusam-
men 88930 1^. liegen vor. Es blieben also noch 243 J 40 PS. zur
Ausnutzung für staatliche und private Zwecke von der ge-

nannten Rneinstrecke zurzeit völlig frei. Davon entfallen auf

Baden im Durchschnitt 191 826 PS.
Den älteren Untersuchungen fügt die Denkschrift nun die-

jenige der 60 1«!» langen badisch elsässischen Rheinstrecke von
Breisach bis Kehl- Straßburg hinzu. Die weiter unterhalb gele-

genen Strecken können mit Rücksicht auf die Erfordernisse der
Groß- Schiffahrt und das schon stark abnehmende Gefälle für

eine rationelle Ausnutzung der Wasserkräfte nicht mehr in Be-

tracht kommen. Das ausnutzbare Gefälle der Strecke beträgt SO'",

der sekundliche Abfluß im Jahresmittel etwa looocbm, bei klein-

stem Wasser 3iocbni/Sek. Die nutzbare W'asserkraft wird dem-
nach zu i2000üPS. für die kleinste, 144000 PS. für die größte
und 140000 PS. für die mittlere Kraftleistung festgestellt. Da-
von entfällt die Hälfte auf Baden.

Für den Ausbau der Wasserkräfte sind zwei den Rhein be-

gleitende Kanäle — und zwar von Ureisach bis zur Mündung
des LeDpoldkanales aufdem elsässischen. unterhalb auf dem ba-

dischen Ufer (Abbildg. 1) — angenommen, dazu Wehrbauten im
Strom unterhalb Breisach und oberhalb des Lcojioldkanales. Es
entstehen dadurch zwei annähernd gleiche Gefällstufen. An
jedem Kanal sind iwei große Kraftwerke möglich mit 30 bis

36 000 PS. Leistung. Die gesamten für Baden am Rhein noch
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verfugbaren Nutzwasserkräfte ergeben sich hiernach

SI|lt9590i->— 27043(1, im Durchschnitt zu 26iS2()P5.

Am Neckar, der hei i(ii\?;l'ni L.inge von der

baih'-cli-vvürttcniberf^isv.-hcnf.irciizc bciOficnau bis zur

Mündun},' in den Kht-in bei Mannheim nur rd. V) (-c-

samtgcfallc, nlsoini Durchschnitt nur ein rehiiiv es Ge-

fälle von rd. 1 : 2000 besitzt, ist eine selbständige Au'^-

nutzung der Wasserkräfte ausgeschlossen, dagegen
wohl möglich im Zusammenhang mit der geplanten

Kanah'sierung des FluBlaufes. Nach dem einstweiligen

Plan für diese Arbeiten sind auf der badisch -hessi-

schen Strecke 1 1 Stauwerke vorgesehen mit etwa 3,3«»

AufsUubeiNiedrigWMser. Es sind4 Hauptkraftwerke

«ngeflOflinieOiVoaoeiienjedesmitWerkkanSlen die Ge-

faUe von sweiStaldiausnutBen soll. Danebensiiidnoch

derKraftleistungcn herbeigeführt werdenkönnen. Die
Danipizcntralen hätten ihre höchste Leistung bei den
niedrigsten und höchsten Wasserständen zuentwickeln,

während sie liei den mittleren, d. h, etwa «ftfareud der
Hälite des Jahres, ganz rulien würden.

Die Leistung der Nutzwasserkräftc wiril dcmnnch
zu ir)j^4 I'S. bei niedrigster, 33 f)34 bei höchster und
2i'>6S() l'.S. l)ci mittlerer Leistung ermittelt (ohne die

I )rinipfhilfskraft]. Davon entfallen auf Baden 9330 bis

3< I .) [ü, i. M. 24 1 10 PSn der Rest entfällt auf Hesaen
bezw. Württemberg.

Der weitaus gröBte Teil der Denkschrift ist det)

Untersuchungen über die Wasserkräfte des Schwarz-
waldes gewidmet Es werden zunächst die für den
Wasserbaushalt wichtigen klimatischen und geologl*

AbUldg. I. Lnf de» UeiMa rtm RhtfaiaD Mi Kckl.

Erklärung Abbilde, a.

FluBjiebiet der
'

Murg.
1

üU-iiU'Abbildjiii.

Mnd ;ni(,JiclUl(te
\

\ t r l. ^ 1 1
1 f 1 1 , u n-

'

miUeltiar dci '

norom(S<>

7 Ei^nzungswerke vorgesehen, die aardasGMUle je
einer .Staustufe ausnutzen. Diese kleinen Werke sind
infolge derSchwankungen desWasserstandes sohoheo
Schwankungen auch in ihrer Kraftletstungunterworfen,

daB sie, für sich betrieben, unwirtschafthch wären und
nurBedeutung haben als Ergänzung derHauptwerke, an
die sie ihre Leistung durcli elektrische Kr.iflüberlra-

gung abgeben sollen, L'm .ibcr die Kraftlcistuiig der
großen \\'crke in höherem M.ilie utiabhHiigij; zu nuchen
Von der Höhe der W ' isscrstände und sie deiiieiitspre-

cliend wirtschiiltlich besser ausnutzen zu können, ist

eine Zuhillenalimr von D.inipfzcntralen vorgesehen,
wenn niclu neuertliii^s aiij^esteHtc l 'ntcrsuchun^'cn zu

dem l^rgcbnisfuhrcn.d.iüdie Haltuiigende-. k in.ilisier-

ten Flusses als Staubecken brauchbar gemacht wer-
den und dadurch die erforderlichen Ausgletebnngen

eben VeriiBltnisse geschildert, sowte die bisherige
Ausnutzung desWassers saKraftzwecken,iurWiesen*
Bewisserung,zum Abschwemmen des Abwassers. Bei
den geringen Wassermengen und starken Gefällen kön-
nen für die Ausnutzung der Wasserkräfte nur Hoch-
druckwerke in Betracht kommen, die aber mit Riu k-

sicht auf die schroffen Schwankungen der Wasser-
stande mit Staubecken verbunden werden müssen, um
den \\ asschiberscIuiU für <iie /.eu<-n des \\ .isscrman-

gels aufzuspeichern. Zur Anlage solcl.er Staubecken
eignen sich aber nur die Gegenden mit undurchlässi-
gem Hoden, also die, welcoe im Bereicbe des Ur*
;;ebirges liegen.

I"in;;c!iend wird dann die Frage der Ermittelung
der GroUWasserkräfte und die des wirtschaftlich vor-

teUbafteslen Stauinhaltes der Beclwn bebaadeit Bei

Digitized by Google



derErmittelung der Kraftmengen ist ausgegangen von
den durchschnittlichen Abfluünicngcn während einer

längeren, wasserreiche und wasserarme ^ahre in sich

schließenden Jahresreihe, sodaS die W assermengen
bei mittleren Wasserständen und auch bei Hochwasser
mit berücluichligt werden. Brauchbare Ergebnisse
laaseniichbeidDersokhenBerechnungsweiseabernur
erxielen, wenn 2leichieitj& die AusgleichsmögUchkeit
derveifiiideriiraraWasiMieferung mitbetrachtetwird.

E» rnüMeii aho von vombefein die örtlichen VetbäU-
nbie tMrlcer mit beradnicbtigt werden. Du iit ge-

schehen, jedoch ohne eine so weitgehendeVeitieftioe;
daB man die Ermittelungen schon ah Pk<o}ekte aul-

fassen könnte. Für dieAbnußmengcn fehlen t.T. noch
die erforderlichen Pegelbeobachtungen und Messun-
gen. Die durchschnittlichen Abllußmcngcn .sind er-

mittelt au-s den durchschnililichen jiklirlichen Nieder-

schlagshöhen der betreffenden Einzugsgebiete, ver-

ringert um den Wasserverlust durch Verdunstung und
Vegetation. Durch besondere, sich auf lOjiihrigc ncob-
achtungcn stützende Untersucliungen an Nebenflüssen

der Wiese iit die durchschnittliche j iliriiehc Abfluß-

böhe gleich lier durchschnittlichen Xiedct schlafjshöhc

vermindert um 300 rom festgestellt, euu- Zuhl, die sieh

etwa mit den von Intze angestellten Ermittelungen für

Rheinland -Westfalen deckt, und daher auch auf die

anderen Flußgebiete im Schwarzwald übertragen wer-
den konnte.

Auch die Frage des günstigsten Stauraumes wird
an einem bestimmten Beispiel erörtert. Erergibtsich
als ein Vielfaches des durchschnittlichen Jahresab-
flusses. Ein vollständiger Ausgleich auf eine laufe
Zeitpeiiode hinaus fahrt aber im allgemeinen su un-

«tirtidbablicheii Verhfiltoisten, da die ständig verffig-

baie Wassermeoge^ die daidi die aasgldchende Wti>
kung des Beckens gewonnen wird, mcht im gleichen
Verhältnis wSchst wie der Stauinhalt Uner das
0,6 fache des durchschnittlichen Jahresabflusses wird
man aus diesem Grunde — wenn Oberhaupt die ört-

lichen Verhältnisse so groSe Becken gestatten— wohl
nur ausnahmsweise hinau.'sgclien T)ie I^enkschrift

weist darauf hin, daß bei denStaubcckcn in Rheinland-

Westfalen (die allerdings vurwicj,'end anderen Zwecken
dienen) anfatifjs nur das 0,25 ü, 5 fache des Jaliicszu-

flusses gewählt war, spater bei der IJrftlalsperte d.is 1 ,.}5-

fache und bei anderen waren diese Zahlen noch hoher.

Aul dieUntersiu;hunfc;en der einzelnen Flußgebiete
näher einzugehen, nuissen wir uns versagen. Nur das

der unteren Murg, das durch die 111 letzter Zeit vi n

verschiedenen Seiten aufgestellten Entwürfe und be-

antragten Konzessionen besonderes Interesse verdient,

sei unter Beigabe eines Planes, Abbildg. 2, hier kurz

besprochen. Infrage kommt hier nur das Gebiet ober-

halb Forbach, da unterhalb bereits der Wasserlauf
durch Triebwerke in weitgehender Weise ausgenutzt
wird. Da die bad. Eisenbahnvcrwaltung die Absich t hat,

die Wasserkräfte desMurggebietes selbst auszubauen,
um sie für den elektrischen Bahnbetrieb und die elek-

trische Beieuditung großer Bahnhöfe auszunutsen, so
sind alle Usber vorgdegten KoniesitoDSgcsuche, die

allerdings keioe immsieDdcD Fttne darstellten, abge:
lehnt worden.

Nach den bisherigen Ermittelungen der Eisenbahn-
Verwaltung ist dieAusnutzungetwa folgendermaßen ge-
dacht. Es ist oberhalb Forbach an derEinmündung des
Holderbacbesein großes Kraftwerk vorgesehen.dessen
Kraftleirtong nach völligem Ausbau von der Eisen-
bahnverwaltung für das ungünstigste bisher beobach-
tete Jahr 1893 mit 18000 PS. berechnet ist. Dieses
Werk soll die Wasserkraft von.3 in verschiedenerHöbe
liegenden Gebieten ausnutzen. Das unterste Gebiet
nutit ein Gefälle von isid^.a bei Forbacfa selbst «u«.
Es aoD sn dem Zweck unterhalb Sdiflnrnfinnck elp
Wehrim Flusse eingebant werden. Von dort soU-daii

aufgestaute Wasser der Stufe bei Forbaeh durch dneu
Hangstollen zugeführt werden. DasGesamtgebiet uiq-

faSt 133 <|kiB. Das mittlere Gebiet hat ein mitzgefälte
von 280 "I. Es sind 2 Staubecken von 14,2 bezw. 47,2
Mill. i -111 an der Schönmünzach beiZwickgabcl und bei

Raiersbronn vorgesehen. Durch einen Druckstollen soll

das Wasser beider Hecken dem Kraftwerk zugeführt
werden. Gesamtes Einzugsgebiet 1 liqltm. Oas obcrsi«

Gebiet .schließlich von 51 'i"' I'lächc faßt den Abfluß
des Schwarzenbaches und eines Teiles der Kaumünz-
ach zusammen. Es sind 2 Staubecken von^ H),4 bezw.

13,2 Mill. cbm vorgesehen, die durch Druckstollen ver-

bunden und an dieKraftleitung angeschlossen werden
sollen. Das Nutzgefälle beträgt 349,2 «>. Die Denk-
schrift bemerkt hierzu, daß es sich noch keineswegs
umeinen ausgearbeiteten Plan handeleund daßesübei[-
baupt noch sehr zweifelhaft erscheine, ob die eeoloi-

gische liesctialfeiiheit des Murgtales oberhalb Baier»-

bronn überhaupt den Aufstau größerer Wassemiasse»

gesUtle. Sie ermittelt im Übrigen auf anderem W^<1
als das von der Eisenbahnverwaltung geschehen u%,

ebenfalls die zu erzielende ständige (niedrigste) Kra^
SU rd. 18 000 PS., die durchscihnittUche zu »goß,- die
höchste zu 25 450 PS. Davon entfallen auf Baden Iii

DaidMcbaitt 15 800 ?& •—
Wir haben in VcMstehendem den allgemeinen In-

halt der Denkschrift wiedergegeben. Ihr Weit llcgtia
der Übersichtlichen Zusammenstellung der in Baden
überhaupt vorhandenen Wasserkräfte. Sie bildet aber
nur die Grundlage für die Bearbeitung der weiteren
Frage, ob der Ausbau dieser Wasserkräfte technisch
und wirtschaftlich möglich ist. Hut/l: sind weitere um-
fassende Untersuchungen and die .Auistfllung vonP'nt-

würfen erforderlich. Die 1 Jenkschnit teilt mit, daß in

diesem Sinne vorgeganf^en werden soll. Wir erfahren
ferner, daß cint(ereicht<- Kon/cssioiisgesuchc um die

-Ausnutzung von Wasseikräftcn /lirüek^estellt sind,

und daß ein weiterer Ausbau des \\ asserrcchtes beab-
sichtigt ist, um dem Staate den erforderlichen Einfluß

auf die Ausnutzung der Wasserkräfte nach einem ein-

heitlichen Plane zu sichern. Gegenüber der noch sehr

vorsichtig abwartenden und zu optimistische Hoff-

nungen dämpfenden Haltung, welche die Wasser-
bau- Verwahung gelegentlich der Veröffentlichung
ihrer ersten Arbeit über die Wasserkräfte am obe-
ren Rhein . einnahm, bedeutet die jetzige Stellung-

nahme also bereits einen wdteren Scbntt auf dem
Weg? der. Ausnutsung der Wasserkiftfle von alige?

me^MBGesichtspunkten und aum allgemeinenNutxeo
des Landes.

—

Die Wiederherstellung der Marie
Aichilekl: Piuf. L. OcIcohciDi m C

In der Geburtssudt des großen RcKiomont.inus und
des berühmten kais Generalfeldooarschalls Friedr

Heinz V.Seckendorf, in Königsberein Franken, kam
1904 nach fast serhsjährij;er Bauüeit die Wicdcrhcrstcllunj^

der großen gotischen Stadlkirche ad Sanctam Mariam zum
Abschluß, eines B.iuwcrkes, d.-is l'rofessor Lchicld'' einen

,l'rachtf)au ersten R.in^;es" nennt. Uie vor Bccinn der
eigentlichen Bauarbeiten, deren Oberleitung in den Hän-
den des Unterzeichneten lag, vorgenommene einKchende
Untersuchung des baulichen Zustandcs ermiuelie eine

JUsiha von höchst bedanUiehsn Schäden, die sun Teil

auf Verwendung schlechten Stafamateiialei, sunt Tefl auf

*) BiDn^mar ia dit
Jen« 1900, S. 1«.

25. Juli 1908.

nkirche in Königsberg in FFankeU.
obut^. llicKu die Abbildung Seile MS.)

geradezu leichtsinnig aasgelUhrte .\usbe$$erungsarheiten,
aber auch nicht zum geringsten Teil auf iiihrhnndertelanirc,

grenzenlose Verwahrlosung /iirürkzulil iren «.iren Wie
sollte auch eine Stadt, welche zu den kleinsten ini Reiche
zählt, die Mittel stUndig haben aiilwenden können, welche
ausreichen, ein H;uiwerk, d.is nie s.ichgemiiß unterhalten

»ar, vor dein Verla'l zu scliül/en r>er „ungemein reiche

und edle-, im Ucbcrgang von der ,Hochgotik tur Spät-

gotik' von 1397—1446 ausgeführte Bau ^Abbilda, S.4nS]L der
.ebenso hervorragend im Entwurf wie in der Darcnbil«
düng"*; ist, w.ir in seinem Zustande noch im Jahre 1898 ein

rechtes Denkmal bKuerlichen Unverstandes, kleinst^ti-

scher Gleichgültigkeit im schönen Verein mit technisch

9 LchlcM. BHiLKBaitdciikaMlcTIiirlagtM, llcftXXViU,S. iflS.
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durchaus uniulanRlichcm Einwirken des Meislers auWein
Lande Die Krkenntnis, diiß das anpcrichietc Unheil jjrol»
war war schließlich da, aber die schone Kirche wäre bald
rur Kumc Rcworden*;, wenn nichidie KeKieninc Mittel undWege L'cfunden hätte, In verhältnismäßig kumer Zeit aufdem \\ CKC von Sammlungen und von I-otterien die für die
Uiederherstellung nöügen koslenanschlagmäßigen Mittel

o

im Betrage von rd 360000 M aufzubringen, wovon jähr-
lich nur 500 M. aus der Siadtkassc flössen

W IC unsachgemäß nach dem großen Brand des Gottes-
haiises im Jahre 1640. durch dessen (Hut die gotischen
Pleiler des Scfiiffes barsten und die ganrc Wölbung ein-
stUr/ie - aurh das kupicrgedeckte Turmdiich brannte - die

'J 1899 wurden ii Me8bildiuln»hmfD durch Geh. Bit. Trof DrMeydcobtacr ugcfcru^i.

40i

Ausbesserungsarbeiten vorgenommen wurden, möge der
L mstand beweisen, daß ül>cr Sockel f.ist ringsum aufh-ilbc
Mauerbreite eine durchgehende l.agerfuge 2 cm weit klaffte
DieStrebciifeilerstüUicndie gewissermaßen nur auf halbem
ruß stehende Mauer nicht mehr, sondern hingen eher an
ihr. Diesecingesetitcn Sockelschichten waren auch in einem
schlechten Mörtel gemauert Man hatte einen stark Ichmhal-

tigen Onibensand,
sogen. Kllersand,
statt Flußs<uid dem
Kai k beipesctit, so-
daß von einem .Ab-
binden des Mörtels
kaum die Rede sein
konnte, pjnigc der
bedenklichsten

Schilden waren na-
mentlich die Bau-
fälligkeit des alten
Chorcewölbes, das
den Brand Uberdau-
ert hatte, sowie der
schlechte Zustand
der Chonnaucm

oberhalb der Fen-
sterbogenkümpfcr.
Nach dem gedruck-
ten Wiederherstel-
lungs-Leitplun vom
2 Janu.ari898 sollte
die jinschöneTurm-
bedachiing des 17.

Jahrhiinderis'',eine
welsche Haube, be-
seitigt und durch
ein gotisches Dach
ersetzt werden, wo-
durch man nichtnur
.dIeGesamterschei-
nung der Kirche,
sondern auch das
ganze Sudtbild we-
sentlich zu verschö-
nern •'beabsichtigte.

Die.unsrhonen,sehr
breitcnSchittspleiler,

deren l'ostainent-
gesimsc in unge-
wöhnlicher»?) Höhe
angebracht" waren,
sollten durch .we-
sentlich schl.inkere

(-J gotische l'iciler,

die alle, unschöne
KanzersoUtc durch
eine gotische er-
setzt, Uberhaupt das
Innere in rein goti-
sche Formen um-
eewandclt werden.
Nachdem dies ein-
mal festgelegt war,
konnte sich bei
der Ausfuhrung die
I )urchsetzung der
(Grundsätze dcrneu-
cren Denkmalpfle-
ge für den mit der
Aiifcahe betrauten
.Architekten zu kei-
ner leichten Sache
gestalten Besonde-
re Schwierigkeiten
lagen auch in dem
durch dieUrastHndc
veranlaßten.\usset-
zen icglicher Bau-
läiiKkcit, auch der
planenden, während
der ersten Winter;
dann in dem vier-

maligen Wechsel des Maurermeisters, der mit begründet
war durch den Wunsch der neunKliederigen Ürtskom-
niibsion. einen ortseingesessenen .Maurermeister zu ha-
ben; und ferner war von noch einschneidendercrTragweite
daß vier verschiedene Bauführer in den sechs Jahrenam Kirchenbau tätig waren, nu ht etwa, weil sie sich nicht
bewahrt hatten, sondern weil dj»s anfängliche Ruhen der
üautaugkcit im Winter es so bedingte. WirtschaJüich war

N0.60.
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dies alles nicht von Vorteil, ebenso wenif; als die Anlage Unter diesen Verhältnissen war bis zutn fahre iqoj
eines unausgiebigen eigenen Steinbruches durch die Orts- der Bau soweit gediehen, daQ man vorder entscheidenden
kommission, womit man hauptsjichlich die Hebung der Frage stand, ob der damalige Zustand des SchiK»innercn

wirtschaftlichen Ijige des kaum looo Kinwohner zäiilcnden mitseincr barocken Hol/an hitekturi,Abbildg.S.4o8,,jBcmäß

Ortes fördern wollte. Dies war auch letzter Zweck der den Forderungen des l,cit))lancs einer gotischen Bogcn-
großcn Kirchen -Wiederherstellung. Stellung mit kreuzgewölben Platz machen sollte, wie sie

85. Juli 190«. 409
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vor dem Brand von 1640 bestanden hatte. Mit Recht hat

man sie als einen kulisscnaniß schmückenden Notbehelf
bezeichnet. Vollst&ndiK aus Holz iiusgcliihrt — der Kern
der Pieller bestand aus 11 hohen, 45;'45^'= starken Ku hcn-
kanthölzern — bildete sie eine sinnende Fcuersgelahr und
bedrohte auch durch ihren schon in bedenklicJier Weise in

die Erscheinung' tretctulen Vcriali die mit |;roßen Rosten
hergestellten neuen Arbeiten. Man entschloß sich darum,
die gotischen Arkwdea wieder Mubufttbreo,daso «wichtige
Grnodedaffir sprachen. Es kam dittu,daB man andit einen
Plan zur Ausführung brachte, der mit unbcstimmtea Maßen
und Formen rechnete Sämtliche Sockel der Scllilfpfciler

und Wanddienstc, die Halbnicilcr der Arkaden an derChor-
undderWestwand und alle WandunschlUsse waren erhalten

Wenn auch alle Wanddienste und Wandrimicn im Nord-
undSUdschiH, sei es um 1640 udet bei der .V ttschonerung'
1854, glatt abgesuitit Würden waren, so halten sie sich doch
unter dem l'utz klar abgezeichnet samt allen Sockeln und
Kopiprofilen DalUr hatte die Feuersglui gesorgt, welche
den grünen Schilisandstein auf etwa 1,5 ca uef rot gebrannt
hatte. Die Stellen der abgeschlagenen voitretenden Teile

eiacfaieiieB dadiiicb wie rot cingeMta grttne Blinder. Auch
viele Teile von allen GuttbOgen und Kippen fanden sich

teils unterm Pflaster, teils in den Fachen des Fachwerk-
Jiiiuschcns, das auf der SOdseite der Kirche angebaut ge-

wesen und iSj^abgebrochen worden war. .\uf Grund dieser

Anhalte an Oft und Stelle ausgelUhrter Aufmodcilicning
der K.lniplerstunimel usw. und einer alten, RlcichzeitlKen

H.iu! e^L hreibiiiij; w.ir man m der I a(,'e, eiiic H-in/ gcii.iue

Wiedcrliersteliüiig des .iltenSchillsinneren zu verwirklichen
DiekUnstterisch bedeuiendenSttlckedesInneren.die schunc.
reiche, barockeiCanzel (Abbildg.S409;,die in unbegreiilicher

roB» phNup*^) Mseichnetwon»n ist, derWeise als «derb^ groB»
|

Brächtige Orgelprospekt und der Kjiistclstuhl fanden beim
Neubau in wicaerhergesiclltcr Farbenpracht ihren alten
Platz. Die nach alten Berichten mit steinernem, durch-
brochenem Maßwerk und Laubwerk gezierte Em])orc an
dcrVV'es".',v;ir.d erliielt st.iu dieses St hmik kcs einen anderen.
Ks wurden die Hnlstungcn der sp.itereii Holzemiiorcn mit
ihren flotten Ranken und .Apostcltiguren benutzt, soweit
sie von der im Jahre 1S54 in tromnier Kinlalt libergedeckien
Kunst ohne größeren Sehaden befreit werden konnten,
nnd so auch eine organische Verbindung der barocken
Teile mit den gotiscnen versucht Die Auswechselung
der HolzpfeUer. votlsog nch siemKch einfach, indem die
oben gdiobdteo Ekhenstämme sich leicht auf einer Unter-
lage in Ri^tungdcs Unterzuges soweit verschieben ließen.
daiS Raum zur AulSflhrung der Stein|)ieiler war. Natürlich
mußte auch abgesteift werden. I)aß mit den hölzernen ko-
rinthischen heilem auch die Uretterionne des Mittelschiffes

sowie die einlachen Waffeldecken der Seitenschiffe l.illcn

mußten, war klar; denn einerseits war alles bedenklich
angemodert, und anderseits wäre, n.iiiientlich im Mute!-
schiff, eine wirklich bclnedtgcnde Vereinigung der Tonne
mit der gotischen Pleilerstellung twar nicht gerade un-
möglich, aber doch nur mit mindestens demselben Geldauf-
wand ausftthrbargewesen,und[emerwardiaGesamtwirkung
des Raumes mit Kreuzgewölben die tu bevorzugende. Die
Wölbung des Schiffes wurde in Monier ausgeiUhrt, wälirend
der Chor massive Wölbung bekam Für aie Wirkung des
Chores war es von außerordentlichem Vorteil, daß esglUckte,
zweihcr\ irr.igendeSchmuckstUcke der gotischenZeitwieder
erstehen zu bissen, das Sakranientshaus ,\bb S 411 unddic
ehemalige ).;otische 1 'rgc'.L nii iure, <iie erkerartig vom J 1 11 rm-
gcscholv in den ( hör vorsjjnngi 1 »ic unter dem l'iitz zum
Vorschein gekommenen W ancianschlußriindcr und je eine
Menge von an Ort und Stelle in den betr. Nischen und
der TUr als Ausmauerung gefundene BrochstUcke ernög*
lichten CMic^ genaue Erneuerung.

<) LiFMcId. Biu und KwMdcokm>U, XXVttl,8.IZS. .«06'
«dU DracUeiaet lir ^b". Kin M>labc« Utuil ww •Mlllea
ctgasi^ fliaca Sma gc|cn alla UngoiiMka

'
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Da das Gestühl dem Überkommenen nachgebildet
wurde unter Verwendung und Ergänzung aller reicheren
Jc:le, gestaltete man auch den Allaraufsatz Inden sinte-
ren Formen, doch in freier Behandlung, ebenso die .'Xltar-

gitter. Zum Sehmuck der W.mdiläelien wurden nebenden
schon vorhanden gewesenen Crabsteinen die zahlreichen
1900 aus der l-'rieahofkapellc St. Burkhard bei Verlegung
eines neuen Bodenbelages geretteten Grabsteine verwendet.

Wie im Inneren so f.-ind sich auch am Aettfieren,dafi
Manches einst reicher gewesen, als es Bberkommen war.
So wurden am Chor die verschwimdenen Giebel derStrebe-
pieilcr wieder erneuert, am Turm im a. Geschoß die En-
digungen der Kleeblattbogen mit den kleinen Kragstein-
chen unddarUberdie Maßwerkbrüstung, deren Bruchstücke
sich in den im unteren Teil vermauerten Fenstern des
dritten Stai kvierrics in großer Zahl fanden ''i leider war
es licr Kosten wegen nie l.t möglich, auf die t.'horbalda-
chine die urs[^)ranglii hdort vorh.mdcn gew esenen Fialen mit
je 2 jungen Fialen zu setzen und den reichen Hlattfrics des
Chorh.-iuptgesimses mit der einstigen Maßwcrkbrustung
wieder zu krOnen. Daß eine solche ehemals bestantL
darauf deuteten Teile von großen Steinrinnen. die man ain
dem Chorgesims fand, und Spuren an der Ostlichen Türm»
wand hin. Es scheint auch auf der Nordscite des Schiffes
eine .Maßwerkgalerie ehemals gelaufen zu sein, was durch
das weite Zurücksetzen der Westgiebelschräge und alte

Dachnuten an der Westwand des Turmes bestätigt wird.
Der Verl.vuf des alten - iSqS nicht mehr vorhandenen -

t iiebelgesimses der WcsLseite ließ sich durch inehrlach
Stehen gebliebene kurze Stücke der oberen (icsimstlirhe
genau teststcllen

In Verfolgung der überall beobachteten Crundsätze,
welche durch die Zcniralkommission in Coburg eine stets

wirksameund verständnisvolle Unterstützung fanden,
wurde auch bei den gemalten Fenstern absicbdich
keine Stileinheit angeitiebt DaBeia HecMg Emst
der Fromme f 167^ mitten unter gotischem Onu^
ment steht, war leider unablnderncher Wille dey
betreffenden Stifters.

Es war auch nicht von Vorteil, daß der Vollen-
dungstermin in letzter Stunde um vier Wochen ver-

IrUlit werden iiudy.e, w.is liei einem so abseits der
großen Heersir.iLse liegenden Hau wie diesem, und
dem .Mangel an genügender /..ihl tUciitiu'erOescnäftS-

leute und .\rbeiter am Ort Manches sciiließlich nicht

so vollkommen werden ließ, als es angestrebt war
und unter anderen Umständen hätie weraen können,

p Bedauerlicher nbcr-blcnM; dsB nao, ohne sich deit
gern gegebenen Rat zu holen, aa der Westseite deir

Kirche nach der Vollendung des Baues auf eigene
Faust in unrationellster Art unter der malerisch aus alten
Bauteilen gebildeten Brüstung der Terrivssc sich betätigen
zu müssen glaubte.

Ohne eine Ueberschreitung der ;ur Verltigung gestell-

ten .Mittel ist trotz mancher ein gCr^en stehenden Schwierig-
keiten der Bau zu glücklichem ÜnCc gediehen Für .Mauter-
Aiiiciten, riattwcrk usw. und einfache Steinhauerarbeit sind
aulgewendet worden rd. 130000 M, für feinere Steinmeli-
imd für Bildhauerarbeil* j fd 90000 M, für Gerüstbau nach
Abzug des Erlöses aus Dielen usw. 6000 M.. fürZimmerarbeit,
den eiseioen Chordachsinbl, Dachdecknog, Kupferdeh^
kung des Ttannes rd. sooooM, Orgel rd. tooooM., Maleif
Arbeit rd. 6000 M. usw Die Xatur der Sache brachte tk
mit sich, daß ein großer l'eil der .Arbeiten in Regie aosf
geführt wurden. Die Stundenluhne stellten sich .-lui 32 Pfg.

für den Taglöhner, 45 I'fg. für den .Maurer, 50 Ffg. für den
Steinhauer. Nur im Sommer i<>ci. infolge des Wechsels
des Maurermeisters, >'elU^ii siLh die .M.turerstunden bisatn
5J— 53 I'tg, die Sieinhi.iuerstimdeii aul 55 -sS I'lg.

I)ic Wirkungen <Jes Kiri lienliaues aul d.is .irg zurUek-
gebliebene i.;uidsta<Uchcn in der langen Bauzeit waren die
denkbar glinstigsten Nicht nur hat die Schätzung der Kuns^
eine Förderung cdahren, sodaß die Zeiten endgültig vor-
Uber sind, wo man sich olme viel Aufhebens gute gotische
Holzfigureo aus der Kriedhofkirche stillschweigend weg-
nehmen und ins Austand verkaufen ließ, oder wo man die
glücklich fOr die Marienkirche wieder gerettete'; große wert-
volle Erinnerungstafel an den Herzog Johann Emst d. J,— eine fromme Stiftung Herzog Emsts des Frommen von
Gotha vom J.ihre 1^151» an den eigenen Bürgermeister
für 5 tl \erkaii!;e~ , e-s li.ilien mc ii aui Ii der Wohlstand ge-
hoben und der Fremdenverkehr. Allenthalben werden die

schmuckenPadiwerkhftaser wenigstetis imAeufiereahergef

*) Alle FuoditOrkc und die Mehruhl der durch neue 1

rciaberen SiBckc wurden in eineni drr Turmgctchoiie aulbcwahlL
*) Aui(cl(lbi( von Job. tt Feld. Oetehcl in NBraJxfg.
0 Leider ohne da« groSt Otmllds fldt derAmMhnqg dtf

beiae JoMb am Kgxp«»-
<} 1^1, tnUUioa d«i .1
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rirhtct;n).in sieht ein. welchen gro-
ßen Fehler man noch vor lehn
Jahren machte, als man das alter-

ttlmtiche Rathaus in seinem Fach-
werk verputzte, mit grauen Fali-

ciegeln deckte und es der Darh-
luken beraubte. Auch einige Neu-
bauten von Villen sind entstanden.

Diese Kirchen Wicdcrhcrstcl-
lung, bei welcher nim ersten Mal
imCoburperLand die Grundsaltzc
einer pietätvollen Denkmalpflege
rur Geltung kiimcn, dar! gewiü ein

weitgehendes Interesse beanspru-
chen, war die Marienkin he (loch
nach alten Chronikbeiichten ob
ihrer Schönheit und ihres Rcich-
tuines an Hildhauerarbcit als. Kö-
niginin F'rahken" ehedem bekannt
ultd rang sie, nach einer gleich-

teiiigctl Aulteichnung aüs dem
Mähen K lostcr Theres, dem kaiser-
lichen Feldherrn Tilly,*) der vieler

Menschen Städte gesehen, den
staimenden Kui ab, daß er .eine
so schöne Kirche in einem solchen
Städtlein noch nie gesehen"; ja,

nls Feuersgelahr das ketzerische
Gotteshaus bedrohte, leitete er
selbst vom Markt aus, von Gicht
geplagt in einem Stuhlesit/cnd, die
Rettungsarbei'en

Zur Beurteilung des Reichtums der Bildhauerarbeii mögen
nebenstehende Abbildungen einiger wiederhergestellter Teile
dienen. — P,ol Oelcnhcinz, Arch.

Vereine
Miitelrhelnlicber Architekten- uod logeolcnr-Vereln in Oaim-

tadt. Fincr Einladung des Wiesbadener Ortsvereins folgend,

machte der Verein am 25. April einen Ausflug nach Wiesbaden,
an dem außer den Wiesbadener Fachgenossen eine größere An-
zahl vonVereinsniitgliedern.insbesondereausDarmstadtundMain/,
teilnahmen. Es handelte sich in erster Linie um eme Besich-
tigung der neuerbauten Villa des Hrn. Hcnkell in der
Beethoven-Straße, zu der der Besitzer sein Haus in liebenswür-
digster Weise zur Verfügung gestellt hatte. Unter sachkundiger
Fiihrung mehrerer Herren wurde dus herrschaftliche Gebäude,
das mit ebensoviel Gediegenheit wie Geschmack erbaut und ein-

f;erichtet ist, in Augenschein genommen und dabei der ktlnst-

erischen Ausstattung hohe Anerkennung gezollt. Es wUrde zu
weit iUhren, die bauliche Anlage und Inneneinrichtung im Ein-
zelnen näher zu beschreiben, es genligt darauf hinzuweisen, wie
hierdurch malerische Gruppierung der Kaiime eine Uberaus reiz-

volle und gemütliche Wonnanlagc geschaffen ist, die im Verein
mit den geschickt verteilten wertvollen Kunstgegenständen des
Besitzers bei dem Beschauer wahre Beiriedigung hervorruft In

der großen Diele erwartete die Teilnehmer ein später von dem
Hausherrn darijebotener Trunk in Henkell-Sekt.

Alsdann fuhr man milder elektrischen Straßenbahn nach der
Baustelle der in Ausführung begriffenen großen Kellerbauten
der Firma Henkell in Biebrich, Wiesbadener Allee, wo von
den Hrn. Dyckerhoff & Widmann die .-Vusführungspläne der
ihnen übertragenen Eisenbetonbauten der Sektkellerei
erläutert und die Bauten selbst gezeigt wurden Es handelt sich
hier um eine großzügige B.tuanlagc, die nach dem Entwurf des
Arch. Prof Bonatz in Stuttgart, der aus einer engeren, von
der Firma Henkell veranstalteten Konkurrenz als Sieger her-
vorgegangen war. erbaut wird Zunächst wird nur das große Ver-
waltungs-Gcbäude errichtet, das in mehreren Stockwerken die
ganzen Keller- und l,jtgerräume, l'ackräume, sowie Geschäfts-
räume enthält, dabei zugleich die von der (irußhrma geforder-
ten Repräsentationsräutne aufnehmen soll. Besonders inter-

essant wird die von der großen, mit wertvollem Material verklei-
det ged.ichten Halle ausgehende Trcppenanlagc werden, die als
einläufige Treppe von derHallc hinunter bis inoixsunterstcKcUer-
geschoß führt Die Umtangswändc des mächtigen Baues werden
in Backstein, alle Innenwände, Stützen und Declcen (zus 11000 •i"'

Decken 1, in Eisenbeton ausgeführt Als I »achbedeckung ist Kupfer
vorgesehen, soweit nicht das über dem Hauptdach des llaucs
sich erstreckende riesige Oberlicht Glasdeckung erlordert Die
Kosten werden 1';', — 2 Mill M.belragen. Die Besichtigung ge-
staltete sich dadurch sehr lehrreich, daß die Eisenbetonbauten in

ihren verschiedenen Stadien von der Betonmischung und dem
Fundamentbau an bis zu den fertigen Stützen und Decken, die Her
Stellung der Schalung, der Eisencinl.Tgcn in ihrer vcrschiedenet»
Zusammensetzung und Monticrung an Ort und Stelle beob-
achtet werden konnten. Auch hier wurde den Teilnehmern,

•) Im Mtra i6j2 nahm er drei Tage duclbtl (^uuticr.

aS Juli 1908

Teile vom Oelberg.

Wir<ictli«'i;c<1clli<a Saliram(:Dt«h.iu«.

Wiederherctelluag der Marienkirche in KOaigiberg i. Pr.
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und imr Toa der Finna Dyckerhoff frWidmum, eine Er*
friacbunit «nKcbolen.

DenSchluß derBesichtigungen machten daBetneb der
gegenflber liegenden ISaustellc des nassauischen
Landesdenkmales und ein Gang diirrh die Villen-
kolonie Adolfshöhe. Im Hühnhot Wiesbaden land
dann noch eine iicmütliche Zus imnicnkunft stall, in derer«

Verlaul der Vorsitzende des Wiesbadener Ortsvereins, hri

Taute, der aiiswartiL'cn Teilnehmer besonders herzluti

gedachte und aul die l'dcge rcRcr wechselseitiger Beziehun-
gen der verschiedenen Gruppen des Mittelrheinischen
Vereins hinwies. Der Vorsitzende des Gesanitvereins, Brt
Wagner, dankte dem Redner und hob iMtvor, wie wart»
voll gerade die Zugehörigkeit Wiesbadens tu den Mttel-
rhcinischen Verein sei und wie gern die Mitglieder jederreit

die Beziehunv'cn lu Wiesbaden hoch uu hallen bereit seien,
die sich in jetzt fast .ts Tahren in so trcHlicher Weise
bcwiihrl hittten F.t hoffe, daß der gegenseitige Austausch
der Gedanken und technischen Erfahrungen und Errunuen-
schatten sich immer inniger gestalten werde — W.

Warttembersltcber Verein for Baukundc. InderS. ord
Versammlunc vom 2\ NLii erhielt, nach geschäftlichen Er-

örterungen des Vorsitzenden, Brt. Heni;crer dxs Wort,
um über den im Verlaut des letzten Jahres von ihm er-

fundenen und bereits zur Patentierung angemeldeten Bau-
toB Tekton tu sprechen. Dieser StoB beraht kurs ge-
sagt auf tioer Uebertragung der Bsenbelonbauweise auf
HoiSi Wie bda Eiseabcton nur die DruckspannuDKcn
vom Beton, cKeZugSfMuimingen dagegen vom Eisen aulge-
nommen werden, so soll bei dem neuen Bausioß die
Zugkraft des Holzes ausgenützt, die Druckspannung dar
pcRen auf eine besondere Masse ubertragen werden, deren
Clri.iiiJ!;fjst.uul!eil «ler sogen Sorel-Zemen; ist IJeber du-

Eipenschalten des le'zteren machte Dr. Hundeshagen
Mitteilungen, wonach schon im Jahic iS^j französische
Chemiker fanden, daß Oxyde mit Chlontcn unter starker
Wärmeentwicklung sich zu zementartigen Oxy-Chloritcn
verbinden. F(tr technische Zwecke wird vornehmlich das
liignesium-Oxy-Chlorit bcnuti^ das schon bisher für

Heiatellung von PulSbOden und dergl. Verwendung ge-
funden bat. Freilich nicht immer mit gUnstigera £riolB,

da sich die Masse in reinem Zustand beim Erstarren senr
stark ausdehnt und nur durch geeignete Zuschläge von
dieser unangenehmen Eigenschaft befreit werden kann.
Als weiterer Nai liieil h.it sich <ier luftdichte Abschluß des
drtruii'.er lie^'en<len I':üki-ii >^ <j:kes bemerkbar gemacht, so-
daß es mehr als einmal viirjjc-kommcn ist, daß das Holz-
werk erstickte und schließlich die ganze Decke durch-
brach Bei der tiir das Tekton verwendeten M.issc sind
diese !.'isiij,'en Fi^;cnschattcn durch Uebertiihrcn des Sorel-

Zcmcntcs in den uorusen Zustand, was durch Zusatz von
SMasaeU Mscfaicn^ aufgehoben worden. Oer IUil dareb
weichen die Masse ntt dem Hob votisiSndig unlOsHch
verbunden wifd|SMhSltebenfaIlsSoreI-Zement.dabei aber
noch weitere Bogaben, welche vorerst noch Geheimnis
des Erfinders Sind. Eine groBc Reihe angestellier Ver-
suche hat die voltstärdig zuverlässige Verbindung durch
diesen Kitt dargcLan Weitere Eigenschaften rler genannten
M.Lsse smri, ri.iß sie nii! allen f'arben gute Verl indunucn
eingeht, daß s;c vollständig IcucrlHStandiK ist, sodaß ilas

eingeschlossene f^lolzauch bii sehr stark er l'eucrcin*irkung
höchstens ankohlen, nicht aber verbrennen kann, daß sie

eine sehr schlechte Warme- uml Si h dleiiung besitzt, so-

wie, daß sie völlige Sicherheit ge^'en das Autkommen von
FilMn bietet, die sich in der Masse nicht entwickeln
können. Auen <Bc Weiterbeständigkeit scheint nach den
angesteltten Versuchen l>efriedigcnd zu sein und läßt sich

jedenfalls durch weitere Uchandlung mit Wasser abstoßen-
den Mitteln zu einer vollständigen machen Aus diesem
Stoff hat nun Hengcrer eine Reine von Konstruktionsteilen
hergestellt, die, um auf dem li.iuplatz. die Arbeiten mög-
lichst zu vereinf.tchen, bereits in der i abnk mit den er-

forderlichen Abmessungen her^'cstellt und so angeliefert

werden. Diese Teile licstehcn aus Tekton-b.ilkcndiclcn,
-$|>arren und -dachplaiien. sovvic besonderen Vcrbmdungs-
Stöcken, mittels deren ein zus iiii;iietiliLini,'cndcs Ganzes
hergestellt wird. Ein besonderer Vorzug dieser Bauweise
ist der, daß das Haus gleich nach Fertigstellung des Rol^
banes auch verputtt werden kann, da die einzelnen GUeder
in völlig ausgetrocknetem Zustande angeliefert weiden.
Die Kosten sind bei Decken nur wenig höher als bei
anderen Konstruktionen, bei Seitenwänden sogar billiger

als ftlr gewöhnliche Rieäelniaucrn .\ul Anfragen einiger
Mitglieder Uber .ingesttlltc Gefrier-, Druck- und El isti-

zit.its] tviben antwortete der Redner, daß er von der .Ma-
len. i'| itiitiint;s.inst dt der Technisi heil Hochschule in Stutt-

gai 1 suIi. ,;f \ crs;iclie nacli \ ersi hicileiicn Ku hmn.;eii hin
habe ausfuhren lassen und daß das Ergebnis cm sehr zu-
idadsasisllandss tsL Teil« des aeuea Bsastoffes warea

4»

aulgelegt und erregten das lebhafte Interesse der An-
wesenden. Zum Schluß sprach derVorsitsendedenKMber
den Dank aus und wflnschte, daß der neue BcttStoff sidl
recht bald in ilie Pr:p:is cintit'ircn möge.— yf^

Vermiactites.
Neuei Ot>er den Hau»schwaiiim. In einem vor !veei Jah-

ren erbauten Wohnliause machte sich in einem Zimmer
<lcs Krdgcschosses seit .-\nfann liiescs I. ihres ein unange-
nehmer stickiger Geruch bemerkbar, der offenbar aus dem
Fußboden kam und von der Zersetzung des Hohes her-
rührte. Unter dem betreffenden Zimmer befindet sich die
Waschküche; es ist die Zwicksadeeke eine gewöhnliche
Balkendecke mit gestridienem fiditenen FuSboden, Ein-
schubdecke und von unten auf Bretterschaluag uad Fll»
Unterlage mit Zement verputzt. Die zum Baitt verwendeten
Balken rührten von einem Abbruch her, dagegen war alles
sonstige Holzm.-iteiial neu und von guter Beschaffenheit
Ohne die Decke von oben oder von unten .aufzubrechen,
war CS mir nun niclu möglich, zu bestimmen, wovon die
Zcrset/unc herrührte, vom Hausschwamro oder von ge-
wöhnlichem .:iii^;s.itnen Verfaulen Doch wurde der Geruch
immerstärker und es tratanden Hausbesitzer diedrinKende
Krage heran, zu entscheiden, was mit der kranken Decke
geschehen solle. Eine vollständige Entfernung dersell>en
und ihre Enetosag durch eine Stein- und Eisendecke wäre
astflrlleh dasNidiStliegeB&te, aber auchKostspieligste ge-
wesen. DakamroirgeradezurrechtenStundedie letzte Num-
mer des «Kosmos", No. 5, 1908, zur Hand, in welcher Olga
Theomin interessante Mitteilungen Uber den Hausschtnunm
macht, welche darin gipfeln, daß nach den Forschungen
Richard Falk's der Hausschwatnm streng j»n gewisse Tem-
pcraturgreiuen ^,'eb-jnden ist, welche zwischen 16 und 2.S"C,

Sil h bewegen. Hei einer höheren Temperatur, 7. B bei
40' C, sterbe er schon in einer Stunde ah Diese neue
Entdeckung .von uns schon i.Sq6 erwähnt Die kcd be-
schloß ich in dem gecebenen Fall zu benutzen und stellte

deshalb in der WascbkOcbe zwei große Kokskörbe auf,
in welchen im Verfaini vod lo Stuadsa etwa anderthalb
Zenmer Koks verbnant wurden. Von der hierdurch ei^
zeugten großen Ifitie hoffte ich, daß sich die kranke Decke
in ihrem Inneren SO weit erwarme, daß der schädliche
Pilz dadurch getötet werde, und land mich in meiner HoCf-
nung nicht getäuscht, denn seit diesem Tage ist in dem Zim-
mer kein Fäulnis-Geruch mehr tu spüren, sodaß man an-
nehmen d.irf, die Warme liabe den Fäuhiiserreger .'crsturt.

Es sind seit dieser .Mitteilung 4 Wochen darillicr hin-
gegangen; wenn es weiter dabei verbleibt und sich die
Operation auch bei anderen Gelegenheiten bestätigt, so
haben wir Techniker der physiologisch-biologischen For-
schung eine mächtige Waffe zu verdanken. Interessant wäre
CK, ZU erfahren, ob eine Anwendung von sehr niedriger
Temperatur dieselbee gutea Ergebnisae hat, wodurch dann
dem Ueberwintem, denAnsbieren derRohbauten em neuer

,\

Verteidiger gcschafl^n wttre, weil hierdurch im vorhinein 1

ein neugebautes Haus von etwaigem Hausschwamm befreit 1

würde. — P Klein, Architekt in Odessa |
Nachschrift der Redaktion Ks wi»re erfreulich,

wenn sich dieses e 1 u ! ac h e r e V'erlahren I lew i.lirte und .luch
von anderer Seite liber solche Krloljje berichtet werden
könnte. Bekannilidi h it schon d.is Secmann'schc Ver-
fahren (Deutsche Bauzeitung 1896, S. xgo, ahnhchc Ziele
mit Erfolg verfolgt, ist aber weniger enuiich, wie die hier
beobachteten Maßnahmen. —

WaMbMvatta.
Eloeo Wettbewerb b«ir. BatwArr« fOr das dsuleulie

PttnfaodiwaDtigpfenalgBtQck erläßt der Staatssekretflr des
Reichsschatzamtes für deutsche Künstler zum i.Dez. d. T.

3 Preise von »ooo, 1500 und 1000 M Preisrichter. General-
Dir.Dr Wilh Bode, Dir. Dr v Falke, Prof Dr Mcnadier,
Prof. Manzel und Prof Tuaillon, sämtlich in Berlin. —

ElQ PrelMUMclirelbea det Archltekteo-Vcrdni xu Berlin
betr. EotwOife ftlr einen Torbau auf dem Gelände der Ber-
liner Terrain- und Bau- Aktien Gesellschaft in Steglitz an
der Einmündung der Straße 10 in <'.ie l'.ismarck -Straße
wird lUr die Mitglieder des Vereins zum 15. Okt. d J er-

lassen. jPniss TOB 300, 300 und loo M. tita Preisgericht
wild durch den Beuneilungsausschuß des Vereins gebil-
det Fürden Torbau, fttr dessen Gestaltung in erster liiae
ktlastlerische Grundsätze maßgebend seia sollen, stdiea
soeoo M. (ur Veifttgung. Zeicnnuogen i : soo und i : loev
dsso ein Schaubild. —

latalti Di* OroSwaKKkrfllM dn OroUitrinftani Badta. — Dia
Wlederlientelliaiic der Muleakirdie ia KOniatbcrg ia Pnakca. — Ver-
ein«. — VernÜKbleii, — WetllMwerbtL —

N0.60.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLII. JAHRGANG. N2: 6i. BERLIN, DEN 29. JULI 1908.

Das Stadtschloß in Cassel.
Architekt: Hofl)audircktor Johann Bromeis (t 1854, in Cassel Hicnu elae BUdbciia««. »owie die Abb. s. «1», 41t nnd 417.

m nördlichen Ende des Fried-

richs-Platzes und Ecke Königs-
Straße in Cassel licü der dama-
lige Minister Landgraf Kried-
richs II., General von Jungken,
durch Simon Du Ry, den Bau-
meister Landgraf Friedrichs II.,

sich ein l'alais bauen, mit der
Hauptfront nach dem Fried-

richs-Platz gerichtet, in seiner

Hulieren Aufteilung ein Gegen-
stück zu der am südlichen Ende des Platzes erricnte-

ten katholischen Kirche. Der Friedrichs -Platz war
nach Du Ry's Plan ijOtn breit und 320 >» lang angelegt
worden und sollte als Verbindung der Altstadt mit der
von den Hugenotten erbauten Oberneustadt dienen. An
drei Seiten von hohen Bauinreihen umstanden, nach
der Nordseite sich öffnend, erhielt der Platz seinen ar-

chitektonischen Charakter durch die an dieser Seite

errichteten fürstlichen Bauten, durch den mittleren Bau,
das Museum Friedericianum, mit seinem mächtigen
t'onischen Peristyl, gut im Maßstab zu dem großen
'latz stehend, und den beiden vorerwähnten Endbau-
ten, dem Patais Jungken und der katholischen Kirche.
Das alte Palais, das erste klassizistischeWerk Du Ry's,

ist ein dreigeschossiger Bau mit <> Achsen, mit gequa-
derten> L'nterceschoB und einem dreiachsigen, durch
korinthische Pilaster geteilten Mittel-Risalit, über das

sich ein ebenso korrektes wie nüchternes Giebelfeld
erstreckt. An den Fenstern ist noch leichtes Rokoko-
Ornament zu bemerken. 1772 ging das Haus an die
hessischen Landstände über und wurde nach der ,West-
fälischen Zeit* das Palais des Kurprinzen, des nach-
maligen Kurfürsten Wilhelms II.

Schon im Jahre 1820 wurde das Palais im Inneren
umgebaut und durch das auf dem nebenliegenden
GartengclSnde errichtete sogenannte „Rote Palais* be-
deutend erweitert. Diese Aufgabe fiel dem Holbau-
direktor Johann B romeis zu, der mit bewunderungs-
würdiger Geduld und seltenem Geschick auf die wech-
selnden launenhaften Ideen seines fürstlichen .Auftrag-

gebers einzugehen verstand. Der Neubau, der gleich-
falls seine Hauptfront nach dem Friedrichs- Platz er-

hielt, füllte den Raum zwischen dem Alten Palais und
der neben dem Museum angelegten Carls-Siraße aus.

Der Grundriß hat in Gemeinschaft mit dem alten Teil
die Form eines Parallelogrammes mit zwei eingescho-
benen Innenhöfen.

Das Schloß, ein zweigeschossiger, langgestreck-
ter, in seiner Erscheinung etwas nüchterner Bau, ist

keine der glücklichsten Leistungen von Bromeis und
wurde in seiner äußeren Gestaltung von Bromeis' Zeit-

genossen stark und abfällig beurteilt. Schinkcl's Urteil

gelegentlich eines Besuches in Cassel soll auch wenig
schmeichelhaft gewesen sein. Der zur Verwendung
gekommene rote Sandstein erhöht eher noch die Wir-
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~kung derNOdflernlieitderobDehiiKchlHi fradwn^rai^
arbeiteten UanizUtischeii Formen dadurch, daS die
zarten Einselbeilen nicht zur Wirltiing kommen.

Viel glücklicher und reizvoller ist das Innere des
Schlosses. Durch die vor das fUnfachaiee Mittelrisalit

§elaßerte Säulenhalle gelangt man in das Innere des
chlosscs, von dessen großartiger, gietchmäßigj durch-

geführter Pracht der Besucher iibcrmsclit ist. Von den
imHauptgCM-linti deniersten()ber^;cschoß— gelege-

nen Reprasent.itionsrnumen sjiiii einige in unseren Ab-
bildungen wieiierjjej^eben. Den Millel|)unkt derPrunk-
räunie bildet der Tanzs.inl |BciIit;t-' '5 i:>ng, II m
breit, Sm jm Scheitel hoch, ist er vim einem Gewölbe
inSegnientbogenform überspannt. Kr liegt nach einem
der Innenhöfe und erhält von diesem an seiner Lang-
efte durch ; Fenstergruppen Licht. An den Kopf-
seiten desSaale.'i sind apsidenartige Erweiterungen ee-
schaKen, welche beiderseitig von je 2 frcistchcnocn
ionischen Säulen flankiert werden. Eine der Apsiden
bildet oberhalb des durchgehenden Gesimses die Or-
chesterloge. Die Säulen aus Lapis lazuJi, sowie die
schweren blauseideoen Slofle der Fenstervorfa&nge
und Möbelbesage beben sieb prächtig von dem gä-
ben Stuckmumor derWinde ab, su denen die Dedse
in tbrem larlen, nMtten Gnn, mit den vefooldcteni
tefhfeise auch nur gelb btoterlegten Arabewen und
Figuren in bester Farbenharmonie steht. Ein mäch-
tiger Kronleuchter, annähernd 3 m im Durchmesser,
hängt zwischen 4 kleineren in der Mitte des Saales; er

ist ganz in Bronze hergestellt und mit Figurchen und
Trophäen reich besetzt und erhielt einen reichen Kri-

stallbchang. Dcri iiüboden, ein Prachtstück der 1 iscli-

lerkunst in verscIiiedenenZeichnungen.aus .Mahagoni-,

Ahorn- und Kirschholz gearbeitet, ^{ibt erst dein Räu-
me das Prunktiafte. In der Hauplfront des debauiJcs
liej^en 3 weitere Srilc, <ier 1 hronsaal, der F!rn[)f.iti^s-

Saal und der Blaue Enip;.in^'s.?iaaL An den '1 anzsaa!

schlicUt sich zunächst der nur maüig große, quadra-
tische Thronsaal an. Seine geringe, seiner Bestimmung
wenig entsprechende Größe mag der Anlaß gewesen
sein, von dem Einbau einer Thron-Anlage abzusehen.
Die Wand Hachen, ganz mit rotem Samt oespaont, ge-
ben einen guten Hintergrund für tJie weifien Stuck-

pilaster und Gesimse ab, auf denen die Ornamente in

Altgold 'vergoldet tmd. Zu bcndilen rind die Maha-
goni-Türen, deren flberreicber Broniebeichlag anfler^

ordentlich zarte Einzelheiten bat.

Vom Thronsaal kommt man in den hinter dem
fünffenstrigen Mittel- Risalit liegenden Empfangssaal.
Die W'andilächcn dieses S.ialcs haben einen in .Muster

abgepaßten grünseidenen Bezug, zu dem die Pilaster

rötlich grau stehen. Die Decke bat gldcbfallt rötlich-

grauen Grund.
Der Name des dritten Raumes, des Blauen Emp-

fangssaales, zeigt schon die Farbenstimmung des Rau-
mes an; Wandbe/ügc, h ensterbehanj.^!-, sdwx- aurii die

Filaslerschäfte sind blau, im Ciegensatz stehend zu den
weißen Gesimsen, l^ilastcrkapitellcn und Pilasterfüßen.

Erwähnung verdient noch die Alte Stuckgalerie,

welche die Verbindung zwischen dem älteren und dem
neueren Teildes Schlosses herstellt; dieWändesind mit
antico-Stuckmarmorbekici d c t : d ic Dccken-Ornamc n t c

der Flachtonne stehen weiß auf perlgrauem Grunde.
Femer verdienen Erwähnung die Speiscgalerie, in der
Ausmalung den Loggien RaHael's im Vatikan zu Ron
nachgebildet, sowie auch der Pariser Saal (S.415) mit
«einem feinen mjrtholoBiscben Flachrelief der oberen
Winde. DerSaiigdit nach derCarli-Straee und dient
betFestlichkeitena|iBiifettnnnn.OicGrundstimnMiitt
titrOtlich-grau, die FUlungen der Täfelung sind we»
gestrichenund reich bemalt.Die mythologischenFladl-
reliels der oberen Wände stehen weiß auf rosafarbi-

gem Grunde; die Decke ist rOtlich-grau and hat einen
hcllbl iuen Fries.

r^ie mannigfachen und zum großen Teil g(•s(-h^l.lck-

\oll eingericliicten Wohnräume sind in der Mehrzahl
im ersten und zweiten Obergeschoß des alten Baues
iintcrt:;ebr.iLlit worden. Ein „ Aegyptisches Zimmer"
i-t ganz in Ebenholz Bearbeitet. Nicht uninU-r< ssant

ist es, einen Pilickin «ie alten Baurechnuiigen zuwer-
fen, um zu erfahren, daß der besprochene! anzsaal die

für die d.inialige Zeit ungewöhnlich hohe Summe von
2CX)rtioThlr. — davon der l'ulJboden I2<>«> llilr.

—

gekostet hat. Für den Thronsaal sind allein 5(00 Thlr.
filr roten Samt aufgewendet worden.

Das Schloß ging 1866 an diepreufitscbcKrone Uber
und wird nur gelegentlicii noch so festlichen Zwecken
benutzt.— Georg Steinmetz, Arcb., Oiariottenbarg.

Die Entwicklung der Hydrometrie in der Sehweis.

m Auftrage des eidgenössischen Departements des
Inneren hat der Chef des hydrometnschen Bureaus
in Bern, Ing. Dr. T Epper, eine Denkschrift über

,Die Entwicklung der Hydrometrie in der Schweiz* be-

arbeitet, die im Jahre 1907 erschienen ist' und in vorneh-
mer .Xusstartung ijo Dmckscitm und 00 Taicln umfaßt
In einem \'orwort erklärt der \'crt isscr, il.iLS er K<'f;< n Kndc
des Jahres if»4 von seiner voimsit/ten Mi!Ic litn Ai;S-

trag erhii-l!. mcIi an der im Jahre i>k56 in Ma-.land st.iu-

(indcndeninteriiation.ilen Xusstellun^.' ?ii hcte:li;,'cn Kiner-

seils sollten die auf dem l:\drüiiier.iisi (1011 liiirc.ui ^;cj,'cn-

wttrti|; gebrttuchlichen McLjinsiruuieiiie und Arbeitsmetho-
den ui ttbersichtlicher Weise sur VeranednuliGlHUg m-
biadtt werden, und anderseits war auch darauf Beaiwht
zu nehmen, d.is im Laufe der letzten 10 Jahre von dem
Bureau Oesrhuffene in einem einheitliehen Hilde dariu-
stellen. Im Vcrl.uif dieser .\rbeiten richtete sich nach und
nach d.'LS Itcstrc'iii n darauf, unter Mitwirkung des gesamten
Personales des livdrometrischcn liiircaiis ein Werk zu er-

stellen, das sowohl pr.iklisf '"len als .uirh wisscnsi liaitlii hen
Anfordcrunk'cn ino>{lichst cntsprei lu-n und als solches eine

Arbeit von nlcilundcm Wen bilden solhc
Im ersten Abschnitt des Haches wird runSchst darauf

hin^icwicsen. d.ili alles Wasser, das sith in einem reich

seglicdcrien Neue fließender Gewässer bald in giOlieren,
beld in kleineren Mengen bewegt wekhae die Betten von
lahlretchen Seen fUllt und das in den Ftraen und Gle^
Schern der Alpen in fester Form aufgespeichert ist, eine
uoyemein wichti^'e, wenn nicht die bedeutendste Rolle im
Naturhaushalte der Schweiz si>iele. Sodaon werden im
allgemeinen die VorKänge im Wa
desplci< hen die Nfittel, die dazu dienen, diese \'ori;angc
na. Ii /e '

•'
' -— "

allgemeinen die Vorgänge im Wasserhaushalt besprochen,
'

;u dienen, diese vordränge
it iniil Maü testzustellen, um hieraus die driind-

laRcn m jjewinnen ii;r eine planmäßige Abwehr der mit

') Za bciMhcB dnteh die BMlthudlonc von Hao* Kocrbct

4M

dem fließenden Wasser verbundenen Gefahren, sowie für

eine möglichst wirtschaftliche Nutzung der dem Wasser
innewohnenden Werte

In drei folgenden Abschnitten wird sodann die Täti|{-

keit des Bureaus, ausgehend von der Gründung der schwei-
zerischen hvdromctnschcn Kommissinn im Jahre 186.1 bis

zur (le^cnwart eingehend geschildert Dte crsteZeitpcriode
umfaßt die Jahre von i)j6? bis iS.S<i und ist hauptsächlich
gekennzeichnet durch den von Ing K Lauterburg
unternommenen „Versuch zur .-kulstellung einer allßemei-
tien Teliersicht der aus der Große und l'.escliafienhcii ik r

Flußgebiete abgeleiteten StromabllulSinengen, gestutzt auf

die meteorologischen und hydrometriachen Beobachtun-
gen der Schweiz, nebst Anleitung zur Behandlung dieser
Aufgabe im allgemeinen." Schon frtthseitig ist tonach das
Bestreben der jungen Anstalt darauf geiiehtet, die gewon-
nenen Heobacritungen pr.ikti$ch zu verwerten und sich
nicht mit der Ansammlung des Beobachtungsmateriales in
dicken Hiindcn zu bcgntlgcn. Dieses Vorstehen zeigte in

der Holpe auch am besten, nach welcher Richtung; sich

die .\rbeitcn und Studien des Bureaus bewc)i;cn niuLiien,

und wo namentlich das Neu der Stationen zur Heoliach-
tunc der Wasserstands - Schwankungen und der Niedcr-
schlaijc eine N'erd'chtun^' und Krweilerunc bedunte Die
Zeii|teriode von 1SS6 bis i8^j, in dem dritten .-Abschnitt

behandelt, umfaßt daher vorwiegend die Reorganisetinn
des l'egelwesens und den Ausbau des l'egcincues. Die
Vermehrung der Stationen sur Beobachtung der Nieder-
schläKc war Aulgabe dercidgenOeiiMhcn meteorologischen
Zentralstation.

Der vierte und letzte Abschnitt schildert die Tätigkeit
des Bureaus vom Jahre 1896 bis 1907, wie sie sich haupt-
sächlich mtolpe eines Auftrages der eidgenössischen Räte
vnni 17 \tii;ust i.^tqs f:cstaltctc Dieser Aiiitrap lautete da-
hin, die I r.uTsiii luinj; der Wasscrvcrhalliusse alliii.lhlich

und in plaomkUigcr Weise Uber alle Gewassergebieie der
Scfaircis sn eatreckcn und die betreflendea Ergebnisse,

Ne.6t.
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entsprechend dem Fortschritt der Arbeit, im Druck zu vcr-

öffenilichcn. Den Anstoß zu diesem Vorgehen und so-
nach mittelbar zur Entwicklung; der schweizerischen Hydro-
metrie gab ein im April 1891 von der Gesellschait ,Krei-

Land" dem Bundesritt eingereichtes Gesuch, in dem be-

inhalte der EinzupSKcbietc, der Hohenstufengcbictc von
jco zu 300 » über Nleer, der Kclshängc, Wälder. (Ilctschcr

und Seen; die i'egelstacionen hinsichtlich ihrer Anlage
und Versicherung, sowie Darstellung der dazu gehörenden
DurchHußprofile und relativen Wasserspiegelgetalle; so-

Altc* PaUu (Da Kjr). Rott* Palaii (Bromcü); Muicum Kricdcriciaoum (Du Ry).

antragt war, die Gc-
wrinnung und Aus-
beute der sämtlichen
noch nicht benutzten
Wasscrkraile in der
Schweiz, sowie deren
Fortlciiung durch
Elektrizitat.Drucklult

ode r sonstwie als Uun-
dcssachezuerklaren.
Aul Umfrage durch
den Bundesrat ver-
hielten sich jedoch
alle Kantone mitAus-
nahme von Basel -

Stadt gegenüber
der Monopolisie-
rung der Wasser-
kriiite ablehnend,
sodaC die Bundesver-
sammlung im Jahre
lÜQ-, den Beschluß
iaßie.dcr Eingabe der
Gesellschaft > Krei-
I.and* keine l-otge

zu geben. Dagegen
suchte man von sei-

d;uin die L Ü n ff s •

profile der fließen-

den Gewässer unter
besonderer Berück-
sichtigung der aiuige-

nuizten und der Tür

neue Wasserkrait-An-
lagen noch verfügba-
ren Strecken, nebst
typischen ( lucrproti-

len und den Hohen-
Versichcrungcn; und
Schließlich dieMini-
mal -Wassermen-
gen und die Mini-
mal-Wasserk rül te

derflicßcndenGewäs-
scrsowieihrcWasser-
führungandcnHaupt-
l'egelst.iiioncn Durrh
diese Arbeiten sieht
somit das hydrome-
irischeBureau in inni-

gem Zusammenhang
mit den Bestrebun-
gen der Zeit, die wirt-

schaftliche Ausbeute

\
IT * m jum * m 4 \^ « « « ^

\

Dai StadtteUoB lo CaMCl. Architekten: Ou Ky nod Biomcii in Caiiel.

ten der Regicmng die begonnene Bewegung zur besseren
Ausnutzung des Wassers nach Kräften zu fordern

Nach dem vorgenannten Auftrage der eidgenössischen
Räte vom 17 August tS<)5 muß jedes emzelne(!euiet nach vier

verschiedenen Richtungen hin erforscht werden: es haben
dann die Veröffentlichungen zu umfassen: die Flächen-

39. Juli 1908.

desW.issers zu ermoulichen und zu ftirdcm (ierade mit Rück-
sicht auf dieses vom Bureau mit aller Wissenschaltlichkeit
verfolgte Ziel sei gegenüberden vielfach ungestümen Korde-
rungen nach Ausnutzung der Wasscrkräite und gegenüber
den Uberschwänglichen Hoffnungen, die namentlich in SUd-
deutschland an eine bessere Wasserkraftnutzung geknüpft

•J<5
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werden, dashervorgchobcn, was auf ^itc 76des Buches unter
der Kapitel -Uebcrschrift «Verfügbare Wasserkräfte in der
Schweiz" gesagt ist. Dortheißtes: .Häufigkannmandie An-
sicht äußern hören, daß in den schweizerischen Wasserkräf-
ten ein ungeheurer Nationalreichtum Hef^e. Damit hat es je-

doch seine besondere Bewandtnis. Dieser Reichtum ist

an den noch völlig brachliegenden Gewässerstrecken keines-
wegs schon vorhanden, er muß erst durch die Erstellung
von kostspieligen Wasserwerken geschaffen werden Dazu
braucht es jedoch, aurh wenn dabei nur looooo PS. im
Spiele ständen, riesige KapiLilien, selbst in dem Falle, wo

und R. Gelpke-Basel in t'luß gekommen und diese bei''

den Zivilingenieure andauernd i)estreljt seien, die SchifT-

fahrtsinteressen der Schweiz nach Kräften zu fördern.

Dem Text folgen 09 Tafeln, wie bereits angegeben
wurde, die in vonUglicner Ausführung ein anschauliches
Bild der Studien und Frfolge des hydrometrischen Bureaus
geben und die namentlich auch eine genaue Darstellung
der von diesem Bureau angewandten Vorrichtungen und
benutzten Meßinstrumente ?Mt Bestimmung von Wusser-
standsschwankungen und Wasserlührungen umlassen.

Kin Anhang enthält sodann noch Nachträge zu den

Dai SudticbloB In CmmI. Aicbitckl: Job. Biomlii f. Blauer EmptugiiuU. Phologr. AnXn. von C. Botlchct in KraDklutt a. M.

die« Anl.-u(ckosten für 1 Iferdestärke durchschnittlich ;auf
nur 500 Fr. zu stehen kämen. Nicht nur die schwarze Stein-
kohle, sondern auch die weiße, die .Houille blanche", wie
in der Dauphind und in Savoyen die ali)incn Wasserkräfte
so treffend genannt werden, kostet Oeld "

Im vierten Abschnitt wird zum Schlüsse noch auf die
Schiffah risbesirebungen in der Schweiz hingewiesen, denen
die Arbeiten des hydrometrischen Bureaus gleichlalls als
("irundlage lu dienen hätten Dabei wird rtlhmend hervor-
gehoben, daß die Bestrebungen zur Verbesserung der be-
stehenden und zur Krslellung neuer Wasserstralien durrh
zwei schweizerische Ingenicure; Giovanni Rusca-Locarno

416

Literatur-Vermerken, ein Verzeichnis der im Zeitraum von
1806 bis 1907 im Druck veröffentlichten und der in Be-
arbeitung begriffenen Bände Uber die Wiisscr\-erhältnisse

der Schweiz, sodann ein Verzeichnis der an der interna-

tionalen Ausstellung in Mailand von iqo6 vom hydrome-
trischen Bureau ausgestellten Gegenstände, und ferner den
Ausgaben-Ktat des Bureaus lUr das Jahr 1907 mit einer
gesamten Kostensumme von 1.^2 000 M.

Die vorliegende Veröffentlichung giebt einen vollstän-

digen und lehrreichen Fmbiick in die Tätigkeit des eid-
genössischen hydrometrischen Bureaus. \Gt ihr hat der
Verfasser seine Absicht, ein'Wcrk von allgemeinem Nutzen

So. 61.
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und von bleibendem Wert zu schaffen, in jeder Hinsicht auch in diesem Falle, wie so vielfach seither, Nachahmung
erreicht Wie schun hervorgehoben wurde, zeigt sich in verdienen. Bekanntlich ist ja das eidgenossische hydro-

Throiuul, EmplaogMul.

Blaucf Empfan(iiaaL Alle Stuck Ualctie.

Oat SladticbloB in Cattel. Architekt: Job. Bromeii f. Photogr. Autiuhmc tob H. Scheyhiog io Cuicl.

Allem diu» Hcstrcben, die angestellten Beobachtungen und metrische Bureau selbst mustergültig für die Krrichtung
Untersuchungen möglichst der Allgemeinheit nuubar lu ilhnltchcr Anstalten in Deutschland gewesen.
machen, sudaß die hydromctrischen ^Vrbeiten der Schweiz Bei dem Studium dieser Veruäenilichung dr&ngtc sich

39 Juli 1908, 417

Digitized by Google



wiederholt die Fra|;e auf, worin es lieuen mag, daß die
Schweis auf dem Gebiete der Gewässerkunde uns so viel-

fach voraus pearheitct hat Per ("trund für die?.c Krschei-
nung kann wolil nur d.irin t^elunden werden, <l:iß in der
Schweiz wie Jiii |H.ilitisrlicn. so .luch im },'cs.unten iiffent-

liehen I.clien ein en^jer Kunl.iki zwischen Volk und Kc-
gicrunK licsteht Alle Unternehmungen vollziehen sich in

der breitesten OcHcntlichkcit und nitcn daher eine viel-

seitige, von Seiten der Regicrune achtsam verlolgte Kritik

htm». Sooiit fndai die mit der Zeit wedwelodeB Be-
dflrfniMC einet Volkes rechtzeitiger eine latreffende Wtlr>
digung in den Kreisen der Regierung, anderseits werden
die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen mit rasche-
rem Erfolg in das Volk hinein getra^^cn Wie auf allen wirt-

schaftlichen Gebieten ein derarti^'es /iisammcnarbeiten
und eine derariit?e Wechsclhczichnni,' notwendig sind, um
einen gesunden Korischritt zu ermMu :i hcn, so auch auf

demderWasscrwirtschaft. Wir sehen sonach m dcrSchwciz,
daß einzelne Ingenieure in privaten und ottenilichcn Stel-

lungen, sowie Vereine die i/isunK wasscrwirtschaltlicher
Kragen in }:cnicinsamcr Arbeit anstreben und diueh diese
Gemeinsamkeit zu gutem Eriolg gelangen.

Dtanfin mnsit o« uns in Dsulschland mit einer viel-

fach kfeinen, strenr in sich abgeschlossenen, lumeist von
juristisch vorgebildeten Verwattungsbeamten bevormun-
deten und daher in ihrer Regs:unkcit gehemmten tech-
nischen Beamtenschaft die Entwicklung liydrotcchnischer
und wssserwirtschiütlicher Fragen nicht iiiimer einen be-
friedigenden l ortsehntt l"nd die zahlreichen, von amts-
wegen hcr.i'.i>,j;e^elienen, in erster I.inic lur die I.andcsvcr-
tretun^cn l>estininiien Veröffentlichungen bekunden nicht
selten durch die ( Heu hiormipkeit der Stoffbehandlung
einen Stillstand im ( icschaltsbetrieb und eine wissenschalt-
liehe Krschupiiing. wie sie bei einem vcrliaL-iism-iLMf,' ge-

fingen l'er&onalwechsel in den Zentralstellen und bei der
gsimiteD SsÜMtMndigkeit der technischen Verwaltungen
scUiefilId rintretaB muß.*j Solche VeriiAltnisse sind be-
sonders aschtellig bei einer T«ti|dceiL dmcb weldie den
Infieiea Behörden sowie den ia der Privatjmxit stcihen-

*) Anmerkung der Scdakttoa. tu der vom VcitiMer an
cl-n (Ifutichcn VethlltnitMO ircflbtrn Kritik mOchttn wir betoneo,
d.iü > ; (IcitclbcD iD ihrtr VciallgemcineruDg keiEcivrgs xuitim-
mcD. Aocti unter den briicheadcD VeihältaUien tu von der dem-
•eben TcdiBik iurt dta Gebiete dei Wuicibaott Bedcuinde« gt-
leiite«, UDd w«trolle VctOfleatliehuBcea vcrdaaktn wir vencfue-
dencii ZcnnulitcllcB. D*S aber eine weilereehende Deientritiia-
lios, eine lUtkere Hcfani iehuog der in der Praxi* ttebeodcn Bau-
Beamtea lowie der in ihrem privaten Berofe ttli|{en Ingenieure und
Aichittklen aul allen Gcbielen de« »taatlicben Bauweseai von NuUen
tin «Sfdc^ dicfen Standpunkt haben auch wir iteti Tcnrcten. —

den Ingenieuren leitende (icsichtspunkte gegeben wer-
den sollen.

Mandl irrige Anschauung wird in den ofliziellen Kreisen
ilii/elinte hindurch festgehalten und sindet auch ans diesen
reisen heraus wieder ihren Weg in die 1 .chrbilcher. Es

sei hier nur an das R.i|iiicl über die Rektifikation, Kor-
rekiiun und Re^'ulierunt^ geschiebeiiihrender Flüsse er-

innert, an die nach vor wenigen Jahren von amtlicher
Seile lebhati vertretene Memung, daU die Rcktihkaiion
eines Flusses eine nachahmenswerte Unternehmung m*
wesen sei, sogar notwendig, um nunmehr durch ReguBe-
rung den höchst möglichen Grsd der Schifibsrkcit des
betreffenden Flustes zu erreichen. Und nur wenige Jahre
sind vergangen, seitdem noch in offiziellen Kreisen der
Vorschlag vertreten wurde, die rektifizierten Müsse zur Ver-
besserung ihrer Schiffbatkeit wie Wildbäche zu behandeln.

Um hier Wandel zu schaffen und in ZukunSt großen
Schaden fern zu halten, sollten die Ingenicure der äußeren
Verw.diung sowie die im I'rivatdienst stehcmlen Ingenieure
soweit als nxjglich zur Mitarbeit, zur Bearbeitung wissen-
scii iitl:. her unii m1 ksw'irtschaltlicher K"ragen von denZen-
tralstelien lierangczogen werden, auch auf die Gefahr hin,

von den bczUglicn der Gehälter und der amtlichen Stellung
bestehenden Bestiromimgen Umgang nehmen zu mQsscn.
Ingenieure, denen im privaten oder (»entUchen Baudienst
Gelegenheit zu interessanter BauauSfflhrung oder zu be-
sonderen Beobachtungen auf bautechnischem oder wasser*
wirtschaftlichem Gebiete gegeben war, wfiren anzuhalten,
mit Unterstützung durch die Zentralstelle ihre Erfahrun-
gen allgemein bekannt zu geben, ohne dabei das zu
verschweigen, was bei einer Banausf'ihning hätte besser
gcni.irht werden können S<ki hc V'eioHent'iehungen un-
mittelbar aus dem l.ebcn heraus wirken weit anregender
und nutzbringender iilr das praktische l eben, als umiang-
reiche Zusammenstellungen, die von einem Dritten aus
den Akten gefertigt werden Anderseits bewirkt die Mit-

arbeit der kußeren Beamten in dem vorgedachten Sinne,
daß diese lemeo. ihre Beobachtungen und Studien mit
größerer Sachllchreit dtirchzufUhren, als wenn sie nur ihre

eobachlungen als sogen. Material einer Zentralstelle zur
weiteren Benandlung zu übergeben h.iben Auch im all-

gemeinen wSre das Ifcranziehen der außerhalb einer Zen-
tralstelle stehenden Ingenieure zu wissenschaftlichen .Ar-

beiten die beste Schule Uir diese selbst, trüge zur For-

derung der technischen \VissenS( hatten bei unil wurde die

geeignete Durchführung r'er .Autgalu n der Zeniralslellen

wescnilKli erleichtern. Moehten wir im Ilmblick auf die

Erfahrungen in der Schweiz tiberall diuu kommen, von
einer bUreaukratischen 'l'ktigkeit aul wasserwirtschaft-
lichem Gebiete soviel als möglich abzulassen. —

Die Architektur auf der Großen Kunstausstellung Dresden 1908.

Iie zunehmende Bedeutung Dresdens im Runsticben in dem großen Mittelteil und in den sich um die (|uadra-

der Gegenwart kann Niemand verschlossen bleiben, tischen inneren Hole lagernden Seitenteilen angeordnet
der die Entwicklung hier offenen Auges und unbe- worden Die Raumgestaltung des Vestibüls, der großen

fangcncn Sinnes beobachtet Diese Bedeutung ist im Laufe Halle und der übrigen .Ausstellungsräume mit .Ausnahme
«'.er lef 'U ti j.dire so gewachsen, daß Dresden in die Reihe des Brunnenhoics, dcr> R uuues Stuttgart, des Raumes des
der ini \\ omI lewerb uui die Vorhcrrschait in der deutsi hen Hagenhundcs und der Kamne der graiihischcn .\hteiliing

Kiiii^lbewegun;; unserer Tage siehendL 11 Städte mit dem ist ilii:e!i Hm Stadtbrt H.ms Krlwctn in wurdiger und
ernsten .Vnsjirueh eingetreten ist, in den kleinen Kreis eindrucksvoller Form criolgt. »as Veslibü! und groLic Halle
dieser Städte zum mindesten als gleichberechtigtes Glied anbelangt Ein ansprecheniier Wechsel in der R.iumglie-
aufgenommcn zu werden. An dieser Wiedergewinnung derung hat stattgefunden in der Flucht der seitlichen Kau ine.

einer Stellung, die in früheren Jahrhunderten uberrageitd Durch Höher-und Niederlegen der FuBboden und Decken
war und bis m die Zeiten Gotitried Sempers und Richard einzelner Riumc^ durch Aufhebung der durchsehenden
Wagners dauerte, dann aber einige Jahrzehnte verloren Flucht der Oeffnungen vnd ihre Verlegung an die beiden
ging, haben die großen Kunstausstellungen Dresdens einen Seiten einer Raumwnid, die dadurch zum .AbschluB «tosr
entscheidenden Anteil, und unter ihnen zählt die Aus- bestimmten Raumgruiip« wurde, durch Einstellungen von
Stellung dieses Jahres zu den hervorragenderen. An dem Pfeilern und Sttulen in die Räume, durch verscnieden-
Kriolg dieser Ausstellungen und an ihrem K.infliiß auf die farbige Stimmung und Behandlung der Wilnde und eine
Hebung des gesamten Kunstlebens in Sachsen hat der Reihe anderer .Mittel ist ein wohltuender Wechsel erzjclt,

Umsiaiui keine geringe liedciitiing, d.ll.^ sie stets auch das der die Grul.^e der Riiuine den ihnen enthaltenen Kunst-
Ziel verfolgten, in il-.rer Ziisaminci:setzung und Erscheinung werken an|)aßl und den Beschauer nicht ermüdet Inder
die Einheit der Kunst zum .Ausdruck zu bringen, daß Achse der großen Halle ist durch Hrn I'rof Ü Hem|>el
alle Zweige der bildenden Kunst, Baukunst, Msderei, Bild- ein Brunncntiof angeordnet worden, der sehr wirkungsvoll
hauerei und Kunstgewerbe in ihnen zu einem geschlosse- ist und von den Ausstellungsräumen der Dresdener .Zunft"
nen Ganzen vereinigt wurden. Und das ist auch diesmal umgeben ist, su welchen Treppen-AalageD empofftthrea,
der Fall. Baukunst; Malerei und Bildhauerei mit einer die sich mit der Gesamt-Erscneniung dieser Grupiie sn
kleineren Gru]>|ic Kleinkunst der Gegenwart haben in dem großer und gesteigerter Wirkung vereinigen, wobei nur
ständigen .Ausstellungsgebäudc an der Stttbel-.AIlee ihre das Eine zu bediuiern ist, daß von der groLien Halle zum
UntcrKunit gefunden, wahrend im Sächsischen Hause, wel- Bninnenhoi nicht ein freierer Durchblick geschaffen wurde,
ches vor zwei fahren auf dem Gaitengelande der Aus- Im Ganzen aber ist das AusstelUingslxld ein in holicm
Stellung durch Wilh Kreis geschaffen wurde, eine in hohem Grade freundliches und crirculichcs

Grade bcaehtensiveric .\usstellung .Kunst und Kultur Die B.iukiinst im engeren Sinne nun hat ihre Statte

unter den sächsischen KurUirslen" angeordnet wurde, in im Bruiiiienhot und den mn umgebenden R.-iumen geiun-

wclchcr das histunsche Kunstgewerbe den fllierwiegenden den Das .Ausstellungsgut beseiirankt su h hier aut .\r-

Tcil des .Ausstellungsgutes bildet. beiten der .Mitglieder aer .Zunit". einer kllnstlenschen \'er-

D.is ll.iui>igebaude hat zur.Aufnahme des.Ausstellungs- einigung Dresdens, die (Cflnstler mit vollklingendem Na-
gules keine Erweiterungen eriahren; die Kunstwerke sind men alter Schailensgebiele der Kunst umschließt Da sich
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die Werke der Baukunst also auf die Mitglieder dieser

„Zunit" licsi lirankcn, so l)cdcutct diese Abteilung der Aus-
stellung Dur einen Ausschnitt aus dem reichen baulichen

Laben der aldufechcn Haupmidt. Er UUlt aber auch als

Amsdiidit du Hauptmefkmal der Dresdener Baukunst
«rohl erkennen: eine durch die Einflüsse des geschicht-
lichen Barock und durch Einwirkungen von MQnchen ge-
milderte starke persönliche Kunst mit dem Ziel, die bis-

her geUräuchlich gewesenen architektonischen Ausdrucks-
nüttel von der Komposition auszuscliließcn oder umru-
«erten unil umzubiUicn. So entsund, zugleich unter Zu-
hilfenahme von Motiven der ornanischcn Natur, eine Kunst
von eigenartiger Erscheinung: und kraftvollem Inhalt Lfnd

da, wo der Klinsticr weniger entschieden seinem persön-

lichen Empfinden iolgte und sich enger an die Ucbcr-
lieferung anscbloU, entstand eine freiere Wiedergabc Über-
lieferter Eindr&cke, caUtanden Formen mit däa Gnmd-
tOB historischer BiidunK, aber belebt und bereichert von
den im Gemllt des KQnstlers verarbeiteten Rindrticken

der Kuliur der Gegenwart. Oder mit zwei Worten kurz

«sagt : in Dresden hat sich ein selbständiges Architektur-

DÜd von hoher Schönheit herausgebildet
Es kann nicht Aufgabe dieses kurzen Herii Ines sein,

d;is .\usste;l.ini'S(äut mit der auf das Kinzclnc ffiit-mlLTi

Ocwisscnhaingkcit des Inventar-Verfassers anzutuhrcn, um
so mehr nicht, als hc dcutendc Arbeiten daraus bereits eine

bildliche Darstellung und ausführlichere Würdigung in un-

serer ZciuiiiR tu.! gelegentlichen Irilhcren Anlässen gefunden
haben. Hierher zahlen t. H. die schönen Arbeiten von Martin
Daifor. wiadaBHam darAMgimeinen Zeitung inlüncfacn,
die Stadttheater in Menm und Dortmtmd, d£l Hotel Ter-
minus und die Miethhausgruppe an der Fnedrich-Str iße in

München. Hierher lählt Temer das treifliche neue Justiz-

gebäude amMUnchener Platz in Dresden, das, im kgl Land-
Itauanit Dresden I entworfen, sein künstlerisches (Jeprttge

durch Osk. Kram er erhalten hat Aus der Reihe der eipen-

artigen Arbeiten von Sc hi 11 i n .v ' r r :» 1 j n c r br.ichtcn wir

bereits d:»s Schloß Klgersburg in rhurinj;cn und den Vor-
bau der Goldenen Pforte zu Freiberj,' \'<)n den zahlrei-

chen .\rbcitcn, die H.ms Krlwcin im Dienste der Stadt

Dresden zum Teil mit gutem Rriolgc schuf, besprachen wir

ausführlich seinen Entwurf fUrdie Umgestaltungaesl'heater-
pktzes in Dresdenund aaraenilichdenNeubaueiaesRettau*
ntionsgebäudesanderElbseitedie9esPlatses.Mehrnochal9
diefrtthere Ausstellung des Modelles läßt die jetzige Ausstel-

luBg mit derveränderten Umgebung, dieihmeinen durchaus
anderen künstlerischen Maßstab gibt, erkennen, daß es nicht

der Eriwein'sche Vorschlag sein kann, nach welchem der
Dresdener Thealcrplatz seine zukUnftipe künstlerische (ie-

s'.ihung erh.iUen (l.iri- Die durc'i die ki;iisi':erische l'in

gcluinn, well hf die Ausstellung darbietet, ),'eh<ibenLTe

Kunslslininuinf,' des liescliauers fordert iUr die k(ln!tij;e

Gestaltunn des I'lat/es grdUere und f)cdeutendere Kunst-
mittel — nicht im matencllcn Sinne genommen. Wir ken-
nen auch beim wiederholten eingehenden Studium des
Modellca mir das nochmals anRIhren, was wir schon frflher

auSiuUhwnms erlaubten. Die Oeffnung des Platses gegsn
die Elbe ist eine künstlerische Notwendigkeit und die
kflnstleriscbe Gestaltung des Platzes darf nicht, wie jetzt

vorgeschlagen, eine symphonin domesiica, sondern muß,
soll der genius loci von Elbflorenz sein Kecht behalten,
eine syniphonia croica sein Wer d.iran zweifelt, daß Dres
den iii der l.aL;tj n;i:u. i je Muit-l li-t-nilr uuizubringen, ver-

kennt die läedeutung Dresdens im deutsciien Kunstlebcn
der Gegenwart und erkennt nicht die Starke, mit welcher
die künstlerische Vergangenheit Dresdens ihre bcrechtiß-
ten Forderungen an die Gej;enw,irt stellt Der Zufall will

- es, daß im Sächsischen Hause, in der ,\u$stcllung „Kunst
und Knilar unter den Sächsischen KurHtmen*, einige
BMtter sar Aushtagung gelangt sind, welche den kllast-

lerischen Maßstab andeuten, mit welchem frühere Glanz-
zeiten aus Dresdens Vergangenheit solche Fragen gelöst
haben würden. Zwei Originalpläne des Zwingers von Da
nicl POppelmann um 1700, dann ein Entwurf zum Elb-
trakt des Zwingers vom Jahre 1760 etwa, beide aus der
Kuplersticiisammlung Friedrich .\ugust's IL in Dresden,
endlich zwei (»clgemalde von Thiele (1685— i7i;2i aus dem
kgl. Schloß in Dresden, mit Darstellungen eines Karoussel-
rennens im Zwinger am 17 Febr 1-22 zeigen die Fntwtlrfe,

die wir in unserem ausführlichen .\ufsatze in No. 39 d J
besprochen haben. Welche Uaugcsinnung, welcher Reich-
tum» welche erlesene Kunst! Mit welcher Größe haben
Pöppelnumn und nach ihm Semper gedacht und geplanti

Darf das zwanzigste Jahrhundert dem neunzehnten und
achtzehnten an (iröße der Kaugesinnung nachstehen ? iVtan

hat die ürühl'sche Terrasse den Balkon von Kuropa, man
hat den MarhuKthMs von Venedig den Salon von Europa
gensnnt Wohlan, auch Sachsen ist in der Lage,
Kuropa einen Salon zu schenken!

Die übrigen Werke Krlwein s. als freiere Wasserfarben-
Malereien behandelt, welche die Formcnsprachc im Ein-
zelnen, die oft sehr glücklich an ihnen ist. und, was den
plustischen Teil anbelangt, meist unter der .Nlitwirkung

des liddhaueis Pro) Karl Groß in Drcsilon stellt, nicht
erkennen lassen, treten, obwohl gute .-Kri liitekturschöp-

tunKeii, iti ihrer Bedeutung hinter die llieaierplatzfrage

zurück. Ks spricht aber aus allen Arbeiten das anerken-
nenswerte Streben, zuerst der sachlichen Forderung eines

Werkesgerecht zu werden und nach dieser crstdas Werk mit
Zutat iti beieicbeiii. — GrOAm Gruppen haben Lossow
& Kflhne tmd Prfts Schumacher der Ausstellung ein»
gefügt Kirchen, nrabmäler, Wohnhäuser von der ein»
fachsten Gestaltung Ins zur Schloßanlagc, in einer künst*
Icrisch erlesenen Haltung, die man als im besten Sinne
„deutsch" bezeichnen darf, und die auch, am weitgehend-
sten vielleicht in der Vill.i Leonhard!, dm an den Ulmcr
Charakter anschließt. unrint;ull>.ir an dew.-.! hc l'cis|)icle

der Vergangenheit sich irilei-.ULn, kenn/ciLliueti die um-
fangreicne Tatijikeit der zu ^ciiieinsaiiier Tätigkeit verbun-
denen Künstler William Lossow und Max Hans Kühne.
Den Mittelpunkt der ('iruiijie Schumachcr's bildet das in

Modell und Zeichnung ausgestellte Krematorium, welches
der KOnstler im Auftrage der Stadt Dresden ansfObit, «iae
feinsinniBe architektonische Kumuschöpfung, die sidt nicht
auf das Notwendige beschrlnkt, sondern dieses in gladc-
liebster und eigenartigster Weise mit einem nur zu be>
grüßenden ästhetischen Ueberduß umgibt. Aus derGruppe
von Schillini; \ Gräbner ragen die in (Jeineinscnaft
mit Um ()|i ürt Reh der BauTireklion im k«l .Ministe-

rium lies Inneren verl.iliten llade.inlagen von Kister, sowie
ein Rrrt liencntHurl für Mannheim hcr.or, .\rbeiten von
holier Kunst und ausgesproci encm [iCTsDnüclien Charakter
Was im Qbriu'en Oswin Hempcl, Rud Kolbe, .-Vle.xander

Höhrath, WilhelmKrcis, KrnstKühn, HeinrichTschar-
mann, Oskar Menzel teils an kleineren, teils an größeren
Gnippeo dar Aussiellung dm^ederten, legt, mit nur klei*

nen Ausnahmen, Zeugnis ab von einer fiiscnen und ernsten
künstlerischen Tätigkeit, durch welche die .\rchitektur-

Abteilung dieser Ausstellung ein gleichwertiges Glied im
Reigen der übrigen Ausstetlungsteile geworden ist

Einen breiten Raum hat man einer bedeutenden Son-
dcr-.\ussiellung des Bildhauers Georg Wrba eingeräumt,
der die .Meisterscliule Schilling s an der Dresdener Kunst-
.\kademic llliernominen hat Der ausgezeichnete Künst-
ler interessiert uns jedoch hier nur als Mit.irbeiter der
Baukunst. Wenn er als solcher von allen Seiten begehrt
ist, so liegt das daran, daß er es in sellcnem Maße ver-

steht, seine Schöpfungen dem architektonischen Chanüiier
eines Werkes untenuoninen. Vielleidit kossmt das daher»
daS seine Kunst von der italienischen FrOli- imd Hocb-
Reoaissance ausgeht, die eine selbständige Trennung nicht
kannte. Weniger glücklich erscheint uns der Kilnstierda,
wo er sich selbst in architektonischen Dingen versucht,
abgesehen von seinen Brunnen, die das Ki istlichste moder-
ner Brunnenscht^pfungcn sind, was wir li.iben Ks hr, nicht

da nur der llrunnen von Ni iriihiu:L-ii genannt zu w erden.

Zum Schluß muß noch mit einem Worte der .Ausstel-

lung , Kunst und Kultur unter den Sächsischen Kurtllr-

sten" gedacht werden Kinc ,\usstcllung, an der man nicht

vorübergehen darl, denn sie eröffnet einen sonst nicht zu
erhaltenden Einblick in das Kunstlcbcn großerZeiten Sach-
sens. AusnelliingB*Archilekt dieser Gruppe war Hr. H.
Hirschm ann. Der Plan tu ihr entstand schon ba<d nach
der Dresdener Kunstgewerbe-Ausstellung des Jahres load.

Die Ausstellung zeigt, in wie innigem Zusammenhang mit
der Person des Herrschers die Kunst in Sachsen stand.

In wenigen anderen I.än<lern „macht sich der Einfluß einer

geschlossenen Reihe kunstliel/ender undkullurlrcundlichfr
Herrscher auf allen Ciebieten des Kulturlebens so staik

fiihlbar wie hier" Und diesen Kinfluls zeigt die ,\iisstel-

lung des >ai hbisi;lien Hauses »D.is allmaliln he U'erdcn
una W u hsen dieser Kultur, das ]>ersonUche Walten der
Herrsi lier, die innigen Wetliselbc/ichungen zwischen hofi-

scher und bürgerlicher Kultur einmal zusammenzufassen",
das war der Zweck dieser Abteilung, die das gesamte Aus-
stellungabildinerfreulldisterWeisebeTeichert— —H—

Vemdacbtea.
Die ElowelhuDf d«r rweHsmonbaattn der Tccluitoeh«a

Hocbicbulc In DarauiadL Am a,}. Juli d J fand in Gegen-
wart des Großherzogs, von Vertretern des hessischen Staa-
tes und der Stadt Daimstadt^ der Rdctoren fast allsr deut-

en JuB 1908.

sehen technischen Hochschulen, sowie der hessischen Lan-
des-Universität Gießen, der benachbarten Universität Hei-
delberg und der wissenschaftlichen Institute Frahkfurls,
sowie sahlreicher Freunde der Uochachule ausdem Kreise
der Industrie die feierliehe Einweihung der groBartigeo

4«9

Digitized by Google



Erweiteningsbaufen der Technischen Hochschule in Dann-
stadt statt. Ein Festakt in der schönen, der alten Aula
vorgelagerten Halle, ein Festmahl und ein studentischer

bildeten die wUrdige Feier, der sich i -
*

Tage eine eingehende Besicntigung der Neobantäi an-
schloß. %'on denen diejenigen der verschiedenen Institute

auf der Südseite der Hochschulsiraßc, ausgeführt nach
den Entwürfen und unter Leitung von Prof, Friedr Pfltzer,

allerdings schon seit einer Reihe von Jahren in Benutzung
stehen, während die proßcn Erweiterungsbauten des Haupt-
gebäudes aut der Nordsciri dtriri Schopler I'rol Wickop
ist, gerade jetit erst vollendet worden sind Oio Technisclie

Hochsrhule hat gelenetitiich dieser Feier eine vurnehm
ausgestattete, reich illustrierte Festschnit herausgegeben,
der wir einige Daten entnehmen, indem wir uns vorbehal-

ten, aui die in künstlerischer und technischer Beziehung be-
da«duni«a BmiMo, mit deaen tlch Darautadt in die erste

Rdhe der deutschen techniechen Hdchechnlen, in die sie

der Zahl ihrer Rcstichcr nach schon länger gehörte, nun
•ucli nach ihren baulichen Anlagen und den dem Unter-

richt dienenden Laboratorien und sonstigen Einrichtungen
Stellt, noch naher einzugehen.

Bis 7iim Jalire 1805 n;itte der l'ntcrricht an dcr'l'cch-

niSChcn 1 Im .•i^rliule zuletzt in :^ t 1 ri\unilieh weit von-
einander uftrer.ntL'n (jcliiiudcn sl;iUj;elunden, die von der
Si :•]: ,irrnt|.:<-.ilu h zur Verfügung gestellt worden sind-

Im < »»tolicr iS<i5 konnten dann die ersten eigenen Hauten
der Hochschule an der Hochschulstraße eröffnet werden,
von denen das Hauptgcbtudc durch Prof. Wagner, die

leeiUiile an der Mordaeite uod die elektrische Zentnle von
Prot Marx erbant wurden. Der gesamte Kostenaufwand
hctruK 3631000 M., tu denen die Stadt 1,2 Mill. M bei-

gesteuert hatte, durch welche Leistungen sie sich allerdings

von allen weiteren luimittelbaren Verpflichtungen befreite

Man hatte bei Aufstellung dieser ersten Pläne mit einer

Bcsurhsziffer von etwa 500 Studierenden gerechnet, d h

mit einer ZunahDie von 50"
1,

Durch Verkleinerunj,' der
S.minilungsraunu- gchmg es, die Kauten auch lur 700 Stu-

dierende nutzbar zu nuchen, aber 8,84 zogen schon 1895
ein und im Frtlhj.iiir darauf war die Zahl 1000 Uliersrliritien.

Die Besuchszih'er stei^;erle sich dann Stelig und Lrt._;chte

1906 mit 2063 ihren Höchststand Durch vcrsi iiarite Aul-

nahmebedingungen, namentlich auch iUr Ausländer, und
die ungunstigen industriellen Verhältnisse sank die Zahl im
Wntersemcsier 1907/08 dann wieder auf lä^o.

Also schon i8q6 wurde die Notwendigkeit größerer
Erweiterungen erkannt Die Pläne und Vorlagen der Re-
gierung machten aber noch mancherlei Wandlungen dntdl
und zunächst verhielt sich auch die Landesvertreiung so
betrilchtlichen Ausgaben gegenüber ablehnend, sodaß erst

l^or ein umfassender F.rwcitcrungsplan mit der Kosten-
summe von i lwa 3 MiU \I zur Vorhige kommen konnte,
die denn auch in diesem Jahn- wcnij;:>tens für die zunächst
dringlichste Erweiterung tlcs Institutes, ini (lanzcn .d)er erst

1003 zur Annahme kam. Die l'roicssorcn Pützer und
Wickop wurden milder Planbciubciiung und der I^eitung

der Ausführung betraut. Die Arbeiten auf der Nord-
seile, die von Prot. PiUaer herrUluen, konnten schon 19014

abgeschlossen werden. Sie bestehen in einem BaukOrper
mit hochaufragendem Turnt, der das bereits bestehende
physikalische und elektrotechnische Institut trotz ihrer ver-

schiedenen Ausführungsweise zu einer baulichen Kinheit

zusammenfaßt, sowie in verschiedenen Horsaalbauten, die

sich teils an die vorhandenen (lebäude anschlössen, teils

getrennt aulgctilhrt wurden
Schwieriger gestaltete sich die Umt;estaUiing an der

Nordseile, die Prof Wickop anvertraut wurde Hier bildete

die hinler dem Hauptgebäude gelegene, erst vor einigen

fahren erbaute elektrische Zentrale der Hochschule ein

lindemis für eine organische Erweiterung des H.auptgc-
bäudes. Sie wurde daner beseitiRt und durch einen mäch-
tigen, weiträumigen Bau an der Magdalenenstraßc ersetzt,

der die Zentrale lOr rlraft, l icht und Wärme, und zugleich

das Maschinenlaboratorium aufnidim Das vorher PMörmige
Hauptgebäude krmnie nun durch FKIgcl- und *>ierbauten
so erweitert werden, dalS ein allseitig geschlossener, sich

um 2 große Hofe gruppierender Bau entstand, dessen einer
Flüj;el sich d.mn noch nach hinten verlängert urul durch
einen dang m Verbindung gesetzt ist mit dem im Hofe
selbständig aufgeführten Gebäude fOr Gaaluafnaaschinen
und das Maicrial-Prälungsamt.

Mit diesen Bauten, ni denen die Stadt Darmstadt eine
Summe von 350000 M beigesteuert hat, dttrfte dem Be-
dürinissc aut einige Zeit genUgt sein. Es sind ritumlich
ausreichende, gut belichtete Hörslle, weitriumige Zeichen-
sale, reich ausgestattete Laboratorien lürdie verschieden-
sten Zwecke der Technik und zugleich Bauten geschaffen,

die liei aller notwendigen Beschiinkuna in den Mitteln
kftaMtlerisch wiiltungtToll sind. Der USne Staat hat fOr

seine Technische Hochschule bedeutende f)()fer gebracht,
wiis um so anerkennenswerter ist, als gleichzeitig auch die
Landcs-Universi^t Gießen einer bedeutenden Erweiterung
bedurfte. Er besitst nun aber audi eine vornehme Lefa^
stitte, die sich anderen Hochschulen wardig anreihen kann.

Gelegentlich der Kinweihungsleierlichkeiten wurden
die beiden Architekten sowie der Leiter der Hochschul-
Baukommission, Geh. Brt Prof. Ale.x. Roch, mit Ordens-
Auszeichnungen bedacht Der derzeitige Rektor Prof Wal be
wurde zum Geheimen Haurat ernannt. Die Hochschule hat
ihrerseits 6 Khrendoktoren ernannt: den .Minister des
Inneren Dr K. Br.iiin als .den Mehrer der wirtschaft-

li( hcn Werte des l^indes. den Forderer der Künste, Wissen-
schaft und Technik, den verständnisvollen Leiter des
hessischen Hochschulwesens, den Wahrer akademischer
Freiheiten und Rechte": ferner den Referenten tUr Hoch-
scfauhresen im Minist des Inneren, Ministerialimt Dr. Aug.
Karl Weber, .in Aaeiltennmifr semer regen FQtso^ fSr
die weitere Entwicklung der Technischen Hochschule";
den Vorsitzenden der Abt, für Bauwesen im Minist, der
Finanzen, Geheimrat Maximilian Frhrn v Biegeleben „in

Würdigung seiner hervorragenden Verdienste, die er sich
als Schopler des weithin vorliildliclien Denkmalschutz-
t"iLsct.'es und als< »rg.inisator der 1 tenkmalptiege in Hes>uti
er-Aorticn hat"; den Geh üb - Brt Herm Keller in Berlin,

Vortr Rat im Ministerium d.offentl. Arbeiten und Leiter der
Landcsanstaltlür Gewasserkunde ,in Anerkennung seiner
grundlegenden Forschungen und Schöpfungen aui dem
Gebiete der Gewässerkunde"; den Prof. R. Stribeck,
Dirskior der Zentralstelle fUr wistenschafdichptecfaniisdl«
Untersuchungen der vereinigten Munitionsfabriken in Nea-
Babelsberg, .in Anerkennung der Förderung wichtiger
Gebiete des Maschinenbaues durch seine verdienstvollen
Evperimental-Untersuchungcn"; den Geh Komracrz -Rat
Dr. Louis Merck in Darmstadt, „den verdienstvollen
Vertreter der chemischen Industrie, deren latkrlUtige Anteil^
nähme an den hueressen der Hochschule die •

-

in hohem Maße gelordert hat". —

Einen Wettbewerb itir Erlaofoog von Sklxxen für Ba>
baauog dei GrucdttOcke« drr BaugenoMeoaebafl von BeamlSB
In Met» uod Umgegend crl.ißt der («cnosscnschafts-Vorstand
lür die im (ii-tucte <;cs Ucnrschcn Keu lies wohnenden Ar-
chitekten deutscher Rcichsangehon^;kcit Das Gebinde liegt

in Sablon bei Metz; seine Bcii uiung unterliegt daher der
Bauordnung von Sablon 3 Preise von 1000, 600 und 400 M.
Im Preisgericht u a die Hrn Reg u. Brt C.iilloud, Stadt-

bnistr. Fleischer, Hrt Herzield und liauinsp Lorenz.
Frist; 20. Se[)tember igoS —

Eines Wettbewerb tur Erlaofwac von EotwOrfeo für ela

Muasum ftr VeilH^ond« tn Stottcattnatder »Wttrttembergi-
scbe Verein fflr Handelsgeographie'' ittr wflrttembergische
Architekten zu erlassen beschlossen. Das Museum soll aid
einem Gelände am Hegelplaiz, gegenüber der Gewerb«'
halle, im nördlichen Teile der Stadt, nir Errichtung ^
langen Es sind 3 Preise von 9000^ aooo md loeo R m
.\ussicht genommen. —

Ein PreltauMChrdbcn vax Brlaognoc roo Entwi^rfen (ftr

Landhau>-Siedelungeii auf dem Geiaode de* Riltrrgule« RO-
deridorf in der Mark erlalil die (lUtSverWaUuiit^ lUr Hau-
und ('.arteiikunsiler zum i .\\m\ lyop Zur Preisverteilung
steht eine Summe von ;coo .M iür 1—3 Preise zur \'er-

iügimg, deren Bemessung dem noch zu ernennenden
Preisgericht anheim gestellt wird Ein Ankauf nicht preis-

gckr(>ntcr EntwUrie lUr je 500 M ist vorbehalten. Das Ziel

der Aufgabe la^ einlMillicbeai Gesamteindnick taots

htdividueller VerscMedenhcit eine den neiucMidien Be>
dUrfnissen angepaßte Weiterbildung der Elemente deotp
sehen I>andleDens mit märkischem Heimatscharakter zu
künstlerischer Siedelung" herbeizuführen Im übrigen aber
wird für die künstlerische Gestaltung keine bestimmte
Richtung vorgeschrieben oder .liei der Preisverteilung be-
günsiigi" Die /t;< ;it:uiigen sin<l so weil auszultlhrcn, daß
nach innen gc.irtjeilet werden kann: l'nierlagen ^gen
10 M., ilie zurückerstattet werden, vom 15. Sept d. J. SS
durch das Rittergut Rüdersflori Mark: —

Ein Wettbewerb betr. VorcntwOrre fOr eine Rcalichula
für Brake In Oldeobure wird Iür .\rchitekten des Groß-
herzoL'tiitus Oldenburg, des Staates Bremen und des preuß.
Regierunt;s liezirkes Aurich zum 1 Nov d J erlassen.

3 Preise \ on 750, 500 und 400 M .Ank r;lc 1 :r -.e yoo M —
Ukalli Du StadtKlilaa ko CumI. - Die hntwicklunj^dcr Hjrdro-

MHItladOT >c>iw«t».^ W» ArcäU«k|y «ri darOfoeaa I

Hierzu eine Bildbeilage: Das Stadtschloß in Cassel.

Vcftaf der DctttKiwa Baai«ltaiic,O.B,b.ll,BtrUa. PBr dia üadAtlM
^ Aib»rni»l»ana. Bl

"

1 NaMg;.P. IL

NaCi.
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PIcitcrfiKUirn «m HaupteiOKiD/;. Bildliaurr: Huben Nctjcr in Manchen.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn.JAHRGANG. Ng: 62. BERLIN, DEN i.AUGUST 1908.

Ausstellung München 1908. iForltcliung.) Hierzu eine Bildb«UiKt.

m die Verhältnisse, welche den künstlerischen Kreise auf den Botanischen Garten ge-
außen Stehenden eine entschie-

dene Initiative Münchens im
Kunsllebendcs letztenJahrzehn-

tes vermissen ließen, gerecht
und erschöpfend zu würdigen,
dürfen die großen Schwicrig-
keitenderl^Utzfrnpenichtüber-

sehen werden. \ on jeher hat-

ten größere Ausstellungen in

München, Veranstaltungen, die
über den Rahmen der jährlich wiederkehrenden Dar-
bietungen hinausgingen, mit dieser Schwierigkeit in

solchem Maße zu Kämpfen, daß in der 't'at hierdurch
aufgetauchte gute Gedanken nichtverwirklicht werden
konnten. Seit Jahren war die Aufmerksamkeit der

richtet, welcher in Verbindung mit dem Glaspalast
steht, der ursprünglich einen Teil des Gartens bildete.

Doch erst die durch den letzten Landtag beschlossene
Verlegung des Botanischen Gartens nach Nymphen-
burg hat hier Möglichkeilen eröffnet, die nach der Hoff-

nung aller Kunstkreise der Kunst zugute kommen wer-
den. Ein beabsichtigtes Uebereinkommenmitden Kör-
perschaften, die alljährlich die Kunstausstellung im
ulaspalast veranstalten, welches dahin gerichtet war,
für ein Jahr die Kunstausstellungen hier auszusetzen,

um Baukunst und Kunstgewerbe die .Möglichkeit zu
bieten, sich im Glaspalast in umfangreichererWeise und
geschlossen in einer einmaligen Darbietungentfalten zu
Können.führtezukeinemZiel.MitberechtigtemSchmerz
mußten die beteiligten Kreise zusehen, wie das bereits

AMidki 4m cnua Foroat uftmiueibv biuct den Haupuioguig.

4JI
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sorgfältiß ausgearbeitete Prograinni, zu welchem Hr.
I?,ui.ipilni.inn Will: Hcrtscli einen ßlücklichen Ent-

wurffur di(j räiinili';l-.L' Auftciluiif; des Gla^palastcs aus-

gearbeitet hatir, < ini|_;c Zeit später von Dresden aufge-

nommen und iiuierlJeutvchen Kunstgewerbe-Ausstel-
lung \<)t>f' mit Ko reichem F.rfol^ verwirklicht wurde.

Em anderer Punkt der Stadt, auf welchen die Auf-
merksamkeit der Kreise, die in weitblickendem Vor-
wärtsdrrinpen München seine kiinstlerische St'.'liung

im Kulturleben der Gcgcnw irt vahten und .•nehren

wolllen, seit langem gerichtet war, war die Kohlen-
Insel. Seit Emanucl Sei dl die große Kunstgewerbe-
Ausstellung des Jahres |S88 an ocn I "Fern der Iiar an-

geordnet und es verstanden hatte, ille R eiledes Was-
sers in das Ausstellungsbild einzubezieheo, waren die

Blicke der Fortschrittsleute der Kunst unausgesetzt
auf diesen landschaftlich so ausgezeichneten Punkt
bar-Athens gerichtet. Es war der .Bayerische Kunst-
geiperbe-Verein in Mflncben*, «eteher die Feier sei-

nes fOnixigjährigen Bestkodet duf^ dae Jubittums*
Ausheilung begehen» aber auf der KtAkainMl atebt
eine vorQbergehende Auntefflung tehaffen, sondern
die Jubelleier Denutzen wollte, eine Grundlage zu Wer-
ken zu geben, „die kräftig und nachhaltig dasGewerbe

Stadtpark fOr Hamburg. Abb. ] N;>ticre l'm;cbuag des Park-Gcllndei (mit starker Linie umiopeii).

und die Gewerbetreibenden unterstützen, der Stadt
München zum dauernden Ruhm und Segen j;ereichen,

inttem sie ck crmnfjHchcn, die Stadt ni> lit blnBliirdie
Dauer eines Au^stellungs>,ihres, - andern für lan^;e,

lange Zeit hinaus zum .Mittelpunkt des deutschen
Kunstgewerbes zu machen". Diese Mittel erblickte der
Verein in wirtschaftlichen Einrichtungen für d.is Ge-
werbe im Allgemeinen und das Kunstgewerbe im Be-
sonderen. Bei der Verwirklichung dieses Zieles trat

fürMünchen zuerst der Gedanke auf, den die Ausstel
lung dieses Jahres in die Tat umsetze: StändigeAus-
stelTungsgebäude Eine Denkschrift dM aBayerischen
Kunstgewerbe-Vereins* vomjabre igOOweistmitNacb-
druck auf die hoben Summen hin, welcbe in den vor
überlebenden Ausstelluogt-Gebftuden erfobiungsge-
mftB fürKunst undKunstgewerbe veiforen gehen. .Er-
scheint es nicht ungleich vernünftiger, geeignete mas-
sive GebftudeaufniTQhren, um dieselben einer dauernd
ausgiebigenundungemein segensreichen Verwendung
zuzuführen? Einer Verwendung als Räume für ein Ge-
werbeniuscuni. das München doch nicht 1 iii^er mehr
entbehren kann, wenn sein Gewerbe schlagicrtig wer-
den soll, einer Verwendung »i Handwerker-S<£oien,

4»

die jetzt in allen deutschen StAdten mit ztelbewufiter

Oplerwilligkeit der Gemeinden in rascher ["olge ent-

stehen, einer Verwcndunji zu Zunft- und Geiiossen-
schafts-Häusern, welche liie Mittel- und Einigungs-
punkte, die licratungs- und Cicschnftsräume für die
w irtschaftlichen Interessen und die X'ersammhinfjsnrte
der gewerblichen Hauptgruppen bilden konnten'" Für
dieses umfassende, wohl durchdachti- Prnj^jrüiiiiTi hoffte

man auf der Kohleninsel die baulichen .Anlagen scliaf-

fen zu können, „ Jiuf demso eigetiarli[_; licrri k hen Platze,

wie keine andere Stadt in Deutschland einen ähnlichen
besitzt, umrausi:ht von derlsar, mit den .Alpen alsgroB-
artigstem Hintergrund, auf der Insel, die das Emde»
Slied bildet zwisciien dem alten München und der auf
em rechten Ufer desStromes malerisch aufden Höhen

sich entwickdndeo neuen Stadt." 1'heodor Fischer
hatte es übernommen, einen in hohem Grade anziehen*
den Entwurf für die Bebauung der Kohleninsel aufni*
stellen. Er wurde in Anlage und Formenspradie von
dem Gedanken befaemdit, »das Gldcbe su tun, durch
das ddi eioat die graflen aaddeutichen und jetzt bay-
erischen Stidte Augsburg und Nflmberg im 1 5. und
16. Jahrhundert bdnahe unzerstörbaren Kuhm erwar-
ben". Auch wir haben im Jahrgang n/xi.No. 30ff.,den

giroSgedachten Ent-
wurfwiedergegeben,
mit dessen Ausfüli

rang das Wort des
Königs Ludwig I, be-
kräftigt werden soll-

te, es kenne Keiner
Deutschland,dernicht
auch Müncll
hen habe.

Der große Gedan-
ke des _Ha>'crischen
Kunstj^ewerbe - Ver-
eins" teiliedas Schick-
sal der meisten gro-
ßen Gedanken: er
verfiel wesenlos der
Vergangenheit Die
G ründesind uns nicht
bekannt; sie wurden
in derlnteresselosig-

kdt der Idteoden
Kreise geaucht Ob
damals schon Inden
Köpfen «nerkleinen
Gruppe einflufireicher

Männer Münchens
derGedankeaufkeim-
te, auf der Kohlenin-
sel ein „Deutsches
Museum" zu errich-

ten

-

Sei dem, wie ihm wolle: jähre gingen ins Land,
ohne daß etwas geschah. Die Nürnberger Ausstellung
scheint den Stein ins Rollen (gebracht, und die Erfolge
der Dresdener K jri'^t^iew etbe-.Ausstelhin^; des Jahres
I9(_yi scheinen das K'oilcn beschleunigt zu haben. In-

zwischen war die Kohleninsel dem „Deutschen Mu-
seum" gewidmet worden und man mußte Umschau
nach einem anderen Ausstellungsgelände halten. Beim
f-estmahl der Eröffnung der „Ausstellung München
i')iiS''' wurde vondeni Oberbürgermeister von München,
Hm. Dr. v. Borscbt, in erster Linie der Verdienste gc»
dacht, die Prinz Ludwig von Bayern sich um die
AussteUune erworben b^L Diese giofien Verdienste
auch Sufiemdi lu wOrdigen, wurde die Erlaubnis er-

beten und erhalten, die eraSen Aussidlungabairtea
künftig Prinx Lodwigs-Hallen su nennen. In der
Begründung wies der Redner darauf bin, dafi S. kgL
Hoheit Prinz Ludwig von Bayern bereits vor
ren mit dem (Icd.inken „der Schaffungeines großen
AusstelUiii|^'-L;L biet es mit festen Ausstellungsbauten auf

der Theroirnln ihe licrvortral und mit bewunderungs-
würdigem Scharfblick die künftige GestaltungdesAus-
stellungsweaens, die Bestrebungen «ndeier btldte auf

Mo.ea.

Digitized by Google



diesem Gebiete voraus ahnend, auf die außerordent-
liche Wichtigkeit einer solchen Anlage für die Wohl-
fahrt unserer Stadt allen Hindernissen zum Trotz
immer und immer wieder von neuem hinwies." Die
Beziehungen des Prinzen, der im öffentlichen Leben

Abbildj;. i. LaecpUa dci lokaDttigcn Siadtpark«.

Der Idcen-Wetlbewerb für einen Stadlpark In Hamburg.
Abbildg. J. La^eiilao des Kniwuilcs mit dem Kenowotl: .KIbku".

und P. Uacbmano, Galten-Architekt H. Foeih,

Bayerns eine so segensreiche Rolle spielt, zu dem
städtischen Ausstellungsgebiet beruhen indessen nicht
nur auf dessen Ursprung und Werdegang allein. , Als
eine Heimstätte aller jener Bestrebungen, die auf die
Vervollkommnung und Veredelung des menschlichen

i. AuKust 1908.

Lebens abzielen, sind sie in gewissem Sinne zugleich
auch eine monumentale V erkörperung all der edlen
Absichten, deren Verwirklichung sich l!.urc Königliche
Hoheit als Lebensaufgabe gesetzt." tn seiner Antwort
wies Prinz l.,udwigauf die V erunstaltungen hin, die ver-

schiedene flauten des Königs Ludwig I. erfahren
haben. »Zur selben Zeit, als man dem großen
König zu Ehren f* cstc feierte, hat man einen Teil
seiner eigenen Bauten verdorben.' Der Prinz
dachte an tlie Umbauung des Siegestores mit
Mictkasemen und wollte die Ba\aria vor einem
ähnlichen Schicksal retten. Das Denkmal sollte
freistehen für alle Zeiten und es sollten rings um
dasselbe Parkanlagen geschaffen werden. Aber
für Parkanlagen allein war der Grund und Boden
zu teuer; man suchte den Aufwand durch das
Erträgnis von Ausstellungen zu verzinsen. Als
die alte Schießstätte neben der Bavaria aufge-
hoben werden mußte, vcranlaütc der Prinz den
..Landwirtschaftlichen Verein", das Gelände an-
zukaufen, um auf ihm Ausstellungen zu veran-
stahen, für die der bayerischen Landwirtschaft
bcimOktoberfe.st der Kaum fehlte. Das Gelände
wurde darauf an die Stadt München mit der Be-
dingung abgetreten, darauf Ausstellungen zu ver-

anstalten. Ein Ehrenbürger von München, Hr.
Matthias Pschorr, sah sich in der weiteren Ent-
wicklung der Dinge veranlaßt, der .Stadt Mün-
chen zur Abrundung des Gebietes ein größeres
Gelände zu widmen, wofür die Stadt ihren Dank
in der Schaffung des Matthias Pschorr- Ringes,
der das Aussteflungsgelände nördlich umzieht,
zum Ausdruck brachte.

Für die nun so und nach langen Mühen ge-
schaffeneGrundlage galt es nunmehr, dieBauten
zu planen. EinVV'ettbewerb, über welchen wir im
Jahrgang KX17, So. 3, berichteten, gab hierfür
wertvolle Gedanken, die bei der endgültigen Ue-
arbeitung durch Hrn. Bauamtmann VV.Bertscb,
wie sie in dem Lageplan S. 39<> zum Ausdruck
kommt, verwendet wurden. Nach diesem Lage-
plan sind die Abrundung des Geländes und seine
Hauptteilungen ungemein glückliche. Zunächst

ist rings um die Bavaria
ein großer Park erhalten
geblieben, der diesem
Denkmaldie freie würde-
volle Lage für alle Zei-

ten sichert. Der Park ist

aber zugleich nach We-
sten so erweitert, daß
er das Gelände in der
Achse der Bavaria in

zwei Teile teilt, welche
durch das Hauptrestau-
rant mit seinen Neben-
bauten tatsächlich und
als Uebergang vom Di-
daktischen zurF.rholung
ideell verbunden wer-
tlcn. Nördlich des neu-
tralen Parkes liegen die
Ausstellungshallen,süd-
lich davon breitet sich
der Vergnügungspark
aus. Größe liegt in der
geschickten .Anlage der
AusstellunKsbautcn mit
ihren beiden Pracht

-

l'"oreii,Grö(Je liegt auch
in der krönenden und
zugleich umschließen-
den Anlage des Itaupt-
Kestaurants.

Der Hauptzugang zum Ausstellungsgelände erfolgt
nördlich der Bavaria, durch schöne Bauten, wclchcdic
Gebrüder Rank in München geschaffen haben. VV'ir

haben sie auf den Seiten V», 401 und auf der Bildbei-
lage zu No. 59in Grundrißund Ansichten nach der Natur

4^3

Vctfaiicr: Aichiteklcn C. Kcchl
Umtlich in Coln.
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abgebildet Eine neue Stützmauer mit weißem, gefälli-

gem Holzzaun umzieht die alte SchieSstättc, die erhal-

ten blieb, bildet beim Tribünen-Eingangzum „Vorfüh-
rungsring" fürdiclandwirtschaftlichen Feste im Oktober
einen einspringenden Bogen und schließt an das Ver-
waltungs-üebäude der Ausstellung an. Durch diese

Stützmauer sind verschiedene Teile glücklich zu einer

gewissen Einheit zusammengefaBt. Die anmutige
Gruppe dieserPortalbauten besteht aus dem Hauptein-

vor den Schaltern für die Eintrittskarten an. Den freien

Haupteingang begrenzen rechts und links bogengetra-
gene Eingangshallen mit gewölbtem Innenraum. Die
ornamentalen bildnerischen Arbeiten dieser Bauten
rühren von Bildhauer Widmer her, während die Py-
lonen des freien Haupteinganges mit reizvollen Putten-
gruppen in Kalkstein von Euville, die vierJahreszeiten
darstellend, bekrönt sind. Urheber dieser Gruppensind
die Bildhauer Beyerer und Netzer. Unsere Kopfab-

Abbild^. 8. j Blick aul du Cafjhaut.

AbbilJj;. 1^. Blick >ul ÜM HiuptrolauiiDt toq Weiten.

Dir Id*in-Wettbcwerb for elaen SUdtpark In Hamburf. Eotwuif mit dem KcoDwort: .Typ*.
Vcrfaiui: Gancn-Ingeoieui

J. P. GroBmaaD in Leipiij; nod Oresdea.

fang, zu dessen beiden Seiten Kassenbauten anschlic-
en, die südlich vom Pförtnerhaus, nördlich vom Ver-

waltungsgebäude abgeschlossen werden. So besteht
die Gruppe in sich als eine einheitliche Anlage von an
das klassizisti.<;che Barock anklingen<ler Priigung. Die
Einzelheiten der GrundriU-Anlage gehen aus der Skizze
S.399 hervor. Das Pförtnerhaus enthält im Erdgeschoß
eine Bcdürfnisanstalt.imObergcschoßdieWohnräume
des Verwalters der Kuhmeshalle.InflacherSchwingung
schließen sich die schlichten, weit gespannten Arkaden

4*4

ieder.mg dieserNummer gibt zwei der Gruppen wit
Verwaltungsgebäude schlägt neben den leich-

bildunE
Das
teren Kleinbauten den Ton des bescheiden Monumen-
talen an und erhält dadurch seine künstlerische Bedeu-
tung im Kranze der Ausstellungsbauten. Auf die Far-
benwirkung dieserGruppe im Zusammenklang mit den
benachbarten Baumgrujjpen ist besonderer Wert ge-
legt. Mit festlich heiterer Stimmung eröffnen die Ejn-
gangsbauten als Präludiuni die Ausstellung.

Sie geben in der Achse Zutritt zu dem ersten

No 62,
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Pracht-Forum, dessenGruppen-Anlageinderleider nur lieheWerke desHm. Prof. Paul Pfann.aufdie wir noch
unvollkommenen Skizze S. 421 dargestellt ist. Dieses zurückkommen, um im nächsten Aufsatz zunächst das
Forum wird gebildet südlich von dem ßazarbau, dem Künstler-Theater vorläufig nach seiner baulichen Seite

darauf folgenden Künstler-Theater und dem anschlie- zu schildern, wiihrend wir das benierkcnswertc Untcr-
ßenden Cafe. An der N'ordseite bildet die stattliche nehmen später nach seiner theatergeschichtlichen Be-

Abbildg. 4. Aoiicht dct CaJihaatc« am See.

Abbild^. 5. H*u|>lreiUutai>l von Nortl-WetleD.

Oer Ideen-Wetlbewcft) fOr einen Stadtpark In Hamburf. Kntwurf mit dem Kennworl: .Elbmi*.

Vertut«: Areliitekten P. Kccbl uod P. BachmaoB, Garten Architekt H. Focih, sikmilich in Colo.

Fassade der großen I lalle III den Abschluß des Platzes.

Beide Platzseiten werden verbunden durch einen das
Forum nach W esten abschlieUenden monumental aus-

gebildeten Verbindungsgang. Sowohl Bazarbau wie
Cafe und anschließender Verbindungsgang sind treff-
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deutung zu würdigen versuchen werden. Die Bildbeilage

zur heutigen Nummer zeigt dieVorderansicht des Künst-
ler-Theaters, die sich in ilirer graziösen und doch nicht

kleinlichen Haltung vortrcHlich in dicGcsamtstimmung
dieses ersten Forums eingliedert. — Kortwuunj toigt.)
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Der Ideen -Wettbewerb iUr einen Stadtpark in Hamburg.
Hierzu dJc »bbildiuicMi ». Ol, lU, nt,m wat tO.

irhdem das Preisgeridit btrden von Senat undBOrgcr- Wirkung bienu öffnet sich nach Nordosten durch eine mit
Schaft in Hambuig «Miteschriebencn Ideen -Wett- niedriger Bepflanzung betonte Achse ein Ausblick aufdat
bewerb zur Erlangung von Entwürfen fUr einen Stadt-

park in Hamburg seine Entsrhc duiiK Rctrotlcn li u. er-

scheint es von Interesse für d\e F.ichwclt, die in manchen
Beziehungen l)c.ichtcnswerten Ergebnisse kurz darzustellen.

Niirh den HesiimmunRen des Weithe.verbes sviU Ham-
burg einen jiir alle Schichten der Ik-vulkerüiif^ liesi:nirnten

Stadtpark aul dem in Abbililg. i dunkel liervorgehobcncn
inü ti* großen Stautsgrund am Rande der nach Norden
Bch surk ausdehnenden Bebauung schaffen. Die Stadt-
und Vorortbahnen im Osten und Süden, eine geplante
Gflteibohn im Norden und die Bebauung im Westen um-
schließen dusGeIände;dieMaria-Loui*en-StraßeimWesten,
die I-lur-StruUc im Osten und der Borgweg zwischen beiden
bilden die Haupt\ erbindung mit den bebauten Zentren,
der eigentlichen Stadt im Süden und den Villeni|uartieren

im Westen lAlibiklg 2) Ein erst neuerdinj^s in sorgfältige

l'llegc genommenes (ieholz mit etwa 2ojahrigem Bestände
krOnt die Urthc westlirh des Hornweges; von hier fällt das
Gelände sanft nai h Osten um etwa 16 m ab

Nachden Prosrammbcdingungen waraußcrdcn passend

terrassenförmig tlber den See sich erhebende Caidhaus»
wäthreod genau nordwärts die verlangte ländliche Wirt-
schalt die weiten Wicsenflächen abscTiließt. Waldartige
Umrahmungen der Wiesen und abwechselungsreiche Be-
jitlanzunfjen liei den Baulichkeiten — Platanen aul der
Terrasse des Hauptrestaiirants, Linden und i'appeln am
C-'ate, helle Birken mit vorgelagerten dunklen Kolbuchen
bei der ländlichen WilMmaft — toUeo die Gegcavif^
kungen erhöhen.

uat Eatmiri teichnet sich durch «ne klare und Ober-
Slcbtliebe ABOrdnting und vornehme Haltung aus, die sidi
auch in der Ausbildung der in schlichtem klassizistischem

Geschmack entworfenen Baulichkeiten ausprägt Ein Vor-
zug des Entwurfes sind dabei die zentrale Lage des Haunt-
restaurants in nächster Nahe der Station Borgweg und aic

vürzüRÜche und wohltuende Oricnticnmg, die sich dem
hier den l'ark betretenden Besucher sogleich über die
ganze ausgedehnte Anlage hieict 7,wcckm.iBiR ist auch
die LImleitung des 1 iistscniff-V'erkehrs durch e;nen beson-
deren Kimal :ui der Sildostgrcnzc des Parkgeiandes. Et-

einzuitthrendennaupttugangssträueneincCorso-StraQeum was stOrcnd erscheint die I^e des Cafes lUr den AuS'
das Parkceltade herumzufahren, die an der Außenseite blick vom Hauptresuurant nach dem See; man wUrdedas
mit Einxnnluseni bebaut werden soll. Eine größere Teich- " "" " " j- « .

anläge fOrden Ruderboot-Verkehr war in einer Verbindung
mit der Alster so anzulegen, daß der auf dem Verbiaduags
kanal durchzuführende L.astschiff-Verkehr den Tekh und
den Park möglichst wenig beeinträchtigL

Von wesentlichem Einnußauf die Gestaltung der ganzen
Parkanlage war die erst in einem späteren Stadium der An-
gelegenheit '.n ricn Wettbewerb aui^;et)oiinnene \ orschriit,

daß der aus einem Irtiheren Wettbewerb hcrvorganj;cnc,
etwa 50 » hohe, in massigen Lo-inen i,'e;il.i!ite W'isSL'riarm
der staatlichen Wasserversorgung mit cmcr Kaskaden-

Calchaus wohl bester aa die Aatliebe Seeseite verie

2. «Aap" (Verfasser: Gaitenarcliitekten Gebr. Rothe
und Architekt W B u n g a r t e n , beide in Bonn^ ein II. Preis
Abbildung (• I )cr Kniwurl zeigt eine Uber fast die ganze
Porklfenge sich ausdehnende Achse vom Wasserturm nach
dem Hauptrestaurant in <!er SUdostecke des Parkgelandes.
Von der Terrasse des Restaurants bieten sich daher weite

Ausblicke aulwärts über den See, eine große Volkswiese
hmweg aul den Wald und den ihn tiberragcr.den I urm.
liei der Bodenerhebung an der ?:idostscitc des llnri;''»cgcs

wird man allerdmgs von letzterem erst den Fußpunkt des
und Beckenanlage .annähernd auf dem höchsten Punkt des Turmes sehen können.
Geländes, etwam der Achse der Busse-Straße" erbaut und Wenn auch das Restaurant von dem tromehmeren
mit Mioer FWmt .ungefähr gegen Südosten auf den MO- Westen etwas entfernt liegt, so erscheint die gewählte Ldige
iektierten Bahnhof Flu^St^lBe der Stadt- und Voroctbäui* doch günstig, weil sie eine dem den Wassersport liebenden
gerichtet werden soll. Eine weitere Pro^rammvorschrift Hamburger sehr sympathische Verbindung mit dem See
verlangte die Anlage von Baulichkeiten im Gesamtwerte ermöglicht und gleichzeitigfUrdenVerkehr von der Station

von 760C00 M., u a. eines Hauptrestaurants 500000 M\
eines l ales 1 120000 M.) usw.

Hiernach war von vornherein ein Zusarninenwirkcn
des Gatteningenieurs inic dem Architekten geboten, wo-
bei sich die Bcdeuti.nK des le!jlcren werten der großen
Ausdehnung des !' irkuelande- r •nirf.;cmaß weniger aul
die Durchbildung der Baulichkeiten, als aul ihre .\nord-
nung in der Getamtanlage erstrecken mußte.

Die Entwürfe weisen denn auch ihre charakteristischen

der Vbrortebahn an der Flurstraße und den besonders
volkreichen Stadtteilen Barmbeck usw im Süden recht

be-juem ist Das letztere ist von Bedeutung, da es sich

niclit um ein ieincs Restaurant iür die besseren Schichten,
sondern um eine auch Kirdic nimleren Volksklassen geeig-

nete Lokalität inileitu-iv. urnliercn K. in.'erts;i.il !iir ]io|iuläre

musikalische VeranstaUungen, Bicrkonzcrie usw handelt,

Die Verfasser haben besonderen Wert auf gute Ver-

bindungen nach dem Park und innerhalb desselben ge-
Unterschiede, abgesehen von der Art ihrer Behandlung^ legt, ijm gute Durchführung derMariapLouiBenstiafie
in mehr und weniger gelungener architektonischer oder ma eine anÜcr der Ringstraße angelegte PahistiaBe mehr

«... ...L
Inneren des Parkes zeigen. Folgt man letitecerStniBe,landschaftlicher Weise wesentlich in der Anordnung der

Baulichkeiten und der mit ihnen verbundenen Hauptpark-
achsen auf, wie die unten folgende Behandlung einiger
Arbeiten zeigen wird

Alles in .dieiii handelte es sich um eine schwHcrigc
und interessante Aufgabe, die in der verhältnismäßig kur-
zen Zeit von 4 .Mon.itcn in Iür den Gartcningemcur un-
günstig ^'ele^cncr 1' nihjatirspcriodc zu lösen war Trotz-
dem ist die immerhin ansehnliche .\nzahl von 66 Ent-
teUrfen mit zum Teil wertvollen Anregungen — an einigen
Stellen auch mit unfreiwilligem Humor, der z. B. GebirKc
nach Art der sächsischen Schweis auftürmen möchte—

so erreicht man in der Nordostecke das OH, am Borg-
weg die ländliche Wirtschaft — beide etwas weit an den
Rand des Parkes geschoben. .An dem Uebergang der
Maria-Louisenstraßc ist im Waldesinncren die Milchwirt-

schalt untergebracht
Die Fahrstraßen scheinen etw.is reichlich vorhanden

zusein. Nicht zweckmäßig ist die I'iihriing des Lastschiff-

Kanalcs an der Nordsciie des Teiches, da der Lastverkehr
zu sehr sichtbar wird; auch reicht die Verbindung vom
See mit dem Kanal fUr den Bootsverkehr lücht aus.

...^^^^^ w..-v»«i.».~«»._ww.w— %. .S««a cttiQue" (Verfasser: GaitenaichiiektPud
gegangen. Leider mußte von der Erteilung eines I. Preises Preyeln Cbarlottenborg und Herrn md Reuter in Steg-
id>gesenen werden; aus ihm wurden ein dritter II (6oco M > liu); ein II. Preis. Der Entwurf weist eine ähnliche Anoi^
Preis und ein dritter III. 4000 M Preis gebildet

Wir wollen nachstehend einige der 6 jircisgekrönten
md der 3 angekauften Entwürfe kurz behandeln.

I. „Elbau" Verfasser .Vrchitekten P Recht und
P. Bachmann, (iartcnarchitekt II f <ictl: in i

. in
; ein

II Preis I .Mibihlun 3— 5 Wahrend bei der .Vusschreibung
die Absicht vorlierrschte, eine große Achse vom Wasser-
turm nach der Siidostgrenzc in ganzer I.angsausdehnung
des Parkes zu .schaffen, veifolf;t dieser Entwurf den auch
bei anderen Arbeiten wiederkehrenden guten Gedanken,
swei am südlichen Parkrande annähernd ID der Miti« der
Längsausdehnung sich schneidende AcJtsen zu bilden und
in diesen Schnittpunkt das Hauptresiaurant zu verlegen.
Diese .Anordnung bietet den Vorzug, daß ein kräftig be-
tonter Mittelpunkt mit weiten perspektivischen Ausblicken
geschaffen »ird Von dem Hauptgebäude und den sich
anschließenden Terr.issen sieht aer Besucher des Parkes
nach Nordwesten, tliier eine rechteckige Teuh.mlage und
eine breite Waldpromenadc hinweg, den aus dem Wald-

nung derAchsen n ie der Entwurf „ Elbau" auf und bedarf da-
her trotz seiner vielfachen Vorzüge einer besonderen
Darsiellimg nicht. Er unterscheidet sich von „KIbau" da-
durch, daß Restaurant und c:ak zusammen mit dem Musik-
Pavillon aul einer gemcins.imen Terraflte am SQdUcfacnTcil
des Borgweges angeordnet sind

4 .. 1 )'P"
\ cii.isser »iarteningenieur J I' Groß-

mann in LeipzigDresden.i; ein III Preis Abbildgn, 7—9 .

Der sehr eigenartige Grundgedanke des Entwuiles liegt

in der bewußten scharfen imd klaren Ausprägung zweier

•icb leditwiDklig schneidenden giofieD Hauptachsen, die

ihren monumenMen Abschluß durch das auf einer Insel

im See aulgebaute Haiiptrestaurant mit anschlieltendem
Konzertgartcn und einer tieleren Blumenierrasse finden (Ab-
bildg. 7). Der nordwesiliche n.iupl/ugWasserturm-Restau-
rant erscheint aUerdiny>< in seiner wcstostlichen Lage dem
Verkehr von den Stationen der Vorortebahn zu sehr entrückt

\Hr dem mit i'latanenreihen umrahmten W.i^scnurm
schließt sich an die mit demselben zusammenhängende

dunkel sich erhebenden Wasaermrm; in starker Gegen» KMkade ein Wasserbecken an; von weiteren Kaskaden

4s6 No. (8,
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ist wegen der Kosten abgesehen und nur bei der Einmtln-
dung in den Teich ist gegenüber dem Hauptrestaurant
eine solche vorgesehen Abbildg, 9 Das auf einer 5 — 6"
hohen Aussichtsterrasse mit vorgelagertem reichen Blumen-
garten fAbbildg, 8 am Horgweg angelegte Cai( ist durch
einen regelmäßig gehaltenen tiarten mit der nahen Halte-
stelle der Vorortbahn am Borgweg verbunden und bietet

einen westlichen Durchblick Uber eine zum Fußballspiel

bestimmte Waldlichtung aul die ländliche Wirtschaft und
nach Osten über die als Tummcl|)lat« gedachte, mit hain-

artigen Bestanden umrahmte Wicscnfl.ichc.

Die ebenso wie der gärtnerische Teil in bestechender
reizvoller Weise dargestellte Architektur der Raulen paßt
sich der Landsrhalt gut an. Nachteilig ist aber die starke
I >urch<|uerung des Parkes mit Straßen, auch erscheinen
die WcgefUhrungen etwas steif. — (SchtuB loigt

)

Abbildr. 6u Lagcplan dci Eoiwuilci mit dem KcQoworti ^Aa^i'.
Vertaitcr: Gtrtrn-Aichitektcn Gebt. Rothe und Architekt W. BungarieB, beide in Bomv.

Von den Aufgaben der diesjährigen 37. Abgeordaeten-Versammlung des „Verbandes Deutscher
Architekten und Ingenieur -Vereine" in Danzig.

In So. 57 unserer Zeitung haben wir bereits die in Kiel erfolgten Beitritt des .Vereins der Architekten und
Tagesordnung der am 29. und ^0 August d J in Ingenieure an den preußischen Baugewerkschulen* zuzu-
Danzig tagenden Abgeordneten-Versammlung ver- schreiben Die Zahl der Verbandsvereine ist jedoch aul

41 bestehen geblieben, da
eine Vcrsrhmcl/ung zwei-

er getrennter Vereine in

l-lssen a d Ruhr stattgc-

tunden hat
1 )ie Vermögenslage

des Verbandes ist eine
solche, dikß neue Kinnah-
meijuellen geschaffen wer-

den müssen, wenn dcrVer-
biind seine Aulgabe als

Vertretung der deutschen
Architcklcnsch;üt und der
deutschen Hauingenieure
auch nach außen in er-

folgreicher und würdiger
Weise eriüllen soll C.estei-

gcrtc Ansprüche an dieCle-

schattsführung, die durch-
aus nicht unerheblichen
Mehrkosten des Werkes
Uber dasdeulschc Bauern-
haus und Kosten, die für

andere Veröffentlichun-
gen des Verbandes er-

wachsen sind, haben die

in früheren Jiihren zurilck-

gelegten Beträge last aul-

gezehrt Der Verbands-
Vorstand schlagt eine an-

ttcmesscnc Krhohung <Icr

Vereinsbeiträge vor und
außerdem, um die Haus-
halte der einzelnen Ver-
eine nicht allzusehr zu bc-

Uisten, wendet er sich an
die ( )p)crireudigkeit der
Mitglieder selbst, indem
er eine persönliche l'm-
lage vorschlagt, die wäh-
rend einiger J.ihre zu lei-

sten wäre, um einen ge-
wissen Grundstock zu
schaffen. Der Verband hat

mit Rücksicht auf die ihm
bisher nur zur Verfügung
stehenden beschränkten
Mittel in der Ocffcnilich-

keit olt nicht mit dem
Nachdruck wirken kön-
nen, der erforderlich ge-

wesen wäre, um den von
ihiniinlnteresseder'l'cch-
nik und der Kachgenos-
senschaft vertretenen An-
schauungen die erlorder-

lichc Verfireitung und An-
erkennung zu verschaffen
Wertvolle .Arbeiten des
Verb.indes haben so nicht

immer in der wünschens-
werten Weise ausgenutzt
und der Allgemeinheit zu-

gänglich getn.ii.ht werden
können Von der Mtt-

.irbcitan m.mc hcn Fragen
hfttcrsich der Kosten wegen liberhaupt lernhulten müssen
und ebenso hat der ZusatiitnenhanK zwischen den einzel-

nen Verbandsvercinen un<l ihrer ricsamtverirclung nicht
genügend gepflegt werden können .Noch stehen den Ver-
tretern der Itaukunsi und der Technik in dem K.im|>le
einer neuen mit einer überlebten Welt;tnschauung große
Aufgaben bevor Soll der Verband, wie es ihm als der Ver-
tretung; einer so großunZahl voa ncrufsgenoiSuii zukommt,

Abbild);. 7. Laecplan dcf Knlworfcs mit dem Kcnnwoii: .Typ*. Verf»i>cr: Gaitcn-Afcliilclii
J. I'.

Großmann in Leipxif uDd Dre«deo. Der Ideen-Wettbeweib (tir einen Sladtpirk in Hamburf.

oHentlicht .\n der Hand des uns jetzt vorliegenden tlc-

Schäftsberichtes seien einige Tunkte der Tagesordnung
noch etwas näher erläutert

.\us den allgemeinen Mitteilungen des Berichtes ent-
nehmen wir, daß die .Miigliedcrzahl des Verbandes
von »118 .Anlang 1007 auf 86z8 bis Anfang nx>8 gestiegen,
also um 410 gewachsen ist. .\bgcschen von der Stärkung
verschiedener bestehender Vereine ist d.is vor .illera dem
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.-ils erdölreicher Mitklinip!er eintreten, SO muß ihm die
II i ijr HcwcRuiiKsfreiheit geschaKcn werden. Hienu die
Miitoi ru bieten, sind nbcr die in erster Linie berufen, für

deren S.n he der Vcrb:ind eintreten soll Der Vorstand
hofft dah.cr, d:iß sein ;in die Verbundsmit[;lieder gerichteter

Ruf nicht Liiif^eliort verluitlen nio>;e.

Dem l.'ebcräic t'.tsbcnilit Uber dieTätiRkeit des Vcr -

bands-Vorstandes un<i der A usschUssc im vcrganßc-
ncn Vercinsiahr entnehmen wir Folgendes; Was zunächst
<Be materiellen Interessen der Ingenieure und Architekten
betrifft, so war die Fra^e zur Erwägung gestellt worden,
ob es Dicht anglagig tci, eine eigene Versicherangs-
anstatt far die Angestellten der Architekten- und
Ingenieur-Bureaus *u gründen, um diese loszulösen
von der Pflicht des Eintritts m die BerulsRenossenschaften.
Mit der Beantwortung hauen sich die Ausschüsse dcrl'rivat-

Architekten und Zivil-Ingenieure ru befassen Ol igleichs on
einigen Seiten diese Abtrennung als durchaus n Unschens-
wert anerkannt wurde, war doch die Mehrheit der l'eber-

reui^ung. d.i& der C.edanke vor allem daran scheitern
müsse, daß ilic l"in:mzielle I.eistungsiahi.i;'N.eit einer doch
aul einen verhältnismäßig engen Kreis iicsthränkten Ver-
sicherungsanstalt nicht gegeben sei

Eine weitere Frage betraf die Stellungnahme des Ver-
bandes SU dem Gesetzentwurf Ober die Sicherung
derBaiilorderuniten'). Die Meinungen Uber den Wert
eines solchen gesetzlichen Schui/es sind in den Vereinen
geteilt Wahrend von einer Seite das Gesell als ein Vor-
teil begrüßt und beantragt wird, der Verbands- Vorstand
möge beim Bundesrat und Reichstag dahin wirken, dalJ

dem Architekten nach dem (iesetic dieselben Rechte ge-

währt werden, wie den U.uihandwerkern, wird von anderer
Seile das ganze (lesciz scharf bekämpU und verworfen
So ist die „ Veremi;;un^ fierlincr Architekten" l.ieiiii Reichs-
tage dahin vurstclliu geworden, das (>csetz ab/uiehnen, das
die Zeit und Arbeitskraft des Architekten in unwürdiger
Weise in Anspruch nehme, sein Ansehen gegenüber Bau-
bemi und OeHentlichkeit namentlich dadurch herabsetze,

daß seine Anweisungen auf Zahlung erst dem Treuhänder
eingereicht werden müßten, vor allem aber, daß bei Durch-
führung des Gesettes in den meisten Fällen der selbstän-
dige Architekt Uberhaupt ausgeschaltet werde und daß an
seine Stelle dann immer mehr die kanitalkraitigen l!au-

§cse]lscltaiten treten würden. Dadurcii werde aber die

chablone begünstigt und die in erfreulicher fMi-.wirklutii:

begriffene Kigenart in der hcimiselien An hiiektur geschrt-

digt Die Frage wurde dem Aussc husse der l'rival-Archi-

tektcn zur Begutachtung vorgelegt, der sich gegen jede
Verquickung der Leistungen des Architekten mit dem Ge-
setz fUr den Schutz der Baniordcrungcn aussprach.

Mit anderen Berufskreisen gemeinsam hat der Verband
das Interesse an einer angemessenen Neuregel ung der
Gebührenordnung fUr (gerichtliche Sachverstän-
dige, deren ReformbedUifiigkeit fast allseitig anerkannt
wird Es schweben bekanntluh auch bereits Krhcbungcn
im Rcichsjustizatnt, die zu einer Neuordnung liihrcn wer-
den Daher erschien eine erneute Kinjiabe an das Rcichs-
iustizaml zeitgemäü., die der \'orstand im Mar/ d J abgc-

olgende .\ntrspc hin-lassen hat Diese Kin(;.d>e lauU au
aus: Ks möge von einer Ver;,'ii'.u;ii^ technischer ( .ii'.n Ilten

nach Stunden überhaupt abgesehen werden, sobald es sich

um einen Gutachter oder um eine Sache von höherer Bc-
deutung bandle; es möchten ferner der Berechnung allge-

mein die Sätze der Gebührenordnung der Architekten und
Ingenieure zugrunde gelegt werden*, es sei die Beschrän-
kung aufzuheben, dab für einen Tag höchstens eine zehn-
stündige .Arbeitszeit zu vergüten sei ; die Tagegelder und
Reisekosten für technische Sachverstandige sollten ent-

') Vgl.di«att$(aliiJicbeBctprcc un? <!c< RqIwiuImJbg. 1906^5.70«.

Wettbewerbe.
Ein PrcItausBchrelbcn de* „Vcreloi der Kallc&acidatela-

iabrlken" betrifft eine i>asscndc Bezeichnung lür die F.r-

zcugnissc seiner Mitglieder, die als Warenxeichen cinlrag-

bax ist und erkennen läßt, daß es Steine schützt, welche
von Vcreinsmitgliedern hergestellt worden sind. Ein Preis

von 100 M. Preisrichter die Hrn. Prof. Max Gary in Groß-
Lichtcrielde, Patenuuiwalt E l'ram er in Berlin imd Bmstr.
C Kistner in Lehe Frist: 15. August d J

—
Wettbewerb Amtahaua Lfldeoschdd. Pas Amtshaus soll

auf einem von der Sauerlelder- und der t'cmcordi.i-Straße
gebildeten Kckt^elande erbaut werden Km auf diesem de-
liinde bereits I ie>,te!iendes .S| i.irkasscngcbäudc von anli-

kisierenilen lortncn kann in die .N'eu^nlagc mit cinbczcigen
werden, wenn sich daraus eine X'enuinderung der B.iu-

kostcn cr^;.bt Baukosten mocxD .\1 Der Stil des gewünsch-
ten l'utzhaues ist freigeste:!; Zcu linungen 1 ; 100 L'eber
die .Ausführung enlhalidasl'rogramra keine .Mitteilungen. —
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weder in gleicher Weise Itemessen werden, wie für die
juristisch vorgebildeten, oder aber nach MaBgabe der fttr

I)ienstreisen von Beamten geltenden Vorschriften geregelt
werden Ks sei bemerkt, d;it> auch der „Verein deutscher
Ingenicure" erneut eine Finpahe an den Herrn Reichs-
kanzler genclilet h.il, in »elelicr neben Krhöhung des
Stundensatzes vor allem auch eine weitergehende Ausdeh-
nung des Begriffes der schwierigen I'alle nach ij 4 der Ge-
bührenordnung beantragt wird, um iür te< hnische Arbeiten
überhaupt den Stundenlohn nach Möglichkeit abzuschaOen.
Die Eingabe hat also eine ähnliche Richtung wie diejenige
des Veroands-Vorstandes.

Einselne Kreise des technisch -baukUnstlerischen Be-
rufes trifft die Fr.igc der Stellung der Baiibcamten im
preuß Beamten - Besoldungsgesetz und die Frage
der Stellung der technischen Beigeordneten im
Crebicte der rheinisch- westt.'ilischen Stadteord-
nung. Bezüglich der ersteren .Angelegenheit haben wir

schon mehrfach darauf hingesviesen gelegentlich versc hie-

dencr Vcrcinsbcrichte , daß eine Reihe preul.MSi her Ver-
eine .\ntrnge an das .Abgeordnetenhaus gerieluet '.-.a:, m
welchen die Wunsche der Baubeaniten um Gleiclisteilung

mit den Beamten juristischer Vorbildung im Rang und
Gehalt ausgesprochen wurden. Diese Petitionen sind,

trotz der vorläufigen Zurückziehung des Gesetzentwurfes,
dcrSiaatsregierting zurErwägung durch dasAbgeordneten'
haus überw iesen worden T)cr Verbands-Vorstand hat da-
her von eHieiii \ orgehen seinerseits abgesehen, bis die
neue Vorlage an das .Abgeordnetenhaus gcl.ingt

In der zweiten Frage war eine Feststellung erwünscht,
inwieweitsich gegenüber der vom Verbände seinerzeit bear-
beiteten, iQoi veröifentlichten „Denkschrilt Uber die Stel-

lung der höheren stadiisclien Baubeamten* die VcrhShnisse
im Rheinland un<l in Westfalen geändert liezw geliessert

hätten. Der .Architekten- und Ingenieur-Verein zu Kssen-
Ruhr hat diese Frage einer vorläufigen Nachprüfung unter-

zogen tmd hat folgenden Bericht erstattet, der sich auldie bei

31 Städten eingeholte Auskunft stützt. Danach sind, wäh-
rend nach dem Bericht imJahre 1901 nur in 7 von tg Städten
mit Bargermeisler-Voiissung die sn der Spilse stehenden
Techniker zuffteieb Bdgeordneie waren — und swar von 7
Städten mit üncr 100000 Einwohnern nur 3, von 4 Städten
mit So— 100 cco l- in'.vohncrn nur 1 und von •^ J^tadten mit
;,o ioooo Kinwohncni nur ; -- letzt von 17 Städten, die auf

die (imfr.iL'e geantwortet haben, nur noch in 2 — Loblenz
mit 50000, Wesel mit ?;r>3,-j keine technischen Beigeord-
neten vorhanden t oln 4400:0 Kinwohner:, Dllsseldorf

1250 000,, Elberfeld .160000 , .Mülheim toooooi besitzen je

3 Beigeordnete, einen fUr Hochbau und einen für Tiefbau;
die Stadt Essen (tiSooo) weist deren sogar 4 auf, sodaß
im ganzen 22 gezählt werden.

Es ist also zweifellos ein Fortschritt zu verzeichnen,

und zwar ohne jeden gesetzlichen Eingriff und ohne eine
Umgestaltung der inneren Verwaltung, lediglich .lus der
Einsicht der Städte heraus, daß sie selbst .im besten fah-

ren, wenn sie den l echnikern eine vo'ilbcrcrhligtc Stellung
in der Verwaltung einr.tumcn Noch ,ibcr ist keineswegs
.Alles erreicht, was erstrebenswert wäre, um so mehr, als

sich hier und da Bestrehunccn f;cl'.cnd machen, den tech-

nischen Bei>;cordne".eti in der !vei'ier;tolge der riCigcord-

nctcn und der Vertretung des Bürgermeisters zurtlckzu-

drängen. Auch bezüglich der nachgeordneten Beamten
bedarf es noch immer, wie das schon in der frühereB Deak"
Schrift hervorgehoben wurde, der Besserung und der selb-
ständigeren Stellung. Vor allem sollen sieln eigenen An-
gelegenheiten in den Deputationen und .Ausschüssen Vor-
trags- und Stimmrecht erhalten, sowie mit der Vertretung
der technischen Beigeordneten in Verhinderungsfällen aucn
lormell betr.iut w erden, d i sie deren tachlichc .Arbeiten ja
doch auf alle Falle zu leisten haben — iSchlaU Mtt->

Zu daem eogereo Wettbewerb betr. EatwflrCt ittr dit acne
Aear-Brtelu In PfbnlMlm worden die Ardntekteo Prof.

Herrn. Billing in Karlsmbe. Preekel Sehneider in

Pforzheim, sowie Wcllbrocic vi- Schäfers in Karlsruhe
durchdiegroßherz.Obcrdircktion des Wasser- undStraßen-
l>aues eingeladen Die im mittelalterlichen Stil gedachte
Brücke soll auch das Denkmal tragen, das die Stadt dem
Großherzug 1-riedrich I von Baden zu widmen gedenkt -

Wettbewerb Frledhol-K.ipellc Fleneburg. .) l'reise zu je

tOoM wurden den Hm I, l'riiwin Kiel. K Schlüter aus
klmshorn in Straßbine. j

(
". t ; 1 .1 n und W K liipp in Ham-

burg cneiit Zum .Ankauf etirnuiuen nie Kntwüric der Hm.
1! a 1 1 .V 1. c i d i g in Kiel und K ö y e n .V S c Ii m i d tin Hamburg.

InUiillT^Aii'.Hi, llunj M.ln' hcnT Iii« if orncUung 1 ^^Dit IJetn"
Wcllb«wcrt> fiir einva .SuiJtpark In Hätnburf — lA etlbgwtrf

b

e —
"Hierzu eine Bildlieil i^je; .Aussiellunu' .\lUnchen looS

VerUf der I>em»ctitn tUuiiltan«, O n. b. H, Bwtfo. FBr die Wtwfalitlüf
veruatvortllcli Albert Holmton, B«rliD.

cMfWCkcni Oauav tchcack MMäflcP.M. Wcb«f, Baila.
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Wandmalerei uia dem Foyer dei Klnitler-Theateri (lielte unten) tob Julioi Hostel in Manchen.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLII.JAHRGANG. N2;63. BERLIN, DEN 5.AUGUST 1908.

usstellung München 1908. (PortKliung.) Hieriu eine Blldbeilagr, »oirle die AbbilJgn. S. iil

Das Münchener Künst- Verhältnis zum Zuschauer zu verwirklichen, die schon
Icrthcatcr stellt sicli, wie wir seit hundertJahren von den besten Geistern entwickelt
einer Schrift entnehmen, die worden sind." Wenn wir das anführen, so ist damit
sein Erbauer, Hr. Professor Max nicht zugleich die Absicht ausgesprochen, jetzt schon
Litt mann in München, über auf die Uedeutung des Münchener Künstlertheaters im
da.s Hau.s herausgegeben hat, Gesamtbilde der modernen Theater-F.ntwicklung ein-

„als ein Versuch dar, Ideen über zugehen. Das bleibe einer späteren Betrachtung vor-
die künstlerische Durchbildung behalten. Eine solche Würdigung wird sich mit mehr
von Bühnenbildern und deren zu beschäftigen haben, als nur mit dem Hause und
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seiner baulichen Anlage. An dieser Stelle ist es .ibct

lediglich das Theater als eine bauliche Sehöpfung im
Kranze der übrigen Ausstellungsbauten, welches eine

kurze Darstellung finden soll.

Es kann nicht überraschen, daß, als München da^
an ging, der Welt in der Ausstellung dieses Jahres ein

Bild seiner entwickelten künstlerischen Kultur zu zei-

gen, schon im Frühjahre 1907 die Errichtung einer

Schaubühne in das Programm der Ausstellung aufge-

nommen wurde, ging doch auch von München der An-
stoß zu einer Reform des Bühnenwesens nachhaltig aus.

Mit der Errichtung einer Schaubühne konnte zugleich

der Wunsch der Ausstellungsleitung erfüllt werden, für

Kongresse, Konzerte, Vorträge usw. einen gceijjnctcn

Raum zu erhalten. Nachdem Tür dasHaus eine Summe

A30

wiu .>:,OOOOM. gesichert war, von welchen die Aus-

»teilungsleitiing 130000, der Verein „Ausstellungspark"

lOonooM. beisteuerten, zu welchen Summen ausöHent-

Uchen Kunstfonds 20010 M. gewährt worden waren;

nachdem man ferner mit derOpferwilligkcit der an der

Ausführung des Hauses beteiligten Firmen rechnen

konnte, war das Unternehmen baulich gesichert. Zur
Durchführung des eigentlichen

Zieles, einer Künstlerisch aus-
gestalteten Szene, bildete sich

ein Verein „Münchencr Künstler-

theater"; es wurden ferner die Ei-

gentumsverhältnisse des Hau.scs

derart geregelt, daß das Theater
nach Scnluß der Ausstellung in den
Besitz des Vereins „Aussteilungs-

park" übergehen soll.

DasKünstlertheater bildeteinen

Bestandteil des ersten Forums der

_ Ausstellung; es war als ein Glied
c«»>e G"ftTEN dieser Gesamtanlage dem künst-

lerischen Altruismus unterworfen

und beobachtet diese Rücksicht
mitsostillcr.ziirückhaltenderl'ein-

heit, daß es zu den ersten Schöp-
fungen zahlt, welche die Ausstel-

lung darbietet. Dazu kam die Un-
terordnung der Massen gegenüber
dem das Ganze der Ausstellung

beherrschenden Kunstwerk, der
ßavaria mit Ruhmcshalle. Litt-

mann verzichtete daher auf einen

hohen Bühnen-Aufbau und griff zu

diesem Zweckauf einen Vorschlag
zurück.denauchwirim Jahrg. t<X>5,

Seite 472, wiedergegeben haben;
er ließ die Oberbühnc fallen und
brachte Zuschauer- und Bühnen-
haus unter ein Dach. Dadurch hat

das Gebäude außerordentlich an
innerer Geschlossenheit gewon-
nen, ohne daß der Wahrheit der
baulichen Ausdrucksform Gewalt
angetan worden wäre. Die Grund-
riß-Entwicklung ist die denkbar
einfachste, iSßt aber in ihrer Ein-

fachheit die Mühcdcr geschlosse-

nen Raumgliederung für den, der

tiefer sehen kann, wohl erkennen.

Hinter dem Kassenflur, der seit-

lich Zutrittgibt zu den oberen Rin-

gen und zum Foyer, breiten sich

die um den Zu-

schauerraum ge-

lagerten breiten

Gänge mit seitli-

chen Ausgängen
aus. Der bogen-
förmige Vorder-
gang enthält die

bereits unter die

Sitze der oberen
Ringe sich schie-

benden Gardero-

ben. Das Amphi-
theater besteht aus

22 Keilten, die so
stark ansteigen,

daß jedem fJesu-

cher ein voller

Ueberblick über

die Szene gewährt ist. Von den 642 Sitzplätzen, die das

Haus faßt. Kommen ftnj auf das Amphitheater und 23 auf

die I-ogen, die lediglich gegenüber der Bühne, vom
F'oyer aus zugänglich, angeordnet sind. Die Zuschauer
verteilen sich aul das Amphitheater so, daßderZugang
zu dcnuntcrenvierRingen vom Erdgeschoß, der für die

beiden oberen Ringe von einem Zwischengeschoß, der

fürdicLogen vom Foyer aus erfolgt — (Fet«Mitunc loic«-)

N0.63.
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Von den Aufgaben ,^er dle,«^r^Mi
|7.,Ab^eordoe^fn^Vtrsai^pnlung des „Verbandea Deutscher

|ie materiellen und künstlerischen Interessen der Ar-

chitekten beti^Bt schltefiltch die Frage einer Aende-
run» der Wettbtir^rbi-Gniaaiäue tatk (tat

Richtung hin, daß durclt'eltle düeten dsningfeiMlc BfläSn»
nung die Vereinigunf; der Einforderung bindender Ange-
bote mit einem Wettbewerbausgeschlosscn werden loll, wie
das der i-'raokfurter Architekten- und Iagaii^iir>Verd^ ib
Kiel erneut beantragt hatte. Der
des Verbandes hat sich im
Auhragc der \hgcordne-
tcn-VersammUing mit die-

ser Angelegenheit belaßt
und ist einem,dieZwcck-
mäliigkeit e nes solchen
Verbotes verneinenden
Bcachluft gekomtn, da
ersidivon einen Midien P f
Zusatz keinen Vorteil ver- 1 n»»«i>«

spricht, dagegen befUtch-

teo muO, daSder EinfQh-

mag der Grundsätie in

den weitesten Kreisen, wie
der Verband das doch er-

strebt, durch 7u häufige
Aenderungen nur Hinder-
nisse in den Weg gelegt
werden. Ftlr Ingenieur-
Wettbewerbe, ffroBe BrUk-
kenbaulennnoEisenhocIi-
biuten wird sich das bis-
herige Verfahren, unter
Umständen gleich binden*'

de Angebote zu verlangen,
doch nicht beseitigen las-

sen, durch zu Scharfe Be-
stimmun>;en in den Wett-
bewerbs Clnindsätzcn viel-

leicht aber in Bahnen ge-
lenkt, die es noch mehr
von diesen Grundsätzen
enttenien. Es wird Auiga-
be«lMV«ibnndes8ein,aap
hin ni wirken, daß in sot-

chenFlilcn dssVerfahren
doTCli Anssetaen angemes-
sener Preise — die\ettt in

solchen Fällen fast immer
unzureichendsind—bezw.
durch Honoricrunp jedes
Entwurfes bei beschrank-
tem Wettbewerb sich den
Onmdsäticn meh r an paßt.
D.idurch wird es an sich

schon aul besondere sel-

teneFlUebeschrftnkt Der
Veriiindung eines künst-
lerischen Wettbewerbes
mit solchem, zwischen ei-

nemWettbewerb und einer
SubmissionstehendenVe^
fahren ist ferner in jedem
Halle (iurch Einwirkung
auf die Preisrichter und
Ausschrcit)cr entgegen zu
arbeiten Das ist nuL-h.An-
sicht des Ausschusses der
einzige Weg, aul dem sich

etwas erreichen läßt.

Eine,dieWeiterbildung
der Architekten und Inge-
nieure betreffende Frage,
die nach dem Vorgehen
des .Vereins Deutscher
Ingenieure' in Kiel.'.ir \ti-

regung kam, ist di« ;er

KinfUhrung von Fcntiikurscn Die l'nifragc bei den
Vereinen hat eine st.irkc l'artci iiir die Zweckiii:ilji|.');eii sol-
cher Einrichtungen, eine ebenso starke .iber d.it;eKen er-
geben. Unter diesen Umstanden halt es der Vorstaiul idr

das Richtige, die Initiative nach dieser Richtung den Kmzcl-
vercincn innerhalb ihres Bereiches selbst zu Uberlassen

Von den Ausschttssen, in denen der Verband gemein-
isa mit anderen Vereinigungen «rbclMt, «cwühnt d«rG»
achiltsbcncht den „Deutschen AtttScImSIttrBiSSn*
beton " und BMcbt.MittctIungeo aber dessen Arbeiten im
vergangenen Jahrenden.Ausschvß IQrEinheiten und

5. August 190S

Formetgrößen", der bereits eine sehr rege Titigkeit
entialtet hat und schließlich den „Ausschuß fQr das
deutsche Bargerhauswerk". Die den Vereinen in
leuieterAngelegenheit zugesandten umfan^reidieD Frage-
bogen sind leider bisher nur so spttrlich beantwortet wor-
den, datt ein klares Bild über die Möglichkeit der (leraus-

gaqs dkjSfS Werkes^ seinen ongeiihren Umfang und seine
etwaigen Kosten oodi nicht gewonnen werden kann. Es

können daher in Danzig
noch keine weiteren .An-

gaben gemacht werden.
DicVercinewcrden erneut
gebeten, die verlangten
Erhebungen in ihrem Wir-
kungskreise anzustellen.

Ilie Beantwortung der
beiden vorjährigen ^er-
bandsaufga]Mn.»mitwel>
chenMitteln kannSin»
fiuß gewonnen wer-
den auf die künstleri-
sche Ausgestaltung
pri va t er hauten in
Stadt und Land" und
„welche Wege sind
einzuschlagen, damit
bei Ingenieurbaulen
ästhetischeRUcksic h-

ten in höherem Grade
curGeltung kommen"
sind zu einem Abschluß
gebracht In der ersten
Frage hat Hr. Ob. -Brt
Schmidt in Dresden die
von ihm veriaßte vorjäh-
rige Denkschrift auf(>rund
der Aeußerungen dcrVer-
eme einer nochmaligen
Durcharl>eit unterzogen, in

der zweiten Frage, oie Hr.
Ob. Brt. Stadibrt Klette,
Dresdeii, bearbeitete, ist

on diesem ebenfalls
dievorjihrige Denkschrift
nochmals umgeart>eitet

Schluß in be-
formulierte Sätze

zusammengefaßt, die<lcn
Staats- und Gcmcin<lebe-
hörden mitgeteilt werden
sollen I >:d 1 lenkst hnltcn,
in denen cm wertvolles
M.itcn.il niedergelegt ist.

Sind nunmehr gccTruckt
und die Versammlung hat
lediglich zu beschließen,
wie ihre wettere Verbrei-
tung erfolgen soll.

AMneueverbandsfnige
war tm Vorjaluc in Kiel
vom Verbandsvorsiuen-
denfolgerxleangercgtwor-

j den: ,,Wie kann die
Stellung der .Archi-
tekten und Ingenicure
i n d c n o I f e n 1 1 i c h e n
und privaten Verwal-
tungskörpern gehoben
werden ?" Dermit der Bc-
atbeitimg der eingeben-
den Vereinslußerangen
betraute .Ausschuß fflr all-

gemeine Fachfragen hat
den Verbands- Vorsitzen-
den. Hm In»; Rcvcrdy,

München, zu seinen .Arbeiten zupcrogen und ihm die Itc-

richters'.iUt iiiu tll>ertraKcn, Aiii lier \\ iiidervers.imniiung in

I).in/i>; wirdllr Reverdv bek.it.mlich d.inn über d.isThcnia
spret hen.indeiricrdicKntwu kUmgderV'crh.lltnisscindcrVcr-
gangenheit sriiildcrt. den gegenwärtigen Stand darlegt und
die in der Zukunlt zu erstrebenden Ziele entwickelt l)ieser

VortroK soll gewissermaßen die allgemeine BegrUndungab-
geben Mr eineReihe vonAusmfücben.die ausdenArbeUen
de» Ein'seWereine aboeleitet sind und vom Ausschuß and
Verbands-Vorstande demVerbände «urAnnahm«voigdcgt
werden. Vor allem sollen die aSinsslnen Ardütekten und
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Ingenieure, ihre Vereine und die Leitung des Verbandes
die Grundsitze im Privat-, Geschktts- und amtlichen Ver-
kehr selbst ausüben, in der Fach- und allgemeinen Presse
vertreten und bei allen in Frage konunciiden Stellen und
KOrperschaiten cur Geltung bringen'. Wir geben diese
«icmlichumfangreichenGrundsätze nurausxugsweise wieder,
unter dem Vorbehalt, darauf noch zurilckzukommen

:

Die allgemeiner! Gcsichtsnunkte laufen darauf
hinaus, daß die Technik ein so vMchtijjer Kulturfaktor kc-
worden ist, daß die hcrßchrai hten VerwaltunRseinrichtun-
pcn einer Umwar) d I mit; und .N'eueinricluunn bed Orlen, die
in den privaten Rnt-ierschafteri schon im (Jance sind, in

den «ühentliclittj Koriicrs^ rj.üicn um so dringlicher wer-
den, je mehr diese technisch-wirtschaitliche Unternehmun-
gen nicht bloß im öBentlichen Interesse regeln, sondern
selbst betreiben*. Es muß dabei der .Wck allmählicher
Umformung damit eingeschlagen werden, daß in der Ver-
waltung dem Rechtskundigen, dem Wirtschaftskundicen
und dem Sachkundigen gnindsät/lich gleichwertige Befug-
nisse eini^crSumt werden", Zu den leitenden Stellungen
werden Diejenigen berufen sein, .die auf einem der drei

Gebiete streng ausgebildet, aber den beiden anderen nicht

völlig fremd und so freien Trcistes sind, daß sie .\nsnrti-

chen, die nicht aus dem ei^f neu Fachgebiet hervoriiencn,
vorurteilslos gegenüberstehen " Die Architekten und Inge-
nieure erkennen selbst, daß sie nicht ohne Schuld sind,

wenn sie bisher la den Verwaltungs-K.Orperschaften nicht

zur entsprechenden (iehung kamen, da sie sich zu sehr
auf ihrengeres Fachgebietbeschränkt haben. SiedUifen jetzt

aber aucn nicht in den Fehler TerfaUeo. .daß sie sich ihrer

Eigenschaft als Techniker vOIUg endcleiden und sich seihet

drä alten Verwaltuns^ormen gelangen geben. Sic hallen

an dem unerschtttteruchen Bewufitseln lest, daß in dem
gegenwärtigen Zeitalter jede Verwaltung ein eminent tech-

nisches Geschält ist, und daß kein Anspruch in cinctn W r-

waltungsgcbiele die Leitung zu führen oerechtigtcr ist, ais

derjenige des S.irhkundiK'en, weil die Form (Icr Vcrw.il-

tung nicht selb.ständig gegeben ist, sondern dem Wesen
der Sache entsprechen muß"*.

Was die Architekten und Ingenieure wollen, ist also
.Hinwcgriumung von Vorurteilen und Freiheit der Bewe*
gung", Mitarbeit bei der Einfahrung eines neuen Venral>
tungssystcms, das baldigst kommen mufl.

Im einzelnen werden folgende Anlegungen gegeben
ttnd Forderungen aufgestellt:

In der Mittelschule sollen die 3 Gattungen, wo das
nach nicht voll erreicht ist, die volle Gleichberechtigung
eriialten inbe/up auf alle höheren Studien und Berufe;

der Unterricht in .Mathematik, Naturwissenschalten und
Zeichnen sollte ferner gehoben und vertieft werden. .\n

den technischen Hochschulen ist den Studierenden
ein besserer ,,Rinbhck in den Zusanimenhani: und in die

Einheit der von ihnen betriebenen Wissensc halten", d. h

Wich nach den „rechtlichen, wirtschaftlichen und ethischen
Seilen üuea fieruies" zu gewähren. Vor allem ist eine ein-

ndiende Behandlung der Volkswirtschaftslehre erforder-

bch unter atelerBezugnahme auf die technischen Leistun-

gen. Fttr alle Studierenden ist eine cncyklopiidischc Kennt-
nis dieses Wisseos enurderlich, darüber hinaus ist aber
auch eine veitM)« Behandlung der ..kulturellen" Wissen-
idudlen fttr Solche zu bieten, aic sich su diesen Gebieten

besonders hingezogen fühlen. Neben dem Entwerten, das
vorwiegend in skizzenhaiter Weise erfolgen sollte, ist Ge-
legenheit zu rascher schriftlicher und mUndlicher Begrün-
dung zu geben. LehrplUne, Lehrstuhle und Piflfungen sind
noch mehr als bisher zu teilen und den Studierenden ist

weitgehende Wahlfreiheit zu lassen. Erwflnsdht ist ein stän-
diger Beirat aus Männern, die im vollen technischen Berufs-
leben stehen und dessen Bedürfnisse in wichtigen <")rgani-

sationsfragen zur Geltung tu brin^jen hätten
Erforderlich ist auch eine Krlcichterung der Weiter-

bildung in der Berufstätigkeit In pnvatcn Körper-
schaften stellen schon zalilreii he.\rchitektenund Ingenieure
ar-. der S]:it7e nicht biiiü. der technischen Aiitc.lungen,
sondern auch der (icsamtverwaltung. Bei großen Riesen-
betrieben ist infolge der weitgehenden Spezialisierung für

den Einzelnen aber eine gewisse Gefahr der Einaeidgkeit
vorhanden. Hier sollte den technischen Anfängern, nsmcnt-
lich, wenn technische Leiter an der Spitee stehen, anch
der Einblick in andere Zweige und in die Verwaltung ge-
währt werden Sehr erwflnscht wäre es, wenn solchen Arcni-
tekten und Ingenieuren, die sich für privatwirtschaftliche

Uiuernehimin^'L'n .lu-^bilden, .iiich ein pründlii her Kinb'.iclc

in die technische und allgemeine VetwaUuiig des Staates
und der Städte j{ewährt würde, und umgekehrt In den
öffentlichen Kiir]iers< li.iiten wäre den .\us?ubil<lcn-

den mehr freie Beweguni,' i.i i-isscn, Zeit rnr .Vufl'indung

des richtigen Weges, statt ihn fest vorzuschreiben; Ver-
meidung ausschließlicher Bureaulätigkeit in allen Stadien
der technischen Ausbildung. Vor allem ist eine Förderung
derjnngStt tschnisclMn Beöiien auf dem Gebiete der Ver-
waltung erforderlich. Denn }elst wirft man dem Techniker
vor. er krtnnc nicht verwalten, verwehrt ihm aber vielfach
die Mii|^hrhkcit. sich darin zu üben. Hier muß Wandel
f;csrh;iHcn werden, indem den Technikern Gelegenheit
jjc^cbcn wird, die von ihnen technisch bearbeitete .'Viif-

jrabc :;uch in ihrer weiteren administrativen Hfhandlung
\L'riol^'fn zu können, dabei mit tatig zusein, ..Den .\us-

zu bildenden um Ii Ireilich klar bleiben. d;(ß sie m einer Ucber-
Kangszei! stehen Oer Geist der kunu;^;eii \ et H altung wird
vorwiegend technischsein,erniußaus den Tecimikern selbst
hervorgehen, die alten Zwangsformen sprengen und neue
organische Formen entwickeln." Die Architekten und In-

niiieure, die sich, den jeuigen Hindernissen zum Trotz, in

den öffentlichen Körperschaften leitende Stellungen er-

rungen haben, sollten es sich namentlich angelegen sein

lassen, den Nachwuchs zu fördern, ihren .Nachfolgern die
Wege zu ebnen Da sich die .\usbildunt; der jungen
.\rchitektcn und ln^;enieurc in der \'erw.il'.un^si.i;i,^kcit

aber vielleicht noch laoser in inoibzicllcr Form entwickeln
wirid, so liegt hei den Vereinen eine wichtige orgsnlsn»
torische .Aufgabe

!'etei!i^un.L,' atn 1 iffentlichen Leben, uneigennützige Ar-
beit im liieiiste der .\llgemeinheit sollten ferner von den
Architekten und Ingenieuren gepflegt nnidisn. Im Sbrigsn
mttssen «e zur rechten Zeit und am redüen Ort ibn Xn-
sprtiche mit WUrde vertreten. Hier haben bei örtlichen
Fragen einzelne Personen und Vereine, in grundsüttliclien

Fragen der Verband einzugreifen. —
Pas sind die wesentlichen Fragen, die auf der kom-

menden Abgeordneten-VeiMmmlung des Verbandes tur
Beratung stmen. — Fr. E.

Tote.

Oberbaurat Heinrich Dolmttich t- 1" Stuttgart ist am
35. Juli der Oberbaurat Heinrich Dolmetsch im 65 Lebens-
jahre e'nem Sch'aganfall erlegen. Der X'crstortiene war
ein vielbeschäftigter und erfolgreicher Ar<;hitekt Am 24
Januar 1846 in Stuttgart geboren, machte er seine fachlichen
Studien am dortigen PolyteclmHtMm und bildete sich auf

Studienreisen in Italien, Frankreich, Oesteneidi und
DeutschLind weiter. Die |>rakti$chc Tätigkeit Dolmelsdi's
begann unter Leins und brachte ihn durch seine .Mitarbeit

an dem Bau der Stadtkirchc in Ciaildorf in die Richtung,
welcher der Haupttcil seiner selbständigen praktischen
Tätigkeit lUigchnren sollte Wohl erstreckte sich seine .\r-

bcit auch au) den l'ro^.inb.ui. wie Wohnhäuser, Vereins-
häuser usw , wohl widmete er .Mischnitre seines Lebens
auch dem Kunstgewerbe, seine H.iupltaii^kcit .il'.cr lilie-

ben immer die Wiederherstellung und der I m- oder Neu-
bau kirchlicher (iebäude. Die Katharinen und die Leon«
hardtkirche in Reutlingen, die Fnedhotkirche in Ludwigs-
bürg, dieKircheninZuüenlMUSen, Untergruppcnbaeh,Hos-
singen, Unterdeuftstetten, Wörth, Söflingen, GroOdeinbach
Unterboihingen, Haslach, Böckingen, die Katharinen- und
Diakonissenkirchc in Hall, die Friedhof kirchein Crailsheim,
die Kirchen in Bietigheim, Geislingen, Schorndorf, Kirch-
heim, Schramberg, Herrenalb, Uraä, Blaubcuren, Göppin-
mn, Balingen. Cannstatt und viele widere sind niich seinen
FUnennm- oderneagebont betw.irtederiiergestdUwofden.
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F.ines seiner Hauptwerke ist die Wiederherstellung der Ma-
rienkircheinReutlingen,dieindenJahren 189J— 1901 erfolgte

und {Iberdie auch mt imJahtgang »900^ S. si JE. berichteten.
Die Kirchen in Holsbronn bei Calw tuid die Markuskirehe
am Fangelsbach-Friedhof in Stuttgart sind seine letzten

Werke, Die Markuskirehe findet in unserer Beton-Beilage
eine kurze Darstellung Aus .Anlaß der gelungenen Wieder-
herslellungdcrMarienkirchc in Reutlingen wurdeDolmctsch
durch Ernennung tum Oberbaurat ausgezeichnet und hc-
saß zudem die große goldene Medaille für Kunst and
Wissenscliait am Bande des Friedrichsordens. —

Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb betr. den Wlederaulbaa At* AlpcndorfM

ZM bd laasbntck, das kUrilich durch l'euer zcrsiOrt wurde,
wild Bilde dieTiroleriÜtaistlerbescbäitigen Interessant
ist die Nachricht, daß mit Zmt'mmnng der zuständigen
Behörden die Leitung der Arbeiten t>eim Wiedenuiwan
und die Verfassung der generellen Entwiirie der „Verein iHr
Volkskunst und Volkskunde" in Nftinchen übernommen hat.

Inktll: AuMteUunK MiiDciicn H-'S. iKortMliuoK i Vun den Aal-
f'ibta der <lie>ilhfiKen il. AbKeordnctrn-V'crMmmruog des .Vcrbuidct
>eut(lirr Ari-i^itektcn. und IngvDleur. Vrreint;* in Danfig. (,SchluU.) ~

Tot«. - W cUl>twctt>c. —
Hierzu eine Bildi>eilage : Ausstellung München 1908.

Vcrta« dar DWMtmi BiaMltinji, 0. m. b. H, BcrUn. FBr dto T
"
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLH.JAHRGANG. N2:64. BERLIN.DEN 8.AUGUST 1908.

Ausstellung München 1908. (ParlMltuac) HIeriu tinc Bildbeilage, loitie die Abbildungen Seite üb und i3T.

>if die üühnc des Kunstler-
1 heaters und ihreAnordnung
werden wir bei derBcsprechung
der Ziele des Theaters näher
eingehen. Hier sei lediglich

iTwithnl, daü sie nur als Käh-
men für die Darstellung be-

trachtet wird. „Sie hat nicht

inehrdic Aufgabe einer , natur-

getreuen" Darstellung derOcrl-
hchkeit, denn sie will letztere

Bühne wurde ein Raum für V'ersatzstücke angeschlos-
sen. Zur Linken des Bühnenhauses dehnt sich ein lang-

gestrecktes Prospekt-Magazin. Das Haus ist in seinem
vorderen Teile massiv, in seinem rückwärtigen in Fach-
werk konstruiert. Man rechnet in bezug auf die Le-
bensdauer des Bauwerkes mit einer beschränkten, aber
doch nicht zu geringen Anzahl von Jahren, indessen
hat die künstlerische Ausschmückung keineswegs den
Charakter des Ephemeren.

Der Fachwerk'Charakter des Zuschauer- und des
Buhnenhauses war dem Erbauer eine willkommene

lediglich durch vereinfachte stilisierte Dekorationen Beschränkung zugunsten der Akustik, über die neuer-

»andeuten"." Sie gliedertsich in 3Zonen: eine Vorder- dings am Thciitcr in Worms bemerkenswerte V'cr-

bühne, eine Mittclbühne und eine Hinterbühne,
derionibrei-

ten Bühnen-
Oetfnungist
ein versenk-
tes und ver-

decktes Or-
chester an-

geordnet
worden, das
nicht in die

Erscheinung
tritt, wenn
Dramen oh-
ne beglei-

tendcMusik
aufgeführt
werden. Die
Fortlassung
der Ober-
bühne hatte

auf die .-\n-

läge der Ne-
ben- Räume
einen gewis-
sen Einfluß.

Zu beiden
Seiten der
Bühne und
desZuschau-
crhauses lie-

gen die Gar-
deroben der
Mitwirken-
den; in der
Achse der

Vor suche durch Unger in Hannover stattgefunden haben.

1

Du Thckter-Cati. Aichilekl: Profcftot Paul t'fann in Mancben.
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LiüiManii iLihrt das bekannte Wort eines Pariser The-
ater-nirfklors, über das Settijier berichtet, wieder .iti,

das Wort, nach welchem sich ein Theaters. lal s^ivicl

;>is tunlich der Haracke r.iilierti niiisse, utn ^^ut aki.slisch

zu sein. Kr vorstnrktc diesen t liarakter seines l'ach-

Werksbaues durch Ausbild.ii)^ des Zuscli.iuerraumes

in Hotzarcbiiektur. lir verneint mit Recht, daß Gold
und Rot die einzigen Stmimuii^s-Mö^^Iiclikeiten lur

einen Theatersaal seien, und glaubt, man könne, ,den
Anschauungen unserer Zeit entsprechend", auch hier

materialecbt arbeiten. Daher wurden die Scitenwände
des Amphitheaters bis zur Fußbodenhöhe der Logen
mit grau gebeiztem, mit Intarsien belebtem Eichen-
holz verkleidet, das sich in den die Decke tragenden
Stützen fortsetzt, während die Wandfelder zwischen
den Stützen und die Decke aus warm getöntem Fich-
tenholz ausgeführt sind. Lediglich derblau« Vorhang
und der grüneBemg der Klappsesiel briitffen cntscbie-
d^nere Farbe in den Raum, den noch die LOster der
Decke wirkungsvoll beteben. Unsere Abbilduneeti
S. 437 zeigen wohl die ungefähre kOnsderiKÜie
tung des Zuschauerraumes, kflnnen aber die feine und
glückliche Stimmung, die über ihm lagert und zur
Stimmung des Zuschauers so viel beitritt,'!, nicfu wie-

dergeben.
Mit der f;leichen sachlichen Schhcluhcit wie der

Zuschauerraum sind clie ubrij^en dem Verkehr der Be-
sucher gewiilmeien Kannie ^elialteii. Den Kassenflur
zeigt die Abbilchinj^ S lys; er hat durch die „Ver-
einigten M a r ni o r u e r k e T e e rri «ce, M a r \ ^ r li n

und K II h po I rl 1 n A, (. " in Huden, unteren W'and-
teilen, Stützen, K<it)nnen, Stuien usw. eint- .Marnuirbe-

kleidungausTctjcriiseer unj Marxgrüncr .Marmor, dann
auch aus den Tiroler Arten Pesciatello, Hiancone und
Cinarius erhalten, die den unteren Teilen des Kaunies
feine Farbenwerte verleihen. Hier zeigt sicl> auch,
wie dcrKrbauer. frühere Wahrnehmungen bestätigend,
sagt, daß die bayerischen Marmorsorten in Schönheit
der Struktur und Farbe sehr wohl mit vielen ausländi'

acfaenMarmorarten in Wettbewerb treten Itönnen. Die
Ausmalungen der Umgänge setzen den Stil des Zu-
«cbauemMimes bei sinngemSfier Beriicicsicbtigung des

Schleie gewölbte EisenbahnbrUcke über
Von K ^Mc TL I.^ . - }i .11: T.<' I SIC

ci dem in der Ansftliuaiit.' l-cunticncii vicrijIfLMf^cn

Ausbiiu der Kisenb.iiinlime DicSüt-n -(.^iicninitz iwi-

schcn Dresden und ThuMndt lic^t zugleich die .'\ui-

b«: vor, sämtliche schiencn)>l(-irhcn Kreuzunuen von
raßen und Wegen durch Unter- oder UebcfHUiriMigen

XU ersetzen. Da nun die Eisenbahn auf der enrshnten
Strecke zum ).:rüßten Teile durch dicht l>chautes ficländc
lUhrt. ist eine diirrhj.'ri'iU-nilc Ätäenkunu oder Hebung
der Stralieo un<l \Vc};c nur in wcn-Rcn Källcn niOjtlich.

Ks nnili vielmehr die Bcseitinunfj der SrhicncnlibcrgünKC
in der Hauptsache durch eine "ii-n Teil betrarhiHchc
IK-'mni.; der H.ihnlinio crrcn I.: m rdi-u 1 )ii'sc üct'Uiii^

sowie auch die Hcbunjj oder .'Vbscnki.n;,' \nn Mr;il>i'n ist

ahcr naturgemäß imnu-r nur auf das no'wondiijsie .Maß
beschränkt worden, sodali iUr die zu ftbauetiden i:M-
reichvn Itrücken bei der dann zur VetiUgunK stehenden
Kennten Konstruktionshöhe nur Eisenüberbauten in Frage
kommen konnten.

In einem einzij;en Falle war die Möglichkeit zur Er^
b-inung einer massiven Wölbbrllcke eepeben und zwar
bei der Ueberftthran^ der hisenbahn Uber den WeiBerll»-
fluli bei l'otscha]>i)el Hier mußte wegen der JlcseitiKunt;

des nur 140 b.innv rwsns celepenen schienen^lcichen
Ucbcrgangcs der Dresden - Tliarandier Staatsstraße die
Hahrhnic soweit angehoben werden, d.iß an der Kreii-
zungsstelle derselben mit der U'eißerilz zwischen Hrr rei'u-

Herten Flußsohle und SchiencniinlcTkjinu- eine Hi 'u- » in

«,73™ «ur N'erftlgung stand V^l Hohenpluo At>b l.S 43^
Das zu errichtende Bauwerk mußte der regulierten Fluß-
breite entsprechend eine lichte Weite von im Nüttel ti «
erhalten und hegt gegen den Fl Uli in einem Winkel von
h» Mittel 47 ° Ks besitzt also bei einer nicht unbedeu-
tenden S]>.innwtiic eine ganj: auBerordentliche Schiefe
und duri'e deshalb wohl geeignet snn, das Interesse
rcitercr Kreise .'ii beanspruchen

Im unni -tc M iren .\nschlusse an die WcißeritzbrUcke
war noch eine UnteriUhrona fUr das üUterzuggleis der
Nebenbahn Oresden-PoMenooff hereuatellen. Dieses Gleis
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anderen Materiales fest (Abbildg. S. 436). Liebevolle
tin<l liebenswürdige Hiederniannsart beherrscht d.%s

K()veri.-\bbild^.S.4 »o),ein kleiner Raum, in welchem der
Kunst Mösscis ein ^utcs Teit der Wirkunj^ zukommt.

Das ^jesamte .-Keußere des Hauses ist als Piitzbau

durchgeführt luid hat nach den Modellen der Bildhauer
Heinr. Hüll und Georg Pe^old einen bescheidenen
Schmuck in I crracotta Ornamenten erhalten, zu wel-

chem cm leichter farbiger Scliniuck tritt. Die archi-

tektonische ( 1 licderung ist di:rchaus .tIs KabmenwcrV
gedacht; der Verfasser des „Stil" würde an dem Hause
als eine Verkörperung seiner kunstpbilosophischen
Gedanken seine Freude gehabt haben. So beißt sich

die Schlange Kunstentwicklung immer wieder in den
eigenen Schwans und schlieBt den Ring von Zeit zu
Zeit. Eine schllditeTafel mit derlnschrift^Münchcner
Künstler-Tbeiter" xiert den giebelarttgen Auibau des
Mittelrisalites, bildnerischer Schmudc von Dfill und
Pesold,towie kQnstlerische Anpflansungen von Aug.
Bflcbner geben dem N'orplatz desTbealBit Form und
Inhalt. Eine Niedcrdrnckdampf*Aal(U|»«rwSrmt das
Haus, eineLOftun((sai^la^e, beide von ft. Recknagel,
G. m. b. H. in München, sorgt für Erhaltung guter Luit,

eine Entstaubungsanlage von Eugen V. Reverdy in

München Kir ^udndhche Rcini^un^j <lcs Hauses.
Der Bau wurde am 7. September 1907 begonnen

und kfinntc am 3 ;\pn\ phiS ilcm „Verein Münchencr
KLiastler-Theiter" zur Aldialnwp der Proben über-

f^eben werden: er wurde alsc in der iin^ewiilmlich Kur-

zen Zeit V'on niciit ^aiiz 7 Mrui.ilen nahezu \olleriiet.

S imtliciie .'\rbciten cies 1 f luses galten .»'s .Ausstelliini^'s-

Ge^^t-nstandederbeieiligten Künstler und I land werker.

W ie wir schi'ii andeuteten, konmieri wir auf die

Bedeutung dieses i heater-Untertiehmcns im Kähmen
der modernen Theater- Entwicklung noch eingehender
zurück. An dieser Stelle gilt das Haus nur als einGlied
der Ausstellungsbauten. Mit hoher Anerkennunf^ ist

das Hestreben zu begleiten, nicht aus ihm eine Fan-
fare zu machen, sondern auch das I hcaler ungeachtet
seines festlichen Charakters an der ruhigen Sachlich-
keit teilnehmen zu lassen, die der Gcnmt-Chuakter
der AussleUungsbauten ist. — tPortMtmt i«itt.)

die Weißeritz bei Potschappel (Drcndun).

verliiult i'aiallcl zur Weißeniz in einem Absi.mde von 7 "i

vuin bcnachbatten reehten i luliulcr und liegt mit seiner
Schienenunterkante ,;t.,'i2

"> Uber Flußsohle (vgl die .\bti t

und den Lageplan des fertigen Bauwerkes Abb. 2, S 43S .

Es stand sonach für diese Untcrtuhrunirnur eine Konstruk-
lionshOhe von o,8za zurVerftigung, d.i dne weitere Absen-
kung der Nebenbahn sowie auch eine weitere Hcljung der
Hauptliiiic ausucsrhiosscn war Die .Ansicht des ferti|ien

liriIcKcnhauwcrkcs ist in Her .Xtifn.ihrac .Abb 3 dargestellt,

Die Bearbeitung der Eniwilrie sowie die DurchtUhrunjt
der Herechr'ir.L' rr(olf:ie durch dfis Kiscrd,M*:m-U.iubiitcau

Dresden .\ l. \ orsLcui llr l^ri H.i.isc. «l-UIics aurh die
ortliclic H iuUit.jnj,' und die li.iu' io.uiis;c:ui^ung durch-
itibr'.c l!ei der llearl citun^ vs iirden VL-rsi liicdene .Anre-

gungen und Vor&cbUge der liriiia Lit:i)üid & ('0 in

LangebrUck- Dresden, welcher die .Ausführung des Bau-
Werkes »Ibertragen war, berücksichtigt Die licuru-ilung der
EntvrUrie, die Genehmigung derselben und die Bauober-
aufsieht geschah seitens der Genenüdirektion der Staats*

eisenbabnen durch Hrn Ol) -Brt Haiiniun n und seitens des
Finanzministeriums durch Hm («eh l'.rt Krüger

Es wurde zunäch^it cm Kniwurt aiiigcstcllt, welcher für

die Weißeritzbrücke eine Woibbrikkc mit drei Ciclenkcn
aus Zemcntstampfhcton vorsah Der sehr beträchtlichen
Schiele wegen war die Brücke entsiirechend ihrer Breite

(tir vier Gleise in vier renawinklige Teilbttickcii vnn {.^

';uvw 4 4 "> Breite aufgelöst worden, was allerduii.;-. c uc
Vcrgrolierung der an sich erlorderlithen Lichiwciic um
i. M. 4<B bedeutete Ktlr die Eisenbahnunieriührung war
ein eiserner Ueberbau geplant Auf Grund dieses Ent-
wuifea tnifden von eimeen nröfleren fiaofirmen Frcis-
nngebotc Ober die Herstellung der ßrttcicenantage herbei-
gezogen, (ileithzcitig wurde aber noch auf .Anordnung
des lünanzministeriuiiis zur Krlangung eines Kostenver-
gleiches eine Kostenberechnung tür.AusiUhrung <ler It-iii kc
in l' tscti dun hgclUhrt Diese .Ausiührungsweisc sollte dcs-
h:iib mit in Frage gezogen werden, weil emc dur<.li cm
plöttiich eintretendes I&chwaaser (und solche sind fa«l

Noi.««.
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der ausführenden Firma in den Stirnmaiiem Hohlriume
ungeordnet, deren AbderkiinK durch eisenurmierte Beton-
pluitcn crfoini vcfRl Quotschniit in Alibildg. 6 . Auf eine
pule KntwiLsserung dieser Hohlräume wurde Kedsicht ge-
nommen Um die Hrtlckenlireitc auf diu fierinfiste \\n&
zu beschränken, sind die Ab(leck[-hitten aui Konsolen nus-

Abbildj;. 3. OcMoitaoiichl dcf Uauwerkci.

dem Weißcritzflussc nicht selten' hervorgerufene iJeschÜ-
di^ung des Gcrllstes iici einer Kiscnkonstruktion eine
wesentlich geringere (iclährdung des m der Ausfuhrung
begriffenen llauwerkcs mit sich bringen würde als bei einer
Steinkonstriiktion, bei welcher uuUcrdcm das CierUst >icl

langer im Flusse stehen muß als tici einer Kisenkun-
siruklion Die von den Kirmen
eingereii Ilten Angebote wiesen
jedoch eine so grolie Krspjirnis

gegen denfür eine eiscrnelirücke
auigestelltcn Kosten- Anschbifj
auf, daß man die (icf.ihr einer

IJcrtisibcschädigung wohl aiil

sich nehmen konnte und daßd.t-
her die Herstellung eines eiser-

nen Ucbcrbaues ohne weiteres
lallen gelassen wurde

Hie mit zurl'rcisabgabc nii'-

geforderte Firma l.icbold iV fy
in I^ngcbrUck - Dresden hatte
neben ihrem Angebot noch ein

Sonder-Angebot mit wesentlich
blihgeren Preisen liircineHrücke
ohne (lelenke und in liruch-

stein-Zeinentmörtel -Mauerwerk
sogen Konkret- Mauerwerk lein-

gereichl. Es erschien daher an-
gezeigt, der von der genannten
Firma bereits vielfach mit gu-
tem Krfolgedurrhgclijhrten Her-
stellung in Knnkrct-Maiierwerk
<
U. a Syratal'llnickc in Plauen

I. V J ') den Vorzug zu geben
Auf die Anwendung von (>elen-

kcn konnte hierbei um so eher
verzichtet werden, alsinitSicher-

heil leststand, daÜ sich schon in

geringer 1 lele liir die Oriindun-
gen der Widerlager fester I-'els

vorfinden würde Zugleich regte
dieFitniaan. auch die Kisenl)ahn-
ünterlUhrung mit einem flachen
Hogen zu Uoersjtanncn, wofici

dieWiderlagerbogenlorinig aus-
gebildet und durch RippcnkOr-
per versiärkt werden sollten.

AuKirund eines hiernach auf-

gestelltenKntwurfesund Kosten-
anschlages wtinle vomFinanzminisieiiumdicUcbcr-
trnguiig der Arbeiten an die Firma l.iebold & Co. r

mit dcrMaijgabc genehmigt, daß liir die Kisenbahn- -jL.- ...

UnterlUhrung an Stelle des (;ewöll>es cm eiserner T^_^
auszulietnnicrender l ebert>au vorzusehen sei, und
zwar aus dem Grunde, weil itlr den Scheitel des
Gewölbes nur die geringe Starke von 40 möglich
war und weil die durch die IJetriebs mittel hervor-
gerufenen Stoße inlolge der geringen UeberschUt-
tung in fast unverminderter Stärke auf das Gewölbe
einwirken inlißtcn Der hiernach auigesiellic Knt-
tturt ist aus Abbild^ 4 S. 438,1 und 5 ersichtlich.

Die statische I ntcrsuchung der VVnIbfirUckc
wurde vom Vcriasser aui Grund der Klastizitüts-

theorie durch^jciilhrt. .Ms Belastung wurden, den
sächsischen Vorschriften cntspircchend. zwei liiiit-

achsige Lokomotiven mit 17 « Achsdruck angenom-
men Diebeiden gciührlichstcn Lastlagenauitreten-

'

de grüßte K^intenpressung ergab sich iiierbci unter Abb. 5. Vucnchoiu durch dat Gewölbe und achoitt diueb die Unterlahnuff.
Berilcksichtigung der durch die äußersten l'empe-

Aulsiclit aul ileo CcwülliciUckcu.

StnhnKMtr QMntMl

SchnM A-b.

ratur-Schwankungcn hervorgerufenen Spannungen zu Z4.53
kSjqcn. Zugspannungen treten in keiner l'uge auf. Die größte
Üodenpressung wurile zu 8,7Si<(! ^cm ermittelt, ein Wert, wel-
cher bei der zu erwartenden Gründung aul gesunden festen
Felsen als zulässig erachtet werden konnte

Das ganze Brückenbauwerk ist entsprechend der Lage
der Bahruichse nach einem Halbmesser von rd 403 « go-
krUmmt Hierdurch wird bedingt, daß in verschiedenen
Längsschnitten der Brücke sowohl die Winkel zwischen
diesen und der Flußachse wie auch die lichten Weiten der
Brücke voneinander um geringe Werte abweichen, und zwar
schwankt der Schielenwinkel zwischen 46' 43' und 4S 24'

und die lichte Weile zwischen 27.47 » und 26,75
Die Wölbliiiie ist einauszwei Mittelpunktenzusammen-

gesetzter Korbbogen von im Mittel 24 und 19« Halb-
messer. Die Gewolbestarke betragt im Scheitel 1 ». an
den Kämpfern 1,8 " Ueber den Kilmplerlugen sind m
den Stimmauem allenthalben .AusdehnuuL'siugen vorge-
sehen Zur F.ntlastung des Gewölbes sind aul Vorschlag

gekragt Das viergicisigc

Bauwerk ist^ entsprechend
derdurch die Verhallnisse
bedingten Ausführung, in

zwei'l eilen in derMitte zwi-

schen beiden Gleispaaren
durch eine l-'ugc getrennt
Wahrend diese innerhalb
der Widerlager nur durch
eine F.inlage von Dach-
Pap])e gebildet «ird, ist

sie über den Widcrl.agern
als olfene Fuge von etw.t

10 cm Breite ausgebildet
und trennt so das ItauMork
in zwei Teilbrilcken Ihn hierbei

%cknM c-4.
MS

\^L- jft" —

Abbilde. 6. Kitcnrinlagen der
ÜDtcrtUliruog.

') Vergl. .Dcutiche BauzeitoDg* Jabrf. 1904, No. 57 u. 58.

'S. August 1908

die reclitc Stirnmauerder
linken l eilbrücke niüglichst schw-ich halten zu können,
sollen in dieselbe 111 geringen Abstanden Steine cinlicto-

niLTt rt'cTileii. «cU Ii-.' sie u'cucn die hcnachbarie, dar* Ii

die Fuge von ihr getrennte Surninauer der rechten l eil-

brücke stützen.
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Die Brtlckcndcckc der Fiscnhahnuntcrfnhrunjj. für die steht aus einer mit I-Trägern in N -Pr.

nur 45 cm Konstrulctionshöhe.zur VcrltiKung stunden, be- Bcionplatte*; (vcrgl. Kinzcittcit Abbildg.

/ 9'

Krkitrung <u Abbildapg i.

». UbU'iflIhruDK dir Kitcn-

bahnlln'e Giilcriee— Hk-

DichcD.

b. l'ebriwölbung der Wei-

lt. liu.

r. OcwOlbtc KuO«rK-Un(cr>

d. UcbctwOlbuD); de* MBlil-

grabcnt.

e. Allee S-ollco.

f. GewOlbtcWcxunlcrflLiuDf.

g. UnleifOhtungder Dretdco-

Tbuiiadter SlaaUiiiaBc.

Abbiidi;. i. Ltajfeo- und Hö.icDplan ücc Kiscubahnliaie an dei Brldcenbauitcllc.

»-

Abbilüf. 4. bchiele WOlbbtBcliC Qbci die WeiAeriu nebtl tchUter UatciiBhiuDg mit EiicnbctODdecke.

Abbildg. 7. LagcpUn iiacli F<:iiigatrlluog der eitlen beiden lt»chglci(c.

Abbildg. 1. Lageplan nach Tollendetem virrgleiiigem Autbia.
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^6 a
6 . I)ie I-TriiRcr

licjjcn senkrecht
zur ilrückenach-
se. Unter den-
selben ist zur
Krziclunß eines
gleichmäßigen
.\uflai!crdrucLc*

tm V'lacheiscn

vorjicschen, lür

dessen Ilclesii-

uunnauldenWi-
derlagerii Siein-

sclinuiben unge-
ordnet sinil An
denSiirncn sind
die l-Traj-cr an
Randträucr, Uif-

fcrdinger l'roiil

No 55 H, an ge-
nietet. Üic letz-

teren ließen auf
Uiiterlaps- l'lal-

ten. DieTräper
sind als allein

tragend berech-
net worden, so-

daß der Hcton
niir<lieQuerki)n-

striiktion bildet

Die Herstel-

\\\nf, des Kau-
wctkes mußte in

der Weise erfol-

gen, daß zuerst
die Urückcn tür

diecrsten beiden
HochKlcise cr-
f»aui wurden."»
Difbc kam auf
der einen Seite
iinmittelliar ne-
ben die alten ile-

lrieliS);leise zu
lief^en, aul der
anderen reicht

sie bis hart an
ilasSchmicdeKC-
baude der Kö-
nif» - Friedrich-

Aufjust - Hütte
(vergleiche den
I^igeplantUrden
ersten tirtlrken-

teil, Abbildg. 7,

und die .Aufnah-
me Abbildung S
auf S 4,^5 , von
welchem sogar,
um VV.wi Utr das
brückent>auwerlc
zu schaffen, ein
Teil destjiebels
abgebrochen

werden mußte.
Nachdem derlte«
trieb aul die er-

sten zwei Hoch-
f;lcise überge-
eitet ist, wird
die alte Itrtlcke

solort abgebro-
chen un<l sodann
die neue lirllckc

lür das 3 und 4.

Hochgleis auf
dem Gelände
deraltcn Brücke
erbaut werden
(Vcrgl die bei-

den Lagepl&ne
Abb j u, 7 .

—
(ScbluB lalgl.)

'> VergL .Zen-
IralbUit der Bau-
Tcrwaliuog" Jabrg.
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VerdfM.
PinakfbMtr Aieh.- «. Iog.-Vertta. In der ShsonR vom

«7. April sprach Hr Arch V l.ennurt» Über neuere
deiiiache Kirchenbauien

Nach einer Reschithtlichen l'elieisirhi illicr die Knt-

Wicklung .der Kirchenbaukunst in ItcutSLir.inrl iii irtu e:

eine >;roße Anzahl der hervorrapetids'cn modernen St.idt-

und I.andkirclien in wüti]m-luiinciien Kulitbildcin vor und
erläuterte :in den einzelnen 1 )arsiel'iinnen d.is Neue und
ÜCSOndere der betri tfemien Binnen

F.twa Neu Mitte der neunzi(;cr I.ihrc des vorigen Jahr-
hunderts — dem Beginn einer neuen, gegenwärtik in Ent-
wicklung begriffenen Periode — sprechen die deutschen
Kirchenbauten eine eigene neueSpntche. die wohltuend ab-

weicht von der oft geistlosen und troclienen schematischen
Nsehthmung der alten Baustile und der empfindungslosen
Veriachung in der Bauweise, die in den Mnlrcichen, nach
dem großen Kriege entstandenen Kirchen ztitage tritt

Der Sinn fflr das WesenlHeh« eines Kunstwerkes, für

seinen Or^janismus an sieh und für sein Verhältnis zur

rm^'eliiin^ !i:it sieh w cscnlliih vcrsrh.irf; Ks werden jetzt

ehrlich enist.indcne, t;csund cnlwickeUc, bodcnständi>{e
li iiiiLii Ulis dem tlcistc unserer Zeit f;eschatfcn, die eincr-

seiis d.is H.iiiSei'.iirinis nach größter Möglichkeit erUlllcn

und juuierseits iimer l'.ertii ksicluit,'unR der zur \'erUl^unn
blehendcn IkuistoUe und ohne Krsutzstoffe, auch in der
Ausstattung, dem salcnrien Charakter' des Bauwerkes in

«UrdlRer künstlerischer Weite Rechnung tragen, sowie
auch im Stadtbilde oder in derlftndlichen UmgebunggUn-
Stig wirken

Nicht ein bestimmter geschichtlicher Stil kann als der
idlein seligmachende bezeichnet werden. Anderseits kann
CS s<rh nicht um eine günzliche Ablehnung der alten Stile

hiinii.'Hi, von denen sich der Kirchenbau wohl schwerer
loss.iKcn wird als der Proianbau — K.

RcsK h:i^;iini; am 13 April Prof Dr F vThi c rsch
nus Miinr hcn. F.rhaucr (Ter neuen IVst- und Ausstellunps-
halle, hatte auf den 13 Ai)nl d J den \ crein zur Besieh-
«igtinp des schon weit vorgeschrittenen Neubaues peladen,
und begann seine Frläuterun^cn bei der reichen Mudcll-
und Plan-Ausstellung im Südwest-Suale. Der Werdcfiang
der EotwUffe, deren erster s Zt. preisgekrönt wurde und
eine viertUrmige Anlage zeigte, ist durch den dritten, der
Ausfuhrung zugrunde begenoeo «nettt DieMf leigt einen
Hauptbau mit rechteckiger Gruadfonti «nd an den Lang
Seiten nach Norden und Sttden in der Ausdehnung von
58xU9wsicherstreckenderA"SbauchungmitOalerien Nach
<ler Südseite wird si>äter ein großer Musiksaal mit Garde-
robe im Krdgesrholi angeh.iut In der Milte der Nord-
tront iand der mitAi ffahn verschcnc.ini Orundriß kreis-
runde Kaiscr-ravillon von 2: " ! ii.ichinessLT ^eine Stelle,

außen lind innen rcirh aus^;esiattei, ;ni; dem l eslsaal durch
zwei (ies« hwciite l''rcitrep[icn verbunden, an deren oberer
Endi^'ungdicFtlrstcn-TribUncsu hbetindct I m die Außen-
seite zieht sichein nach Osten und Westensich fortsct/cnder
Balkon. Üie Südostecke des Saulbaues nimmt ein rd. 110 ">

hoher, mit Kuppel undUbeli«ksbR<»cliloiMacffTttmiein.
Die l4mgmauem des groDen Innenraunes ^nd am Ost-
und West-Ende durch je 4 «cnictete bogenförmige Träficr
verbunden. In der Mitte überdci kt den Huu|jtraum eine
im Lichten 66 m weite Ku]>|j«l mit zo bogenförmigen Tri-
gern, die in einem 34 >» Uber dem Saalboden liegenden
rd. 2000 1'" >{roHcn t)l)crlicht endigen.

Der San! ist iio ">
l inn, 6fi breit, miß» 55001"» und

bietet Raum (iir iS 000 Personen, 14000 auf Siu-, 4000 aul
Stchplixt.?cn, ist somit weitaus der größte deutsche Kest-
siuil f'ilr dits San(,'erlest wird ein Podium, das 1000 Pl;it/e

bietet, mit tunlichster Sorge für jjuie .\kustik einfieti.iut

Auch für gröf^re Veranstaltun^jen. welche im Freien statt-

finden, wird Sorse geuagen werden. Dem «ofien Saale
Ifihrt bei Ausstellungen das Kuppel •Oberiiait samt den
großen anderen Fenstern reichliches Tageslicht zu, wah-
rend die Beleuchtung der abendlichen Festlichkeiten durch
tto Br)f;cnlamptn und etwa 1000 Glühlichter erfolg). Kin
an der Südseite der Halle in gehörigem Abstand zu er-
richtendes Kesselhaus mit zwei 2co Flache aufweisen-
den Kesseln nimmt die inaselune'ilen Voriiclitiiii^'in all

tür Pcsihatiung von Strom, lUi/wn); und Heieui iitunj»

r,e!/leie l>csor|;t die l'r.inkfurier I irni i R Mevcr. wah-
rend die Kiscn-I.ieierung und .Monnerun^; für die 'I r.luer.

EtsenbelOQ- und Monicr-Konslruktionen vom Kiseiiuerk
Gvttavsb u r g, Zweig-Anstalt der Nürnberger unti
Augsbnrger vereinigten Maschinenfabriken ttber-
nonmen isi, deren Chet Iii;4cnicur darüber gcnaaerc An-
gaben macfne unter Vorführung der trefflichen Fördcrungs-
Vomchtungen. welche im Verein mit dem Schienenstrang
isr Bahn die rechtzeitige Fertigstellung gewährleisten. Dau-
koMCB etwa 4 Mill. hl. -

8. Angnst 1908

Vermisehtm.
BbrcndoMoreo. .\us A 1 laß der Einweihung der neuen

UniveisitälSRcbäudc in J e n a hat die l'niver^itii eine proße
Reihe von Ehren protnotioncn ausgesprochen, an denen
auch die Baukunst l)Ctei'ii;t ist Ks wurden ernanht zum
l-:iireiiih ik'or dutth die philosopliisrhc l''akuli.it der kr-

liaiierder iieuenUniversitaisbnuien. Proi. TheqdorFischer
in Mtinchen: durch die medizinische Fakttittt Oi>.-Drt
Proi R Baumeister in Karlsruhe. —

SiadtliaU« für Hannover. Aus Hnnnox'cr erhidten wir

folgende Mitteilungen: Die Stadt Hiinnover hat den Bau
etoer grofien Stadthnlle beachloMen, welcher auf dem
schAnen Gelinde des flella-Vista-Parkes errichtet weiden
soll Dieser Park schließt sich dem neugeschaffenen Masch*
P.irkc mit Ruth.ius- Und Ntusculusbau an Das ».'aHze Ar-
chitekturbild, welches durch Zusammenwirkung der gro-

ßen Monumentalbaulen geschalten werden soll, wird ein

hervorra^iendes sein. Es soll die Stadthalle im Frilbjabr
nächsten Jahres begonnen werden, und sie wind im Jahre
loi I vollendet sein

l'lir die baukünstlerische (ieslultun|; dieser f^roßcn
.\iiij;abc ist nun die Stadt Hannover zu einem Arbeits-

Vertahrcn pcschriiten. welciu-s neuartig ist, .ibcr sich be-

reits beim Bau des Kaih.iuscs Uir Hamburg bewährt hat
Ndch vom Stadt-Ubcrbount Dr. Wollf aul^tteUtttl Pro*
grtuntn-Skitzen bearbeiiet eine Gruppe anerkannter Al^
chitekten von Hannover gemeinsam mit WolS die Batt-

]>läne Nach Feststellung der allgemetnen PIttne #e>dell
die b.iukünstlcrischen Ausfflhnintrcn ih aUgeschloasenen
Gruppen von den einreinen Architekten bearbeitet Et
wir«! durch dieses Verf.ihren ein reicher Wechsel in der
'»:iln!*!leriRi hcn l >es!al!iiiif;. inslicsnnilere lier Inncnraume,
er/ielt werden. Die ,\rrhncliten des St idthallenh.uies sind:

Stadt ( llicrbaur.it Dr Wohl, snwie die .Vrchitekten Karl
Kiir^emann, Kmi! Loren/, Odo l.iler und Hermann
Schaedtler. sämtlich in H.mnover. Von einem ursprüng-
lich in Aussiebt genomiuenen Wettbewerbe zur ErUngun^
von Plineo hat man Abirtand genommen, da man mit
Sicherhdt erwartei^ daA ans dem gemeinsamen Znaara»
menarbeilsn dervoigeOMUttcn A rc hitekten-Gruppe schnei»
lere und reifere KrgebBine erzielt werden. —

Neun aber HauMchwamm. Im Hinblick auf die .\us-

tUhruntjen in .S'o 60 muß ich vor den Kriahniniien weni-
ger Wo( hen des Hrn Paul Klein in Odessa doi h sehr
warnen l'.uu- leider fjroße l'rr.MS in Schwammfcr ir.k'-ui-

tcn Dnii k.irbcitcn, Vortlage und (iutachten als l'ro/eß-

Sarhverst.uidiger) berechtigen mich wohl daru Zum Ver-
treiben des Sehwamms^eruches mögen Hitzegrade bis

-I-40M' KenUncii, zur Vertiluuni; der Seliwammsporcn
bezw des Samens genügt d.is nicht, meines Wissens blei-

ben diese mindestens i'.'i— 10 Jahre keimfthig; der Pilz

ist also nicht tot, nur sein Mycel ist abgetrocknet und ge-
ruchlos Unbedingt muß das kranke Holt heraus, sonst
bricht unter dem Schw,imm gtlnstigcn Umstanden, beson-
ders Uber Waschküchen, wie ich in verschiedenen Fallen
erfuhr, die Krankheit neu aus Das kranke Holz verliert

aber doch mich seine Tragkrall, und dann treten ernste

Haltpflichtcn an Hausherrn und Baumeister heran l ine

Vogel Strauß Politik k.mn schweres UngMck herbeiführen.
D.IS neueste Werk über llaussehwamm von Dr. Karl Mer..
Professor der Botanik m Halle a S. ist ausgezeichnet;
trotzdem w ii!L rs]>reehe ii h auch dort Manchem, soweit süd-
deutsche Kriahrungen in 30 Jahren in lictracht kommen.
Kalte seihst bis zu — 15* toiet den Schwiimm niehl^ di«
Sporen bleiben kcimlanig. Licht und I.uft und Veihm-
derung von Feuchtigkeiut-Zutriit, Beseitigung alle« kran-
ken Holzes helfen allein. Ist die Holilmgkrttlt vernich-
tet, so hilh kein SchwammitieL keine Hitse, keine Kälte.

Anton Klein, Architekt in BAden-Baden.

Wettbewerbe.
Wettbewerb ood Wertfchittunc kUnitlrritcher Arbeit.

Wie gering oft trotz aller .\tifklarung heute nocli die Weit-
SchäizungkUnsilcnscher.\rbeit ist, lehren folgende Vortalle:

Der M.igisirat auPrimkenau hat oTie Absicht, aui
einem 43 : 30 « StraBenfront aufirdsenden Kckgrundstttck
ein Rathauü iUr 60000 M zu errichten Kr eröffnete lur
Erlangung von Entwürfen einen enteren Wettbeweib und
schrieb einem der in Aussicht genommenen 'I cilnehiner:
.Wir wollen 6 Herren um Kinreichung von Bauprojekten
i'line jede Verptlichlun;' untlKuNlen unsererseits bitten und
il inii d is uns zusagende l'ro(ek[ lür <!en bei iMnreii hiing
desselben anzugebenden Preis ankaufen ' Trotz der un-
t;e"ohnlielicn Form dieses ent;eren Wetibewcrlies erkl.arte

sicli der .\ufgeior<lerte bereu, .in dem Wctthcwerb teil/ii-

nehinen - die Zeiten sind schlecht — unter der \'or,uis-

seUung, daß keinesialls mehr als 6 .-Vrchitekten am Wett-
bewerb teillMhmcn,IHHl dafl der .Sieger* in diaacm ledio*
lieb duidi den Magistrat au catacheidenden Weubewerb
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fnit Her Aiisarheitiinp der ArbeitsieichniinKcn und Riniet-

cntwUrfc (ilr die Au->i(ihninK nach der Gebührenordnung
des .Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-
Vcrcifie" beauftragt werde. r)ic umsehend er[olf;te Ant-
wort des Mapisirates lautete: Wir danken verbindlichst für

Ihre Ilereitwillijjl^eit txir Kinreichung eines Rathaus - B.iu-

(irojektes, seljen uns aber zu unserem Hedauern außer-
stande, auf die von Ilinen tjcsteliten Heilin^;uncen einzu-

gehen Wir mUssen daher auf Itiren Mitt>ewcrr) dankend
verzichten." F.s wird uns interessieren, ob der \Ligistrat

von PrimkcnAu trotz allen Einspruches gegen ein solches
Vetfahrm nicht dodi teinen Zireck cnooit —

Ein mderer Fall wird ans vom Rhein bniehttt Am
ij. Juni d T stand im Anieigenteil der CoblenierZeitaBg
die folgende Anzeige: .Erweiterungsbau der inth. Fhn^
kirche zu Hönningen a. Rh. Sachverstündige Baaunter-
nehmer wollen sich auf dem HUrgermeisteratnte melden.*
Ein Architekt au* dem Rheinlande schrieb darauf an das
BUrgermci.ster itnt, li.iU ans der Anzeige nicht zu ersehen
sei, ob ein Haufntwurf bereits vorliege Sollte das nirht

der Fall sein, so em|i!chli' ersieh für dessen Anitrti^ung.
Die Antwort laulcic. daß ein F.ntwurf noch nirht auige-

stelltsci .Ks muß vielmehr den Herron Arrhitektcn über-

lassen bleiben, nach näherer Information Skiuen und Ko-
StenanschUge betttslicfa das gadathten ürweitemogsbaues
einiufeiclien. wobei ich bemerke, daS irgendwelche
Kosten jedoch nicht entstehen dttrfen." Auch das
BUrgermeistenunt von Hönningen wird seinen Zweck er-

reichen. Denn wenn auch nicht Architekten, so werden
sich doch Bauunternehmer fin^, welche die vetiMl|te
Arl>cit beriintrungslos liefern.

Unst-ri S:andesvenrciungcn mögen in beiden FUlcn
AnrcRunf^cn 711m Handeln finden —

Zum Schulz kQniilerlichcnElgCDttjme« bei Wettbewerben.
Es war stets unsere Ansicht, daß die systcina?ischen Vcr-
öBentlichunfjen der deutscliLn Wc'.tlicwcri L chk allmith-

liche Vertlachung der künstlerischen ilervorbrin^ung der
jüngeren Kreise herbeiführen müssen, da sie nebien andc
ren Erscheinungen in einer nicht mehr Beringen Zahl von
Ftllen die Abhängigkeit bis zu einem mt nicht mehr ver-

tretbaren Grade der Entlehnung zeigen Auch in der kttnst*

lerischenHervorbringiin^' ^iln es eine Ftliation; auchhier
ist dM folgende Werk sicis I is m einem gewissen Grade
von einem vorhergehenden oder von den gleichartigen

Umstünden, unter denen dieses entstand, abhanpi« Noch
kein Werk ist als etwas unmittelbar Neues einem Kiinst-

lerliaupte enisprunRen Nichtsdesiüwtni^'er aber licdeuiet

dieFiliation (lasSnitzen auf etw;is Voran(;eK;uij;enes immer
nur liL^i : .1 ilciii ("r.i'le t-ii-.cr Vorstufe, wcUfier KtK^nUber
das nachlülj;cnde Werk die K.cnnzcichen einer Weiter-
bildung tragen muQ. Und diese Kennzeichen sind bei

der Entwicklung der Wetdiewerbe manchmal und dann
zu vermissen, wenn nicht Weiterbildung, sondern Entleh-
nung das nachfolgende Werk charakterisiert

Ueber einensotchen Fall berichtete uns Hr Arch. Albert
Frölich in Charlottenbure, der Urheber des Entwtirfcs
eines Krematoriums auf aem ehemaligen Friedhol Ncu-
niUnslcr in Z'.lrich. den wir in Jahr^an;; 1Q07. S 414 und 415,

veroffenilirhten F.r war für einige Teilnelimer des Wett-

bewerbes für ein Krematorium in Frcibur^; i Hr. eine *.luel!e

deutlicher KntlehnunL* c h.iraktcristisrhcr Teile, namentlich
des Vorbaues, sowie der Masscngru|i|/icriing des Aulbaues
unddes AnSchlusses seitlicher Hallen, sodali man sagen darf,

es seien eigentlich Ged.mken des Frölich'schen Entwurfes,

die hierzur Auszeichnunggelangtsind. Die L(>$ungdcr Frage
des sUdiischen Museums in Magdeburg deutet iär diesen
Fall an, was geschehen kann,dem eiffenliidten Urheber der
Eatwttrfe seinen Anteil an der Ausfahruag tu gewähren —

Blnin 'Wanbewwb zur ErlaDfuiig von Skizzen fQr die

Oeataltung und Bebaaan( des MarkIplalsM nnd fOr den Neu-
bau eines Rathauses und Spritzenhauses zd Delmenhorst er-

läßt der Sudlmapstrat zum 15 Hez 1908 für die deutschen
.\rchitekten, <lic im tiroliherzogtiini Oldenburg, im Frei-

staat Hrcmen und in der l'rovinz Hannover wohnhaft oder
geboren sind t l'reise \ on :coo, 1000 und 500 M ,

die jL- iorli

vom l'reisL'ericnt auch in anderer Weise verteilt werden kön-
nen. Empfehlung von AnkHufen nicht ]>rcisgekrönter Ent-
würfe iflr je %oo M. Falls die Ausführung nach einem der
preisgekrönten oder angekauhcn Entwürfe erfolgt, so wird
der Verfasser zur architektonischen Mitarbeit herangezo-
ecn Im rrcispericht befinden sich die Hm Beigeordneter
Ri horst in Coln, l'rof Högg in Bremen, Bri Rauch-
held in (^»Idenburg und Siadibmsir Kühn in Delmenhorst.
Unterlagen durch die Reoistraiur tles StadtmaKistrates Del-
menhorst Ks handelt sii Ii um den F.nlw ur! 71:111 Heliauunns-
plati cinus uiire^'cliiiiiLii^' ^cslallc^on. im IKtv'-n der St.idt,

zum Teil von der Delme ucLirenzten I'laize^, der schonen
Baumbestiind aufweist und ju crh.iUen isi, während vor-

handene Baulichkeiten beseitigt werden dürfen. Auf dem

Platte ist Rathaus und Spritzenhaus, u, Umst, als cine Bnu-

ffruppe zu enichten und in Grundrissen, Schnitten, sitmi>

ichen Ansichten und mindestens einem Schaubild zu ent-
werfen. Forden Kaumbedarf sind genaue Angaben gemacht
Ks ist femer auf dem Tlave eine Markthalle vor?iisehen
und Raum für Wochen-, \'ie:i urui Kr immarkl.t.' Noch
verbleibende PlatzrestcsoHcn spaar iür i ilfendu heCiebäudc
ausgenutzt werden Die Gebäude so'len in einfachen, wür-
digen und dauerhaften Formen ausgeführt werden, Uber
Stilart und Material werden aber Vorschriften nicht ge-
macht. Es handelt sich allem Anscheine nach um eine
danklMue Aufgabe. ~

taan Wsubcwtib belr. BniwSrIk Idr tin Orabdenknai
erlSSt der Stifter des Brunnens am Kost Tor Platz in MUn-
^len, Hr. Kom.-Rat Adolf Wolf, iUr die in Bayern leben-

den Künstler. Das Grabdenkmal soll das Andenken seiner

Gattin ehren. Herstellungssumme 1^0:0 M. 2 l'reise von
1000 und 500M , zwei .Ankäufe für je i'io M FrisliJ Okt 1008.

Ein Prelsamsehreiben betr Entwürfe fttr eine evange-
lische Kirche In Wiener-Neusiadt wendet sich an die AriTii-

tekten Oesterreichs dcuisi hcr N.uion j l'reise von icoo,

600 und 400 Kr. Unter den Preisrichtern die Hm. Ob -Ürt.

Prot Fr Ohmann und Brt A.KirBtcin in Wien. FMit
I. Nov. d. J.

—
Wettbcwwb Beilifca Wrisaabaua BtOz. Ualsr 30 EiOf

wflrfen fielen der I. Preis von 1500 Kr. dem denibit Adolf
Schwarzer in Brüx, der II Preis von loOoKr. dem der
Hm. Linke & Rüter in Bozen, der HI. PteisvonTOoKr.
dem diM Hm. Jos Finse in Reichenberg zu. —

WcKboiiwb KriMaaa Ncuttodi In WestpreuSen. Die
vom Preisgeiicht zum Ankauf empfohlenen Entwürfe
„Innen klar, außen wahr" <Hr Arch Gremplcr in Halle
a. S und „Landraisträumc" Hr Arch. Altons Berger in
Lei|iziK'Gu!ili^ sind, was wir mit AneikamungbegMhen,
auch anUL-k.iiiit vi'orden —

Wettbewerb Realschule Brake. Für das mit einer Bau>
summe von 120000 .\1. zu plnneiuk' (ieti.tude ist bodCD-
siändigc Bauweise, jedoch ohne äußere Hola-Archtlektur,
gewünscht Zeichnungen i : 20a, ein .Schaubüd erwflnseilt,

nicht verlangt". Unter den Fteisricbtern die Hm. Geh.
Brt Klingenberg und Ilrt Ranchheld in Oldenburg.
kEs ist in .Aussicht genommen, den Verfasser
eines der j>rcisgekruntcn F.ntwUrfc mit der Atlf-
Stellung des Bauplanes zu betrauen"

Wettbewerb Arnsberg^Schule In ArnsUdt. Die Schule SOll
aui einem Gel.'inde zur Errichtung kommen , auf welchem
Sic hervorragend in die.Augen lallt Beim .Austritt aus dem
Bahnliof wird man die Sciiule am .Abschluß der Molikc-
Straße i :li Iii dieser liecen sehen. Da der Arnsberg
von den hoher i^clegciien Stadtteilen Uberall sichtbar ist so
wird die Schule im gesamten Stadtbild zur Gelnng kom-
men. Von den 16 Klassenzimmern, die gefordert werden,
sind 8 für Knaben und 8 fürMädchen besümnit; j Treppen-
häuser sollen den beiden getrennten .Abteilungen dienen.

Die äußere Gest.-tltung des Gebäudes soll eine einfache,

aber würdige sein; da es sich dem Baucharakier der alten

Stadtunschlicßensoll.soistZiegeffuRenbauausi^csrhlossen.
Die Unterlaßcn teilen mii, daß n .Abhildun^'cn rhar.iktt ri-

siis< her Hauten der Stadl durch eine HuihhandlunK in .Arn-

si.idt für 50 If zu beziehen seien .M.in h.1tte sie oen Pro-

Rrammcnohne weiteresbeilegen kountn Baukosten 300000
M Grundrisse 1 : 100; für Fassaden und Schnitte ist ein

Maßstab nicht angegeben „Ks ist in Aussicht ge-
nommen, einen der Preisträger mit der BeMbei-
tuug der AusfUhruniiszeichnungen SU betmucn.*
Das wird dem ansiehenden Wettbewerb eine stMke TsN^
nähme sichern. —

Wettbewerb der Baugenotteascbslk vonBeamien In Mets
and Umgebaag. Gegenstand des Wettbewerbes ist die Er-
lanfjung von Skizzen für die Bebauunft eines Grundstückes
an der Kirchstraße von Sablon Das Grundstüc k soll mög-
lichst jyünstic austzeniilzt werden, wobei Wert darauf zu

lcf;en ist, daß Hui- und Gartcntl.-iclicn tunlichst zusammen-
hängend an^;eurd!iei werden. Die Wohnungen der Häuser
sind für vcrhc r.iic-.c iir.ltlere und kleine Beamte und Ar-

beiter bestimmt .An den Straßen sind Laden in beschränk-
ter Zahl anzuordnen. Zeichnungen 1:900^ Nicht preisgc*

krönte Entwürfe können für je aoo M. lum Ankauf vor>
geschlsgen «erden. Ueber eine Beieiligung an der Ans-
rahrung ehlhllt das Programm kerne Andeuiunsen. —<,

Wettbewerb Priedhor Kapell« PlansbaM^ Die Verfasser
des einen der zum .Ankauf empfohlenen Eotwdrfe ließen
Hoff nirht H.iff X- l.eidit; in Kiel —

inbklt: .^utttt^liung M:iiirhi-n l'i">. ^PorucKung i
- Scfiicfe gcw^ilbte

l:l«cntiihnbru(ke ui>rr dir WeiUeriu bei Puucbipp.'l (Drcidcn). — Ver-
eine. — Varmlschte« Wettbswerba. —
Hierzu eine Bildbeilage: Ausstellung München iqfiA."

VfiUif der rScuncVicn l?«u«f[t.mK. n m h H., Berlin. POr die RedaMUn
vcraiiiwurilicti ; i. V. Kriti titelen, Berlio.

BuchdnickcTsi Oustav Sclicnck Naclillg, P. M. Weber, Barlia.
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Ansicht von Duiiig mit Krantor too der Moillma lut.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLII.JAHRGANG. N2.65. BERLIN.DEN I2.AUGUST 1908.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Programm der XXXVIL Abgeordneten-Versammlung und XVIII. Wander-Versammlung in Danzig 1908.

I. Abgeordneten-Versammlung.
Preitaf, den 28. Aucuat.

8 Uhr abends: Zwanglose Zusammenkunft der Abgeordneten im Artushof (Langermarkt).

SoDoabeodi den 29. Anfixt.

9 Uhr vormittags: Sitzung der Abgeordneten im Friedrich Wilhelm-Schützenhaus, an der Promenade.
I—2ViUhrnachm.: Pause. Gemeinschaftliches Frühstück daselbst.

Fortsetzung der Sitzung.

Die Damen besichtigen während der Sitzung die Stadt nebst Umgebung.
Abfahrt nach Zoppot vom Hauptbahnhof.
Gemeinsames Abendessen in Zoppot, Restaurant Stolzenfels.

Sonntac, den 30. Aofuat.
Fortsetzung der Sitzung nach Bedarf.

3 Uhr nachmittags: Gemeinsamer Ausflug nach OHva.

II. Wander-Vcrsam mlung.
SonDta(, den 30. Ao^iMt.

Empfang der Teilnehmer durch die Stadt und den VVestpreußischen Architekten- und
Ingenieur-Verein im Franziskanerklostcr (FIcischergasse).

Montag, den 31. Aa^uat.

Eröffnung der Wander-Versanimlung im Friedrich Wilhelm • Scbützenhaus durch den
Verband.s -Vorsitzenden. Begrüßungsreden. Geschäftsbericht.
Vorträge: i) Hr. Ing. Reverdy über „Die Stellung der Techniker in den öffent-

lichen und privaten Vcrwaltungskörpcrn". Mit anschließender Diskussion.

2) Hr. Wasserbauinsp. Gräfiner über „Die Regulierung der Weichsel und Nogat*.
Besichtigung der Stadt und Umgebung.
Festessen im Friedrich Wilhelm-Schützenhaus.

3—SÜhrnachmitt.:

7 Uhr 5 Min. abds.:

8 Uhr abends:

9 Uhr vormittags:

8 Uhr abends:

9 Uhr vormittags:

Nachmittags:

8Vf Uhr abends:

DIeoataj, den 1. September.

9 Uhr vormittags: Vorträge in der Aula der Technischen Hochschule:
r) Hr. Dr.-lng. Arch. Phleps über .Danziger Rokoko-Bauten".
2) Hr. Mar.-OberbrI. Hölzermann über „200 Jahre Kriegsschiffbau*.
Besichtigung der Hochschule. Mittagessen nach Belieben.

2 Uhr nachmittags: Dampferfahrt nach Heia (Abfahrt vom grünen Tor). Spaziergang durch den Ort zum
Kurhausc. Nach der Rückkehr in Zoppot gemeinsames Abendessen im Kurhause daselbst.

12 Ubr abends: Rückfahrt nach Danzig mit Sonderzug.
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MMwodi. dM 2. StpHafcM.

Vonnittafi: Ausflöge in die Stadt und deren Ungetning, auf Wuosdi unter Fllhning. FrahitOck
nach Belieben.

aVk Uhr naehmitt: Fahrt mit Sonderzug nach Maricnbvirg. nesichtit;i:r.|:,' des Schlösset. Gemeintsmet
Essen in Marienburg. Bengalische Beleuchtung des Schlosses.

10 Uhr abenda: Rttckb^ mit Sonderzug nach D.wmi;.

DoBomtag, d«n 3. Scpiambtr.

Bei ^'eiui^'c-iuicr Bt teUi(;ung: DafDpfenuuflOge HU» den Schleusen bei Einlage und andere Aua*
flüge nach besonderem Programm.

Auskunft- und Anmeldestelle im Friedrid* Wilhiclin - ScbOtzenhaus, am Sonntag, den 3a Angost;
von 3 Uhr nachmittags ab im Franziskanerkloster.

Der Verbunds-Vorstand: Reverdy. Dr. Wolff. Eiselen. Scbmick. Lehnibeck. Fransius.

Allgemeine Bestimmungen.
Die Mitglieder des Ortsausschusses und die einheimischen Festteilnehner tragen, um als Auskunft»»

Peitonen leicht erkranbar zu sein, zum Festabzeichen eine besondere Schleife.

Die TeUndunerkaiteiL Feslabseichen, FUbier vam,, sowie die Fcsischritt .Dauig und seine Bauten" weiden
bei der Anmeldestelle hi Empfang genonnisn; dasdbst sind aneh die Anmeldungen luir die Bcaichtigangen, A«»>
flüge usw zu machen

l'ostsendungen können sdrsasiert werden: .N. N. Teilnehmer an der Wander-Vefsanunlung ni Dansig
Friedrich Wiihelm-SchUtzenbaus".

Der Preis der Teilnehmerkarten beMgt iflr Herren «5 11, fttr Damen toM. DieHetrenkaAcn beiechUgen

I. cum unentgeltlichen Berug der Festschrift „Dansig und seine Bauten' 'der Preis des durch den West-
preußischen Aidiilekten- und Ingenieur- Verein bemgenen Werkes iUr Verbandsmitslieder, welche
an der Wandenrersammlung nicht teilnehmen, betrügt ti M. ohne Porto, der BuchbtndleiptCtt ts

s. sur F.mi)fangnahme sonstiger Druckschriften.

3. zum freien Kintriu in den Paik des Friedrich Wilbelm-Scbatieohauses,
4. sur Teilnahme am BegittEnngsabend am Sonntag im Franiiikaneridosier (fieie Verpflegung, einschlieft-

lieh Getr8nkc\
5. zur Teilnahme rin den Vortra>;cn und Besichtigungen in D.iniip,

6. zum Festessen im Friedrich Wilhclm-Schilt/cnhaus ausschließhch Getränke) am Montag,
7. zur Dampfenahn durch den Halen und ?ut Sccl.ihrt nach Heia imd SUlO^ fais ZoppOt,
8. zum freien Eintritt in den Kurpark zu Zoppoi am Dienstag,

9. zur freien RQckfahrt von Zoppot nach Danzig mit Sonderzug,
to. zur freien Min- und RQckfahrt nach Marienburg am Mittwoch und zur Besichtigung des Schlosses.

Die Damenkarten berechtifjcn zu Zifior 1 10.

Die Kinlilhrupf,' von Castcn 'nleibt dem .\usschuß vorbehalten Anmeldungen der Verbands-
miteliedcr sind wegen der \ otl crcitunLicn, licsorgunf,' der Wohrnir.^;cr. usw s]>atestens las /um 20 .\ußust
an den Vorsitzenden des Orts.iusst hussi i, Stadtliaurat Fehlhai)i;r in I)an/:tK, l.^nden-Straße 30, zu richten.

Von Motels werden emjiiohlen: I>an.'i^cr Hot, Deutscher lloi, Reichshui, Hotel Continental, HOtCl UonopoL
(In Zoppot: Hotel Werminghof, Hotel Metropole.; Aut Wunsch wird Preisliste zugesandt. —

Oer OrtamiaacihnB: Fehlhaber, Stadtbaorat

Schiele gewfilbte Eiaenbahnbrflcke Ober die Weiflerits bei PMacbapfMl <pre8den).
Von ReffeniiiKcBaunefMcr A. Schmidt in Diffdca. (SchlnS.t mmu die AMtitogM Sette *tt.

|ei der Bauauslührung land sich, wie angenommen,
schon in geringer ! tele geschlossener!- eis (Porphyr

,

sodaß es sogar teilweise erfoiderüeh wurde, die Ban-
cruben auszusprengen, was we|i!en der iramittefbaren Nihe
der Bctrichsgleise sowie der Köni>,'-Friedrich-.A.ugust-HÜtte

mit den crOßten Vorsichtsmaßregeln geschehen mußte.
Die Gründung erfolgte an der Widerlager- Vorderkante der Brtlckenlängsachse
Frostsicherheit wegen bis -o unter f-'lußsohlc Nach " '

hinten ist die Gründungssohle iuiiK'ctrcii|)t worden I)ie

Haugruhcn wurden gegen den ] \q& durch I' angcd.imme
allgeschlossen. Trotz acs während der C.rtindungsarbeiten
in der Weißerilz vorhandenen sehr >;cnnt:en Wasserstandes
wurde, da der Fels mit /ahlfcn lur. U i'j--er.idern durch-
setztwar, zurUewältigungdes Wasscrandr iii^os in der Sinks-

ulrigen Haugrulie die .Aulsiellung einer Zenitifugalpuinpe

obtig. In der rechtsuirigen Baugrube genügten turwasser-
bew&lligung drei Diaphragmapumpen. Um ein Ausspülen
desZemenies bei Herstellung der untersten Betonschichten
zu verhindern, wurden im Felsen der Gründungssohle

Mit liL .IUI die bcirarht'.u lic Sr.hiefe der Brücke
wurde die Kampicriugc zurSichcrung gegen cm.Mischicben
des frisch eingebauten GewOlbemauerwerkes in der Weise
mit einer Verzahnung versehen, daß der Wölbbogen in
einzelne schmale Lamellen zerlegt gedacht und lUr jede
dieser Lamellen in der KMmpferfuge eine senkrecht sur
r._,._i_-_i„

AuflagerflSche ausgebildet
wurde. Als weitere Sicherung gegen ein Abschieben bezw.
Loslösen des Gcwölbemauerwerkes sind zwischen Wider-
lager und <;e .uj;iie Flaclieisenanker eingebaut Derartige
.\nker sind lerner durch das ganze Gewölbe senkrecht
zur BrUckenlängsachse in .\lwUUiden VOH rd. S" verlegt
worden vergl .•Miicldg 9)

Das ('.t\M)lljeni.iuerwcrk besteht aus si titr. Kur.krtt-

Mauerwerk System I.ieluild d.h aus ausgcsm htcn ]4.ittcn-

förmigen Steinen, welche in einem reichlichen Mörtclbcite
senkrecht zur Drucklinie vermauert werden Hierzu wurden
Steine aus einem der Cncisformation angehorigen Stein-

bruche bei Freiberg i. Sa veiwendet, welche in Stern-
k1eineSickerkan.11c hcrpesicllt. welche in einen cnilangdcr ZemenimOrtcl i ; .^,5 verlegt wurden. Vor Beginn der
Widerlager-Vorderkante angelegten größeren Sickerkand Gewölbehcrstellung wurde das l.ehrgerUst durch das ge-
mündeten, der das Wasser in den vor den) Widerlager
hegenden l'iim|iensiirii;il (lihrtc Hie Wasserhaltung wurde
zur weiteren .'>K herhen noch .) l äge 1; u h dem Heguin der
Betonieriiiiysar heilen lortgeselzl

Die Widerl.iL:sk()r[ier und die Stirniu.iuern sind in /e-
nietusl.impllieloii bestehend .lus 1 Ted Vorwuhler I'ort-

land-Zement, 5 Teilen vorher gewaschenem) l'orphyrkl. ir-

schlag aus den benachbarten Brüchen des l^lauen 'sehen
Grundes und 3 Teilen scharfem Grubcnsanjc .nus Klotzsche

Samte, rur KinwulLung des Hogens erforderliche Stein-

m.iterial liel istet. um eine Setzung oder Formänderung
des Lehrgerüstes wahrend der (lewiilbehersiellung aus-
zuschlielien Hierauf wurde der Bogen von beiden Kampiem
aus gleichmalMt; nach dem S. heilel zu eingcwoilit, wobei
zunächst die K.uni.teruiren iinr h ollen blie": un N.u hdem
beule Gewolbehaliten Ins zum Scheitel iertig gemauert
waren und hierauf die ScheitcHugc geschlossen war, konnten
die ICäropferiugcn ausgemauert werden, .\bbildg 10. S. 447

bei Dresden ausgeführt Die während der Betonicningi- aeiatdie Herstellung desGewülbeschlussesimScheitel und
Arbeiten aus dem Beton gefertigten Probewürfel von 30*
Kantenlinge ergaben nach »8 Tagen im Mittel 113 kitiq«"!

und n.ich 13 Wochen 173 ki q««» Druckfestigkeit Die Prti-

fungscrgcbiiissc der nach 1 und 3 Jahren zu zerdrückenden
I'rijSck' >r|>er liegen z /.t. noch nicht vor Von der Fisen-
bahoverwdltuQg war eine Druckfcstigkeil von loa '*/<!«»

nach s8 Tagen ErbKrtungsdauer verlangt worden.

44»

zugleich die AusfUhrungsweise des Konkretmauerwerkes.
.Auch ist hier einer der in das Mauerwerk eingelegten
Flacheisenanker zu erkennen Die Herstellung des Ge-
wollieniauerwerkes erlorderie S 'läge

Die .\usltlhrung der Stirnm.iuern erfo'.gte noch vor Be-
scitiguQg des Lehrgerüstes. Auf einen guten Verband
swisäien diesen und dem Ge«<Mbe wurde bereits bd Hm»

No.<S'
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Stfllunf! des CicwOlhcs (tadiwd» Bed.ir fit j;cnomtnen, daß
auf dem C.ewiill.criirken eine reichliche Verzahnung uiil

Stirnmaiicrl)rouo stehen j^'classen wurde. Die in den Stirn-

mauern tilierden KaiiipierluRen her({estelltenAus<lelinunns
iu^en erhtcllfii je hnihkreib-iortnice Verdollun^tn und
sind mit Goudron gedichiet An aer Rilck&ciic wurden
die Fu^en mit einem Zinkblechtlreiftli ttlMnkckt und hief
Ulf mit Asphaltfils Uberklebt

Die Eisenbahnuiiterfuhrung ist in ZemenlttMnpfbeton
1:5:5 «usgefOhrt. Die I-Triigcr der BrOckendecke ww
den vor d«n Auntauiuilen der Ziriiclienrlume n
ptastitcheii Zenentmflml i:t,s:«,s nnstunpft Hinter

Abbildg. 14.

die Rürkentlixchcn dcsGcwrtlbcs undderltrlickendeckc mit
einer dreifachen I.iiKc von Asphalttilzplatten abgederkt.
Zum Schutze derselben ist bei dem Gewölbe ein Lattenrost
und bei der Brückendecke ein durcli If.mdeisen verbun-
dener SchwartenbelaR aufKebr.iclii worden \'k1 (!en Quer-
schnitt Abb. 6, Nr. 64; . Als weiterer Schulz des Asi)halitiUcs
ist in Ansehung der steinigen DaromschUttungsnia$sen der
Lattenrost mit Elbkiesetn bis zu 2 Durchmesser ausge-
ffilttund überdeckt worden Die Uber den Aussparungender
Stimmaucm verlegten Eisenbeionplatten sindmit einerdop-
pelten Asfäultfilsfage Überdeckt und alle ttbiigen Rikken-
udien des Banwenes mit einen doppelten Uoudnnan*

AbblMr» 9> AnsbilduDf d« Klmpfarfngt.

Ansidit. ^„^-""'^I^

ir^ —
*— /ItiAti'ummtm #-» '

4.

i 1^ KutttICiDvcrkUulung,
Stimmauer und Fluj^cl.

mmm

den Irägercnden ist bei iedem Widerlager parallel zur
Brückenachse zur Vemieiaung von Rissebildungen eine
Fuge hersestcllt worden.

SiUaUiche JUIckenflIcben des Bauweikes «hielten zu-
oielist eilen Pute mit ZementoriMel i : >. Hierauf wurden

strich verschen. DerKin-
blick aui den noch un-
abgedeckten GcwOlbc-
rücken ist in Abbildg. 8
Nr. 64) ersichtlich.

Bei derBrückendecke
der Eisenbahnunterfilh-
rung wurden die unteren
Trägerflanschen vor An-
bringung des l'utzes mit
einem Drahtgeflecht bc-

S|>ant;l 1 üc Hi"it:en>lirnen. die .\nsic h:s:ia<:hcn der \Vi-

derhijjer urui die der BrUckcndcckc haben eine gr.init-

ähnliche i rl jcn l.int.' ""'t Quadcrteilung crh.dten
Die Herstellung derselben erfolgte in der Weise, dati

auf dem Lehrgerüst der Quadcricilung entsprechende
Formtafeln als Seitenschalung (vergl. Äbbilag 10 u is)

angebrachtwurden, gegen wekbe dann der \'orsai2be-
ton aus Stemzemenimortel und Granitgrus gleichzeitig

mit der Gewölbeherslellung in Form angetragen wurde.
Nach der Ausschalung wurden die Quaderflächen auf-

gestockt .Aul dicseWeise ist eine dem Granit durcliaus
ähnliche Ansichtsrtache erzielt worden.

Die Ansii histiac hen der Stirnmaucm und FlUj;el

erhielten eine Verkleidung aus Kunststeinen mit bos-
sen:irtij; licrvorj^ehobcner Quadcrung Diese Kunst-
hiciiic .»ur lenm besonderen Formen gestampft und er-

hielten hierbei ebenfalls eine granitannliche Oberhaut
Zur Verbindung mit dem Mauerwerk bnitzt jeder Stein

zwei Ansätze .vergl. Abbildg ij,. Die Abdeckplatten und
Konsolen sind ebenfalls aus Kunststeinen hergestellt Di«
Sur Aufnahme der GellatostSlseD nötigen Locher wurden
gleich beim Einstampfen der Steine «Mgcspnrt

Das von der Firma Udbold & Co. entwoiteae Ldu^

„Ilm 1800."

ArcUlditHr und Handwerk im lebten Jahrhundert ihrer
traditionellen Entwicklung. II. Band.

(SchluO tat Ko. »») Hicrru die Abbildunitea S. 411 und Ui.

mat man den 1 Hand dieses priichtigen Werkes mit Ge-
nuß durchblättert, so erfreut nicht weniger lier so-
eben erschienene II. Band in gleichem MaUe d.is

Ai^ des Arcfailekien wiedn Leica durch die Wiedergabc
der mit feteem Getflhl nisammengestellten Schopluneen
derzeit um tSoo. Während der I Bind vorwiegend Abbil-
dungen von StTaßenhildern.otlentlichen Gebäuden, Kirchen
usw. briichte, besc:häftif;t sich der 11 Hand hauptsächlich
mit der privaten liautätiukeit Palais I.S 444 und städtische
Bürgerhäuser, Land- und Herrenhäuser S 445 geben uns
Zeugnis von der glücklichen Zeit, da unsere Kultur noch
so hoch stand, daß des Bauherrn einziger Wunsch nicht
bloB die Erzielung einer möglichst hohen Verzinsung der
Anlage war, im Ciegensatz zu heute, wo die „weitaus ifft^ßtc

Menge der Bauherren aus Hodenwuchcrern und Hau-
spekulonten von Ott mehr als zweifelhafter Bildung und
Herkuait beetefat*

Nicht besser siebt ce heute, de wir nas rühmen, auf
einer hohen Kulturstufe SU Stehen, um unsere Wohnitune,

la. August 1908.

leider selbst bei den Gebildeten. Das stimmungsvolle
Treppenhaus ,Haus Lienau* in Frankfurt a Ü und die
leine Rauniglicderung der Diele iin „Hehn hthen Haus" in

Llibeck S o j i liihren uns, wie Mebes in dem Wirwurt zum
11. J^.uide um su .dcul'.u her viir .Vu^en. wulr.n in

der Ausstattung unserer Wtjhnräumc unsere hoi hgeluldete
und wohlhabende Zeit geraten isf, für die der Wert
eines Hauses nach dem mit Marmor beklebten ,Kingang
ittr Hernchefteo" bestimmt ist

^Nicht nur Kitostler und Handwerker, sondern eile,

denen die Schönheit ihrer Heimat und ihrer HiUislichkeit
.im Herzen liegt, sollten sich die Hand reichen, um in ehr*
lichem Streben der Baukunst und ihrem treuen Gehilfen,
dem Handwerk, die ehemalige Bedeiltung wieder zu er-

ringen I )er Weg dahin ist weit Noch haben wir ihn kaum
betreten I cd.irl der Knergie und der Selbstlosigkeit

der besten unter den Künstlern, soll das lern winkende
Ziel erreicht »erden Die erste und die letzte Forderung
sei und l)leibc gerichtet auf die Wiedererl.mgung einer ein-

heitlichen, auch dem Volke verständlichen Kunstsprache."
Diese Worte Mebcs im 11 Bjuid kennzeichnen die Ab-

sicht, welche erder Herausgabe seinesWerkes zugrunde ge-
legt hat. Mose es derhersnwschsenden jungen Arehitektm«
Schaft beschieden sein, dieses Ziel su etreidien I R. K.
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erOst, dessen Konstruktion aus den Abbildgen 1 1, 12 u 14
ervorgeht, besteht au% 11 Hindern und ist äußerst Icrältig

gehalten, /.wischen dem aus 4 Jochen bestehenden Stütz-

gerüst und dem Lehrbogen sind Keile iUr die Ausrüstung

Wellenbrechem und außerdem mit einem Brettverschlage
versehen, um ein Verfangen von Holzem und dergl. bei
etwa eintretendem Hochwasser und eine dadurch hervor-
gerufene Gerüstverschiebung tu verhindern. Als Funda-

UcHn'lclici lisiu in Lübeck. Obcic und uuiuc Olclt.

Kb<mt!i[;rs Prins Kitl-Palait, jetit Otterreicliitchr GnaodttchiU io Msncbeo.
Aui: Paul Mcbci: ,,Um 1800*'. Verla« Ton F. Bruckmann A.-a. in Mflncheo.

des (icwOlbes angeordnet Von den 4 Gerüstjochen konn- mente wurden lUr die Gerüsijoche I?etonschwellen im
ten die beiden flußrcchts gelegenen im Schutze von Wider- Flußbette hergestellt.
lager und Pfeiler der alten Brücke autgestellt werden. Die Daß die von der Firma angewandte Vorsicht bei der
im Flußbette liegenden ungeschützten Joche wurden mit Konstruktion des Lehrgerüstes sowie die von der Kisen-
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bahnverwaltiingeiriKanKserwähnteRUcksichtnahme bei der und hierauf wechselweise einige Stempel nach Durchsägen
Wahl der Brilckcnkonstruktion au( die unvermuteteintreten- der Zapfen entfernt, bis sich zwischen Gewölbe und Ge-
den Hochwasser dcrWcißerit/nic htunbcgrtlndetwar.erhcUt rUstSchalung eine schwache Fuge zeiKte. Krst hierauf be-
daraus, daß nach Aufstcllungdcs unteren StllugcrUstes das- gann die Absenkung des Gcrtlstes durch die Keile. Eine
sclbcdurchein nlötzlicheintrctcndcsHochwasscrwcggcris- meßbare Setzung des Gewölbes nach der Ausrüstung
scn und abgescnweninit wurde. Ein «citcresHochwasscr ist konnte nicht festgestellt werden, ein Umstand, welcher
dann bis zur Vollendung desBaues nicht eingetreten. die solide und sachgemäße Arbeit der Firma I.icbold & Co.

Die Ausrüstung des Gewölbes criolgte etwa 8Vi Woche deutlich hervortreten laßt.

Patriiierluus am Vibori; in IHacmark (tJSJ).} Phot Hade, Roikildc.

Aul Paul Mcbti: .Um 1800." V«la{ tod K. Uruckmann A.-O. in MttachcD.

nach dessen Fertigstellung, wobei darauf gesehen wurde, Die wichtigsten Daten der Bauausführung für den ersten
daß möglichst zu gleicher Zeit der Bogen in allmählich Teil sind die fülgendcn: Beginn des Fundamentaushubs »4.
zunehmende Drucks|>annungen versetzt wurde Zu diesem M.ii 1907, des Betonierens 2-. luni, der Gewölbcherstellung
Zwecke wurden zunächst in die Sienniel vom Scheitel 15. August, Fertigstellung dcs'Gcwölbes 2 ? August, AusrUs-
nach den Kämpfern zu abwechselnd Schnitte eingesägt tung « Oktober, Fertigstellung des Bauwerkes 9 Nov. 1907.

la, August 1908.
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Die Kosten des gesamten vicrslcisigen Bauwerkes
einschl derjenigen für den Abbr\i( h der alten Brücke und
jUr die HLTStclIunp der zur I cl c: it:run>; der L'lerbOschun-

ßcn in die loueclite Khetie (ier \Viderlaj;er eriordcriichen
Ufermuuern sind mit i joocc M. veriinschlagl, von denen aui

dieWeißeriubrUcke etwa looooo iL und aut die Eisenbeton-
Unteifnittuag «tu« joooo M. tatfriUn.

r)ic libcr da-s bis jetzt fertiggestellte zweigleisige Bau-
werk jiihrcndcn bi lden Hnrh^leisc sind nnrhcinander im
Juni und Juli d J in c'^ j:i:n(ininu;n worden, woraul
solott mit dem Abbruche de: .liicn WeißcritzbnU kc be^'on-

nen wurde, um die VoUeti 'in^ des lür d;is ,^ und 4 Hocb-
gleis herzustellenden üruciceubauwerkes noch möglichst in

oiewn Jahn su «micfaeiL—

AreUMMm-Venia n Bnfln. Veis. mit Damen am
33. März iQoS. Vors Hr. GekBriBUrckner, anwesend
330 Personen —

Nach kurzen Begrüßungsworten hielt Hr. Prof. Blum,
Hannover, einen hochinteressanten, den Abend füllenden
und durch schone l.itlnbilder erläuterten Vortrag Uber die
beiden Inseln , J ,1 v a u ti<l ("c\ 1 d :r

,
die er aui einer

Studienreise aus eij^ener Krtahrurij^ kennen yelemthaltc und
die, wenn sie aueh durch viele r .iisendc von Kilometern
von einander (;ctTcr.nt und aut schneUstcni Wege nur in

lotägigcr Reise zu crreii h.cn sind, doch nicht nvir nach
Lage und Klima, sondern auch nach ihrer Kultur viel .\ehn-
IkUticit tagen, sowohl in dem, was di« Eingeborenen g^
leistet haben, als was roa den eingewanderten EuroptfeiB
dort ffeschaflen worden ist Auf beiden Inseln gestatten
die klimatischen Verhältnisse, trotzdem sie in den Tropen
liegen, den Europäern eine dauernde Ansiedelung. Beide
Inseln sind außerordentlich fruchtbar und Java gebOrt ZU
den dichtest besiedelten T.andern der Erde

Redner schiliiertc dann im cin7eliicn l-and und l.ciitc,

die Beziehungen der Inseln zum Welthandel und Verkehr,
die Wohnungsverhältnisse und die Lebensweise der dor-
tigen Euro|iäcr, die Straßen-. Wasser- und Eisenbahnbau-
tcn, die dort gcschatten sina. In Ceylon ist z. T. schon
Ton den Eingeborenen Bedeutendes geleistet worden, die
Uer gute SlnAen und ein ausgedehntes, allerdings nur fUr

kleine Boote aosnichendes KAnalneu geschaffen haben.
Wenig zweckmüBig nnd teuer angelegt sind dagegen die
Bahnen, die namendich auch dem gebirgigen Ch,^raktcr
des Landes nicht genügend Rechnung tragen. Gut und
zweckmäßig sind dagegen die Wagen gebaut. Vorzügliche,
allerdings erst von den P'ngliindern und namentlicn den
1806 wieder in den Besitz der Insel gehuigten Hollandern
.mgelcKtc StmL^cn besiizt auch lava, vor allem einen das
ganze Land von Osten nach VS'esien. hauptsächlich aus
Strategischen Kticksichten angele^;len SiniL^enzu« In Stira-

baya und Hatavia besitzt das Land ^uie Haien, v on denen
derlctztcrenachmoderncnOrundsUtzenuus^cbaut und aus-
g«rlistetist(Vergl.,Dtsche.Bauztg." Jahrg 1907. S 49g). Die
AltstadtBatavitntwegen ihrer ungesunden Lage von Euro-
pttem jetzt gam verlassen, die sich weiter landeinwlits in
Weltefreden angeiiedeU haben. Redner 5i>rach dann noch
Uber die wenig gOnsligen Verhältnisse, die sich in Java
durch die Mischehen der Holländer mit den eingeborenen
Javanerinnen entwickeln, über javanische Architektur, von
der sich noch manche interessante und imponierende Reste
aus alter Zeit vorfinden, und schlieiilich Über die Vulkane,
von denen aui der Insel BOCb eine gMtte Reihe Olich heute
in Tätigkeit sind

Die Iristiien und lebendigen Au-^l jhrUUgeB des Red*
ners wurden mit IJeilall aulgcnommcn —

Versammluns am 6. April 190S. Vors. Hr. Ob.-
Baudir. a. D. Prof, Kummer, anwes. 68 Mitgl., a Gaste.—

Der gewöhnlichen Versammlung ging eine Hauptver-
sammlung voraus, in der die Ergänzungswahlen des Vor-
standes vorgenommen wurden (vergl S, 29;', Der Hr. Vor-
sitzende machte dann Mitteilungen Uber eine Reihe von
Verlusten, die der Verein durch den Tod aller treuer Mit-
glieiler erlitten Ii, it. und wies aut eine Zuschrifl des Siudien-
Aussehusses hin, wonach dieser eine Reihe von Vorträgen
technischen und wirtsthakliclien (.'li.irakters an der tech-
nischen Hochschule Ulr die Mstj^beder des Vereins ein^-c-

richtct hat Die Verem?,iiiitnlieder sollten von dieser t ic-

legcnhcit, sich fortzubilden, einen möglichst weitgehenden
Gebrauch stachen.

Nach Mitteilungen Uber neue Monatsaulgabcn sprach
Hr.MagistratsbrtStiehlüberaufgerauhteMaschinen-
Steine, indem er anknüpfte an die im November IQ07
vonHra.Reg.-u,BrtHasack gemachten Mitteilungen und
die daran sich anschließenae allgemeine .Aussprache
Uber glitte und rauhe Maschinensteine. Redner legte
eine große Auswahl mittels maschineller Vorrichtungen
auiger.uihtcr .M.isehinensteine vor, die er als einen Fort-
Schritt in der /legclteehnik bezeu hnetc, d i ilic uiatten
Flachen der Mascliinenstcine jetzt t,ist allf;cmcin als etwas
Uneiwflnschies empfunden würden, nachdem man lan^e
Zeit gerade in dieser Glätte und Sauberkeit einen Vor-
tug gesehen hat Namentlich durch die Erfahrungen bei

Wieaerherstellung alter Ziegelbauten ist man dann zu der
neueren Erkenntnis gekounen, daß die rauben Fliehen,

wie sie die HaodfiriGhstaiae ohne bcsooden Mitnahmen
zeigen, doch Schöner seien. Man ist dann s. T. in den
Fehler verfitMcn, den rh,-irakter des HandstridlSteines
durch besondere Maßnahmen beim Maschincnstein völlig
nachahmen zu wollen E)as ist verfehlt, Es kommt nur
daraui an, eine ähnliche schöne Wirkung zu erzielen Wir
sind aui dem Wege hier.?u. und es darf lür eine Wieder-
belebung des Iiacks:ei:ib.iiies hieraus Gutes erhofft wer-
den In der anschließenden .Vusspraclie trat namentlich
Hr Geh Reg -Rat Otze n hervor, der sich fiir diese künst-
liche Aufraunung im allgemeinen nicht erwärmen kann und
von ihr n.imcntlich ein stärkeres und r.-ischcrcs Verschmut-
zen der Ziegeifassadcn und eine Bceintr&chtigung ihrer iar-

bioen Wirkung bciUiGhtet Hr. Stich I teilt semecseits diese
BoOrchtung nicht und ist der Meinung, daß die Staubauf-
nahme nicht viel größer sein werde, als beim glatten Mar
schinenstein. —

Den Vortrag des Abends hielt darauf Hr Reg.-Bmstr.
Dr.-Ing. Schubert aus Dresden Uber Das Barock, die
spanisch-nationale Kunsf* Redner iUhrte aus, daß
man bei spanischer Kunst /.niac .m die aus maurisc her
Zeit stammenden Schöjilunyen denke, d.inn in die l'racht-

b.iutcn S|i.1tnoiisrhcr Zeit - die s<igen 1 l.iterL-ske —
, die

aber ebensowenig eine n.itionalc Kunst j;ewescn seien, dasic
\ün aus Deutschland berufenen Künstlern geschaffen wur-
den, bezw. diese wenigstens die Führung dabei Ubernahmen.
Erst unter der Regierung Philipps IL setzt in den Werken
eines Juan de Herrera «ne bewußte Reaktion gegen
diese beiden Epochen und eine nationale Eigenart ein.

Er selbst steht zwar auf klassischer Grundlage, schuf aber
doch einen rein persönlichen Stil. Sein Nachfolger wen-
dete sich dagegen immer mehr von den klassischen For-
men ab, bis sich in Juan Gomcz de Mara der Sieg deS
Barock dokumentiert Die hier angcba''ntc Srei,;i rung zum
formalen Reichtum bind ihren an die l'latercskc erinnern-
den .Abscbluß in der von Louis de .\revalo erb.iutcn Gar-
tuja bei Granada. D;uieben entwickelte sich itn auliersien

Norden des I^indes zu einer von a'.leti .iistonscuen An-
klängen freien Kormensprache der kora[>osteianer l'latten-

Stil, während sich an der OstkUste des Landes eine auf*

lallende Neigung zum Italianismus zeigt, dessen reichstes

Denkmal aul siianischem Boden der um Lo volas Gebuils*
haus gebauteKonvent ist. Mit der Dynastie acrßourbonen^
die berühmte Künstler aus der ganzen Welt beriefen, ver-
wischt sieh die nationale Eigenart. Ventura Rodrisues
wies, aui Herrera zurückgreiicnd, dann wieder aui kune
Zeil den Weg zu nation.ilcr Kunst, die atier gegen den
Einfluß der Kunstakademien und des Klassizisten tiebatini

nicht ^tandhalten konnte .Nfit den K.implen in der napo-
leonisclien Zeil hiirt dann das klinstierische Leben aul

lange auf

Warttember(l»ch<r Verein für Baukunde. Kiner Einla-

dung seines Mitgliedes. Stadrat K Öl lein Frankfurta. M.,
folgend, führte derVerein Uber Himmelfahrt einen 2 tägigcn
technischen Ausflug nach genannter Stadt aus.

Nach Empfang beim Bahnhof und einer kurzen Er-
frischung ging es ztmichst im Wagen nach dem in der
Nähe des Staatwaldes gelegenen Sacnscnhäuser Berg Der
daselbst im Jahre i<)oi erstellte große Hochbehälter,
iler zur .\ufspeicherung des dem Stadtwald entnommenen
Grundw.issers dient, wurde eingehend besichtigt I'iir den
Fachmann war namentlich die Entsäuerung des sehr stark
kohlensäurehalligcn W.issers durch Marmor Kleinsi hottcr
bemerkenswert' Nach dieser llcsichtigung j;ing die Fiihrt

durch den St.idtwald weiter nach dem Obertorsthaus,
wo das Mittagessen eingenommen wurde Dann wurden
die am Main gelegenen städtischen Klärbecken besuch^
neben denen «irzeit eine große Müllverbrennungs-
anlage errichtetwird Dievercinigten Abwässer desrecnts-
und hnksiiiuinischen Teiles vcm Frankfurt gelangen zu-
nächst in einen Vorreinigungsraum, in dem die schweren
Sinkstoffc sich absetzen und die gröberen Schwimmkörper
durch einen gegen den WasserzulluH si< h bewegenden
Rechen aufgelangen und selbsttätig aul cm l ordcrband ge-
si Indien werden Das so vorgereinigte .\b*;isser wird nun-
iiie'ir in die cirentlichcn .\bsi'./bei ken, 1 1 an der Zahl, von
denen indes 1 111 iiicr nur ein Teil im HeT.el ns;, eingeleitet Die
antallendeiiSi lil.iinu) i^seii, die bisher l.indw irtscliallich ver-

1 Vcigl. die AutltthruDgcD LkuUcbc Uiuzcitang, Jahrg. 1908,

L HalbM. 5. IS3. die Wiek Alae dn Bchlhm wieteiebcn.
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Wertet worden sind, soUcn in Zukunft in der bereits erwähn-
ten MiillvcrbrennunKS.mlngc zusammen mit dem städti-

schen Kehricht verbrannt werden. Die damit gewonnene
elektrische Kraft wird lUr städtische Betriebe Venrendung
finden, ebenso die aus den Ver-
brennungsrUckstanden zu for-

menden Schlackensteine Nach
kUi kkehr in die Stmlt wurde eine
Rundfahrt durch die Promenade
ausKcfUhrt, die auf dem Römcr-
berg endete Dort besichtigte
man da» neue Rathaus, das in

den letzten Jahren durch die Brie
von Hoven und Ncher imAn-
schluß an die alte Vorderfront
des, Römers" neu erstellt wurde
l>as gesamte .Vnwesen besieht
aus einzelnen, dunh Wandel-
gänge miteinander verbundenen
und hübsche Hofräume bilden-
den ltai4;ru|)pcn, die ein über-
aus tnalerisrhcs Stadtbild cr({e-

l)cn. Sodann schloß sich eine
Dampferfahrt auf dem .Miiin

an. die bei herrlicher Abendbe-
Icuchtun g vor sich ging und einen
htlbschen Ges.imteihdruck der
Stadt mit ihren vornehmen Bau-
werken, ihren aufragenden Tllr-

nien und ihren malerischen
Brucken bot Das Nachtessen
Wrde in den gemütlichen Räu-
men des Ratskellers einge-
nommen.
Am anderen Tage wurde die

bestchtigung einer Ncuanlage
ausgeführt, welche so recht ge-
eignet die CiroLv.ügigkeit und
WcttHirhtigkcit der frankfurter
St»tltverwalning in das rechte
l.icht 7.U stellen. Die Stadt will,

konzentrisch mit dem inneren
Promenäidcnring, der .in Stelle

der alten Festungswerke erstellt

ist, in den nächsten Jahren auch
einen äußeren Anlagen -Gürtel
«uslühren,der,am Güterbahnhof
mit der Hohenzollernstrate be-
ginnend, in weitem Bogen das
ganre heule bewohnte Stadtge-
bietvon Alt-Frankfurt ohneVor-
orte) umfaßt Die erste Teil-
strecke dieses Gürtels ist bereits
fertiggestellt und besteht aus
dem Hohenzollcrnplatz mit
seinen hübschen Raumgruppen
und Rasenflächen und seinem
offenen.Vusblick auf den Taunus,
sowie aus der anschließenden
Viktoria-.\llee Um eine FJe-

bauung längs der .\nlagcn durch
griißeGcschätts- und Miethäuser
7u verhindern, hat die Stadt um-
tangreiche GriindstUcksankäufe
vorgcnomiuen und dafür Sorge
getragen, daß luf diesem Gelän-
de nur monumentale Bauten zur
Ausführung gelangen Hierher
gehört zunächst die Matthäus-
Kirche mit Vcrsammiungsräu-
menimKrdgeschoßunddemKir-
chenraum im I. Stock vgl. iqo6,
S 47 . Es folgt die große noi h
im Bau begriffene F e s t h a II c. zu
dcreinAusstellungs-Gcländcgc-
hört,dasdcrSiadtrundi6Mil| .\1

gekostet h.-»t; die Halle selbst,
die 18000 Personen Raum ge-
währt, wird auf etwa 4 Mill M
zu stehen kommen Rechts des
Platzes^ befinden sich das Goe
thc - Gymnasium, sowie djis

Ober - Postdircktions • (;c-
bäudc, dem sich später noch
die General- Kommandantur anreihen wird Links
gewahrt man weiterhin die Viktoria - Schule . eine
Anstalt für die höheren Töchter der Sudt, in hübscher
baulicher Gruppierung, sowie ein größeres Anwesen, das
die verschiedenen alten und neuen Wissenschaft

-

IS. Augiist 1908.

liehen Institute Frankfurts vereinigt. Dazu gehören das
Gebäude des Physikalischen Vereins, das Scnkcnbcrgia-
num (bestehend aus Museum und Bibliothek) und (las

JUgeltuuis, die Heimstätte der .\kademie für Sozial- und

Abb. II D. ij. L<hrgtiü>(,|;<Mbei>Ton SuBaulwtm «1. -ablMlit*, und Veitchaloog der OcwOlbeitira.

Abbild^. 10 Auillihruog dci Gcwälbcmauetwcrk». Sclilut) Her Schcitclfugc.

Il.indciswissenschaften Die Besichtigung dieser verschie-
denen Gebäude bot jedem Teilnehmer in technischer,
künstlerischer und wissenschaftlicher Beziehung eine Fülle
neuen lehrreichen Stoffes .\uch diese letzteren B.iuicn sind
teils eine gemeinsame, teils ümzeUchOpiuagcn der Brie von
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Hoven und Ncher. Zum Schluß wurde noch der Pnlmcn-
Garten aufgesucht mit seinen 2urzei( in <i[>|'iKcr Bltitc

stehenden Gewächshäusern. Beim senjeinsaiuen Atiitass-

nahl duellMt dukle der VanitnDdiL.BcLU«fMkar, 4an
NebenswOrdiRni FOIirri, Stidtnt Kölle mt dm xseh-
nikem des Tiefbauamtes, und beglackwOoMllie lie and
die Stadt zu den großartigen Erfolgen. Stadtrat KOÜe be-
tonte, welches VerenÜAen es sei, unter einem so UhenuK
liebenswUrdiften OberDUrgermeister und mit einer so weit*
blickenden SLidtverwaltung :irhci!cn m d'iirtcn, und wie
unter SLilcficn rmstiindcn die Ti ihi ik in vollem Maße
zeigen kimne. w.is sif zu leisten vcrnin^c Der .^bcnd-
zug führte den Rauvcrcin wieder der Heimiit ru, die bei-

den Tage werden aber federn Teilnehmer in angenehm-
Mer ErianeiiHif Ueiben. * yf^

Vermlachtes.
Ar kwwinwerbllelw Batwflrfe. Der

, i8. Delegiertentag des ,Verbandes Denttdier
KunstteweTbe-Vercine" hat .Grundstttze fQr die Beiech*
nunir kunsigewerlilirhcr F.ntwüric" angcnotnmen. die von
einem (]:izn cingc^etzien Ausschuß in Kisenach im Vor-
jahre hi ratcn und in diesem Jahre nach den Vereins-Rück-
ä. 1 1.1 e runden noch einmal Ubergenrtiit worden sind- Diese
(iriindsitre werden daher als „Kisenaeher OrdnunR" be-
zeu iiiie; Es soll ihnen nuiitnelir nueh ein Tarif heigef^-e-

ben werden Der Inli.iU der (irundsätie, der aurh für .Xrrhi-

. Ickten von Interesse sein ililnie, ist folgender

S I. Entwurf, Anschlag, Wcrkreichnung. Als
Entwuri gilt jede Zeichnung und jedes Modell, sofern sie

ao Behalten sind, daß danach ein Sachkundiger das zur
AunUhrung des Werkes Erforderliche vornehmen kann.
Als Zeichnung gilt jede flftchenbildlichc Darstellung. |ede
•cbriltliche Aufstellunp, in der die Gcsamtlcosten einer
kunttgewerblichen Arbeit in Einzetleistungen angegebra
werden, wird als .-Vnsi hlap betrachtet. Als Werkzeicnnung
gilt jede Zeil htiiiii^;, diL liestinmii ist, der Ausführung un-
mittelbar zu dienen Hin Hillsmodell.dasden.scllien Zwecken
dient, steht der U'erk/eichnung jjleich.

§ 4. Unverlangte KntwUrtc und .Anschläge sind
nicht gebUhrenpliii htin Sie werden es aber, sobald sie

vom Empfänger genciimigt, bcnliut oder auch nur aut sei-

nen Wunsch abgeändert werden.

§3. Art der Entschädigung. Berechnung entweder
nach den Sätzen fßr Entwuri, Kostenanschlag und Werk-
«eichnung oder nach Zeitaufwand.

§ 4. Der Gebahreasats ffic den Entwurf bemißt
sich nach Hundertteilcn der duiefa Anichlsg emitlellen
Ausfilhrunpskosten.

5 Der ('•ebtlhrensatzfdrden Kostenanschlag
beträgt Vio der Gcbflhren für den F.ntaiiri

§ 6. l)er G c bti Ii r e II s .11/ lür W e 1 k e i c h n u n gen
jund Hilfsmodelle lietrigt nimdcstens der Ent-
WUiftgebtthr

87. Die Entschädigung nach Zeitaulwand be-
mißt Sich nach der Zahl der aufgewendeten Arbeitsstun-
den. FQr die erste Arbeitsstunde ist ein Mindestsatz von
5 M, fQr jede weitere Arbeitsstunde ein MiadMIsails von
3 M. in Ansatz zu bringen .Angefangene Stunden gelten
als voll. Nach Zeitaufwand wird berccnnet, wenn die Aus-
[Uhrungskosten 50 M nicht erreichen Ebenso wenn von
vornherein nur ein Entwurf ohne Anschlag und ohne Werk-
zeichnung gefordert oder nötig ist. Das gleiche gilt fllr

das ausschließliche Anfertigen von Wcrkzeichnunpen und
Hdtsniodellen

i; 8 Fälligkeit der Gebühren zu mindestens */$

bei Ablieferung der Entwürfe und Anschläge^ der RCSt
spätestens nach Ablauf vfin ^ M<in,'iten

9 Hcsondere Gebühren l'ür Reisen und Be-
aufsichtigen von .\rbcitcn, fUr Gutachten und alle sonsti-

gen in aescn Gmndalllsen nicht besoodcis erwihnttn Ar>
heften ttonnit die ZeitgebOhr nach § 7 In Anrechnung. Die
erste Stunde wird erhöht; der Tag mit mindestens mM
berechnet Diese Gebühren sind cmachließlich der Aus-
lagen fttr Fahrten. Gepäckbeförderung luxi Hilfskräfte so-
fort fällig. Für Hilfskräfte mindestens die SellMtkosten.

tj 10 Schiedsgericht Streitigkeiten aus diesen
Grundsätzen können einem SchieilsL'i rn jit iinteriic^,'cn,

wenn die Anrufenden sich vorher dem .Sjiruche des Schicds-

feriehtes unter Ausschiuli des Rechtsweges imtcrwerfcn
ede I'artci ernennt einen Beisitzer, die unter sich einen

dritten als ( ttini.mn w.ihlen D.i^ Schiedsgericht hat seinen
Spruch bmnen 4 Wochen zu lallen, seine Mitglieder haben
iutspruch auf Eniachädigung nach 2^uufwand nach S 7.—

Es macht sich ferner auch in diesem Verbände eine
Bewegung gegen unberechtigte Ausnutzung der Arbeits-

kraft geltend. Er stellt es sicn zur Aufgabe, dahin tu wir-

aaß der Gdinucfa, fflr öBentliche verdmgungeD Ent-
m Teilangeiv abkoinai^ —
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Wettbewerbe.
Ein PreiMUMchreibec um Entwerfe tOx ein Krankenhau*

in Frierlber^ bei Aagabar( schreibt für die f^tadt^emeinde
mitFristzum 1 ()kti)l)er iqoS der Vorst. iriJ Jes Bayer Ver-
eins für Volkskunst und Volkskunde inMunijlien aus Es ist

ein Hauptgebäude für 24 Kranke, crweuerLHicsiLihiR um 8 bis
13 Betten, und ein Pavillon lür ansteckende Krankheiten
fOröKimltevonttaehea. Gca.-Kosten nicht Aber 96000 M.
Verlangt Pläne in 1:100^ i Schaulnld. Kosienttberschlag
nach cbm umbauten Raumes ^15 M. für das HauptgelÄudeX
Erläuterungsbericht. Dem Verfasser des besten Entwur-
fes soll die weitere Bearbeitung nebst Oberleitung in kilnit-
lerischer Beziehung fflr 1,100 M. Honorar (oliae die Rei*
sen' Übertragen werden .\uBerdem 3 Preise von 350, soo^

150 M , die auch anderweit verteilt werden können. Falls
der .Magistrat nicht den an erster Stelle preisgekrönten
Entwurf, sondern einen .indercn ausführen will, erhält der
I. Preisträger 550 M. Entschädigung, der andere dagegen
keinen Preis neben der .\uslührunB Im l'reisgcricnt die
Hrn.: Slädt. Bn. Grässel, Hoi-Ob-Brt. Hundl, Prof.

Hocheder, JProf. JuniBiarspach, IHr.-Rat WUnscher,
simtiidilnMlhichen. Unterlagen von genanntemVerein.—a PrctMOMchrctben am Entwarh zu eiaem GmcMIIs»
Uld WohaliaiiM der Orand- und Hjrpothekcnbaok A.-0. ta
Plaoen 1. V. erläßt genannte (lesellschatt fUr .Plauener
.Vrc hiiekten und Baumeister' mit Frist zum 25 September
igoS Zwei Preise von 600 bezw .joo M, die auch ander»
vcrtei'.bar, .Ankäufe zu je 150 .\f vorbehalten Die liiuik

ver]jflichtet sich nicht zur .Ausführuni; eines Kntwiirfcs, be-
hält sich jedoch die Ucbertragur.^; der weiteren ^".ntwurfs-

Bcarbeitung und der Bau-Oberleitung aut llrund beson-
derer Vereinbarungen vor Im Preisgericht Hr. Sudtbrt.
Fleck, kgl. Brt. Prof. Fr. Albert, kgl. Brt Max Hempel,
Prof Rieh. Vogel, sIndich in Phnen. Wie uns^ant Ar-
chitektenkreisen mitgeteilt wird. dOiftedfeBaosunune ctm
i.'joooo M. betragen Danach wäre die Preissumme nach
den „Wettbewerbs (irundsäLzen" um fast die Hälfte so
niedrig, während anderseits sämtliche Zeichnungen in i : 100
verlangt werden Auch sonst ist das Ausschreiben wenig
L'IUcklich gefaßt, sodaß bei den t;erin^;en .\ussiehten aul

l'eliertragiinn der weiteren Bcarbeiu.ni,' den „TUiuener Ar-
chitekten und Baumeistern'* nur geraten werden kann, sich

nur unter besseren Bedingungen zu beteiligen. —
Eloen Ideen-Wettbewerb (br die Um|e«laltun( der Ober-

tor-StraQc In St. JoImdii a. S. schreibt unter in Deutschland
wohnenden Architekten der Bürgermeister mit Frist zum
T.DeMHilMrd. J. aus. Dnt Piaisa tob soe& 1500, loooM.,
AnklulfS lu jejoo M. TOibehalten. Ln Preisgericht (He
Hrn. : Geh. Ob.-Brt Prof. Hofman n in Darmstadt, Stadtbrt
Schaumann in Krankfurt a.M, Landbauinsn Schenck,
Stadtbmstr. Kulemann, Arch. GUth, Ing. F Rexroth,
Stadtve rordo. u. Bauunternehmer K. B u r g e m e i s 1 e r. sämt-
lich in St Johann. (Tnterlagen gegen ; M , die auf Wunsch
Mirückcrsuitiet werden, vom Bür>.;errneistcr-.\int —

Eto Preluuatcbrelben um Eniworfe für ein Foratwart-

haui In St. Peter Hadischcr Schwarzwaldj erläßt das ba-

dische Finiin/nunisterlum mit Frist zum i. Oktober 1908

für im (irt:..!' er.'i i^ium Baden ansässige „private und Staat-

liche .\rciiiiekien". Zwei Preise von 500 imd »00 M-, An-
käufe vorbehalten zu ie 100 M. Pniüiefaler: Prof. Osten»
dori. Aich. Hern. Walder, MinisL-Rat AnlonI, Ref. f d.

Hodibanwesen, sttUUch in Karlsnihe. Unteriagen ge|^
so Pf. vom Sekretariat des Finanministeriums. —

Ein Preleaaeichrelben tun Pläne fOr ein Vcrwaltvngs-
GcbSude der HMteD-Naaaaoiacbea Baacewerke-Beruflgeao*-
cnachaft In Frankturt a. M. erlaßt der Vorstand dieser Kör-
perschaft mit Frist zum 12 Oktober iqoS fllr Mitu'jedcr .\r-

chitekten und Bau^eschiiUc dieser Bcrutsgenossenschaft.

Drei Preise von 15,00. 1x0. 600 Nt .\nkaul weiterer Ent-
würfe kann eiiülf,'eti l'reisrichtcr: Stadtrat Schaumann
in Frankiurt a M, l'rui l'Qtzcr in Darmsiadt, Arch. Joh.

Roth in Cassel, l'nierlagen gegen 5 M, die zurückerstattet

«erden, vom Vorstand Oer Genoasensiehaft —
Etaen Wettbewerb att »wlrl» ftr dm Hsalban dais

Cytnnaalbn» ta Bregens veranstaltet der Stadtrat mit Frist

zum 15. Oktober 1908 unter Architekten deutscher Natio-
nalität. Drei Preise von tooo, 1500, looo K , femer An-
kauf von z weiteren Entwfirfen zu je 400 K. auf Antrag des
Preisgerichtes Unter den Preisrichtern: Stadt Brt. Hans
Grässel in .München, Stadibrt Klingler in Innsbruck,
Sudiliauinsp Heinrich K cckeisen und Stadtr.it u. Bmstr.
Komciii Wacker in Urc^ienr l'nterlagen gegen

5
K^ die

zurückerstattet werden, vom Bürgcrmeister.'unt der Stadt

Bregenz — _
~ liikalit V'crhiifiil DcvU.thrr ArchUrkten- unti Iniccnlear-Veretac —
Schicte gewölbte üiKnliatinbtU lc (Itter dir Wcißrui rx i Pnt>cb*pp«l,
Dresden .SchluUi. Vc c-ine - Vcrnukchtc« Wt?lt!t-: wt-i ^g.

VSüi ätt OeatacEcaäautcitynyrO- «. b. HTBerlta. Päi dia ItäakUaa

Ndds.
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Sladtpark fOr Hambure. Abbildg. i6. Eotworf tod Piofcisoi Mii Llugci in fUrlttubc. Blick Tom Muiikpivillon.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLH.JAHRGANG. N2:66. BERLIN.DEN 15.AUGUST 1908.

Zur XVIII. Wanderversammlung des Verbandes Deutscher Architekten-

und Ingenieur-Vereine in Danzig.

m Anschluß an die Wanderver-
sammlung in Berlin i. J. 1896
unternahm ein beträchtlicher
TeilderVersammlun^.angeregt
durch denVortrag McistcrStein-
brecht's überdieWiederherstel-
lungderMarienburg.einen,, Aus-
flug" nach Danzig und der Ma-
rienburg. Nicht weniger als 103
Teilnehmer der Berliner Ver-
sammlung führte ein Extrazug

dorthinundim Artushofewurden sie vondcn Vertretern
der Stadt und den Danziger Fachgenossen festlich

empfangen.') Noch einmaltand sich im Jahre 1901 ein
kleinerKreisvonVcrbandsmiteliederninDanzigzusam-
men, alsim Anschluß an dieAbgeordneten Versamm-
lungin Königsbergauf derHeimreise nach dem Westen
unoSüden der Marienburg ein gemeinsamer Besuch ab-
gestattet wurde*). Aber zum ersten Male seit der Be
gründung des Verbandes, die zusammenfällt mit der
Wiedergeburt des Deutschen Reiches, wird in diesem
Jahre an den Verband in seiner Gesamtheit die Einla-

dung gerichtet, auch einmal im Osten des Reiches zu
tagen, an einer hervorragenden Stätte alter Kultur, die

nach jahrhundertelanger Blüte in endlosen Kämpfen
fast zur Bedeutung einer Kleinstadt herabgesunken, seit

einer Reihe von Jahrzehnten wieder das Bild eines kräf-

tig aufblühenden und mit zäher Ausdauer alle Schwie-
rigkeiten überwindenden Gemeinwesens zei^t

In erster Linie wird ja der Architekt hier seine
Rechnung finden, der dem Umstände, daß sich hier
langsamer als in manchen anderen Städten der wirt-

schaftliche Umschwung im Cicfolge der Wiedererstar-
kung Deutschlands vollzog, die Erhaltung manch' herr-

lichen alten StraBcnbildes verdankt, das bei rascherer
Entwicklung in früheren Jahrzehnten vielleicht unrett-

bar verloren gegangen wäre, ehe eine verständnisvolle
Denkmalpflege und die jetzige starke Bewegung ein-

setzte, die einen Ausgleich erstrebt zwischen den mo-
dernen Anforderungen des Verkehres, der Hygiene

') Vrrirl den Bericht Jahrf . 1896, Stile 466 und den Voitng
Stcbibrrchi't S«ie 473

*) Ver{l. den Bericht (mit AbbildungeD) J*hrf . 1901, & 437.

sowie der wirtschaftlicl>en Ausnutzung des Grund und
Bodens und dem Wunsche nach Erhaltung des maleri-
schen Charakters unserer alten Städte. Freilich ist auch
hier schon in früherer Zeit manch charakteristisches

Bauwerk ohne Not beseitigt worden, und nicht immer
läßt sich der Gegensatz zwischen der Vergangenheit
und den Forderungen der Gegenwart in befriedigen-

der Weise ausgleichen. So haben namentlich in den
zu Verkehrsstraßen gewordenen Straßenzügen die
malerischen und wohnlich anheimelnden Beischläge
zumeist verschwinden müssen und die Herauslösung
einzelnerTorc aus dem Zusammenhange der alten Um-
Wallung, dieFreileguiig mancherGebäude hat manche
malerische Werte zerstört, aber was geblieben ist,

stellt noch immer einen überaus reichen Schatz dar,

wie ihn nur wenige Städte sich erhalten haben. Unsere
Abbildgn. in dieser und der nächsten Nummer zeigen
einige bemerkenswerteStraßenbilderund Einzelbauten.

Auch die Entwicklung der Neustadt Danzigs, der
Versuch, das durch die Beseitigung derUm wallung im
Westen der Altstadt gewonnene neue Gelände orga-
nisch an das Vorhandene anzuschließen und dem Alten
anzupassen, wird das Interesse des Architekten erre-

gen, wenn dieser Versuch, namentlich was die Be-
bauung betriKt, auch nicht als durchweg geglückt be-

zeichnet werden kann, trotzdem, oder vielleicht gerade
weil man sich hier eng an die alte Formensprache ge-

halten und es mit wenigen Ausnahmen vermieden hat,

für neue Baugedanken auch äußerlich neue Ausdrucks-
formen anzuwenden, die sehr wohl mit dem Alten har-

monisch zusammengestimmt werden könnten. Aber
auch unter den neuen Bauten wird der Architekt
manche beachtenswerte Leistung finden.

Schließlich wird aber auch deringenicurbci einem
Besuche Danzigs nicht leer ausgehen, wenn auch die

Werke seinesGebietes ihrer Natur nach nicht so in die

Augen fallend sind, wie diejenigen der Architektur,

denn an bemerkenswerten Brücken und ähnlichen Bau-
ten hat ja Danzig allerdings selbst nichts aufzuweisen.
Aber die Halenanlagen, die Uferschutz- und Dünen-
bauten, vor allem aber die großartigen Strombauten
der neuen Weichselniündung in der Nähe Danzigs bie-

ten dem Ingenieur ein reiches Studienmaterial; die
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Reichswerft und die Werft von Schichau geben ihm
einen Einblick in ciiK- bedeutende Industrie; und die
technischen Einrichtunj^en der reich ausgestatteten

neuen technischen 1 lochschulc eeben ihm ein l*ild vnn
dem Umschwung in der Methode der technischen Er-

ziehung in den letzten Jahrzehnten, deren Schwerge-
wicht fUr den Ingeaicur aus dem Hörsaal in das LaSo-
ntorium verlegt worden ist

Die VVanderverammlttogtelbst, deren Programm
vir in Xo. 65 noch dninal veröffentlicht haben, bietet

dne Reihe bemericeoswerterVorträge ausdem Gebiete
.derAKUtekturunddesIngeniearweseiM. Beaooderes
Interetae darfte audi dervortrag des Verbandavor-
iitsenden fUr aicfa in Anspruch aebmen, da er eine
Frage berührt, welche die Vertreter des technischen
Berufes ja suraeit eans besonders bewegt Der in

Mannbdm nient wieder aufg^iifieae Geiaank^ den

Kern des Vortrages in den Teilnehmern an der Ver-
sammlung gedruckt vorgelebten Thesen zusammen-
zufassen, an die sich eine allgemeine J^rörteruog an-
knüpfen soll, dürlten zur Belebung der Veiliandhuigen
nicht unwesentlich beitragen.

SchlieQlich werden die geplanten Ausflüge nach
derMahenburg,diesem machtvollen Baudenkmaleiner
groflen Vergangenheit, und in die schöne Umgebung
Danzigs mit ihren doppelten Reizen des Meeres und
Waldes ihre Anziehungskraft nicht verfehlen. Einer
herzlichen Aufnahme durch Stadt und Ortsverein ist

dieVenammlung gewiB. Mögen die BemOhiiiigen dea
Veieina vin dne gute Vorbereitung der VenmtaltiMi»
gen und ein leidiMhiges Programm dnrcfa eine redit
lebhafte Antdinahme des Verbandes und durch dnea
recht starken Besuch aus allen deutschen Gauen be-
lohnt werden.— yt, E.

ach iltem Rraucbe.derseitGriin-
duti^ <ies V erbandes zu einer
Reihe wertvoller Monoj,'raphicn
über die bauliche Entwicklung
und die technischen und in

dustricllen Anlagen dervonden
Wanderversammlungcn besuch-
ten deutschen Städte geführt hat,

ist auch von dem „Westpreußi-

j
sehen Architekten- und Inge-
nieur • Verein 7u Danzig" ein

Werk'j dieser Art bearbeitet worden, das 432 Quart-
sdten umfafit und reich mit Abbildungen, besonders
für den Zweck gezeichneten schönen Initialen und
einerRdhe interessanterKopfbilder nach alten Stieben
•unsestattet ist So fOgt sich das Werk als ein mtt-
vollet Glied in die Kette der bisherigen VerBflent-
Hcbungen ein, wobd man dlenlings bedaiMin mt^,
daS stalenweite— namentlieh ffirdnige alte Straflen-

bilder und Bauwerke — der Haflstab der Abbildungen
SU klein gewählt ist,um eine scharfe und künstlerische
Wiedergabe des Gegenstandes zu gestatten. An Mit-

arbeitern hat CS dem Verein hierbei nicht gefehlt —
wir zahlen deren nicht weniger als 36 — und in Prof.

Kohf.kc \ (in der tcchnischenilochschule in Danzig hat
er einen tatkraftigen Redakteur i^'cfcnden, der fürrecht-
zeitige Fertig'itellung des W erkes, dessen .Xush^ngc-
bogen uns vorlu-gei:, Siirge getragen hat.

ganze Werk zerfallt in 6Hauptab.sehiiittc. von
denen der erste, einleitende die allgemeinen X'erhält-

nisse der Stadt nach Lage, Klima, Untergrund, ge-
schictithciier, Verkehrs- und wirtschaftlicher Entwick-
lung nebst statistischem Material, kurz dieCrundlagen
enthält, die auf die bauliche Entwicklung von ma^je-
bendem Einfluß gewesen sind. Der zweite Abschnitt
gibt die baugcschichtliche Entwicklung bis zur Neu-
sdt der dritte, nahezu die Hälfte des Werkes einneh-
mende behanddt die Hochbauten der neueren Zeit,

wobd jedod) aamentlidi beidemWohnhäusban aodi
ebigehender nnf das alte Dantieer Wohnbans luifldc-
gepifidi wird. Ein vierter Abschnitt ist den Ingenieur-
bauten, ein fOnfter den gewerblichen und industriellen
Anlagen, ein letzter, nur wenige Seiten umfassender
SChlieBltch den öffentlichen Schmuckanlagen, einschl.

der Friedhöfe, Denkmäler, Brunnen gewidmet
Im ersten, einleitenden Abschnitt behandelt

zunächst Prof. A. von Hockclmann die geographi-
sche Lage, der Danzig seine heihc Hencutung und
Blüte im Mittelalter verdankt. ,\\ u die Strome des
Wassers fließen, da gehen unfehlbar auch die Ströme
des Verkehres, und der Verkehr wirkt städtcbildend."
Seiner Lage an der Weichsel, die mit ihren Neben-
flüssen eine schiffbare Verbindung mit ganz Polen und
Galizien herstellt, und seiner Lage dicht am Meer ver-
dankt Danzig sdne Bedeutung. Mit Rücksicht auf die
Hochwassergefahren konnte die Stadt aber nicht an

') Vctlag «OD WilhcJm Krost & Soka in Brrlm,
bi«4«MM4Mtf, dto aa 4«
L(4«apnii >S M. —
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Freu ist Ver-

der Weichsel selbst angelegt werden. An der mit ihr

in Verbindung stehenden .Moltlau fand sie einen ge-

sicherten Platz, der Flußlauf gab den geschützten Ha-
fen, und die zwischen den Stromspaltungen liegenden
Inseln boten treffliche Gelegenheit zur Anlage von
Speichern. So konnte sich Danzig als Handelsstadt
unter den günstigsten Bedingungen entwickeln. Den
Untergrund Danzigs und seiner Umgebung,
der sich sowohl als Baugrund, wie zur Gewinnung rei-

nen Trinkwassers günstig verhielt, schildert der Be-
zirks-Geologe Dr. w. Wolff und die klimatischen
Verhältnisse Prof. Dr. A. Momber. Einen interes-

santen Abschnitt bildet die vom Stadtschulrat Dr. R.
Dam US in lebendiger Darstelliuig gegebene Schilde-

rung der gescbicntlichen Entwicklung, die uns
dn »BsdiaHlicbes Bild von den «echsdvoUen Schick-
adenderSMdtgibt, die anterdemSchutiedeaDeutseh-
berren^Ordens, der anfangs des 14. Jahrhunderts die
Stadt in Bedts nahm, sdion im Laufe dieses Jahrhun^
derts die führende Stellung unter den pommerschen
und preußischen Städten erlangte, umsiedannjahrbun-
dertelatig zu behaupten. Auch unter der fast 30OJahre
dauernden polnischen Oberhoheit wuchsen zunächst
die .Macht, das Ansehen und der Reichtum der Stadt,

die sich auch in erfolgreichen Kämpfen ihr Deutsch-
tum crhiilt. E)cr Verfall des polnischen Rciclics lülirt

aber auch denjenigen der Beaeutung Danzigs mit sich,

d i-; n ich langem Widerstande schließlich 1793 dem
preubischen Staate einverleibt wird. Nach einer Reihe
von Jahren der Erholung wird in den napoleonischen
Kämpfen die letzte Blüte der Stadt vernichtet, die sich

bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts nur lang-

sam eniolt Erst in den 60er Jahren des vorigen Jahr-

himdcwts nimmt dann Danzig einen kräftigeren Anlauf
zu neuer Entwicklung, die dann stetig fortschreitet. An
eine Wiedererlangung ihrer alten Bedeutung als Han-
delsstadt ist freilich nichtmehrau denken, da die poli-

tischen und wirtschaftüdienVerbUtnisse sich verscho-
ben haben. Dafür setst aoa dne mehr industiidle
Entwicklung dn, die durch die 1904 begründete Ttdh.'
nische Hochschule jedenfalls einen neuen kffil^en
Antrieb erhalten wird.

Ein für den Architekten interessantes Kapttd, die
Stadterweiterung, behandelt der Direktordesst&dt
Vermessungsamtes M. Block. Der Verfasser unter-

scheidet 4 Zeitabschnitte. Der erste umfaßt die Zeit

bis 1,^0.8, d. h. bis zur Besitzergreifung der Stadt durch
den l)cutsch Hcrrcn Orden; er ist im Stadtplan nicht

mehr erkennbar. Der zweite umfaßt die Zeit der Or-

densherrschaft von 1308 — 145.1 mn der (iründiing der
Rechtstadt, in der bald das Seit er wicht <ler Ent-

wicklung Danzigs ruhte. Neben ihr konnte die Jung-
stadt, die der Orden später als ein Gegengewicht be-

gründete, als ihm das mächtig aufblühende Gemein-
wesen *nf>ilg unbeoucm zu werden, nicht recht auf-

kommen. Sie wurde mit dem I""all der Ordensherr-
scbaft wieder zerstört. Die Rechtstadt umfaßte ein

ziemlich rechteckiges, etwa 36 >>a groBes GeUnde mit
fast parallelen Haaptsiraflen, die seakrsdit auf die
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Mottlau als die Lebeniader der Stadt zuliefen. Quer
dazu liegen die schmalen WohostraSeo. Die schmalen
GrundstUcksblöcke sind sehr tief, demBedürfnisse des
Haadelahauses nach Lagerräumen entsprechend. Die
cblDSleD Giebelbauten, das typische Danziger Haus,
stammenuu jenerZeit Trott derRegelmäßigkeit des
Sudqilaaes entilieben durch Kiflnimimg der atrafien-

lluditen maletiacheStadtd>ader. DieKimpfealitdein
OidM bedioeea io der Mitte des 15. Jahrbundertt eine
Befestigung der einverleibten Altstadt und der Vor-
stSdte und im 16. Jahrhundert vollzieht sich der Ueber-
gang von der miitelalterlichen zur modernen Befesti-

gung. Die Stadt wird von 36 h« auf 160 erweitert.

Die neuen Stadtviertel zeigen nicht mehr den ausge-

sprochenen Charakter der Handelsstadt, die Straßen

werden gerader, bleiben aber noch immer abwcchs-
lungsvoli. Auf der Insel in der Mottlau entstehen dte

JToßen Speicherblöcke. Die Känipie des folgenden
ahrhundcrts bedingen eine weitere Ausdehnung der
Befestigungen, zu^^leich dehnt sich die Stadt auf y to

aus. Die neuen Stadtteile unterscheiden sich wesent-

lich von den alten. Sie zeigen lange und langweilige

«erade Straßen, deren größere Breite sich daraus er-

l&rt, daB die tiefliegenden Straßen einen Kntwässe-
lungakanal in der iNlitte zeigten, deren Zuschüttung
erst im 19. Jahrhundert ausgeführt wurde. Von denBe-
featiffungsanlagen dieser 2^it sind einige noch heute

«flialten. Bis zur Besitzergreifung der Stadt durch Preu-

fien 1793 blieb dann die Ausdehnung der Stadt die-

selbe, bie sihlte damals nur 36000 Einwohner. Durch
die Klmpfe mit l-'rankieich sank die Bewohnemhl
daan bis 1814 sogar auf nur 1600a Dann setzt aber
wieder ein Aufschwung ein. Durch Einverleibung der
Vorstädte wird das Gebiet auf 1 380 ha erweitert, das
allerdings einen breiten, nicht bebaubaren Gürtel der
Festungswerke einschließt. Durch weitere Einverlei-

bungen wird in den 70er Jahren das Weichbild auf

1870 •>» gebracht und 1895 fällt endlich wenigstens an
der Westfront dcrilic Innenstadt umschlicBcndc Gürtel

der Walle, sodaß hier eine freiere Entwicklung mög-
Uch und namentlich eine Umgestaltung der bis dahin
trostlosen Bahnhofsverhältnisse möglich wurde, w;ih-

rend man neues H.iul.ir il teils dir öffentliche Zwecke,
teils auch für die Anlage modernen Ansprüchen genü-
genderWohnhäuser gewann. NachPlänen Stübben's
wird an Stelle der Umwallung em breiter Ringstraßen-

zug gelegt und durch Durchbrüclse werden bessere
Verbindungen zur Außenstadt hergestellt. Einstweilen

bildet aal MO anderen Seiten der Stadt der Gürtel der
Befestigungen noch immer ein Hindernis für einen
festeren Zusammenschluß zwischen derinnenstadtund
denfOr sich ausgebauten Vorstädten und für die Durch-
fOhnmg eines großzügigen, neuzeitlichen Stadterwei-

teroDg«planes Tür die Bebauung der Aufienbesirlce.

In den übrigen Kapiteln dieses Ibuptabschnittee
bdiaodelt Koauiieii.-lut O. Mflasterberg die Han>
dels- und Verkehrsverhiltnisse, vondenen iSe
ersteren einen wenn auch langsamen, so doch stetigen

Aufschwung zeigen, wobei insofern im Laufe der ?eit

eine wcseruli che [Tmgestaltung eingetreten ist, als Dan-
zig früher fast ausschließlich als ein Ausfubrplatz an-

zusehen war, wahrend jetzt die Einfuhr die .Ausfuhr

überwiegt; Sanitatsrat ür. H. Licvien bespricht die

hygienischen Verhältnisse, die trotz guten Ge-
brauchswassers und sehr frühzeitigcrfOinführung einer

gc rcgel t eil Sch weiimik anal I Silin ir'.i ^chi in seit i
^ ~

r duri.:]!

Hobrecht) nicht als günstig bezeichnet werden können
und namentlich hinsichtlich der außerordentlich hohen
Kindersterblichkeit auffallen; Stadtrat Dr. H.Bail ver-

breitet sich über die Bevötkerungsverhältnisse
und das Wohnungswesen, wobeiTetzteres, nament-
lich durch Beibringung statistischen Materiales über
Wohndichte, Wohnungspreise und -Größe usw., etwas
eingefaeDder hätte behandelt werden sollen, und Stadt-

rat lOOp schließlich bespricht die Wohlfahrts-
Einriebtungea

Einen wertvollen Abschnitt des Werlse«» in dem
der Verfasser nicht nur ledig^di eine Inmsthistorische

Studie geben will, sondern auch den Zusammenhang
zwischen der politischen und kulturellen Entwicklung
der Stadt in den verschiedenen Zeiten darzulegen und
auch Ausblicke für die weitere Gestaltung in der Zu-
kunft zu gewinnen sucht, bildet die Arbeit vom Geh.
Ree.-Rat Dr. E. Matthaei über die baugeschicht-
liche Entwicklung Danzigs, die der Verfasser in

loigende KapiCd gliedert: die AnMnge Dauigs bis

sum Besinn der (Kdenshemebaft; die Baukunst des
14. Jahrhundertt; die Baukunst des IS> Jahrhanderts
bis zum Eindringen der Renaissance; die Architektur
der Renaissance; die Baukunst des Barock und die
Rokokozeit; die neuzeitliche Entwicklung seit dem
Kndc des is Jahrhunderts. Einleitend sagt Verfasser:

„Mit aller Heitmung muß der Satz vorangestellt wer-
den, daß es sich in D.m/^ig nicht um eine autochthone
Be\()lkeraiig handelt, nicht um den Sitz einer boden-
ständigen urwüchsigen Kultur, sondern um die wer-
dende Zentrale eines Koloniailandes. Daraus erhellt,

daß wir hier zunächst nicht eigene, urwüchsige Acuße-
rungen der Haukunst und des Kaumsinties zu erwar-
ten haben, die anderwärts befruchtend weitergewirkt

hätten, sondern daU mt wesentlichen zu zeigen ist,

wie anderwärts Gefundenes und Gewordenes hier auf-

genommen, verarbeitet und den eigenen Verhältnis*
sen angepaßt worden ist Trotsdem ist die Bauge>
schichte Danzigs keineswegs uninteressant, und es

wird sich zeigen, daß hier einige Werke vorhanden
sind, wie man sie in i^eicher Vollendung anderwärts
kaum sieht, und dafi im Laufe der Entwiddung des
erstarkenden Gemeinwesens manches gesdiaien woT'
den ist. das man als Danziger Eigenart ansprechen
darf.* Die Zeit des 15. Jahrhunderts bis zum Eindrin-
gen der Renaissance im 4. Jahrzehnt des 16. Jahrbun*
derts, dieses und die ersten Jahrzehnte des 17. Jahr-
hunderts sind es. „in denen wirklich Werke von Monu-
mentalität und I jgerar; geschaffen worden sind, die

eine Erweiterung und \'erticfüiig des künstlerischen

Gesichtskreises und des anderwärts dcschauten be-
deuten. Diese Zeiten machen die Blütezeit Danzigs in

künstlerischer Beziehung aus." Die St, Marienkirche,
das Rathaus, der Artushof, das Zeughaus, das hohe
Tor sind die hervorragendsten Beispiele dieser Zcil-

epochen. Die folgende Zeit des Barock bringt Bauten
von «lieser Bedeutung nicht mehr hervor, denn es fehlt

für die reichste Entfaltung dieser Architektur, die so
„recht der Ausdruck der absoluten Fürstengewalt und
des siegreich sein Haupt erhebenden Jesuitismus" ist,

nach beiden Richtungen die Vorbedingung. ,Gleich-
wohl darf man behaupten, daß das architektonische
Stadtbild Danzigs seine malerischen Reize, die uns
heute entzücken, in dieser Barock-und Rokoko-Epoche
erhallen hat'

Die neue Zeit iiat auch Dancig eine Umwälzung
aller Veiblltniase und Lebensbedingungen gebracht,
wie sie die Stadt bisbernocb nicht et}^ hat Eaei^
waciuen daraus bauliche Aufgaben, die nur von den-
jenigen des tS-Jahrbunderts übertroffen werden. Zwei
Fragen sind dabei von einschneidender Bedeutung:
,W'ie finden wir uns mit dem .-Mtcn af> und wie ge-
stalten wir das Neue"*. In erster Richtung stellt der
moderne Verkehr häufig Ansprüche, die mit dem
Wunschcauf Erhaltung des Alten in unlösbarem Wider--
Spruch stehen oderwcnigstens zu stehen schcir.cn. Utn
hier die richtige Grenze zu linden, koniinl es jetzt vor
allem nach dem Verfasser darauf an, „die alten Bauten
den Danzigern lieber und für sie nutzbarer zumachen."
.Xanientlich nach letzterer Richtung könne noch Vieles
geschehen. Die zweite l^>age ist bisher inDanzig in der
Richtung gelöst worden, daß man das Alte wiederholt
oder sich eng an die alten Stilrichtungen, besonders der
Gotik und der Renaissance, angeschlossen bat. In die-

sem Zeichen steht zurzeit noch das neue Danzig. Der
Verfasser erhofft aber auch hier für die Zukunlt eine
freiere Entwicklung, die zwar anknüpft an das natür-
lich Gewordene, ^i^ber nicht um nachzuahmen, son-
dern um schöpferische Kraft fQr neues Empfinden zu
gewinnen". — (ScM«a (oigt)
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Der Ideen-Wettbewerb für einen Stadtpark in Hamburg.
Hierin eine BildbeiU(c, lowie die Abbilduag Seite M. (SchluB <ut No. tZ)

5 „Geest"(Veriasser:Bms(r MartinMaycr, unter Mit- jjewässem, architektonisch strenfren Becken, Gräben usw.
arbeit von Reg -limstr R El kart und Arch. O. Wil kenin r, ausgestattet gedacht, die sich im Westen an die Kaskaden
sämtlich in Hanibure : ein III Preis. Uer blntwuri zeichnet des W;u>scrtiirmes unschlicßco und im Osten breit in den
sich besonders durcn eine große zentrale Hauptachse aus;TSee cinmilnden.

Abbild^. II. Entwarf mit dem Kennwort .Fteilalt*. Vcrfaiscr: Architekt FnuuRoccklc und Gircn- Architekt CulSchwcdcri
beide in Statten; Anticht de* Haupl-ReitsureDU tooi (Mi *ut. Ein IlL Picii.

Abbildg. 15. Entwurf mit dem Kcnnicichcn dci Pfauen. Vcrfaiser: Pro(e>sor Max Liufcr in Kultruhe. Zum Ankauf eroptohlea.

an ihrem westlichen Knde erhebt sich der Wiusscrturm, Der Krcu^unjtspunkt einer durch das CaSchaus und
im Osten lie^t da.s Hau[)trestaurant an der Flur-StraUe und die Hrunnenhalle aui einem künstlichen HUKel gebildeten
einer von ihr abzweigenden Straße, durch breite Terrassen- <>iicr.tchscmitderH.»u]>t»chscistalsgrollcrcrSchinuckplalz
anlagen mit <lcm langgestreckten, symmetrisch ausgcbii- mit gesteigertem gärtnerischen Aufwand und cvcnt plasti-

dctcn See verbunden Abbildg 10, S 4S4V schcm Schmuck ausgebildet; reu hcrer Ulumcnschmuck soll

Die Hauptachse ist in ganzer Ausdehnung mit Zier- auchinderabgeschlossencn, regelmäßig gestalteten Garten-
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Anläse tat Geltung; kommui, die vom HaupteinRanK an des Caldhauses wird man weitere landschaiUichc Aus-
der Flur-Straße bis tum Hauptrestaurant zwischen den blicke entbehren mUssen
beiden Armen der Flur-Straße eingebettet isL Die etwas reichliche Anordnung der Spielplätze an

Um den Wasserturm bereits an diesem Haupteingang einif^en Stellen der Ringstraße ist insofern etwas ungünstig,
sichtbar zu machen, haben die Verfasser einen breiten, als sie einen Einblick in den Park nicht gestattet. Die
keilförmigen Kins<'hnitt in den vorhandenen Waldbcstand Ziergewässer in der Hauptachse würden bei regelmäßi-

vorgesehen: auch südlich des Wasserturmes soll eine Aus- gern ßetriebe etw:iszu weitgehende wirtschaftliche Anioi^
holtung stattfinden, um vom Fuße des Turmes einen Aus- derungcn stellen

blick auf die Stadt und die Alstcr zu ermöglichen. 6 Kntwurf mit dem Kennwort „Frciluft" Verfasser'
Die Lage des Hauptresiaurants hat, wie bei dem F.nt- Arch Franz Roeckle und Gartcnarch Cul Schweder,

wurf -Typ", den Nachteil, daß es den westlichen Winden beide in Stuttgart^ ein III l'rcis Der Kntwurf .Abbildg ii)

und der Nachmittagssonne ausgesetzt ist und bei der Lage wird, ähnlich wie die Entwttric „Klbau" und pSuum cuiiiue",
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durch zwei sich annähernd senkrecht kreuzende Achsen
charakterisiert, wobei aber der i>liitzartigc Kreuzun^spunkt
für den Verkehr ungünstig zerteilt wird und eine ruhige
Betrachtung der beabsichtigten großen perspektivischen
Uurchblicke nicht (gestattet.

Das Olli liegt idyllisch aui einer Insel im See und
soll von seinen Terrassen einen lauten Blick aui das Restau-
rations^cbüudc und den See bieten. Die ländliche Wirt-

schaft ist am Nordendc des Borgwcgcs in naher Verbin-
dung mit der Volksspielwicsc, die Milchwirtschah weiter

vom norgweg angeordnete lyid in glinstige Verbindung
mit den Zuiahrtstraßen (gebrachte Ilauptrestaurant in gute
Keziehung mit dem See setzt : Abbitdg 13). Die Verlasser
haben scncinbar, wie viele andere Bewerber, empiunden,
daß der dem l'arkorganismus eigentlich iremde Wasser-
turm seiner ganzen Bedeutung nach nicht in eine kilometer-
weite erolizllgige Perspektive gehört; sie haben deshalb
den Wasserturm in einer die Hauptachse schneidenden
südöstlich gerirhten Nebenachse angelegt und am Schnitt-

punkt der Achsen und der verlängerten Ntaria-Louiscn-
sUdlich am Borgweg in enger VcrLindung mit dem Kinder- Straße ein mit Fontiiine geschmücktes Rondell vorj{cschen.

Von hier bietet sich
eine immerhin wir-

kungsvolle l'ers pek-
ti ve durch den Wald
auf den massigen
Wasserturm

Bezüglich der La-
ge der Gebäude ist

zu bemerken, daß
das Caf^haus in ei-

nem kleinen Drei-
eck an der Südwest-
seitedes Uorgweges
zu isoliert und das
Haupt - Restaurant
dem Verkehr etwas
entrückt erscheint
8 .Der Vater-

stadt" (Verlasser:
W P e t s c h o w

,

Hamburg) ; zum An-
kauf empfohlen < .\b-

bildg. 14 ) Der Ent-
wurf zeigt eine ahn-
liche Achsenbil-
dung, wie der vorbe-
handelte; doch ist

der Turm in noch
geringerem Maße
betont und an eine
kürzere, aui ein gro-
ßes Wasserbecken
im Walde geUihrte
Achse gelegt. Die
liaupuichse ist in

guter Weise kräftig

und breit ausgebil-
det, doch erscncint
die Anlage einer tief

in das Gelände ein-

geschnittenen Spiel-

wiese hier nicht recht

an^-ebracht l>er

Kniwurf hatim übri-

gen manche land-
schaftlichen Reize.

q Entwurf mitdem
Kennzeichen eines
Plauen (Verfasser:

Prot Max Läuger
in Karlsruhe) zum
Ankauf empfohlen.
Der Entwurf ist we-
gen seiner streng
durchgeführten zen-

tralen Achse Was-
serturm — Hauptre-
siaurant und wegen
der durchgeführten
(.»uerteilungdcsGe-
liuides von weitest-

gehendem Interesse
.\bl>ildg.i5,S 5»',

wenn er auch für

den beabsichtigten
Zweck einesfUralle

Abbildg. 10. Kniwurl mit dtm Kennwort „Gceit*. Verfanscr: B«uiiici$icr Martin M*yci, unter Mitarbeit

Ton Regicmni^i Baameiitcr K. iiikarl und Architekt O. Wilkcning, limtlieh in Hamburg. Ein III. Pieii.

Abbildg. 11 Eolwutf mit dem Kennwort ,FteiIuft*. Vertanen Aicliiiekt Frani Roecklc und Gaitcn-
Aichitckt Carl Scbweder, beide in Stuttgart. I^in III. Pteit.

Spielplatz untergebracht. Der in seiner gewundenen Form
den Zwecken dcsSiiortcs nicht besonders gut entsprechende
See ist etwas reirnlirh westlich gerückt, sodaß er tief in

das Gelände schneidet und das Ufer teilweise dem Blick
von Westen entzieht Der Entwurf zeichnet sich durch die
reizvollen malerischen Wirkungen aus, die in entsprechen-
den Skizzen veranschaulicht sind ;.\bbildg 11, S 4« .

7 Entwurf mit dem Kennwort: „Hamburgs Bür-
gern'* Verfasser: Stadtgartendir (J Kuphaldt und Arch
E Friesendorff in Rig.i ; zum .Ankaul empfohlen Der
Entwurf weist eine große, westiistlich gerichtete Achse mit
einer ausgedehnten Tcn'asscn-.\nlage auf, die das östlich

454

Kreise der Bevölkerung bestimmten Parkes nicht in Be-
tracht kommen wird.

Der hochgelegene westliche Waldicil mit'dem Wasser-
turm als Kopider .Anlage soll dem .Autcnlhalt der Jugend
dienen umi weist daher die Milchwirtschalt und die Kinder-
spielplätze aui; er wird von dein d^iHch anschließenden
Teil naturgemäß durch <lie vor dem W.isserturni vorUber-
führcnilc Fortsetzung der Maria-I.ouisen-Straße getrennt
An diese .\llec schließt sich nach t)sten ein vorgclag<*rter

Terr.isscngurten als ruhigster und vornehmster Teil der
.Anlage an .Ms dritter Teil folgt nach Osten die durch
den VVald umrahmte große Kasendäche mit umgebenden,
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Bedauern wird jeder, daß ein I Preis nicht erteilt, ein

ohne weiteres zur AusiUhrung ueeiuneter Kni«riirf nicht

gewonnen ist. Trotudem sind aber oie Arbeiten und die

Opfer nicht vcrccblich (gewesen, du sie eine KUrung der
maßgebenden Ideen für die weitere Bearbeitung gegeben
haben Für letztere wird man zunächst eine Kntscheidung
Uber die Lage der I'arkachscn treffen mUsscn, wol)ci die

I.<°isungen der Entwürfe „Elbau" ,wic auch .Suum cuiiiuc*

und .I-reiluft") und -Aap" in einen nicht leicht zu lösen-

den Wettstreit miteinanclcr treten.

Der Hamburgische Staat hat durch den Ideen-Wett-

durch Srhmncltalleen getrennten Spielplätzen Im vierten,

tiefsten Teil der Anlage folKt endlich der regelmäßig aus-

gebildete See mit dem Hauptrestaurant in der Hau[)t-

achse und dem fafc an einer Querachse des Sees
Reizvolle Einzelheiten s Abbildg i6, S. 449 und Bild-

beilage) erlSutem die Absichten des Verfiissers.

Wenn man das Ergebnis aus den geschilderten preis-

gekrönten Arbeiten zieht, so wird man als ihren gemein-
samen Vorzug nel>en ihren vielfachen sonstigen künstle-

rischen Eigenschaften die klare Ausprägung großer Achsen
und die übersichtliche I)isi>ositinn der Anlagen hervorheben
mU-isen Die Erfül-

lung dieser Forde-
rungen mußte bei

der gewaltigen Aus-
dehnung des ziem-
lich2'"nlangenl'ark-

geländt'S von aus-
SchlaggebenderBe-
dcuiungsein und hat

zweifellos das Preis-

gericht bei der Be-
wertungdcrEntwUr-
fe in ersterl.inic ge-
leitet Die rein archi-

tektonischen Lei-

stungen treien da-
gegenzurUck Eser-
scheint daher recht
fraglich, ob die bei

EnistehungdcrAus-
schreibungs-Hcdin
gungen vielfach um-
strittene Forderung
nach Lieferung von
Skizzen i : 200 lUr

die Grundrisse und
Ansichten der inih-

remProgramm nicht

fesigeleglen Bau-
lichkeiten zweckmä-
ßig war, und es muß
bedauert werden,
daß viele Bewerber in die-

ser Beziehung noch über
die Programm-Forderun-
gen hinausgegangen sind
und eingehend Deart>ei-

tcte Entwürfe für die Ge-
bäude geliefert haben.

Wie man annehmen
darf, lag den architekto-
nischen Fordcruncen des
Ideen- Wettbewcroes die
Absichtzugrunde.iicn neu-
eren Anschauungen ge-
mäß die erzieherische Mit-
arbeit des raumbildendcn
Künstlers für die Garten-
gestaltung zu gewinnen;
seinen Einfluß wird man
auch in der vielfach glück-
lichen Aningeder Baulich-
keiten, in aer Durchfüh-
rung großer Hauptachsen
mit weiten Perspektiven
und in dfrVcrmeidiing der
IrUherso beliebten roman-
tischen Spielereien erken>
nen können.

Anderseits aber zeigen
dieEntwürfe,die,soweitsie
beachtenswert sind, fast sämtlich weder der einen noch bewerb und außerdem durch die Bereitstellung des wert-

dcr .mderen der sich heute bekämpfenden Richtungen aus- vollen, für etwa t Millionen M angekauiten ( lelandes ge-
schließlich angehören, daß die vorliegende Aufgalie kein zeigt, daß er auch größere Opfer nicht scheut, um einen
geeignetes Obiekt bot für den Kampf zwischen den leider seiner würdigen '<t.i<ltpark zu gewinnen
durch die Schlagwörter .architektonisch" und .landschaft- Wir wo Ten hoffen, daß diese Ojiler und die weiteren

Abbild^, i.v Kotwutt mit dem Krnijwur' ,11a m b u r s« Ii U r 1; ein". Vrrlmtt: Staillgjiicii-l):r. G. Kuphaldt
und Afchiickt K. Frictcndorft io Kifa. '/.am Ankauf rmpfohlen.

Abbildi;. 14. Kdiw u:( mit drm KcDQWort .Der Vatcrala dl*. VettaiMii W. Pcticbow in Hamburf.
Zorn Ankanl empfohlen.

architektonisch" und .landschaft-
lich" getrennicti Anschauungen in der Gartengestaltung
Man wird hier, unabhängig von diesetn Kampfe, die ein-

heitlichste und künstlerischste Losung, die der Zweck-
bestimmung und der Gelandegeataliung des Parkes am
besten Rechnung trägt, ausführen müssen.

bei der Auslührung entstehenden crhcblirhcn Kosten von
etwa 3.5 Mill M , ohne die Baulichkeiten, durch ( iewiiinung

eines vollwertigen, in künstlerischer .Vrlicit unter Benutzung
der Ergebnisse des Wettbewerbes .iiisgereiltcn Pl;ines be-
lohnt werden — Leo.

Wettbewerbe.
Eine PreUauf^abe der preuAUeheo Aludemle dea Bau-

weaena hat zum Gegenstande eine Abhandlung über die
künstlerische Gesialtuni; von Wasseranlagen im Städtebau
der Gegenwart. Aufgefordert werden Architekten, Inge-
nieure, Maler, Bildliuuer und Kunstgelehrte deutscher

15 August 1908.

Reichsangehörigkeit, die sich bis zum t Oktober ds Js.

unter Beifügung eines kurzen Lebenslaufes, einer Darstel-

lung ihres Siudiengan^jes und eines N.ichweises Uber prak-
tische und literarische Tätigkeit bei der Geschäftsstelle der
Akademie des Bauwesens in Berlin zu bewerben ha*>en,

von der auch das Programm und die näheren Bedmgun-
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gen zu bcdtüMitaii 'DtelnlieUteinng ttb«r<Uc Btmer-
ungen triOt die HochlMiiablcUiiaf d«r Akademie. Als

Vermutung fBr dieBearbdlnng derAafgabdi stehen tjoo M.
tm Verfügung. —

ZaittPreiMaMclirclbenVerw«ltvnf*-Gcblade der Heuen-
NMHolMhto Baofewcrkt-BcnifigetiosaeDicbalt In Frank-
furt a. M. ist nachzutragen, daß es sich um I!eb.iuung eines

Grundstückes handelt, das iin der Wcililr.iucnstralic, aber
crhcb'ich hinter der Straßenflucht an einem PI iizc lie^^en

soll, der sich zwischen die trcizuleeendc alte Wcißfraiicn-

Kirchc und einen Wohn- biw ('.est luOtshausbau einschiebt
Die treigelegte Fassade der Kirche erhält einCD neuen
EiiMiuig und xwischen Kirche und Verwaltungigebllude
soll ein Zwischenbau eingeschoben werden, der tum TeQ
auch kirchlichen Zwecken dient Es handelt sich also um
eine AufgAbe, die gewisse kttnstterische Schwierigkeiten
bietet. vcrlan([t «wden die erforderlichen Grundrisse in

I : I03, schemaUscfaeQuer- und Längsschnitte, die Fassade
nach dem l'\,\lt in 1:50 und eine Perspektive, aus wel-

cher. im h die Heziehung'dcsVcrwaltungsgehäudcsiurKirchc
unddcrcn .A.tih.i\iton zu erkennen ist — IJiellebcrtragungder
Entwurlsbeiirheimnj,' und i; urritunu, oder wenif,'sions die
künstlerische .\ii'^;ubeitunK des Kntwiirles ;in einen l'reis-

träger ist in Aussii hi ^jenonimen. de» h lichidt sich die Be-
rulsBcnossenschaltdie Entscheidung vor. UicTrcise können
nach Beschluß des Preisgerichtes auch anderweit verteilt

werden, als in No. 65 mitgeteilt Dem Programm sind ge-

Miie Angsbctt ülbtt die MMunNHPdeiuBRen. Lagcpian und
FsMadenskicie der beneehbarten Kirene beigegeben. —

Bocmr Wettbewerb Neuoau der Tiefbaoachulc ia Rands-
borg. Vom Magistrat der Stadt Rendsburg erhalten wir
als »tatsächliche Berichtigung"* lolgendc Zuschritt:

„Die .mi Seite rfes Jahrganges 190S der , Deutschen
nauieitting" gehrachte Notiz über den Neubau der Tiel-

bausrhiilc hier erweckt bei dem I.eserden .'\n schein, daß
für die Gewinnunf; von Neubaueiilwünen seitens des Ma-
gistrats ein engerer Wutibcwcrb nurh .^IaL^(.;.^be di r Wett-
bewerbs Hesiimniunjjin des Verbandes deutscher Archi-
tekten- und Inuenitur- Vereine veranstaltet worden sei,

und daß die Herren Bri Radebold, Proi. Vol<|uardtS
und Stadtbit. Pau 1 y als Preisrichter funsieit hlUMii. Diese
Atillassung entspricht nicht den TaBSioien. Vielmehr bat
der Magistrat atn Ckuod pdfater Vereinbarung 5 Archi-
tekten zur Auistellang einet Vorentwurfes veranfaßt und
Ober die eingegangenen Vorentwarie die Herren Siadt-

baumeister lourdan, Rendsburg. Stadtbaurat l'auly. KJet,

sowie das Kuratorium der Tiefbauschule un<! in diesem
Prot Volnuardts in Rendsburg ^nt ichtlirh jicl^ ort I'ür

die AusfUnrung kamen, unter Kcrucksichtigung der Um-

«ibeitMuien. Arbeiten der ArcbMekten FiiliFranke fn
Wiesbaden, und jUrgensen & Bachmann in Charlotten-
burg in Frage Der ersteren Arbeit wurde von der Mehr-
heit der Gutachter, allerdings ohne Rücksicht aui die
Kostenfrage, der Vorzug gegeben."

Wir können in unserer früheren Notiz einen wesent-
lichen Widerspruch mit den Tatsachen nicht fimh n Wie
wir hören, hat übrigens der Magistrat die .\rchitekten
JUrgensen & Bachmann mit der .Aufstellung eines sbge-
anoerten Entwurfes für die .VusfUhrung beauftragt —

Zum PrelaaiuaehrelbeD am PUne Ar elo Porttwartbaos
Im badlaebeo Schwarzwald (vergl No 65! ist noch nuch-
zutraKen, daß es sich um den Kntwurf zu einem Ireistehen-

den Wohn- und Oekonomiegebäude handelt, die möglichst
unter einem Dache zu vereinen sind, und daß sich die
Gestaltung des Inneren und Aeußeren an die bodenstän-
dige Beuiieiae der Gegend anlehnen soll. Für die tech-
nische Ausfiihning gibt das Programm genaue Angaben.
Die Kosten sollen 12000 M. tunlichst nicnt überschreiten.
Verlangt «veideo die Grundrisse und die sämtlichen Fassa-
den in 1 : 100^ Scluuibild und KostenUberschlag nach
Kubikinhalt des »mhatitrn Raumes. —

Wettbewerb OjrmiHHina Bregras. Aus den Bedingun-
gen, denen ein Stadtplan und Aufnahmen des Stadtbildes
neigelügt sind, entnehmen wir, daß unter Umständen dem
Verlasser eines der preisgekiüntcn Entwürle die Ausfüh-
rung der Kau- und Werkpl.lne übertragen werden kann.
Als Ersatz])reisru-hter werden genannt: Hof-Ober-Baurat
H. Handl in München, Ob -Brt Ritter von Schragl in

Innsbruck. Itic Sihülc liegt ^rci urui huch aiiS hügeligem
Gelände, sodaü sie im Siadtbilde vom 15odcnsee her er-

scheint Eine sich in das Stadtbild harmonisch dnilinode
gute aber einfsdie Gruppierung und Umrißlinie wird wdier
gefordert Bei durchweg ieuersidierer Bauweise sind den
R.ostenql)eTschlsg 32 K. für i «i» umbauten Raumes (von
Kellersohle bis Oberkante Hauptgesims^ zugrunde zu

legen. Verlangt die Grundrisse, alle 4 Ansichten, die er-

forderlichen Sclinitte, Schaubild, Erläuterungsbericht und
Kostenübcrsi hlag —

lakalt: Zur .Will W«ndcrvcr«mmliing dci Vcrb«ni*» D«ot»ch«r
Arcllilekicn- und higenteur-X'erelne ia Oanzig. Diniift und Klat
Sauten. — D«r Idetn U eitbcvrert) für einen Sudipiilt in tUmburS
(ScbluB). - WiltbevMiM. — JoMi M. Olbrlch f. -

Hieisii eine BUdbeUa«: Oer Ideen-Wettbewerb fOr einen
Stadqwrk in Hamburg.

VcrUc der Dcjlichcs Saoxdtuar, O. m. b. H.. Berlin Für die RcdakUoa
vcnalwonUchi LV. PriM E laden. Berlin

Ruehdnickeral On«««* SeHenek Ntchfl«. P M IfcVhor. Berlin.

Josel M. Olbfich f.
BiaNaelmr.

^ur wenige Tage ist es her, daß mir Olbrich die glück-
liche Geburt seiner Tochter Marianne anzeigte. Ein
SonolMiUDd war sie, wie er ausdrücklicb bemerkte^

uitd ich schrieb ihm noch : „möge sie ehi Sonntagskind
bleiben ihr Leben lang" .\ber was sind unsere Wunsche
vor dem unerbittlichen Sensenmann: Kaum acht Taue
später entriß ihr ein herbes Schicksal den V.ater. In der
Blüte seiner Jahre, in einem Alter, in dem der Architekt
gewöhnlich erst beruirn ist, Vollgültiges und Ausgereiites
zu schaffen, hat Olbfich Sein noch viel verbeiAendes
Leben beendet.

Mit 23 Jahren, also verhältnismäßin spät, kam er an
die Akademie der bildenden Künste in Wien, trat daselbst
in die Schule des Prot Harnn Habcnaiicr ein. und ohne
daß sein Lehrer einen merkbaren Einfluß auf ihn gewon-
nen hStiCkTcrKefl er diese Schule mit gltnsendem Briolg.
Die TerscniedencB Sdiutpreise. weldie das Professoren-
Kollegium zu vergeben halte, fielen ihm der Reihe nach
spielend in den Schott und mit dem Rompreis in der Tasche
sog er im J.«hre 1893 nach Italien. Mein Vater, der die
hervorragende Darstellungsgabe des jungen Akademikers
schon in den jahrlu hen Schulausstellungcn erkannt hatte,

wußte ihn schon fl.uiials an sich zu fesseln, sod.iß seine
Rnmf.ahrt uns nur wie ein längerer L'rlaub erschien Als
moderner .Architekt begmlgte sich Olbrich übrigens nii ht

damit, sein Jahr schlecht und recht in Rom zu verbrin
gen, und obwohl das Sii| cnduuii für einen J.dircsaulent-

halt in der ewigen Stiult kaum reichte, brachte er es noch
fertig, außerdem ganz Italien, Tunis. Frankreich. England
twd {Deutschland zu bereisen Vom Jahre 1894 bis zu seiner
Berufung naeh Darmstadt 1 Sog arbeitete er imAteliermcines
Vaters, jedoch schon damals gingen ihm PrivatauftrU^ tu,
gewann er verschiedene l^eise bei ausgeschriebenen Wett-
bewerben .Mit einem Schlage wurde er aber dtucfa den
Bau des Seseasionsgcbtades in Wien bekannt; ntm war
an eine AteUenUgkeit oicbtn^su denken, und der Ruf
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des kunstsinnigen Großherzogs von Hessen nach Darmstadt
beendete seine Wiener Wirksamkeit In D.irmüt.idtcrschloß

sich ihm ein neues großes Feld iUr seine künstlerische
Tätigkeit, er hatte — das Ideal jedes Aicfaiiekten— aioen
kongenialen Bauheim gefunden.

Seine Briete, namcotiich von seinen Reisen, atmen
alle eine seelteehe Freude, einen Enthusiasmus für das
Schöne und eine Liebe zu seinem Beruf, die ihm fOrimmer
crh.ilien blieben. Eigentlich war Olbrich der Poet unter
den Architekten, und wie der Dichter seine Gefühle in

Worte, so legte er seine Kmtil'indungen und KindrUcke in

architektonische Bilder Daiiei war er ein ganz außerge-
wöhnlich begabter Musiker. Ihm w.ir die .\rchitektur wirk-

lich Musik, wenn auch das ."»bscheuliche Kiiitethon: .Ge-
froren'' gerade auf ihn am wenigsten paßte. Kr konnte z. B.

stundenlang in der Oper den von ihm hochstgcstellten
Scho|jtungen des Kayreulher Meisters Iauschen, onne einen
Blick aui die UUhne zu werfen, und nach Hause gekom-
men dann ein phaniasie- und ideenteicliea Bild derGesl»
barg oder anderer Heroen-Siitien entweiten. Die Kunst
war ihm alles. In seiner Sturm- und Drangzeit behauptete
er sogar eines Tages, die Unterscheidung zwischen Ar-
chitekten, Maler imd Bildhauer sei ein Unsinn, entweder
man ist ein KOnstler und d.inn müsse man alles können,
oder man ist nur Techniker, der sich in einem Fache eine

besondere Fertigkeit angeeignet hat Er war denn auch
erstaunlich vielseitig Als .A<|uare1list suchte er seines

C.leichcn, als R.xdiercr schuf er axnz Hervorr.mendcs und
sogar als Hildhuiier betätigte ersieh mit staunenswertem
Eiiuijie

Es ist hier nicht der Raum, um auf seine Werke näher
einsugehen. Die modnne Richtung, die er verfolute^

stieB woht auf vielen Seiten auf Widerspruch, aber jeder-

mann anerkannte gern die schöpferische kraft, die poetische
G«tlaltungsgabe, die reiche Phantasie und den feinen Ge-
schmack setner Arbeiten. Noch jung an Jahren ist er VOO
iras geschieden; aber unverkennbar wird sein Einfluft Uld
lunrerlierbsr der Weg bleiben, den er beschritten. —

Berttn, im Angnit I9e& Otto Wagner Junior.

M0.6&
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLII.JAHRGANG. N2:67. BERLIN,DEN 19.AUGUST 1908.

ur XVIII. Wanderversammlung des Verbandes Deutscher Archi-

tekten- und Ingenieur-Vereine in Danzig igo8. (SchiaO) iiicng eine BUdbcii«(«.

Kunst und Wissensch
licheWohlUhrt,The-
ater, Konzert- und
Vereinshauser.Gast-,

Kaffee- und Speise-
Iiäuscr , GeschÄfts
häuser und Bankgc-
bäixlc und schließlich

Wohnhäuser.
Einen vcrhiiltnis-

mäßig breiten Raum
nehmen bei der Pro-

vinzialhauptstadt na-

turgemäß die V'er-

waltun(;sgebäudc
cin.dicvon Keg.- und
ßaurat Lehm bc<" k,

(jch.Brt.H.Dublans
ki, Intend.- und Brt

W.Rohlfing.Land
bauin<p. F. Renner
l'ostbauinspckturW
S u c k s d o r f fundLan
dcs lirt. Tiburtius
bearbeitet sind. Ael
terenUatums sind

das Ober-Präsi-
dial- und Regie-
rung« -Gebäude,
sowie das Lan-
deshaus, letzte-

res einWerkEnde
undBöckmanns,
sowieeinTeildcr
Miiitärbauten.Zu

den Ausführun-
gen der neueren
Zeit gehören u.a.

die Bauten des
Polizei - Präsidi-

ums, des Staats-

Archives , das
Dienst-Gebäude
des Landes-Ver-
sicherungsamtes

Oben: Hohn Tor u.

Stocktuim inDuu ig.

Danzig

Als umfangreichster Ab-
schnitt des ganzenWerkes stellt

sich der v dar, der die Hoch-
bauten behandelt. Er zerfällt

wieder in 7 Kapitel; Verwal-
tung«- Gebäude, Gebäude für

aft, für Krankenpflege und öffent-

1.

und seine Bauten. (SchioH.)

der Provinz Westpieußen, sowie das Provinzial-Land-
schaftsgebäude'), welche sämtlich auf dem durch Nic-
derlegung der Üm Wallung freigewordenen Gelände
errichtet sind. Zu den neuesten, noch in Ausführung
begriffenen flauten dieserA rt gehört das Dienstgebäude
für das Land- und Amtsgericht, das erst im Jahre 1910
seiner Bestimmung übergeben werden soll. Sämtliche

Rauten bedienen sich

der alten Formen-
sprache, wobei die
deutsche Renaissan-
cevorherrscht. Aber
auch einige alte Bau-
ten sindVerwaltungs-
zwecken dienstbar ge-
macht, so dasRecht-
städterRathaus. Auch
fürmilitärischcZwek-
ke sind einige alte

Bauten noch heute in

Gebrauch.
Den Abschnitt über

die Gebäude für
Kunst undWissen-
schaft haben bear-

beitet Hrt. Professor
A. Carsten (Tech-
nische Hochschule,
.Museen), Geh. Baurat

uttravundReg.-
Hmst.O.Ra'asch{kgl.

Schulen). Staat-

Brt. Kleefeld
imd Stdtschulrt.

Dr. R. D am US
(städt. Schulen)
undStdtrt.Dr. F.

•Mayer (Gewer-
behalle).f)cnbrci-

testcnRauni neh-
men hier natur-

gemäß die Aus-
führungen über
die Bauten der
l'ech nischcn
f-Iochscbule
ein, ilievon i"«o
bis it/)4 durch

') Vergl. Dtulsche
Baaicituo;;JahiaaO£

1908, t.Hlbbd.,ä.4i).

L'otco: Halle im Ar-
tu»l)ol in Q*D<ii;.
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Prof. Carsten auf dem Wege nach Lanfjfuhr errichtet.

Auch hier ist auf Hic ,\1t-l )ariziger Hauweise aus dem
Anfang des 17. J.ihrhunderts zurückpegriHcn, „ledoch
der Versuch gemacht, diese l*"(^rmcn in freier Weiter-
Fntwicklting tiiit dem mi Aufbau verkörperten Bau-
gedanken zu einer künstlerischen Feinheit /u ver-

schmeben". Die Bauten sind durch die Verörtent-

lichungenim„Zentralbl. der Bauvcrwaltg.", Jahrg. 1904,

bekannt. Es handelt sich um eine bedeutende, den
neuesten Anforderungen entsprechende Anlage, dfo
ausschließhch der Apparate und Lebrmittelsamm-

Inngen einen Kostenuifwand von 5,5 Mill. M. erfor-

dtrt». — Eigene Bauten zu Museumszwecken be-

liM Omung nicht. Es sind einige alte Bauten dazu
ausgentitM, «je das grflne Tor und das Fnniiskaaer-
Kloster, wdch* letxteres 1870—72 zu diesem Zwecke
eineveiteehende Umgestaltttag der oberaiGesehoese
und des Daches erhalten bat Als ideal IcSonen die
Verhältnisse nicht bezeichnet werden. Es ist angeregt,
das alte Zeughaus zu Museumszwecken im Inneren um-
zugestalten und dadurch .Abhilfe 7u schaffen. — Unter
den staatlichen S c h u 1 a n s t a 1 1 e n ist das I.ehrer-

Seminar in Danzig-Langfuhr hervorzuheben, das erst

in diesem l'rühjahr seiner Bestiniinuiig übergeben
worden ist, von den städtischen Schulen die große
Baugruppe, welche die St. Petri Oberre.ilschule mit
anderen öffentlich : i -luten bildet 1 r iieGewerbc-
balle ist wieder ein aiterRau, die aus dem ! 5. Jahr-

hundert stammende, anfangs des ig. Jahrhunderts
wiederhergestellte St Jakobi-Ktrche benutzt worden.

DieGebäude für Krankenpflege und öffent-
liche Wohlfahrt bat Stadtbrt. f^ehlbaber sum Ge-
genstand der Besprechung gewählt. Hierhin gehören
die Krankenhäuser, die Blinden-, Versorgung«- und
Waisenanstalten, die Badeanstalten und Seebäder, die
MarkthalleundWocbeam&rkte,derSchlacht- und Vieh-
hof und scblieBlicfa dieGebäude der st&dt Feuerwehr.
Im Kraiüceobausbau hat Daiisig gefadejemeinegrO-
fleie OMMieiiie Anlage, die aunli&t farftiSBettenbe-
sHannt M, aber in ihrer AueddMung feit verdoppdt
werden liann, nach den Pilnen des Stadtbauamtes in

Ausführung. Mit Ausnahme der einstöckigen Pavillons

für ansteckende Krankheilen hat man hier größeren
mehrgeschossigen Saalbauten den Vorzug gegeben.
In den Saalbauteii entfällt eine Grundfläche von 7,5 Tni,

in den Baracken von 9 q« und xchlieBlich in dem Ge-
bäude für Patienter» I. und IL Kl. von 12— 17 T" auf
das Krankenbett. Die Kosten stellen sich einschl. der
bedeutenden Kosten lür dieHerrichtung desGelündes,
die innere Einrichtung und Bauzinsen auf rd. 6070 M.
Die Anstalt soll tgio in Benutzung genommen werden.
Fin gedecktes, auch im Winter benutzbares Schwimm-
bad t>e8itzt die Stadt bisher noch nicht, wohl aber 4
öffentliche Wannen- und Brausebäder. Zur besseren
Ausnutzung der Betriebskraft ist mit den öffentlichen

Bädern gleichzeitig ein Schulbad verbunden und
SCbUeßliol im 2. Ofiergeschoß noch eine Turnhalle.

Ein weiteres Kapitel behandelt die Theater,
Konzert» und Vereinsbäuser, bearbcitetvonR^.-
u. Brt. Lehmbeclc, dem ein kurzer Absclioitt über
die Freiroauieriogen von R^.*u. Brt Ehrhardt ao-
seschlossen ist. Gi bezug aut lein Tbeaterwesen steht
Danzig noch etwas zurück. Sein Haupttheater, das
kgl. Schauspielhaus (Stadttbeater) stammt noch aus
den Jahren 1798— 1801, also aus einer Zeit, die nur mit
geringen Mitteln arbeiten konnte. Obgleich mehrfach
unigcbaut und erweitert, genügt es besonders hiiisicht-

Ijch der maschinellen Einrichtung modernen .Ansprü-

chen nicht mehr recht. Einen modernen Zug hat da-

gegen die mit der Stadtcrweiterung verbundene Vcr-
leg.ing des ii ihnliofes in das Ilotrl wcsen der Stadt

fcbracht, das zusammen itnt den Gast- und Speise-
äusrrn vom Keg.-Hmstr. Schade besprochen wird.

Als einHotel modern t-n Stils, das auch architektonisch
ansprechend ausgest.iltct ist, kann u. a. der nach den
Plänen des verstorbenen Berliner Arch. Gau sc iSgQ
errichtete Üanzigcr Hof bezeichnet werden.

Ein interessantes Kapitel ist den Geschäfts-
bfttttero und Bankgehftuden von Reg.-6suinsir.
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Schade bezw. Reg.- und Hrt. I-;hrhardt gewidmet.
Neben neueren Bauten ziehen namentlich die den mo-
dernen Zwecken mit mcfir oder weni>^er (ieschick

dienstbar gemachten alten Bauten hier die Aufmerk-
samkeit aul sich. Es sin<i hier mehrfach eine Kcihc an-

einander grenzender schmaler Häuser im Inneren zu
emem einneitlichen Bau zusammengezogen. Zu Ge-
schäftshäusern mit modernem Warenhauscharakter
konnte man des beschränkten Raumes wegen nur ver-

eilMdl Übergehen. Selbst für Banken ist z.T. durch Zu-
sammenziehung benachbarter Grundstücke, wie z.B. bei

der Danziger Privat-Aktienbank, geeignete Unterkunft
geschaffen, indemmandurch Durcnbruch der Zwischen-
wände einen gröfieren Raum für das Publikum bezw.
einen bequemenZusammenbanfEiQrdie kleinenEinsel-
liuniedeainiieieaGeBdiäftabetnefaesenelehtbat. Den
ArdiitektcR sind Mer mitoiiter rechtinteRMante Auf-
gaben gestdlt worden. GrBlere monumentaleNeubm-
ten, wie das Reichsbankgebäude, stammen erst aus
allemeuester Zeit, bezw. befinden 'sich noch im Bau.

Das umfangreichste und nach mancfier Richtung
hin für den Architekten wohl auch lehrreichste Kapitel
dieses Hauptabschnittes bilden schließlich dieWohn-
häuser, bearbeitet von Prof. A.Carsten. Hier mußte

fanz besonders auf das Alte zurückgegangen werden,
esitzt doch Danzig noch heute eine Fülle reizvoller

2- und 3 l-"ensterhäuscr. wie sie vom 14. bis tief in das
18. Jahrhundert hinein in ähnlicher Form errichtet

worden sind. Sie zeigen alle die tiefe (spater z. T. ge-

teilte] Diele im Erdgeschoß und darüber die für Wohn-
zwecke hergerichteten Obergeschosse. Die Fassaden
sind selbst bei der schlichtesten Ausführung wirkungs-
voll und entfalten sich bei einzelnen Bauten zu einem
außerordentlichen Reichtum Für das vom Verbände
in Gemeinschaft mit dem l ag für Denkmalpflege zu

bearbeitende Werk aber .das deutsche Bürgerbaus*
ddrfteinanhier noch ein reiches Material finden. Auch
die in freierer Lagp vor den Toren errichteten land-
hausmaffigen Wohnbauten lassen sieb weni«t*tts faia

sum 18. Jahrhundeft surAdtfMiren. Auch mer akid
noch einige hübsche alte Beispfele erfialten. Eine b^
achtenswerte Bautätigkeit im modernen VVohnhausbau
setzt erst anfangs der neunziger Jahre vorigen Jahr-

hunderts mit Beseitigung der Wälle ein, während sich

die Bevölkerung bis dahin derHauptsache nach in den
alten Stadtteilen und den zum I eil in kümmerlicher
Weise ZU Mietliausern umgestalteten alten F.tiifaniilien-

häusern zusammendrängte. Der groüerc Teil dieser

neuen, zwar hei|uemen, aber namentlich in ihrer äuße-

ren F.rscheinung zu aufwendigen flauten jiaUt sich

schlecht 111 das Danziger Stadtbild ein. HasWerk zeigt

aber auch eine Reihe beachtenswerter, von wirklichen

Architekten ausgeführter Bauten, sowohl vom Charak-
ter des Miet- als des Landhauses. Auf Einieihetten
hier einzugehen müssen wir verzichten.

Etwas eingehender müssen wir uns noch mit dem
vierten Hauptabschnitte befa$$en,der die Ingenieur-
bau t e n behandeltund zwar die Strombauten von Reg.'

undBrt. O.Wcißker.die Deichbauten von R eg.-Bmstr.

Deichinsp. H. Bertram, die See-, Hafen- und Dünen-
beuteo von Geh. Brt W. Mau, diestttdtischenHafen-
undBrQckenbautenvon StadtbrtW. Stobbe, derauch
den Strafienbau und die Stadtentwasserung bebanddt^
während Wasserversorgung, Gasanstalt und Elektrizi-

tätswerk von den Stadträten SchOrmann und Zim-
mermann besprochen werden. Ein größeres Kapitel
ist schließlich den Bahnanlagen in und um I )an/ig, und
zwar den Eisen-, StraUen- und Kleinbahnen von Heg.-

und Brt. Platt gewidmet. Die Mitteilungen über die

Strom bau tenlte^chfitiigcn .-K h cingeliender mit der
natürlichen und hunstliclien allmählichen Ausgestal-

tung des Stronilauics der \\Cu hsel und der Nof^.it. Na-
mentlich wird die Regulier in;; tlr-. I ;i:bl.uifes un<l die

Schaffung der neuen \\ eiclisclmündung, die in den
Jahren 1S81105 mit einem Kostcnaufwande von rund
20 .Millionen .Mark ausgeführt worden ist, näher be-

sprochen. Im Abschnitt über See-, Hafen- und Dünen-
bauten wird ein kurzer AbriS der gescbichüicben Ent-

widdung des Hafens an der allen Weicbsehnäadtmg,
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die schon Ende des i6. Jahrhunderts durch Molen aus
Steinkisten geschützt wurde, gegeben. Der VVeichsel-

durchbruch im Jahre 184O gestattete dann einen besse-

ren Ausbau der Mündung und auch den Ausbau der
alten Weichsclstrcckc !^u einem als Seehafen dienen-
den Hafenkanal bei Neufahrwasser. 1879 kam noch ein

besonderes Hafenbecken hmzu, das seit 1891; als Frei-

hafen dient Als letzte Erweiterung wurde von der
Stadt von 1901— 1903 derKaiserhafen durch Verbreite-

rung der alten Schuitenlake hergestellt. Ein weiterer

Ausbau desselben durch Kaimauern, Schuppenanlagen
usw. ist eingeleitet. In dem unteren Laufe der Mottlau
besitzt die Stadt schließlich noch einen Binnenhafen,
der auch von kleinen Seeschiffen besucht werden kann.

Frühzeitiger als andere Städte hat Danzig eine
regelrechte Entwässerung — Schwemmkanalisation
mit Rieselfeldern — eingerichtet, die nach den Wiehe'-
sehen Plänen 1869 1871 ausgeführt wurde. (S. 451 ist

irrtümlich Hobrecht genannt) Nächst Frankfurt a. M.
und Stettin zählt Danzig also zu den ersten deutschen
Städten, die so mit Verbesserung ihrer hygienischen

Altes Zcufhtui ia Dmtig.

Verhältnisse vorgegangen sind. Günstig war dabei,
daß die Beschaffung guten Wassers keine Schwierig-
keiten bereitete. Die neueren Erweiterungen derWas-
servcrsorgungs-Anlacen sind Grundwasserwerke.

Auch zur Einrichtung einer eigenen Gasanstalt
entschloß sich die Stadt verhältnismäßig früh ferste

Anlage 1S33— 54). und Ende der 90er Jahre wurde ein
städtisches Elektrizitätswerk in Tätigkeit gesetzt, das
inzwischen schon verschiedene Erweiterungen erfah-
ren hat, die innere Stadt mit Gleichstrom versorgt und
diesen für die Versendung nach Langfuhr inDrehstrom
von 3000 Volt umwandelt

Die Eisenbahnverbindung Danzigs, die seit 1852
besteht, wurde erst nach 1871 eine bessere, nachdem
die Strecke Schneidemühl— Könitz—Üirschau ausge-
baut war. Eine weitere Verbesserung erhielt sie durch
die Errichtung der pommerschen Strecke Cöslin—
Stolp— Danzig. Ab>er die Bahnhofsverhältnisse blie-

ben traurige bis zur Nicderlegung der Umwallung, die
einen größeren Verhältnissen Rechnung tragenden
Neubau des Hauptbahnboies gestattete. Erst 1900

19. August 190S.

wurde das schmucklose ursprüngliche Empfangsge-
bäude abgelöst durch den jetzigen monumentalen Bau.
Erfreulich ist dieZunahme des Verkehresauf den neuen
Anlagen. Von 1S96— 1907 hat sich die Zahl der Güter-
züge von Danzig nach Üirschau von lO auf 24,derPer-
sonenfernzüge von 14 auf 29, die Zahl der Vorortzüge
von Danzig nach Zoppot, Neufahrwasser und Praust
von 62 auf 136 gehoben. Das Straßenbahnwesen mit
2 eigenen Kraftstationen bildet seit 19O3 in Danzig ein

einheitliches Unternehmen, das der Allgemeinen Lo-
kal- und Straßcnbahngesellschaft in Berlin gehört.

Ein fünfter Abschnitt ist den gewerblichen und
industriellen Anlagen gewidmet. Hier bespricht
Dr. John, Syndikus des Verbandes Ostdeutscher In-

dustrieller, die Industrie Danzigs im allgemeinen. Es
folgt darauf die Besprechung einiger Sonderbetriebe,
nämlich der Reichswerft durch Marine- Baumstr. E.
Rnhlke, der Privatwerften, vor allem der Schiffswerft

von Schichau, besprochen von Schiffbau - Dir. BrL
Topp, und der Waggonfabrik von Geh. Brt. O. S ch re y.

Diedortige Sdiiffbau-Industrieist bisher ja diejenige,die

Diele im tUibaiu in Ounit. Auto, der kgl. picu6. McSbildinilalt

außerhalb Danzigs überhaupt vielfach als die einzige

von Bedeutung betrachtet wurde. Ihr ist in dem be-

treffenden .Abschnitt auchderbreiteste Raum gegeben.
Aber auch auf anderen Gebieten zeigt sich ein erfreu-

licher Aufschwung, wenn auch Danzig naturgemäß
unter denselben allgemeinen Schwierigkeiten zu Kämp-
fen hat, wie der Osten überhaupt.

In einem letzten kurzen Abschnitt werden schließ-

lich die öffentlichen Park- und Gartenanlagen
von Stadtgarteninsp.T app, femer die Friedhöfe, Denk-
mäler, Brunnen usw. vonStadtbauinsp.Dähne bespro-
chen. Die enge Innenstadt gestattete naturgemäß nicht

viel Raum zu Gartenanlagen, abcrdieUmwallungen bie-

ten hübsche Promenaden rings um die innere Stadt, fcirst

nach Niedcrlegung eines Teiles der Festungswerke ist

aber Kaum zu breiten Promenadenstraßen, größeren
Gartenanlagen und Spielplätzen gcschaHen worden.

—

Damit wäre die Inhaltsübersicht des Werkes, dem,
wie wir nachträglich erfahren, noch einige Heliogravü-
ren beigegeben werden sollen, abgeschlossen. Sie läßt

erkennen, daß Danzig nichtnuraiis alterZeit Wertvolles
erhalten hat, sondern daß auch das neue Danzig in bau-

licher und industrieller Bczichungsich in aufsteigender
Linie bewegt. Dem Westpreußischen Verein aber ge-

bührt besonderer Dank für seine Arbeit. — Fr. E.
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Vermischtes.
DteBaküBpfanidMHanaiebwaflunet doreb hobeWIrme-

cradc') ist tuent durch Prof. Dr. v. Tubeouf in München
«Qipfonlen. Dr. R. Faick hat neuerdings eingehende Un-
tersuchungen über dkseD für £e Technik wichtigen Be-
find aoflestellt und uns wissenschaftliche Grundlagen für

ieneBenaipfuniisari «geben. Doch ist beiihrerAn-
««Bdunff größte Vorsicht geboten Denn nur der
TMnenschwamm (Merulius larrymans dotnesticus ver-

triipt Wärmegrade von 30—40°C schlecht. Fast sänitliche

lihngcn Hol?2crs*,ürcr gedeihen bei ihnen besomicrs gut.

M.in bringt sie ni Upnigstcm Wachstum, sobald man ihnen
derartige \V.irmcgraae bietet, und ihnen gleichzeitig aus-
reichend Feuchtigkeit zu Gebote steht. Es ist daher durch-
aus erforderlich, zunächst mit Sicherheit festzustellen, wel-
che Pilxart in einem vom ,Schwamm* ergriHenen GebAude
vocUegt, ehe nun su diese» Bekinphinaniittd ntäL
Aoderaihlltbetchleonigtman dieVemonenungdesKol»'
Werkes in geradem erschreckender Weise, sobald man es
mit einem aer vielen Pilie zu tun hat, die „Trockenfäule*
und ihr ähnliche Erscheinungen hervorrufen. Ucber die
Wärmegrade, bei denen diese I^ilze vernichtet werden, ist

noch niih'.s Sicheres festgestellt. Die im G^npe befind-
licliL-n l -nersuchungen haben bisher nur ergeben, dal.^ die

Mehrzahl von ihnen hei Treibhaustcmperaturen vorvüglich
gedeiht und daß die große Ciru|ipe tler Portnschw.unm-
arten ' Polvi>orus vaporarius u. a.) erst bei Wärmegraden
mit Sicheriiclt vernichtet wild, die dem Siede|ianl(te dcs
Wassers nahe liegen,

Seit deaenteBVenOffendidMann Tnbeouf's habe
idi den TMBenchwamm mit Erfolgdmdi die Erwlimung
von Gebäuden und Gebäudeteilen beklmpft tJnd zwar
habe ich das Ausheizen im Sommer vornehmen lassen,

tun Sicherheit zu erhalten, daß auch im Inneren der Wände
und Zwischendecken Temperaturen von rd 40' C erreicht

werden konnten Zu diesem Zw ei k wiirrlen zunächst beim
Herrschen warmer Witierunj; ^-,i:iir!\ -n Fenster und 'l ürcn
des H.iuscs mehrere Tage ununterbrochen gcoHnct ge-
halten X ilIi ihrem Schließen wurden die vorhandenen
Heizeuirichtiinucn in vollen G.ing gesetzt und gleich2eitig

im KellerK-okskürbc ;uilne?,tci!t N.i. h (irf-.'i.^iL'cin Heizen
wurden Fenster und TUren «lecicr geotniet, um die liilze

tiun Austrocknen der Räume auszunützen
Dagegen habe ich gegenüber jungen, noch oberfläch-

Udl dem miae oder dem Mauerwerk anliegenden Haus-
idnnmimbildungen und gegen andere Arten der Holz-
aerst^^rcr mit bestem Erfolge von der LOtrohrflammc Ge-
brauch gemacht. Den hohen Hiuegraden dieser Flamme
erliegen s.tmtliche Pilze rasch. Doch gelingt es durch ihre

.\nvkendung nicht, d.as in der Tiefe des Holzes oder des
Mauerwerkes bclindlirhe Pilzmycel zu vernichten. Ebenso-
wenig vermag man dieses durch Anstrich der Oberlhciien
mit .\nüsciitiken zu crreirhen Es ist vielmehr notwen-
dig, gegcniilicr dem Tianc nschwamm g!eit h7-citi^ lmiil- ge-

nügend hohe Krwarnuing der bctrertcnden Gcbaudcieile
vorzunehmen, gegenüber allen anderen HolzzcrstOrern die
von ihnen ergriffenen Holzer entweder vollständig zu ent-

fernen oder sie vollkommen und auf die Dauer auszu-
trocknen bezw. trocken zu legen.

Da in uimI Uber dem Keller oder dem Erdboden eine

danemdeTrockenerhaltung durch Schwitzwasserbildungen
u. a. verhindert zu werden pflegt, so empfiehlt es sich, das
Holzwerk hier durch „Stein" zu ersetzen, z B Unoleum-
Belag auf Steindecke oder auf einem Estrich aus gcjircß-

ten Rorkkleini'lauen ;in die Stelle eines Holzfußbodens
auf l.agerhoUetn oder (iebalk 2u setzen Läßt sich die
WicdcrverMciidung cinesHolzbodens nu In umgehen, dann
bietet ein in .-Asphalt verlegter Rienienboden die verhält-

nismäßig sicherste Bauart
Gegen Kälte sind sämtliche Holzzerstörer, auch der

echte Hausschwamm, vecht widefSlMHMlfaig. Sie vennag
nir Bekämpfung nicht n dfeaeb ,—

>

H. Cbr. Nußbaum,
Prof. der Teehn. Hbduchvle in Hannover.

Orofi«cblffahrt*wcc vom Hurooea-Sec i«b St. Loreot-
nrem bd Montreal. Die kanadische Regierung hat kürs-
lieh, wie wir den „Engineering News' vom t6 Juli d Js
entnehmen, dem Parlament den anul t iii-n Herieht Uber
eingehende Studien vorgelegt. <lic in den letzten fahren
in ihrem .Vuftr.-ige mit dem Fndzicl gemacht worden sinii,

die .Moghrhkeit und Wirtschaithchkeit eines abgekürzten
Wasserweges lür die GrohsLhiHahrt zwischen dem Seen-
Gebiet und dem St Lorenzsuom bei Montreal lesizustcl-

len. Ea bandelt «ich um eine SchiffahrtaamBe von 6^70«
Waneitieie Mtr Schüfe von 183 n Lange so iS• Ktfte bei
&toa> Tiefgang. Der SchiBahitsweg soU, in der Geor|0an-
BqrdeaHnroaen>Secs beginnend, duicb dieWasaencEcide

S Vogltiehe dia Nelb fai No.Ca aad Nr^f«.

awiadiendieaemSeeunddemOttawa-FlusseunterBeBntnng
des Nipissing-Sees und einer ganten Seihe kleinerer Seen
und Flusse zu letzterem Strome geführt weiden. Unter Be-
nutzung dieses sich mehrfach seeartig erweiternden Flussea
soll dann entweder derSi Lorenzstrom oberhalb Montreal
erreicht oder mit Umgehung der Stadt der .\nsch!uß unter-
halb an den St. Lorenz-Schiffahrtskanal gesucht werden.
Der gesamte Wasserweg h.-it etwa 70.S km Länge. Davon
cntiaUen etwa <So% aui natlirlu ko Wasscrläule und Seen,
und zwar allem 470^11 ^111 den Ottawa Muß .Nur 45'""
Schleusenkanal von 60 -90 "> Breitesind vollständig neu aus-

zuheben, 106 1"" Schiiiahrtsrinnevone» Breite sind in den
Flüssen l>ezw. Seen zu vertiefen und seitlich zu sichern,

der Rest von 557 >> Länge sind natürliche Wasserläufe
n^ Bieitn vonw—300 n und daifiber. die Dir*. T. einer
Anteanuag des wasserspiegeli bedOifen.

Die Scheitelstrecke des Ranaics zwischen ItooiieB*
See und Ottawa-Fluß würde rd 30 «> über dem See und
rd. 30I n aber dem St Lorenzstrom bei Montreal liegen.

Sie umfaßt eine Reihe kleinerer Seen und Flüsse, die ao
aufgestaut werden sollen, daß ein größeres Becken ent-

Stent, d.is 11: trockenen /,!; !>:n ,i'.s Reserve dient und unter
Umständen um 1,8; m ;i!igesenkt werden k.inn. Während
der ganzen Schiffahnsiienode stehen dann 15,.^ s^m Sek.

Speisewasser zur Veriugung, w<is für 26 Schleusungen fiir

den Ta^, bczw. 5040 in der Schiffahrtsperiode von durch-
schnittlich 210 Tagen ausreicht Falls der Verkehr weiter

wachsen sollte, ist eine Stetgernngnuf id. ao^aiSdLdwdi
Anlage weiterer, mit derSaeileistrecke in Verbindmig lu
setzender Staubecken mAgUd.

Zur Ueberwmdtmgdca Gesamtgefälles würden 27 (evtl.

nur 36) Schleusen von i,So—15 "> Gefälle und mindestens
300 zu 20 m KammergröBe eiforderlich und 45 Staudämme.
Am oberen Ende des Otuiwa- Flusses und seiner Hauptzu-
Hiisse Sind ieriier Staubecken vorgesehet:. um ilie Hoch-
fluicn zurückzuhalten und die Niedri^w.isscrstande zu er-

höhen Dadurch wird auch die M. jglirnkeit einer wirlschatt-

liehen .'Vusnutzung der Wasscrkraite .m diesem Flusse ge
Wonnen, die ati! etwa 1 Mill l*S>. Überschläglich crmittcltsind.

Die Bauzeit ist auf 10 Jahre angesetzt, sodaß bei einer
Cl^antnthnatmmwHwmmwMwA yMtWai M.jUiuläGh 40 Mill. \L
autzuwenden wiren. Die Rosten werden bei Umgehung
von Montreal durch den als Rivi^re des Prairies bekann>
ten nördlichen Ann des Ottawa • Flusses um 34 MilL M*
geringer. Zu den Gesamtkosten kommen aber noch gegen
4 Mill. M. in beiden Fallen für die etwaige besondere An-
lage vnn Staubecken zur Speisung der Scheitelstrecke.

Nirh: einliL-gnffen smd in diesen Kosten .Aufwendungen
iur H.i'rii an l.iu'en an den 'leiden Kndpimkten. Am Huroncn-
sce ist <1 .-r .Viisg.muspiir.kt des Sch l'ahrtswegcsl'ort Frcnch.
Fis hatiriclt sich icdoch hier nur um eine Durchgangsst.ition,
die besondere .Xn'agen nicht ettordert Die östliche Endi-

fjung ist der Halen von Montreal, der zurzeit sehr erheb-
iche Erweiterungen erfährt, sodafi er auch auf längere
Zeit den nach Ausführung des Großschiffahrtsweges ge-
steigerten Verkehr aufnehmen könnte.

Durch SchaHung des Kanales wUrde eine erhebliche
Abkürzung des Weges vom westlichen Finde des Seen-
Gebietes, z B. Port Arthur bezw Port William am oberen
See nach Montreal erzielt Der neue Weg stellt sich auf

rd 1500 km Gegcnülicr dem jetzigen Wege durch den Eric-

See undWelland-KkUJul von rd igOo'"' werden also 460
Weglänge gewonnen. Nach New \ ork über Huft.ilo und
den Erie-K;mal stellt sich die Eniiernung von I'urt William
aui rd 2100 ""o, Nfontreal liegt also aui dem neuen Wege
690 km näher. Abgesehen von der erheblich größeren
Leistungsfähigkeit dieses Sehiffahitswcges gegenüber den
jetzt voniandeneo würden etwa a Tage Zeit Hir den Schiff»'

Verkehr vom Westende des Seengebietes nm Seehafen
gewonnen. Ob dieser Zeitgewinn bestehen bleibl; wenn
oaa vorhandene Kanalneä des St Lorenzstromes, das
weniger Schleusen erlordert, auch auf 6,70 > vertieft wird,

bleibt zweifelhaft Der Bericht enthält noch keine An-
träge, ob der B.LU der Schitiahrisstraße fal WÜrttchaitlidier
Beziehung eiir.ilohlen uerden kann —

Der V. KocfircB des ,,Iotcrnaüonalen Verbände* ffir die

MaterUlprüfungen der Technik" In Kopenhagen 1909 findet

dort im September statt und verspril h.t se:ir interessant

zu w erden, Wie wir hören, veröffentlicht der Verband jetzt

auch eine periodische Drxickschritt für seine Mitglieder,

enthaltend Kongrcßberichte, technische und geschäftliche

Mitteilungen —
Iskdli Zui X\UI » «iiOcrue^ninUuiiK i)c»Tttt>in3ei D«aHciier

Archlickleii- und Ingenieur-Vereine in Diniig l'KIS. (SchluS.) Dantlf
nnd letne Btultn (Schlu B ) — Vermltchiet -

^

Hierzu eine Bildbeilage: Langer Markt mit Neptuns-
Brunnen undfUick gci:eii den .Vrtushof in Danzig.

Verlas dcrUeutkbcir Baateuung, ü. m, b. BerliD.^ FUr <Ue RoUaiiao

N0.67.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn.JAHRGANG. N9:68. BERLIN,DEN22.AUGUSTi9o8.

Die Erweiterungsbauten der Technischen Hochschule zu Darmstadt.'
Hkitu eine Bildbeilage und die Abbilduogeo S. ii4 und 4b5

is zum Jahre l8<^5 besaS die aus
der alten Gewerbeschule und
dem sie ablösenden Polytech-
nikum hervorgegangene Tech-
nische Hochschule zu Darm-
stadt, die nach der
Stärkeihres Besuches,

Studierende und Hö-
rer zusammengerech-
net, schon seit mehre-
ren Jahren an dritter

Stelle unter den deutschen Hochschulenstand,
eigene, im Zusammenhange errichtete und
von vornherein für ihre Zwecke bestimmte
Gebäude nicht. Auf 8 verschiedene, in der
Stadt zerstreute, für die Bedürfnisse der
Technischen Hochschule nachträglich her-

gerichtete Gebäude verteilte sich schlieSiich

der Unterricht. Diesem Zustande, der der
wachsenden Bedeutung und dem zunehmen-
den Besuch der Darmstädter Hochschule in

keiner Weise mehr ents^prach, wurde ein

Ende gemacht, als eine Vorlage der Regie-
rung wegen Errichtung eines eigenen Neu-
baues für die Technische Hochschule 1891

die Annahme der Stände fand und bis iSos

auf Grund derselben auf dem Gelände der
ehemaligen großhcrzoglichen Meierei und
einem Teile des Schloügartens (vergl, den
Lagf])lanS. 464) die in dem Uebersicht<!|>lan

der Technischen Hochschule S. 4f>5 mit der
entsjjrechenden Jahreszahl gekennzeichne-
ten Gebäude errichtet wurden.

Getrennt durch einen Straßenzug, der
den Namen Hochschul Straße erhielt, wur-
den damals zwei getrennte Baugruppen mit
einem (iesamt- Kostenaufwände von 2 65 1 in)0

M. (einschließlich Bauplatz, 2y)0U0 M., und
Nebenanlagen, 75610 NI.) errichtet. Auf der
Sudseite der Straße wurde nach den Plänen
von Prof. Wagner ein Hauptgebäude mit

') Die Abbildunifen ilnd der ,Fcstichiilt im Feirt
der ErOtfnuDK dei Erwcitciungtbaux'n nin >.v Juli 1908*

narhKcbildtt, welche dit bnulirhc Kntwicklung der
Ti' lini»chcn Hochs.;holi: »on 1S96 — iqoS »childcrt. Wir
itaizeo uDi >ul diese Schrift aueh bei unseren Au(>

E-förmigem Grundriß i'Kosten I 112000 M.) erbaut,

mit der Hauptfront und Westfront an der sich recht-

winklig umbiegenden Hochschul-Straße. Unmittelbar
hinter dem Mittclflügel wurde die elektrische Zen-
trale nebst Masch inen- und Kesselbaus (2284(X)M.)

Neu« VVVVcsiflBKcl de« Hj'ipleebäudei, .'«adftont

Aicbiteki: Prot. Gcucg Wickop.

4f"
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angelef^t. Gegenüber auf der Xordseice und symnie-
Irisch zur Achse des } Inuptgcbiiudes angeordnet, fan-

den das chemische Institut (Baukosten mit innerer

Einrichtung 4!v'ioi) M.i und das elektrotechiusclie
und physi kalischc Institut (557/00 M.) Platz, die
ntchdenPlänen von Prof. Marx zurAusiührungkamen.

Währen<i clie ncnen Rauten nach dcrn Stande von
1891 einer um ,, vermehrten Hesuchszifter entspra
eben, also etwa 501» Slndierentii;; aufnehmen "sollten,

und man mit Rücksicht auf das starke Anwachsen des
Besuches während des Baues durch allerhand Kunst-
griffe wenigstens Platz für /OoStudierende Zugewinnen
suchte, betrug deren Zahl im Wintersemester 1893/96
bald nach der Eröffnung der Neubauten schon lOOO,

Ewei lahre darauf 13 15. im Jahre 1899 »chon i6j8 und
igoz bereits 1970. Im Jahre 1906 war der Hödiststand
mit TOSi erreieht, dem aber, wie an allen teebxdscben
Hdcbicliulcn, ein Raclcnn| gefolgt ist, der hier Qbri-

gens z.T. auf verscbärlte Aufnahmebedingungen zu-

rflckzufdhren Ist Also bereits kurr nach derferöffnung
der Neubauten von 1895 war man sich klar, daß schleu-

nigst für weiteren Platz gesorgt werden müsse Am
dringlichsten war das bei dem elektrotechitiscSicn In-

stitute, das sich als erste Ansl.ilt dieser Art in I »cutsch-

land und dank seiner vortreliliclien [,eitung besonders
starken Zuspruches erfreute DerLrweilerungsbaii.der
[ jg saj M Baukosten erforderte, ist auf dem lieber
stchlsplan der Horhsi-hulbriuten auf S. 465 durch die

Jahreszahl [8<Xi gekeniizeiclmet.
Schon Frühjahr 1S1J7 wurde dann ein Krweiterungs-

plan aufgestellt, der abernicht zur Annahmekamundes
Jolgten sich daraui mehrere PIfinc. atifdie wir hier nicht

nänereingehen können. Eine Krweiterutig gmßen Stils

und nach eiohettlichem Plane stellte dieKegierung aber
erst im Jahre 1901 deoLandsländen in Aussicht, wobei
eine Gesamtsumme von etwas über 3 Mill. M. als not-
wendige, aber auch nicht zu Uberschreitende Summe
bezeichnet wurde. Um der besonders starlcen Raum-
not in den Instituten für Elektrotechnik, Cbemie und
FhyMkn0rdUcbderHocb9diii]straBeabzuhelfea,wHnie
faierffir xunflchst eineSondervcM'lage ausgearbeitet und
im März tyoi genehmiet. Es konnten m den Jahren
1903 bezw. 1904 die Neubauten bereits in Benutzung ge-
nommen werden, die mit einem Kostenaufwande von
856940 M., davon 29V)40 M. für innere Einrichtung, er
baut wurden. Sic umfassen nach dem l ebersichtsplan
auf S. 4''^ einen H.irsaalliau und einen l Maschinen-
saal und sonstige I'^welterungen für das elektiotecti'

nische Institut (31/7 in i M. 1, einen 1 inrsaalbau für d.is jihy-

sikalisehe Institut S'>)M j ur.d ein < ;ef).ii;de für orga
nischeCheuiie. I )ieA usiuiimng erfoigtcnach den i'lanen

undunterderkünstlenschen Leitung von Prof. Putzer.
Langsamer gitig du- I'ntwK-klung der Bauten auf

der Südseite vonstatten. Hier war eine zweckmässige
Ausgestaltung erst möglich, als man sich entschloß,
die hinterdem Hauptgebäude in dessen Achse stehende
elektrische Zentrale von 181)5 wieder zu beseitigen und
zu verlegen. Große Schwierigkeiten bereitete aber
trotxdem der Entwurf, weil unbedingt mit dem im
Jahre igoi vonderR^erunEalsobereurenze bezeich-
netenGesamtbetrageausgekonunen werden sollte,von
dem für die Sudbauten jetzt nur nocb32i429SM. übrig
waren. Im MAr« IpO^ iaod die Vorlage nach mannig-
facheti Sehwio^Eeiten trotz der venig günstigen
finanziellen Lage des Landes die Zustimmung der
Kammern. Noch im Jahre 1904 wurde die neue Zen-
trale an der Ostseitc des Grundstückes fertiggestellt,

nicht ohne erhebliche Ueberschreitiing der Kosten.
Die Entwürfe f ir das I laupttjebaude mußten dagegen
nochmals umgearbeitet Bierden und fanden erst im
Sornnjer tyt)} die endgültige Anerkennung des Mi-
nisteriums. Sie sind dann bis zur Einwcihungsieier
am >3. 1 ult I ^S, über die wir in No. 61 schoo berich-
teten, fertiggesteüt werden.

Für die Bauaitsfuhpini; wurde eine staatliche Bau-
behörde eingeset/i, deren V orstand bis Herbst 11)114

Brt. Kran/, von da an Hauinsp. Land mannwar. Erste-

rem lag die Leitung der Nordbauien und der Kraft-
ZeatralemitWassetMU-Laboratoriumob,letiteremdie

4«»

Erweiterune des Hauptgebäudes und die Auslütirung
des MateriaT-Prüfungsamtes. I'ür die Vorbereitung und
Ueberwachung der Ausführung der Südbauten wurde
außerdem vom Großen Senat aer Hochschule eine be-
sondere Baukommission eingesetzt mit Geb. Brt ProL
Koch als Vorsitzendem.

Von den neuen Hauten auf der Nordseitc treten
nur ^ nach außen in die Erscheinung: der die beiden
an der Hochscliui Straüc gelegenen Institute — das
elektrotechnisch-phvsikalische und das chemische —
verbindende Mittelbau, der den elektrotechnischen
HOnaal nebst Nebenraum aufnimmt; der am Herrn-
garten gelegene ilörsaalbau des physikalischen Insti-

tutes und in der Nordwest-Ecke des Grundstückes dai
Institut für organisclie Chemie. Architekt des letzten,

ganz schlicht gebalteoen Baues war Brt Kranx.
In der IclbntlerbcfaeB Bdiandluog dea genannten

Zwiseheobwiee wir dem Aicbieakten dne tehwtcfiee
.Aufgabe gestellt, weil er bei geringer Front-Entwidc*
lung zwei Bestehende Gebltuae von verschiedenen Ge-
schoßhöhen und verschiedenerGesimsgliederungdoch
zu einem einheitlich wirkenden Uau vereinen sollte.

Soweit sich diese Aufgabe liberhaupt restlos lösen
ISÖt, ist das dem Architekten wohl gelungen, indem er

den Mittelbau durch einen liocfuagenden, weit \or-

spnngendcn Turm, der mit I crrassen und breit vor-

gelagerter Treppe den Anschluß an die Straße findet,

/um beherrschenden Mittelpunkt des Gesamtbnues
gemacht und dadurch die OngleichmäOigkeiten der
beulen Fhlgel hat zurücktreten lassen. Unsere Abbil-
dung S. 46}, gibt den Mittelbau mit den Anschlüssen
wieder. Das Erdgeschoß des in seiner Formgebung
eigenartigen Turmes bildet die Vorhalle des Fortales;

erträgt im Giebel eine Uhr, im Turmhelm einen Schein-
werfer, und seine Spitze dient als Signalstation für

drahtlose Telegraphie, sodaB also auch ein praktischer
Zweck mit diesem Bauehed verfolgt wird.

Das HörsaaleebftudiB, bei don mit ROcksicht auf
seine L»ee zwischen den beidea tiefen NachbargebCiH
den auch hinaicbtiich der BeUcbtong Schwierinceiten
zu Oberwinden waren, «atbiUtim Uatefg^choffwerk-
Stätten, Packrinme und einige Zimmer der Werkmei-
sler-Wohnung. Es Ist durch eine seftHch des Turmes
gelegene Durchfahrt unmittelbar zugängücli. DasErd-
geschoß enthält hinter dem Turm eine geräumige Vor-
halle, von der man einerseits in den nach hinten lie-

genden großen Sammlungsraum, ferner links in den
Kaum fiir den Abtei!ungs-\'( rsteher (Hiljüothek und
Laboratorium} und schließlich rechts zu der Treppe
nach dem Obergeschoß gelangt. Letzteres entliält den
großen Hörsaal, der mit l\Tnncngcw6lbe überspannt
und auf zwei Seiten von Kmporen eingefaßt ist. Er
entlialt unten 213, aui den Galerien noch 97 Sitzplätze.

Lin großes Oberlicht, das auch äußerlich in die Er-

schemung tritt und in der Turmachse angeordnet ist,

sowie die Fenster an der Hofseite belichten ihn. An
den Hörsaal schließt sich westlich ein Verbindungs-
Zimmer an, über dem ein Akkumulalorcnraum ange-
ordnet ist. An den Podesten der Haupttreppe befin-

den sich die Garderoben. Zwischen dem neuen Bau
und dem alten elektrotechnischen Institut schiebt sich
eine durch alle Geschosse gehende^ mit beiden Ge-
bäuden in Verbindung stehende Diensttrefipe ein, in

wdebe noch ein Aufzug eingetMut ist tum Tiaosjport
von Sammlungs-Gegenstäoden und Apparaten, die zu
den Vorträgen erforderlich sind. Der Hörsaal wird be-
sonders entlüftet. Ein dekorativ ausgestatteter Frisch-

luft-Sammler ist zu diesem Zweck hinter dem Bau im
Hofe angeordnet. Durch eine Reneselungs-Vorrich-
tiJivg über dem tüasdach des Oberlichtes wird dieses
im Sommer gekühlt.

ein l!au von selbständigem t haraktcr ist das
am Herrengarten liegende Horsa.ilgebaude für das
phy.;ik.ilisihe Institut ausgebildet, das nur durch einen
schmalen \ erbinduiigsbau mit lien; alten Gcbüude zu-

sammenhangt. iVach der Parkseite zukommtalsl laupt-

motiv in der mit hohem Giebel bekrönten Fassade das
zweiarmige Treppenhaus mit den ansteigenden Trep-
penliufen zur Enclieiaung. Die Kuppd des Obser-
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vatoriums und ein Kupferdach Ober dem Oberlichte
des Hörsaales bringen eine lebhaftere Bewegung in

die Baumassen. Das Untergeschoß wird von emer
großen ovalen Vorhalle, in die von Süden ein beson-
derer Kingang führt, Sammlungsräumcn, Garderobe
und Treppenhaus eingenommen. Durch weite Pfciler-

stellungen sind diese Räume zueinander in Beziehung
gebracht, sodaß sich hübsche Durchblicke ergeben.
Der große Hörsaal im Obergeschoß faßt im Saal u^.
auf den ihn von 3 Seiten umziehenden Fmporcn <J3 Zu-
hörer. Neben demHörsaal ist wieder ein Vorbereitungs-
zimmer angeordnet, das durch eine Diensttreppe in

Verbindung steht mit den Sammlungsräumen und den
Maschinenräumen im Untergeschoß des Gebäudes.
Auch hier ist eine besondere Entlüftung des Hörsaales
vorgesehen.

Ungleich umfangreicher und dankbarer sind die

Aufgaben, die dem Prof. G. Wickop für die Erweite-
rungsbauten des Hauptgebäudes auf der Südseite und
Hie neue Zentrale für Kraft, Licht und Wärme gestellt

•'aren. Unsere Bildbeilage und die Abbildung auf

S. 461 geben die nach außen in die Erscheinung tre-

tenden Fassaden wieder, die der Architekt in der For-

mensprache eines persönlich aufgefaßten, kräftig wir-

kenden Barock ausgestaltet hat Die Grundrisse eini-

ger Geschosse, die wir auf S. 464 und 465 beigeben,
lassen die Gesamt-Anordnung und die KaumVerteilung

erkennen, und die Schnitte S. 465 geben Aufschluß
über den inneren Aufbau.

Es wurde schon erwähnt, daß nach verschiedenen
Versuchen, die zu keiner voll befriedigenden Lösung
führten, man sich zu dem Schritte entschloß, die hinter

dem Mittelbau des Hauptgebäudes liegende elek-

trische Zentrale wieder abzuorechcn. Nun konnte der
Mittelbau verlängert werden, ebenso wie der östliche

Flügel, und durch einen neuen Querbau wurde das
Ganze zusammengeschlossen, sodaß nun ein rin^s

geschlossener, sich um zwei große Innenhöfe von je

1000 '|a Fläche gruppierender Bau entstand. Der
alte Westflügel an der Hochschul -Straße gegenüber
dem schönen Herrengarten erhielt unter Einschaltung
eines neuen I'rcppcnhauses eine bedeutende Verlän-

eerung um rd. 62 «> durch einen selbständigen Bau
(dessen Fassade die Bildbeilage zeigt), an dem sich

nach hinten im Hofe noch ein eingeschossiges Bau-
werk anschließt, das die Haupträunie der Material-

Prüfungsanstalt und das Maschinenlaboratorium III

(für Gaskraft- und Werkzeugmaschinen) aufnimmt.
Im Osten an der Magdalenenstraße ist eine neue elek-

trische Zentrale errichtet, die zugleich die Maschinen-
Laboratorien I und V (Dampf- und W^asserkraft-Ma

Neuer Minelbau ivitcbcn dem chemiichco und phytikaliich-
elektiotechnitchcD Inititat. Arch.: Prof. Kriedrich PStier.

schinen)aufninimtunddurch einen kurzen Verbindungs-
gang unmittelbaren Anschluß an den altenOstflügel des
Hauptgebäudes besitzt. Von hier aus wird Jas ge-

samte Hochs^hulgelände mit Kraft, Licht und Wärme
versorgt. — (ScbiaO loift»

Streitfragen aus dem Ziegelbau. *)

Von RegieruDKS- und Kaurat a. D. M. Hamk in Gruaewald-Beiliii.

|m Folgenden seien einmal alle die StreiUracen zu-

sammengefaßt, die <lcn Kacksteinbau tietrenen. —
Da ist man /uvrtrderst recht uneins über die GroL^e

derZieeelstcine, welche Al/mcssungcn diejenigen seien,

die den Künstlerischen Erfolg verbürgen. Man warf alle

Schuld auldas sogenannte Normallormat und insbesondere
auf die allgemein iut .\nwendung gelangte Art, nur mit
Kopien zu verblenden Letzteres ist d;is billigste Vorgehen
und das Hilligste ist natürlich nicht immer das Beste und
Schönste Wer über größere Mittel verfilgte, nahm so wie

so Kö|iic und Läufer. Trotz alledem ist v<im Suindpunkte
der künstlerischen W,ihrheit .nus die Verblendung mit
Koiiten imd Läuiern ein falscher Schein, wenn die Kopie
nicntdicHindcr zugleich sind Warum den Schein erwecken,
man habe ganze Ziegelsteine verwendet?

Doch bleiben wir vorab bei der Große Man hielt das
Norraaliormat lUr zu klein, um einen schönen Elindruck
hervorzurulen, und ging zum großen l-'ormatdes Mittelalters

Uber. Anderen gefiel auch dieses nicht Sie erwarteten divs

Heil vom ganz niedrigen Format, wie es die Romer gehabt
hatten und wie es noch so ähnlich an den Nor<lseekUsten,

am bekanntesten in den Niederlanden, verwendet wird
Der Fabrikant wird eben anicrtigcn, was vcrlanj^ wird.

Ich als Baumeister behaupte, diis Format ist ziemlich
gleichgültig jedoch mit der Einschränkung, daß man mit

*) Voruaf KchaltcB im „VcrciD der Vcrblendiicgel-Fiibri-

kaotcn" in Berlin 1908.

22. August 1908

den verschiedenen Formaten gewisse Wirkungen erzielen

kann und daß (Ur die verschiedenen Arten von Mauten
vielleicht das eine d.is gegebenere sein mag. Ich behaupte,
für die allgemeine Erscheinung eines Iiauwerkes ist es
gan?, gleichgültig, welche .Abmessungen die einzelnen
acksteine haben Das läuft am Ende auf eine Sache des

Geschmackes hinaus, über diese läßt sich aber nicht streiten

und so wäre ich eigentlich einer Beweisführung überhoben.
.Aber es läßt sich auch erweisen. Ich mochte nur an drei

Beispiele erinnern Da sind zunächst die romanis<-hen
H.-tcksteinbautcn der Mark. Die .Abmessungen ihrer Ziegel

sind garnicht viel großer als unser Normaliormat, 2; bis
tft T.» 12 bis I J.B /u t, bis Q Das große Form-tt ist erst

in gotischer Zeit aufgekommen Bis auf wenige Kenner,
weiß und wußte man das nicht. Ich habe selbst mehr als

einen Schwärmer des großen Formales damit in Verwun-
derung gesetzt. Man hatte die Bauten bewundert und das
kleinere Format nicht bemerkt Ganz ebenso verhält es
sich mit den Ziegelbauten der deutschen Renaissance.
Auch die angestaunten .Meisterwerke D^mzigs, haben fast

genau unser S'ormaliorm.it Die Kauten machen auf jeden
einen berückenden Eindruck, keiner hat das verpönte
Format gesehen Und suchen Sie die Meisterwerke der
Berliner Schule aus den 70er und Kocr Jahren des vorigen

iahrhunderts aul: Das Kunstgcwcrbe-Afuscum, den An-
alter Hahnhot, die Kncgs.ikailemic. die chemischen In-

stitute, das Finanzministerium an der Dorotheenstraße, die
S\n;igoge.d.is Rathaus,dicKeichsbank,die Reichsdruckerei
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Man wird da bei genauem Hinsehen das Norrnalfor-

t oder doch annititernd dasNormalfomiat finden I )asAIK
nmeiobild wird durch die Abmessungen der Zievel nicht

becmfluAt Tritt man an das Bauwerk näher heran, dann
i natttrlicb sich der ZieMletöAe eher bewußt wer-

den. Es iat dua tdbBtvetMliidlieb sugegeben, daB grO-

Lage der TeoknUeKea Hoeksehale im StadtpUa.

P

ßere oder kleinere Abmessungen der f^teine einen beson-
deren und verschiedenartigen Eindruck hcrvorrulen kön-
nen, daß sich z r> tür ßroßflächige Gebäude wie Kirchen
größere Steine besser ausnehmen Das ist möglich und
Geschmarksarhc l>ic ^iroßflachlgen Rrtmcrhautcn haben
dagegen, »ic bekannt, ein sehr niedriges Format Ich glaube,
aus MÜedcm gehl hervor, d.ili gar kein drunfl vorliegt,

sich wegen der lieret ;U:gung oder g.ir Alleinlicretlitigung

des einen oder anderen Formates zu ereilern Sclnvicriger

liegt die iweiie sehr heikle Frage der Obcrlläche der
Ziegel. Vor unserem Maschinen-Zeitalter ^abesnurZie-
genteme mit rauhen Oberflächen. Da sie bei uns als Hand-
stfichitteine hergestellt wurden, so entstand die Rauheit der
Oberfläche von selbst aus der Art der Herstellung Als
der MaschinenzieEel erfunden wurde, zeigte er glatte Ober-
fiichcn, die ebenfalls von selbst aus der Art der Herstel-

lung entstanden ist Die glatte Oberfläche der M.ischinen
zicgel wie die rauhe der H-indstrichsteine sind also gleich

wahre und gleich berechtigte Krscheinungsweisen desZie-
lels. Nun tritt der (leschmack auf Der eine behuu|>iet

nur dius Rauhe sei schrtn, das Glatte, Ge-
lerkti' nicht /um .lusstehen J.i. uieist
CS denn l>ei anderen M.iten.ilieii r Ist

man li.iderselben Ansteht; So / Ii beim
kalten Werkstein? Vor zwanzig «nlcr

dreiliig Jahren schlitftnan dic^>andstcin-

flächen ganz glatt Daneben sct/tc man
rauhe Bossenquader; ja man vereinigte

oft auf einem Stein eine ckitte Fhu he
mit einem rauhen Ramie. l)ann luiu hte

auf einmal auch <la die rauhe Miide ,iui

und ihre .Anhänger taten und tun <lie

Gliitie in Acht und Bann Wie steht es
ferner mit dem Anstrich? Dagilit es aueh
glatten und rauhen oder stiimplen .An-

strieh .\ueh da wird in der Neuzeit alles

so rauh gehaJien »ie möglich Man
sieht überall die rauhe Mode, auch wenn
die Sache nicht rauh ist Selbst die Me-
tallflächenwerdendunJitausendSchlage
verbeult um rauh tu erscheinen Wa-
rum sollen die Maschinensteine nicht

aui h <lcr Mode huldigen und sii h ein

rauhes Gewand anziehen, um ihre Kr-

xeuger weiterhhi ernähren zu können.
Pen Hauineisteni,
dl ni t) mir ilie rau-
hen 1 l .indstri« hstei-

ne ni t ivliote stan-

lieii, wie S< hinkel
und l'ersuis, gefie-

len diese anschei-
nend garnichi, Säe
stiebten auf die ver-

m

si i'.iei.ietiste Weise
si< hmiiglii ii-i ^.i.ituSti iiif/u borhaffen.
F.in jeder kann •Li-- m <k i i'.r.i ik.uiemie,

iler Werderkiri .1 Ii :ii 1 eiiiier's< hcn
Mause und dem Mihl.ir-C ieUngnissehen.
1 > IS ( ;i.inniai hen geschah oft aul rei ht

künstln heiindkiistspielige Weise Auch
tur die .M.irienburgse>llcndieH,!ndstrii h-

.sieine ilureli l eberstrei« hen nm W,isser
möglichst glatt hergestellt »erden Wa-
rum soll man dann nichiaueh die ({lallen

Maschineiuiegeldem Empfinden »o vie*

ler Baumeister tu Liebe ranhhefstellenf

Nur noB diese Herstellung<weise
bilUgandaBgekllnsteltsein. Ich glaube

mit Hille des
Hm Dir Schar-
mann von Sau-
en einen Süll 'len

Masehmenziegel
erreicht zu ha-
ben Ich hal)c

ihn zuerst hier

an der St. lioni-

fasiuskircbe aui
derYorh-StraSe
venvcndet und

trm f ^ m m m » baue jetzt dieIII Hauser und den

I' [' f«Jl i urin der Cor-
-

l 'i
.

'

,

—J 0} P"s t:hristi-Kir-

I I i
' r 1 '^heinder Thor-

iL "l li^ l
"«•' '^"«k^c aus

" * " aa^BÄi^Psai dcmse'ibciiM.itc-
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weise findet ein neues Vorgehen viel Widerspruch undweniK
Nachio!|ic Ich plaube aber, trot/tlcni auf einem si-hr einen
und ^;;it;sl' ifi'n Wepe zu sein, dadic FU-hani'.lunj,' dci Sicine

mit Sand ersiclitlieh noch den V orteil hat. dali eitu- An
Glasur entstanden isl, welrlic allen Schmutz abUiiitt ii luBl

Und da komme ich zu dem Haupteinwiirl, den man
gegen die Handstrichsteinc erheben inuli. Sic halten nicht,

was sie versprechen. Ihre schöne 1-ärbung dauert kein

Vicrtcljiüir in unseren Städten, dann haben sie sich so
voll RiitiwiLsser ycsi Igen, daß sie im schmutzigen und trau

rigcn Aussehen mit den Futzbautcn weticiktti Ucswcucn
hat man a1)cr nicht zu den Handstriciisteinen ^;c^,'rineii,

weil sie mit der Hand hergcstelU sind, sondern «eil sie

eine sthone F ärbung zeigten, die sich aus der Farbe und
der rauhen Fläche zusumtnensctzt Käme es dem Bau-
meister niclit aui diese schone Färbung an, dann hätte er

O O

der FciliiMcUiac dtr Bnlca>

Stand TOD 1893.

M, CMajMkMluttM.
Ik BIcktnittduiiMhn*

D. Phytikkl. lottitaL

c. Haupigcbtude.

Stand voa 1908.

d. ln«lilMl I «H^—Ii«

Cbcmie.
*. Bnnlimac d«a

EldntoteeluiiiAcB
Itutilutc,

(. 1 lAroalhmi d, I'l v.

<il»ti»cb. iBttituut,

§, StBtnl* fir Lieht,

Knlta.WlnMnebst
dtn MaschiDtnbaa-
LabotatoricD I a. V.

h. Erweiterung des
Hauptirebiudrs.

I. BrwciteruDc d. Ma-
terialprStuogsaaslalt

DDd MwehtDeDbau-
Labaiatoiiiim III.

/ \
\..,

Sehnitt darch den Verbindungi«
ban ivitchcD allen

Sebaitt durch den OttUchca
(Junbau dci H«api|«bAudw.

Schniit durch cdn Miiiclbau dci Hauplgcbtudei.

Die Erwelteniofabaatcn der TwIialMheo Hochachulc su Dannatadt.
elg rbei'.sogiii die lehn ir'iciu'n Hiircrin.iue-

altcr bautcil

.««»
IMMr

19118.
nur

runysbtciiie iichriicn ki innen Auchdiese
sind rauh und luit der Hand hcrecstellt,

aber iliiien ^ehll die h.irlie Und
we^;eii <lei si hl iiieii 1- arl mni,' nimmt I

die roten HandslrichsLcuie
I rtihcr, als die Mode der Hand-

strichsteine auikam, gritf man auch des-
wegen so schnell und entadiieden m
diesen Handstrichsteinen, weil flie soviel
billiger als die Maschinensieine waren
Aber auch dieser Grund istzun<ctst in

WegfaU^ekommen Hcut/ut u't- s r.il die

HsDOStnchsieine i^ist

die Mascfainenztegel

l)ts '

,
iclircr a.s

I )ie M is< 'iiiu-n-

/icjicicicn »lirden
d.ihcr sicher aui

dem richtigen We-
ge sein, wenn sie

aui ihre Weise,
nicitt aut der des
Handsniches. ei-

ned rauhen Stein
herzustellen ver-
suciien, welcher
die schone Fb-
buna der Hand«
striclisteinc in ähn-
ln her Wc^-c l:er-

vorlirnijj! I lenn

'

"••f • i' I tS] lt t>i« hergei,tcllicn

SS. August i9a&

Steine haben den
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großen Vorteil des ;! 1 1 h i u j ii ('. et il ^'cs Sic sniiRcn si< h

aher nicht voll Schmutzwiisse: und behalten ihre schöne
Anfanfjs'artie Sic halten, was sie versprechen.

Mail hat auch den Masciiincnziegeln. und besonders den
Verblenilern, ihre I.oclier verübelt Aber auch dieser Vor-

wurl ist nicht berechti){t. Denn diese lX)chcr ergeben sich

iMMifeinilft. Der nasse Ton trocknet leichter aus- Man
kommt tdso schneller voran. Er brennt besser durch. Man
eifaalt also einen besseren Bausteiii. Wahlschein lieh ent*

steht auch weniger Ausschuß. Die Steine lind (ür die Ver-
frachtung leichter, Warum soll wm onnfltc GcldhinaiUh
werfen? Und schließlich erhalt man darA die geloditeB
Steine eine vorzügliche Isolierung gegen Kälte und Wärme
wie gegen Nüsse. Warum nimmt man so großen .\nstoLl

an den l.<'>chem? Das soll einer gesunden Raukunst nicht

entsprechen und nicht mittelalterlich sein Her ^jelorhtc

Ziegel entspricht dem Material, der Verarbeitung desselben,
dem ("icidl'u-utcl und der Cicsiindhcit. daher g.inj von selbst

den gesunden Lehren der Uaukunst und des Mittelalters.

Ich dSenke, ich bin ein mittelalterlicher Meirach meiner Vo^
liebe in der Kunst nach und aui Grund meiner wissen-
•cfaaldichcn Beschäftifungtik Ididaifmiraoiutalsandere
ein Urteil erlauben, was nittelalterllch ist und was nicht

Ich kann nur sagen, im Mittelalter hätte man gelochte
Verblender mit großer Vorliebe genommen, hätte man
sie gekannt und hätte man sie gehabt. Das läßt sich eben-
falls beweisen Das Mittelalter hat nämlich last durchweg
„verblendet" Im Inneren der Mauern minderes, im Acußcrcn
achOnes Material So sind die Werkstcmci.aiern durchaus
nicht immer durch und durch (Juaderniauervcerk, sondern
im hwiereii zumeist mit einem (ieiilllsel kleiner Brocken und
Mörtel hetgesiellt. Aehnliches findet man in Ziegelmauern.
Sogar Bruchsteinmauerwerk ist mitZiegeln verkleidet. Also
minderwertiges Material mit anderem und besserem Material
XU vwblenden. war im Mittstalisr abüch.

Auch die VerwendunK der roten Handstrlchttein« ist

hier in Bertin, wie in den meisten anderen Orten, nichts
als „Verblendung". Die Hintermauerungssteine sind nicht

rot. Die lußere rote Haut wird also nicht durch die aus-
gesucht besten Steine aus der Hintermaucrung hergestellt.

Das ist nämlich die anlangs sehr bestechende Theorie
M.m duiic keine Künstelei treiben. Man iiulsse die Mauer
so ,'eigeii. wie sie ist Natürlich verwende inaj) iür die
Aulieiitiaciie die ausgesuchten schönsten Steine Das ist

abereinepraktiscii nicht durchiUhrbare Theorie. DasZiegel-
material, aus dem die Mauern autgeiUhrt werden, ist fast

allerorten so wenig sclion gciärbt, daß man auch mit der
arOMenMnhe keioe aactKix&e AuOeohatttdamithetsMUen
kann. Man maB also die roten Handttikiisieiiie von weit
her bezichen Sic sind eben auch mir Verblender, aber
wie gesagt, in unseren rußigen SUldieB Veiblender, die
nicht halten was sie versprachen.

Daher ist es ebenso irrig, wenn man meint, nur die
rote Farbe sei berechtigt. Jede Tonfarbe hat dasselbe
Recht wie die rote. Denn da du r;)-.cn Handslru-))-Vcr-
blender nicht die aus der Hintcrniaucrung ausgesuchten

Steine sind, und da die verschiedenst f^c' itdten Tone ge-
lunden werden, so kann man sie verwenden Auch das
ist Geschmackssache, und zwar eine sehr berechtigte Ge-
schmackssache, insbesoii.icre d.i \';cle meinen, die rote
Farbe sei lu düster. Sie verfinstere die SiraLien Zum
Rot gehurt die weiße I' uge untrennbar. Nur das C/esamt-
biid, rote Handstrichstcinc und weiße Fugen, sieht freund-
lich und freudig aus Leider hlU sich die weiße Fuge noch
weniger als der rote Ziegel und daher sehen die Ziegel-
bauten bald so gleichgflitig drein und das Publikum geht
gleichgUlüg an ihnen vorüber, das, so lange die Fugen
schön weiß leuchteten, mit Interesse und Vergnügen den
Bau betrachtete. Man müßte daher alles Bemuhen darein
setzen, dauernd weiße Fugen zu erzielen. Ich glaube, ich
bin auf dem richtigen Wege, um dies zu erreichen Ich
h.ibe in den letjten [.ihren viel mit Kase^alk malen la.sscn,

und /.war aiit irischen Kalkputi — Dasistcinc ganz vorzüg-
liche Farbe Ich habe sie bei der großen Rose von St. Bo-
nifazius aut der Vorkstiaiie auch außen zum erstenmal
verwendet und dieselbe gute Erfalirung wie innen gemacht
Ich hoffe nun, bei den Fugen der H£iser in der Thorner^
Straße dasselbe «itt Eiiunis su enririen. Mit Sand und
Kisekalk läßtsidi hoffenflieh tDr den MaseMnenriegel bald
deSBelbeschöneBilddesfrischenffandstrichmauerwcrkeser^
reichen, jedoch in größerer, last unbegrenzter Beständigkeit.

Wie sehr man im Mittelalter darauf bedacht war, sich
solch ein schönes Bild zu schaffen, beweist der zum öfteren
gefundene .Anstrich Waren die Ziegel nicht schcm genug
gefärbt, so Uberstrich man sie rul uiul lu.ilte iJic [ i-ijcn

weiß daraut Das hat schon unser hoi hvereluter Lehrer
Schaler behauptet und neuerdings Dihm wiederum gefunden.
.\ueh Becker teilt mit, dali man an den dsLseekÜsten die
fertigen Ziegelfassaden, i.ills sie kcmesrhcineharbe zeigen,

mit Bärme und Braunrot anstreicht und dann weiß fugt
Will man aul dan Schnwck der weiften FuMo ver-

tichten, dann empfidUt sich das Vorgehen der wrliner
Schule; nämlich die Fugen tief auszureißen. Die Fugen
zu schwärzen, halte ich lUr durchaus verfehlt. Auch tun-
sichtlich der Stärke der Fugen darf man sich keiner ein-

seitigen Vorliebe hingeben Denn weil bisher die weißen
l-'ugen unserem RuG un<! Schmutz nicht widerstehen, son-
dern verschwinden, no dilrhe es d.is iSestc sein, sie Su viel

als möglich zu unterdnlckcn Man schafft d.inn kein bald
vergehendes Uild

Schließlich seien noch die Terrakotten und Glasuren
kurz erwähnt. Der 1 rnukotien-Bau mit farbigen Glasuren
wäre das Ideal lUr unseren Himmelsstrich. Er würde der
Hauptstadt des Reiches eine eigene JCnnst bsImb und
weiten anderen Gegenden des deutschen Vateiundea, die
Uber Tonlager verfügen Aher die maJSgebenden Stellen,
welche Uber die großen Bauten verfDgen, sind vorläufig
dafür nicht zu haben, weil rlie künstlerischen Kräfte fehlen,
welche sich für solche Ideale begeistern Und doch wäre
es des Schweißes der F.dicn wert, mit allen Krtiten da-
nach zu trachten, dem Vaterlande eine eigenartige KttttSt
zu schaffen, statt das Fremde nachzuahmen —

Der Bau des Abwaaser-Sammelkanales in Osnabrück und die an demselben beobacbteten Zeratörungs-
dttrch Einwirkung schwefelsauren Moor- bezw.
Vm Sladtbaimeittct Friedrich Lehmann in Oin*biflck.

^ei dem in der Stadt Osnabrück aus Stampfbeton er-

bauten Sammelkanal traten unmittelbar nach der
' Ferti^tellung der Bauarbeiten eigenartige ZerstO-

ningserschemungen zutage. Zur Begründung ihrer Ursachen
unanim Zwecke ihrer Beseitigung wurden auf Veranlas-
sungdcrStadtverwaltung auslUnrIicne undsehr interessante
Untersuchungen vorgencjmmen. Nachdem diese letzt zum
Abschluß gebr.icht und die auigelretencn Beschädigungen
beseitigt worden sind, gl.i i t lier Veri.isser entsprechend
mehrfachen .\nregungcn meinen 1' a<-ligen(issen durch die

nachstehende I ).irstcl!iin^; eine Mitteilung üiier die eigen-

artigen Vorkommnisse machen zu müssen. Die .Angelegen-
heit behandelt eine Frage, welche in ihrer Art zum ersten
Male in der technischen Literatur zur VerOHenthchung ge-
langt. Das VorkomBonis ist geeignet in der Beurteilung
des Verhaltens swiadienUalei%ruadund Baumaterial einen
wichtigen Beilrag su liefera, nicht minder aber auch den
ausführenden Techniker tu mahnen, bei Tiefbauten und
Gründungen, namentlich wenn hierbei Zementbeton in

Anwendung gelangt, den Untcrgrundsverhältnissen auch
in bezuR auf etwaige chemische Einflüsse eine erhöhte
Aufmerksamlceit sn sdienken.

I. Allgemeines Uber die Entwisservag der Sl«dl
Osnabrück.

Die Stadt Osnabrück liegt zu beiden Seiten des Hase-
Flusses, der den natürlichen Vorfluter fUr die Abwässer
der Stadt bildet im Bereiche des sHdlisdien Gebietes hat
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die Hase drei MUhlenstauwerke erhalten, von denen zwei
innerhalb der bebauten Stadt liegen, wllirsad des dritte

Stau bei der PapiermOhle, etwm a <( unterhalb des ge-
schlossenen Stadtgebietes sich befindet

Die ersten Ani;ui^c c ncr Kanalisierung der Stadt rei-

chen in die ^oer Jahre des vorigen lahrhundcrts zurück.
Schon damals erhielt der größte Teil der auf der linken
Seite der Hasc gelegenen .\ltstadt ein svstemaiisches Ent-
wässerungsnetz, welches sich im w ocrulicheii noch ficute

in Benutzung befindet. In der ersten Ha'.ite der 70er J ihre

erfolgte die Niederlegung der Walle und der ji.ui eines
großen, dem Zuge der entstandenen W.iniirinnena<ie fol-

genden Sammlers, der cm Vorfluter geworden ist ftlr den
vorwiegenden Teil der m ungeahnter .\usdchnung sich
entwickelnden Stadterweiteiun^ Auch die in den teerJali-
ren des vorigen Jahrinmdeita anf der lediten Ibseedte
einsetzende Stadlerweiterang erhielt nach nnd nach eine
systematische Eniwiaserungsanlage, weldie gleichfalls in
die H.ase itlhrte

S.-imiliclie K;mäle mündeten oberhalb des Staues der
P.ipiermühle und inmitten des Ivebautcn Gebietes in den
H.isctluß Dieser führt in der Regel nur wenig W.isser;

nur nach größeren Rcgcnpcriodcn, besonders im Winter,
schwillt er bedeutend an imd Staut m die tiefliegenden
Kanäle zurlfck.

Solange die in die Hase gelangenden Schmutzwivsser-
mcngcn nur sermge waren, traten ^Ußsiäude durch die

Mündungen der Kanäle innerhalb der Stadt nicht her% or.
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Als aber durrh den weiteren Ausbau der K matisation die

Abwasst'riticnf;cii immer mehr jinwiichst'n, w inic I ci nie-

derem Hasewiisscrstand der Fluß stark voran rcini^jt: es

entst.mdcn AblaRcrunucn im Flußbett und es crhoScn sirh

allenthalben Kligen Uber die starke VerschmutzuDg des
Wassers und die um
Ausdünstungen.

Um diesen Mißständen abzuhelfen, wurden die Kanal-
mUndungcn au! der linken Haseseite immer weiter fluß-

abwtrtt verlegt Als aber die Kla(;en nicht aufhörten, da
mibetondere die Abwässer der rechten Haseseite nach wie
vor in der enKbebauten Stadt in die Hase gelangten, sah
sich die StadtverwattunR schließlich veranlaBt, dem Uebel-
Stande ein Itir alletn;il abzuheilen, indem die gesamten Ab-
Kiisser (luri h eüien San)melkiinal ubKelaogen und etwa
2.5 «ni lluljiil.wäris in d:is rnlerwjuiser der Papiermühle ge-
leitet werden nullten, nachdem ^ie vorher eilWr ÜMCbMli-
Schcn l<einif;un({ unterzogen worden sind

Der im Jahre 1898 bearbeitete Entwurf über die Ab-
führung der stadtischen Abwässer bis unterhalb der Papiei-
mUhle luid die Erbaining einer mechanischen Kläranlage
wurde, nachdem er inzwischen die Billigung derSiaatsregie-
nmggehiodenlnlle^iiBlUinifoovoDdersadiischenVeim
tnng angenommen tmadie AiulfihningiiidieWege geletet

2 Ran.dcntwiiri Hierzu der Ucbcrsichtsplan Abb. i.)

Nach diesem Einwurfe sollten die Abwässer der recfa-

tea Hascseite durch einen Nebenianmkr mittels eines

schlössen war. Der Kanal durchschneidet ein durchweg
unbebautes Gelände, dessen Bebauung im Lsufedernlclk'
stcn Iahr?chntc jedoch ui erwarten steht

Vordem Be^jinn dcriiaiiarbcilcn wurden auf dcrStreckc
des Hauptsaninieikaiiales Untersuchungen des Baugrundes
und des Cirundw.isserst.indes vorgenommen und dabei
hauutsächlichSandschichten vorgeiunden. An vereinzelten

Stellen, so besonders am oberen Ende iwischcn Wimnan's
Bleiche und Hilkenkamp's Fabrik, wurden MoondricbteB
von nIlUger Stftrke festgestellt, welche zu irgend welchen
Bedenkefa fflr die Standsicherheit des Kanales keine Ver^
anlassung boten. Eine chemische Untersuchung des Bo-
dens wurde nicht vorgenommen, weil derartige Unter-
suchungen in der Baupraxis durchaus nicht üblich sind

Im übrigen ergab sich bei diesen l ntersuchungcn icrner

ein hober Gruodwassetstand, der bis zum Kämpfer des
KiHslfli md ^srilbfff htnswf feicbtt.

4. Kan al aus! fih run K

Der Kanal wurde in den Jahren 1902/0,; durch einen
Unternehmer ausgeiUhrt, der mit Ausnahme des Zementes
und der Klinker für die Sohlenbekleidung auch sämtliche
MMeiialieo zu liefern lutte. Fibdte Güte MiiMr Arbeiten
und Uefeningen hatte der Untemcftmer eine zweijährige
BttrgMbaft sn Obemehaicn, andi hatte er für alle Liefer-

ungen der Stadt, eolMld er vonder teuteren die Materialien
ttbemomnen hatten lu haften; erwar berechtigt, diese, lalls

er sie nidit fOr sweckentsprecfaend Udl^ tutiieksuwäsen.

kaoaJci. IDic mit 1,

ZcntarunfCB

.^bliiltlg. 3. UrtprlnKÜchcr Abbildg. 3. ZeistOrunf^crtchei-
QacMChnitt <lc> Sammclkanalei. iiun^cn am Snmmrlkuial.

Duckersander sogenannten Wiciii.in si hen bleiche unter
dem HaStilUiS hindurch auf d;is linke l lcr geleitel «erden
Hier vereinigen sich die gesamten stadiisrhen Kjin ilw asser
und sollten von einetn gemeinsamen llaii]itsanu'.u:lk.iiial

nach der Kläranlage unterhalb der Papiermühle geleitet

und dann nach mccbaniacher Reinlgnng den Uaaeflul^
ttbcrgeben werden.

Dieser rund ssoow lange Hauptsammeikanal iteUle
lieh als eine Fortsetzung des im Jahre i8q6 erbauten links-
uferigen Sammlers in der StUvestruße <lar, dessen Us*
herige. neben dem DUcker gelegene Ausmtindung als Not-
auslaß beibehalten wurde. I'Ür die obere Strecke des Haupt-
Sammelkanales war ein Eiprofil vorgesehen von 170/130«",
für die untere Strecke cm solches von i8o;'i4o<:ra. l>.is

SohlengL-ial'.u betragt 1 ; .'coo.

Die I' lihriing des Haui'tsaiii iniers aui dem linken Hase-
uier wurde ge'.v;dilt, iiai luieiii '.ihersehen werden konnte,
daß die an und iilr sich etwas kürzere reclitsseiiice Fuh-
rung, namentlich mit Rücksicht auf einen im Anschluß an
den Mittellandkanal herzustellenden Kanalhafen, ausge-

sa. Augoit t^üB.

b, c, d, t bCicichocM
> UD ilStkitca.)

SchleundWangenbeatelienansBetonineinerMlschung
von 1:4:7, das Gewölbe aus Beton 1:3:6. Die Sohle ist

mit Oldenburger Klinkern belej^L Zur Erreichung der
Wasserdichtigkeit ist der Kanal innen mit Zementmörtel
t : I, das Gewölbe auch außen mit ZenentmArtnl 1 :> ver-
putzt (ver^l Abbildg 2).

Der Kanal ist .an Ort und Stelle zwischen Spundwänden,
die zum größten Teil in der Baugrube vcrl>hel)cn, ein-

gestampft. DieBauausiUhrung war wegen des holicnGrund-
wassersl.tndes und wogen des 1 riebsandcs ziemlich schwie-
rig 1 >ie Baugrube ;irdc w nktLMi:! dus. r ics Juri 1 1 Sr.iiiiage

trocken gehalten. Oie Sickerlcitungen liilirieti cu außerhalb
derBaugrube gelegenen Sammelschächten, ausweichen das
Wasser mit Lokomobilen und Zentrifugalpumpcn gehoben
wurde. Ad eine sorgfältige Wasserhaltung wurde beson-
deres Gewicht gelegt

Erst nach eriolutrm Abbinden des Sohlenbetons und
nach Feststellung s> itn.r guten Beschaffenheit wurde der
Klinkerbelag eingeljracht und der Wangenbeton cinge-
stampit Hieran scldoli sich die Herstellung des (iewölbes
und die .\uihringung des .\ußen- und Innenputzes

.\n den Stellen wo su h Moorboden voriand, wurden die
Spundwände bis 711 der unter diesen gelagerten Sandschicht
hinuntcrgetncben Der Moorliiidcn wurde dann «.in/, aus-

gehoben und durch eine Sandschüttung ersetzt .\ußcrdem
wurde die Sohle des Kanales an solchen Stellen von sonst
.10« bis zu 50 (B verstärkt Der Moorboden wurde seit-

lichgelMWtand sach FeriigneUHag des Kanales zum Zu-
fallen der Baugrube wieder mit verwendet

An einigen Stellen lag der Kanalscheitel ungefähr in
gleicher Höhenlage mit dem Gelände; um hier den KaiMl
gegen Frosteinwirkungen ganrlich zu m liützen, wurde Uber
mm ein Erddamm autgeworlen

Die während der Bauaiislührung aul einer etwa 160«
langen Strecke zwischen der sogcn.inntcn Wicmim schen
Bleiche und der Hr.kenkam|) sehen Besitzung — aul dieser
Strecke stellten sii li s',i:ucr die Zersti 'lungserscheinungen
am K-.m.il ein — angeirotienen Bodenscliiclitungcn waren
folgende: Kme etwa 30c« starke Mutterbodenschicht mit
krältiger Grasnarbe lagertUber einer40—äocmstarkcnLchm-
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Schicht. Uiiter dieser I.chmsrhicht licjrt eine Moorl>odcn-
Bchicht von wcch sc' ml er Starke, dariinicriolKcntcinc Sande.

Ocrrur ViT'.vindiin uknnTiri-ndc /.cmcnt nusdcr Ho\tcr-
schell I'ori Lind/emcntiuhrik. \orMi,ils Kn hwuld Sohne in

Höxter a W , wurde im siadüschen Labor.r.oriuin wuhrend
der Ranzen Baujcit forllaufend aul Feinheit der .M;ili.iiri.;

Abhindezeit, Würmeerhohunf! wiüirend des Abliindcns. Vu-
liimhest.nndißkeit und Zugfestigkeit nach den ,Nornicn''K<:-
KcprUu Druckproben wurden nicht vorgenommen, da die
nötigen Apparute fehlten und im QbriKcn aus der Zugfestig-
keit auch auf die Druckfestigkeit geschlossen werden kana
Nach diesen PrUfungsergcbnissen war der Zement ein Lanf?-
samhinder von gleichm&Biger Farbe und guter Mahlung'
Ein Treiben snväc stärkere Temperaturerhöhung während
des .Abbindens land nii ht siati tiir die Zugproben wurden
von jeder Kisciibiihir.v;i^;enl.ithint; 20 F'roheliorper mit Nor-
malsand und mit dem heim l'.au verwendeten I'iesbcrucr
Sand angeiertipl, von denen je die Haltte nai h 7 und nach
aSTagen zerrissen «urden Hierhei erf^alien sich alsdiirrh-
schnittltche Fcstif:kcitsz.iihlen : Nach 7 Tagen mit Normal-
sand 30,24, n^fh 28 Tagen 24.19 ''s/i» und mit dem Piesber-
ger Sand entsprechend 39,18 und 36.3t »cva. Eine durch
die Bauleitung yeranlaßte Nachprtnung durch die kgl. Ver-
suchsanstalt in Charlottenburg oestltigi für dieNormenpro-
ben die städtischen Vemiche uml eiittb außerdem 906^
bezw. 38A,i Mgivm DnieUestiKkeit DerZenent betilit «lio
gute Festigkeiten.

Der zum Kanalbau verwendete Kies und Sand Stammt
aus den TicsbcrRcr Steinbrüchen des ( 'corfis-Ntaricn-Bcrg-
werks-und Fliilten Vereins bei 1 Kna'i rück, wo der hierzu Tage
tretende Sandstein verarbeitet wird Dieser, der Stcinkohlen-
formalion angehörende Sandstein,- hat ein spezitisches Ge-
wicht von »,67, besitzt ein dichtes, bis kristallinisch leinkör-

nigesGefOge und ist, iniolgeseineshohen FCieselsäureuehal-
tes sehr wetterbeständig. Das Gestein wird hauptsächlich zu
PflastermaterialundsttBetMonaMtiialfllrEiteobiihagleiM
verarbeitet Die bei der GeWünrang der Plbistersieine sich
eri^bendea AbfMle »erden in großen Steinbrechcmniagen
tu Kleinschlag, Kies und Sand zerkleinert. Durch Sicban-
l«gen mit Wasserspfliung wirddas Materialnachbestimmten
KonigTöl.>cn von den kleinsten bis zu Steinstllcken von
j—6«a> snrticrt und iu^leich gewaschen

Die Körnen ilsc deszutn I!eton verweiuieteti S imiL v er-

streckt sirh vom Staubkorn bis zu ^ mm uiul die des Kieses
; Splitlerkies j;eri:innl bis zu 5—6<nal)urchincsser S.md und
Kies sind seh.irikanti^', haben rauhe Obertiäche undeiunen
sich vorztl>;li(-h zur lictonbcreitung Der lieton muß jedoch,
wenn er nicht ]>orus bleiben soll, sehr sorKtültig gemischt
«nd OfdenilichgeatimpftiMfd«: MiiiflrmunidMMinFalle
teiehlich frines Matenal vorhanden sefai, das die twtechen
den scharfkantigen Kicsstücken in höherem Maße als beiab-
gerundetem Flußkies verbleibenden Hohlräume vollausfUllt

Der Keion im .\lisi hunj;sverhältnis 1 13 : 6 ist bei guter
VerarbeitunK dicht, d h die Hohlräume im Kies werden
durch den Miirtel und die <les Sandes vom Zement vollstän-

dig ausfiel Iii 1'., v\ afuend 1 emi \I isrluini,'s\ erh.ilinis i .( : 7 die
nichti^keit, ziiin.d beim St.im;iien m d;T H.mi^riilie, nicht

immer crreirlit wird Dies war aber lieini Kan.ilban aucli

nirht unbedingt ni>tin, da die aus dieser Mis^hiink; licrgc-

stelltcn Teile nur l)rucks|>antiun); aui^unehiiieii li.ibeii und
die erreichte Druckiestigkeit so uioü ist, daü eine Krhuhung
denelben durchaus nicht erforaerlich und auch wirtschah-
lich nichtSUempfehlen war. DieWasserdichtigkeitdesKanals
aber sollte durch den Zementputz i : 1 bewirkt werden, was
auch tatsächlich vollkommen erreicht wurde.

Im Interesse einer größeren Widerstandsfähigkeit der
Kanalsohle wiirile diese mit ausgesuchten hart^,'chrannten
Oldenbiir-er Klinkern ausi-'cklcidet |).is ;iir V'crwendung
gekomnieni- Maleri.il war durchweu von vorzüglicher Be-
sch.iffenbeit, .TiilJerl lest und >;le!c!im;iL>i)i gebrannt

I'cr Kanal wurde in der Zeit vom Juni igoj bis .Vuj'ust

)oo^ ferli^;j;c>tollt um! im September h>o ( abf^enornrnen und
dein Heiriebc -.iber^cben. Die für die j^es.mite .Vn'.ace, be-

stehend aus Nebensiunmicr auf der rechten H.ibCscitc, Dilckcr

und Haujitsammlcr auf der linken H.iscscite, aufgewandten
Kosten iohne Grunderwerb und ohne die noch zurUckg^
stellte Kiftranlage: bcliefcn sich auf rund 500000 iiL

5. Zerstörungscrschcinunj-cn.
Hei einer lieSieli'ipiinL: des K.inales iin Mai i<xij, a;so

nach etwa siebcnmoiuaijjeiii lletricb, wurde Icstgestellt.dali

der Innen]>utz des Kanalcs streckenweise liraune Flecke
tmd sun Teil auch I^ngsrisse aufwies. Die rostigen Flecke
traten besonders am Kämpfer stark hervor, verloren sich
nach oben rasch, nach unten erstreckten sie sich teilweise
bis zum K linkerbeliig Längsrisse wurden nur in KJÜnpfer*
hohe tcst^estcllt. Am stärksten zeigten sich diese iläw
und die Krscheinunsen tiberhaupt aul der Strecke von eim
160 •» l^än,i;e zwischen Wieman s IJleirlie und Hilkenkamp'i
Fabrik, wo der Kanal, wie bereits früher bemerkt, eine
moorige Wiese durchschneidet, w ährend an anderen Stellen
Klecken und Risse nur ganz vereinzelt und meist in sehr
f-erinjicm Umfange zutage traten Die (.;es.imic Strecke,
welche eine, wenn auch nur sehr Reringtil^i^ie Färbung
aufwies, betrug einschließlich der vorbc/eichneien 160»
etwa 400». Bei nähererUntersuchung zeigte es sich, daß der
Innenputz an den Stellen der oberen Streck^ wo Uogs*
risse vorhanden waren, seine Festigkeit verloren halte und
leicht abblätterte Der dahinter liegende Ueton war aber
ganz zerstört und aufgeweicht.

nie beschädigten Strecken des Kan-ilcs wurden nun
sofort bloß);clcKt Ks zeigte sich, daß der Boden aus
feinem Sand, I .ehm und Moor bestand, demselben Material,
d.is wahrend des Haiics an diesen Stdicn iiisuehoben und
später in dem (".cmisch, wie es sich bei dem Veridllen
gerade eri;ab, sncdcr als Ueberdeckunp aui den Kanal
aulgebracht worden war Der ausgehobene Moorboden
deroberen Strecke zwischen Wieman's Bleiche und Hilken-
kamp zeigte noch längerem Liegen im Trockenen weiß-
lich«AnsMltti«otea, dwsicbalssaiweftifanNtEiMooiqfdid
erwiesen und detitlieh sauer reagierten.

Das freigelcßteGewölbe zeigte eine gclliliche Färbung,
die nach dem Kämpfer hin in tiefbraun überging. Der
hellgelbe Putz des Scheitels besaß noch eine ziemliche
F'esiiKkeit und der darunter liegende Beton zeigte die na-
türliche graue F'arbe und Kcsii^jkeit Am Kämpier war
der Beton dunkelbr.iun und /ei^;te eine Meri^e Risse, die

hauptsächlich in wagrechter Ru iitun}- hin \er'.ieien Der
l'utz war aul^eblätlert und zeigte an den Rissen weiße
AusblUhungen Heim Kntfernen der losen rutzstelien zeigte

es sich, (l.iß der Beton in der Hohe des (irundwasscr-
standcs gänzlich aufgelöst war und in .illcn möglichen
Farben acMUeflt. wM, galb, bimui^ rcM^ grftn, blau und
grau l>is tiefschwars waren die Farben, die am kräftigsten

hervortraten. Die einzelnen Kiesteilchen waren in dieser
vielfarbigen, losen Masse eingebettet und ließen sich leicht

ausscheiden. Der l'>et<in hatte seine Festigkeit vollständig
verloren und war .mm Teil so weich geworden, daß er
sich mit dem Mes-er leicht zersi hneiilen ließ Die leb-
haften l-'arlien der M.isse \ erl:.ren su b .111 .!er l.uftund CS
blie!) nur eine weiße, gr.iiie und br.iune 1 .irlmng zurtick.

Die siarksteZcrsiorung des l'etons zeigte sich .m einem
waurcchten Streiten von etwa 50 in der Hohe des Grund-
wasserstandcs. der hier in liei N ihe des H isetlusscs sehr
schwankend ist Hier war die Kanalwand durch und durch
aentört. wahrend nach oben und unten der Gcad dar Be-
schädigung abnahm Es war femer deutlich sfchtbar, daS
die ZerstorunM von außen nach innen vor sich gin^;. da an
manchen Stellen der Innenputz noch fest und unliertlhrt

war, während der dahinteriiegende Beton zerstört erschien.

Alle diese vorstehenden Zcrstönin^iersi hcmunucn
zeigten sich in ihrer VollsländiKkcit nur aui der i'io ^ l.in-

gcn Strecke zwischen Wienian s Hleii hc und Hiikenk:ini;i.

wahrend in den iibti,jcn, innen ,iuch Kelarbten Stellen die
beschficbeiieii Merkm.ile nur in sehr (jerinper .\iisdchnung
und Kmwick ung vorjjel iiiden wurden unu sich im wesent-
lichen aui eine gerinuluuiye Beschädigung der Oberhaut
oder eine .\niärbung l>es( !ir.inktcn - iForisctjong loiift.)

Bin PrrUautechreibra fDr eint gtelgnsle 1

a«r d*a PblHppincn erläßt d;is .Bureau of Public Wortes"
in Manila, wie wir den „N.ichrirhten für Handel und Indti-
strie", zusammengestellt im Rcichsamt des Inneren, ent-
nehmen Ks wcrtTcn 30000 M als Preis für die Erfindung
eines j;ccigneten Krsatzcs liir die von denFjngeborenen zur
Bedachung; ihrer Häuser verwendeten Palmolätter iNipa
aiisi;eset7t I ).is Marcri.il miiü teuersicher, w.isserdieht,
leielit, widersiandsiahis uc^en wcilie .\meisco und gefällig
im A'.isve'ien sein und d.irl nicht teurer sein als Nipa ein
Haus erlordcn (1 iccoo P.ilmblätter. die in ? Sorten 3,;,

4, 4j5Pcso|S yu ^,1 .\1 iiir das Tausend kosten DasM.itcn.il
muß tro)>ischcii Kc^engitsscn bis zu wochcnl.inger Dauer
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widerstehen und muß gegen Sturm stark befestigt sein. Ge-
teerte Pappe und ähnliches Material ist bei dem tropischen
Klima imbnuchbar. Interessenten wenden sich am besten
anobengenanntesBureauumweitercAuskunft Im übrigen
ist auch ein deutsches Konsulat do rt vo rhanden —

lahalt: Oit FrWtlU'infK'.tiMiiIcli , lii.,<. 1 ,n Hi,ch«huk In

Darmvtadt — Stri.'ittr«(Ji. n aii\ flcrn Zi-i;,rlhju Oer Uau iie% Ab-
«aMcr-.SajDraelkAnilct in OfrOdhruck und dir an dcaiMlbcn bcohach-
letca 2«nMraafi-EnckctaniiKen durch Elavlikang KtiirahiluartB
Moor- b«fW. (HmdWMMr«. — \Vettbc«nlM —

Hierzu eine Bildbetinge: Krweiicrungsbauten der Tech-
nischen Hochschule in Darmstadt.

Verl!« Oer ULuiKhrn Bauieltuoir, O. m. b. 8«rUo~ Per die RcdkkUoa
vcrintvonliclii i. V. Friii Ifliclea, Bcflla.

BuchOiiKkcrci Onuv Sdieock NadiOa, P. IL Wober, Bcrlia.
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DEUTSCHE
= BAU- =
ZEITUNG

Die Architdctiir auf

der Großen Berliner

Kunet-Auertelhmg 1908.

penn auch die Abteilung für

Baukunst der Grofien Ber
liner KunateMlMteUnDg 1906

'i^ \ \ \J '>iißcrUch das gleiche ut*

' 4 lfm M"^'-<^hendetndaiH0edelinte

ilJf'nk vY/ji \1/ iTIIÜ ^^'B*» in irüheren
I vp^ V i«4fi jä'ifen, so ist doch nicht zu

.t rkrnni n, daß die gieich-
,oi'i;-': X'cranstaltungen in

ilüiichen, Stuttgart

unduarnistadlauidcn künst-

lerischen Inhalt dieser Abteilung nicht ohne Einfluß
geblieben sind. Der Architektur-Abteilung waren in

diesem Jahre mit Ausnahme eines kleinen \ orrauiut-s

die nämlichen Säle ziit,'ewiesfn, wie im vergangenen
Jahre. Architektonische N'cu^est.iliuni^en haoen nicht

Stattgefunden, auch in den Olingen Abteilungen der
Ausstellung nicht, sodaü den < jesanit-Eindruck letUg-

lich das Ausstellungsgut zu bestimmen hatte.

Eine Gedächtnisausstellung für Hermann
Ende ist ein historisches Präludium zu der architek-

tonischen Arbeit der letzten Jahre. Die meisten der
xahlreichen deutschen und autterdeutschfn Bauten, die

Hemnim Ende in Gemeinschaft mit Wilhelm Böck-
mann ausfohrte, haben in dieser Zeitschrift aeinerseit

d»e dnffefaende Wflrdigung gehioden. Vom Staad*

Skte ibfier Zeit betfadnta^ beiteirtan ai« fMcallwr
»trengen atiHitiadiea Cretelilossenbeit; die auch

noch die nachschinkelsche Schule zeigte, einen libe-

ralen Fortschritt in der Anwenduii|; der historischen
Ausdrucksmittel. Ende nahm das Gute, wo er es fand,

und prägte aus ihm neue Werke. Seine japanischen
B.iiitcn, die l ierhäuser für den Zoologischen Garten
in Berlin, das Stancieliaus und die Synagoge in Dan/ig
sind charakteristische Beispiele für die freie Wahl der
stilistischen Mittel zur Krrcichung eines bestimmten
Zieles. Aus seinen Kntwürfen - nur Weniges istEnt-

»urf geblieben — sei der für eine Kheinbrücke her-

vorgehoben, weil auch er zeigt, wie iler Kreislauf
in bestimmten Bestrebungen nach einer kürzeren
oder längeren Zeit der Entfremdung immer wieder
den Zielen des Ausgangspunktes sich nähert und
zuletzt sich schließt Wer den Ende'schen Entwurf zu
eioer Rbeinbnicke mit seinen schönen Wölbungen,
icliierfoimialenCieschlossenheit und seiner glücklichen
AopaMUOg an das Landschaftabild mit den Entwarfen
vti^ileicfat, die oeuerdinct ffflr RboiiibrUckai aufge-

XLII. JAHRG.= NS: 69. =
BERLIN,DEN
26. AUG. 1908.

MWM 4toAbMMMfn S«M*«S.

Kopf nich der THel-VlaMito dM Am-

Mhiiis* - K>iaio(M Toa Ptttnm Otta

K Bagsl in asfUa.

stellt worden sind, von welchen ein Beispiel auch die
AusateUung rieft, wild bei aller Aneraennung der
Scbflabeit ranttleriadMr Teile der Entwürfe Iditaier
AftdeaiEnde'schen EotveildaQ VomacanapiedieB
mOnen. Es hegt ctwaa von tOmiidMf Auffaeniiv in

ihm und römische Art ist ca, die adoe Gestaltungen
beherrscht. Diese GeschtossenheittBflt die neueDom-
brücke für Cftln a Rh , welche die alte Balken-
brücke ersetzen soll, vermissen. Sehr schön sind die

derBrückeiiachden Ent würfen voiiF ranz Schwechtcn
vorgelagerten romanischen I'ortalb.iuten, nicht minder
schön .iLicli die Aulbanten der Strompfeilcr. In ähn-

licher Weise war offensichtlich der Ingenieur von dem
Streben beherrscht, st-intjn Kisenki Instruktionen eine

künstlerisch veredelte l'orm zu geben und doch zer-

fällt das (ranze in solchem Maße, daß die alte Halken-

brücke der neuen Brücke gegenüber die holu-rc künst-

Inische Einheit darstellt.

Neue Schöpfungen auf dem Gebiete desKirchen-
' abmCrcm er \ Wölffenstein mit den Syna-

gogen inDessau und Posen ausgestellt. Die Synagoge
m Dessau ist eine glücklich gruppierte Baumassc, oie

von einer Kuppel beherrscht wird. Ein schöner rhyth-

mischer Wechsel ist zwischen Oeffnung und Fläche
beobacbtetian don die Arkaden einen bäonderen An-
teil haben. Von der Synagoge in Poaen ist das wei^
ftentiseKuppelmotiv desInnerenmitseiner eindrucks-

vonmwnrkung ausgestellt. In einer wohlgelungenen
Fassadeoatudte zu einer Kirche der evangelisch-luthe-

rischen Gemeinde zu Berlin W., von Heinrich Straa-
mer, ist in interessanter Weise versucht, dem Zwei-
spitzenmotiv des Turmes wieder Geltung zu verschaf-

fen. Eine strenge, (1.ichige Fnrmcnsprachc spricht aus

den Entwürfen von (ieor^ Müller zu einer Backstein-

kirche für den Vorort einer Seestadt. In der neuen
Fassionskirche in Berlin hat Thenclor .Astfalck ver-

sucht, dem Hacksteinbau ein erweitertes (iebiet zuzu-

weisen. In eigcnartigsterWcise ist bei den Kirchen in

Stellingen und l'lensburg von den Architekten Jür-
gensen & Bachmann in ( harlottenburg die Aus-

schmückung des Inneren erstrebt; ein unabhängiges

Beschreiten neuer Pfade ist der wohltuende Eindruck

dieser Raumschöpfungen. Ein ähnliches Streben nach
selbständigenGcstalturgen spricht aus den Entwürfen

zu Synagogen und Kirchen von Heidenreich
& Michel, Wilhelm Brureio u. a. Die Wasserkante
spridit in mvermtcbter Art ana den teböneo Oataee-
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kirchen, die Friedrich Lahrs zeichnete. Ewald von
Rechenberg hat es unternoninieii, einen VViederher-
Stellungsentwurf für den Breslauer Dom aufzustellen.

Glückliclier als alle Arhritcr, ilic uns iibcr ilirscs clir-

würdif^'e Bauwerk bisher zu Gesicht gekommen sind,

sucht er in der Wiederherstellung Anschlufä an die

Ueberlieferung in Stichen vom Jahre 1740 und in Ab-
bildungen, die den mittelalterlichen Zustand zeigen.

Obwonl es dem Verfasser vortreKlich gelungen ist, ein

malerisches Bild mit sicher getroffenem Charakter der
einKlnenStil]>hasen zu geben, und obwohlnachseinem
Entwurf der vielgestaltige üesamteindruck desDomes
lidk gut in das reiche Architekturbild Breslaus ein-

gliedern würde, darf man doch auch denWunsch nSb'
leo, an dein beutteen Zustande des Domes oicbts ee-
Sodert «sehen, »illte aber derAusbau unabwendur
sein, so sind in dem Rechenbergfscbcm &ltwwf Wtert*

volle Fingerzeige für ihn gegeben. Zu einerReakchule
baut ein Entwurf von Adolf Z e 1 1 e r das ehemalige
Dominikaner • Kloster zu Wimpfen um und aus und
macht aus ihm eine Anlage von gutem mittelalterlichen

Gepräge. In weitgehendem Maße ist nach den Ent-

würfen von Ikido Ebhanlt der L'rn- und Au.sbau des
dem FürstenChristian Kralft zuHohenlohe Oehringen,
Hcrzof^ von Ujcst gehörigen Schlosses Neuenstein in

Württemberg geplant. Ein treffliches Modell veran-

schaulicht die im])ns.in;c .Schloßgruppe, die von schö-
nen Terrassengarten mit architektonischen Anlagen
und von Wasser umgeben ist. Eine Studie desselben
Künstlers zu einem Schloßeingang hatC'harakter. Dem
Ausbau des Rathauses in Bremen durch Angliederung
eines Stadthauses sind zwei perspektivische Darstel-

lungen von Emil Högg gewidmet, die in ihrer Zurück-
baltuag den wohl etwas zu weitgehenden Aufwand in

dem neuen Polizei- und Verwaltungsgebäude in Bre-

men von Carl Börnstein (Iberragen. Das Schulhaus
findet in der Realschule in der Emser- Strafie in Rix-
dorf von Reinbold Kiebl. in dem Aradt-Gymnasium
in Dablem von Frits und wilhdm Henn i ngs, in dem
Entwwf zu einer liöben» TMiteischule in Font von
Frits Bever, In dem Scfanlbaus für Brugg von Albert
Froelicb, sowie in der Präparanden-Anstalt Strienn
von Bruno Möhring bedeutende Vertreter. In aer
künstlerischen Pflege de-s Veru.iltimfj'-j^eb^iucies be-

kundet Julius Habicht ein gutes ( ,e[uiil für die künst-

leri.sche Art eines charaktervollen Städtcbildcs. Die
Reichsbankgebäude für Lüneburg, Hagen, Sonder-
burg und Langenberg folgen in scli mcr Weise dem
örtlichen üaucharakter und sind Wdhlgetroftene F>-

gttozungen der einzelnen Stadtbilder.

Die Wettbewerbe für ein Museum in Wiesbaden,
für dieHau[)tbahnhr)fc in Lci[)/ig. K.irisruhcurnl I ),irni-

Stadt haben die Ausstellung mit Entwürfen von Rein-
hardt Süsscnguth, Frocl i ch

,
Lessing& Risse,

Rentsch, Heidenreicb & Michel und Brurein
bereichert, die der Bedeutung dieser Künstler ent-

sprechen, und welche wir zumtei! schon bei anderer
üclcgcnhcit besprochen haben. Inderklassizistischen

Turnhalle für Striegau und in dem Kurhause Wildbad
fQf Trarbach bekundetBruno Möh r i ng eine gefftllige,

an^racfaalose Art, welche die architektoniscbe Elnt-

wwbarbeit bt erfreulicher Weise bei den reifen Ar-
beiten mehr und mehr bdiemebt die Kunst

aber gelegentlich auch der geschäftlichen Unterneh-
mung dienstbar werden m;iü, zeigen das Weinhaus
Kempinski von Alf r. J. B a 1 c ke, die Halle für ein Waren-
haus und der Ballsaal Moulinrouge von Emil Sc h au dt.

Gute Vertreter finden auf der Ausstellung das Klub-
haus in I' \\ . jochcm, das Schwimmbad in Wilh.
We t d e 1m a n t) , die Ausstellungsarchitektur in Arnold
Hartmann mit seinem wuchtigen dorischen Saal,

das Kurhaus in Eduard Siedle. Den Löwenanteil an
derAusstellung hat,wie immer, das Wohnhaus. Brea-
lauer & Salinger, Kujäth, Nentwig & Simon,
Straumcr, William Müller, Ran^ & Silbersdorf,
Becberer 8; Bardenheuer, Heidenreich & Mi-
chel, Jürgensen & Bschmann, Stahl, v. Tettau,
Lessing& Risse, Baumgarte n und Habicht sind
eineReifievonNamen filremePflege desWohnhauses,
nddw die AussteOung mitsaUrcichcn Entwürfen von
der einfachsten Landaiheiterwohnung bis zum reidi-

stenHerrenbause bedacht hat. Ungeheuer ist derFort*
schritt, der in Grundriß und künstlerischem Aulbau
in diesem Zweige der Raiikunst cr-iichllu l'. ist. eine
Entwicklung, an welcher der Begriff „Sachlichkeit*
nicht den kleinsten Anteil hat. fJas üffizicrsheim
Taunus zu Falkenstein im Taunus von Albert Weiß
zeigt diesen Fortschritt auch, wenn auch nicht in dem
Maße, wie das Land- und Einfamilienhaiis ihn dar-

stellt. In welchen; IJiTif.in^'c il.is [ntcrcs>5c li:r künst-
IerischeRebauuiigsj)läiifi II erfreuliciierWeise zunimmt,
beweist die stets grr;'.Jcr werdende Zahl der Bebau-
ungsplane auf den Ausstellungen. Die Arbeiterkolonie
Streitfcld von Hermann Jansen und William Müller
mutet wie eine ländliche Idylle an; ein Bebauungs-
plan für ein Gelände in Bonn von Becherer & Bar*
denheuer ist in erfreulicher Weise nicht minder von
malerischen Grundzügen beherrscht, wie ein Bebau-
ungsplan für Stolpe von Hermann Jansen, dessen
kflnstleriscfae Stärke die auf der Höhe stehendeKirche
imd die Rampenttrafle sind. Auch die AngdegjBnbeit
desPkriserPiatsesinBeriingehSrthieiher. willLWulff
niUdttrdiAnsatdloagseinerWettbeweitMentwaffe sur
UmgeetaitungdesBrandenburger Tores den Nacliwets
derniorität an dem Ihne'schen Gedanken fahren. Das
Krematorium hat auf der Ausstellung ausgezeichnete
Vertreter i'cfuTidi l'rncnh.illc von William
Müller für i'ierlin ist fiir yxioi "rneu berechnet und be-

steht aus einer achteckigen Halle fiir rrancrfcierlicli-

keiten, an die sich L'rnenhallen gleichfalls im Achteck
anschließen: eine Anlage von eroßer Eigenart. Unter
dem gleichet! kütistlcrischen M:ißstah stellt dasKrema-
ti>rinm für .\iirau '.011 .'\lbcrt I' roclich. Die .'\usstel-

luiig berichtet auch über den Fortschritt in der künst-

lerischen Auffassung des Grabdenkmales. I.cssing
& Risse. Carl Krause, Max Landsberg widmen
dem Grabmal erfolgreich ihre Sorgfalt Das Denkmal
größeren Stiles ist durch das ausgezeichnete Krieger-
denkmal fürWiesbaden von Carl Krause und das von
uns schon früher gewürdigte Bismarck - Denkmal in
Hamburg von Schaudt und Lederer vertreten. Zum
SchluS sei noch der bemerkenswerten Wohlfabitsbau-
tender chemisdwn Fabrik Griesheim von Hans Ber-
noulli und der trefflichen RdsesUnen von Arthur
Kickton gedacht Alles in aUero ein mannigfaltiges

Büd frischen und erfdgieichen Scbaiiens. —R—
Die netie Straßenbrücke (Stubenrauch-Brücke) über die Spree

in Oberschöneweide bei Berlin.
Ingenieur: Reg.-BBistr. a. D. Kari Bernhard, Priv.-Ootent an der Tedmischen Hochsehute in Berlin.

(Hirriu rine Blldbellafc.)

m Jahre 11)05 konnten wir über kehr eine bessere Verbindung mit dem am linken

Spreeufer auf dem Gebiete von Niederschöneweide
gelegenen Bahnhofe zu sch.iffen. Es war das für die

immerhin noch kleine Gemeinde, die damals erst

lonoo Einwohner zählte, eine bedeutende Leistung.

Allerdings handelte es sich hierum ein Gemeinwesen,
das dank der dort angesiedelten GroQinduslrie sich

in einer fast an amerikanische Verhihnisse erinnem-

ciiiL'ii gmÜL-ii Hrückenb.iü im
Hc/irkf der gleichen (icmcin-
de an der < 'berspree (Treskow-
Briirkfi l)erichten'\ der nach
dem F^titwurte des Keg. Hmstr.
Karl Hcrnh.Trd von der Ge-
meinde selbst zur .-Xusfüliruiig

;ebracht worden ist mit dem
«edi«, iOr den Oitlichen Ver- <) Vsfiii. .1

*7<»
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den Entwicklung befand und jetzt bereits gegen 20000
Einwohner zahlt

Vor Vollendung dieser Brücke stand zur Verbin-
dung der beiden Ufer — vergl. den Lageplan Abbildg. 1

— nur eine am oberen Ende des Gemeindegebietes
gelegene leichte eiserne F"ußgängerbrücke, derKaiser-
steg (nachdem Entwürfe von Prof. Müller-Breslau,
unter Mitarbeit von Reg.-Bmstr. Karl Bernhard aus-

Nwikr-SchSntiMidr

Bestände sein werde. Die Brücke wurde denn auch
tatsächlich im Frühjahr 1906 wegen Baufälligkeit dem
Verkehr entzogen.

Wenn aucn die Treskow- Brücke dem örtlichen
Verkehr auf längere Zeit vielleicht genügte, entschlos-
sen sich die beiden Kreise mit Rücksicht auf die oben
geschilderten V'erkehrsbedürfnissedochzueinem Neu-
bau, der mit Rücksicht auf die Forderungen der Schiff-

fahrt größere Spannweiten erhalten mußte, daher nicht
wieder als provisorische Holzkonstruklion, SDndern

Abbildg. a. LId^'d- und Höhfnplan der SiubeniauchbrOcke.

Anseht.

Abbildg. $. Qacnctwitt durch Brlekcamiilc.

AbbildungCD 3 and 4. Aoiicbt und Laogifcbuiii, Aul*icht und lloriiODlaJscbniii dci BiOckc.

geführt), sowie am unteren Ende eine alte Holz- jjp
rücke zur Verfügung, die, bei Begründung des «

Ortes von einer Gesellschaft angelegt, von den
durch die Spree getrennten Kreisen Teltow und
Niederbarnim später übernommen wurde. Sie
bildete vor dem Bau der Treskow-Brücke auf 7 km
Länge oberhalb der Oberbaumbrücke in I5erlin

die einzige Verbindung für den Straßenverkehr.
Außerdem aber bedeutete sie für die Gemeinde
Oberschöneweide selbst ein wichtiges Verkehrs-
mittel insofern, als über diese Brücke auch Eisen-
bahn-Güterwagen vom Bahnhof am linken Spree-
ufer den Fabrikanlagen am rechten Spreeufer zu-

geführt wurden. Das Bauwerk bestand nur aus
einer Holzkonstruktion, und zwar fürdiellauptöfi-
nungen von rd. 2 1,5 »Spannweite aus Howe'schen
Trägern auf Pfahljochen und für die kleineren Oeff-
nungen in einfachen Balkenjochen. Die Träger

AbbilüK. I. La,ieplan der neuen und alten Umckcn.

erhielten später bei Ueberführung von elektrischen nur als ein dauerndes in Stein und Eisen zu errichten-
Straßenbahnen eine Verstärkung durch eiserneHänge- des Bauwerk zulässig war. Entwurf und Oberleitung
werke. Schon UX>5 konnten wir aber darauf hinwei- wurdeauchindiesem FalleHm. Reg. Bmstr.Bernhard
sen, daß dieses Bauwerk von nicht mehr allzulangcm übertragen. Die Brücke konnte bereits im Juni d. Js.

36. August 1908. 47t
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dem Verkehrübergeben werden und erhielt den Namen
, Stubenrauchß rücke".

Die Brücke kreuzt die dort etwa 103m breite Spree

an alter Stelle rechtwinklig. Für die Einteilung der

Strombreite in verschiedene Oeffnungcn und die Hö-
henlage der Unterkante der Konstruktion waren die

Anforderungen der Schiffahrt maßgebend, denen ent-

sprechend die Konstniktions-Unterkante auf 4,5 ™ über

Hochwasser (+ 33,04 N.-N.) oder 5,26 «» über Normal-

Wasser (-1-32,88 N.-N.) wie bei der Treskow-Brücke
festgesetzt wurde, während zugleich die Einteilung der

Ocffnungen letzterer Brücke nach Möglichkeit entspre-

chen sollte. Es war demnach eine mittlere Haupt Oeff-

nung von mindestens 50"» Lichtweite einzuhalten, die

zugleich eine möglichst freie Uebersicht über die Schiff-

fahrtsstraße gestatten sollte. Bei der geringen Höhen-
lage der Ufer — vergl. das Längsprofil Abbildg. 2 —
konnte für diese Mittel-Oeffnung nur ein eiserner, sich

Abbildg. 7. Montage der KiseokuDttruktion der HittcIlUiBllDg.

Abbildg. 6 Einblick in den eiicmcn Uebeibsu dci Brücke. (Veilegoog dci Holipflattcri.)

über die Fahrbahn erhebender Ueberbau in Frage
kommen, während bei den kleineren seitlichen OeH-
nungen der Ueberbau unter die Fahrbahn gelegt wer-
den konnte. Auf Wunsch der Bauherren wurde für

die Konstruktion hier der Massivbau gewählt, wobei
unter möglichster Einschränkung der Scheitelstärke
und Ausbildung des Bogens nach einer Kettenlinic in

etwa 10 "n Breite noch eine Lichthöhe von 4«» über
H.-W. zu erreichen war, sodaß auch die Seiten-Oetf-

nungen gegebenenfalls zur Schiffahrt mit herange-
zogen werden könnten. Ueber dem Scheitel der Sei-

ten-Oetfnungen ergab sich dann eine Ordinate 4-38,17
N.-N., in ßrückenmitte bei 1,26 <» gesamter Konstruk-
tionshöhe eine solche von + 38,80 N. N. L'eber den
Seiten-Oeffnungen ist das Fahrbahngefälle i : 50, im
mittleren Brückenteil ist eine Parabel von 30 " Sehne
und o, 15 m Pfeil eingelegt Die Aufhöhung ist gegen-
über dem früheren Zustande an den Ufern nicht sehr

47»

bedeutend, sodaQ selbst bei der schwachen Neigunf;
von rd. I : 80 keine langen Kampen erforderlich wur-

den. Als Einteilung derlitrombreite von 103™ ergaben
sich: 56111 Lichlvveite für die Mittel Oeffnune, ]e 3 «»

Stärke für die Strompfeiler in Hoch wasserhöne und je

iy,5 «n Weite für die beiden gewölbten Oeffnungen, so-

dattje 1 m für die Vorsprünge derLandnfeiler verbheb.
Die Gesamtwirkung des Brückenbauwerkes geht

aus den Abbildgn. 3 und 4 in Ansicht, Längsschnitt,

Grundrissen und Querschnitt hervor; sie zeigen, dafi

das System der Mittel-Oeffnung ein h'achwerkbogen
mit Zugband in Höhe der Fahrbahn ist, der mit der
unteren Gurtung am Kämpfer in gleicher Höhe mit
den massiven Seltenbögen, d.h. etwa 0,5 "> über H.-W.
liegt und im Scheitel sich bis zu 4m über die Fahrbahn
erhebt. Die Bogenhöhe im Scheitel ist, um nach der
Absicht des Verfassers dem Bogen eine möglichst ele-

gante Erscheinung zu geben, bis auf i,iu>d einge-
schränkt Uns will es

beinahe scheinen, als

ob mit der starken Ver-
jüngung des Bogens
vom Kämpfer zum
Scheitel fast etwas zu
weit gegangen sei. Um
dem Schübe der Sei-

ten-Oeffnungen mög-
lichst günstig durch
den lotrechten Aufla-

ferdrück des großen
littelbogens entgegen

zu wirken, sind cfcssen

Auflager noch hinter

die Vorderkante der
Pfeiler zurückgerückt,
sodaß sich die Stütz-

weite auf 60 » erhöht.

Indem gleichzeitig die

seitlichen Bögen durch
Auflösung des Bogen-
zwickel und durch An-
wendung des Eisen-
betons für das Ge-
wölbe und die Fahr-
bann möglichst leicht

gehalten wurden, ge-
lang es, mit nur 3 n»

Stärke der Strompfei-
ler in Wasserspiegel-
höhe auszukommen.

Die Verhältnisse

dei*drei Uebcrbautcn
sind, wie aus unserer
Bildbeilage hervor-

geht, gut gegen ein-

ander abgewogen, so-

dafi einbefriedigender
Rhythmus der Bewe-
gung entstanden ist

Günstig wirkt hierbei

namentlich auch der
Gegensatz des Massivbaues zum Flisenbau, auch wird
eine angenehme Abwechslung gegenüberder nur etwa
5<K)n> oberhalb gelegenen 1 rcskow-Brückc erreicht.

Für die Entfernung der Hauptträger, die eine
größte Breite von O.Som der Gurtung besitzen, war
die I'orderung maßgebend, daß auf den beiden längs
der Bordkanten verlegten Eisenbahngleisen normale
Güterwagen müssen verkehren können. Daraus ergab
sich eine Entfernung der Träger von Mitte zu Mitte
von 9,9 tn. Abzüglich einer Trägerbreite und eines bei-

derseitigen Schutzstreifens von 0,40 •» verbleiben dann
8,3 » für die Fahrdammbreite. Die nutzbare Bürger-
steigbreite im mittleren Brückenteil wurde mit 2,10«»

als genügend erachtet Da die Geländer in voller

Brückenlänge geradlinig durchgeführt sind, ist über
den beiden beiten-Oeffnungen eine Breite von je 3,30n>

vorhanden. Die Gesamtbreite zwischen den Gelän-
dern beträgt also 14,90

No. 69.
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Die Fahrbahntafel ist aus Relageisen gebildet, die,

mit Beton überdeckt, das Holzpflaster tragen. Sie ruhen
auf sekundären Längsträgern, die sich zwischen die

in 4,62 "> Entfernung angeordnetcnQuerträger spannen.
Letztere sind in den über die Fahrbahn emporragen-
den Bogenteilen mit Hängepfosten an den Untergurt
der Hauptträger aufgehängt. Querträger und Hänge-
pfosten sind zu steifen Halorabmen zusammengefaßt
Eine weitere Querversteiiung des ßogens ist nur im

Brückenscheitel durch ein Mittelportal gegeben. Im
übrigen wird der freie Hlick durch keine obere Quer-
versteifung beeinträchtigt (vergl. den Einblick in die

Brücke Abbildg. 61. Der Windverband liegt in Höhe
des Zugbandes, das zugleich den Wmdgurt bildet,

während die Hauptträger die I'lostcn abgeben. Die
Diagonalen sind an oen Brückenenden (vergl. den
Grundriß Abbildg. 4) zu einer Spitze zusammengezogen
und längsverschieblich auf den Strompfeilern gelagert.

iSchluB lülft

)

Der Bau des Abwasser-Sammelkanales in Osnabrück und die an demselben beobachteten Zerstörungs-
Erscheinungen durch Einwirkung schwefelsauren Moor- bezw. Grundwassers. (Foritetiuo«

)

VoD Sudibiumciitcr Fricdiioh Lchminn in Oinibilck.

6. Ursachen der Zerstörunj;scrscheiniingcn amt und Och Kat Prot !)r König inMUnster.derdiese Ar-
^us allen diesen Erscheinungen konnte m.an daraut bcit seinem VcnrctcrDr Börner in Münster übertrug, bau-

]
schließen, daß die Zerstörung des KiUialcs von außen technische Gutachten von Dir, I^iebold inHolimindcn und

' nach innen
erfol^'tc und daß
sicmitdenidrund-
Wasser in Hezic-

hungstehc,fcrncr,
daß sich hier sehr
enerRischcchcmi
seheVorgänge ab-
spielten

BeidcrKigcnart
derZerstorungser-
scheinungen war
ein Kinnuß der
Kanalwässer ganz
ausgeschlossen,
ebenso die Ue-
schaflenheitderin
Anwendung ge •

koinniencn Uau-
Matcrialien und ih-

re Verarbeitung.
Diese Vermutung
der Bau- Leitung
wurde durch den
sofort zu Rate gc-

iogcncnVorst.ond
des stiidtischcn

Untcrsuchungs-
.\mtes, Dr. Thor-
ner, bestätigt, der
durch vorläufige

chemische Unter-
suchung feststell-

te, daß die Be-
scnädigung von
Säuren herrührte,

die im Grundwas-
ser enthalten wa-
ren. Da diese
Ansicht indessen
in miuichen Krei-
sen <icr St;uitvcr-

trctung und der
Bürgerschiiltnichi

anerkannt wurden
und als Zcrsiö-
rungsursachcndic
Verwendung von
iiuingelhaitcn oder
ungeeigneten Ma-
tcnalicn zur Her-
stellung des Be-
tons, unzweckmä-
ßige, niuiicntlirh

7.11 magere Misch-
ungs Verhältnisse
und m^uigelhalte
Arhcit,cnaUchso-
var absichtliches
Aufgießen von
Schwefelsaure aui

den Kanal ange-
sehen wurden, so
sah sich die Stadt-

verwaltung veran-
bißt, um die Ur-
sachen der Kanal-
Beschadigungun-

iE.

LiIIP t
HciicnliausGi.-Kaiiibin, KiOK>iigi- und Girtcotcitc (umcn). Aich.: J 0 rt;co t c n & H;icli ni aUD, ChuloUcDburK,

Die Architektur auf der GroBen Berliner Kuntuaf»leUuD( 1903.

zweideutig aufzuklären, verschiedene chemische und bau-
techiiischcGutachten einzuholen. Es wurden chemischeGut-
achten von Dr.Th ö r n e r inüsnabrUck(St4dtUntersuchungs-

a6. August 1908.

Ing. Baeseler in Ennigerloh, Betriebsleiter der rortUnd-
Zementfabrik.Germania", erbeten und abgegeben. Außer-
dem erbot sich der ..Verein deutscher rurttand-Ce-
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raentfabrikanten", nichdem er von den Zerstdrongier-
scheinungen Kenntniserhaltenhaucebenlallscu einem Gut-
achten, diis vom 1 ^iterdeschem -technischen I^bonaoriums
des Vereins, Dr Framm in Karlshorst, abgegeben wurde.

Von den chemischen Gutachtern wurden sowohl
Grundwasser- und Hoden-, als auch Hetonproben an ver-

schiedenen SieMcn und in verschiedener Höhenlage zur

{ ntersuchun^; entnommen Die I'robeentniihmestellen sind
in dem I.agc- und Hiihenpl.ine, Abbildg 4 und 5, mit 1 V
bezeichnet, und zwarwaren: I, la und IlbeschädiKtcStellcn
des Kanales innerhalb derMoorwicse; III nicht i>eschädiKte

Stelle des Kanaics im sandigen Untergrunde; IV wenig be-

Bchldigte Stelle des Kanales im sandigen Untergrunde (zur

Uebeideckung des Kanales war etwas Moorboden nach
dieserSielle verkarrt);V Brunnen, in unmittelbarerNahe der
Moorwiese gelegen. Im ganzen wurden nach Bloslegung der
Kjmaluandungen tz Boaen-,7Grundwasser-,8Betonproben
mid I Hrunnenwasserprobc entnommen und untersucht

Auf die K.inzelhcitcn dieser Untersuchungen kann hier

nicht einnei,'anj,'cn werden. Es sei darauf verwiesen, daß
Dr Thorncr seine l'ntcrsuchunfjcn in der .Chcroilccr-

Zeitung" i9o5,nd 2i».No vcrnffcntlichthittimdDr Börner
in der „Zeitschriti Hir Untersuchung der Nahrungs- und
Genußmittel usw.* 1905, Bd. 10, Heft i und 3.

Aus den chemischen Untersuchungsergebnissen geht
mia Folgendes hemir:

SowoU «Ke Waaserproben als auch die wSaserigen
AnnrftlS der neben iina Aber dem Kanal entnommenen
BooMiproben reagierten sum großen Teile mehr oder weni-

ger mier. Diese sauer reagierenden Proben enthielten

ttUweise beträchtliche Mengen von schwdelsaurcm F.isen-

Oiydul und freier Schwefelsäure. Dr Börner i.tnd in den
Wasscr;ir<i:ien 30— J-So'"! Kiscnowdul und f^»?- 1045.7
Schwcielsaurc im l.itcr, wahrend die AässeriL'en Kodcn-
aus2U(.;c o. ,4 - 7,11'' ,, wasserlusiiclies Kisenowaul und 1.43

bis Ji, 13"/» »asserlüsliche Schwelelsäure aufwiesen 'l'hörner

Stellte in dfen Wusserproben 318— 1152,6 »>( schwefelsaures
Eisenoxjrdul und 86,9 >>>« freie Scbwdelsäoie im Liter,

indenBodenprolien abero,o3-M^%icll««lellMlTetEisen-
oxydiUimdACH—4,8}%freieSeilnf«feitfnrefMt AiiBerdem
enthielten die Bodenproben beträchdidM liBOfen von
Schweielkies. 80 steflie Dr Römer einen Sdiwefelkies-
gehalt von 0,07— 17,13% und Dr. Thörner von o,o7i— 4,47'',i'o

fest Dr 'I Horner hat S]>ätcr in frisch aufgegrabenem, in

einiger KnttcrnunK vom Kanal hebenden liodcn bis ?u

io.8'/o Schwcfclkicsjichalt gefunden .\as den l 'ntcrsu-

chungen triit deutln h /utiij-c, d:iß die s.;uicr remitierenden
Grundwasser bc^w liodcn.uis^ i^c und J.iini; die Zerstö-

rungen des Kanales mit dem Schwelelkiesgeiiali des Moor-
booens im Zusammenhang stehen.

Schweielkiesbildungenkönnen bei Moorboden zuweiten
vorkomneokdodi mflssen {nach BOmer) IoIiwim)« Bedin-
gungen erfultt selK die betrelleodeii Boaeoschichten
müssen stets im Wasser liegen: es mfissen hinreichende
Mengen organischer Stoffe vornanden sein; es muß das
Grundwasser hinreichende Mengen von schwefelsaurem
Kalk oder überhaupt Schwefel Verbindungen enthalten; es

muß das Grundwasser oder der Hoden eisenhaltig sein.

Diese vier Hedm^lln^;cn v. ircn 111 diesem Falle sämtlich
erfflili; die beiden ersten sind bei jedem Moorboden gc-

geben Dits Grundwasser erwies sich reich an Schwelelver-
indungen, insbesondere an schwefelsaurem Kalk Gips

,

von dem beispielsweise im Brunnenwasser bei Hilkenkanip
(V) 363,8 "tyi nachgewiesen wurden, und daß der Boden
in hohem Gmde «leolnllic fwt schon aus seiner
stark rostiaea Farbe hervor.

DieseSchwefe1kies1>ildungcn,diesi<-h alsein durch Luft-

abschluß infolge Slündi^cr Lage unter Wasser begünstigter
Reduktionsvorgang darstellen, sind, solange sic von der
l-uft abgeschlossen bleiben, nicht schädlich. Derschwcfel-
kicshiilti|.'c lioiicn wurde alicr heim Bau ausgehoben und
dem Kmtliisse von l .iiit und I oiichtigkeit aij-.;-'t sctit Da-
bei wirkte der I .uttsaucrstnn energisch o.xydierend aul dcri

Schwefelkies cm und es bildete sich unter Mitwirkung von
vorübergehend hinzutreietidein Wasser in Gestalt von
Regen oder bei »echselndein Grundu.i.sserstand Schwefel-
saures Kiscnowdul und freie Schwefelsäure.

Um SU feigen, wie schnell die Oimlstion dtiSdtMM-
kieses vor sich geht, hat Börner von dem bef la vorbände-
nen Moorboden aus einer größeren Menge durch schnellet
Auswaschen mit destilliertem Wasser die bereits gebildete
Schwefelsaure sowie das schwefelsaure Eiseno.xydul ent-
fernt und die so erhaltene säurefreie Masse 4 Wochen lang
in einer offenen Scliale abwechselnd mit Wrisser beleuch-
tet und an der Senne trocknen lassen Heim Trucknen
zei(.;ten sicli .ilsdann ^enau dieselben kleinen Ausblühun-
^;en von schwefelsaurem KiMjtiowdul, wie sie bei la an
der schwarzen Bodenschicht beobachtet wurden. Ein nach
4Wochen aus diesem Boden entnommener wftnerigerAus-
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sug reagierte stark sauer und enthielt 3.91«% Schwefel-
säure und 2ji% Eisenoxydul ; es hatte somit im Verlaufe
dieser Zeit eine sehr energische Ox)dation stattgefunden
und zwar unter Bildung dersrlbcn Produkte, welche auch
in der Natur entstellen

Aus diesen Hrschcinunjicn ist es auch crkliirnch, daß
die an der Seite des Sammelkanales aus der Haiit;rube

entnommenen Grundwassernrot ien reich an sdiweielsaurem
Kisenoxydu! und ireier Schwefelsaure, während die seit-

lich davon aus noch nicht umgearbeitetem Boden ent-

nommenen Grundwasserproben ganz frei von diesen Zer-
seizungsprodukten waren. Auch die aus dem Hilkenkamp-
schen Brunnen und von anderen Stellen, wo kein Schwefel-
kies im Boden nachzuweisen war,entzogenen Grundwasser-
proben enthielten diese Zersetzungsprodukte nicht.

Diese bei der Umsetzung des Schwetelkieses in der
Natur sich bildenden wasserlöslichen Produkte: schwefel-
saures Eisenoxydul und freie Sciiwelelsäure, wurden nun
teils vom eindnnj^enden RcK'enw.isscr unmittelbar mit den
Kanalwandunjien in Herührunj; ).;ebr.i(ht, teils aber von
dem in seiner Höhenlage schwankenden Grundwasser auf-

Kcnommen und gelangten durch dieses an dicKanaiwände
Das so beladene Grundwasser drang in die ziemlich i>o-

rösen Betonwiade und es spielte sieh nach Thftraer lol-

gender chemischer Vorgang ab:
Das schweieteaure EisenosTdiil setzte sidi mit dem

Kalkhydrat imd dem kohlensauren Kalk des Betons sa
schwelelsaurem Kalk (Gips) imi^ wobei sich unter Freiwer-
den von Kohlensäure Eisenoxydulverbindungen abschie-
den Die freie Schwefelsäure Setzte sich gleichfalls mit dem
Kalkliyiirat und dem kohlensauren K«lk zu schwefelsaurem
Kalk um, den man in den I'oren und Rissen des Betons
als kleine weiße .Vussrheidungen beobachten konnte. Die
bei diesen t"msetzun^;en .ibgeschieilenen grün und schwar-
zen Fisennw dulverl)indiir>;cn wurden nun durch (!cn in

der Hauptsache aus dem Inneren des Kanales durch die

porösen Wandungen diffundierenden Sauerstoff der Luft

zu braunroten £iseno.\ydverbindungen weiter umgewan-
delt. Bei diesem Vorgange sowie auch bei der Umwand-
lung des Kalkes su (Slps trat eine, wenn auch nur mini-
male VolumenvergilMlerung besttadig efai. wodurch das
GefUge des Betons serMOn wurde und lUase auftraten.

Geringe Mengen von dem gebildeten Gips wurden vom
Grundwa.ssersirom .lufgelost, wodurdi ciiw Steigerung der
Porosität des Betons erfolgte.

In die )^ebildeten Risse und in die dadurch neu auf-

gedeckten Poren des Betons traten neue s:r.ire Wässer
und so schritt die /.ers'i irun^; a'.lni.'ihlirl-. Inn, 1 .is ste'.]e:i-

weise die ganze K.inalwaiid durchbrochen war. Die freie

ScbweielsHute jgreilt im Laule der Zeit in ihrer energisch
zersetzenden Wirkung auch noch den kieselsauren Kalk
des Zementes und selbst die tonreicheren StIIcke des Fies-
berger Kieses an, letzteren teilweise in eine an den Rfio-
dem weiche grllnliche Masse verwandelnd

Die in vorstehendem geschilderten Vorgänge bei der
Umsetzung des Betons finden auch ihren Beleg durch die
Beton-Untersuchungen. Aus den Beton-Anal> scn gelithet^

vor, daß die Betonmassc an den Stellen, wo sie beschä-

digt ist. mehr oiler minder große Mengen von Schwefel-
säure (nach Homer 1,40— ij.oj"/!, 1 enth.ilt und daß auch
im allgemeinen dem höheren Schwcleisiurcuchalte ein

höherer Eisengehalt nach Börner bis zu ii,o8°;o Eisen-
o.xyd} entspricht, während die unbeschädigten Belonpro-
ben nur geringe Mengen Schwefelsäure (nach Börner o,^
bes». 0^47 "h) und nur Mssu t,ti7%Eisenox]fdenisprechende
Eitenmengen enthalten. Noch charakterislisdier nrelen die
Einwirkungen des Schwefelsäure enthaltendenWassers hei^

vor, wenn die in kochendem Wasser lOslichen Bestand-
teile der Betonproben in Betracht gezogen werden Die
wässerigen Auskochungen eines jeden norm.-ilen Zementes
und Betons reagieren durch die.Aullösiing von freiem K.dk
alkalisch und enthalten nur tieruijje Mcn^'cn von Schwefel-

Saure So l.uid Horner auch bei lien Betonjirobcn von unbe-
Schädi(;ten K..inaKv.uulungen nuro.ou bezw o,o(i*i'nSchwefel-

säure in den wässerigen Auszügen, während sich an den
beschädigten Stellen in diesen 0,47—3,7o''i'(, Schwelelsäure
fanden ; bei den beschädigten Betonproben reagierte der
«MMiiBe Betonauizug siäon nkht mehr alkahsch, aon-
tfani Bsttttid besw. sauer.

Nach HiOnier waren in je ioor der in Zersetnmgbe-
griBencn Belooprobe nicht weniger als

44t% Gips (schwefelsaurer Kalki,

0,59 <• schwefelsaures Eisenoxydul
r,4i . schwefelsaures Eisenowd und

soyar 1,44 ,. freie Sc hweicN i;ire

enthalten, während die iiiclit zersetzten Betonproben nur
0,52% Giips schwelelsaurer Kalk) und
o.it , schwefelsaures Eisenoxydid,

aber keine Spur freier Slore entbftU.
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Auch IV Framm stellte in den stark zersetzten lieton-

proben im wiisscnj;(.-n Ausluge Ins zu 2,5";^

säure fest. In der Ttockcnsubstani des lietons betrug der
Gehalt an Schwefelsäure &M und 9,04%, bei gleichieiti-

ger Anwesenheit ganz bedeutender Mengen von Eiien:

1M und iMfih- Dem gegenüber reagierte der «tsaeiige
Aimug der »etonprobe Nr. a6 alkalisch und in derTrocIcen-

Snbstanz waren nur o,99«/o Kisen und 0,14 „ Schwefel-

flure enthalten
Da sich an den hcsrhüdit^en Stellen der Kjuiulwand

lieben weißen Gips- Kristallen (-Icichzcitij,' eine mehr oder
minder beträchtliche Ablagcnm« von Kisenoxydulhvdrat
bezw. Eiseno.vydhvdrat befindet, welche sich offenbar durch
f 'iiisetzunß des SiliwcfclsAurcn i''iscno\;,'dulsmitdcm freien

K.illc des Betons l)ez« i!:iraui folficndc Owdation des ,111s-

tfcsrhicdcncn t)xydulin<lr:iis f,'eliildet hat, kann es keinem
Zweifel unterliegen, daß bei der Zerstörung der Kanalwand
eine Einwirkung der durch die Oxydation des Schwefel-

kkaet gebadeten Scinrefelifti»« uad des schwefelsauren
Eisenoxy^s etattgehmdett hat

Dieselben ElScfaeioUDgen wie an der Kanalwand —
Abscheidung von Eieenoxydhydnt und Dildunf; von Gips-
Kristallen — wurden von Börner auch beobachtet, ils er

HruchstUcke des unbeschidiKten Betons mit dem kttnst

lieh oxydierten, staik achwefelkieshaltigen Boden unter Zu-

Um ein Urteil über das MtschunRSverhältnis der beim
Kanalbau verwandten Rohmuteria'iet» zu f^ew iincn, ent-
nahm Dr. Thömer ausschlieUlic h fUr diesen Zweck je eine
Probe des Betonmörtels und des Außen- und innen-Ver-
putzes der Kanalwandung uod ermittelte die in der nach-
steheaden ZnaamneatteUttog niffeffthiten. Mir die Beaat*
woftnnc der vofUegeaden Fnge u Betmctit komnendea
Besiwidtdie:

AuBcn-
Vdpiili

laarn-
Vwpaii

Kirscttlm
Kiicnoxni md ToHMda

. 1, 7739
7A1

65.10

»'.59

«4.5*

19,16

Abbild^. 4 und I,. [..mi;i|jiofil uiiii L:ij;c;j1;id der

(Die ««ritOittn .sttüco liod schwiri Jiervorjjciiobcn, die PruLiccDinaliUic^tcll

S.itz von W;iiscr 111 Hfnllininf,' liruchtc Aiirh Dr ThorniT
stellte III dieser Hiiisit lit zivei I a'ior.Uoiuni>s-Versiii_lic ar..

einmal mit mit crlial'.ener Heloniiiasse und sodann mit dem
Picsberger Kies

l'.i nun dic licdinguiif'cn liir eine encrgisclie U.xy-

dation in der Ticic des wechselnden Gnmdw.xsserstMidee
am Ki>n^t'K^'(^n ^'"d — durch das Fallen und Steigen wind
das Grundwasser und werden auch die Qbeiliegeaden
Bodenschichten immer wieder mit neuem Luftsauerstoff
in Berilhrung gebracht -— so erkiKrt es sich von selbst,

daß die Zerstörung des Kanales (gerade in diesem Streifen

swischen höchstem und niedr-L-stctn ( ".nmdwasserstand am
Stärksten .lultrat.

Die i lieir.isi-j'.en Gutac liier erkl.irtcii .Uli (irund .ini,'e-

stelltet \ ntersat Iu.iiijlt'. ilaLl ju lc /unientriiiM huii).^ und
auch reiner /erneut von veriiünnter Si luvciels.aure -lelir

cncr;.:!''! h an^je^Titlen und .'ers:nrt würilc, w.it'n'iKi kon-
zentrierte .Sc:nvitels.aurc kaum siclit'aar dar.iul etnviuke.

Letzteres ist d.ir iui zuruckziiliihren, daß der in konicn-
incricr Schwefelsaure t;aiiz unlösliche (iipsdieZcmcntmasse
Ubeniehtundsodasweitere Eindringender Säure verhindert

Sehliefllicfa stellten die chemischen Sachverstilndigcn
noch Untersuchungen an ober die Beschaflenheitder Roh-
nuteriallen und Uue Verarbeitung tum Betoa

Zieht man nun aus emer -Analyse des Piesberger Split-

lerkicscsden «eiiindenen und im ^^ande vorhandenen Kalk-
L'ehalt von dem <les Itetons ali und rci Imetdeii dal>ei ver-

bleibenden Kalk^ehalt des Cctons, snwie die rihen ani,'e);e-

bcnen K.ilkL'ehaltc der Vcrjiutze auf trulen rortl.ind-Zeiiieiii

um, so erhalt man das ungefähre Mischungsverhältnis:
I. im Beton wie T Ztmm *a 6,6 T. Saad nd Kl««,
J. , Au6(BTerpali . 1 , . ,»,»,,.
I. , InncriTcrpatt , i_ , »*i5»

Dr I liorner hat au< ii Untersuchungen über die Porosi-
tätdesiktoos, die sich als eine verhältnismäßig große ergab,

nui h einer von ihm m .Stahl und
F.isen* 1.H.S4, No q bescnriebcnen
Methode aus^;elulirl I )as N'erh.iit-

nisdesl'orenraunieszurlesienMusse
war heitii l'.eton i :3.9und schwankte
bei i'ut/proben swischen t : 4,1 und
1 :(!,&. Die ciieaitcbea GntadMer
kamen auf Grund Ihrer Untersueh-
imf^en ru der flbcrcinstimmenden
Ucbcrzeuj;iinj~',<'.al>iiirdu- .Annahme,
die verwendeten K i>]i - Materialien

kiinntrn entweder sanzoder
luisi i eil die I rsn heder Be-
schikdif!unj;tn sein. e:n .An-

haltspunkt niclit vorlu Ltl

Ware eine Jehlerh.inc üe-
schaHenheit oder eine un-
richtige Mischung; der Roh-

materialien,etwa auch ein zu schwa-
ches oder lu starkes Brennen und
dadurch bedingte mangelhafte Ab-
bindefähigkeit des Zementes oder
endlich eine Kcimischung von un-
zulässigen Mensen von Gips usw
ru demselben vorhanden, so würde
die Bcschadigiiii^! aui einer mehr
oder minder fjrubeii Mrei ke an der
^Mn?cn Heti<nni.i-,se f,'leiLliiii;iLMg

vor si^h ^Cf^aiiLien und letztere zu
einer erdigen .M.isse von der natür-
lichen grauen Farbe des Zementes
bezw. Betons zerfallen sein. Auch
wftwdannnicht cmzuaebcnL wnnun
dieBetdrifdigungcnvonauiienMdi
innen vor sich gegangen sein soll-

ten und nicht aucn umgekehrt
£s war also nach allen diesen

Untersuchungen klar und alle che-
mischen Gutaehicr sprachen tlber-

einstimmcnd aus, dall die /erst' iriin-

j;en des fietonkan.ilcs durch die Finwi rkiin^en des schwcfel-
s.uiren Kisenowduls mal der freien .'-1 h« ele' s.lure hcr\or-
j,;eriiten seien, die su h .ms iji ni im Nfocrl ruieu enthalte-
nen Schweielkies ^;c1)ildct h ;Ken 1 >:e Zei>r. )run>.;ei! vsuren

ja auch nur da aufgetreten, wo der Kanal mooriges lic-

IMnde dnicluieht ooer wo an einzelnen kleineren Stellen

beim Zulflllen der Baugrube etwas Moorboden mit dem
Sand auf den Kanal aufgeliracht worden war. Der Boden
war nämlich manchmal aut weitere Strei ken verkarrtworden.

Die bautechnischen Gutachter entnahmen dem
Kanal an mehreren Stellen Beton- und Piitzproben und
bcsiehtintm den K.ana! sowohl an mehreren trcigelegten
Stellen von aui.Un. .ils .oieh im Inneren; sie besichtigten

lerner die Ties' a rider Steinbrüche und lernten die Gewin-
nung und Hehandlun^,' der dort gewonnenen Sande und
Kiese, die .«imi Kan.ilbau verwendet wurden, kennen

I >ie Ciut-H litcr bezeichneten aufGrundihrercingchenden
I nicrsut hungen die ArbeitsausfUhrung als korrekt, stellten

fest, daß sowohl derZemenl, alsauch die übrigen Materialien
als vorzüglich zu bezeichtten seien und erklärten, daß ihnen
derartigeZerstOrungen bisjetzt noch nichtbekanntgewesen
seien und es in der Praxis durcliaus nicht Qblidi sei, bei sol-

chenBautenchemische Bodenuntersuchunjnnvorzunehmen.
Die vom Stadtbauamt gemachten Vorachnften Uber

; punkitL
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die Beschaffenheit der Materialien und deren VerarbeiiunR
winden als durchaus normal und dem heuüfien Stande
der l'echnik entsprechend bezeichnet, derart, daß bei ge-
wiwmhiher Beobachtimg deiielbeD da« MMIom B«loik-

aibeit beTmUellen ist Wenn an eioielnca Ste!leQ trotsdcr
guten Festi(;keit die Dichte noch besser httte sein können,
so ist dabei zu bemerken, daß selbst bei der sch&rfsten
Ueberwachung und bei der Verwendung der geübtesten
Arbeiter Nester im Beton sich bilden können. Derartige
ZuSä1li|,'keitcn sind nicht zu vermeiden, selbst bei weit
iKttcrcn M:s( ;iuri(.^cii, und haben lllr die allgemeine Güte
und Standicsti^kcit des Betons keinen Kinfluß.

Die ungcw.Indien Misi hungsverhältnisse wurden als

normale bezeichnet und der Bauverwaltung UeigepHichtet,

daß keine VcranlassiinR vorgelegen hat, fettere Mischungs-
Verhältnisse zu wählen, zumal in zahlreichen Fällen und
auch bei pOAeren und schwierigeien Baawerken noch

Vereine.

Architekten- und lofeoleor - Verein sn Prankftirt a. M.
7% M:ii 'I T"^ 'and auf Kinladung des Hrn. (Jeh. Brts.

Pro? Jarolii, des verdienstvollen Leiters des Wiederauf-
baues und der KriorschunK des ROmcrkastells Saalburg
eine eingehende Bcsichngung desselben durch den Ver-
ein statt, nachdem in jüngster Zeit neue Ausgrabungen
und Saiiimbings-F.tfjiinzungen eriolgt sind .\m Fuße des
von zjihireiclien IreiRelegten Nebenanlagen erliillten Saal-

burg Waldes Ubernalim Hr. Jacobi gemeinsam mit seinem
Sohne, dem Landbauinsuektor Hrn. H. Jacobi, die Ftlluung
unter ErlSuterung der zahlreichen freiseleslen antiken Bau-
werke, welche an der altrömischen Strafie von Heddern-
heim (Hadriansheim) früher Nidda, benannt nach der Burg,
liegen Als erste Station erschien der lacus, ein dem
Wasserbedarf iflr dieMithras-Waschungen gewidnetetlüei-
ncs Wasserbecken, als zweite das Sepulcrnin miUtare
Romanum, eine Stltte für die Leichen-Verbrennung. Das
nahegelegene, auf Orund der Krlorsthung des ursprüng-
lichen, wieder aufgebaute O rib e r Ii t us diente zur .A.ulbe-

wahrung der Leichen bis zur Feuerbestattung Bei der
Mitliras-'^.Uiclle mit der Nachbildung eines Steines des
Museiwiis, dessen Inschrift Uber das Nymphäum .\us-

kunlt gibt, und hei dem wieder errichteten Mithras-Tem-
Sel gaben die FUhrerAufschluß Uber diesen der Förderung
es Christentums dienlichen Kultus des persischen Sonnen-

eottes. Eine Inschrift am ängang ist dem verdienstvollen
imes-Forscher, Oberst vonCohausen, gewidmet Eine mit

der Inschrift Metroon versehene Steintafel bezeichnet die
weiter vorhandenen Ruinen als Reste eines vom Kaiser
Antoninus Pius ; iii8— i6i n ("hr i der ("vbele geweihten
Heiligtums mit .\usstcinung des hciligeti Bezirkes Benach
hart sind die Reste einer samt vielen ,\inphoren u dergl

ausgegrabenen Kntw.1sscrvin).:s-.\nlage, ferner Brunnen und
Marltctcndcr- Wohnungen des einst sehr betriebs.imcn
Dorfes, Canabii genannt, deren (.riindn-i-.c. wo sie selbst

nicht mitten im Straßenverkehr erhalten werden konnten,
durch Basalt-Pflasterungen gekennzeichnet sind. Die letzte

Station vor Eintritt in das Üoppelponal, die einstige porta
decumawLbildMe das ihrpocaustum, die Ruine einer kom-
binierten Pfeiler- und Kand-Heixungs- Anlage. Diesen
Haupteingang hat Kaiser Wilhelm I! <!u?ch die Bronie-
Statue des .'Vntoninus i>ius schm u ken l.i.sen. Dem die
Burg Betretenden flillt zur Linken das wiederhergestellte

Quaestorium {jetzt Verwaltung und Baubureau) ins Auge,
rechts das nach dem .\ufbaii als Museum der Funde be-
nutzteHorreum, liessen reiche, trcrfhi h geordnete Samm-
liinucn einL'i-hcnde Besichliguiit; landen Gnißcr als die
Zali; der W'.iffen ist diejenige ic is inatti;i, teils gc-

schlanimicn. oit auch mit gliinmerhaltiger Glasur versehe-
nen Tongciaße, teils als terra sigil lata aus Bergtabem
in der Pfalz stammen, sowie der Ulas-Geiäße. Die Biseiw
tdleseigMi vicleBMnwrkic«ge,betoad0n dcfcnSdiloMa^
arbeiten. DfeSchlOsserOberngen an sinnreicnerKonstruk-
tion diejenigen des Mittelalters Viel Bedarf fürs häusliche

Leben und dieLandWirtschaft ist vertreten, seltener Bronze-
Gegenstände, vieltach aber Schmuckstücke, Gewand-Na-
deln, Ringe und andere Goldwaren, endlich bronzenes
Schreibgerät und eine reit he Sammlung teils massiv echter,

teils j>l,illicrter Muii/cn. stnue t'icnitncn. deren etwa 5000
Stück gefunden, 500 Stilck .iu--|.istellt sind, meist aus der
Zeit ("aracall.is, lleligabals und des Seut Severus senior
Wiehlig fiir richtigen U'icdcraullnui <ier Burg in Holz waren
die Reste der Molzkonstriiktinnen samt meuillenen Vcr-
bindungssuickcn. sowie der Schieicr-, Holz-, Stroh- und
Schindäofiindeciningsn, beeonders aber die itnilliGhen
Beispiele der die Rlume sorHeisong geeignet machenden
Glanenster mit gegossenen Scheiben von 40—60 Größe
In hölzerner wie metallener Fassung.

Es schloft sieb die fiesichtigttng der großen wieder
anigebanien Eiersier-Hallc an. Im Aünun winden die
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magerere Beionraischungen mit Erfolg Anwendung ge-
funden haben. Durch eine fettere Mischung wären die
Zerstörungs-Erscheinungen möglicherweise verlangsamt
»<Md«n, aner nicht sn verUndem gewesen.

Baeaeler hat mit dem Pfesberger Sand Zugproben
voroenomtnen und, wie schon bei den Vorversuchen, fest-

gestellt, daß der Piesberger Sand dem Normalsiuide ge-
genüber weit höhere Festigkeiten zeigt. Liebold beieich-
net den Piesberger Sand und Steinkies als ein fttr Beton-
Arbeiten ganz vorzügliches Zusatzmaierial , welches in

gleicher Güte und Beständigkeit selten gefunden wird,

und hält flas Material als eines der besten, welches er
bislang kennen gelernt hat

Die bautechnischen Gutaihtcr konnten daher die von
den chemischen Gutachtern gewonnenen Ergehnisse be-
züglich der Zerstörungs-Ursachen nur bestätigen. —

(FortMlinnf lolKt

)

gefundenen (beschösse Stein Schleudern Palintonon i er-

klärt Durch den mit den Bronzcst.ituen Hadrians und
Severus vom Kaiser ges< htnUcklcn Hof gings nun zur Aus-
stellung von /.eichmin|.:t n und Modellen, auf welche das
von Götz, mndeliicrte Mai h-kelic) Mommscns herabschiiut,
des Kroßen 1-ci licurtcilung von Restaurationen, auch der
Siuiiburg, tatigen gestrengen Kritikers. In einem weiteren
Gem.icn ist der Abguß des großen, in der Karlsruher Samm-
lung behndlichen Jiliihras-Bitdes ausgestellt, ferner antike,
in Rom gefundene, vom Kultus • Ministerium gestiftele

Kaiserbflsten. Nachdem tum Schluß noch die neuesten
Ausgrabungen von Backöfen und Bäder-Anlagen vorge-
führt worden, sammelte sich der Verein Mgemeinsamer
Elrfrischung, wobei Hr. JacObi mit lauteu Evoe begrüßt
und vom Vorsitzenden dw Vereins in warmen Dankes-
worten gefeiert wurde. — Q^,

WettljeweAe.
n III rillaaMasiliiiltiiii um Entwürfe fQr eine WaMcrkraft-

Anlage am Walehinie«, das bereits in der Denkschrift Uber
die bayerischen Wasserkräfte angezeigt war, wird nunmehr
vom Slaatsministcrium des Inneren in München mit Frist

A Juanar 1909 «nifescbiiebea. Es bandrit sich um
mgßMiam Wettbewetb ohne Beschttnknng der

NadonaKtil der Teilnehmer, und verlangt werden aus-
fOhrlif^e Entwttife mit Kostenanschlägen Drei Preise von
20000, 15000, locoo M Das Preisgericht setzt sich aus
folgenden Technikern zusammen: Ing. Fischer-Reinau
in Zürich, Brt Frentzen in .\achcn. Reg -Rat Dr Glcich-
mann in .München, l'rof. Holz in Aachen, Hrl Dr. von
.Miller in .München, Ing. Prof. Palaz in Lausanne, l'rof.

Hr I'ressel, Ob B.iudir. von Sörgel, Oh -Brt Steng-
Icr. sämtlich in München, Nalion.ilrat Ing Dr. Zschokke
in .•Varau. Als evcnt. F.rsatzm.'inner werden genannt: Ob.-
Brt Hensel, Vorstind des Ihdrutcchnischen Bureaus in

München, und Reg -Rat Dr. Heubach in liOnchen. Un-
terlagen gegen 20 M , die sorückerstallet weidciL von der
Oberst n.uibehOcde im Staatarain. des Inneren in 1

Wir kommen auf den Wettbewerb, der iedenhdU
|

besonderes Interesse verdient, noch zurUcV. —
Ein PrdMUlschrrttxn um EDtwUrfe tu dnem Btomarek-

turm In Bochum schreibt der Vorsitzende des geschäfts-
lührendi i: .Vusschusscs lUr die h.rru hlung d-.eses Turmes
unter in Deutschland ansässigen .Architekten und Bildhauern
mit Frist zum 15 Nov. 1008 aus. Drei Preise von 1000, 600,

400 M , die jedoch auch anders verteilt werden können.
Ank.iul weiterer Fntwürle zu ic 300 M vorbehalten. Im
Preisgericht die Hm Prot Kreis m Dresden, Landcs-Brt
Zimmermann in Mflnaier, Stadt-fiit. Kullrich in Dort-
mund und Sladt-Bft Bluthm Bodiom. Unterlagen gegen
I M. vom Ausschuß in Bochum.

Der Turm soll im Stadtpark in einfachen würdigen
Fonnen, vorwiegend im Charakter eines Gedenkturmes,
enichtet werden, soll aber auch als Aussichtsturm dienen
können und bis zur Oberkante der .\ussichts^»!attforin min-
lifstcn-i v'J hiirli sein M.itcn.d dir die ;iuberen Flächen
Ruhrs.indstem, liir die .ArcLiicktiirtcilc treigestelll. I>ic

Baukosten dürfen 40CO0 .\1 i'.m ht uliersteigen Entwürfe,
welche nach .\nsicht des l'reisi^criM l'.tes teurer sind, schei-

den .lus. Verlangt Gruiidrisse.l lau |i!atisicht, Schnitlin l :50,
Schaubild. h.rl;(uicninj;-.hcru In und Kosten ibersi hlag, —

InliBlli I>it .Ari hitrilur i<A licr <,r.»Urn tl-Tlirt' K < .n «l - .^uMtel-
luni; l'KH tili- r-fiic '.Uilticl^^'t Ii. <Mut>enrauch.ni.lcl.rl über die
Spre« 'B Ulli r^i li.inrwcijr Sri Drrl n. Ott Bau clr% .Mi«»»irr sim-
melkanilei in liiinih[ll<k und ilic an ürratclben be<it'>actUr! i n /i;r«l5r-

unfS-Frsctieinun^i II Jiirth Kitiwifkun^ »ciiwrlrUauren .Mr.nr- beiw.
Orundwau«ri iFnTi»tt7i.'n({ ^

"

Hierzu eine liiUlheil i^;e

rauch-HrtIcke über dit

VtrUgdH DniKlMo Bcoieiiuu, U. m. b. H, BerUo. KU die RcdkkUoa
" -lV. rrltt IltaUa.

Vtrtrif UVtlt'cwerhe

1 *'e neue Str.ilHMibr'icke 'Ntubcn-

Tcc -II I >l)erscl:i mcwcidc 1) Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn.JAHRGANG. N2:70. BERLIN,DEN29.AUGUSTi9o8.

Die neue Straßenbrücke (Stubenrauch-Brücke) über die Spree
in Oberschöneweide bei Berlin.

Ingenieur: Reg-Bmstr. a. D. Karl Bernhard, Priv.

L^U^» ^^^^1 n Abbildg. 8 ist das System der
1 Hauptträger dargestellt. Dar-
nach nimmt die Höhe des Bo-
gens von I, i"» im Scheitel auf 3 ">>

in der letzten Vertikalen zu. Ei-mlmm. nen l"cil des Bogens am beweg-
lichen Auflager stellt Abbildg.

y

in den Einzelheiten nebst Aus-
bildung der Querschnitte der

^ Gurte und der Füllstäbe dar.

Das zweite, feste Auflager ist als

Zapfenkipplager ausgebildet. Die Hauptteilung des
Bogens beträgt entsprechend der Teilung der Quer-
träger 4,62 ™. Letztere sind als Blechträger ausgebil-
det (vergl. den Querschnitt in Brückenmitte Abbild. 10).

Nurdie Endquerträgerwurden als Fachwerkträger kon-
struiert (vergl. den Querschnitt Abbildg. 11), um die

(SchluO.)

Dozent an der Technischen Hochschule in Berlin.

Dilatationsvorrichtung am Fahrbahnende zugänglich
zu machen. Letztere oesteht aus mit dem Fahrbahn-
ende verbundener, geriffelter Stahlgußplatte, die auf

einem ebenso gestalteten, mit dem Pfeiler verbunde-
nen Stahlgußkörper gleitet. Die Querträger sind, wie
schon bemerkt wurde, mit den Hängepfosten zu steifen

Halbrahmen verbunden. An sie angenietet sind die

noch um 2,5 " vor der Mitte der Hauptträger vorsprin-

genden Kon.solen, in denen Rohrleitungen, zahlreiche
Starkstromkabel usw. über die Brücke geleitet sind,

deren Gewicht mit 500 kg für den laufenden Meter in

Rechnung gestellt wurde. Zwischen die Konsolen sind
Liingsträgcr genietet, auf welchen unmittelbar 5,5 «d

starke Eisenbetonplatten ruhen, die mit einem 2

starken Asphalt-Estrich abgedeckt sind. Die Fahrbahn-
Längsträger liegen in 1,24 " Entfernung und sind zwi-

schen die Querträger gespannt Auf den Obergurten

Die itldticcbe Badctnitalt In Durlacli. Aniicbt dei Eingingef dci Bidcaniuli mit Verwaltungifebtude, Ton der Pfii» fttchro.
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de^ kSCiteren ruhen auf tfebunterlsKen dfe SdtiSuien
förrdeaGütcrverkehrbezw. elektrischen Betrieb. Beide
Gltiaesiiid gleichartig ausgebildet (mit Uoppelsdue-
ueä), sodaO sie beiden Zwecken dienen können.

Die Berechnung der Eisenkonstruktion ist auf lol-

gcncicr Grundlage «folgt: Als BdMtuog waren su be-
rücksichtigen:

I cineUampfwaljrc vi m 2 , « Gewichtfmit lo» Druck
des Vorderrades), daneben dann aber keine weitere

Verkehrslast;
2. Normale Güterwagen mit 3 m Achsentferriung

und je i";,
S ' Kaddruck. (L)ic den Betneb v ermittelnden

elektrischen Lokomotiven ert»flu'n kleineren Rad-
druck) D.ineben noch ein 20 " Lastwagen, ferner wei-

tere Lastwagen von 12 1 bezw. elektrische btraüenbahn-
«agen und Menscbengedränge von 400 ttg,']'».

Für die Berechnung der Fahrbabnbreite sind die
ungünstigsten Belastungsverhältnisse ermittelt; für die
Hauptträger ist eine Belastung durch eine Reihe von
Güterwagen mit 13 « Achsdruck, daneben auf dem Rest
der Fahroahn und den Biirgersteigeo 400 1«/^« Men-
Bcfaengedrftnge zugrunde gelegt. Der Wtoddnick ist

mit f^ i<c/4B bei telasteter Bracke angeixuninen, wo-
bei dieaeroe dufdi eineQ Eiseababneug von 3 Httbe
besetzt gedadit i<t FOr die unbelastete Brflcke ist der
Wtnddruck mit asokert" angesetzt. Als vom Wind
getroffene Fläche der beiden Hauptträger ist die
1,4 fache der einfachen Fläche in Kcchnvin^ gestellt,

Das Gewicht der Hauptträger ist mit i/i',"', das ge-

samte Rrückcngewicht für I m l^angc mit it,(j' m die
Rechnung eingeführt. Außerdem ist eine ungleichmä-
ßige Erwärmung des ßogcns um )<>" C berücksichtig.

Der eisemeUeberbau ist in Flußeisen erstellt. Die
zulässigen Beanspruchungen konnten gegenüber den
„Vorschriften für das Entwerfen von Brücken auf den
preußischen Staat^eisenbahnen vom I. Mai 1003", die
mitKücksicht auf den Güterwagenverkehr der IJerech-

nung im allgemeinen zugrunde gelegt werden mußten,
entsprechende Erhöhungen erfahren, da einerseits die
in derBercchnungangenommenen Belastungszustände
nur «dir selten eintreten, da ferner die Fahrbahntafel
entgegen der bei Eisenbabnbrflcken üblichen Kon-
stniKtion hier als eine starre Platte ausgebildet ilt und
da schließlich die Brücke durch die (wUerWMCtt IHir

mit geringerGetchwindigkehbefabnnwfrd, also stSr-

kereStöSeniebteotstehen. Essinddaher fürdieHaupt-
trägen200W/^nrEigen-undVeikebrslast, i.^ooke/qna

unter gleichzeitigerßerücksichtigungdesWinddruckes
und 1400 kff/qcm zugelassen, wenn auch noch die un-
gleichmäßige Erwärmung hei sonst ungünstigster lic-

kiStung Hcrucksichtigung findet. Für die Xiete sind
lOOOl'it/qcm Scherspannung, 2()CX)kK,'q--iii Lochw inddruck
zugelassen worden. Die Längsträger und Konsolen der
Gehwege wurden Scxiiie die t^angsiind Querträger,
sowie die ßclagcisen mit jioVs' jcm berechnet, Fiir die

Niete wurden hier 700 bc/w. i.(lO ks/qcm zugelassen.
Hiernach crgalien "^ich für die Hauptträger die in

Abbüdg. y dargestellten <Juerscfinitte. Sie wachsen
iür den Obergurt vom Scheitel von 4[7q<:i» auf 8fit qf«»

bis zum Gurtstab gegenüber dem Angriffspunkt des
Zugbandes und nehmen dann wieder auf 369 in ab
(yergl. die Systemskizze Abbildg. 8). Im tWergurt hat
Stab oberhalb des Angriffspunktes des Zugbandes
niit 242q<:'n den kleinsten, /\ unterhalb des Angriffs-

Punktes mit 628 qcm den größten Querschnitt.
Die Seitenrtffnungen sind, wie schon bemerkt, mit

Eisenbetonbögen Uberspannt, wodurch etneradts dae
möglichste Verringerung des Schubes auf die Strmi-
«teuer, andersdts dne entapreebende Bewegungafret*
eit In der Bogenform nadi Istbetischen ROcksichten

erreicht wurde. Zur wdteren Gewtchtsersparnis sind
die Gewölbe/Wickel in Pfeiler aufgelöst, die in 1,718«
Abstand sich auf den Ceu illienu ken vtiit/i-n und mit
I Stein starken Ziegelkap;jr 11 ubcis|i,uint sind, anderen
Sifllc r.bcr den liürgersteigfii je^iocli. um möglichst
an Iv.ium zur Unlerbringupi; der Leitungen zu gewin-
nen, einfache Eisenbetonp .i'.tt n vcrici.;; smiL Im
Brdckenscbeitel tritt an Stelle der Kappen zum Aua-
gtdch dneEisenbetonscbicht Der halbe Quenduittt
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dufdi dte BiOdceiMdidtcl ist tn Abbildg. 12 wieder*
gegeben. Znrwdtma Materialersparnis ist. wie die-
ser Querschnitt idgt, das Brfickengewöllie nlcbt fai

voller Breite, sondern in swd getrennten Streifen von
je 6in Breite hergestellt. Der zwischen den Strdfen
sich ergebende Kaum \on i,gm Rreite ist mit CMter
I Stein starken Ziegclkappc überwölbt.

Die Form der Lanilwulerlager und .Strompfeiler

ist aus der Uebersichtszeichnung Abbildg. 3 in Xo. 6q
ersichtlich, der Anschluß des liogensund detGewolbe
an einen Stri »mpfeiler sowie der Querschnitt daselbst

aus Alibild^ i I
i
und 14. ficidc sind zwischen Spund-

wänden auf enier i.^; bezw. i,S™ starken Betonplattc
im Mischungsvcrhiiltnis I : 71 FortlandzcmcntundNeiße-
kiesjbiä + 2«,93 bezw. -I- 2<),53 munter Flußsohle gegrün-
det, die unterWasser geschüttet wurde. Das aufgehende
Mauerwerk ist im Verhältnis 1 :6 gestampft. Die inne*

ten AnsichtaiÜelien der Pfeiler sind bis unter Wasser
mit Klinkenmauerwerk verblendet Die erdSte Boden«
pressungbetrugbddenWderiagern2,6,bddenStfom«
pleilern 3,4 kg qcm.

Die Gewölbe sind mit Gelenken versehen, von
denen die ICämpfefgdenlce nahe vor den Stirnen der
Pfdler becw. Widerlager liegen. Dnrcb die Gdeoke
wurden bia nach erfolgter voiistnndiger Setzung der
Pfdler und Wideriager ungünstige Spannungsvwnllt-
nisse, die zu Kissebildungen führen konnten, vom Ge-
wölbe fem gehalten. Nachdem keine Bewegungen
mehr beobachtet werden konnten, sind die l>islicr offe-

nen Gelenkstelien aber vollsL^ndig geschlossen und
die (icwöibc in eingespannte verwandelt worden. .Ms
solclie sollen sie auch gegenüber den \'erkehrslastcn

wirken. Ks werden dann auch die für den \ crkctir und
die \\ asscraliführung Wenig günstigen Ausdehnungs-
fugen in der I'"ahrbann überflüssig. Die Gelenke sind

in eigenartiger Weise aTtsgebildct. Sic bestellen, wie
Abbildg. I i zeigt, in der Hauptsache aus 4 Winkeln,
deren in der Aciise des Gewölbes hegende Schenkel
sich übergreifen und durch senkrecht zur Achse ste-

hende Bolzen in item Abstand verbunden sind, die

eine gewisse Drehbewegung geatMen, die Gewölbe-
teile aber doch gegen Zug zusammenhalten. Durch
hintergelegte Platten wird der Druck auf das Gewölbe
abertngen. Um die Geienkwinkd spAter gut in Beton
dnbetten zu bOnneD» sind de nur io LSngen von 1 m
faergesteOt, die in etwa 50««Abatand veriegt sind. Aul
dieser Strecke nnd die Bleclw durdi 2 C'Eieen No. 14
ausgesteift Die Gdenkfugen sind am Rande mit L -

Eisen besäumt, in welche dnerseits die Eiseneinlagen
des Gewölbes einhaken, während sie anderseits durch
Holzen zusammengezogen werden können. Dadurch
kann zum Schluß eine Verspannung der Gelenke her-

gestellt werden, worauf die Umstaniufung nnt Beton
erfolgt. Diese Entwicklungsw eise des Gewölbes kommt
auch im Aeiiüeren durch die un verdeckte Geienksteüe
zum Ausdruck (Abbildg, 16':.

Die Eisenemlagen des Gewölbes ficstehen im mitt-

leren Teile aus je 10 Eisen von j^mm Durchm. parallel

zur oberen und unteren Leibung, in der .Milte der Ge-
wölbeschenkel aus je 8 Eisen von i J -i"" Durchm. auf

1™. IDie iCimpfergelenke sind mit je lüEisen von 14

bezw. 2311101 Durchm. im Gewölbe bezw. Pfeiler und '

Widerlager verankert. Quer zu den Gewölbeeisen sind
auf I" je 12 Stück 7"»'ro starke Verteilungsstäbe einge-

legt, außerdem sind die ersteren durch 7'""' starke

Bägelzusammengehalten.DasMischungsverhältnisdes
Gewölbebetons ist i :4. dieScheitelstärkeasO^dieStär^
ke amKimpfcrgelenk 1 ),75 Die Stirnendv Gewtflbe
erhielten einen Vorsatzbeton mit Steinsusatf von8 na
Stftrke, der spaterweyfcatdnmaßig bearbdtet windn.

Die ungOostigate Beanspruchung erfährt der 1,5 n
breite Gewofbestreifen, der unter der inneren Schiene-
liegt, da auf itin sowohl die Achsdrückc der Güter-
wagen, wie eines daneben fahrenden 20« schweren
Lastw.igens und schließlich noch Menschengedrknge
zusammenwirken. Die Berechnung erlolgie aiii Hiite

von Ei:itUib;imen ?un.icl'.-t ti:r den Lircigelenkbogen

für Eigenlast, wurde aber auch, um einen Vergleich für

die spätere Berechnung ala eingespannter Bogen »1
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Abbüdg. >?• Lchifcrilit ond KiofchBlunf der mauiirca Seile&OUDung. (NolbrOckc Hr Rohilcitangca.}

Abbildg. 18. AuslUhtung dci Eisenbctoo-GcwOlbci.

Abbildg. 16. Fertige! EitrobctoDgcwOlbe der SeiienOttnungca.

Abbildg. &

(Die GeleDlulellcD «ind sichtbar.)

Haupttilfcr-Syitcra.

als wenn der Bogen dauernd alsDreigelenkbogen kon-
struiert worden wäre. Die Querschnitlsbe.stimmung
erfolgte nach den Kcchnungsformeln der preußischen
ministeriellen Bestimmungen für die AustUhrung von
Konstruktionen in Eisenbeton bei Hochbauten von

480

ke.

1904. Jedoch ist nach
Maßgabe der vorläu-

figen Bestimmungen
der Berliner Eisen-

bahndirektion M — 10

gesetzt. Für die Fahr-
bahnj)latte sind hier-

nach 40 kg qcm Druck
bczw. 12 kfr'qem Zug
für den Beton und 800
kffqcm für das Eisen zu-

gelassen, für das Ge-
wölbe der Fahrbahn
50 lig,qcm Druckspan-
nung bczw. für höher
überschüttete Teile

entsprechend mehr.
Die Abbildgn. 17 u.

18 geben einige Mo-
mente derAusführung
wieder.Begonncn wur-

de im Juli i<X)7 mit Her-
stellung von Landwi-
dcrlager, Strompfeiler

und Gewölbe auf der
linken Stromseite. Mit
demselben Lehrgerüst
wurde dann die rechte

Seitenöffnung ausge-

führt, nachdem auch
dort inzwischen die

Pfeiler fertig herge-
stellt waren. Bei Lin-

stampfung derGewöl-
bc wurden zunächst
die Eisengelenke auf

der Schalung verlegt

und vorläufig verstrebt,

dann wurden die unte-

ren Eiseneinlagen ver-

legt und in nchtiger
Höhe über der Scha-
lung durch Unterlagen
gehalten. Die Betonie-

rung erfolgte von bei-

den Kämpfern gleich-

mäßig nach der Mitte
zu in etwa lü Stunden
ununterbrochener Ar-
beit, während gleich-

zeitig die Hügel und
'in- oberen Eisenein-

,;cn eingebaut wur-
den.DerFertigstellung
der Gewölbe schloß
sich sofort die Herstel-

lung der Zwickclpfei-
lerund der Kappen an.

Nach 14 Tagen wurde
das Lehrgerüst gelüf-

tet und nach 4 Wochen
ganz beseitigt. Die um
4 etn überhöhten Ge-
wölbe senkten sich da-
bei um etwa 2 o», fer-

ner ziemlich um den
Rest der Ueberhöhung
während der Aufbrin-
gung der gesamten Ei-

genlast.ImHerbst 1907
wurden die Seitenöff-

nungen völlig fertig-

gestellt bisaufdieAus-
stampfung der Gelen-

die erst im Frühjahr 1908 erfolgte

Die Montage der Eisenkonstruktion, vergl. Abbil-
dung 7 in No. erfolgte auf fester Rüstung mit einem
SchiHsdurchlaß von 14 ™ Stützweite. Die Aibeit nahm,
im Februar ii>»8 begonnen, etwa 2 Monate in Anspruch.
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Die Ausführung zeigte keine Besonderheiten. Nach
Fertigstellung der Brücke fand eine Belastungsprobe
der Mittclöffnung durch Aufbringung von Sand und
Erde statt, die jedoch nur soweit durchgeführt wurde,
daß die grü&te Druckbeanspruchung im Bogenscheitel
dashöchste zulässigeMaS nichtüberschritt UicDurch-

bei 160 m Länge und 14,5 »> Kutzbreite insgesamt
407000 M. oder 175 M. für 1 q«. Es ist das namentlich
eine Folge der z. Zt. der Ausführung der Stubenrauch-
Brücke sehr hohen Eisenpreise, denn es wurde für die
Tonne einschl. Aufstellung und dreimaligem Anstrich
dort 390 M. bezahlt, gegenüber 255 M. bei der Tres-

Dl« tldtUcbe BadeancUlt In Durlaeb. Blick la da* Schwimmbul ittr tlAsDcr.

biegung der voll belasteten Haupitrager in der Mitte
entsprach mit 33 der berechneten.

Die Kosten des eigentlichen Brücken- Bauwerkes
stellten sich auf 430000 M., d. s. bei 103 n> Länge und
14,9 <n Nutzbreite 280M. für i i"» Grundfläche. Im Ver-
hältnis zur Treskow-Brücke stellte sich der Bau nicht

unerheblich teurer. Dort betrugen die Gesamtkostcn

39. August 1908.

kow-Brückcnur wenige l.iiuc vorher. Im übrigen waren
auch die schweren Bedingungen für die konstruktive

Au.sbildung der Stubcnrauch-Hrücke durch den Eisen-

bahnverkehr nicht ohne Einfluß auf die Gesamtkosten.
Durch die neue Brücke ist die Umgegend Berlins

um ein in seiner Erscheinung gefälliges und wohldurch-
dachtes Bauwerk bereichert. — Fr. E.
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Die städtische Badeanstalt
Viin Sudlh»um«iitet Hauck in Duitach. Himu ii.r AnhiMi

er Mangel einer den neuzeitlichen Anforderungen ent-

sprechenden Budean-Stali machte sich in der etw.i

13000 F.insvohner zählenden Stadt Durlach schon län-

;creZcit lUhlbar. In den letzten Jahren wurden gelegent-

der Vw—tchhMH-BenMjBanBP Voitehlägc zur

_ idtnicbtan^en gcnuidit
Diese giOKen in der Hauptsache darauf hinaus, sowohl
dJAtOgen^inderbad imKleinbuch, als auch das städtische

Schwinubad an der l'finz oberhalb der ObermUhle zu ver-

bessern. DieStadtverwaliUDff war sich aber bewußt, daß mit
dcrVerbesscrungdcrvorhanaenenKadeneleßenheiten allein

aui die Dauer nicht .luszuliommen war, <la diese den Hhi!| ;-

inangcl aufwiesen, dalj sie f;cw(')hnlich in der heißesten
Jiihreszcit, im Monat Juli wahrend desPtinzal s- hlages, etwa

14 TaKc außer Betrieb gesetzt werden mußten, »ctl kein
W iiscr vorhanden war, Außerdem war die Benutzung der
rimz und des Kleinbaches, eines Seitenlaules der Ptln/,

<u Badeiwecken schon deshalb nicht mehr ratsam, wcH

das ITin/^v tsscr /ictnlich kalt und durch ulierbalb ItegMlde
l'ahrikin uni'. ()rtsfhaiten verunrcinijtt ist.

Wahrend rri:,n iniiin^'iu Ii nun den Plan der F.rrichtung

eines HalUn-Srhivininibadcs im Aui;e halte, davon aber
mitRU' KNi. i I lut die liMhcn üeinebsKostcn wieder abkam,
einigte man sich spater dahin, ein Schwimmbecken neben
der Ptos nit «nselDcn AusIdeideMlIeB m eniebtn Hod
das Wasser tum Betrieb dieser Bedeanstalt aus der Ptns
lU'entnehmen. Das Pfinzmaser sollte geldärt werden und
wMirend des Pfinzabschlages sollte durch eine Lokomo-
bile mit Pumpe Grundwasser zum Betriebe der Anstalt
gchnl>en werden. Anfang des Jahres 1405 wurden dem
Gcmcindcrat drei vom St.adthauaint bearbeitete Kntwilrie

liber die Frnchtim« einer H.uk-anstalt vortjelc^t, aus denen
muh uiehrtacher lieratunj,' und lim.irbcitunj; der im hol-

gcnden beschriebene ausgebihrte 1'. .n ;iervnrj;ini;, der eine
lilr bilde ( "icsciilechter völlig getrennte il.ideanlage mit
.^ehwimur,. ecken urul i;ciauiiiij;eiii Luit- und Sonnenbad
d.irs'.eih ! he A ,l^nlll:urlu• miicIj iin Winter benutzbarerWan-
ncii i;;id r.r iusi 1 i.ider eii; slu ei leti noch /urllek^;estelU

'> Aomctkuog di't Hcdaktion. Die iaurcuame Atiitill

Im biet Udiglidi *mb Wsmi«M»ili'Siiad|wwhH

4fa

in Durlach.'
Igen Seile *t; .ii-il 4SI. lowic in Nummer 71.

Alä Haustclle lur die neue Anstalt konnte nur das Ge-
lände rechts und links der l'uu oberhalb der sogen. Ober-
mUhle in Frage kommen, weil nur an dieser Stelle das
nötige GeEälle vorhanden war, um die Anlage so zu ge-
llalten, daß einerMttsdte Schwimaabeckeii mitoatilfUchem
Gefälle geiflllt. andeneHt wieder iroHtliodte enUeert wer-
den können. Man entschloß sich ftir das Gcl&nde rechts
der Pfinz deshalb, weil die Anstalt auf alle Zeit frei steht

und durch die beabsichtigte Stadtcrwelierung nie beein-
trächtigt werden kann Das von der Badeanstalt in An-
sprucli genommene Gelände (vergleiche den Lageplan)

cmen l iächetiinlialt von 48* 81 q«. F'tlr die S])Mere
Krrichtung einerWannen- und Brausebad-.Xnl.agc mit Woh-
nung filr den Bademeister usw. ist Vorsorge getrofien

Einstweilen ist ein kleines Venv,nhiinj;spcb,'iiidc (vcrgl die

.\bbildg. S. 477; crrichtei, in «eKtiein seh die Rasse, der

.Aufenthaltsraum für das Personal und die Waschküche,
sowie cinTrodteospeicher befinden. DurchdiesesGelilude

gelangt man an der Kasse vorbei
finks in die Männer- und rechts in

die Frauenabteilung.
An das Männerb.id schließt

sich das 15 * 48 <im große Manner-
Luit- und Sonncnbad(Abbildt{ in

Nr. 71 und an das Frauenbad das
8a2~qm ^rfoBc f'raucn-l iift- und
Sonnciibiii! .'v'ijlJu in Nr 71 an
Das Hecken desManncr-Sciiwimm-
baiie-, Aliliildg S. 481"! hul eine

LänKc von 31 n und eine Breite

von 1.1 sowie eineWasserÜMelw
von 385 4". Es enthält 561
Wasser und ist an der flachsten

Stelle 0,85. an der tiefsten Btelle

14 «Ii«. DasBecken des Frauen-
Schwimmbades (Abbildi;. inNr 71)
hat eine Länge von »5 eine Breite

von 12 ni, somit eine Wasserfläche
von 284 •i" Fs enthält 340 'bm

Wasser und ist an der flachsten

Stcllco.85;,an der tiefsten i,8ni tief.

Die Schwimmberken sind in

Beton hergestellt und. soweit das
Wasser reicht, an den Wänden mit
hellblauen g^tasierteo Mettlacher
PlattenbeUeidet.DieUmrahmung
derSdiwimmbeckenoberhalbdes
Wassers ist in Granit hergestellt
In einer Tiefe von 1,3« unterWaa-
ser springen die Becken nach in-

nen rd IOC« vor, um ermüdeten
Schwimmern die Moglirhkeit zum
Ausruhen zu geben Kin^isuindic
Becken sind rd 20 über dem
Wasserspiegel starke galvanisier-

te Schmiedeiserne Stangen ange-
bracht, damit sich ermüdete und
wenig gelibtcSchwimmer hier hat-

tenkönnen.DerZufluBdesWassers
m die Becken erfblet nur an der

ite der Recken, und zwar
lieh tief unierWaäscr.während

der Abfluß durch die in Entfer-
nimgen von s su 5 > angeordne-
ten Spucklöcner erfolgt.

Anden hintsm, halbicrcislormig abgerundeten Seiten

der Schwimmbecken sind l/iwenkopf -Verrierungcn mit
Fächerbrausen angebracht Die Brausen werden mittels

Injektoren durch Wasscrieitungsdruck betrieben l>urch

diese wird Wasser aus den Becken gehoben und wieder in

Icutere hinein abgegeben. An jedem Becken sind beider-

seits zwei Graniitreppenvorgesenen ; beidenselbenbeenden
sich die Hochdruckbrausen (ie eine Vollbranse und «ine
Strahlbrause). Leitern, SprungDretter, sowie ein Schwimm-
Lem-Apparat ergänzen die Ausrüstung

Die Abteilungen für Schwimmer und Nichtschwimmer,
sowie lür Kinder sind durch Drahtseile von einander ge-
trennt, in jeder Abteilung ist ein innen mit Siegersdorler
Badeanst.iltsstcincn verkleideter ReiniKunusr.ium \orge-

sehen, in welchem sich sechs Brausen, •.owic sedis Fuß-
Waschbecken belinden, die jeder .Schwimmer voriier be-

nutzen niuL» In der .Männerabteilunt: is! auLH-rdcm ein

Reim;. üiifj-il .11-1 lür Kinder errichtet, in vxxl. ! ein Mch Mebcn
Brausen betinden Die I'ußwiischbeckcn leiilcn hier, die-

selben sind durch Verticlungcn im Boden, in welchen das
Wasser etwa 10m hoch angestaut werden kann, ersetit

SKmmtHche Brausen in den ReinigungsrAumen haben
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sowohl warmes, als auch kaltes Wasser Das warme Wasser
wird durch eine Niederdruck- Dampiheizungsanlage im
Keller des Verwaltungsgebäudes erzeugt und von dort aus

in die ReinigunKäräume geleitet

Anden Längsseiten dcsSchwimmbcrkcns sinddie Aus-
kleidetellen und oHenen Ausklcidi'mumc an^cnrdnct. Im
Männer-Schwimmbad sind 34 und im Frauenbad 31 ver-

schlicLV:>:ire Auskleideiellen vorhanden. DicM sind i,S'
tiei und 1.3 « breit, haben nach hinten eine HoIxtUr, welcne
durch die Silifaaak voiwhlonen wird, und nadi dem
Schwimmbecken Cd dne venchUeßbare Stofhttr. EinSpie-
gel mit darunter befindlichem Schr&okchen für die Wert-
sachen, ein HoUrost, der den Boden vollsttndig bedeckt,
Kleiderhaken usw bilden die F.inrirhtung. Im Interetn
der grilndlichen Reinigung smd die Holz«laded«rZeneo
nicht bis zum Fußboden ciirchgetührt

Dil- Zel'cn tic;'«' die Kckiilostcn derselben stehen aui

kleinen Stcmsorktln Die Umt;An>;L' um die Schwimm-
becken sind mit roicn Ttjrr.jl.r.teii heleRt- Rings um die

Uecken gehen Rmncn. durch s\flc hc das Abwasser der Um-
gänge unmittelbar in die Uebcrlaufleitungen abgeleitet wird

An beiden Längsseiten des Beckens sind 40 weite Hy-
dranten der Hochdiückwasserleitung angebracht, nütelt
welcher eine grtladHdieReinigung derl'mgänge derZellen
und der Schwimmbecken vorgenommen werden kann.

In jederAbteilimg ist einTrinkwasserhahn vorgesehen.

Sauber ffepficgte gärtnerischeAnlagenund weiß gestrichene
Hobcbttnke geben dem Ganzen ein freundliches Ansehen.

Zwischen dem Männer- und dem Frauen-Schwinunbad
befindet sich die.\bortanlage mit gemeinsamer Orube. Diese
Abortanlage ist von drei Seiten zugänglich. Sowohl Itlr

das Männer Schwimmbad itls auch lUr das .Mäaner-Sotmen-
bad ist ein tiesunderer l'ilirnum vorhanden.

/',v)ht l-.cn lietn i'r.uien-Schwimmbad und dem Frauen-
Sonnenbad hegen iUr sich abgeschlossen die tilteranlage

unddas Pumpwerk. HinterdemMänner-SchwimmbadiiuMi^
halb des Mftnner-Luh* und Sonnenbades der Voimnur
(Abb.N0.71.) während dasWasser fUr die Reinigunabider
unddieBiBUsen andemSchwimmbccken ständigderWaster-
leitung entnommen wird, welche zu diesem /weck bis zu

dem Hadeanstalts-Grundstttck verlängert wurde, wird das
W.isscr lür die Schwimmbecken zur gewöhnlichen Zeit der
Pfinz cnmommen Die Entnahme erfolgt durch eine 40
weite Leitung, «eiche etwa 50"! unter dem Wasserspiegel
der l'!in7. um die etwa aiit dem Wasser schwimmen-
den ! rcmdkorper almiltalten Von dieser Leitung gelangt
d.isWasser in den Vi ridi u (.1 'er Filteranlage, in welchem
ein engmaschiger Kcciien uDKebracht ist,welcherdenZweck
hat, grobe Unreinlichkeiten zu beseitigen. Von diesem Vor-
schacht aus gelangt nun das Wasser in den eigentlichen

FUienaum^uind zwar zuerst in ein Grobfilter von 16 « Länge
und e^* Breite, w elches es von unten nach oben durcn-
ffießt Dieses Grobfilter ist mit Koks und Kies belegt.

Auf dem Boden sind Kanäle aus porösen Zementdielen ge-
bildet, welche das zugeleitete Wasser gleichm.ißic; verteilen.

Nachdem nun aas Wasser dieses ( .r r;:i:il'.er durch-
flössen hat, tjelangt es Uber die Zwischenwand in den
eigentlichen I'ilterrauin, welcher aus 4 Aljtcilunf,'Cn bc-

Sfchl und eine ( irundtläche von iTi • 1.6 2 i '!« hat Dieser
Fillcrratim tst mit Sanii und K les 1

ip. mich unten grolicr

werdenden KorngrOlien getüKt. Von diesem Filterraum
aus, welchen das Wasser von oben nach unten durchfließt,

gelangt dieses in einen weiteren Raum, in welchem es aul-

•Migt und auf die Voiwlnne-Aalage abfliefit Der Zulauf
uf die FOteranlage ist durch eingebame ScMeber leicht zu
regulieren tiod «ud so geregelt, daß sich das Wasser in

den Becken tiglieh ein- ois zweimal vollständig erneuert.

Da das Wasser unten in die Becken eingeleitet wird und
der Ueberlauf durch die S|)iickl<>chcr abläuft, ist stets ein
einwandircies Badewasser vorhanden Zweimal in derWoche
wird d.is Wasser in den Becken vollständig ali^'classen,

die N'cuiüllung erfolgt erst nach f,'riiniFichcr Reinigung
der lSe< kcn und Fmuangc

Wahrend der Zeit des I'tiniabschlages wird die Filter-

Anlage außer Tätigkeit gesetzt Das Baaewasser wird wäh-
rend iiieser Zeit aus einem etwa it n tiefen Filterbruonen
mittels einer mit einem ElakuooHHor cckuppelteD Zra-
triiugalpumpe gehoben. Die elekttiscne Kcalt wüd tob
einer nahe der Badeanstalt gelegenen Fabrik bdipeleitet

Da, wie vorher schon bemerkt, d.is Pfinzwasscr ziem-
lich kalt ist, mußte ein Mittel ersonnen weriirn. um das
Wasser durch Sonnenbestrahlung einigerm.ißcn vor/u-

wärraen Ks wurde zu dem Zweck eine Vorw.-irnicanl.itjc in

l-'orm einer offenen K.aii.i'.anlace geschaffen, durch welche
d;is Wasser in dUnnerScIucht neleiiel wird, verg) .\bbildg.in

No 71J Der Weg, den das Wasser zurückzulegen hat, bis es
durch die Vorwftrmeanlage gelaufen ist, betrat etwajtea.
Während der Badezeit 1907, d. h. in der Zeit vom ao. Mal
bis 10. Oktober 1907, betrug die mitder» Lufttemperatur
»,18° Celsius und die mittlereTemperatur detPfinzwassers
14,5* Celsius, während diejenige des Badewassers sich auf
16,71* Celsius stellte. Durch die Vorwäme- Einrichtung
winde also eine mittlere Steigerung der Temperatur um
t,si* Celsius erreicht

Für die beiden geräumigen Luft- und Sonnenbäder
siriii 0 o verschließbare .\uskleide7.ellen, sowie größere
Frciauskleider.uime vorgesehen. In dem M.inner-I.uft-

und Sonnenbad befindet sich eine besondere lSr:uisi:, .vch: -c
unmittelbar an die Hochdruckwassetleitung angeschlossen
ist. Die Verwendung einer Körting'schen Streudüse hat sich

bei dieser Brause sehr bewährt. Uie Umfassungswände sind

dnndbialtflBCiiidheAalagen verziert Größere R;isenflächen

shid der Benutzung der Badeg^Me freigegeben, während
die übrigen Flächen nur mit Sand belegt sind. In beiden
Badem sind hochstämmige Bäume ange{)flanzt Es sind
femer Sitzgelegenheiten, Turngeräte, Sandhaufen zum
Spielen usw. vorgesehen.

Die Einfriedigung der ganzen Badeanstalt, sowie die

Wände zwischen den einzelnen .Miieilungen sirui m issiv

ausgeführt. In F.ntfemungcn von 6 zu 6 m sind l'ieilcr in

Eisenbeton errichtet, welche durch einen Eisenbetonträger
verbunden sind, auf welchem die nach System Priiß er-

richtete Zwischenwand ruht Für die l.eer- und Ueberlauf-
leitung mufite cm etwa ^oo <» langer Kanal hergestellt wer-
den. Das Gelände, aul dem die Badnnalalt «niehlM ia^

.te im Mittel i.s <» hoch aufgefflKl werden.
Die Kosten der Badeanstalt stellen sich einschl. Ge-

linde tmd den im leuten Jahre vorgenommenen Erwei-
terungen und allem Zubehör fUr Geräte, Wäsche USW,
auf etwa 135000 M. Mit dem Bau der .\nstalt wurde am
I September 1006 begonnen ihre Eröffnung erfolgte am
jo Mai IQ07 Zur Bedicniirt: sind eriorderlich ein Bade-
meister, eine Badcmcistcrin. eine Kassiererin und zeitweilig

eine Waschfrau Zu den I Iauptreinii;iiii>^surbeiten, sowie zur
rmerhaltung der ti.lrtnenschen .\nlanen werden städtische
,\rbeiter heiue^o^iLii I »er ltctr-.cl)skoslen-.\ufwand stellte

sich bis zum Schluß der Hade/cit iqo7i 10 Okt. auf rd ^tooM.
Die Einnahmen betrugen rd. 8775 M- Die Badeanstalt k.inn

an zwei Tagen der Woche (Mittwoch und Sonnabend) je-

weils von 4—6 Uhr von der Schuljugend unentgeltlich be-
nutzt werden ; an denselbenTagen werden von «Uhr ab bis
zurSchließung der .\nstalt Volksbäder zu 10 Pf. fUrdie Person
abgegeben. Gegen Losung einer Eintrittskarte zu 30 l'i. für

Erwachsene und V\. für Kinder kann die Badeanstalt, und
zwar sowohl das Scnwimmbad als auch das Luft- und Sonnen-
bad, während einerStundc benutzt werden FUrdie Benutzung
des Sonnenbades mit XebcnhenuL^un^; des Schwimmbades
während eines halben Tnjies werden .jo bczw 20 Pf er-

hoben Abonnementskaiicn nir :o Hader kosten Klr beide
Abteilungen fUr die Benutzung w.'ihrend eines halben Tages
5 bczw. 3 M. Berücksichtigt man, daß bei Lösung einer
Abonnementskarte ein Kiiuelbad sich auf nur i7,J Pf.

(eine Stunde 1 l>ezw. as FL («in halber Tag) stellt imd aafOr
warme Reinigungs- tind BransebCder, sowie ein Schwimm-,
Ltift- und Sonnenbad geboten werden, so muß der Ein-
trittspreis als ein niedriger betrachtet werden Dies wurde
von der Bevölkerung auch tatsächlich .-uierkannt, denn die
Benutzung der Anstalt Überstieg bereits im ersten Jahre
alle Erw.irtungen. weshalb sich der Gemeinderat auch ent-

schloß, schon in diesem jähre verschiedene Frweiterun-
gen vorzunehmen Im l.iuienden jähre ist der Besuch ein
noch größerer, an einzelnen Sonn- und Feiertagen Wltrde
die .\nsLiU von Uber 050 Personen besucht.

Während irilhcr mit einem Zuschuß von etwa 3500 M.
aus der Stadtkasse (Ur die Badeansult jährlich gerechnet

Nshericen Betrieba-Ergcbnissen an-

Sil

Vereine.
Afchltciclta-Vcrein tu BerUo. Ven. vom 13. April taoS.

Vors. Hr. Geh. Brt B ü r c k n e r

Nach einigen |;eschaitlichen Mitteilungen desVorsitzcn-
den berichtet Hr Geh Brt Sarau über den .\uslall eines
Mon.its-\Vettbewerbes um die .\usgcstaltung einer Platz-

anhii;e, zu dem 17 Kntwtlrle c;n j;c^,'an^'en sind Ks ist das
zuuu-irli der let.'tc Wettheucili dci \Vinterseraesiers ne
wcscn und Redner benutzte dalier die Gelegenheit, um

•9. August 190t,

den bisherigen fietriefao-Ergcbnii.

. daß^ Anstalt ohne etnen Zuschuß aus dar
se auszukommen vermag —

namens des Beurteilungs-Ausschusses seine Freude aus-
zusprechen, daß die Wettbewerbe aui dem Gebiete des
Hochbaues durchweg eine so grolie .\n.',ilil von Losungen,
d.iriintcr z. T. recht gute .^r'^citen, i,'eluiideti haNen. Die
vorliegende Arbeit gehört /ii den schivicriyten und hat

wieder recht schone Losunficn asH.'uwciscn h s handelt sich

um die Hersiellunß einer Torst raßc, die aus einer klei-

nen, mitielalierli' hfii Suuii liinauslilhrcn soll behufs Krwe.-

terung der Stadt, um die Umgestaltung der Umgebung
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des Torturme'; f1en neuen ForderuDRen entsprechend und
um die Ausuc^t üiutj^ einer Platzanlage an dieser Steile

DasNeue und dasAlie waren tu einem nannonischcn Bilde

tu vercini)5cn. Ks iconnte an die beiden Arbeitcu der Hm
Rcg-Rmstr Alir Bohden in Berlin und Dipl Injr Rep

-

BIhr Vriu Hcrrmann in Wilmersdorf je ein großes, ;iu

die Hrn Reg-BIhr Hans Volkmann in Charlotienbur«
und Arch Robert Goctzc in Berlin je ein kleines Ver-

einsandenken verliehen worden Den Vortrag des Abends
htlt darauf als Gast Hr. Arch Fritz Uber .Bornholm
andCbristiania". Die Schilderungen des Redners war>

dn duicb Mböne Lichtbilder erlkutert—
VerttminUinK vom 4. Mai 1908. Von. Hr. Ob.-

u.Geh Brt Dr-Ing Stttbbeo. Es spc*ch«B diesemAbend
Hr Reg Bihr Siedler Uber .die Glrten Friedrichs
des Großen". Die intcressantenj, von eingehendem Stu-

dium und künstlerischemVerständnis »eufJcnden.^u^1l Uli run-

gen des RednerswurdenmitgroßemBeitall aufgenommen.
Vcrsatninlunc vom 11. Mai 1908. Vors Hr Ob

-

u. (ich. Brt Dr-Ing Stübben .Anwes 287 Mitgl ,6 Gäste
Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung mit einem

beredten, die Bedeutung des Verstorbenen würdigenden
Nachruf für Karl Schäfer, der dem Verein seit 1878

angehölt bat Dann folgten geschäftliche Miueilungen. die

NonmU dts VntnntiiMiiiMduiMeab W«hl <fes Hm.
GdL Brt Sann in den yerbandsuusdiaS Wt die Wahr-
nehmung der Wettbewerbs-Grundsltze, zu welchem be-

käBDtlich der Berliner Architekten-Verein und die Vcreini-

gMW Berliner Architekten je 3 Mitglieder stellen, und
cUießlich die Beurteilung von 30 Entwürfen zu einem
Büchcrzeichen fUr die von dem veittorbcoea Vercinsmit-
glicd Strauch der Bibliothek dw Verdlll wmiibie ma-
langreiche Btlchcrsammlung

Es folgte dann ein eingehcndi r Vortrag' cK s Hrn, Reg -

Bmstr Jautschus über „die Dobcritzcr Heerstraße
und ihre lU-dtutung lUr die stiidtebaukünstle-
rischc K nt Wicklung von GroU-Berlin". Redner übte

eine flbemit achufe Kritik an dem, was bereits eoistan-

dcn ist bexw. dem Vernehmen oder den schon vorliegen-

den Plänen nach entstehen soll und suchte an der Hand
von Beispielen aus anderen großen Städten und nach eige-

nenSküaüen nachzuweisen, was hier hätte geschehen kOnnen
und was noch geschehen müsstc.wenn man sich nichtdieviel-
leicht nicht sobsild wiederkehrende Gelegenheit entgehen
lassen wolle, hier etwas wirklich Großzügiges, Groß-Beriin
Würdiges zu schaffen An die .Xusitihrungen des Redners,
die von einem Teile der Versammlung mit lebhaltem Bei-

fall, von einem anderen Teile mit WuJersprucli aufgenom-
men wurden, kniijiftc sich eine lelihaitL-. z T nicht u.im

ohne persönliche Schärfe bleibende.Vusspr:u;he, an der sich

namentlich der Redner, der Hr. VorsiUcnde und Stadtbrt

Bredtschneider, Chulotienburg, bcteiligwn. Jedenfalls

friiOfKdcr Abend« einem der ioteseasaaiestea des gan-
sen Wintersemesters. ~"

Außerordentl. Hauptversammlung am i. Juni
1908 Vors Hr Ob.- u Geh Brt Dr-Ing. Stübben.

Nachdem eine auf den 21; Mai einberufene Haupt-
versammlung, die über den HaushaltS-Voran.schlag des
Vereins fUr das Jahr 190.S beschließen, von den Kassen.ib-

suhhisseii iiir nio - ivenninis nehmen und den Säckclmcistcr
und (iesanitvtirsiiuid entlasten sollte, sich .ils bcsrhluß-
uifähig erwiesen hatte, fiel diese Auipabc einer außer-
ordentlichen, bei der vorgerückten Jjihrestcit aber auch
nur schwach besuchten Hauptversammlung zu. EMe ent-

sprechenden Beschlüsse werden nach eingehenderer Be-
latoiuK gefaßt, in der naoMiMiicb der Stckelmeister, der
Voisi&ade, Mosistnrtsbit Meier. Bauinsp. Redlich u. a.

das Wort ergreifen Die Verhältnisse des Vereins sind

danach nach wie vor keine gerade glänzenden, sie geben
aber auch nicht zu Besorgnissen fUr die Zukunft Veran-
lassung. Eine lebhafte Aussprache veranlaßte auch die

Frage der Erhöhung der Beiträge zum Vcrb.inde Ks wird,

namentlich nach den .\u>i'lhrun^;en des Maj: Urt .Meier,
beschlossen, einer l .rhuhung des J.üircsbeitrages um 50 II.

lür den Ko))t zii/iistinimcn

Zum ScliUissc berichtete Hr Brt Körte Uber den
VcrUui unddasK.rgebnisdes.\rchitekten-K ongresses
in Wien Der Hr. Vorsiuende knüpfte daran noch einige

Bemerkungen über die Beteiligung DealMhlandl an die-

sen Kongressen und deren stlidteer Leihng, t» ecUiefit

darauf die SHsuog, die den Abscmuß der
bis zum Herbst 1908 bildete. —

Wettbewerbe-
Der Ideen-Wettbewerb Wr die UrofeHaltiinj der Oberfor-

Straße In St. Johann a. S. I vergl No 65 lictnllt eine inter-

essante Stadtcb.ui liehe .\ufgabc. Ks ist e;ii in einem ^;rMl.ien

StraAensuge mit Icbh.-iftem Verkehr — der Mauuer-Str.u^e

einerseits und der Bahnhof-Straße anderseits, die auf den

Marktplatz einmünden— gelegener kurzer enger Teil, der
sich zwischen Mainzer-Strafie und Platz einschiebt imd den
NamenOhertor-Straßeführt,den Bedürfnissen desVerkehres
entsiirechctid zu verbreitem, wobei jedoch der jetzige ge-
schlossene Eindruck des Marktplatzes nicht zerstört wer-
den darf. Das würde eintreten, wenn die Obertor-Straße
die volle Breite von t8 m der M.iinzer-StTaße erhielte. Es
ist daher entweder einckolonn.adenartigeUeherb.iuung des
BUrgersteiges der zu verbreiternden Straßen vorgeschla-— oder ein Durchbruch durch den den engen Teil bilden-

Baablock. Es werden bestimmte Foraerungen für die
zu errichtendeDSliaBgibreitcn im einen oder anderen Falle
gestellt,wUhrend der SlUder Umgestaltung des Baublockcs
freigestellt ist Die UBSgMtaltang soll sidl aber harmo-
nisch in den Charakter des Marktplatzes einfügen. Der
Bearbeiter hat femer zu erwigen, ob etwas vom Vorhan-
denen — an einer Stelle Reste uter Befestigungen — cr-

haltenswert ist oder nicht Die Erdgeschosse der umzuge-
staltenden Bauten bezw der Ncut au ten sL/llcnnach .Möglich-

keit zu Läden Verwendung finden .\uUerdcm sind aber
unterzubringen Straßenbahnwartchalle, I'olizeiw.iche, Lese-
halle und offcntl Bedürfnisanstalt Verlangt werden: Lage-
plixn 1

:
500, I Grundriß der UniL'cstaltüng in 1 :»oo, die

zur Beurteilung erforderlichen Ansichten und Schnitte i : 100^

s Schaubilder und ErlMuterungsbericht Die neiMsktOn«
tenbexw. angekauftenEntwürfe geben in dos niibescnttnkl*
Eigentum der Stadtgemeinde Uber, die sich bezüglich der
weiteren Bearbeitung und Uebertragung an einen der
am Wettbewerbe beteiligten Künstler freie Entschließung
vorbehält Dem Ausschreiben sind Pläne, Bauordnung und
einigeAufnahmen des jetzigen Straßenbildes beigegeben.—

Im Wettbewerb um Entwerfe ra einer ev. fOrelia In
Schoneberc-Berllnauf dem Gustav Müller-l'latz (vcrgl Nr. 44
u. a6. erhielten: den I Preis Hr. Arch Karl Kd Bangert
in Berlin, den II I'reis Hr Arch J W 1 chmann in

Hamburg, den III '.'rei;, Hr .Vreli. 1 1'. c rgcr in Frie-

denau Zum .\nkaui wur<ien ein|)fohlen die 3 Entwürfe der
Hm. Prof. Otto K uhl m ann m (^h.irluttenburg, .\rch. Hans
Rottmayer in Berlin und .Arch. Mattar u. Scheler in

München Die .Arbeiten sind in der Aula der Techn. Hoch-
schule zu Charlottcnburg bis zum 6 September von 11 bis

4 Uhr, Sonntags von ic i ausgestellt —
Im Wettbewerb am EotwClrfe Rir kleine Einfamilien-

blmer In Landgemeltiden dee Kr, Saarloult (vcral. Nr. 47)
wurden die Preise wie folgt verteilt: I. Pr. wo Hr. Tech-
niker Peter Bourgeois in Pachten, U. Preis soo M. Hr.
Walter Kaasin'raer.III. Preis loe M. Hr. Arch. Schlflck
in Saartouis unter Mitarbeit von Peter Bourgeois in

Pachten. Zu 75 M. angekauft wurden die Entwürfe der Hm.
Arth. Müller in VölUiniien und Bautechniker Karl Nik.
Maaß in BOren, Kr. Seanools. —

Zum PreteauMclirtflMn betr. OeaehSfla- oad Wohnbana
der Oruod- and Hjrpotbeicenbank A.-0. In Plauen 1. V. (verel.

No. 6c) crh.iltcn wir die Mitteilung, daß die mit der Direk-
tion der Grund- und Hypothekenbank in der Sache ge-
führten Verhandlungen aulkLirend gewirkt und zu einem
belriedigcndcn Ergebnisse geführt haben Die P'rist zur
Einrcicliung der Skizzen veurde bis zum 10. Oktober 1908
vcrjaugert Für Preise und .\nkuule sind insges.imt 1700 .M.

ausgesetzt worden Danach dürften die Hindernisse beseitigt

sein, die einer lebhafteren Beteiligung der Plauener Arc&
tekten an diesem Wettbewerbe bisher im Wege standen. —

Ein Preleaaeeelirciben betr. eine hObere MSdcbenecboI«
la Psla« erläßt der dortige Magistrat mit Frist zum i. De-
zember d. Ts. Drei Pteite von iseiv noeiiad soelL Ver-
langt werden „audOhrliche Baitteichnungen, die ztir «n«
mittelbaren Bauausführung bestimmt sind*, ein .erschöpfen-
der* ErlauterungsbcrichC ein „spezifizierter" Kostenan-
schlag. Die Unterlagen sind vom Magistrat zu beziehen,
der nnsc&einend in oer Sache scblecu beraten iat —

moaMplan-Wettbewcrb der Stadt Kli«nacb, der
das rd. 4» •»» umfassende Johannistal umfai 1, Ai;d mit Frist

.um t. Dezember d I vom Vorstand der Residenzstadt
ausgescfirieben, von dem auch ilie Linterlagen gegen 6 M.,

die zurückerstattet werden, zu beziehen sind Drei Preise
von 1500, 1200 und fioo M, außer<icm Zusicherung des An-
kaufes von 2 weiteren Kntwilrten zu je 2-;o M Im Preis-

gericht die Hrn.: I.andcsbrt l'rni 1 h doccf e ir. Merlin,

Prof- Schultzc - Naumburg m S.ialcck, i;aricnb,»udjr.

Bertram in Dresden, Stadion. Kreuter in Würzburg,
Landbmstr Bn Weise, St.-idtbaudir Köhler. Arch. u.

Maurcrnistr 1 Frri'iu'. sair.t'^rh 'n Kiscnach —
Uhalti Die neu« StrilicnhrUcke iSlubcncauch-BiiIckc) Uber die

Spiec in ObttKhOneweldt bei Berlin. iSchlua | — Ule iMdliKbc B«de-
Milllt In Duri»ch — Vereine — Wellbrwerbe —

VerUg Jer Uralvchen B«uiellung. U m. b H. f^-rl.'n t i t üiC Krdlktlaa
vcTanlwort.tCb Albert Hullnxr.A, beri.ii.

»cbdncfcent Oaau? Sehmck Madincr. M. »•b«i. Bertia.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLII.JAHRG. N°:7i. BERLIN,DEN 2.SEPTEMBER 1908.

Die Erweiterungsbauten der Technischen Hochschule zu Darmstadt.
(ForUrtionc «titt ScbloS tat So. 68

)

ms^imMfÜ^Wi auptiweck der Erweiterung des
" Hauptgebäudes war die Ver-
mehrung der Zeichen- und Hör-
säle. Außerdem wurde Raum
zur Einrichtung eines Wasser-
bau-Laboratoriums im verlän-

gertenOstflüßel(vgl.denGrund-

riß des Sockelgeschosses in No.
68, S.465) gewonnen. EineVer-
mehrung der Räume für Ver-
waltungszwecke und für die

Bibliotbek.sowie die Schaffung neuer Dozentenzimmer
und Sammlun^sräumc war ebenfalls durch die Erwei-

terung zu erreichen und schließlich war für eine mo-
dernen Ansprüchen genügende Material-Prüfungsan-

stalt Raum zu schaffen. Letztere wurde, wie schon be-

merkt, nebst Maschinenbau-Laboratorium II und IV in

besonderem, eingeschossigem Bau untergebracht, der
mit dem verlängerten Westflügel in Verbindung steht

Den vorhandenenVerhältnissen entsprechend muß-
ten die Verwaltungs- und Bibliotheksräume im Mittel-

bau verbleiben, der aber gleichzeitig auch weiterbin

als Verbmdungsweg nach dem hinteren Querbau
dienen mußte. Es werden daher im Erd- und I. Ober-

feschoß die betreffenden Räume durch den Mittel-

orridor zerschnitten (vergl. den Grundriß des Erdge-
schosses in No. 68, S. 464). Nur im Sockelgeschoß ließ

sich ein zusammenhängender, dem Durchgangsverkehr
entzogenerBüchereiraum schatten, der durch Treppen-
Anlagen mitdem darüber liegenden Raum der Bücherei
bezw. dem Lesesaal in Verbindung steht. Es wurden
für die Verwaltung 220, für die Bibliothek 4001'» nutz-

barer Raum neu gewonnen.
Aus den Grundnssen (vergl. N0.68, S.464 und 465)

ist die Verteilung der Räume im übrigen ersichtlich.

Sie ist wie bisher im allgemeinen so durchgeführt,daß
die westlich der Mittelachse gelegenen Räume vorzugs-
weise den unteren, die östlich gelegenen vorzugsweise
den oberen Jahreskursen überlassen sind. Ostflügel

und Querbau erhielten nur Räume an der Außen front,

während der Korridor an die Hofseite gelegt ist, der
verlängerte VVestflü gel wurde dagegen, um mehr Raum
zu gewinnen, in größerer Tiefe mit Mittelkorridor an-

gelegt Es erwuchsen daraus einige Schwierigkeiten
lür oen Anschluß zwischen dem alten Westflügel, der
den Korridor an der Außenfront bat und in zwei Hör-
sälen endete, deren Raum man nicht ganz verlieren

wollte. Die Schwierigkeit ist dadurch gelöst, daß an
der Innenseite ein geknickter Korridor angelegt wurde,
der auf den Podest einer Treppe mündet, die sich in

einem zwischen dem alten una neuen Bau eingeschal-

teten Treppenhause befindet Diese Treppemußteauch
eine unsymmetrische Anlage erhalten (vergl. dieGrund-
risse in No. 68 und den Schnitt S. 463), die zu einer in-

teressanten Lösung führte, deren Ausgestaltung durch
die Anwendung des Eisenbetons als Baumaterial er-

leichtert wurde. Es ist so eine ziemlich weiträumige
Anlage von guter Raumwirkung entstanden. Ein zwei-

tes Treppenhaus ist am Kopfe des neuen Westflügels
angeordnet, das als mit Kupferhaube bekrönter
turmartiger Rundbau auch in der Fassade in die Er-
scheinung tritt(vergl. die Abbildg. auf S. 463). Zur Ge-
winnung von Licht in dem langen Mittelkorridor ist

in der Mittelachsedes neuen Wesiflügels in den oberen
Geschossen ein größerer, nach dem Korridor offener

Raum eingesch^tet, der als Sammlungsraum dient

und zugleich ein geeignetes, wirkungsvolles Motiv
für eine abwechselungsvollere Ausgestaltung der lang-

gestreckten Fassade abgab. Ueber dem Erdgeschoß
kragt dieser Bauteil als erkerartiger Rundbau aus, der
sich über das Dach erhebt und in einer Plattform en-

digt, die auch nutibar gemacht ist, indem sie zur Auf-
stellung geodätischer Instrumente dient (vergl. die Bild-

beilage zu No. 68).

Im Querbau sind im II. Obergeschoß die gro-

ßen Hörsäle angeordnet, die eine beträchtliche Tiefe
besitzen. In dem darunter liegenden I. Obergeschoß
und Erdgeschoß, wo diese Tiefe für die Hörsäle nicht
verwendet werden konnte, wurde dadurch Raum für

eine 2schiffigeAnlagederKorridoregewonnen und da-

mit Gelegenheit zur Aufstellung von Sammlupgsgegen-
ständen geschaffen. Im Kreuzungspunktc diesesKorri-
dores mit demjenigen des Mittelbaues wurde ein weit-

räumiges Treppennaus eingeschaltet, das den monu-
mentalen Mittelpunkt des ganzen Baues bildet Die
doppelläufige Treppe umschließt in 2 Geschossen eine
geräumige vVandelnalle, der eine ovale Grundrißform
gegeben wurde, um nach der Absicht des Architekten
„die massiv gewölbten Treppenarme von der Decken-
konstruktion der Stockwerke abzulösen und so den
Konflikt zwischen der verschiedenen Höhenlage der
Gewölbebogen zu vermeiden", eine Lösung, die zu

malerischen Durchblicken Anlaß gab. Die l^aumwir-
kung in diesem Treppenhause ist von unten nach oben
gesteigert Sie erreicht ihren Höhepunkt im II. Ober-
geschoß, wo es sich in voller Breite des Mittelbaues
öffnet, in welchem ein saalartiger, von beiden Seiten

beleuchteter Raum von 25.10 » Grundfläche angelegt
ist, der an die alte Aula schließt und bei besonderen
Gelegenheiten als Feslsaal und sonst zur Aufstellung von
Gipsabgüssen dienen soll. Ucbcrdem Fußboden dieses

Raumes enden die letzten Treppenarme in halber Stock-
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werksböhe in Podesten, von denen man auf die Gale-

rien der an das Treppenhaus anschlicBenden 3 großen
Hörsäle gelangt. Die beiden Treppen, die in dieEcken
zwischen Mittelbau und West- bezw. Ostflügel einge
schoben sind, geben noch einen 2. Zugang zu den Ga-
lerien der bei(^n anstoßenden Hörsäle, ^der Saal ist

also durch 2 Türen in Korridorhöhe und außerdem
durch 2 obere Eingänge zugänglich, eine Anordnung,
die sich schon früher bei den 1901 von Prof. Wickop
erbauten Hürsaalbauten bewährt hatte. Die Sitze stei-

gen in diesen Sälen in im Grundriß bogenförmig ge-

krümmten Reihen an. Die Galerien umziehen den Saal
an 2 Seiten, der Kaum darunter dient zur Unterbrin-
gung der Garderobe. Die beiden seiüicfaen Hörsäle
des Mittelbaues (vergl. den Grundriß des II. Oberge-
schosses S. 464) enthalten 271 bezw. 366 Sitzplätze, der
mittlere 194 Plätze. Die beiden großen Säle sind mit
korbbogenförmigem Kabitzgewölbe Uberdeckt, das

3 große Oberlichte enthält. Durch Anwendung einer
unsymmetrischen Dachform (vergl. den Querschnitt
S. 465) gelang es, das Oberlicht auf die Xordseitc des
Daches zu bringen, sodaB der Ueberhitzung des Saales

Erhitzung durch Sonnenwärme zu verhindern, indem
einerseits einfache Zugjalousien angeordnet sind, die
nach verschiedenen Versuchen als das geeignetste für

den vorliegenden Fall erkannt wurden, und indem an-

derseits eine ausgiebige Lüftung mittels Pulsion (elek-

trisch betriebener Ventilatoren) Sorge getragen wurde.
Im Winter wird die zugeführte I-uft in 2 Heizkanimem
angewärmt, von denen sie durch die Zulufikanäle
sämtlichen Sälen zugeführt werden kann. Besondere
Kntlüftungs-Einrichtungen erhielten auch die Toiletten-
räume. Für die Zeichensäle und die abgeschlossenen
Korridore im Westflügel wurden ebenfalls Abluft-
Kanäle angelegt, aber ohne künstliche Luftbewegung.
Sämtliche Räume werden von der Zentrale aus durch
ein Dampfnicdcrdnick-Systcm geheizt.

Sämtliche Decken in den neuen Bauteilen wurden
in Beton hergestellt und zwar mit Ausnahme der Dek-
ken über den Heizkanälen und den Aborten, die eiserne

Träger erhielten, durchweg auch mit Eisenbetonbal-
ken, die auf den Fensterpfeilern aufgelagert sind.

Zwischen sie spannen sich die Kappen in 2,5—4 m
Spannweite. Die Unterzüge erreichen Längen bi.< zu

Die Udtiactie Badeantlalt In Dartacb. Sooneobad lOr Mioner und Vorwinner. (Trx( in No. 70).

durch die Sonne etwas vorgebeugt ist. Zwischen äuße-
rem und innerem Oberlicht ziehen sich quer über die
ganze I3eckc 2 Kabitzkanale, die zur Zuführung frischer,

im Winter angewärmter Luft dienen, welche durch meh-
rere Ocffnungcn eingepreßt wird. Die verbrauchte Luft
entweicht durch Löcher in den Stufen der Podien unter
die Emporen und von da durch Kanäle überDach. Außer
diesen großen Hörsälen sind im Mittelbau im I. Ober-
und im Krd^cschoß noch je ein Hörsaal von 210, 142,

130 und 72 bttzplätzen untergebracht. Sie haben nur
seitliches Licht. Decke und Fenster steigen hier, der
Steigung der Sitzreihen entsprechend, mit an, sodaß
noch über der höchsten Reihe genügender Raum ver-
bleibt und eine gute Beleuchtung gesichert ist. Die
Decken der unteren Sale geben so gleich die Podien ab
für die darüber liegenden. Diese Sale liegen mit ihren
Fenstern nach Süden, weil an den beiden Innenhöfen
nach Norden hin zu wenig Lichtfläche hätte gewonnen
werden können. Die früher gegen eine südliche Lage
der Hörsäle geltend gemachten hygienischen Beden-
ken bestehen heutzutage nicht mehr in demselben
Maße; außerdem ist alles geschehen, um die zu große

486

9 m. In Beton wurden auch die Kreuzgewölbe über den
Korridoren erstellt, in Eisenbeton die Gewölbe der
zweischiffigen Korridore, in denen Modellschränke zur

Aufstellung kamen. Die Treppen, und namentlich ihre

schlanken Stützen, wurden ebenfalls in Eisenbeton
erstellt, und von diesem Material wurde auch zum
Ausbau des Dachgeschosses des Westflügels Gebrauch
gemacht, das so in vollkommener Weise nutzbar ge-

macht werden konnte. Nicht nur war durch den Eisen-

beton allein eine so weiträumige Ausgestaltung der
Treppenhäuser und der Säle ohne Zwischcnslützen
möglich, sondern es wurde auch erheblich an Baukosten
gespart. Darauf mußte der Architekt besonders be-

dacnt sein, standen ihm doch kaum 16 M. für I t^bfo

umbauten Raumes zur X'erfügung. Im inneren Ausbau,
in der architektonischen Ausgestaltung mußte er sich

daher darauf beschränken, nuran einigen wenigen Stel-

len mit reicheren Mitteln zu arbeiten. Dali es ihm troti-

dcm gelunt^en ist, nicht nur die Aufgabe den prak-

tischen Anforderungen entsprechend, sondern auch in

einer wirkungsvollen, ansprechenden Gestalt zu lösen,

zeigen unsere Abbildungen. — (ScUuO loift)
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Ansprüche eines Dienstgebers gegen den ihm ausgemieteten Bediensteten und dessen neuen Dienstgeber

mie Fälle sind in steter Zunahme begriffen, in welchen In den Bau- und in den Architelcturbetrieben kann
die BetriebsßehiUen von einem Konkurrenten ihres der Dienstverpflichtete teils zu Dienstleistungen höherer,
derzeitijjtn Dicnst^'cliers bestimmt werden, dos l>c- teils zu solchen niederer Art yerpflichiet sem. Die letx-

stehcnde Dienstverhältnis vortcitiR zu lösen und bei ihm tere Gruppe bleibt hier außer Betracht, weil einmal die
selbst in Reschäitinung einzutreten L'ebcrwicRend pflegt Vorschriltcn der §^ ijd b, »25 GO ausreichen, sodann
dieses Verfahren solchen l'ersonen gegenüber eingeschla- bezüglich der zugehörigen Personen der gerUgtc Mißbrauch
Ren zu werden, welche durch hervorragende Leistungen weniger fühlbar hervortritt Die mit höheren technischen
im Berufsfache sich vorteilhaft auszeichnen, oder welche Dienstleistungen betrauten bezw. in einem besonderen

Lnll- und SonncDbad lOr Frauen.

Die itldütebe BadeantUll in Dorlaeh. Schwimmbad Kr Franca. (Text ia No. 70.)

Gelegenheit fanden, sich eine umfassendere Kenntnis der
Cescnaltsgeheininisse ihres bisherigen Dicnstgebers anzu-
eignen, w;is naturgemäß zur Folge hat, daß durch ein solches
Verfahren letzterer erheblich gcsch.tdigt werden kann Das
Bestreben ist deshalb gcrcchttcttigt, einen wirksamen Schutz
gegen derartige Benachteiligungen sich zu verschaffen Die
bestehenden Gesetze versagen scheinbar einen solchen, aber
doch nur, wenn nicht in den Geist der Rechtsregeln einge-
drungen wird, welche ihn zuverlässig vcrschaHen können.

3. September 1908.

Vertrauensverhältnisse stehenden l'ersonen können ihrer
Beschäftigung nach als Handlungsgchilicn, als Betriebs-
fjcamte, als rrivatbeamtc angescnen werden, sodaß ihre
Rechte und Pflichten aus di-m Dienstvertrage sich nach
den Rcchisrcgcln der S-r/.HGB, 5; ijjaGtV, SftjzBGB
bestimmen und eine vorzeitige Losung desselben nur unter
den Voraussetzungen der § 70 HGU, S; 13^ b Gü

, §626
BGB vorgesehen ist Wird dem entgegen das Dienstvefhlllt-
nis von dem einea oder dem anderen Teile vorzeitig gelöst,
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lO ist DKb § TP Ab& IHGR derjenige Teil, daich i

iwrtngwidnges Verhalten eine solche Lösung veniiliBt
friid,iuniEnatz des durch die Aulhebung des Dicmtvnlill^
ninet entstehenden Schadens verpflichtet Im wesentliclien

dtt Gleiche gilt nach § 628 BGB . während § i^ t GO.
nur unf^enUgend die Strcitfraße erledigt. Auch aie den
Reielistag seil dem ifi Dccmbcr v

J heschäliij^ende Oc-
werbevorlaßc wirt! hierin VV.inHliin(>' nicht schaHcn.ohschon
rie in den i,v\d't. dieses Gebiet lierUhrt

Dns Rcirhs^L-rii I/. is.t in dem Urteil vom :o Septem-
ber 1007 (RC./, 117, V der Kruge naher (.'circien, ob dem
Dicnstbcrechtigtcn lür die Uauer des Dieustverhältnisses

(legen den Dienstverpflichteten, der ihm die versprodieneo
Dienste, insbesondere infolge unbefugten Antrittes ia den
Dienst eines anderen, nicht leistet, ein klagbarerErfUllunn-
anspruch aus dem DienstvertTage auch auf Unterlassung der
Leistung von Diensten fiir einen anderen Dienstgeber zu-

steht unaistzu einer dieses bejahenden RechtsOberzeugiing
gelangt. Denn es kann der Anspruch, der dem Feststcllungs-

verlangen zugrunde liegt, unienlbar ;ils Ert'tUungsanspruch
betrachtet werden Ks beschränkt der Kriüllungsanspruch
des Dienstberechtigten gegen den l.lienstverpfliciueten sich

nämlich nicht auf das Verlangen, daß dieser seine Vertrags
j)flichten positiv, durch I.cistungder versj)rochenen Dienste.

erlUlle, sondern er umfaßt auch negativ die Forderung aui

UnterlassmiB jedes Verhaltens, das diesen Pflichten xu-

widerliuh. rreiUch kann dieser Anspruch nur aui §611
BGB. gestlltst werden, aus welchem der Angestellte zur
Leistung der versprochenen Dienste verpflichtet ist. Denn
hierin hegt, daiS der Gehilfe innerhalb der Vertragsdauer
verbunden ist, seine Arbeitskraft während der Geschäfts-

S^ Sur VeifagUDg seines Dienstgebeis su halten. Er darf

dslier, solange er aus irgend einem Grunde diesem dierw
tprocbenen Dienste nicht «irklidiieiste^ insbesondere wenn
CTSieinfolge unbefugten VerlassensseinerStellungzu leisten

unterläßt, nicht einem anderen Dienste leisten F.r verletzt

dadurchdasdem Dienstberechtigten zustehende ausschließ-
liche Recht auf seine Arbeitskraft. Deshalb kann jener aui
ein seiner Pflicht entsprechendes Verhalten Klage erheben.

Obschon nun der .\usirag des Rechtsstreites regel-
mäßig längere Zeit beanspruchen wird, als der Anspruch
•luf Leistung der Dienste noch besteht, so ist dennoch
die Klage nicht gegenstandslos. Dem h mdclt (kr Schuld-
ner der Verpflichtung zuwider, eine Handlung zu unter-

lassen oder die Vornahme einer Handlung zu dulden,
so ist er zufolge § 890 ZPO. wegen einer jeden Zuwider-
handlung auf Antrag des Gläubigers vom dem ProieB*
gericht erster Insiaos su einer Geldstrafe bis su 1500 M.
oder zur Strafe der Halt bis zu 6 Monaten zu veniiteileB.
Der Verurteilung muß zwar eine Strafandrohung vomi^
gehen, welche, wenn sie in dem die Verpflichtung aus-
si)re< henden Urteile nicht schon enthalten ist, auf Antrag
von dem Prozeßgericht erster Instanr erljvsscn wird .Auch
kann der Schuldner auf Antrag des Gläubigers zur Be-
stellung einer Sicherheit ilir den durch lemere Zuwider-
j) .ndlung entstehenden Schaden aui bestimmte Zeit ver-
urteilt werden. Eis kann demnach ein rechtliches Beden-
ken dagegen nicht bestehen, daß neben dem Antrage auf
Straie der Dienstberechtigte gegen den seine Rechte ver-
letsuiden Dienstverpflichteten Ersatzdesihmdadurchvenir-
•adileaVermögensschadens aus §249BGB. imd gegen des-
senncaenDiciwtgeber aus 823 Abs. 2 bzw. § 8>6BGB. durch
Klsgeimordenüichen Rechtswege geltend machen kann.—

I)r B Hilsc, Kreisgerichtsrat

Vermischtes.
Die 33.VerMmmlungde* .DeuticbenVerelnirax SfTenlUcbe

Ocauadhelttpflefc* In WIetbadeo 1908 findet vom 16 bis

IQ Seil' d J. statt .'Vus den Vorträgen ist zu erwähnen
.Die Wasserversorgung in ländlichen Bezirken",
Relerent Geh. Ob.-Brt. Schmick in Darmstadt; „Die hy-
gienischen Grundsätze für den Bau von Volks-
schuleo", ReftrcatStadtbrtRehleninMUnchen; „Die
hygienlscne Bedeutung städtischer Markthallen,
ihre Einrichtung und Betrieb", Relerent Stadtbau-
insp Dr.-Ing. KUster in Breslau. Aa alleo ^ Sitzunf-
tagen finden nachmittags Besachtiguill
nischcr Anlagen in Stadt und Uagei
diger Ftthrung statt —

Wettbewerbe.
ZumWettbewerb betr. WaiterkraftanUc« am Walcheovee

(vergl. No 68'! geben die Bestimmungen des Programmes
nur sehr knappe .Angaben Als (Jrundlagen werden den
Bewerbern 12 Blatt Lage- und HOhcnplänc für die in Be-
tracht kfloiBwaden GeUnde, Aagßbtm Aber die bydio-
logischen Veihlltiilase, Ober die ito Emtal vofgsaaauM-
nen Bohrungen nebsi Gutachten des OberberanoteB Uber
die geologischen Verhältnisse, ferner Uber dc» Wswer
haushält oer oberen Isar und ihrer Zuflüsse, sowie Uber
die Benutzung derselben zur Flößerei und Holztrift ge-
liefert. .\ulg.at>c ist die lU-arbeitung von Entwürfen ,zur
möglichst wirtschaitlichcn .\iisnutzung der Wassermcngcn
und -Zuflüsse im Isar- und Walehcnseegebiet bis zum
Kochclsee" Die erforderlichen MaLsn.ihmcn zur Wieder-
ableitung des vermehrten WasscrzutUisscs zum Kochelsee
sind dabei nicht tu entsverlen, G.^ucgen ist anzugeben,
wie der Holztranspori im Isartal und den berilhrten Zu-
flüssen aufracht ermltea weiden SoU. üieEntwUife müssen
eine allmähliche Erweitenrag der Wasserkraftanl)u;e in

> oder mehr Ausbaustufen ermöglichet!. Für jede Haupt-
bsiqieriode sind die betr. Berechnungen aufzustellen.

Art und Umfang der Wasserzuleitung zum Walchensee
bleibt den Bewerbern Überlassen, ebenso ist die zur Ab-
gleichungderunregelmSßijfcn Zuflußmengen erforderliche
.Spiegels« hwankung des Walchensecs nach Bedaii zu be-
messen, wobei jecioch die hociisie Senkung in der ersten
.'\usbauperiode nu f.t mehr als " betragen darf. „Den
berechtigten Forderunkten n.ich Krhaltung der landschalt-
lichen Schönheit des Wal« hcnsces ist durch Vorsehlag ge-
eigneter Maßnahmen Rechnung zu tragen." Die zu ilen

Kraftweriien gehörigen Anlagen müssen so bemessen sein,
daß die Kraiueistung auf das jfache der Durchschnitts-
leistung gesieigett wmeo kann. AUezudeoKraftulageD
gehörigen Bauteile. einschL der Maschinengebäude, sowie
die maschinellen und elektrischen Einrichtungen sind mit
zu entwerfen. Die an den Turbincnwcllen erreichten Durch-
schnitts- und Höchstleistungen sind rechnerisch nachzu-
weisen, die wicfitigcrcn Bauteile hydrotechnisch und Sta-
tisch zu begründen. Ljigcpläae in i : 5000 unter Vcrwen-
dmg der Stenerkalaaierpllne^ KonstrüktiODisdcihBiugen

in 1 : 100, iUr Einzelheiten i allg. i : 20 Beizugeben sind
ein Bauprogramni und Angabe über die Baukosten der
Sämtlichen im F.ntwiirf zu behandelnden .'\nlagen

„Den Hewcrlicrn bleibt ttbcrlasscn, bindende .Ange-
bote auf die Ausführung mit Garantie itir die Leistungen
und ittr die Kosten den Entwürien beizufügen. Das Preisge-
richt triid auch diese Angebote begutachten Die Zuerken-
nune eines Preises begründet aber keinen Anspruch aui
Ausiflhruoa der Arbeiten. Die preisgekrönten oezw. sa*
gekauften Entwürfe gehen in das Eigentum der Staalt»

regierung Ober imd aUrien daher von dieser nach Gut-
dünken zu eigenen Zwecken verwendet werden"

Bezüglich der Preise ist die licstimmung nacluutragen,
daß das Preisgericht aui einstimmigen licschluß nicht nur
die Zahl und die Hohe der Kinzelprcisc, sondern auch
die Gesamthohe der Preise verandern darf, eine Bestim-
mung, die in ihrem letzten '1 eile den Wetlbewcrbsgnind-
sätzen des Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur-
Vereinewiderspricht ImttbrigenistauchderAnkaufvonEnt-
würfen oder einzelner Teile derselben vorbehalten. Die da^
iOr etwa autzuwendenden Beträge werden nicht aeowiat

Das Wettbewerbs-Programm ist nach Vorstehendem
sehr allgemein gehalten, sodaß den Bewerbern fast völlig

freie Hand gelassen ist —
Im Wettbewtrb Amlshau« Gerthe(Lindkr. Bochum), vergl.

No. 39 und ^2, wurden der I und II Preis zu 2 gleichen
Preisen von )e 900M zusammengelegt, die an die Hrn. .Arch.

Schmii&SchäfcrinDortroundundArch Herrn J M&hl,
unter .Mitarbeit von .\rch F W Wimmers in llreinen ver-
liehen wurden Den III i'rcis \on 503 .M crliielien dis
Hm. Arch. S tci nbac Ii l,u t le r in Dortmund -

POr nnaeren Oeutscbeo Baukalender 1909 folcende Bitte:
Ad kllc diej«Di|[CD preu6. Hrn. ReticiuDfS'Baamriiicr, derrn Pffl-

tnoittjahr tarn Bkumcisicr in die Zvit von 1901 bt« cioiehl. 1908 IDlt

und welche, ici et durcti Ausschciduoir iiu den Anwlit. ih^ cn lOr

die Anttelluoc im .SU3^»dien>i, durch WohnuDg«wech(i.-l, U< m htf-

tiruDCiloiickeil oder durch Aonibmc tob StclIunecD im ücmcinde-
oder PHritdieotl usw. glaubm aDnehmeii lu diitea, in dem fegen-
wtnis in Nrobeaibei unKbefiodiithen Pcnonal-VcririchDU urterei
Dcutichen Baukalender* fdr 1909 keine Ucrflckiichtii^nK getun-
dco la lubco, ricliim wir die Hitie, un< die bctBglichrn Aogihes
unter dcotlichet Angabe *0D Namen, Tiwl nad Pr>lHnfi|ahf
eefl. umgehaad aafabHiMilaiMii.

Die gleiche Bhte richtra wtraa die Hm. Stadtbaun eitler.
Bei i I k • • Ra um r i it er u<T in den m i ti I cren O rten or- Dcut-
»chcn Rriche«, ifiw«.ii \ i .inderuri;; n i*altecfundeo haben, »o-
wie an die te Ibiii n d 1 ;,'c d Hrn. Privai-Atcbitekien nad Baa-
ioKenicurc und rriucheo «e hCllich, in dem VcncieiotilM dllii»
ben die Bcrichiii^uDgrn (Br den Jahrgang 1909 blldigft BB tttUCf«
Redaktion i^cLmgen lu latti-n. -

lakalt: Die CrweiteraoK«baulen der Techniacbea Hociucbate lo
Oarmatadl. iFartwKnnK atatt ScbluB.) — AafprSclM «laai IMmiMtoa
geeen den ihm auaceralelelen Bedlemtttra aad dtnea aeaea DnaM-
geher, — Veimiichic«, Weul^ewtrbc. -

Verlag du Deutacbeo Bauicituojr O. ra b. H., Elerho. FUt die 8e<iaktloB
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Die Bauaaiitclluaf In 8tDtt|art. Weieh«as am See. Architekteoi Professor Paul Schmohl A G. Stichclin in Stuttgmrt.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn.JAHRG. N2:72. BERLIN, DEN 5 SEPTEMBER 1908.

Die Erweitervmgsbauten der Technischen Hochschule zu Darmstadt. (Sctaiue»

bodenhöhe mit derjcniKcn des Sockelgeschosses des
Haupt{;ebäudes übereinstimmt. In diesem Kellerge-
schoß sind sämtliche Rohrleitungen der Zentrale ver-

eint Am Südende des Grundstückes, neben der Zen-
trale, ist die Haupteinfahrt zu den Hochschulhöfen mit
stark abfallender Rampe angeordnet. Neben derselben
bot sich günstige Gelegenheit zur Anlape eines Hofes,
unter dem gedeckt uncfdurchSchüttönnungen zugäng-
lich der Koblenplatz liegt.

Neben der Einfahrt sind am Kopf der großen
Halle in einem Anbau neben dem Kesselhaus Werk-
stätten und darüber die Wohnung des ersten Werk-
meisters untergebracht. Das Stockwerk wird durch
einen halbkreisförmigen, zweistöckigen Vorbau ab-
geschlossen, in dessen Kellergeschoß das Laborato-
rium für Wärmemessungen und Maga/inräumc, da-
rüber im Erdgeschoß ein großer Arbeitsraum für die

Studierenden und schließlich im Obergeschoß zwei
Dozentenzimmer untergebracht sind.

Die große Halle hat innen 53 5 "" Länge, 17.6™
Breite und erhebt sich mit ihren leichten bogenför-
migen eisernen Bindern, deren Schub durch ein Zug-
band aufgenommen wird, bis zu 13,7«" Höhe. Diese
Höhe war einerseits bedingt durch die Notwendigkeit,
der Halle von der Seite durch hohe Bogenfenster auch
über den niedrigeren Laboratoriumanbau hinweg Licht
zuzuführen, anderseits durch die Anlage einer nohen
Kranbahn zum Transport und Versetzen der schweren
Kessel und.\la.schinen. Neben dieser Kranbahn konnten
noch in Höhe des Kämpfers der großen Rundbogen-
P'enster Galerien angelegt werden, um dort nach Be-
darf leichtere Maschinen aufzustellen.

Das Aeußcrc dieser Kraftzentrale hat der Arch.
Prof. Wickop, wie unsere Abbildungen erkennen las-

sen, zu einer wirkungsvollen Bauanlage in dem 2weck
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ir müssen darauf verzichten,

auf die technischen Einrich-

tungen der verschiedenen
Laboratorien, der Material-
Pfüfungsanstalt,desWasser-
bau- Laboratoriums usw. nä-

her einzugchen, obgleich sie

z. T. besonderes Interesse
verdienen. Die Darmstädter
Hochschulesteht mit diesen
Einrichtungen hinter den

Hochschulen der anderen und größeren ßundesstaaten
nicht zurück. Nur einer Anlage sei noch gedacht, die

sowohl in baulicher wie in technischer Beziehung aus-

gezeichnet ist Es ist das die große Kraft-, Wärme-
und Lichtzentrale, welche der Versorgung des ganzen
Hochschulgeländes und gleichzeitig zu Lehrzwecken
dient, indem mit ihr die beiden Maschinenbau - La-
boratorien I und V für Dampf- und VVasserkraftma-
schincn verbunden sind. Wir geben in unseren Ab-
bildungen 2 Ansichten (S. 491), sowie Grundriß, Längs-
und Querschnitt wieder.

Das Kraftwerk besteht aus einem mächtigen Hal-
lenbau von 55 "> Länge und \() " Breite, der mit seiner
Längsfront an der nach Süden stark ansteigenden
Magdalenenstraße liegt. Die Fußbodenhöhe des Kes-
selhauses liegt etwa in Höhe dieser Straße, sodaß es
möglich war, durch große Tore von dieser Seite her
die Kessel und gro^^n Maschinenteile einzubringen.
In gleicher Höhe schließt sich an die große Halle der
Zentrale nach dem Hofe zu der niedrigere Anbau des
Maschinen- Laboratoriums an. DadieMagdalenenstraße
fast um ein Stockwerk höher liegt als die Höfe des
Hauptgebäudes, so konnte unter dem Maschinenhause
ein Kellergeschoß untergebracht werden, dessen Fuß-



und der besonderen Bedeutunj» des Gebäudes entspre-

chenden wuchtigen, modernen Formen ausgestaltet.

Besonders wirkungsvoll ist der mächtige Norcij^ifhc! mit

der vorgcl.if^crten Rotunde. Die Fensterachs eii derLii
fnint litifjf^ti in 8,65 m Abstand. Kräftige Liscncn tren-

nen die j
"1 breiten Fenster, die mit ihren Bögen bis

zu gm emporsteigen. Diese ragen noch über das äufier-

lich als bogenförmiges Mansarddach ausgebildete
Hallendach empor, mit dem sie durch Stidikappen
TCfbunden sind. Statt eines wagrechten Haup^esim-
•es an der Traufkante des Daches entsteht so eine
wellenförmige Linie von eigenartiger Wirkung. An
den tiefsten ninkten derselben nehmen brdtewane^
lotNl mit InAft^ vonprtngenden WaBaenpeieni dM
Dadiwauer auf, tu» et in die innereo Zisternen abeti-

fÜbniL Auler d«kn Sdtenlidit eiMIt die Halle noch
Lieht dnrck ein sattelförmiges Oberlicht im Firtt, das
nit «eltliehen Lüftungsklappen versehen ist Im Innc-

|«l istdie Halle, die durch eine Zwischenwand in das
aus mit etwa 335 und das Maschinenhaus

vom Kcsscihause, zugänglich durch einen begehbaren
unterirdischen KanaJ, zu dem Zwecke eine Ventil-

Kammer angelegt, von der aus die Dampfvcrteiiung
Liaf die verschiedenen Gebäude der Hochschule er-

folgt. Neben dieser Kammer sind auch die V'entila-

tions-Anlagen zur Versorgung der neuen großen Hör-
säle mit erwärmter Frischluft untergebracht, die von
elektrisch angetriebenen Ventilatoren von 2 °> Durch*
messer nach vorwftrmung und Befeuchtung den Ven-
tilations-KanUeo Ittgeführt wird.

Zur Enenjpmg der elektrischen Energie für die

dektriscbe BefencDtung der Hocbsdiule. welche von
3900 GlahlsmpeB und igo BofedluDpen bewirkt wird,
sowie sun Antrieb der «a vsndiieMnen StUleo an-
geocdneten 80 Eiektaromotoren mit cusanmen $50PS.
sindim Rraftweric ) vendiüideoe MusduMo iiiitni*

sammen34i Kilowatt-LeistniK nebst einerAklnnnd»-
torenbatterie aufgestellt

Selbstverständlich sind auch diejenigen techni-

schen Einrichtungen der Zentrale, die den prak-

Knftwcik und Matchioetibaii-

LjlbOrRtnrium I ul.d V.

LtagMcbaitt, OnudiiS oad

mit teo q<» Grundfllcbe geteilt wird, von schOner
Raumwirkung.

Neben dem Kesselhause ist ein 43 "> hoher Schorn-
stein von 1,6 ra oberer lichter Weile errichtet. Die im
Kesselhause aufgestellten 4 Kessel verschiedener Bau-
art mit zus. 3401111 l lfrizflachc und 195 <\a> Ueberhitzer-
fläche sind sämtlich mit Rücksicht auf die Laborato-
riumszwecke als Hochdruck- Dampfkessel angelegt.

Der für die Heizungs-Anlage der (ü b.iijilc criurdcr-

liche Dampf muß daher vor Eintritt in die Heizleitun-
gen durch Druckminderungs-Vcntile auf den für die
Hetzkurper erforderlichen Druck in seiner Spannung
herabgesetzt werden. Es ist in etwe IM Entfernung

tischen Zwecken derHochschulgebäude selbst dieaeat
mit allen erforderlichen Vorrichtungen su llessn»
gt-ii und sonstigen Untersuchuigen xu Lebnwecken
ausgestattet. —

Diese kurze Schilderung der Neubauten der Tech-

nischen Hochschule in Darmstadt läßt erkennen, daß
hier Anlagen geschaffen worden sind, die in künst-

lerischer und technischer Beziehung eine tüchtige Lei-

stung darstellen, mit denen das kleine Land Hessen
bewiesen hat, daß es in der Erkenntnis dc^ Wertes der
Verbreitung technischer Bildung

.
auch vor grofien

Opfern n&d» stifficksdieut — Fr. E.

Die Bau-Ausstellung in Stuttgart.
V n Kr.ini GcTitntt in Franktait ». M. Hirnu eine fliklbeilig« und die Abbildgn S 4« und <M, lowlc In No 7.1.

,i(_!ii'.iin K107 d.l^ \ i.rf;< 'u i: der I i:itikUirtcr .Vusstcl- S.ile einen stattlichen Rarock-R:ilinitn, su nuißic damit
lunj- den 15ewc-is crNr.n ht h.uto. d.iH der Zeinninkt jenes erste Unternehmen aui jede l.indsch.iUlithc Um-
iUr einen lohnenden Riic khln k :iut die Knt» icklung gebun^ und d.is Hinzutreten IrciNtchender Häuser ver-

dcr bürgerlichen Baukunst als Kmehnis iler beiden letz- zuliien, »eUhe den Ueiden .KusslclUin^cn von iqoS einen
tcn J.ihr/chntc gckonmien sei. und nachdem die Erkennt- weit grniH rcn k :nMlcr:>< Jieti Si>ic',raum gewährten. In
nis sich Bahn gebrochen hatte, daß unsere Zeit nicht, wie Darmstadt bieten dem Kiiiiretenden der Schatten de» dich-

die ihr vonmgcgaBfenc, ihr Heil in der VerzierunK eines ten HIatanenhaincs, die Bltttcnpracht der MathildenbÖhe
beliebigen Kernes mit aberlieferten Stilwiederholunseo und der Hintergrund der Odenwatd'UniBebung rinRSau
zu suchen hat, sondern in der künstlerisch Resunden G<^ unverkennbare Keize; in Stuttgart ist durch die Hinzu*
Stalluns des Kernes selbst, sind Darmstadt und Statt- nähme des durch seine alten Baumanlagen, I'alnicngrup«

gart, die Sitze zweier technischen Hochschulen, dem guten pen und den plasuschen Schmuck wertvoller Statuen be-

Beispiel mit bestem Gelingen gefolgt Gaben in Frank- rühmten Si.idtgartens ein höchst stimmungsvoller Zugang
fmtdes alten deutschen Bundes-Palastes vornehmer l£hren* und eine KrhoInnpstKtte bester Art fOr den Auastellungs-
ho^ seine malerischen Bingangshallea und praokvollM
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ben so Vorbereiteten Ußt der F.intritt in den Aus-
BtellunKSpark. dessen nordüsilichen Teil überblicicen, in

welchem sich um einen See eine Reihe der haui>tsJich-

lichsten sich darin spiegelnden Bauwerke der Ausstellung
wirkungsvoll gruppiert, ein Bild echt schwäbischen Cha-
rakters voll Anmut und Poesie. Die zweite Gmppe aus-
gestellter Gebäude und anderer Gcgcnslünde bildet die
Umgebung der geritumigen. für diesen Zweck eingerich-

teten und erweiterten Gewcrbehalle im Nordwesten Pa-
zwischen ver%'ollstiLndigen das heitere, anziehende Bild ge-
schmackvolle Brunnenanlagen, Tempel mit Baumaterialien,
Photographien usw. und archi-

lektoniscne Sondergärten.
Die Ausstcllungsbautcn ge-

mahnen in ihrer schlichten Ein-

fachheit vieliach an das Siutt-

part der beiden vorigen Jahr-
hunderte und an die vielen reiz-

vollen Kleinsttldte und behag-
lichen Städtchen des eigenarti-

gen Schwabenlandes Diefrtlher

Tiel zu wenig geschätzten Kigen-
schalten dieser anspruchslosen
historischen Vorbilder sind da-
mit zum Ausdruck gebracht in

Bekundung deswiedererwarhten
Verständnisses für das Wesen
unseres modernen Städtebaues
Wie lurgends zu lesen, aber in

Stuttgart ullcrwärts zu hören ist,

. verdiinkt man diesen bedeuten-
den und erlreulichen (}esamt-
bindrurk in erster Linie dem Kin-

flusse Theodor Fischer 's Von
Fischer selbst rtlhrt nur eine der
charaktervollen Sonder -Schöp-
fungen der Ausstellung her,
die den Uebergang der beiden
genannten Baugruppen bildet,

das Arbeiterwohnhaus der
Gminder'schen Spinnerei
als Vertreter der ausgedehn-
ten Arbeiter-Kolonie Gminders-
dorf bei Reutlingen (vergl Abbil-
dung S 493). nalitr ist die in

dieser Gegend Schwabens hei-

mische Bauweise — geputzte
Backstein - Wände mit Biber-
schwanz-Dach — gewählt Das
Haus ist iUr 2 Karailien gedacht,
für jede mit eigenem Eingang, im
Erdgeschoß mit kleiner Wohn-
kUi ne und Stube,darüber Wohn-
zimmer, im übrigen Räume für

eine zahlreichere Familie mit
Schlaigängem. Ganz schlicht
aber gediegen ausgestattet ist

das Innere.

Ein weiteres mustergültiges
Arbeiterhaus hat in der genann-
ten Gruppe am See die .Bera-
tungsstelle", das überaus tätige

Organ der K. Zentralverwaltung
für Handel und Gewerbe, und
als solches Schöpfer der Aus-
Stellung, in dem Junghans-
Haus geschafieni^vergl.Abbildg.

in No 7jy Es ist ein Glied der
Arbeiter- Kolonie der Junghans-
Hiüler'schen Schwarzwäioer Uh-
renfabriken in Schnunberg Ent-
wurf und Ausführung rühren vom
Reg -Bmstr.Schuster.Oberlei-
tung Direktor Schmohl, her
Der architektonische Charakter
des Jungbans Hauses ist der im westlichen Schwarzwald übli-

che, durch dieBauertihaus-Aufnahmen des,VcrbandcsDcut-
scher Architekten- und Ingenieur-Vereine' bekannte. Auf
Buntsandstein-Sockel ruht ein vcrschindelter Holzbau mit
Steilem, weit Uberstehendem Dache, Freitreppen-Aulgang,
farbigen Fensterläden und Blumenbrettern. Die hinteren
Aulbewahrungsräume reichen in die Felsteile des Berges
hinein. Ucber d;is vom herabgezogenen Dach geschUize
Podest führt die einfache Steintreppe zu den Wohnräumen.
Im Vordergicbel ist den 3 Kammern eine Laube vorge-
baut Besonders sprechen im Inneren die MObel mit ihrem
dunkelgrauen oder grünlichen Anstrich und mit anspruchs-
loser, aber wirksamer Bemalung an.

Als weiteres Arbeiterhaus ist das Mand'sche für die

$. September 1908.

Kattunfabrik Heidenheim zu nennen. Es dient ebenfalls
^als Bestandteil einer Kolonie) einer Arbeiterfamilie und
seine Fachwerks-Konstruktion ermöglicht den Wiederaufbau
an anderem Orte. Seine Erbauer sind Klattc S; Weigle.
Vorhallen und .\usbauten geben ihm eine malerische Wir-
kung. Um nach englisch-amerikanischem Vorbilde dem
Großstädter ein Eigenheim mit gärtnerischer Umgebung
in anmutiger Gegend um bescheidene Nüttel zu schaffen,

entwarfen und bauten Stahl \' Bossen ein Kintamilien-
Haus, einen mit Backsteinen und Schindeln verkleideten
Holzbau, der den äußeren und inneren Ausdruck von Be-

Kraftwerk und Maschiacnbau-Ltboralorium I und V. A.-Lliuik'.: Prot Wtckoji la Üarmitadl.

Die Erwelteraogsbauiea der Techalachen Hoctischule zu Oannitadt.

haglichkcit sehr glücklich getroffen hat, ebenso in ver-
schiedenen im Plan ausgestellten Wohnhäusern. Dasselbe
Ziel erreicht mit besonderem Geschick der Reg -Baumstr.
Richard Do II Inger in seinem zur Seegruppe gehörigen
Schwäbischen Sommer- und Ferienhause vergl.

Abbildg S. jg.v. einem einladend anmutenden Riegclbau
mit Fachwerk-Giebel vor dem Schlafzimmer. .Auch das ein-

lache und gemütliche fnnere verdient gleiche .Anerkennung,
wie des Baumeisters auf dem entgegengesetzten Ufer gele-
genes .Ausstellungs-Haus der Holcr'schcn Zicgelwerke
in Berg, das neben alten bewährten, »um Teil in Vergessen-
heit geratenen Techniken aut verschiedene Errungenschaf-
ten der Neuzeit aufmerksam macht

Es bedarf noch bei der Ufergruppe der Erwähnung
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tweier Rietsierlich gentenet Gebäude, welche Wirtschafts-
zwecken dienen: des Weinhauses am See von Prof.

Schmohl & Stahelin (vergl. Kopfbiid S 4S9) und der
Barth'üchen Kegelstube. F.rsteres wirkt inmitten der
reizvollen Umgebung und abends bei elektrischer Beleuch-

KeuschÖpfungen.istder Palast der vereint gtenMöbel-
iabrikanten Stuttgarts, erbaut von Prof. Schmohl
(siehe die Bildbeilage). Inmitten eines langgestreckten
Baues, in einem Giebel mit in gebrochenen Linien ge-
schlossener Fenstergruppe bildet den Mittelpunkt eines

tung besonders auch durch das Sniegclbild vortrefflich als reichen polygonen Urunnenbeckcns mit f^eschmicdetem
derber Brurhsteinbau mit schmucltcn Erkern undVorandcn Schulzgitter eine Statue der Schönheit von Kicmler. Per-
unddcrins Wiisscrhmeingehauten^rerrasse Iminneren sitzt golen vermitteln den Ucbcrgang zu den von Terrassen flan-

kisichs gemächlich in dem durch Glasmalereien erreichten
claire-obscure Nicht geringere Anziehungskraft übt durch
architektonische Reize und den dem Humor gewährten
Spielraum die ländliche Kegelstube von P. Barth &
S(>hne aus (vergl. die Abbilag. S. 49a).

Kcgclitube. Architclitcn: P. Birth & Sohne in .Stuitj^t.

Aibciter-Wobohluier Gmiodcr io KcatlirgcD. Atchiteki: Prof. Theodor Fit eh er in MlUichcD.

Die Baa-Au*«teUuoc >a Stuttgart.

Unter den Wirtschaftsgebäuden fällt durch OriginalitÄt

und fröhliches Gepräge aas als Konditorei und Cai€ auf

den ersten Blick erkenntliche zierliche .Haus zum Brun-
nen" von Lambert & Stahl auf (vergl .Abbildg. S. 493').

Sein weit vorspringendes Mansardendach mit kassettierter

Untersicht, die dadurch geschtlt/te in hellen Farben gehal-

tene Sgraffitofiorde und der kokette blumcngcschmtlckte
Balkon am Risalit wirken zu einem fein gestimmten Gan-
zen zusammen. Das Obergeschoß birgt ein Junggesellen-
heim von Itehaplirhkcit.

Das in kunstgewerblicher Hinsicht bedeutendste, auch
im AcuQcrcn durch reichere Architekturformen und pla-

stische Zutat aullallendste Gebäude, zugleich die größte der
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erten Seitenfronten Im Inneren gruppieren sich um einen
durch die Miitcllenster mit Ghisgem.1iden milde beleuch-
teten Ehrenhol mit brontenem .Athene-Standbild und das-
selbe Überragender Loggia 13 schöne Säle und Zimmer mit
den erlesensten, in feinster Farben-Zusammenstellung pran-

genden Einrichtungen, von dc-
nendieDieleeincsJagdschlosses
von BUhler, ein Kmplangsraum
von Brauer & Wirth und die
Schot tie'sche Bibliothek als

bedeutendste ins Auge springen.
.Als nächste Umgebunifdieses

Patastes schließt sich dahinter
der architektonische Gar-
ten vonP Grotz an, eine durch
LinienlUhrung und Farbensiim-
mung hervorragend eindrucks-
volle ernste Scnöpfung (vergl.

Abb inNo.73) Durch einen Lor-
becrhain mit D. Stock crs ircff-

lichcrFigur .DicRuhc" tritt man
in dendurrh Pcrgolen,Sitzmöbcl
und edle Pflanzen geschmückten
Gartenbezirk

.Auf sämtliche, noch nicht er-

wähnte Baulichkeiten näher ein-

zugehen, ist nicht angängig, ge-
dacht sei nur noch der reichhal-

tigen Plan- und Modell-Ausstel-
lung in dem durch ganz einfach
mit Linien grschmUckteLinnen-
wSnde und Kabinette mit nichti-

gen Holz- und Stuckdecken se-
teiltcn Bau der Gewerbchaile.
|Untcrden Entwürfen interessiert

.eine Persjwktive der künftigen
lUmgebung des neuen Zentral-
bahnho'cs, unter den .Modellen
eine ganze Reihe von .Arbeiter-

und Familienhäusem, Schulen
und Beamten -Wohnungen aus
ganz Württemberg.

So bietet die Stuttgarter Aus-
stellung in ihren Bauten, Innen-
Ausstatningcn, Modellen und
Plänen dem Arbeiter, dem be-
scheidenen Bürger wie dem an-
spruchsvollen Begüterten Gele-
genheit, ein für ihn nässendes, im
.Aufwände seinen Verhältnissen
entsprechendes Heim zu finden,

ohne höheren Aufwand, als wenn
er sich mit einer unbehaglichen,
geschmacklosen und unzweck-
mäf^igen Umgebung begnügte.
Als hätten es unsere Baukünsl-
lerden Wünschen der künftigen
Benutzer abgelauscht, haben die
Aussteller autall diescnGebieten
mit richtigem Verständnis fUrun-
sere Zeit Hervorragendes gelei-

stet Einen ersten Lohn dafür
empfangen sie durch den außer-
ordentlich starken Besuch, auch
des in die Residenz strömenden
l.jindvülkc$, dem auf den fröh-

lichen Gesichtern die Freude an
dem Geschauten und djis Ver-

ständnis für den heimatlichen Bedari geschrieben stehen.

Möge keiner versäumen, in Stuttgart aniukehren und
sich hier Freude, Erholung und Belehrung zu verschaffen.

Er wird zweifellos belohnt, auch dadurch, daß sleichzeidg

in den schönen, von Neckelmann erbauten Hallen des
neuen Lnndes-Gewcrbe Museums die Ausstellung zur
HebunK derStiulcntenkunst tagt. Sie kann insofern

als eine Ergänzung' der Bauausstellung bezeichnet werden,
als nuch sie fertig eingerichtete Räume, Klubzimmer wie
Studentenwohnungen enthält und in zolilreichcn Plänen
und Modellen von üppig ausgestatteten Häusern die Rc-
dUrinisse der lebensdurstigen Studentenschaft zur An-
schauung bringt. —

No. 7a
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öle 37. Abgeordneten -Versamraluag dea „Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur -Vereine"

in Duuig 1908.

Iie Versammlung wurde am Abend des 38. August heiten des Raumes und seiner künstlerischen Ausgestal-
durch eine zwanglose Zusammenliunft in dem Herr- tung erklärten, wUrzte die Unterhaltung. Der Sonnabend
liehen Saale des Artushofes unter lebhaiter Teil- wurde bis zum späten Nachmittag von den Verhandlun-

CaM Slwk, .Haoa tarn BranittD*. AKhlufctrot Lmnbcrt * Stahl in Slnttgait.

Die Bau-AuMttUoog In Stuttfart. Sehwibitche* Sommer- ond Kericahsai. Architekt: Richud OolliOKcr io Statlgan.

nähme der einheimischen Fachgenossen und ihrer Damen
eröKnet. F.ine launige Wechselrcde zwischen Kunsthisto-
riker und Architekt, die beide in ihrer Weise die Schon-

5. September 1908.

gen eingenommen, die im Kriedrich-Wilhelm-SchUtzen-
hause, dem Sitze der alten SchUlzen-Brilderschaft. ahge-
haltcD wurden Von den 41 Verbandsvereinen hatten nur
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'einige wenige der kleineren es unterlassen, Vertreter m
entsenden. Außerdem wohnte dieses Mal eine erößere
Zahl von Zuhörern aus dem Kreise des Verbandes den
Verhandlungen bei Am späten Narhrnittase luhr man
dann hinaus nach Zoppot, um sich nach einer Wanderung
am Strande in dem schien gclcKcncn Restaurant Stolzen-

fels, das einen weiten Blick über die See bictci, 'luli

liehen Mahle zu vereinen. Der Sonntag Mittag wurde
wieder von den Verli.mdlungen in Anspruch Benommen,
während der Nacliiuiiug einem Ausflufie nacn Oliva mit
einem interessanten alten Kloster, seinem Schloß und
dem anschließenden herrlichen Parke gewidmet war. Am
Abend desselben Tages «mde dano die i8. Wander»
Versammlung durch einen BegrQSunifSabeod im alten
Franziskaner-Kloster in Danziß eingeleitet

Zu bemerken isi noch. dM dem Beispiele des säch-
siselien Vereins im Vürj ihre foU'end, in den oberen Räu-
men des SthllLzenluiuses wahrend der Tagung der Ver-
samtnhjng eine von verschiedenen Vereinen beschickte
Ausstellunf; ju der \ erbandstrage: .Mit welchen Mitteln
kann KintluLN gewonnen werden auf d'e kllnsilerische .\us-

j^estalrun^ in Stadt und Land?" veranstaltet war Aul Ver
anlassung des dem Verbände angehorigen ,Verems der
Arcliitekten und Ingenieure an den preußischen BaWRe-
werkscbulen* war auch mit Genehmigung des Heirn Mi-
nisten lOr Handel und Gewerbe eine reicnhaltiKe Samm-
lung von Schalerarbeiten von den Baugewerkscnnlen ans-
gestellt, die erkennen ließ, daß die Bestrebungen zu einer
Vereinlachung und Ciesundunj; des Bauwesens auf dem
Lande auch durt Hoden gefunden haben und teilweise

mit cutera Krfolg gefordert werden
l.lebcr die .\ufg.ibcn der diesjährigen .Vbgeortincten-

Versammhing haben wir uns in den Nummern t'u und 63
schon so eingehend verbreitet, daß wir uns jetzt darauf
beschränken können, aus den Verhandlungen selbst nur
noch einige wichuge Punkte und Beschlüsse herauszugreifen

Aus den inneren Angelegenheiten des Verbandes sei

tunttcfast erwähnt, daß an sidle des a. Vorsiuenden Siadt-
OberbrL Dr.WollftHanneTcr.Btt K.ÜMt, Berlin. anSielle
des auascheidenden Beisitzeis Reg-Bmnr. Elselcn, Bat-
Un, Stadtrat Köll e Frankfun o. Ai in den Vorstand Rir
die Jahre 19c« un i mig gewählt wurden.

Als Ort der .\bgcürdneten • Versammlung i. J. 1909
wurde Darmstadt, bezw de- Beiirk des Mitielrlieinischen

Architekten- und Ingenieur-Vereins in Darmstadt gewählt,
dem anheim gegclien .vurde, ob nicht eine kleinere Stadt
des Hessenlandes zur .MihaUung dieser Versammlung noch
geeigneter sei, als die I,andcshau[.itstadi l'ür igiol.ageine
inladung des Breslauer Vereins vor, die Wander- Ver-

sammlung in diesem Jahre dort abzuhalten. Es wurden
aber aus der Versammlung dagegen Bedenken erhoben,
daß diese Versammlung wieder soweit an die Grenze des
Reiches verlegt werden «oOe. Man folgte daher lieber
einer Einludung des Vereini oach Frankfurt a. M.

Kinen sehr lebhaften MeinimgSaustausch rief der An-
trag des Verbandes auf Erhöhung der Beiträge und auf

Schattung eines Vcrmi)gcns durch eine einmalige außer-
ordentliche Umlage hervor Wir haben in No 62 sehr
ausuihrliLh die (irilnde dargelegt, die den Vorstiuid zu
diesem Anira^'e veri^nlaßten Der Vorsitzende führt diese
liegnindiing noch weiter aus und erklarte es iür eine

Lebensira^e des Verbandes und der von ihm vertretenen
Bestrebuii/;en, daß diesem Mittel an die Hand gegeben
werden, die es ihm ermöglichen, der Bedeutung der von
ihm veitwtenen Kreise eattprecMod auizutreten und die
Ziele tu eKreichen, die Im nteiease unseres ganzen Be-
rufes erreicht werden maßten Hocherfreulich war die ein-

mQlige üebcrcinstimmung aller Vertreter, auch der be-
sonders stark betroffenen großen Vereine, daß für diese
Ziele auch größere Opfer gebracht werden müßten, So
wurde der Antrag aul Erh()hung der Beiträge um i M
einstimmig angenommen. Auch dem .Antrage auf Schal-
lung eines Vermögensgrundstockcs stand man durchaus
sympathisch gegenutjer, nur wuiden Hedenken gegen eine
obligatorische (iiniage erhoben, da diese bei der losen
Organisation des Verbandes, der sieh nicht aus Tcrsonen,
sondern Vereinen zusammensetzt, doch schließlich wieder
«uf 4it Schultern der letzteren gieiallca wire. Man kam
aber dahin (tberein, daß durch eine foetwilUse Umlage
ein VermAgcnsgrundstock von icxsoooM. ailfgeDnKht wer-
den solle Sämtlu hen Vcrbandsmitgliedem wäl VOm Vor-
stände eine Begründung dieser Forderungen zugehen, und
Aufgabe der \ ereine wird es dann sein, dunHi entspre-
chende weitere Kmwirkung auf ihre Mitglieder diese rur
Abi;abe cnisi*rti iiender Betrage, liir die eine gewisse
stufung nach .\lter und hänkommen vorgeschlagen wird,

zu bewegen Ks dart erhofft werden, <laü es aul diesetn
Wege gelingen wird, dem Verbände die Grundlagen zu
KfaaBen, deren er bedari, um in wflidiger Weise die Ver*

4M

tretung einer so bedentcnden Zahl deutscherFachgenosseta
fuhren zu können. .Als zunächst zu erreichendes Ziel ist

vor allem die Schaffung einer standigen Geschäftsstelle
mit einem GeschjiftsfUhrer im Haupiamte gedacht, als wei-
teres wurde .auch die SchiAung einer eigenen Verbauds-
zcitsrhrift zur \ufrechterhaltunR eines engeren /.usamnien-
hiingcs ;'wischcn den Verbandsmitgliedeni und liehuis einer
ausgesiirocheneren Vertretung nach auüen von einigen Sei-

ten vorgeschlagen \'on ar>;U rer Se.le wiiT '.en jedoch auch
die großen Schwierigkeiten und Bedenken hervorgehoben,
die dem letzteren Iraiemchmcn entgegenstehen nach den
Eriahrungen, die der Verband mit den dahin abzielenden
Versuchen bi^er gemacht hat. Nach dem Antrage des
Vorstandes, der angenommen wird, soll dieser engere Zu-
sammenhang mit den Mitgliedern des Verbandes zunächst
dadurch gesucht werden, daß in Zukunft die Mitteilungen
und sonstigen wichtigen Veröffentlichungen jedem Ver-
bandsuiitguedeunmittelbarzugesandt wenU-n sollen Dem-
entsprechend wird der Etat für 1909 in Kinnahme (ohne
Berücksichtigung des als Vermögen lest/ulegenden Er-
gebnisses der Umlage und -Vusjfabe aul ;6oco M fest-

t,'esctzt l>cr Voranschl.ig des Vorst.mdes wtcd en bloc
angenommen, wobei dem Vorstände anheim gegeben wird,
die Ausgaben in den cinaelnen Boeitionen nach bcalem
Ermessen zu regeln.

DieseBeschlüssederAbfceocdneten-VcrsammlnngdOr-
ien als Rtr die ganze Weiterentwicklüngdes Verbandes be-
deutsame bezeichnet werden.

Eine ziemlich erregte .Auseinandersetzung knUpfte sich
an die Mitteilungen des Geschäftsführers tiber den neue-
sten Kriaß des prcuß. Herrn Ministers der öffentlichen Ar-
beiten vom 19 luli no3, nach welchen für gußeiserne .^b-

llußrohren zu Hausentw;isscriingcn neue .Normalien für
Siaat,shauicn vorgeschrieben werden, die sich in schroffen
Ciegensit,' stellen zu den vorn Verbände auigcstellten

,DeutscbenNomial-.A.btluLirOhren 1003". Istschondurchdie
Agitation einer Gruppe von Huttenwerken gegen die Ver-
budsoormalien, denen sie 1005 eigene Normalien gegen-
•ber stellten, die sie ebenfaltt als .Deutsche Normal-Ab-
inlliOhren'* bezeichneten, eine scÄcne Verwirrung in diese
MBie Angelegenheit bineingetrasen, daß zwischen Ver>
unfern und Lieferanten in verschiedenen Kälten schon die
mangenehmsten Streitigkeiten entstanden, weil diese bei-
den Normalien mit einander vei-.vcrhselt wurden, so wird
diese Verwirrung dun h ilen neuen Mm;sterialerlaß noch
vergrößert- Vor .dicm .il)cr wir<l durch diesen Krlaß, wie
Hr. (Jeh. Ob -Brt. Sehmick- Darmstadt mit Recht hervor-
hob, das Bestreben des Verbandes durchi;reuzt. in die

Hausabilußleitungen eine größere Einheitlichkeit und Ver-
einfachung zu bringen Der Krlaß setzt sich ab<rauchin
einen merkwürdigen Gegensatz zu einem Irttheren ErlaS
desselben MiniateiiMiBS vom et. Momaber 100$. Dar-
nach wurden die vom Vemnde aM^estettten Steinseug-
und BleirAhren-Normalien bedingungslos anerkannt und
vorgeschrieben Dort wurde der Winkel der .A.btwei-

ungen auf 60° festgesetzt und es wurden Dopi)elvcrbin-
ungenausdrUiklich verboten. DieNormalien fUrgußeisernc

Röhren wurden als „nicht in allen Teilen annehmbar"'
be/eichnet Es wurden zwar die l)ur<;hnics->er der Ver-
band'irrihrcn angenommen, jedoch wurden liir die Röhren
iilicr 12511131 Durchmesser entgegen dem N'orscht.ige des
Verbandes die Wandstärken nicht mehr gesteigeri, trotz-

dem diese Rohren m der Krde verweMet werden, al-

so ganz anderen Beanspruchungen ausgesetzt sind, als

die im Hanse verlegten. Es wonlea wniet besQglidi
der MuBentiefe etwas größere MaBe verlangt, und et
wurde die zylindrische Form der >ftiffe als ausreichend
erachtet, während der Verband eine etwas geringere Tiefe
bei ausreichender Sicherheit mit Rücksicht auf die leich-

tere Insialhuion und die konische Form der Muffe gewählt
hatte, weil dadurch einem Herausdrilcken der Hleidichtung,
wie das bei Erwärmung der Leitungen sonst viirkouunt,

wirksam entii'egengearbeitet wird. Der neue Ministen. il-

Krlaß schlieist sich nun last g.anz den Wünschen der
Gruppe der ostdcut.srhen Gießereien an, schreibt nun
aui einmal fOr die Rohren zwei Winkel von 45 ' und 70°
vor, tvährend der von 60" ganz verschwindet, und lättt

die bei ToniOhren verboieneo Doppelabcweiitt fttr Guß-
eisen zu. Es wird dndurdi also die Zahl der Formstllcke
um ein Neues vermehrt, und 'auSeidea stdtt der ErlaB
zwischen den Forderungen an Tonröhren und GiiBeisen-
röhren, die in demselben Leitungsnetz verwendet werden,
einen ganz unverständlichen (Gegensatz her.

An diese .Xusiahningen des lim Schmick schloß
Hl S-, !-,r.ii Kiiilf. ! raiiklurt a .M , noch einen lebhalteti

l'ruiest ^'e^en den neuen .Ministen.ilerl.iß an, der höchst
bed. liier. ich -,ei, d.i er über die .Vrbeit einer so großen
Körperschaft gewiß sachverständiger Männer, wie sie der
Vernmd dsntelle, einfach faimwen^ehe. Et schUeAe iicfa
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außerdem den Ausfühnin^icn des Vom-dncrs, daß er tech-

nisch verlehk sei, \ ollkninnuTi ;in und l'.oh'c, daß der Ver-
band mit .illcn Muiein SiCh da^'c^en wehren wcrric Erfor-

dere den Verluind .lUi, die fiunrc SarhlaRc nnrh einmal in

einer DenkschriH zu eiortern und diese den Stadtgcmcindcn
tunistellen, die doch in erster Linie duttber su befinden
biUten, was ihnen in dieser Frkge not tue. Er bitte auch,

dieAngcleKenheitdemVerain der atldtischenOberbeamten
ni übergehen, die sich mit Nachdniclc der Angelegenheit
annehmen würden. Fs wird demgemäß beschlossen.

Zu dem Punkte der TaKesordnun«, der die Berichte

über die TAtigkeit der Verbands-AusschUsse und die Be-
tumdlung verschiedener, im Laufe des vergangenen Jahres
aufgetauchter Fragen durch den Verbandsvorstand zusam-
ineniaiit, wird im iill|i;cmcincn den Vorstandsantrftgen lu-

ßestirrirnt So iiiinnu die Versammlung davon Kenntnis,
daß es nach Ansicht des Votstandes nicht durchftihrh ir

erscheint, eine eigene Berutsgenossenschaft für die Bureau-
Angestellten der Architektur- und Ingenieur -Bureana su

Sunden und ermüchiigt ihn, in der Frage der Denkschrift
ISRticbsversicherungs-Amtes inSaclieaderVer>.irherung

der PrivatangestelUen, die weit Aber die bisherigen geseu-
lichen Bestimmungen der Invaliditits-Versicherung hinaus-

geht und im Grundgedanken als eine Art Pensionsgesetz für

diese Beamtenkategorien bezeichnet werden kann, mit dem
„Verein Deutscher Ingenieure" und dem.Verein Deutscher
Chemiker", von welcn' letzterem eine dahingehende An-
regung ausgegan^rLü .st, :n Vtr landlunfi zu treten Uber
die etwaige Steliupunahine zu diesen Bestrebungen

Zur F'Vage der Stellung der technischen Hcii;eürdneten
im (lebicte der rheinisch-wesiialischen Siadteorcinung war
vom Kssener Verein angeregt worden, von Verbandswegen
eine neue allgemeine Umirage Ober die Verhäluisse der
ttftdt Baubcamten Uberhaupt MVtnMtaltett. Bs wifd mit
Oenugtuung festgestellt, dafi «St VeiliMtniste sieh im all-

^memen bessern, wenn auch noch Manches zu erreichen
ist, ganz besonders in Sflddeutschland, wo die Verhältnisse
jetzt am ungünstigsten liegen. Es wird jedoch einem An-
trage Kölle s folgend eine erneute Umfrage z. Zt nicht
als zweckmäßig erachtet. Diese Frage werde jetzt besser
vom Verein der Stadl (Jberbeamten weiter verfolgt, der
hoffentlich sich auch bald dem Verband angliedern werde

Ucber die beulen Denkschriften „Mit welchen Mit-

teln kann Einfluß gewonnen werden auf die künstlerische
.\usgest.iltung in St.adt und 1 .and r- bearbeitet von Ob.-Brt.

Schmidt in Dresden) und: , Welche Wege sind einzu-

chlsfen,d—lit bei Ingtniwirbaaiea mhelische Riclaich'
t« in höherem Grade rar Gdtnog kommen?" (bearbeitet
vonOb.-Brt Stadtbourat Klette inDresden)wiranach eini-

gen kleinen Bemüngelimgen beschlossen, daß sie mit ge-
ringen Zusätzen nunmehr zu veröffendichen, an alle in

Betracht kommenden Staats- und st&dt. Behörden — bezw.
persönlich im die Vertreter derselben — , sowie an samt-
liche Verliaiuisiiii'.i.;lit.'dcr .'u scniicn seien ilir .\iitgal)C

der Vereine wird es nun sein, die dann niisgcs])rochcnen
Gnindsätze in ihren Kreisen zur Geltung 7u bringen, vor
allem tatkräftig ;in der .Aufstellung von Ürtssiatuten mit-

zuarbeiten bezw auf deren Aufstellung hinzuarbeiten, wie
solche in dem preuß. Gesetze gegen die Verunstaltung
von Ortschaften Torychca aind. rlr. Arclt Henry aus
Breslau, der den Vonbmd bittet, den l>eiden Herren fOr

ihre vottreSlichen Arl>eiten den ganz besonderen Danic
der Venammlung auszusprechen, kann mitteilen, daß in

Görlitz unter Mitwirliung des „Vereins schlesisclier Archi-
telLten" ein solches Ortastatut bereits zustande geltommen
ist imd daß in Breslau die Beratungen daittber eingeleitet
sind DasglcidiewirdTiinDliaeeldinibeiiclite^wtthraidvon

Cr>\n geklagt wird, daß rnan dort den Verein nicht zuge-
zogen habe, trotzdem er mehrfach darum ersucht hat. Alich
an anderen Stellen ist die licvsegung in Fluß.

De n letzten Punkt der .' .ii;tst)T(ln;inß bildete die Be-
handlung der Frage: „Wie kann die Stellung der Archi-
tekten und Ingenieure in den offendichen und privaten
Verwaltungskörpem gehoben werden?', zu welcher der
Verbands-Vorsitzende eine Reihe von Leitsätzen aulgestellt

hat, die wir in No. 6t in ihrem Hauptinhalte bereits wieder-
cegeben haben, und über welche er zur Eröiiniuia der
Wanderversammlung auch einen Vortrag gehalten ba^den
wir an anderer Sielle voUinhaUlich abdrucken

Zu den Leitsätzen lag eine neue Fassung des Berliner
Architekten-Vereins vor, welche die Endziele etw.is schär-

fer und kürzer zu.sammcnfaßt und in einigen Punkten auch
erweitert, Fls kommt m ihnen auch zum .\usdruck. daß
die Stellung der Techniker nicht gehoben werden könne,
durch die Ausbildung von sogenannten „Verwaltungsiniic-

nienren" aui den technischen Hochschulen. Der Antrag des
Berliner Vereins, der von Stadtbrt a. D. Koehn vortreR-
Uefa begjrBndet wurde, geht dahin, daß der Verband auch
gegen diese Bewegung Stellung nehmen solle, die
einen neuen Stand schaffen wolle und der gesunden
Entwicklung des technischen Berufes schädlich sein
werde. Der Hr. Vorsitzende betont, daß er durchaus auf

dem Standpunkt stehe, daß wir zwar da.s Verwalten er-

lernen wollen, .aber nur auf dem Hoden der Technik.
Wir wollen .Architekten und Ingenieure bleiben und
wünschen die Kinschichung eines neuen Standes nicht.

Er habe aber den Zeil] un kr noch nicht für geeignet ge-
halten, gegen diese Bewegung, deren Ziele noch garnicbt
ganz klar liegen in einer Resolution des Verbandes vor^
zugehen. Hr. Fabrikinspektor Dr. Ritzmann, Karlsmlieb
der zuerst öHendich die von Prof. Frans in Charlotten-
bürg angeregte Bewegung bekämpft hat, wünscht ebenfalls
daß der Verband noch keine S'cllung nehme, während
Hr Stadtrat K ö 1 1 e , Frankfurt a. M. gerade eine möe-
liehst scharie Stellungnahme für wünschenswert hält Hr.
Geh -Rat StUbben, Berlin, macht darauf aufmerksam,
daß wohl infolge der unglücklichen Bezeichnung .Verwal-
tjiii;si!if;L-nieur'' liier enie z. T mißversiandliciie Auflas-

sung dessen vorliege, was IVof l'ranz wolle. Dieser
wolle Männer mit einer gewissen technischen Grundlage
des Wis>'ens als reine Vcrwaltungsbeamte in die allge-
meine Verwaltung einführen Wir verlangen dagegen die

leitenden Stellungen in den technischen Verwamiogcn
im weiieaten Sinne Iflr die Tediniker. Die endcra Frage
weide snndt bei m* garaicht behandelt Dienans'scheo
Anschauungen ständen also, wenn er sie auch keineswegs
teile, doch Dicht in einem direkten Widerspruch zu dem, was
wir auf unserem Gebiete wollen. Erschlaoe aber vor, über
die Frage der »Verwaliungs-Ingenieure'',oie'jader „Verein
Deutscher Ingenieure" auch zu der seinen gem.icht habe,
doch cinm.il mit diesem eine .'\'.iss|;r.i( he hcrl eizutUhren.

Der Berliner Verein schlägt zur Weiicrbcratun)< der gan-
zen Angelegenheit darauf einen .Ausschuß vor, in den die

Hm, Revcrdy, München, Stadtbrt a 1) Koehn, Berlin,

Geh Rat Stu'ibeti, Bcr'.m. (iL-h. P.ri W'.ildow, Dresden,
und als Vertreter der technichen Hochschulen, aul deren
Unterrichiapläne zur Erreichung des erstrebten ZieUaTor
allem Einflufi gewonnen werden müsse, Hr. PnX. Friir.

V. Schmidt, MUnchen, gewählt werden.
Nach Ablehnung bezw. freiwilliger Zurflckzichung eini-

ter aus der Versammlung gestellten Anträge schließt die

itzung mit einem Dank des Hrn. Waldow an die Vcr-
handlungaleinmg und mit einem aolchen des Vorsitsenden
an die Allgeordneten lilrihn utkilftige lAtaibeiL~ Fr B.

Die Stellung der Ardütekten und Ingenieure in den OffentUchen und privaten Verwaltungen.

ihren Fachgenossen Titel, Rang und Einkommen in per-
sönlich befriedigender Weise zu sichern. Wenn dennoch
solche Fragen in jenen Anfängen des Staadesbcwufttseins
imVordergrund standen, lokam das daher, dafi in Deutsch-
land infolgeder Verarmung durch die Kriege des 17. Jahr-
hundens und iniolge der Zersplitterung und .Mißwirtschaft
des iS Jahrhunderts der neue Stand der .Architekten und
Ingenicure sich erst viel später und unter stärkerem Druck
alterer hcvotrechtigter St.*lnde bdden konnte, als in an-
deren ouro'i;iisi. lu ll l.ändem, und daß er also wcn:u an-
ziehend aul Personen wirkte, die durch ihren Zutritt dem
neuen Stand .Ansehen und Untcrstili/ung aus den herr-
schenden Kreisen hätten zuführen können Dabei nahm
das technische NeuschaHen so rasch einen gewaltigen l'iri-

fang an, daß die Techniker ihre ganze Kraft davon allein

in Anspruch genommen Sahen und sich nicht auch nochder
Fflege,Entwicklungu]ldNtttibannachungihrerSchöpfungen

von den VciC

|ie Stellung der Architekten und IngemeuK im öffent-
lichen Leben unseres Vaterlandes ist ein Gegen-
stand, um deswillen unser Verband Regittndet wot-

den ist, und mitdem in seiner Allseitigkeit ftoer nach seinen
einzelnen Beziehungen hin unser verband sich immer
wieder beschäftigt hat. Wenn im vorigen Jahre beschlossen
wurde, diese Frage in allgemeiner Form wieder in Angriff
zu nehmen, so rechtfertigt sich das daraus, daß die .An-
schauungen üln'r dieses Problem bei den -\rchitekten und
IngenieurLii s'. ':ist eine Wandlung er;.ihren h.iPtii, die
näJier zu untersuchen und icstzustcllcn von Bedeutung iUr

uns selbst, vieimehraberoocbiOrHaserginuea VolksMDen
zu sein schien

Es hieße den Gründern und ersten Leitern unseres
Verbandes Unrecht tun, auch nur den Anschein zu er-

wecken, als ob ihnen ideale Besuebungen fremd gewesen
seien üd sie nur dann! ausgegangen wsren, neb und
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und deren weiter reichenden Wirkungen zuwenden konn-
ten

So blieben Architekt und Ingenieur gesellschaftlich

wül fachlich isoliert, El gelang ihnen kaum, in den rein

Mdiniachen Gebieten ihrer Tltif(keit Unabhängigkeit ni

Crtaaften, noch viel weniger erreichten sie Einfluß auf die

aoiialen und geistigen Benehungen ihres Handelns Wfth-
veod in Deutachland das Gelernt- und Studierthaben auf

die Gestaltung ganzer Lebensschicksale oft mehr Eintluß
ausübt, als Wissen und Können, sah sich in technischen
Dingen die schulmjißiK erworbene Sachkenntnis im Hinter-

grund gehalten; an der Ohcrflarhc haftende Kmpirie wurde
der bis lutn Kern der Sache vdryciirunnenen KHahrung
meist vorgesetzt und durch den Zwang tier äußeren Form
nur ru oft die innere Tncbkralt erstickt

Die Allgeineinheit iühlte wohl die l olpc.i dieses Sy-
stems, blieb aber noch lange in der Autorität der alther-

gebrachten Verwaltungs-Einiichtungen so befangen, und
auch uneigennützigen Warauiwen gegenüber, ao gleich-

gültig, dids die von den TedmiCmi ausgehenden Angriffe

bIstutnF.ndcdes ig JahrhundCflS Immer wieder aufAeußer-
Uches und Persönliches zurflekMIen mußten

Doch konnten alle Hemmungen das Anwachsen der
neuen Bewegung nicht aufhaben. Die Technik schritt nicht
nur auf ihren ciRcnen Gebieten lu den gewaltigsten Taten
vor, sie wurde auch cm !miiHT n'.'icht;i;i.Tcr Faktor in der
Gesamtheit der Lehenshe2iehungen, die »nr als den jewei-

ligen Kulturzustand eines Volkes oder der Menschheit 7U
bezeichnen pflegen Welch' ein Abstand zwischen der ohn-
mächtigen Ruhe unseres Volkes, seinem Beharren in den
engsten Grenzen zu Anfang des 19. Jahrhunderts, unddem
kampnuctisen Sueben, dem Dmng in die weite Welt hin»

ans, trie sich Detiischland in der swdten Mttfte desselben
bhrhunderis darstellt. GewilS waren diese So Jahre eine

Zeit der Kämpfe, der Umwälzungen und auch der Irrun-

gen. Gewiß gab es viele, die mit Bedauern stürzen sahen,
was auf ewig bedeutungsvoll und ehrwUrdig zu sein schien;

gewiß gab es viele, die dem Neuen und Ungewohnten mit
Bcunrunigung und mit l un lit entgegensahen und die in

ihr^'r äußeren oder inneren Fvistcni gestört, ja schwer ge-

troffen wurden M/cr dennoch war es eine Zeil, die ein

hohes bcgllickcndcs Ideal h.utc' durch körperliches und
geistiges Ringen die Kräfte der aiißcicn Natur in vorher

nie geahntem Umfange dem Menschen dienstbarxu machen.
Wollen und Können efgMuieB aich wie mar to «d^feii
Perioden der Weligeaciiidiie und Mhctn u dnen Foit-

tdiritt, in dem die canze Menschheit, vor allem unsere
eigene Nation, auf der Bahn der Kulturentwicklung eine

nie wieder ganz tu verlierende Stute emporstieg! Das
FreudcngelUhl, wirkungsvoll am Webstuhl der Zeit zu

Schäften, ist den Architekten und Ingenieuren, ungeachtet

der Einschränkungen, die sie persönlich erfahren haben,
nicht verloren rcl' mijrn Dieses FreudcngelUhl wollen wir

auch in unseren .N.k l'.iolgern entzünden, indem wir, bewußt
dessen, was »ir geleistet, wie dessen, was «Hr verichlt haben,
sie auf die alten und neuenZicle hinwcLScn. die ihrer harren.

Diese Ziele lassen sich kurz in zwei Salzen ausdrücken:
Die Technik als solche su schnflen and au

•Dtwickcin, ist die Arbeit der ArcbitcktM und
Ingenieure des 19. Jahrhunderts gewesen.

Die Technik auch als Kulturfaktor, d. h. in
ihren sozialen und geistigen Besiehungen und
Wirkungen zu beobaihton und tu reg[eln,isl die
Autgabe, die für die Architekten und Ingenieure
des 30 Jahrhunderts hinzutreten muß,

Daß in Deiiischland beide .\utgaben bisher sn völlig

getrennt vonemiinder gehalten wurden, h.it dur^ K uns.ii h-

gemäßcs Ilevuriirindt-n. |>lumi>e Schwerfälligkeit, nm/.lose

R LI du n gen. verbohr le Finscitigkeit unddumple Verdrossen-
heit unserer Kulturentuu klung schwere Nachteile gebracht.

Erst seit Mute der 90er J ihre wird immer klarer erkannt
md immer häufiger ausgesprochen, daß die Meinung, rar
erfolgreichen ScnaBung, Verwaltung und Ueberwachung,
kun zur Leitung von vorwi^end technischen Angelegen-
heiten und UnlernehmungeB nei Sachkenntnis nur ein se-

kundHresErfOfdemis, nicht liDger haltbar ist; daß aber auch
die entgegengeseixte Meinung, zu dem gleichen Zweck
sei technische Schulung allein genügend, nicht l'huz greifen

dürfe D.iß die .Architekten und Ingenieure letzteres Vor-
iincil, soweit es bei ihnen besianclen hat. fallen lassen,

d iL^ sie lieutc weniger auf unmittelbare Heining ihrer Stel-

lung von außen her ausgehen, als vielmehr durch SLIndige

Arbeit an sich selbst neue .\ns(>rüchc auf solche Hebung
zu gewinnen suchen, das ist der Umschwung, der im letsteo

Jahrzehnt in ihren Anschauungen allgemein eingetreten ist

Als unaeren ersten Hauptwunsch sprechen wir aus:

der Unterrichtsbetrieb der Techaiachen Hoch,
schulen ist so eioturichten, daft die Studieren-
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den \die Möglichkeit einer harmonischen, wei-
tere Lebens gebiete einschließenden Ausbildung
gewinnen, die siebelähiat, Uber die Grenzen der
eigentlich technischen Ttiigkeit hinaus, immer
aber auf deren Grundlage, sich tliig. regelnd
und leitend an der Pflege und Hebung unseres
nationalen Kultarzustandes tu beteiligen.

Es muß mehr Raum geschaffen werden fUr diejenigen
Wissenschalten, welche das technische Handeln in Be-
ziehung zu dem einzelnen Menschen oder zu den mensch-
hchen Genusscnschaften setzen. Sie mögen als soxio-
logische und, wenn neben den Beziehungen zu dem ma-
teriellen auch soll he zu dem geistigen Leben des Menschen
in FVage kommen, als kulturelle Wissensch.aftcn bezeich-
net werden FUr den Techniker kommen vorzugsweise
in Betracht: Wirtschaitsichre, Rechtskunde, die modernen
Soiialwissenschaiten, Aestherik, Ethik und Philosophie.
Sie haben l>ei den UniversitAieo schon eine ältere Ge-
schichte, wurden auch den TechnischdiHochscfaiikn aber-
wiesen, fanden jedoch hier fcefne dem Wesen der neuen
LehrstUte entsprechende Kntwicklung und wurden nidit
einmal fUr die praktische Berufsausbildung der Studieren-
den ausgenützt, weil die technischen Wissenschaften und
ihre Hilfswissenschaften so riemlich die volle Zeit der Stu-
dierenden in Anspruch nahmen Die Technischen Hoch-
schulen lie/rj^'cn den größter. I c>l ;hrcr Studierenden aus
dcnwc(;cnihrergroßcn Vorrechte allijeniein veriirciietcn hu-
manistischen Gymnasien und mußten in Lehriihin undUnter-
nchtsmethode mit großem Zeitverlust den niangelhulien Vor-
IcennmissenimZeichnen, in der Mathemati k und in den Natur-
wiaaeBacliahen Rechnung tragen. Die technischen Wisaen-

cndesselthaben, mit fortgeiissen. JedenetwtechniadieTat
erweckte nette irissenschaftliche Probleme und kaum war
eines gelöst, so wurde es schon wieder in Taten umge-
setzt Ks entbrannte ein lebhafter Wettstreit der Hoch-
schulen und der Hochschullehrer. Jedes Spezialfach hielt

sich lür das wichtigsie und nahm alle Studierenden für

sich in Anspruch. Wenn unler s:T< 'ien I n.standen kein
Ueberblick über das Ganze und kein Hinblick in die Ge-
biete der soziologischen Wissenschalten gewonnen wurde,
so darf die technische Praxis keinen Vorwurf deshalb er-
heben, denn sie selbst ist es gewesen, die bis in die
neuesten Zeiten hinein von den rein technischen Wissen-
schaften nscheste Entmcklunft eifrigaten Fottsehiiit tmd
damit Glnsehttnfcuag der Ldwer und der Studierenden
auf diese Wissenschaften forderte. Auf die Dauer konnte
dies jedoch nichtgenügen. Schon bei einfachen technischen
Werken sind Kompromisse zwischen technischen und so-
ziologischen Forderungen nötig, die am glücklichsten und
schnellsten der planende Techniker mit sich selbst ab-
schließt, wenn er nur neben seinen technischen Kennt-
nissen auch Verständnis für die anderweitigen Medürlnisse
hat Kommen aber fortdauernde technische Leistungen in
Frage, wie z. B. der Bau ausgedehnter Verkehrsnetze,
Stadierweiterungen, Flußkorrektionen, der fktrieb von
Eisenbahnen und großen Fabriken, wie laufen da tech-

niachft,«faisehaftlicne, rein soziale und oft auch ästhetische
AnsprOcIie durcheinander und ringen um Anerkennungl
Je mehr die fortaehNHeode Technik den Begriff Eniiemuog
auibob, je mehr rie die dauernde Erhaltung enger wirt-

achaftlicher Cremen unmöglich machte, je mehr sich die
technischen Unternehmungen zusammenbullten, desto not*

*

wendiger wurden auf allen Stufen dieser Riesenbetriebe
ordnende Geister, die durch Naturanl.ige, Vorbildung und
l'chung lieiiihigt waren, jene immer ssärker und rascher
sich gellend machenden Regungen ml kürzestem Wege
einem Ziele zuzuführen Diese .\ufgalic hiittc von .\nSang
an den Technikern zui.illen müssen, die das Wesen der
von ihnen ausgelösten 7'ncbkraite der neuen Bewegung
am gründlichsten kannten. Sie hAtten am besten wissen
können, wo diese Kräfte von aelbst die rech'e Bahn ein-
schlugen oder in welchen Richtungen ihnen Gegenkräfte
enigegengestellt werden muSten, um die jedem großen
Prinzipe innewohnende Einseitigkeit abzuschwächen und
abzulenken. Statt dessen ist die .Mehrzahl der Techniker
dadurch selbst in eine jener großen .\ufgabe widerspre-
chende Finseitigkeitgedrängtworden.daß sie sich gezwungen
oder freiwillig von allem Nichttcchniscben. besonders den
soziologischen Wissenschaften lern hielten — (ScbinB Mgt )

lakill! Die Frwclltfungtbtulen der TcchniKhcn Hochxhal« In
Dirm<i,,:i SthlaA j — UicU«u-Aui>lFlluni{inStuU|iirt Die .17 Abgeord-
DCica- VcrMtnmiüDgde«. VerhantJrt r>(*ut^< ht-r Art hitrl, (et) - u nO In«;, nlrur-
Verelllf- io Dtni g lica — Dir ^lellu''|{ Jtr Architckion und Ingenieur«
In den OlUnllichen uod prlvjcen Vrrwitmngrn ~

Hierzu m r 1' i'' m- l.ige
: Die B.iu-.\iissielKinä.: :ii M:it:gart.

Vwluikr OvulKhto B«aullun|, 0. m. b. H, Berlin. For dl* Rcdtküoo
i_AT»«r».H»taiaa«|e«rtij^
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLII.JAHRG. N2:73. BERLIN, den 9.SEPTEMBER 1908

* Ausstellung »

München 1908.

(Fortictiung tut Na. b« )

m ersten Forum schließen sich

östlich und westlich an das
KUnstlertheaterderBazar und
das Cafe an, mit dem Verbin-
dungsganc zurHallelll Werke
des Hrn. Prof. Paul Pfann, die

sich bei vornehmerGliederun?
durch volle Sachlichkeit und
durch Abwesenheit alles un-

nützen Formenaufwandes aus-

zeichnen. Die Abbildungen
S. 500 zeigen die künstlerische Haltung dieser treffli-

chen Arbeiten. Aus den vier Bauteilen : Bazar, Künstler-
thcatcr.Caf^ und Verbindungsgang ist eine Gruppe ge-
bildet, deren leitender Begriff der des künstlerischen

Altruismus ist, der auch die wichtigeren anderen Teile
der Ausstellung in so wohltuender Weise beherrscht

Dtrnordöstliche Teil der Aussteliungsbauten setzt

sich aus 6 Hallen zusammen, die in der Weise grup-
piert sind, die der l^ageplan S. 309 zeigt. Ihr Entwurf

Hleriu eine Bildbeilage lo-

wle die Abblldunfra elf

den Selten SOO und MI. Kopl

nech der Tilel - Vignette

de* Aowtellungs-Ktlaloge«.

und die Hauptgesichtspunkte für die konstruktive An-
ordnung stammen von Hrn. städt. ßauamtmann Wilh.
Berts cn in München. Halle III schließt die nordöst-
liche Seite des ersten Forums. Sie ist 2711 breit und
104 lang; von Dyckerhoff & Widmann in Eisen-
beton hergestellt, beanspruchte sie eine Bausumme
von 265000 M. Westlich von ihr folgt die Halle II; sie

ist 3to> breit und 82 <» lang. Als zweischiffige Anlage
wurde sie mit einer Bausumme von 240 cxx) M. vom
Eisenwerk München erstellt. Sie schließt die nord<
östliche Seite des zweiten Forums. Als dekorativer
Bauteil ist ihr eine Terrasse vorgelagert, die einen
Schmuck von Terrakotta-Vasen und granitenen Stein-

böcken durch Bildhauer Jansen in München erhalten
hat. An sie reibt sich im rechten Winkel, das zweite
Forum in nordwestlicher Richtung begrenzend, die
große Haupthalle I an, die 53" breit und i i6ni lang ist

und mit einem Bauaufwandf von rd. 480000 M. durch
dieVerein igten Masch inen fabrikenAugsburg-
Nürnberg errichtet wurde. Die südöstl i che Seite des

AiuttelluDfthalle I. Architekt: Sttdtlieher BsoamtnutD Wilhelm Bcrticb in Mischen.
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zweiten Forums ist offen gelassen; sie gebt in diegroße
Allee über, die einerseits durch die Seitenfassade von
Halle 1, anderseits durch eine leichte Gartenarchitek-
tur begrenzt wird, die durch Erzeugnisse der könig-

lichen Porzellan-Manufaktur von N'yiiiphenburg nach
den Entwürfen des Bildhauers Wackerle, vortreff-

lich in der übermütigen Bewegung der plastischen

Form, weniger gelungen in der Farbengebung, ge-

idunflckt ist Die Anordnung der beiden Foren und
dieier Allee atmet GröSe der Baugesinnung, glück-

lich ist der Ucbergang von dem geschlossenen ersten

Forum in das offene, Meiere zweite Forum. Die Hallen
I—III geh&ren neben denHaileoIV—VI, Ober die vom
kOosthmtclMii uod koostnihtiveo Standpunkte kaum
liMlirM bariclitni itt, «! daB die Raumbildung durch
Binder von 1 5 <» Spannweite stattfindet, su den itftndi*

gen AussteUungsbauteiL Es ist anzunehmen, daS bei
KMnmenden Ausstellungen die in diesemJahrebereitt
festgelegten architektonischen Motive derAnlage eine
weitere künstlrrischc .'Xusbildunj^ erfahren wt-rdcn und
daß dann in das Aussteüiiiifjsbild jener Zug liebens-

würdiger Werbung kommt, der ihm heute noch fehlt.

Denn darüber besteht kein Zweifel, dal.l der an sich in

so hohem Grade zu begrüßende Ged.inkc. der Aus
Stellung als architektonischem Gesamtbilde den Stem-
pel der Wahrheit auf zudriickcu, das zu zcitjcn, was
sein muß und ist, zu emt^r PintlKiltsamkcit geiührt hat,

die an manchen Stellen zu einer die .\nziehungskraft

etwas beeinträchtigenden Härte geführt bat Auch ist

die Konstruktion der Hallen an einigen Stellen zu sdir
von rechnerischen Erwägungen behcrrschtundinfolge-
dessen in der Linienführung nicht so il .issig, wie man
CS vom Standpunkte baukünstlerischer Schönheit wün-
schen möchte. r>ic>LT Umstand kommt diesmal we-
niger im Inneren der l^Iallen zur Geltung, weil dieEin-
bauten die Form der Hallen selbst nicht erkennen
lassen, sondern im Aeußeren, unter anderem an dem
Frontbau der Halle f, wo die Linienführung mehr dem
Konstruktionsprinzip folgt, als für eine Veranstaltung,
die bei der Allgemeinheit werben will, erwünscht ist.

Man verstehe uns recht: Befreiend wirkt die unerbitt-

liche Wahrheit dieser Ausstellung gegenüber dem
UebeimaS falschen Prunkes vorangegangener Veran-
staltnn«n; jedoch bei der Verfolgung dieaaa Grand»
•ataes Eis turkOosdorischeDUnbestechlicbkeit bat das
Geaamtbfld einen gewinnenden Zug weicher Liebens-
würdigkeit dn^büflt, den der Ausstelluogsbesucher
nicht gerne missen wird. Indessen kann man auch
sagen, daß an einer nicht geringen Zahl vr>n Stellen

durch diese Zurückhaltung kommenden Ausstellun-

fcn eine willkommene Gelegenheit geboten ist, de-

orative Weiterbildungen an das bleibende Geripp«
dieses Jahres anzuschließen und dieses nach und nach
mit den feinen Zügen seelischer Anteilnahme auszu-

statten, w iS iuT die Ausstellung I9fi8 sein - lic Kürze
dt-r Zeit nicht zuließ. Denn eine persönliche Anteil-

n.dmv setzt meist eine längere inneic Beschäftigung
mit dem Gegenstande voraus. — (SchioS lalgtl

Die XVUL Wanderversammlung des Verbandes Deutscher Archttdcteil-

und Ingenieur-Vereine in Danzig 1908.

it einer gewissen Begeiste- Schaffens, welchem die Franzosenzeit, die Schlage dei

dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderte— Weichsel'rung wurde vor zwei Jahren
dieNadirichtaufgenommen,
daß diealteHanseatadtDan-
zigzurAbbaltungderXVIII.
Wander-Versammlung des
„Verbandes Deutscher Ar-

I

chitekten- und Ingenieur-
Vereine' 1908 in ihren Mau-
ern eingeladen habe, Die Er
tnnerung an ein ein.st mäch-

tiges kunstreiches Gemeinwesen mit den wechselvoll-

sten Schicksalen, an eine monumentale und reiche

Stadt, von der Alexander von Humboldt schrieb, sie

gemahne immer an Augsburg und Nürnberg, jedoch
mit reizenderer Umj^f hiuip; und an das Meer gescho-

ben, diese Erinnerung besiegte die Weite des Weges,
sodaß in den letztcnTagen des August zahlreiche F'ach-

genossen nach dem Osten zogen, um cinigcanrcgende
Tage indervon den Danziger Fachgenossen mit voller

Hingabe gastlich bereiteten Handelsempore Danzig
zu verbringen. Wer sie vorher nicht kannte, befand
sich bald nach dem Eintritt in die wundersame Stadt

in dem Zauberbann einer alten Kultur, die mit vollen

Händen ihren Reichtum aber Strafien und Plitze,aher

KirdieouodWobustSttes and Ober dieOrte,von denen
ans derWeltbandd Dana^ eOatttlt wurde, gestreat

hat Wer aber Dansig sdion vor Jabixebnten gekannt
hat, wurde bald von einem Gefiitue der Wehmut be-

schlichen anginichts der Einbuße, welche die Stadt
durch die Umwälzungen der modernen Entwicklung,
nicht immer getrieben von innerer Notwendigkeit, son-

dern oft von dem äuSerlichen Anflug modemerGroß-
stadtsucht, erlitten hat. In drei Jahrhunderten ent-

wickelten sich Danzigs Blüte und Weltstelluiig : seine

Macht und sein Reichtum begannen /ii Heginn des

.XIV. Jahrhunderts und l.uidcn eine kr ifrige Förderung
in der Mitte dieses Jahrhunderts, als l ).in/ig 135H drm
Bunde der Hansa beitrat I i;t.^: mii t!a> iinttol-

alterlicheDanzig.das heute- n<H:h sn reiche Reste einer
griißeii V ergangenheit uns hinter'.»sscn hat .Veue Nah-
rung erhielt dieaiifstrebendeF~nt Wicklung, als die Stadt
in der Mitte des XV. Jahrhunderts Freistaat wurde.
Was die Jahrhunderte des Mittelalters gesät, reiften

die Jahrhunderte der frühen und späten Renaissance
zu einem unvergleichlichen Bilde bauloinstlerisdien
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durebwuch und Cholen—, sowie der Bran0 vom Juni
1S58 kaum einen nennensweiteni BMng getan haben.
Dieser kam viebnebr mit dem AubchwungDansigs in

neuerer Zeit, mit dem Hereinströmen des Neuen und
eines mehr auf das Reale denn aufdas Ideale gerichte-

ten Geistes. ,Wir sind", schriebTheodorFontane ein-

mal, „nicht unempfindlich gegen das heitere Neue, wir
lassen es nicht nur gelten, wir freuen uns auch dessel-

ben; aber jene todten Dinge, die, je älter sie werden,
mehr und mehr in wirkliches Leben hinein zu wachsen
scheinen, an ihnen haftet doch immer der wahre Reiz,

und die Pflege dieses Ueberlieferten ist der Zug wirk-

licher \'ornenmheit, dem man in Schlössern und Häu-
sern begegnen kann." Vom Geiste dieses W'ortes wa-
ren die Arbeiten nicht immer geleitet, die unternom-
men wurden, als mit den sechziger Jahren ein neuer
großer Aufschwung der Stadt einsetzte, und durch die

lüte des Reiches N'a.'inmg erhielt; als die Wälle fielen

und die Stadt sich weiten konnte. Und doch hat es

nicht an Stimmen gefehlt, die früh genug warnend und
belehrend einsetzten. Im Jahre 1855 ^ab der Direktor

der Provinzial - Kunstschule ru Danzig, Johann Karl

Schul ts, 54 Kupfertafdn OberJDanzig und seineBau-
iredw" heraus, als deren Zweck er beidebnete, »den
Werth der Banweike unserer nmounentalen Stadt;

sowie den des durchgehenden Cbarakteis ihrer Alter-

thOffllichkeit darzuthun, das Interesse und die Liebe
för dieselben zunächst bei meinen Mitbürgern von
neuem anzuregen und auf diese Weise die möglichste
Erhaltung jener herbeizuführen. Bleibt dieser Zweck
aber unerreicht, sd werden die Abbildungen der
untergegangenen H.uiwerke den späteren Zeiten will-

kommen sein " Das sind sie in der Tat heute im
höchsten Grade. Denn die Bl.itter, die Schultz da-

mals mit jener persönliclien I Imgabc radierte, die nur

der besitzt, der mit den Dingen aufgewachsen und ver-

wachsen ist, enthalten\'ieles, was heute verschwunden
ist. Schultz schreibt bei der Schilderung seines Vater-
h.iuses, Jopengasse 25, eine Gegenwart begreife sich

nur dann, wenn siedie Vcrgangenheitbegreile. „Meine
Vorliebe für architektonische, wenn auch nicht immer
classischeUebcrlicferungen.nichtmindermeineSamm-
lerlust alterthUmlichcr Gegenstände ist in dem Um-
stände zu suchen, daß ich unter aolchen geboren bin
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und meine Kindheit darin verlebt habe." Sein Vater der Kindheit; ich sagte ihm alle meine Freuden und
war Kaufmann. „Die feinen Waaren des Orients mit klagte ihm alle meine Leiden; er war der Held mei-
ihren starken Düften, noch mehr aber die aus China ner Träume, kämpfte im Beistande der ihn umgebcn-
in ihren, wenn auch nicht schönen, aber doch stylge- den Genien mit den neu angekommenen chinesischen
mäßen, wunderlichen Formen, über Holland bezogen Pagoden und Löwen und olieb stets Sieger." Man

Atbchcr-Wohahaof Joaghao». Arch.: Rcf.-Bouli Scbaticr ia Stongut.

Die BaaaaMtetlaoc In Stutlfart (Text in No. 71). Oarttn-Anlige too Paul Grou in Siuttgut.

und vor meinen erwartungsvollen Augen von ihren glaubt Vcrnon Lee, die Verfasserin des „Genius loci",

Verpackungshüllen befreit, belebten im Verein mit aus diesen Worten zu hören, die schon vor mehr als

dem sie umgebenden Kokoko meine Phantasie 50 Jahren geschrieben wurden. Ein Künstler mit einer
Der an der Hausflurtreppe wachthaltende römische solchen Denkungsart suchte Einfluß zu nehmen auf das
Legionär aus Eichenholz war mein bester Freund in künstlerische Erbe der Väter und Großväter in Dan-

9. September 1908. 499
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zig. Mit Bedauern wies er darauf hin, daß die Erfah-
rung der vor seiner Zeit verflossenen 25 Jahre hinrei-

chend gelehrt habe, .daß die in so großer Anzahl fort-

geräumten Architekturen und Kunstgegenstände un-
serer Stadt niemals durch andere ersetzt worden sind,

welche an Schönheit und Solidität der Ausführung
ihnen auch nur entfernt gleichkämen, in Folge dessen

walten könnten, während man „wenigstens in unserer
Rechtstadt das andere Verfahren strenge zu beachten
sich geneigt fühlen möchte. Nimmt man dieser ihre

Alteriümlichkeit, so schwindet jeder Reiz derselben,

und eine moderne Stadt wird man durch diese Um-
wandlungen dennoch nicht zu Sunde bringen". Das
haben auch die neueren Bestrebungen klar genug er-
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Danzig, seinem äußeren Ansehen nach, immer mehr
und mehr den Charakter der Verkommenheit und des
Verfalls anniminl." Dabei war er keineswegs cini- eind
des Neuen, aber er glaubte, daß das schöne Alte ,bei
geringfü^i^jen Veri4nderungen mit unseren zeitgemä-
ßen Bedürfnissen vereinb.irt werden kann". Den Freun-
den moderner Architektur wollte er neue Stadtviertel

anweisen, m denen sie mit voUerFreiheit schalten und
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wiesen. Schultz wollte schon damals lür Danzig er-

reichen, was Albert Ilg vor zwanzig Jahren für Wien
vorschlug: zur Krhaltung der alten Stadl und zur Be-
friedigung der neuen Bedürfnisse eine neue Stadt ne-
ben die alte zu bauen und in ersterer allmählich neue
Verkehrswege und Wirtschaftszeniren mitneuen volks-

wirtschafllicnen Werten zu schaffen. Die Jahrzehnte
nach Schultz haben auf dessen Mahnungen wenig ge-

No. 73.
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hört. ^Obschon unter der Winter'schen und der Del-

brück'schen Verwaltung die Stadt einen groiJen Auf-

schwung als moderne Handels- und Verkehrsstadt
nahm, so hat unter diesen Verwaltungen die Pflege

des Alten doch nicht gleichen Schritt gehalten mit
dem Aufschwung des Neuen. Diesem Eindruck begeg-

30. August in dem von einer Lichtfülle durchflossenen
Kreuzgang und dem Remter des alten Franziskaner-

Klosters in der Fleischergasse zusammengeströmt wa-
ren und hier von der Staat und dem Westpreußischen
Architekten- und Ingenieur-Verein festhch empfangen
wurden. Ks war ein glücklich gewählter Ort, in den
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net derWanderer heute auf Schritt und Tritt. Das gute
Alte mit dem notwendigen Neuen zu versöhnen, das ist

jedoch der Geist der gegenw;irtigen Verwaltung Dan-
zigs unter dem Oberbürgermeister Ehlers. In einer
vielbemerkten Ansprache begrüßte dieser die Teilneh-
mer der i8. Wanderversammlung, die am Abend des

9. September 1908.

Teilnehmern jene Stimmung zu erzeugen, die sie in

Danzig umfangen sollte. Das Kloster selbst und die
ihm benachbarte Trinitatiskirche, sowie die nähere
Umgebung dieser beiden Bauwerke haben bereits die
neuen Gcsicht.spunkte der Verwaltung an sich erfahren.

In seiner Ansprache berührte der Oberbürgermeister,
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daß innere Verbindun^sfädcnzwischcn Danzigund den
Architekten bcstäiuicn: und wenn man in Daiizig bei

der Arbeit sei, die Stadt umzugestalten, so entstehe,

wenn man versuche, das Alte zu erhalten, nach Goethe
mancher Konflikt, der andere nach sich ziehe. Und
diese gelte es, zu versöhnen. Unsere .Aufgabe .sei es,

an dieser Aussöhnung zu arbeiten, die l' orderungcn
des l agcs mit den Forderungen der Verj^angt-nhcit /u

verbinden. ,Wir sind entschlossen, nicht von unserem
deutschen Boden zu weichen und die alte dcut.sche

Kultur ungeschmälert unseren Enkeln zu übergeben."
Das Hoch der eindrucksvollen Rede galt dem Ver-
bände. Nachdem noch Hr. Reg.- u. Brt. Lehmbeck
"die Teilnehmer der Wanderversammlung namens des
Westpreußischen Vereins mit kurzen Worten begrüBt
hatte, dankte der stellvertretende Vorsitzende des Ver-
baildei, Hr. Stadt-Ob.-BrL Dr. Wolff-Hannover, in

elottr bedttiteDden, von groBeo Gedanken durabioge-
nea Rede der StadtDanag und demWestpreufliacoen
Verato fOr die so ^Hlcbe Aufaabme derWanderver-
SMimiluiip. Er pnes Danzie als einen stolzen Namen
und warf einen kurzen RücKblick auf die Geschichte
und die Geschicke der Stadt, die sich zur Zeit der na-

poleonischen Herrschaft zu dem F.ntschluB bekannte:
»Die Sonne scheitlet uns nicht mehr, fortan muß eige-

nes Feuer uns erleuchten." Die groüe Wirkung dieser

Ansprache fand in dem Hoch auf die Stadt Danzig
einen begeisterten Widerhall. Humor und Tanz waren
nach den Reden dieWürze des Abends für den jüngeren
Teil der festlichen Versammlung, während der .andere

Teil sich durch den eigenartigen Zauber der klöster-

lichen Umwelt zu romantischcrSliniinung anregen ließ.

Die i8. Wanderversammlungselbst wurde am Mor-
gen des 31. August im Friedrich Wilhelm Schiitzen-

hause durch den Vorsitzenden des Verbandes, Hrn.
Ing, Reverdjr-München, mit einer herzlichen Bcgrü-
fiungder VersairnnJuiig und ihrer Ehrengaste eröffnet.

Ate £hrengäste waren anwesend die Hrn. Oberpräsi-

deat der Provinz Westpreußen Exz. v. Jagow, Reeie-

rtHigsprtsident v. Jarotzky, Präsident der Eisenbahn-
Direktion Rimrott, der Rektor der Technischen
HochadiuleDaiisie, FiraiDr.Krobn, OberbOiveniiei*
ter Ehlers, Frof.Blant«chli amZflricbalfVertreter
des.SchweizerischenArcbitckten undlogeoiear'Ver*
eins", Prof. Wagener-Danzig als Vertreter des
,Vereins Deutscher Ingenicure" u. a.

Nach der Begrüßung durch denV'orsitzenden nah-
men die Vertreter das\\'(irt, nn; .in die Wandervcr-
sammlung begrüüende Ansprachen /u richten, zunächst
als Vertreter der knni;,;!. Staatsregierung Sc. Kxzcll. der
Hr.Oberpr.iMdenl der Provinz Westpreußeri v. jagii w,
der eine längere Ausführung mit dem Wunsche schloß,

daU die DaiizigerHeratungeii dazu beitragen mochten,
das Ansehen der .Architekten un(l Ingenieure in der
Oeffeiitlichkeit zu hebc-n, und der dabei die Erwartung
äußerte, daß die 1 cilnehmer der W'andcrvcrsammlung
mit Freuden an den Osten und seine herrlichen Bau-

werke zurückdenken werden. Lebhafter Beifall beglei-

tete diese und die Ausführungen dcrfolgenden Recfner.

Von diesen berief sich Hr. Oberbürgermeister Ehlers
auf das bereits am Abend vorher von ihm ini Franzis-

kaner-Kloster Geäußerte und wiederholte, daß die
St.idt Danzig große Hoffnungen auf die Beziehungen
zwischen den Architekten und Ingenieuren und ihr

setze, Beziehungen, diegeeignet seien, einen Ausgleich
zwischen dem Alten und Neuen, dem Idealen und Re-
alen herbeizuführen, und daß diese Beziehungen in der
Technischen Hochschule, auf deren Wirksamkeit die
Stadt mit Stolz hinblicke, eine von der gesamten BQr^
gerschaft willkommen geheißene Stütze fänden. Seine
Magnifizenz, der Rektor der Technischen Hochschule
Danzig, Hr. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Krohn, begrüßte
es mit besonderem Nachdruck, daß die Wanderver-
aammlung an derStatte derjuiueDTechiiischenHoch-
schule tage, denn diese lube oat Bcdikiiiis,. mit der
Fhuds susemmeonfdiMi und erblicke daher in der
Wahl von Danzig auVeTtammlungaort mitDenk eine
BerOcicsichttguog ihrer Bestrebungen. Hr. Eisenbahn-
Präsident Rimrott wies in seiner Ansprache die Ver^
Sammlung .mf die zahlreichen F^aK .verke hin, die in zum
Teil hochbcdcMtsamer Weise von seiner Behörde aus-

gefjrtiijijen seien und sicher das Interesse und den Bei-

fall der reiliiehiiicr der Wandervcrsammlung fänden.

Nachdem noch Hr. Prof. A.W a ^ e n e r die \Vander-
Versammlung im Namen des „Vereins Deutscher In-

genieure" begrüßt hatte, dankte der Vorsitzende allen

Rednern für die dargebrachten Begrüßungen. Der dar-

auf folgende Geschäflsberu lit des Hrn. Reg Hmstr.
Franzius gab eine geschickte, gedrängte Zusammen-
fassung dessen, was wir bereits über (Ue Abgeordne-
ten-Versammlung berichtet haben.

Nunmehr folgte der von uns an andererStelle wie-
dereegebene, von tiefer Geistesarbeit zeugende hoch-
becMutsame Vortrag des Hrn. Ing. R e v e r d y über
,Die Stellung der Techniker in den öifentii*
eben und privaten Verwaltungskörpern*. An
den Vortrag, der mit reichem Beifall aufgenommen
wurden schloß sich eine kurze Besprechung, an der sich
u. e. (Ue Hm. Dr. Wolff» Hannover, Koehn-BerliiL
T. Schmidt-MUncben, Koelie-Frankfurt . M. und
StQbben-Berlin beteiligten.

Nach kurser Pause schloß sich der gleichfalls mit
lebhaftem Beifall aufgenommene Vortrag des Hrn.
Wasserbauinspektor Gr äßner in Danzig über „Die
Rcgulierungs- .'\ rb c i tc n an Weichsel und No-
gat, unter Berücksiclitigung der Regulierung
d e r W'c i c h s e 1 • .M ü n d u n g c n " an. Da wir auch die-

sen \'ortrag in vollem UmTaiig und von Abbildungen
begleitet an andcrcrStclIc dicscrZcitnng wieder^elien
werden, so dürfen wir uns eine aus/uj^sweise Wieder-
gabe seines reichen Inh.iltcs hier versagen.

Damit schloß der wissenschaitlicbe l eil des ersten

Veifaandinngttages der Wanderversammhing.—
(Scua Mgt>

Die Stellung der Architekten und Ingenieure in den öffentlichen und privaten Verwaltungen, is^hiu»)

lUdt iQf E(&Cüiuig dct iB. WandervcituniiiilaDg des Vcibaadcs DcMMkii Arekiidnfo- usd lageaicn-VmiM, fcbilun in Utniig 1908
von dein Vcib«ndi-Vofihwadta la|takw R. RiTcrdjr-MBDchrD.

|s würe unmöglich, ja so^ar schädlich, nunmehr alle
Studierenden in diese trou der vorhandenen AnStttee
neuen Gebiete hineindrängen sn wollen. Auch viele

aluMlemtSch KcbildcteTcchniker müssen sichim Berufsleben
aufdieleinlechnischcTtingkcit beschränken, schon deshalb,
weil ihreeigene Wranl icun^' ihnendicscGrenjccicht Doch
wird diese ratif;kiit cmc niU/liclierc und sie seUist hc;ric-

digendere sein, wenn sie S!< h in eiiioin weileren Kreise
als dem der reinen Tci linik slclicnd I .ililcr: 1 »lescs k.inn

erren)it werden durch eine tibfrsuhlliclie Behandlung' der
SO/i<)'.i>i,'is( hon Wisscnsch.iltcn iür .illc Studierenden, wn-
bci gcu'iß auch iii:inche nuch schluminemdc Belähigun^
erweckt würde KUr diesen enzyklopädischen Unterricht
wttrde diejenige Zeit genügen, die in den ersten Studien-
jahren gewonnen werden kann, wenn an die mathematiscb- unterziehen. Sie ist unvermeidlich, weil unter keinen Un^
naturwissenschaftliche Vorbildung dcrStudierenden höhere stünden eine Verlängerung des Hochschulstudiums Plals
Aofoiderungen als bisher Kcstcllt werden So gut uie so t greifen darf, und doch soll auch keine Herabminderung
EinfihiungaerGleichberecntigungallerMiaelschulK it^' ii der technischen I.eistungst.lhigkeic des gesamten Standes
gen. worunter nach süddeutschem Sprachgebrauch hu- eintreten. Diese Schulplaoretorm bietet die größten sach»
manistische Gymnasien, Realgyouiaaien unoKealsdiulen heben und perstaUdien Schnierigkeiten dar und rau8 de^

verstanden werden mögen, an den Universiiftten von den
Mlitelschul- Realisten verlangt wird, daß sie sich die für

einzelne Berufe erforderliche Kenntnis in der lateinisdien

oder griechischen Sprache nachträglich erwerben, elienso*
gut muß der Unicrrichtsplan der technischen Hochschule
den Mmelschul • Humanisten vorschreiben, daß sie ihre
schwachen Seiten in VoilniTsen oder durch aelbWSludhim
/u ergän^en haben

1-ür diejenigen Suulicrenden, die sich befähigt Hihlcn,

in Jinvaten l'iiterncliinuiii;en und in oilcnilichcn KOrpcr-
si li.iHei-, M.i.n, Provinzen. < "icnifiTKicn, leilciidc Siclluiigen

zu crrinjjcn. inüsscn, um ein jjr.iiuUicheits Eingehen aut

die soziologischen Wisscnschaiten tu ermöglichen, die

technischen Wissenschaften sich einer Selbsibeschriinkung

H0.7S.
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hall) rasch, krA((ip und zuulfich vorsichtiR in AnpriR pe-

ndnimen w eiden Dennoch ist bei der Kroßen Versciiieden-

artigkeit der Verhältnisse an den einzelnen Hochschulen
kein rascher und einheitlicher Eriols lu erwarten. Kine
Solche HoBnung würde bald von Mutlosigkeit abgelöst
MfdMk Es hWMff der tfffrtffM^MtCTi und rtfl'iifhtffffll*

ten ZiiMuiiaiMm>eit von aOtoaem d«r Praxtt vad det
Lehrbenifes. SchrittweisesVorgehen und unermüdlicheBe
harrlichkeit tun not, ebenso Geschmeidigkeit und nicht

Starrheit Nur angedeutet sei. daß es wohl ratsam wSre,

alles, was den verschiedenen technischen Sondergebicten
einerseits der Architektur, anderseits des InRenieurwesens,
gemcinüam ist, in Vortr;i^;e und UcbunRen als ..\llgemeine
Technik" zusammenzulassen und diunit gewissernuiLWn
df:iifni);in Stork von Wissen und Können zu l)c:iicssrn,

den jeder akademisch gebildete Architekt oder Ingenieur
beherrschen sollte. Möglichst erst im vierten Jahre wären
daran in seminaristischer Behandlung die Besonderheiten
bettiromter Wisaaschaftiieliieie «amicMiefeB. Die »i
frOhxeitige Spetialitieninff entwickeltbei SindieTenden und
Lehrern Einseitigkeit und das Bedürfnis nach Gesamtauf-
Eassung wird nicht dadurch befriedigt. daß (ederStudierendc
in jedes Sondergebiet eingeführt wird Man kann durch die
Fenster eines Hauses in beliebig viele Richtungen blicken,
und sieht doch nicht die Umgebung als (lanzes, wie sie

von dreier Hohe aus sich darstellt

Tritt dicS|)ezialisierun>; erst gcKenda-sK.ndc der Studicn-
xeit ein, nun so reich wie sie will, so kann an^'cnommcn
werden, daß die Studierenden sich Uber ihre besonderen
UefAhigungen und Ziele klar sind und es »nrd ihnen über-

lassen werden können, sich nur einielnen der vielen Spe-
xialUcher luamndo. Der Studierende der Arcbitektur
wild wiawn, ob er freier Kflnsder-An^hitdct anafdirender
BeumciBter oder Beamter einer öffentlichen Köiperschaft
«erden will. Der Ingenieur wird eine ähnliche Wahl
tieBen. und sich dabei auch noch fUr Straßen- und Wasser-
bau. Eisenbahnwesen oder städtisches Tiefbauwesen ent-

scheiden können. Der Verzicht auf das eine oder andere
Spezialfach oder aul die eine oder undcre ("inrij c er-

möglicht <!ic .Aufnahme der soziologischen und kulturellen
VVissensi h:;it< n Welchen /«•eck sie haben und wie sie

behandelt werden sollen, ist allgemein schon ausgesjtro-

chcn worden l'iirmiiche Lchrprogrammc und Studien-
plltne können hier weder für sie noch für die technischen
Fächer entwickelt weiden; des wird selbst fad oiiiieller

Inangrißnahrae noch lange danein nnd detdislb sei als
einstweiliger Wunsch ausgesprochen: Den Studierenden
schon bei den jetzigen Einrichtungen Wahlfreiheit zwischen
den technischen Spezialfächern und zwischen diesen und
den sofiologischen Fiebern einzuräumen und bei den
Prüfungen den Mangel in einem Fache durch Kenntnisse
in einein anderen ersetzen zu lassen Ks »llidc damit
nur ein Zugeständnis gemacht, flas iflr die hi thcren Klassen
der Mittelschulen — .also für eine weit trühere .Mtcrs-

stufe — schon vorgeschlagen wurde und bereits versuchs-
weise dnrdunlQbrt wird.

U.
Sind tarn dte StudeicadeB der Tedmiacfaen Hoch-

schulen vor allzu früher Einleiti|^eit bewahrt und auf
Allgemeines hingelenkt and darin gefesdgt, so gilt es,

sie nach dem Eintritt in die Berufstätigkeit in dieser gei-
stigen Richtung zu erhalten und weiter zu fördern. In
den großen pnvaien und öffentlichen Unternehmungen
ist eine das einzelne Org.an einschränkende Ordnung un-
erläßlich, die sehr viele .\rcli;:ekti n und Ingenieure in

einem Konstruktionsbureau oder einer sonstigen .Abteilung
zurückhält F,s gehört große 1-ahigkeit, Kraft und Ge-
wandtheit dazu, in andere .Abieiliingcn llberzupehcn, \or
allem in nichttcchnischc und sich so einen F.u-.Mick in

dos Ganze des L'ntemehmens zu verschaffen. luunerlim
hat die PriratwirtSGliab minitlelbeies faieteise und ge-
nOgeodc Freibeil; dem Streben in äe Welte Rechnung
snIngen. Sie sucht nach solchen Naturen tmd hat kein
Vomneii, sie aus technischen Kreisen zu nehmen, wenn
sie dort vorhanden sind. Viel schwieriger liegen die Ver-
hKltnisse in den öffentlichen Verwaltungskörpem. Diese
haben ihre Einrichtung und Besetzung aus Zeiten her
ill'erii' iiii:iien. in iler das neue technische Wesen so gut
wie keine Rolle spielte. Ks ist ihnen innerlich Iremd und
äulier/.i Ii unl;ci;iiciii, besonders wenn es mit \ns;ir;!chen

aul persönliche tileichbcreehtigunir hervortritt, sie konn-
ten es auch bisher mit m.mchcn, zwar nur die Form be-
treffenden, aber doch berechtigten Gründen abwehren.
Wenn m den OBentlichen VeiwaltiiagskAnMiD Deutsch-
lands das {niistisch vorgebildete Element Herrschend ge-
worden und bis heute geblieben ist, so ist dies also zwar
erklärlich, aber unter den heutigen Lebensverhältnissen
nicht mehr gerechdertiKL üs ist auch durdians nicht das
Stadium der RedMBwisssBichstei^ tondem die onn ein-
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mal ausschließlich den luristcn zuKest.Lndcne jiraktische
Uebung in der V'crwaltimgstangkeit, die sie notwendiger-

weise auch die Snitzen einnehmen läßt Wahrend der
angehende Techniker in ein abgeschlossenes Zeichenzim-
mer gesteckt oder zu einer abgelegenen Bauausführung
gesdtt^t «ad triensdi mit Dinnn beschlfiigt wird, die

aach einewenicerhoehgebildeteHiUBkraft leisten könnte,
gehen durch die Hänfle des jutigen Verwaltunesjuristen
in viel raschcrem Wechsel eine Fülle von verschiedenen
.Angelegenheiten. Er liest und hört die .Vnsichten der Be-
teiligten und der Sachverständigen, er wohnt der Verhand-
lung und Kntst'icidiinp in den Sitzungen bei und hat deren
Verlauf kurz 51 I ;ii l 1 i; L<i< r,'iilegen So gewinnt er vollen
Einblick in die Ncrsih eilen irtigsten Verhältnisse, Menschen-
kenntnis, .•\usi.lru< ks!.i:ii|.',keit und pcrson liehe ("»cwanilthcit,

ohne daß Nennensssertes aus seinem früheren Studium in

Anspruch genommen würde Es ist aber gar nicht abzu-
sehen, warum ein junger Techniker, besonders einer mit
der BcneD Voibikinng; aidit dasselbe sollte leiitsa und
errin«n kAnnen, wenn er nur Erlanbnts und Anleltunc
dazu Dekäme Und wenn er dann einmal verantwortlicn
in der Verwaltung stünde, würde er sich mit Befriedigung
sagen können, daß er weniger fremde Kräfte in .Anspruch
nimmt, als an gleicher Stelle ein Jurist tun müßte und
daß die größere Unmittelbarkeit, in der er selbst zu den
meisten l'.enenstaniien seiner Verwaltung steht, zu deren
r.aschcn und gliU klichcn Erledigung wesentlii h beiträgt.

Daß die guten Seiten der gegenwärtigen Verwaltungs-
cinrichtungcn hauptsächlich äußerer Natur sind, daß die

.Ausbildung der Beamten .lui rem cm[)irischem Wege sehr

kostspielig ist, daß trotzdem ein NLingel an Verhälmis und
VeistladBHlmdemG^nstindc der Verwaltungbsaislieii

bleibt, dafidaramsidi die Neigung ergibt, die Form Aber
die Sache zu stellen, daß die gwue Verwaltungstätigkeit
zu wenig von Selbstvertrauen und 8did|lferkrait getragen
wird, sondern vielfach formenstarr und einengend auftritt,

all das sind Tatsachen, deren Folgen schon länger allge-

mein l>eklagt, deren Ursachen aber erst seit kurzem ein-

gesehen und zugcstiuiden werden Sucht doch die Ver-
waltungselbst nach.Abhilfemittcln. indem sie den angehen-
den und den älteren juristischen Vcrwaltungsbcamtcn nicht

bloß im Rahmen der Verwaltung selbst, sondern auch
außerhalb desselben in Kursen an Hochschuten, in freien

Instituten und in der Pnvatindustnc Gelegenheit schafft

n Studien und Eifshnmg auf winscheitlichem, sozialem
und technischem Gebiete. IMe beudge Verwaltung steht
also auf ganz demselben Standpunkte, wie die Techniker.
Sie erkennt an. daß für ihre Verwaltungszwecke die ein-

seitige juristisciie Bildung nicht ausreicht. Der Techniker
ergreift auch dieselben Hilfsmittel wie die Verwaltung, um
den Gesichtskreis seiner .Angehörigen zu erweitem Die
.Anregung staatlicher Hehoriicn, d.iß juristische Verwal-
tungsbcamtc vorüljcrgehend Heschaltigung bei Hanken, in

größeren Fabriken und in sonstigen l'rivatuntcrnehmun-
gen finden muchtca, hatdcr .Verein Deutscher Ingenieure"
in seiner diesjährigen Hsuptversammlimgm Dresden mit
dem Sau erwidert:

Es wird gewOnscht, daß den Diplom -Inge-
nieuren an allen staatlichen, kommunalen und
privaten Stellen Gelegenheit zur Verwaltungs-
ausUbung geboten werde.

Wenn ein Verein, dessen Mitglieder vorwiegend der
Privaündusine .mgehOren, solchen Antrag stellt, so wird
er in gleicher Fassung als zweiter Hauptwunsch unseres
Verbandes, dem gewiß zur Hälfte technische Beamte öffent-

Ucher Körperschaften angehören, erst recht Berücksich-
tigung enrärlen kOnnen.

III.

Wie soll nun die neue Verwaltung; ::esch.i'1en sein?
Welche Stellung sollen die Technikerdarm erlangen: K^uin
die künftige Verwaltung von einem Stande allem geführt
werden, der nur auf einem Gebiete streng, in den übrigen
Gebieten nur nebensächlich ausgebildet ist? Nach altera
Vorgesagten müßte diese Ftomc dahin beantwortet werden,
daß, wenn in der heutigen Zeit ein Stand allein befähigt
wäre, dies der technische sein würde. -Aber die Frage ist

besser zu verneinen Die heutigen Lebensverhältnisse sind
zu verwickelt und itj zu lebhaftem Müsse Neben den
Juristen und I cthnikern treten auch die Kauilcute als Be-
werber aul Keiner von ihnen k.ann allein herrschen L'nd
wollte man einen neuen Stand ausbilden, dessen .Ange-
hori^;e Juristen, K,u:ilcute und Tecliniker zugleich sein

sollen, so kann es geschehen, daß sie nichts von alledem
werden und aul jedem Gebiete von den eigentlichen Fach-
leuten abhängig sind. Man führe statt dessen den Juristen
auch in Wirtschaftslchre und Technik ein, denTechailcer in
Rechts- und Wirtschaftslehre, und den Kaufmann in Redils-
lehre nnd Tedmik und stelle dann alle did SU niMdii-
ssnem Aibeilen sa; io gleiehberecfaiigleB Wettener «iid
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ganz sicher der rechte Mann an den rechlcaTIili gelangen.
Nochni.iU stehen wirmit demdiittaD nuenr Huipt-

wü:i^< 1 L-nci cn dem«VeieiB DeolaclierlDgeiiieaK'', indem
wir uiiss|ircchcn

:

Wir halten es tür erlorderlich, daß die A emier
der staatlichen und kommunalen VerwaUun jjen
den Akademikern aller H e r u t sk 1 .is s c n zugäng-
lich gemacht werden, soiern sie sich die ent-
sprechenden Kenntnisse erworben haben.

Sobeharrendenn Architekt undlngenieurin der Deber-
leugunf^, daß zur Einnahme leitender Stellimgen Fach-
kenntnis das erste Erfordernis ist, sie erkennen aber an,

daß dazu auch ein Srüh^eitiKes Eindringen in die wirtschalt'

liehen, rechtlichen und ethischen Beziehungen treten muß,
die jedes tscbnisdie Handeln zur Folge hat Sie iordern

G«1«genlieit, sidi mit dieseo Seiten Uwes Wirkens in Schule

Tote.
Theodor Peter» f. Am 2 Sepiemher wurde nach l!tn-

jjercm Siechtum der Direktor des „Vereins Deutscher
Infrenieure", der Geheime Baurat Dr -InR. Theodor Peters
in Berlin im 67. Lebensjahre vom Tode dahint^eraHL Mit
ihm ist ein Mann dahingegangen, dessen rastlose, zielbe*

bsmrflte Tiligitcit oicht aiir «a dem naclitvoUea Esmor-
blflheo des „Veretu Deatseher Ingenieure", hi desm
Dienst er seine Kraft «7 Jahre lang gestellt ha^ einen gans
hervorragenden Anteil gehabt hat, sondern dessen Lebens»
arbeit in hohem Maße auch der Entwicklung der deut-
schen Technik und Industrie und ganz besonders dem An-
sehen und der WertschsizunR des technischen Heruies
zu gute gekommen Is;. im Jahre 1S81, als der im Jahre
1856 gegrilndeie „Verein Deutscher Ingenieure" und die
von ihm 1857 ins Leben gerufene Zcitschnit von Grund
auf reorganisiert werden sollten, berief man Peters, der da-
mals im Siegencr Lande in sclhstiindigcr Stellung an einem
iodustriellen Unternehmen beteiligt war, zunächst als Ge-
DSnlsskwtMrnnch Bariia,um die sündige GeschlkileitMHg
des Vereint nnd die Leitung der Zeitaclnilk au fibsrndi-
men. Seitdem hat Peters seine ganze Krall den AnlgBben
und Zielen des Vereins gewidroeL Welchen AuiMaWung
dieser und seine Zeitschriu in den 37 Jaluen genommen ha-
ben, das kommt bis zu einem gewissen Grade schon in der
Zahl der Mitglieder, die sich jetzt auf rd 2^ coo stellt, und in

der .\uflage der Zeitüchnit, läit: 2";o Ulicrschritten hat, zum
Aui^dnirk .\r\ allen .Xrbciicn des Vereins in dieser Zeit hat
Petirs <i('n lebhaftesten Anteil genommen Wir nennen vor
allcmdicVorlicratungcn zum Patentgesetz, ttirdie Dampfkcs-
Sel-Ucbcrwachimg iin i die Frage dcrSr huircfnrm Ganzbc-
sondersin letzterer hatsichPeiers mit vollstem personlichen
Interene eingpsetn und mit gImibeB «mspfcclMB n dBr-
(en, daß hier seiasTltiglc^ und das Einirelen de* „Ver-
eins Deutsdier bigenieure" nicht ohne wesentlichen Ein-
fluß auf das bis beute Erreichte gewesen sind. Was Peters

dem Verein gewesen ist, das trat in der schlichten, aber
vornehmen und bedeutungsvollen Trauerfeier in Erschei-
nung, die am 5 d M an der Stätte seines Wirkens im
Vereinshausc in Pcrlm in Gegenwart z.ahlreichcr Vcrireter
der Behörden, der s.imilichcn tihcr ganz Deutschland zer-

streuten Uezirksvcrcinc und vieler Krcundc des Ent-
schlaicncn al^^f h-'"'«^'" *vurde Sie brachte auch zum Aus-
dr\ji:k', d.ili er dein \'ereu'. mehr gewesen ist, als der erste

Angesiellte, daiS er sich in den langen Jaiiren seines Wir-
kens nicht nur die höchste Achtung als uukräftiger, klarer,

a«lbe«ußter Mann, sondern im gleichen Mafte auch die
Weittcliitsang und Freundschaft Vieler als Mensch er-

worben bat Die deutsche Technik aber verliert in ihm
einen Vorkämpfer im Streite modern technischer Welt-
anschauung mit veralteter Ueberlieienmg, dessen Platt

schwer ausiuittllen sein wird. — fj. E,

Vermischte».
Eine neue Art der Honorarberechnunt. In einer Nummer

einer Berliner Tageszeitung Landen »ir fulven<le Anzeige;
Architekt fertigt in bester Ausfuhrung Polizei]. :<j;ekte von
10 PI. pro <l", Entwürfe lo PI, pro q», stat. Ikrcchn. 10 Pf

proqa, Fassaden so Pt proq«; Arbeiiszcichnun|{, Pausen
usw. billigst ; Bauleitung, AbrechnungnachUebereinkunft—

Zum PreiMuiichrtlbea b«r. hOhert Mldehnitehale in

mußten »ir in No. 70 die Bemerkung machen, daU
der ausschreibende Magistrat in der Sache anschcmend
schlecht beraten sei. Diese Vermutung wird durch die Be-
dingungen, von denen wir jetzt Kenntnis genommen ha-
ben, bestätigt Die Persönlichkeit der Prci-.rK h:er uiril

autli jetzt noch nicht gen.innt „Die \'cneilung der iVeisc
erfolgt durch eine von den s^ad:ischen Kollegien einzu-
setzende Rommission, der 3 Bausachverständige angehuren
müssen.* Diese KommiHioa kann die Preise «ich anders

S»4

und Berufstätigkeit vertraut zu machen und sie forden,
daß ein so ergänzter technischer BildungSganR auch in
den ofienilic hen Verwaltungen diejenige Glcicnberechti-
gung findet, die er sich in privaten Unternehmungen bereits
errungen hat und täglich mehr erringt. Sie verlangen nichts,

als wozu sie sich sellist würdig gemacht haben und noch
würdiger marhcr, wollen

Das waren die leitenden Gedanken, die den Verbands-
veieinen im vorigen Jahre mitgegeben wurden; dieser
Geist eifllllt die von den Vereinen erstatteten Berichte und
die von unserer Abgeordneteavensnnlung gestern ge-
faßten Beschlüsse. Möge dieser GiSit Sie. meine Herren,
die Sie freundlich meinen Worten gefolgt sind, in unermüd-
lichem Weiterwirken begleiten, starken, erheben und zum
endlichen Ziele führen. Nicht iOr uns, für des Vateriaades
Wohl erlwbea wir unsere Sdnone. —
verteilen. Wird von den prämiierten Entwürfen keiner von
den Stadt Kollegien zur Bauausführung gewählt, so haben
diese das Recht, einen weiteren Entwurf zum Preise von
500 .M. anzukaufen „Sämtliche Rechte des einreichenden
Architekten an dem Entwurf erlöschen mit der Pramiie-

rung oder dem Ankauf usw Jeder Bewerber hat ein

Exemplar der Bedioguomn, durch Unterscfarih vollsogeo,
vor Emreichaog seines Entwürfe« an die Stadt eiasuseo-
den, .widrigenfalls seine EntwUrfe von der Bewerbung sas>
geschlossen werden'. Die Kosten des abnahmelerligea
Baues einseht Hcizungs-. LQItungs- und Staubabsaugungs-
Einrichtung, ferner einschl Kanalisation, Gas- und Wasser-
anlagen sollen 300 00-1 M nicht Ubersi hreiten Diese Kosten
sind in einem „spciluierten" Kfisu-niins; liLii,'e n.nh^u-
weisen Die EntwUr'e müssen austührliclic Bauzeichnungen
nebst statisc hen liererhniingen enthalten, ,die zur unmit-
telbaren Bauausführung bestimm t sind "Verlan gtsindGrund-
rissc 1:100, Ansichten i : so Daz.u ist ein „erschöpfender
Erläuterun|»bericht zu liefern" und dies altes fUr 5000 M
Nach der Gebührenordnung iUr Architekten wüide das
Honorar Mr ^nen einzigen Entwurf, denn um vollstlhidigs

Entwürfe handelt es sich doch, allein 3^00 M. betragen. Nacli
den ,Wettbewerbs-Grundsätzen des Verbandes Deutscher
Architekten- und Ingenieur- Vereine", welche der aus-
schreibenden Stelle offenbar unbekannt sind, müßten die
Preise bei Entwurfswettbewerben mit spenellem Kosten-
anschlag das Doppdts für Vorentwurf plus so*/t, also
7200 M ,

lictragcn

Wir milsscn unter diesen I'mständcn von einer Be-
teiligung dringend abraten, fürchten aber, daß diese Mah-
nung, wie bishcrfast in allen Fällen, verpel lu h ausgespro-
chen sein wird. So lange die Architckienwclt solche Zu-

nicht einnOtig ablehnt, isteine Gesundung des
IS niut lu erwarten. —

Wittbcwtft) zur Erlanrung VOO Katwfirfen für

ungaptaa Ar ein WeatfeUnde dar Siadt Pranken-
baoMB am Kyffhtnaer erläßt der Stadtrat zum i. Nov. 1908
ohne Beschränkung der Nationalität. Das ^2,6836 >>* große
Gelände liegt im Wi|)])erial und am SQdnang des Kyfi-
häusergcbirges Preise von i-oo, 700 und 500 M 300 M.
stehen zum .\nkaül nicht preisgekrönter Entwtirle zur Ver-
fügung Unter den Preisrichtern die Um Arch r Dybwad
in Leipzig. Prot Goecke in Berlin und Bri Muhren-
schlager in Rudolstadt Unterbiyen ^e^en 5 M., Über
deren Zurilckerstattung bei Kinlicfcrung eines Entwurfes
weder im Aitsschreibcn noch in den Unterlagen des Wett-
bewerbes eine Bemerkung enthalten ist, durch den Stadt-
Est ia Fkaaksnhsusea. —

'

KLd PiilaassBUliiilliiU sarMaaguDg von EotwSrfennr
ein Ratham am Markt In RudolMadt wird vom Stadirat da-
selbst zum t, Jan. 1000 für reichsdeuische .ArebiieLten er^

lassen. Das neue Rathaus soll mit dem alten Landrats-
amte daselbst in eine harmonische Verbindung gebracht
werden 3 Preise von 2500, 1500 und 1000 M, Ankäute für

ie 500 M. Unter den Preisrichtern die Hm Geh Brt Dr
L. Huffmann in Berlin, Prof. Dr Gabr v Scidl in Mün-
chen und Stadtbrt Peters in Erfurt. Bausumme 200000 NL
Zeichnungen 1 : 100 und 1 : 200 Es ist in Aussicht ge-
nommen, einen der Preisträger mit der Anfsrti-

f;ung des Ausfflhrungs-Entwurfes und der bau-
ichen Oberleitung tu betrauen. Unterlagen gegen

S M, die zurückerstattet werden, durch den Stadtrat in
Rudolstadt. Wir kommen auf den Wettbewerb nach Ein-
gang der Unterlagen zurück —

I kalt: AuutrllunK MUnrlien \'X» iForltcliung - Die XVt.I Wall-
dervcrMQtmiunw VribanJ«?» Dcuticher Archii, ktcn- und Ingenieur-
Vtrelae in Uanilg I9>M - Die St IImiik ilrr Archiickicn und Incenlann
in den ttllenil cnen und privateo Vec»*ltiin|eo. (SctUnS.» — TOie. —
Vennl»ch tft. — Wrllbfw rhe. —
Hierau eine Bildbeilage: Aussielluni; München 19081,

IfiWlMSeeDwUtlwä B«at><l«m.O m. b. H, BetIta. Pflr 1

. .„^ - r,.— „ - .
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DEUTSCHE BAU-
ZEITUNG

* XLII. JAHRGANG. # m 74. #
BERLIN, 12. SEPTEMBER 1908.

Entwicklung eines deutschen
HIertu eloe Blldbellic«, towie

s ist eine alte, an den Jahrhun-
derten gereifte Erfahrung, daQ
wenn der Deutsche seine Hei-
mat verläßt und in die Fremde
hinauszieht, der Maßstab, den
er an die Dinge und Erschei-
nungen zu legen gewohnt war,

sich durchaus verändert. Die kri-

tische, verneinende Stimmung,
mit der er sich gewöhnt hatte.

Grundriß- und Dielen-Motives.
die Abblldunfcn Seile M)8 und iot.

den heimischen Verhältnissen zu begegnen, schlägt um;
aus derVemeinung in der Heimat wirddieAnerkennung
im Ausland. In die graue Brille des ihm gleichförmigen
Alltages der Heimat setzt er, meist auf der letzteren Kos-
ten, dieoptimistischen Gläser, durch die er das Ausland
siehtundrühmtdieses imVergleich zu seinemVaterlan-
dein einersolchenWeise, daBsich schon der vielgereiste
Goethe zu dem spöttischen Ausspruch veranlaßt sah:

„Und kehrt er dann zurück, so ist er viel gelehrter.

Doch ist's ein großes Glück, ist ernichtviel verkehrter."

Vorplau aui den («eilen Huue K*y*eT, HildebtaDd-SiraSc 10 in Beilto.
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Id der kritischen Kunstbetrachtung des letzten Jahrzehntes war fflr

Deutiehland England das Land aller nachahmenswerten Einrichtungen
und engliictie Kunst und enelisdhes Wesen fanden in einem solchen Um-
fange bei uns Eingang und Freunde, daB man an das Wort erinnert wur-
de, welches Bismarck einmal aussprach, indem er denEngländer als einen
schlechten Mitschläler bezeichnete, denn er ziehe die Decke ganz auf
seine Seite. Namentlich das en(;lische Haus wurde von den „besten Ken-
nern Englands" in solchem Maße als das einzig zu erreichende Ideal ge-

priesen, (iaß man das Giile, was in den letzten Jahrzehnten in der I It imat
l^c-schaffcii war, t^cflissciitlich übersah. Ks fclille in lelaüerer Hc/.icliung

nicht selten am gutenW illen, die heimischen Verhältnisse unbefunpcn auf
sich trinwirkcn zu lassen und es fehlte in crstcrcr Rc/icliunj^ an der l'ähig-

keit.auf den tieferen Grund der fremden Zustande zu blicken. Denn es ist

dem Fremden, so sehr er sieh auch seines Scharfblickes und seiner Men-
schenkenntnis rühmen mag. kaum möglich, die wahren Sitten und Ge-
bräuche eines Volke«;, die lieferen Bcwcggründczu seinem I nn und Lassen
zu erkennen. Er ist mit dein Lande seiner Beurteilung weder durch Ge-

, burl noch durch .Miknnft verwachsen, daher mu8 seine Erkenntnis frem-
der Länder utui \ »Iker stets UO*olIkommenes Stückwerk bleiben. Und
namentlich ein Volk, das so sehr gewohnt ist, um sein Privatleben eine
Mauer so sieben, das ttberall da, wo seine einzelnen Vertreter mit an-
deren zusammaikommen, sich abzusondern liebt und sei es nur mittels

eines grofien ZeiUinnblaties, ein solches Volk nach seinen wahren seeli-

schen Trieben zu erkennen, ist (fir den E>eutschen meist eine Unmd^
liebkett, undwersicbdeaoodilllreinen Kenner englischerVerblltirisse i

Knut Ha«* Kavier.
BnÜB. HiMcbnnd-SiMSt No. 14.

ffibt, bcäritstentweder nicht die Fihigkeiten, den tieferen Regungen eines
nemden Volkslebens nachttieehen, oder glaubt ein Volk bereits zu ken-
nen, wenn er sein StraBenkleid, seinen Gesellschaftsrock, wenn er es
in der Oeffentlichkeit kennt. Um es aber wirklich zu kennen, dazu be-

darf es einer tiefen Kenntnis der Sprache, eines unbefangenen, hinge-
benden persönlichen Verkehres in aller Vertrautheit, einer auf das feinste

entwickelten E-älugkeit der .Anpassung an die fremden Sitten und Cie-

wohnhcitcn, kurz, es bedarf fast al!cr der Eigenschaften, die im allge-

meinen nur durch die Geburt und die Krzieliung in dem fremden Lande
erworben werden. Und bei keinem Gegenstande einer [rcmdcn Kultur
kommen alle diese unwägbaren Umstände mehr in Fietracht, als beim
Hause. Wer daher glaubt, auf Grund eines auch mehrjährigen Aufent-
haltes in der Frennle das Maus und häusliches W esen wirklich zu ken-
nen, und wer es zudem unternimmt, aus dieser notwendig lückenhaften
Kenntnis einen Maßstab für die heimischen Verliälinisse zu entwickeln
und zu gewinnen, täuscht sich und andere, gewiß unabsichtlich — denn
wer wüttte nicht, daB man sich auch in Irrtümer bis zur SelbstUberzeu-
eung hineinleben kann —, aber um so sicherer. Pie nächste Folge ist

der Verlust jeden gerechten Maßstabes für die heimischen Verhältnisse.

Auf unserem Gebiete hat unter der hier berührten Auslandssucht
kaum ein Zweig der baukünstlerischen Tätigkeit mehr zuleiden gebabt^als
der deutsche Wobnhausbau. Es wäre töricht,m leugnen, daB auch er an
der allgemeinen Besserung der Lebasbalttm^ dttSa Antriebe wir fum
Ten vom Aaslande erhalten haben, teil|{enoiiiiDen hat Sebie eigentliche
Ausbildung aber hat der deutscheWobohambau durchaus auf Grund
deutscher Gewohnheiten, deutscher Erfahrungen, deutscher Verfeine-
rung von Sitten und Gebräuchen, deutscher Anschauung vom Familien-
lebenerhalten. Und in seinen erlesensten Beispielen vielleicht in intimerer,

feinerer, veredeltererWeise, als dies bei englischen Beispielen von gleicher
W'ertstufe der Fall ist. Es sei gestattet.das an einerausgewählten Reihe von
Beispielen darzustellen, welche zugleich die Weiterentwicklung eines deut-

schen Grundrißmotives in höchst bemerkenswerterWeise veranschaulichen.
Die Hildebrand - Straße in Berlin und das Atelier der Geheimen

Rauräte Kayser& von Groszheim daselbst sind der Ausgangspunkt
für die Reis[)iclc. Die I lildcbrand Straße war eine Privatstraße und ist es
heute noch. Sie verbindet die Kötngin- .Augusla Str.iße mit der Tiergarten-
Straße, liegt also, wie der Hcrlincr sich ausdrückt, im „feinsten Westen".
Ihren südlichen Verlauf und die Grundsiücksverhältnisse hier zeigt der
Lageplan S. 30S. [)ic meisten der Grundstücke in dieser Straße gehörten
den genannten Architekten oder sinddurt h sie bebaut. Aucb ihre eigenen
Wohnhäuser befinden sich hier. Die in Zwischenräumen von etwa 15 Jah-
ren erbauten beiden W'ohnhäuser des Hrn. Geh. Baurat Prof. H. Kayser,
Hildebrand - Straße 14 und 10, sind e8.die den Reigen derWohnhaustypen
erßRnen sollen, die in ihrer bewundernswerten scharfsinnigen GrundriS-
entwicklung hier betrachtet werden sollen. Der Wert der G rundstQcke in
dieser Straße, die dttreb ihn bedingte knappe Ausdehnung der Baustelle,

sowie die baupoliseiliehen Vorachrilten waren neben den FordeninMD
einer fein eatwickelteii, vor allem auf das persönlicbe Behagen bedachten und auf die gesdlsdiafdichen le-

;
Ziehungen sugeschnittenenLebensbaltiing die Grundbedingungen fDr die außerordentlich geschickt entwickel-
ten Grundrisse, Wie hier die so vielseitigen Forderungen der praktischen Hauswirtschalt und des geselligen
Lebens mit den hänstierischen Interessen einer aus dem üblichen Rahmen heraustretenden Hausent.vicklung
vereint sind, ist vorbildlich und wird von keinem uns bekannten englischen Beispiel übertroffen. Hier zeigt sich
Heinrich Kayser als unerreichter Meister einer < irii : ii; , ^ult in^, die das Spiegelbild veredelter Lebenshal-
tung und liebevollsten Eingehens auf die kleinen Aiuiclimliclikcilcn des Lebens ist. — (Foriictiuag loift)
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VertMOid deutsdher Ardiitdcten- toid tngenieur-Verdne.
Sitzungsbericht der XXXVII. Abgeordneten-Versammlung in Dinzig am 39. und 30. August 1908.

|ach Kroffnunß der Versammlung durch den i Vor-
siuenden wird durch Aulnif )esif;fsieIU, d.i£ di-r

Vorstand mit 5, und 31 Vereine mit 106 Summen,
maanmen 116 Stimmen vertreten sind.

Vom Vorstand sind anwesend die Hrn.: Reverdy,
t. Von., Dr. WoHf. ileUvertr. Vom., Eibeles. L Bd*
ailserScIlinick, II. Bdsltier, Prantitis, Gesdiintfülirer.

Die Vereine sind vertreten wie folgt:

t. Der Architeklcn-Vercin zu lierlin mit 26 Stim-
men durch die Hm : .^dams.Rcc - u Hrt , Boethke,
Reff-Bmstr, (luth, Hrt, Härder, Geh Reg Rat
Könn, Si.idthrt a I), Krtrtc.Iirt, I.auner, Cieh.

( >b Hrt ,
Ochmcke, Reg u. Hrl , S aran, (ich liri

,

.Sarrazin, I)r -Ing.. Dr. phil., üeh. Ub.-Brt, Stiehl,
MagiNtr -Brt , Prof., Stfloben, Dc-Ii«, Ob.- u. Geb.
Brt., Wever, Brt

e. Der VVii rttem bergische Verein iürBaukundc
zu Stuttgart mit4ätimmen durch dieHrn.: Pantle,
StadibiL. Wo Uz, Brt

3. Der Slcnaitche Ingcnieui^ nod Architektea-
Verein mit 8 Stimmen durch die HnL:HtomiUii%
Geh. Brt

,
Kranze, SnddM., Waldow, CA. Bfi,

Andrae, Ob.-Brt
4. Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu

Hannover mit 6 Sümaten durch die Hrn.: Danfc-
werts. Geh. Brt,Prof.,Schle]rer,Praf.,Mesteiitae,
Landcshrt

5. Der .\rchitekten- und I n gen i c 11 r- \' c rci n zu
H.i m bürg mit ^'Silninu'n durLli die Htn : Classen,
Dir d Haupol , Gl e I III . I )r , Lowe ngard.Arch.

6. Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu
CmscI mit I Stimme durch Hm. Roeae, Brt

7. Der Architekten- und Ingenieur- Verein tu
Lübeck mit i Stimme durch Hrn. Jensen, Reg.-
Bmstr. a. D., Dir

8. Der Schleswig-Holsteimsche Architekten-
und InKcnieur-Verein zu Kiel mit i Stimme
durch Hrn H.-igen, Nf;ir-Int- u. Hrt

9. Der Bayerische .A rch ! I e k I e n • und Ingenieur-
Verein zu .München mit 12 Sutiiiticndun h die Hm
Rehlen. Siadt Brt, Kessler, Reg Rai, Wurm,
l'rof

,
Voicker, Bez -Iiinsir . Heck, Bauaintmann,

von Sctitnidt. Iriir, I'rrji

10. Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu
Breslau niteStimniea durm Hm: Grettchel,
I^andesbrt

lt. Der Badische Architekten* und Ingenieur-
Verein zu Karlsruhe mit 4 Stimmen durch die
Hrn.: Meckel, Baudir, Ritimann, Dr.-Ing.,
Fabrikinsp

18. Ostpreuliisrher Architekten- undlngcaieur-
Verein zu KODiL>sl>erg 1 l'r mit ; Stimmen dlucfa
Hrn. Klehmet, Arch

,
kgl Haurat

13. Der .\rchitekten - und Ingenieur-Verein zu
Krnnk(urt a- M mit 4 Stimmen durch die Hrn ;

Kolle, Stadtrat, Herg, Stadtiiuum^p

14. Der Wesilircußischc .\rchitck. ten- und In-
genieur-Verein zu Danzig mit4 Summen durch
die Hrn.: Fehlhaber, Stadtbrt, Kohnkc, l'rol,

Lehmbeck, Reg.- u. Brt. Platt, Reg- u. Brt
15. Der Mittelrheiniache Architekten- und In-

genieur-Verein zu Darmstadt mit 4 Stimmen
dun h die ihn Wagner, Brt ,Wi llenz, Sudibauinsp.

16 Der rt: hl Ickten V crein zu 1) r e sde n mit iStim-
men durch Hrn .Menzel, .Arch

17. Der .Vrchitcktcn- und Ingenieur-Verein für
N icd crrhei n iin d W es IIa I e n / u ('oln mit 4 Stim-
men durch die Hrn : Kaat, Arch , Schott, Ing.

A DerVerein Leipziger ,\rchitcktenmitiStimme
durch Hrn Herold, .\rch.

19. Der Architekten- und Ingenieur-Verein fQr
daa Herzogtum Braunscnweig mit a Stimmen
durch Hm. Gebensleben, Reg.- «t Stadilnutr.

90. Der Architekten und Ingenieur-Verein in
Magdeburg mit i Stimme durch Hm Berner,
&adtl>auinsp

11. Der /Vrchitekicn- und Ingenieur-Verein zu
Bremen mit 3 Summen durch Hrn Wagner, .-Vrch

aj Der Architekten- und Ingenieur-Vcrcin zu
A;u hcn mit i Stimme dur<_li Ilm l.ilrlg, Hrt

aj. Der .Mecklenburgische Architekten- und In-
genieur- Verein zu Schwerin i .\Lmiti Stimme
durch Hrn. Dreyer, I.andl)m^tr

•4. Die Vereinigung Berliner .Architekten mit

3 Stimmen durch die Hrn.: Kayser, Geh. Brt,

Alb Hof mann, Aich.

la. September igd.

25 Der .\rrhitcktcn- und Ingenieur- Verein zu
Dilsscldnrl mit jSrimmcn durch Hrn Korn,.-Vrch.

36 Der Brom berger Architekten - Undinge nieur-
Verein zu Bromberg mit 1 Stiaun« durch Hm-
Voss, Reg.- u. Brt

97. Der Architekten- und Incenieur-Vereis sn
Münster nftiStimmeduicJi Hm. Kantsc^Geb-Bit

38. Der Architekten- und Injenienr-Vereia su
Stettin mit i Stüame dnrcn Hm Toop, Stndt-
bauinsp

19 Die Vereinigung schlesischer Architekten
zu Breslau mit t Stimme durch Hrn Henry, Arch.

.?o. Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu
Essen-Ruhr mit i Stimmcdurch Hm Volk, Reg.-
und Brt

31. Der Verein der .Architektenundingenieure
an preußisrhenHaugc werkschulen zii.\achcn
mit 4 Stimmen durch die Hm.: Feuerstein, Ober-
lehier, Frick, Oberlehrer.

Wie in den Vorjahren bemerkt der Voisitzende bd
Eröffnung der Versammlung, daQ die einzelnen F'uokte

der Tagesordnung, um die Verhandlungen zu beschleuni-
gen, aufgerulen werden, und daß sie nach eventueller Kr-
ikuterung oder besonderer Berichterstattung als genehmigt
gelten, lalls kein Wulersiirurh aus der Versammlung erhe-
llen wird Kr bittet lerner die Redner, sich nuch Möglich-
keit an die AustUhrungen des Geschäitsberichtes lu halten.

L GescbUftlicher Teil.

Zu Punkt I der Tagesordnung: Allgemeine Mit-
teilungen.

In F.rginzung des Geschftfisberichtes teilt der Ge-
srhlUtSfUhrcr mit, daß am 8. Juli zu Heiligendamm im
Oitseebadc der ehemalige preußische Ministcrial- und
Oberbaudirektor Exzellenz Wiehe im Alter von >^2 Jahren
gestorben ist. Zu 1 h'i bemerkt der GeschäftslUhrer, daß
bei den Kinweihnn^-s • !• eierlichkeltcn der Großherzogl
Hessischen l ei hnischen Hochschule in D irinstadtan Stelle

des plötzlich erkrankten Vorsitzenden I Ir Sr Ii in 1 1 k - D.irm*
Stadt die Vertretung des Verbandes ubernoininen habe.

Im .Anschluß an I. teilt der GeschäitsfUhrer schließlich

noch mit, daß der Vorstand beschlossen habe, zum Zep-
pelinfond einen Beitng von 500 M. m Msteo. Die Ver-
nmmlimg erklirt sidi nachtraglich mit «Beser Btftmgih
leistung einverstanden.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Mitteilungen Uber die
literarischen Unternehmungen des Verbandet

und seine Einnahmen hieraus.
Der Geschättsfflhrer teilt mit, daß sich die Einnehmea

ein wenig gegen das Vorjahr gebessert haben, daB der
Absatz der Verbands-Verottentlu himgen indes trotz er-

höhter Reklame immer nocli niLhi liS iielricdigend an-
gesehen werden kann. Die Versammlung nimmt hiervon
Kenntnis

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Schlußabrechnung
ülier das Bauernhauswerk.

Die Vers imniliing nimmt von den Mitleilungcn des
Gcschallslierii hie-i Kenntnis und erteilt dem VOMQUid Wif
.•Vntrag des CiesuhriUslilhrcrs F.ntla.stung

Zu Punkt 4 der T.igesordruiny : Vtirlage der .\brech-
nungliiiri907 Bericht der Rechnungsprüfer. Wahl
eines neuen Vereins zur Prüfung der Abrechnung

fUr 1Q08.
Es liegt ein schriftlicher Antrag der 3 Rechnungs-

Prflier auf Entlaatung des Vorstandes vor; dem Antrag
wird suttgegeben. l^iir den ausscheidenden Mittelrheim-
Bchen Aft-hitekten- und Ingeoietw-Verein su Dermsindt
wild der Wttmembetglacbe Verein Mr Bsttkunde aur Stel-

lung des dritten Rechnungtpitfers gewttilt

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Bericht Uber die in-
folge der Beschltlsse der Kieler Abgeordneten-
Versammlung noch geleisteten Beiträge zum

Hase-Denkmnllond.
Die Versammlung nimmt von den Mitteilungen des

Geschaitsberichtes Kenntnis.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung: Vorlage des Voran-
schlagesfUri909 Antrag desVorstandes, den Mit-
Stiedsbeitrag von looo ab zu erhöben. Antrag
es Vorstandes, iqio und Kjii eine persönliche

1.1 m läge zu erhellen
Der Antrag des Vurstandes aut Krhohung des Mit-

glicderbeilragcs von iqoq ah auf 2.^0 .M wird einstim-
mig genehmigt Zur Hcr.-itung der .Möglichkeit einer Ver-
mOgens-.-Xnsammlung wird ein /gliednger .\usschuß, be-
stehend uis den Hm. Reverdjr, Gleim, Stllbben
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Kayser, Waldow Panttc und Kbllc, eingeseut. Der Zu PunkiJS . der TajjcsOrdnuriK: .Mittci lung des Vor-
AusschuQ schlä>?t bei Eröffnung der Sitrung am folgen- Standes Uber das Ergebnis der Auslosung aus
den Tage vor, daß die Umlage als freiwillige zu bclian- den ständigen Ausschüssen für Architektur, fUr
dein sein wird, daß ein ("csamtbctrag von loooooM. auf- Ingcnicurwesen und für .illucmeinc Kachtragen
gebracht werden, die Erhebung der Umlage vom Ver- Auf Vorschlag des nach Ziffer 9 di-r Tagesordnung
bandsvorstand begründet und die Art ihrer Erhebung in bestellten Aus»t:husses werden folgende Herren gewühlt:
einem Elugblatt erläutert werden soll. KUr die Herren HoBicld-Hcrtin und Diilfer-Dres-
Zu I'unktvder'I'agesordnung: Antrag des Vorstandes, den werden dem Arrhitcktur-Ausschuß als ISeamter Ilr

dem Verein .Alt-Rothenburg"' aui weitere 5 Jahre Saran- Berlin, als Nicht-lk-amter Hr von Schtnidi-Mün-
den bisherigen Beitrag zu leisten. chen hinzugewahlt; ferner wcrdon dem Ausschuß tllr In-

I)ie Vers:immlung beschließt dem Vorsiandsantrag genieurwescn an Stelle des ausgetretenen Hrn Bilcking-
gcmäß, dem Verein ,Alt-Rothenburg' bis 191.? einschließ- Bremen Hr. liarkhausen llunnovcr und dir Hrn I,au-
lich einen jährlichen Beitrag von 100 M. zu'Uberweisen. ter-Frankfurt a. M. Hr. Haag-Berlin hinzugewählt.

12. September 1908. 509
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iNe Neuwahlen im Ausschuß (Ur allj^emeine Fachfra-

ScnergcbcnfarHra.Hinckcldejrn-ikriinHnLBoethke>
Uerlin, fur Hm. Batttteitter-Kiuterulie Hm. Or. Wolll-
Huinover,

Za Punkt 9 der TamioKlnunK: Wahl iweier oener
Vorstandsmiiglieoer an Stelle der seit 1905 den
Vorstand anKchdrenden Herren I>r Wollt und
Eiaelen. (Beide Herren sind nnch 26 der Souungen

nicht wieder wählbar).

Auf Antraf! des Vorstandes wird ein 9-plirdcrif;er Aus-
schuß aus den Herren: Reverdy - München, i i U- 1 m-Ham-
burp. WulHow- Dresrlen. Nessenius-Hannover, Kollc-
Franktiirt ,1 M, \ iin S( hin Kit -München, Lehmbcck-
DantiKt Kortc-Hi-r.m cin^'t-sci/t Aul VorschlwR dieses

Ausschusses wcrdi n Hr K o rU' - Hcrlin als Stel Ivcrtreicn-

der Vorsitzender und Hr Kol l
e

• 1- rankfurt a. M ;ils liei-

Sittcr j;ewalilt Heide Herren nehmen die Wahl d.inkcr.d an

, Zu Punkt lo der 1 .ij:(snrdniin;;- Wahl des Ortes lür
' die Abgcordnetcn-Versan)ml im;,- ic)09 undfllrdie

Wand e r V e rs,i ni m I ti n ^ i<jto

Die V(in den Vertretern von 1 )arinst;idt, Haiinnvcr und
Breslau mündlu h uiederho'icn Kin aüungen ihrer Vereine
werden von der \'cr->ainni luij- dankend zur Kenntnis ge-

nommen ;e!> wird beicblosbcn.die Abjicordneten-Versatnm-
luBg 1909 im Bezirk des Mittelrheinischen Architekten- und
lüKenieur- Vereins und die Abueordnvtco- und VVandcr\'cr-

tammlung 1010 statt m Breuuiu, daa wegen seiner I-agc

und wegen mannigfacher Schirierigkeiien in der Vorberei-
tung der Versamiiiluns nicht fo paasebd encbeint, auf

besondere Kinladung der Franktuner Verlreier in Frank-
furt a M abzuhalten.

Hr. Sarratin-Herlin b.ttet dringend, die festlii lic!)

VeransialiUDgen bei deo Abacordnetea-Vcrsammlungen
in Zukunft mehr eininichrlolien.

Zn Punkt 11 der Tagesordnung: Mitteiltinji, den Ver«
kaut der Deutachen Normal- AbilußrÖbren D.N.A.

1005 heireffend.
Der Geschällsiiinrer tciit im Anschluß an den Ge-

schähsbericht einen Fall mit, in dem es durch die seitens

des ostdeutsch-sächsischen Hüitenvcrcins hcrv-orgcruftne
Verwiirungtu einem Schied-äßericht ?«'ischendcr Vcrtrc-nmg
einer ostaeutschen Siadt nnd e;nor L'.e^eraiv.enfirriia ge-

kommen ist. Dse Si.irk Kiin>.i hre Kü'ire ii.irh den \'cr-

bandsnOiinal:eii. w:dirtnil die iMiiii,'. Ku'ire «'.es fi-.idiaifirh

-

Skchsischen Hüttenvcrcuis uididc-de. U.iä Schiedsgericht
sprach sich zugunsten der Stadiverwaliung aus

Auf Anfrage dc»Hrn. Kohnkc-Danzig erklärt der Vor-
stand, daH er all« Vorkommnisse dieser Art dwiemd im
Auge behalten werde.

IL Technisch-wisBenBeha.ltlieher Teil-

Kurte Berichte der AusschQsse und des Vor-
standes über erschiedene im Laufe des Jahres

behandelte Fragen:

Zu Punkt 11 a der Tagesordnung: Gründung cinereigc-
nen Versicherungs-desellschaft tflr die Hurcau-
Angestellten der Architektur- und Ingenieur-

Hureaus.
Der Geschülisiübrcr teilt mit, daß die vom Reichsamt

des Inneren verOtt«niltchte üenkachrift ttber die Versich e-

nmc der PnvatbeHmten luoiehst den AusMhUsüen der Pri-

vat-Afcbitekten undZiviiingenteure aurRürküuBening Ober
etwaige Mattoabnen des Verbiuide!» vorgelegt werden soll.

Zn Punkt labderTagesordnung: VIII Internationaler
Architekten-KongreU zu Wien.

Der Vertreter des Verbandes auf dem Wiener Kon-
ereß, Hr. von Schmidt- München, erstauet Bericht über
den Vcriau) des Kooiiresites. Namen« der Versammlung
s|>riclii Hr Launcr-Rerlin dem Hrn. Berichierstatter den
aulrichtigstcn Dank lOr ^clne großen UeinUhungen um diis

Zustandekommen der Wiener Itaukunst-.AussieUung aus.

Die Versammlung eliit Hrn. von Schmidt aut die

Bitte des Vorsitzenden durch Krheben von den Sitzen.

Der .Antrag des Vorstandes, lUr die beiden dem ston-

diiren iru rnaiionalcn Koiiiitcc der .\rchitcktcn-Kongresse
aii|;e lOM^t 11 \'<;r|).ind»initglicder den Jahrtsbeitrug aus
der \ et iLitidskasSC ZU be?at.ler, wird angenommen.

Zu Punkt 12c der T.igcsordnuni;-. XI. Internationaler
Schillahrts-Kongreü zu St Petersburg. I Inter-

nsiiionalcr Stralicnl'au-K(ingreß zu Paris.

I >cr -Antrag des Vorstandes, dem scandiKen Internatio-

nalen Verband liirdic Sthifi.ihrtskongresse korporativ hei-

zutreten und bei den n-achsitn Sehiff.diriskongressen ein

dem Ingenieurstande angcburendes Verbandsmitglied um
die kostenireie Vertretung lu etsuchen, wird angenommen.
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Zu Punkt ud der Tagesordnung: Itormalprofitbuch
lör Walreisen und t:c der Taßcwrdnung: nciitsrhes

Museum in .Miinrhen
Die Versammlung nimmt die Mitteilungen des Gc-

schifisberichtes cur Kemitala.

Za Ftmll tef der Tsiesordnung: Reichsgesett-Bnt-
Wort fiber die Sicherung der Bauforderungen.

Die Versammlung erklärt sich mit den Maftuhmen
des VerbandsvOTStandes emverstanden.

Zu Punkt 12g der T.l^;es<(rilnu^^; \'o r ki> in in n 1 s sc auf
dem Gebiete tiei Wctibc « c r bswe s e n s Hericht
desAusschusses zudem.'Vntr.iued. es I'iankturter
Vereins, einen Z usat z zu d e n We : t b c w e r 1j sg r u n d-

s ,1 1 ,! c n 1
1 e r r c H e n d

Hr. Körte-liciim erläutert den Iknciu üe» Wtttbc-
wcrlisaussclitisscs /u den Anträgen des Frankiurter Archi-

tekten- und Ingenieur-Vereins Die Versammlung erklärt

sich damit einverstanden, daß die Frage des Zusalies mit
diesem Bericht fUr al>gegchlos8en gilL

Zu Ptankt IIb der Tagesordnung: AnsscbuB fflr Eisea>
beton.

Hr. Launer-Bcriin berichtet im .\nsrhluß an die Mit-

teilungen des Geschäftsberichtes Uber die neuesten Maß-
nahmen zur Verhütung von Bau- Unfällen.

Zu Punkt Iii der Tagesordnung: Eingaben des Vor-
standes und der Einzel vereine zu dem preuSi«

sehen Heani:enlfeso!dunpsgeset7
Die VeriaiiHii'uni^ nimmt von den Mitteilungen des

rtrsrhaiislierit l;-es Kenntnis und überläßt dem Verbands-
\'nrsMn 1 etw.iii;e weitere Schritte nach BekaniMwierden der
\'nr: iL'e i'.ir das I'.eamten-Hesoldimusgesetz.
Zu l'iink: 1 .'k, i? 1 iind i :m der rat;es<.irdnung: Eingabe des
Vorstandes an d.is Reichs-J usiizamt zur Aende-
rang der Gebührenordnung der gerichtlicbOO
SacnverstHndigen, Bericht des Ausschusses fttr

Einheiten und Formelgroßen, und Stellung der
technischen Beigeordneten im l>ebiete der rhei*

'

nisch- westfälischen Stüdteordnung;
Die Vcr' ..-nmlunj; nimmt <Se MitieiluBgeB des Ge»

schäftsherifhtes zur Kenntnis.

Zu Punkt 13 der Tagesordnung: Bc iiclii des mit dem
Denkmalpflegetage gemeinsamen Ausschusses

fflr das deutsche BUrgerhauswerk.
Hr I)r Wölfl-Hannover beruhtet über iks bisher

von den Vereinen gelieferte .Material und bittet die Ver-
eine, die sich mit ihrer I.icii rung im Rückstände befinden,
dringend um Beschleunigung der Arbeiten.

Zu Punkt 14 der Tagesordnung: Frage dei Einrich-
tung von Ferienkursen.

Die Versammlung erkltrt Bich damit einvenituideii,

daß die Frage bei Punkt 15c milbehandelt »ird

Zu Punkt 15 der Tagesordnung; Bericht der Aus-
schüsse Ober die V er bandsauf gaben mo: oS und
Beschlulii issun

i;
illier ihre weitere Ii

e
-i .m d 1 u n g.

a) Mit iiti) Mitteln kann Einfluß gevonnen wer-

den aut die k insilerische Ausgestaltung piivaier Bauten
in Stndt und l..and?

b; Welche Wege sind einiuschlagen. damit bei In-

genieurbauten ästhetische Rückitichten in höherem Grade
als bisher lur Geltung kommen?

DieVeiSammlong sprichtdrn Verfassern beider Denk-
schnften aul Antrag des Hrn Henry - Breslau den Uank
des Verbandes lür ihre mühevolle Arbeit aus und geneh-
migt den Antrag des Vorsiandes aul Herstellung einer so
großen Auflage, daß alle Verbandsmiiglieder ein Exemplar
unentgeltlich erhalten können, und dal$ .lul'erdem die zu

einem Helt vercinigien 1 »eiikschrilten den Mu^'iienern der

Staats , Provinzial- und städtischen Behörden in möglichst
gioDen Umfange sugcsiellt werden können.

ZuPunktiscderTageioTdnung: Wie kann die Stellung
der Architekten und Ingenieure in den öflent-
licben und privaten Verwaltungskörpern ge-

hoben werden?
Dem Berichterstatter, Hm. Revcrdy-Müm hen, wird

der Dank der Versammlung für .\u5stciiung seiner Leit-

säue ausges)>rochen, deren Inhalt durchaus die Billigung

alter Anwesenden lindct. Es wird aus den Hrn Reverdv-
München. Wal do w- Dresden, K rie'in Her'un, v Schmidt-
München ein .Viisschuß zur en i,;u;i:.;Ln I eststcllnng einer

Denkschnit und zur 1 ,ciiiingal!cr »euer ve: mlaliicn Schritte

etngfsctii.dcT sich nach Hedati durch ZuwaiiUn ei;_,in end irf,

Der in der laves- Ordnung nicht genannte .\ntrag
Frankfurt a.M.: Behandlung der Frage der Vor-

Sa 74.
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Das Protokoll wird vorgelcMB tind geaehiuigl^, und
die VersammlunfT nach kurzen Dunkeswoftcn durch den
Vorsiucnden f;eschlos»en

Dan zig, den je August 1908

fleverdjr, Dr. Wolff, Biselen, Schmiek, Fraaxiua.

bildung der Banhandwerker und Teekaiker als
Verbandsaufgabe wird nach kuraer Debatte ntrilck-
gezojfen

Hr W .1 Ido « -
1 »resden bittet die Versammhing mit

beredten Worten, dem Vorstand den Diiak iUr seine Lei»
timg des Verbamles aosnisprechen.

Der Bau des Abwasscr-Sammelkanales in Osnabrück und die an (

Erscbeinungeo durch Einwirkung schwefelsaurea Moor- bezw. GfündwMMf«. (PqrlwtMasw
Tw SuditauMbMr Friedrid LckaaDB la OtMlnttak.

7. Praktische Versuche. Die Wände der 5 zur Resichiit;v)tic bis /um Grund-
|ni auch praktisch (estzustellen, daß an der Zerstörung Wasserstande bloßgclegtcn Proberoluc waren i>esondcrs in

nichtschlechtcsMateriiiMnamcntlich hinsichilichdes der HAhe dcs GrundwaSMistandes ebenfalls mit einem
Zementes) und zu magere MischungsverbUUiisse [ötltchbraunen SrhIaniBi Oberzogen, doch konnten Risse

Schuld tragen, wurde im August-Seplember 1904 nebendem "^/'^ ^irttnge oder ein Auselnandcrtrcilien der einzelnen
besrhidigten Kanal eine versuchsstrecke aus verschiede- Ringe danin nicht heobu.hiet werden Auch im Inneren
nen Zementmarken und Kiesen und in verschiedenen MI- der Betonmiissen waren die Eisenovyd- und Oxydul-Alv

,

schunjjsverhaltnissenausgeiühri DieVersuchsstrecke wurde Scheidungen wie Überhaupt die ZersenzuBgsefSCiieinQngen
in s'iirk SLl;wi'fclkicshalii).;t'ti lUjticn i-inuehettct, sie war
miiiels /«cR-r Kitistei^csc die jiuh klinkerhart gebrann-
ten Ziefjfls'Lir en m /cincntmortel zuKanglich gemacht und
StHtnl mi'. (icni f;osi )iädigtcn Kanal Oiirch ein Rohr in \'er-

bindung, um den Wasserstand regulieren zu können Die
Versuchsstrecke bestand ans ,S :o 1.50 » langen Stücken,
die je aus einer anderen Mischung hergestellt waren. Die
^fi•i.rhun^^svcrh!lll^isse waren die (oleendrn:

•ehniii

'

Z tuen' Sud ' K<e* FrUutrtuilJ

I 1 1. R 4 w
I( 1 G 2 P 4 p ' G Gcrniit.i.i Z. nicDI,

III 1 L 1

3 P 6 p
1

B Suv-d iu> Ata GcubCD tcd
IV 1 G P

' 7 p ' B«ll-'Tac bei Oinkbinrk,
V 1 L \\ W 4 w W — Wcscriaod und Weteikin,
VI

1

' ° . 2 W 4 w
vu 1 L 4 P : 7 p P Picthr ri;x;j .^ tnil u. K ir I, 1 n <l er

vm I G 1 > W
1 4 w 1 btiUi Kn£i4jD lU Vl'i A'rtr.dctirtiGOU:.

Der Sohlenbeton t!er ersten 6 Abteilur gen \>.md unter
Wasser ab, bei den beiden letzten Abteilungen hingegen
band er im Trockenen ab, indem die Baiisohic 4.S Siutidcn
lang trocken gehalten wurde. Nach Fertigstellung der
Arbeiten, dl« imÜbrigen in derselbenArt wie rnnm Sanmel-
Kaiwl erfolgten, wurae die Strecke mit dem ausgehobenen
schweielkieshaltigen — 8 bis ii"«— Moorboden Uber-
deckt. Aui^er dieser in der Baugrube gestampften Versuchs
strecke wurden aus den Mischungen 1. II, III, IV und VI
der obigen Tabelle Betonrohre hergesiflli, nach etwa
S Wochen an verschiedenen Stellen eingebaut und mit dem
ausKi'hnlicncn schweiclkiesli.illigen Moorboden umhüllt,
um mch <! vs Verhalten des außerhalb der Baugrube ab-
§e!>undcncn Betons sMdicreQ ttt können. (Veq(l.die Ab-
ildung 5 in No. 60

)

Schon im November 1904 zeigten sich am liiiicii|>utz

derVersuchsstrcckedie charakteristischen braunen 1 ULken
und bald daranl auch RifttnkkrageD, die mit der 2eit immer
stärker wurden. Auchbsidctt im leriigen Zustande einge-
bauienRohren traten balddiScharakteristischen Merkmale
der Zerstörung mehr oder weniger ausgeprägt auf.

Im April und Mai 1905 wurden die Proberohre und die
Versuchsstrecke genau untersucht und es wurden von Dr.
Thdrner Proben entnommen .\iich crlolgie eine l'ntrr-

S!)cl)unfj durch Dr r.omer Ks wurde iust^;cstc\l;, daß d.c
W^iridim^en der Probestrcckt: im Inneren bis ctwii ;iir

Höiid dLS (irundwasserstandes mit einem teilweise mehrere
Millimeter dicken, rotgelben ockerartigen Schlamm Uber-

Die Verbindungsstellen der e-nzelnen .\b-

gcnr.ccr wie hei der ProbcstrerVre
Im j^rolk-n iiti l »ranzen zci|,'ten die untersuchten Be-

ton \V isst r und biodenproben eine ähnliche abnorme Be-
sch, ilienhuit. '.lie du- i;leif hartieen, derzeit vorn S.immel-
kunal etiinoiniucnen rrobcn. AiifT illend war aber d<rr Um-
stand, daß der Kanalsctiettel der N'ersuchsstrecki- noch
kaum von den sauren Moorwassem angcgriScn war, trotz-

dem doch der liei der Anlage derselhen ausRehobrae,
sterk Bchwetelkiethallige~ to8%— Moorboden beim Zu-
schütten der Grube nach dem iüinbauen des Probekunalcs
unmittelbar auf letiteren gebracht war. Eine einlache Kf-
ktüning hicriür ergab jedoch die Untersuchung der am
.1 .\I.»i iqoj vo"! K.waUcheitel entnommenen Bodenprobe.
Die l'rolc etitViiett nSmlich immer noch lo.jx"/» Schwelel-
kies, w.ihrend iirs|iiiit\uHch, wie vorhin bemerkt, 10,80%
darin cnti'. dien « ar Ks hiilie hier snmi» erst cir c p mz
gcrm^'e Itvyd aian des St inveleikieses si.iUgelunden Sie
»iit saclit Wiihiaclicinlich InsliUig nur 7ii:uckgeh,ilten wor-
den durch eine unzweckmäßig ausgeiUhr-e L cIierLigerung
des Moorbodens oberhalb des Kanalschcitels um einer
1Onsrhirht; außerdem war infolge der Trockenheit des
ktzun lahres eine normale Beleuchtung des Erdbodens
trotz des zeitweiligen Begießens mit Flufiwasser nicht so
erwarten. Die Tonschirht wurde durchstochen, sodaB für
die Folge die Feuchtigkeit ungehindert von oben in den
Hoden eindringen konnte Bei der Untersuchung im fol-

genden T.il re stellte es sich heraus, daß die vorstehende
Vermuli:ni; zutretiend war

N.ich diesen l ntcrsuchungs-Ergebnissen sowie nach
den an Ort und Stelle gemachten Beobachuiiigetj ergab
sicii, dali <lie .in dem K'annl der Probestrecke, wie auch
an den Schachten lestgeste^lten Zerstörungen infolge der
wesentlich geringcreti Kiiiwitkungsj^cit der schwefelsauren
Grundwasser aut die Kanalwandungen und vielleicht auch
wegen der andersartigen Mischungsverh^tnisseund derBe-
schadieoheit der Betonmassen weht so weit vorgeschritten
waren, wie die am SammeHuiaat seiner Zeit iestgestellten
Zersetzungen, sotist aber denselben nni ühnlich waren.

Die an den Proberohren beobachteten Zersetzungs-
erscheinungen w.tren am wenigsten weit vorgeschritten,
was wohl darauf zurückzuführen ist, daß sich diese Rohre
im stagnierenden Griind«-.isser befnndcn und dem etnge-
driini;enen W.isser nicht, «le Ijei ileni Saintnclkan.d und
bei ucui l'iübckanal ein .\bduL! /»ccks iorlv ihrcntier Kr-
iieuerijUg gescballen war In diesem stenendcn Cinind-
vvttsser kiuia auch der von Dr Tnorncr bereits in seinem
früheren Gutachten erwähnte Fall einer \'crschlammiingzogen waren

teilungcn waren alle mehr oder weniger weit auseinander der lernen Beionporen durch Au&schcidung von Gips unä
getricbeounddurchdiehierbei entstandenen Fugen sickerte vielleicht auch Kicselaiure und Tonerde eintreten, wo-
dafl saure Grundwasser in den Versuchskanal und floß durch dann die weitere Einwirkung der schwetelsauren
durch d.is am Boden befindliche Vcrbindungsrohr in den Grundwasser auf die Betonringe, wenn auch nicht verhin
Samroelkanal Etwa in der f t< ihe des GriindwassersLandcs
zeigten die .Abteilungen II, III, tVund Vllbcsoiuleisdeiit-
lieh an der westlirnen Seite wagrcrhtc Ltagsrisse, in gans
ähnlicher Weise, «te sob he ,uich nn den von den sauren
Grundwassernzcrsti irten stre( ken des H.iuptkanales zuerst
bc buchtet wurden, wahrend die Abieiitingen I, V, VI und
VIII anscheinend noch frei von diesen Rissen waren

.\iis den wagrcehten Rissen der Abteilungen II, III

und VII wurden von I ir 1 liurner Proben 1, j und 3 zur
Untersuchung ausgcmcilieii, ebenso wurde eine Schlamm-
probe von den Innenwandungen des Vcrsucbskanaics
fProbe 4) und eine Grundwassernrobe aus dem mittleren
Zementringschacht entnommen Die.^ den Kanatwandun-
gen entnommenen Zement beionproHen leigten eine fast

gleichariige BesehaHenhcit Sie waren mit rostbraunen bis
dunkelgrünen .'Vblagcrungcn von Kisenoxydliydr.it und
Kisennw luIhviJr.it vallsiandlg durchsetzt; auch konnten an
einik'en -^e le:i weiLie k'ips.iriigeUinwandlungcndcsK.ilkes nochma s .luszcinentiert worden «.ircn
durchdic iü-mwirkungdcr Scbwcielsäure bcobachtetwerden, Ute ^srstorungsensciieinuagen des Betons der eixuel

12 September 1908.

dcit, so doch sehr verlangsamt wird.

Im April 1006 endlich wurden die ganze Versuchs-
strecke und die Ptoberohre biosgelegt und hierbei fest-

gestellt. dai< sämtliche Betonmischungen, sowohl die in

der H.iiif^rulie hergestellten, als auch die der leriig verleg-

ten kcihre, von dem im Boden befindlichen si hweicisauren
EiscnoNvdul und der freien Sehweielsaure mehr Oder weni-
ger static ungcfjr.tfen und zersetn w.iren

Ik:r .Vilich
i

1111/ der L iri -cti \ e- u ( ...-ireckc war be-
sonders all) dem K.anuls( heitei um einer glitschigen weißen
Schicht von etwa 0,$*» Dicke Ultcrzogen. Dieiier Ueber-
zug bestand aus schwefelsaurem Kalk (Gips). Im Inneren
zeigten sich wieder ähnliche WHgrcchte Risse und Sprttnge
wie bei der Icutcn Untersuchung: ebenso waren auch die
senkrechten Vcrlundungssiellen der ein/einen .-XuteilunKen

wieder ause>ii,inder geineben, troedem nach der vorjühri-

geu Besichtigung alle Risse und Fugen auls sorglalugste
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nen Ablei1unf!en besaßen ein analoges Aussehen, wie die
zuerst hei dem Hauptsammelkanal beobachteten. Die Binde-
mittel der netonmasscn waren mehr oder weniffer tief er-

weicht. zcintcnAusschcidiinnen von wcißetnGips, sowie dun-
kelgrüne Kiscnosydulhyiiral- und braune Kisenovydhv Irat-

Mnssen. Aehnlich waren die Zersturunycn bei den l'r<il<croh-

ren. Ks war somit prakiiscli erwiesen, tUß jeder Iteton, aurh
ein in Jetlerer Mischutif; und mit anderen Materialien, nis

den l>eim Sammelkanal verwendeten, hergestellter, zerstört

mirde. Oie lettcren Mitchimgen hatten allerdings besser
widerstanden, ebenso die mit Weserkies und Wesersand
'bergestellien Teile, aber es ist durch die VeRUCbe ttvei-

Eellos erwiesen, daß im Lauie der Zeit auch diCM Beton-
Uten durch die Einwirkung der Schwefelsäure SChlieBlidi
ollstBndig zerstört werden. An den aus Ziegelsteinen ge-
mauerten Schächten konnte seihst im Herbste 1907 eine
nennenswerte licsi hädi^unji nicht icstgcstclll werden Die
Steine, his aui einen schon vorher rissigen Stein, waren
voUständiji vt-"*"nd und die ZcmcntiUL.'en im Im mehr als

weniue Millimeter tic( von den S.iuren an^;e^n)ien
Ks h.M 1 h hei diesen l utersiichunKcn und aut h sniiter

heim Abbruch des zerstörten K.anales erwiesen, d.ib die
Zerst(^rung um so schneller und stärker lori^'eschritten

war, je poröser der Beton sich zeigte, wa^i aui h uanz cr-

kMrikh eracbeiiu, da die sauren wft«ser lind die Lttft

in den poremreirlien Beton leichter eindringen konnten.
Da mia. wie schon früher erwähnt, mit dem l'iesherger
libterial bei ^erolich mageren Mischungen ein zwar sehr
fester, aber verhältnismäiiig stark itoröscr Beton erzielt

wird, so trat eben eine raschere Zerstörung sowohl beim
K <nal als auch bei den aus l'resberL'er Maieri.il herge-
Slelliet I L.len derVcrsuehssirccke ein. als bei dem ausWeser-
kies lie:t,'es!ellten Beton, der ein di< hieres < 'ieült;e aniwics.

I>r Thorner hat aui h in dieser Richtung I, n an der l'robe-

streckc und an den l'rolicrohren rntersuchim^ren annestellr.

Die Fettigkeit oder der Zcmcntgchalt der Üetongcmische
scheint hiern;ich von untergeordneter ßedeutiing zu sein

Eodlirb sind von Ingenieiu inid Bttrgervorsteher Brßck
in OtcnabrOrk Druckversuche sowohl mit gutem Beton
vom Samroelkanal, als auch von der Versuchsstredce vof^
genommen worden, woiici zugleich (iewicht und Pürositit
des Heions lestgestelli und zum Vergleich herangezogen
wurden Ks wurde Iteton in der Mischung 1:3:6 von zwei
Stellen des Summelkan.iles und von der Versuchsstreckc
geprilfi. \ i'ii 4; Trulieu »iiT.len

1 5 .lusgewählt, und zw.'ir

von jeder Stelle 5 mit Rücksicht aui mAglichsie Ver-
schiedenheit des (ieiil),'es Die Predicn wurden 711 Wiineln
/crsäi't und die Urucktlarhcn mit Zementmöriel genau
parallel zueinander abgeitli'hcn Sie hatten« Zt. der I »ruck-

probe ein .Mter von i, 3 und 4 Juhren. Die beiden IVoIm:-

Stellen am Hauptsammelkanal etgabeo 13,1 1 bezw. 18,02%
Ptorosiiät, und 173 bezw iii ^tlitm mittlere Druckfestigkeit,
die an der l'robestrecke ic.o*/» bezw. löokg/v™ Festigkeit.

Die Druckfestigkeit war also durchaus normal und ge-
nügend und auch die Porosität bewegte sich in normalen
Grenzen Nach den Krgehnissen stand die Druckfestigkeit
im um^'ekehrten Vcrh.Hlinis zur Porosität des Betons. Abel
se'l<-.t die ]iMtiiHesic l'rolx- wies immer DOch trollkommen
genügende 1 >rui kk'sujjkcit aui

.Auch aus diesen Untersuchungen ert;.ib sich, daß für

den Kanalb.iu weder schlechte Materialien verwendet sein
können, noch eine ungenügende AusUUirung der .\rbeitcn

erlolgt ist Es wird dies besonders klar dadurch iKwiescn,
daß die Druckfestigkeit und die Dichtigkeit der Probe-
körper aus demSammelkanal größer oder gleich groß sind,
als die eolsprecbenden Zahlen der Probestreck^bei deren
Ausfllhning unbestritten mit gutem Material und mit be*

sonderer Sorgfalt vorgegangen wurde. Bei den Besichti-
gungen der Probestreckc wurde auch die Vermutung ge*
äußert, daß die sauren Grundwasser doch mit der JSeit neu'
tralisiert oder nach und nach vollständig AUS dem Mooi^
boden ausgelauf;t «cnien tnUßten.

Hicriiber hat I'r 'I liurner die nachstehenden intcr-

ess.mten l,'ntersurliimj,'en angestellt, welche dieser Ver-
mutung widcrs|irerlun(lc Krtjehnisse lieiersen Km Kubilt-

mctcr des Moorbodens int Originalzustande wog 1006 ^1.

Bei einem Schwefelkiesgehalt von 10% sind in i cb« Moor-
hoden 109,6 t(s Schwelelkies enthalten, welche durch die
Oxydation des Luftsaueisitaies in 146 « reaktionstthise
Schwefelsäure umgewandelt «erden. Ein Kubikmeter«t
Kanalbetons wiegt im Mittel 3180 kg In diesem sind ent*
hallen bei einem mittcUcttcn Mischungsverhältnis von i
Zement und S Sand und Kies 242 kg Zement mit 150 lie

.'\tt/kalk Da nun 146 Kg Schwclelsäurc loz kg Aetzkalk
zu binden vermögen, so wilrdc iedes 'i»™ Moorhoden mit
nur 10 ",p Schwefelkies im s'ande sein, j.So der 0.35 »
dicken kanalwandunuen auf das Vollständigste zu zerstö-

ren .\usdieser L'eberlegungert;il)tsu h,dal^ (!ie zerstörende
Kralt des scliwefclkieshaltigen Moorbodens eine sehr jjroße

ist, daß daher von einer Neutralisierun^ der sauren Sloor-
wässer nicht die Rede sein kann, da hierzu der Kalkgchalt
des jnnien Smnmelkanales nicht ausreichen wttide.

Was nun die Auslaugung des Moorhodens heirifli^ io
ist es allerdings denkbar, daß eine solche, da ja nur der
in der Höhe des Grundwasserstandes lagernde Schwefel-
kies durch den Sauerstoff der Luit zu Schwefelslture oxy-
diert wird, im Laufe der Jahre durch den Grundwasser-
strom vor sich gehen kann Dieses ist .dier nur unter der
Voraussetzung iipi^ln h. d u> die (frun<lvv.isserscnwankün-

gen durchauskonsl.iir. bleiben Wird aber de^(irundwa^scr-
siandiiuri haiilicre Kinfliissc. z Ii lieb.uiungdes in der Nähe
lie^ieiulen ("icländes. Verlegung des Hasebettes, niedriger
>;rle^'t, ho treten die ( )\yd >lionen dcsSchwelelkiesesiindso-
miidiesaurcn Grundwasscrvonncucmaut. .A.uch werden bei

allen deranigeo Erdarbeiten wieder gro&e HeoKcn Moor-
boden an dieOhetliiche gebracht, derenSchwefelkiesgehalt
dann derOxydatioB anheimlilltundndtdrm Meteorwaaaer
als reaktionslähige Sebwefetsitare in den Enlboden dringt

Wie ungemein langSHm uberUberhaupi die Auslaugung
des schwefelkieshaliigen Moorhodens von statten geht, ei^

peben die lolgenden l>eiden I ntersuchunuen Zwei am
läge der Besichtigung, erstens \ :m ^t hci el und zweitens
aus der Kämpierhohe der l'rubestret ke entnommenen
Muorproben, die fast zwei [ahre hindiirrh unter den denk-
bar gtlnstigsten Zersetzungsbedinuungen dem Lufisauer-
stoff und dem Regen bezw. in der trockenen I.ihreszeit

noch ancm regelmäßigen Begießen mit Flußwasser aus-
oesettt waren, wiesen noch jetst einen Gesarotgehalt na
Schwefelkies imd zwar Probe! vtm 8,8% und Probe II von
11,3" 0 auf. von welchen bereits bei Probe 1 2.8'Vo und bei
Probe 11 4''/(, in teilweiser Zersetzung begritfen waren.

Das Ergebnis der praktischen Versuche ist

daher folgendes: Konnte es dem Kachmann nach den Ei^
gebnissen der Ijci der .XtiUlerkiing der Hcschädigungen
am Kanal vi ir i.'i:n<;-ii iiienen rheniisihen Unlersurhungen
keinen Aiit^enblirk mehr 7 weil el hall sein, d.ili der den Kanal
iiiiiKetiendc Hoden die Ursache der beobachteten lieschä-

digungen war, so muß das .\ultrctcn derselben Art der
Besch.tdigungen an der l'robestrecke bei allen verwen-
deten Zeinentsorten und Mischungen nun auch jeden vor-
urteilslreien Laien in chemischen Fragen ta der Uebei^
zeugung bringen, daß die beobachteten Zentöiungen nn
dem Kanal «utdie BeacbaBenheitdei dett Kanal umgeben-
deo Bodens sarOdcsufOhren sind — (Seiiias wigi.)

Wettbewerbe.
Wettbewerb Be^auung•pla FrankcDhauten. Der Wett-

bewerb betrifft einen Hebauiinnsiil.in iUr ein im Westen der
Stadt gele^'enes, für den 1 . «nilh.iusbau bestimmtes Celandc
Ks erstrec kt sn Ii von iler Mitte der Wijipertal SohU- bis an
die (iren/e des sl.iatlu hen Kvffliauser (•"ursics mit scnen
aus Itin hi n und Karben gemisi htin alten lU-standcn Ktir

il.is r.il und den unteren Herghan^; können Jahresuohnun-
gen. tUrden oberen Berghang nur Sommerwohnungen an-
genommen werden. Die Bebauung »oll im allgemeinen eine
offene sein, wobei jedoch dasTalgelinde zumäcbuts gegen
die Westwinde mit einigen geschlossenen Hittserreihen De-
baut werden k:uin HesondercSorgfaltHirdlttrdicbestehen-
den un<l neuen l'romen.sdcn und ihre Verbindung mit der
St.a'it und mit der Uni>;cbung gewünscht Die Straßen im

I tluelanile können in .niodeiner" .\rt ausgestaltet «erden;
hoTtentlii Ii wird hier der Xiisdrurk .modern" nicht mißver-
standen Ks «are vvohl iie----i r ;;i'wesen. die VorsehlUee bier-

lür den 'I eilnefiniern des Wel^'iewerUes n.u h «enmer t > is-

hcsii hiii;iin^ r.i tllieriassen Kür dtc f{ergstr.iL»en vvird in

verständiger Weise die .\nlage umiangrcicher SiUizmauern

St»

nicht gewünscht FMrdie Arbeitsleistung sind eiw.\s unbe-
stimuite .Angaben gemacht .Verlangt- winl ein Hcbauungs-
nlan I : 2000, als ,wiinschenswerl" uird die lleini^;utig von
l.än^js- und (.luerschnmen eini>:er Hau|iistraßen iie/ei<'hnct,

iiiL^erdem .können" Si lianii liier heimbegeben werden Wir
zweileln. ob sich d irms das 1 ir die objektive Iteurteiliing

n Ol w endige g 1 e 1 c h 111 a Im 1.; e M ilerial ergibt, lieber die Be-
teiligung eines Steuers an der i iidutlhigcn zVulstellung des
Kebauungsplancs besteht keine Hoffnung, da die weitere

Bearbeitung der Pläne durch die St.adivcrwaltung erfolgt. ~
lakill: EntvicklunK* in i il. la-r hrn in unOnO- und Dirlcn-Mntiv«.

—

Vprhifil ncut!.c' rr Arcliir ktcn- i.-iil lnucnlei»r- V . rrini- siI/M'>K-b»'f**^tlt

(It'i \ V \ \'l I i>'ilniMfn-\ i-r.urTuitl inif in 1)117 u Hin J'f unil .Im .Auicuil
'S [ )L't H .1 1 ür ^,.\h» )t,-.T r

• -»jitti ' <.Mk jn«l*r» I'» O..1 .iliriK 1. tltul ait in ürm-
dt-lhcr ^1 t-i il j.htt n /r r-»l(;r uri*;^ L r.vhrin-tnirrn durch l: nwi'khnw ^<h«e-
IcUauf: n ^liHif. t.rj» -.inilifci.v», r>,

I f Hfl*, (junif I
— "tV tiff. wir ttr -

Hierzu eine liildhcilagc : Entwicklung eines deutschen
Gnmdrift- und Dielen-Moiives.

VnlifdiT D«tj;,:l-rr. Biuteilunc.O. m b. H. ncrlln PUr dl« Rcdkktioa
vc.-«i:[»iirt!ic(i Albert tt o Im < n d, Bcrlia,

BMbdnickaxi üuauv SclMnck Naebllc-, P. H. Wabw, Barlla.

Digitized by Google



NTWICKLL'NO EINES DEUTSCHEN GRUND-

RISS- UND DIELEN MOTIVES. * SPEISE

SAAL IM WOHNHAUS H.KAYSER IN BERLIN.

HILDEBRAND-STRASSE 10. * ARCHITEKT:

HEINRICH KAYSER IN E* KAYSER & VON
GROSZHEIM. OKH. BAURATE IN BERLIN.

DEUTSCHE BAUZEITUNO

• « XLIL JAHRGANG 1908 * N» 7.i. 4. *



DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn.JAHRG. N°:75. BERLIN. DEN i6.SEPTEMBER 1908.

Entwicklung eines deutschen Grundriß- und Dielen-Motives.
Hieriu eine Bildbeüige. lowie die Abblldangen Seil« ili. (Forlsetiun(.)

ie im Schlußsatze des voran-
gegangenen Aufsatzes gerühm-
ten Eigenschaften treten be-

sonders da augenfälh'g in die
Erscheinung, wo es sich um
die bescheidensten MaBe der
Baustelle handelt, wie sie bei

dem ersten Hause Kayscr, Hil-

debrand-Straße No. 14, gegeben
waren. Bei einer Baustelle von
nicht ganz 1

5111 Breite und knapp
20niTiefe, von weicher noch ein 5" breiter Vorgarten
liegen zu lassen und den baupolizeilichen Bedmgun-
gen über Licht- und Luftzuführung zu genügen war,
ist es dennoch gelungen, eine Wohnstätte Tür eine

durch das Erdgeschoß erstreckt, so tritt sein Raum
zur Längsentwicklung des Speisesaales. Der Speise-
saal hat zwei Lichtquellen: die ergiebigere an der Seite
über der Anrichte, sowie die in der Hauptsache nur
für die Beleuchtung eines Glasgemäides infrage kom-
mende in der Längsachse beim kleinen Lichthof.

Ist schon allein durch die gebotene äußerste Aus-
nutzung der KaumVerhältnisse dieserGrundrißzu einem
man darf sagen klassischen Beispiel scharfsinniger
Grundrißgcstaltunggewordcn, so wurden die Planungs-
Arbeiten noch bis zu einem gewissen Grade durch
den Umstand erschwert, daß in die dekorative Ge-
staltung des Speisesaales ein Gobelin %'on bestimm-
ten M^cn aufgenommen werden sollte. In diesem
Umstände lag mit einer der Ausgangspunkte für die

Familie mit Töchtern und mit feiner Lebenshaltung Plangestaltung, so daß man wohl scherzweise gesagt
zu schaffen. Freilich sind dabei manche Abmessun-
gen beinabeauf die eines Eisenbahnwagens zusammen-
geschrumpft; immerhin war das Haus Jahre lang der
behagliche Wohnsitz seines Erbauers.

Und wiewurde das erreicht? DerGrundriß (S. 506)
schmiegt sich im rechten Winkel in die hintere Ecke
des Geländes. Der vorgeschriebene Hof wurde zum
Vorgarten geschlagen und im hinterenWinkel der Bau-
stelle lediglich em kleiner Lichthof gelassen, eben groß
genug, daß er genügt, der einzigen Treppe Licht zuzu-
führen und ein gemaltes Glasfensterdes Speisezimmers
zu beleuchten. Kein Gang beschränkt in den beiden
Hauptgeschossenden ohnehinknappen Raum;mitAus-
nähme der auf die kleinste Form gebrachten Treppe
und einem in den bescheidensten Abmessungen ge-
haltenen Vorplatz am Eingang ist kein Quadratzenti-
meter Kaum der eigentlichen Benutzung für Wohn-
zwecke entzogen.

Der Eingang befindet sich im Winkel; von dem
kleinen Vorplatz erfolgt einerseits der Zugang zur
Diele, die unmittelbares Licht von außen erhält und
in symmetrischer Weise zum Vorplatz mit Toilette-

Räumen ausgestattet ist, anderseits durch die An-
richte zur Küche. Diese liegt dem Eingang zumGnind-
stück von der Straße zunächst, sodaß dieUienerschaft
den Eingang stets unter Aufsicht hat. Von der Küche
führt eine kleine Nebentreppe unmittelbar zum Unter-
geschoß mit seinen Vorrats- und anderen Neben-
räumen. Neben der Küche befindet sich das Mäd-
chenzimmer. Die Lieferungen für den Hausbedarf er-

folgenohne Betreten des Hauses unmittelbar von außen
in die Küche. Von der Diele führt durch dasTreppen-
haus ein etwas geräumigerer Zugang zum Speisesaal.
Dieser enthält die ersten Ansätze zu den später zu
besprechenden reicher entwickelten Dielen-Motiven.
Er erstreckt sich durch zwei Geschosse und weitet
sich nach oben zu einem über der Anrichte gelegenen
freien, estradenartigen Verbindungs^ang, während er

sich in der Längsentwicklung um die l iefe des kleinen
Lichthofes kürzt Da dieser Lichthof sich nicht auch

hat, das Haus sei um einen Gobelin herumgebaut
Im ersten Obergeschoß lagen die Verhältnisse

für die Kaumanlage etwas einfacher, wie im Erdge-
schoß. Nach vorne liegt, von dem mit der Treppe in

Zusammenhang stehenden Verbindungsgang zugäng-
lich, der geräumige Salon, nach der Straße wie nach
dem Speisezimmer durch erkerartige Ausbauten er-

weitert Zu beachten ist, daß der Erkernach dem Speise-

zimmer den Salon erweitert, ohne das Speisezimmer
in der Fläche des Raumes des Erkers zu berauben.
Der Salon erhält von zwei Fassadenseiten volles Licht.

Sowohl vom Verbindungsgang wie auch vomTreppen-
hause unmittelbar zugänglich ist das Wohnzimmer,
das gleichfalls erkerartig erweitert ist. Der Schlüssel

für die ganze Anlage ist die Treppe. Mit ihrer Lage
und namentlich auch ihrer Form stehen und fallen

die GrundriUanlage und die bis aufs äußerste getrie-

bene Raumausnutzung.
Beinahe noch Ubertrumpft in der Findigkeit der

Grundrißgestaltung werden die unteren Geschosse
durch das zweite Obergeschoß, welches die Schlaf-

und Wohnräume der Eltern und Kinder, ein Zimmer
der Erzieherin und noch ein Spielzimmer enthält
Nach vorne liegt das Schlafzimmer der Eltern mit
anschließenden Ankleidezimmern der Dame und des
Herrn. Nach rückwärts wurden Bad und Klosett an-

geordnet. Mit dem seitlich gelegenen W'ohnzimmer
der Töchter ist deren Schlafzimmer verbunden. Ne-
ben diesem Wohnzimmer befindet sich das Zimmer
der Erzieherin und neben diesem noch, von beson-
derem Flur zugänglich, ein Spielzimmer. Hinsichtlich
der Eingänge zu den einzelnen Räumen ist auf den I''a-

milienvcrkehr allenthalben Rücksicht genommen. Es
dürfte kaum möglich sein, aus der bescheidenen Grund-
flächemehrKäumc zu entwickeln : es konnte auch nurda-
durch geschehen, daßdie Räumezum vorübergehenden
Aufenthalte von Menschenauf das fürden Verkehr ge-
ringste zuläs$i|>e Maß beschränkt wurden. Hierin liegt

die Kunst dieser interessanten Grundrißgestaltung.
Von dem Speisezimmer mit Verbindungsgang

S«3
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IuhI Effcerausbau vom Salon gibt die Ansicht S. 50p
eine gute VorateUunfr und legt zueleich Rechenschaft
ab aSer die dekorative Ausgeataltung. Die übrigen
HauptriUiaie fotgen dem hier ngescblagenen Ton.
Die Architektur des Aeufleren bat Nflrnberger Ele>

nieate aolfenoinmen ; die Hauptgliedenmgealiettdieil
aus rotem Sandstein, die Flächen aus GTaaui

Einen erheblichen Sehritt weiter bedeutet das
B«eite Haus Kaner, HiIdebrand-StnBe 10, welches
im folgenden Aonatz be<iprochen wird.— (Fcr-.« laicu

Die XVIIL Wanderversanuiüung des Verbandes Deutscher Architekten-

lind Ingenleur-Verdne in Dansig 1908. (SeuaaaMihknD

[.
er Nachmittag des ersten T.ip;cs

' HerWanderversammlunj» brach-

te Besichtigungen in Danzig,
sowie Ausflüt;c nach Oliva und
Heubude. Em Glanzpunkt in

der l Jmj^'rbiinj^ von Dan/.ig ist

das im Jahre 1178 durch den
I^omcrclIcnFürstcnSambor ge-

gründete Zisterzienserkloster

Oliva mit schönem Kreuzgang,
dem interessanten Schloß, der

früheren Wohnung der Aebte, und vor allem dcnhen>
lidien Gartenanlagen mit ihren beschnittenen Baum*
tlleeo und ihren Teichen, die in mancher Beziehung
an die Teiche der Villa d'Este in Tivoli bei Rom er-

Innern. Kloster und Klosterkirche sind stark entstellt

worden und vefnachlassigt; die Ausstattungen aus
dem XVIL und XVIIL Jahrhundert sind von aefar

versdiieftenem kitawtleffschen Wert Das kOnigüche
Schloß^ 1760 von dem Abte Rybinsky erbaut, zeigt

heute durchweg weiBen Anstrich, war jedoch im
AeuBeren ehemals farbig bemalt. Um den Park legt

eine etwas lässige Pflege einen eigenen Zauber ro-

mantischer Stimmunjj. Hin seltenes Stück kirchlicher

Ausstattung^ der deutschen Spälrenaissance ist die
mächtige, reiche Orgel der Klosterkirche, die in sehr
geschickter Weise in die Stirnseite des Langschilles
eingcb.iut ist. — Ein Teil der Ausflügler erging sich

in den prächtigen Wäldern von Oliva. — Von der Grü-
nen Brücke in Danzig aus fuhr ein anderer Teil der
Wanderversamnilung mit dt-ni D.^nipfer nach Heu-
bude, einem l'ischcrdorfc mit Gasthäusern an eir.cm

idyllischen Waldsee im Westen von Dan/.ig, zwischen
Danziger Weichsel und Danziger Bucht.

Am Abend des 31. August fand sich die Wan-
denrersammlung zum Festeaaeil im Friedrich Wil-
helm-SchUtzenhause wieder nisammen. Den festlich

geschmQckten Saal fällten die zahlreichen Teilneh-
mer bis auf den letzten Fiats. Den Trinkspruch auf
den Kaiser sprach mit gewählten Worten der Vor^
aitaeode^ Hr. Ins. Reverdjr. Redner knOptie ao die
Varbandlungcn ibar dia Stellung der Archttditen and
IngenieunmidatttMbaaVolkslebenan. WefidasHen
voll sei, laufe darMmid Ober. Man möge es ihm daher
nidit verdenken, wenn er auch beim t^tmabl wieder
darauf zurflckkomme, wenn auch in anderer Form.
„Wir haben bisher Hoffmin^fcn. Wiin.schr und I''ordc-

rungcn gcSuQert, jetzt wollen wir vuii Helnedigung,
I'"reude und Dank sprechen darüber, d.iüdas, was wir
erstreben, aus dem gesunden Sinne unseres Volkes,
aus der klaren lünsicht unserer leitenden .\lftnner her-

aus auf dem Wege zur Verwirk licliui-f^' ist." DerTcch-
niker arbeite nicht in abgeschli sschlt Studierstube zu
seiner rein persönlichen Hefricdigiing; unserKorschcn
hatie f^.in/. besonders die Anwendung im Auge und
führe immer wieder Innaus in das öHentlichc Leben,
in dem die Werke der Fechnik frei und offen stehen
zur Würdigung Aller. D.ts richtige .\laB derWürdigxing
aber suchen wir in einem immer mehr sich ausbreiten-

den Verständnis für das Wesen der I cchnik. Daß die-

ses mehr und mehr alle Schichten des Volkes durch-
dringe, sei unsere Freude. Diese Freude aber steigere
sich tum Stolz, wenn wir auf den Fürsten an derSpitse
des Reiches blicken. Ihm habe die Natur Gaben ver-
lieben, die ihm tedinisches Wesen nahe bringen; ihm
sei die Gltichstellung der technischen Hochschulen
mit dcD Universitäten zu verdanken, in der Verfassung
wie ia der Berechtigung zur Verleihung der Doktnr-
wUrde. Seiner Anregung entspringe auch die Oleich-
beittchttguog der realistisdieo Mittdacbulco für alle

höheren StLidicn.die wir als Vorläufer für die erstrebte

Gleichberechtigung aller akademischen l^erufc in der
staatlichen und kommunalen Verwaltung betrachten.
Redner gedachte <lann noch zweier Ercigmssc in der
Geschichte der Technik unserer Tage, die mit der
kaiserlichen .'\ntcilnahmc zugleich von der Bewegung
der Volksseele begleitet waren: der Grundsteinlegung
für das Deutsche Sluscum in München und der Zeppe-
lin'schen Erfolge in der Luftschiffahrt. Als unter dem
Klange der Glocken aller Kirchen in München, der
sich mit dem Jubelgesang mischte, der Kaiser die drei

Hammerschläge auf den Grundstein zum Deutschen
Museum mit den Worten begleitete: „Den dahinge-

ganeeoen Forschem zum Gedächtnis; den Lebenden
nurAnerkennung; denNachkommeamrAneiferung!*,
.waren da*, aoirug der Redner, «diese Worte nicht
die freie imd llbeneugte Huldiguug eines grofien

Fürsten, aiiiea gtofiaa volkea fUr eine gewaltige Tat,
eine tedunsdie Tal; die alte Merkmale In sico trägt,

die wir tmseren Werken zu geben benllit sind: Nea>
heit und Tiefe der Gedanken, Kraft imd Auadauer in

der Ausführung?" Nicht jedem seien technische Groß-
taten beschieden, aber wir wollen das Vertrauen recht-

fertigen, das in der kaiserlichen Fürsorge für unseren
Stand liegt. Die Vcrsar:i niluiig gab das Versprechen
durch ein begeistertes Hoch aul den Schutzhenil der
deutschen Tcchrnk, Kaiser Wuliclm II.

Hr. Geh. Ob. I3rt. Sc hm ick aus Darmstadt hielt

den Trinkspruch auf die Ehrengäste, als weiche u.a. die

Hrn. Regierungspräsident von Jarotzky, Polizeiprä-

sident Wessel und Oberbürgermeister Ehlers an-

wesend u.ircn Redner crw ilinte zunächstDanzigs be-

rühmte Söhne und berührte einige Charakteristika der
alten Hansestadt, um dann den Eindruck zu schildern,

den soviel Schönheit, wie die Jahrhunderte sie hier an-
gehäuft, auf die Teilnehmer der Wanderversammlung
gemacht habe. Neben dem Mittelalter und der Re-
naissance stehe hier aber auch eine reiche Gegenwart
und man dürie die Hoffnung hegen, daS die oürger-
Schaft,die imBanne derTechnischen Hochschule leo^
sich in erfreulicbster Weise weiter entwickeln werde
Wer auch an dar Waodarvafaammlung teilgenonmiCD
habe, begie gewifl^ ifoolNriatlt Mr dtebcbOnbeiteiider
Stadt und lor aHaa äaa, met In gaatHcbarWaiaa Idar
geboten wurde, d«a Wunsch, der aus Ftebn iss dem
biockturme eegenflber am Langgasser Tor prange
und laute: mflsse wol gehen denen, die dich lie-

ben Es müsse Friede sein in deinenMauem und Glück
in deinen Palästen.' Das Hoch dcs Redocrs galt der
Stadt Dan/lg.

Im .Namen der Fhreng.iste dankte Hr. Regie-
nings- Präsident von Jarotzky. Er führte in beredter

Weise aus,d,(li man in \\ estpreulicn nut heiniallicliem

Sic)lz(t auf zwt-i Perioden der X'ergangenheit zurück-

blicke, auf die Zeit des Deutschen Ritterordens und
die Blütezeit der deutschen Hansa. Wenn auch jene

Zeiten längst vergangen seien, so ragen doch noch die
Schöpfungen der damaligen Architekten und Inge-
nieure bis in unsere Zeit herüber, ood es grU&t von den
Ufern der Weichsel her die gemeinsame Arbeit dieser

beiden Gebiete. Von außerordentlicher Wichtigkeit
sei diese Arbeit heute wieder auf den Gebieten der
Staats- und der Gemeinde • Verwaltungen. Die Teil-

nahme ao der technischen Arbeit dieserVerwaltnageD
erscheinemanchemVerwahungsbeamtenaoanaiebrad
und reizvol], daSer mitacioer DenddeiidcD Aacrkcfl-
nung nicht surOckhalte. In diesem Sinne gdte sein
Hoch dem .Verbände Deutscher Architekten- imd
Ingenieur- Vereine". In geistvoller Weise ließ Prof.

Fror. V. Scbmidt-Mttncben die Damen, die er als die

Ma7S>
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TflgeriimendetDiakktes und derSprachvencbieden-
bdieo rOliiiite, lebea Hr.Frof.Blttottcbli aus ZOricb
tnakimNamea deiSehveinriidienArdhitebteii'und
lofenieiir-VereiDBaufdenVerband, während Hr. Ob.-u.
Geli.BitDr.J.Stabben>Berlin denWestpreuBischen
Verein und den OrtsausscbuB als die unermüdlichen
und erfolgreichen Veranstalter des omamentalen Tei-
iMder ADgeord:iftt:;i- unrl lit-r Wandcr-V'crsammlung
rfihmte. Der Vorsitzende des Westpreußischen Archi-
tekten und Ingeiiicur-Vcrcins, Hr. Kcg - u Hrt. Lo h m •

beck, dankte den heimischen Behörden für du: weit-

gehenden Unterstützungen bei allen Wranstaltungcn.
Die Vorträge am zweiten Tage der \Van<lerver-

sammlung, Dienstag den i. September, fanden in den
schönen Räumen der Technischen Hochschule [Ran-

zig III Laii^fiihr statt, llicr b'-grüßte zunächst Seme
Magnifizenz, der Hr. Rektor Geh Reg.-Rat F^rof. Dr.
Krohn die Wanderversammlung, in deren Namen der
Vorsitzende, Hr. Ing. Reverdy, dankte. Darauf
sprach, gelohnt von lebhaftem Beifall, Hr. Arch. Dr.-

Ing. Phleps über „Danziger Rokoko-Bauten".
Wir geben den anregenden Vortrag an anderer Stelle

unter Beieabe von Abbildungen wieder. Nach dem
Vortrag und unter Führung; des Hm. Baurat Prof.

Carsten,deaiErbauerderGeMudeanlage, sowieHm.
Refc-Bfbr.Kaltmorgen efaieBesicfatigung derRftume
der Hocbsdinle etatt, worauf man sich im grofienHör'
taal des etektiotecbniacben Institutes wieder zusam-
Beniaad, tun den Vortrag des Hrn. Marine Ob.-Brt.
ölsermann Ober den BauderKriegüschiffein

Vergange n !i ei t und (! c gen wa rt entgegen zu neh-
men. Redner ging von den Zeiten aus, in welchen
kleine ph'jni/.ischc Fahrzeuge an der Küste von ( >st-

und Westpreußen beobachtet wurden, um hier den
Bernsteinliandel zu[)flcgcn und zu schützen I )ieseklei-

ncrcn Kriegsfahrzeuge waren wesentlicli vcrschictlen
von den Tnremen, welche die f'hönizier im M i'.t'j'.iueer

im Kampfe gepen Rom verwendeten. Dariiit l)enihrtc

der V'ortragfi-.dc die alle Seemacht der Karthager und
Rumer, deren Kriegsf.ihrzeuge und die Art ihrer Ver-
wendung er eingehen«! schilderte und bemerkte, daB
sie nur für den Xahkampf zu verwenden waren. Ge-
naue Darstellungen der Triremen sind uns nicht erhal-

ten, doch scheint wesentlich für dieee hölzernen Fahr-
zeuge gewesen zu sein, daB sie im Gefecht, unabhän-

e'g
vom Wind, durch Ruder bewegtwurden. Nach dem

ntergang des römischen Reiches dringt für dieDauer
von Jahrhunderten Iteine Nacbricht Ober bwleutendere
KrieeszOge nur See tu uns; der Bau der Kriegiadiilfe
adMÜit atiU gel('gen zu haben» Erst der Einfall der
Normannen nt I-,ng!and braebte wieder Nachrichten
Ober eröBere Seekriege, die von den Efobcrungsf-ihr-
ten der Wikinger eingeleitet wurden. Eine regere
Tätigkeit im Bau von Kriegsschiffen setzte ein, als die
Hansa sich gebildet hatte, als das Aufblühen des nor-
dischen Handels die Seestädte Hamburg, Bremen,
Lübeck. Wismar. Rostock, Stralsund, Creifswald und
Danzig veranl.ilite, sich zum Hunde der Ilansa zu-
sammcnzuHrlilieöen und wirkungsvolle Mabnahmcn
zum Schutze des Handels und gegen die Seeräuberei
zu trclicn. (legen die Seeräuber verwandte die Hansa
gut bemannte, schnelle l .ihr/euge, denen die f'ahr-

zeuge der .Sccr.iuber aber häutig uberlegen waren.
Der Kampf blieb noch eiti .Nahkampf. Die Kriegs-
schiffe waren auch bewaffnete Handelsschiffe. P>st
mit der Entwicklung der Geschütze trat eine grund-
sätzliche Trennung in Handels- und Kriegsschiffe ein.

Inzwischen war der Seeweg nach Ostindien gefunden
und Amerika entdeckt worden. Die Hansa zerfiel, und
Spanien, Portugal, England und Frankreich begannen
den Kampf um ihren Kolonial- Besitz. Nun fand ein
•ystematiacber Autbau der Kriegsfahrzeuge cur See
statt und es entwickelten sich neben den kleineren
TVpen die Korvetten, Fregatten und Linienschiffe
ffJreidecker), deren UnterschiedderVorlragendedurch
Lichtbilder erläuterte. Mit der Vernichtung der spa-
nischen Armada begann der Kaiiijif ?ur ."^ee dann neue
Formen anzunehmen; er fand eine weitere Entwick-
lung in dem Freibeitskampf zwischen England und
516

Amerika. Grundlegende Aenderungen aber traten in
demBauderKriegsscbifieeiii, als dicDamiiftnascIiIne
sar Fofibewegung der Fabneuge eingeführt wurde
und die AusrOstinw dufch weittragende GescbQtze
stattfinden komite. Ilim trat an die btelle des Holzes
das Eisen, und SddSspanzer gelangte zur Einfüh-
rung. Seil der Mftte de« XIX. Jahrhunderts haben wir
einen modernen Kriej^^ssi-hiffbau; es entwickelten sich

die vier liaupttypen: Linienschiffe, große Kreuzer,
kleine Kreu^^cr und die LJntersee und Torpedo- Hootc.
Redner berührte nun die liewaffnung, Panzerung, Tei-
lung in wasserdichte Schotten, Ruder, L)ani])imaschi-

nen. Kohlenvorräte, die .-Xnker F.inrichtungen usw., und
gab ein anschauliches Hil<i der gegenwärtigen großen
Schiffsbauten, wie des^Üreadnouglif, des ^Agamem-
non", der , Deutschland". Die Entwicklung des Baues
der Kriegsschiffe ist in der neuesten Zeit so weit fort-

geschritten, daß es dem einzelnen Ingenieurnicht mehr
möglich ist, das gesamteCebiet zu umfassen; es haben
sich daher.Sondergebicte mitSonderfachmannern aus-

gebildet Redner scblofi seine mit lebhafter Aufmerk-
samkeit aufgenommenen und von reichem Beifall be-
gleiteten Ausfuhrungen mit einer koraeo Darstelluiw
Oer Inaen-Einricfatung von ICommaodanten- und Offi-

liersmesseo moderner KriegstchlUe;—
Am Nachmittag des «weiten Versammlungstages

trug ein Dampfer die Teilnehmer vom GrOnen Tor in
Danzig nadl Heia, dem eigenartigen Pisdi<trdorfe,das
schon um das Jahr i lOO von Fischern bewohnt war, die
aus Pommern hiereinwanderten. Auch an Heia knüpft
die Vinetasage an, und es mag die Erinnerung an <lic

Sage gewesen sein, welchedieDanzigerFachgenossen
veranlaßt hatte, die l eilnchmcr der W'andcrversamm-
lung hier mit I )arstellungen aus der antiken Odysseus-
sage zu überraschen. .Am Abend brachte ein Dampfer
die I cilnehmer nach Zoppot, dem schönen Seebade,
das sich in glänzender Beleuchtung <l;irhiit

Für d.- folgenden Tage w-aren Besichtigungen der
Marienburg, der Selileusen bei Finlagc, der
Dam fi 1 1 1 h re be 1 Sc h i e wenh or st usw. vorgesehen.
I>ie Arbeiten an der .M.inenburg schreiten mehr und
mehr fort und lassen, nachdem durch die schwierigen
Geländeankäufe der ebemsUge imfangreiche Grund-
besitz der Burg wiedergewonnen wurde, eine baldige
Beendigungerhoffen. W enigstens soweit dieBauarbei-
ten in Betracht kommen. Die innere Ausstattung wird
wohl noch Jahre in Anspruch nehmen. Bedauerlich
bleibt, daB der Besitz derMarienbuig durch sweiBahn'
Imien, eine Haupt- und eine Nebcimabn. dtt^cbscbIli^

ten wird. Wie bei der Museumsinsel in Berlin so stOrt

auch liier der Bahnbetrieb in empfindlichster Weise
diegelMiligte RuheeinesderKunst geweihten Bezirkes,
ßiwirdsicb wohl später einmal Gekgenheit finden, auf
die Marienburg und ihre Wiedererstehung in selbstän-

diger Weise zurückzukommen; denn die Lebensarbeit
Steinbrccht's steht einzig da in deutschen Landen.

Erwähnt sei noch, daß während der Wanderver-
samnilung in der St.idtbibliothek eine in hohemGrade
bemerkenswerte Ausstellung Alt-Dan/.igcr Prospekte,
Kupferstiche und derOrigiualdruckederSchultz'schen
Radierungen aus .'\lt l )an/ig. die wir zu Hingang unse-
res Berichtes erwähnten, stattgefunden hatte.

Mit Dank und 1' reudc denken die l eilnehnierder
Abgeordneten- und der Wanderversammlung iles\'cr-

bandes an die schönen l äge in Danzig zurück. Stan-
den einerseits die Verhandlungen und Vorträge unter
dem F",indruck einer vertieften Geistesarbeit, so waren,
was den äußeren Verlauf der Tage anbelangt, die Dan-
ziger Fachgenossen inunerschöpTlichcr Weise bemüht,
durch die vielseitigsten und genußreichsten Darbie-
tungen die Erinnerung an die Danziger Tage nicht so
bald erlöschen zu lassen. —

lakail: Fntvlckluni fton dtvticticn Gnmdria- und OicIrn-MotiVci.
(Port>ettuii( ) - Die XVHl. WtadcrvefiimitiljuK (!>• Verband«-» Deut»
Khet ArcWtefcU«!- nnd IftniCT-VCTttne la D»o»l< 110». (ScMuSJ —

Hietsu eme Bildbeilage: Haus Kayser, Hildebrsnd-Str. 10
in Berlin. Speisesaal.

VWsdw PmwaiB »«eiiMM". b. n. b. H, B«rUa. Pir «• MüMIm
«waatvonlkli Albert Holaiaaa. Btrtla,

MMfeMit OaMM Süinek HMtOs^PriL wStr. B«lla.
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AoMttUonc MflDChcn 1908. Windmalcrticn in den WudcIhtllcD d« RrKturaiions Gebtudti von Piof Juliui Diet is MflnchcD.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLII.JAHRG. NO:76. BERLIN,DEN 19.SEPTEMBER 1908.

USStellling München 1908. (Schl«a.) Hi«>ia eine BildbeiUrciowi« dl« Abb. S. 510 «.jat

Diegeiitigeundörtliche Vcr- welche westlich um den Bavariapark herum lum Ver-
gnügungspark leitet. Jenseits dieser Allee und in Be-
ziehung gebracht zu der Restaurations- Terrasse ist

durch Seidl eine monumentale Brunnen-Anlage ent-

wickelt, die aus einem groUcn, durch geschwungene
Linien begrenzten Wasserbecken besteht, m welches
von einem höher gelegenen Peil reiches Wasser strömt
und das durch gewallige Figurcngruppcn begrenzt
wird, zwischen welchen kleinere Figuren lagern. Die

mittclung zwischen dem didak-
tischen Teile der Ausstellung
und dem Vergnügungspark bil-

det die Hauptrestauration
des Architekten l'rof. Kmanuel
von Seidl in München. Sie
schließt den westlichen I'eil des
Ausstellungsgeländes nach der

Ganghofer-Straße zu ab und
liegt in der Längsachse des
Bavaria- Parkes. Das schlichte

Gebäude für Post, Polizei usw.

fRich. Scbachner) stellt die

Verbindung her zwischen der
großen Halle I und dem Haupt-
Restaurant, eine Feuerwache
(Schachner)undeineelektri-
sche Unterstation (Bertsch)
leiten von ihm zum Vergnü-
gungspark über. Zwisclien

oen westlichen Torbauten des
Bauamtmann VV'ilh. Bertsch
und den seitlichen Flügeln

der Haupt Restauration sind

künstlerische Beziehungen
durch geschickte Anlage
ovaler Vorplät/e geschaffen

worden. Da^ Kcst.mrations-

Gebäude selbst ist, wie der
Grundriß S. 519 zeigt, mit ei-

ner vor ihm entwickelten Platz-

Anlage künstlerisch zusam-
mengeschlossen worden. Das
Gebäude selbst besteht aus

einem reich bewegten und ge-

gliederten Mittelbau, an wel-

chen sich seitlich geschwun-
gene Arme anschließen, die

eine erhöhte Terrasse um-
schließen. Vordiescr Terrasse,

die von den ovalen Kopfbau-
ten der Seitenarme abge-
schlos.sen wird, zieht die durch

gehende Baum-Allee entlang,
Oeckenmaicrei in ciuem oiralzD Eckp.iviiloo too i'tol. hiui 1:^1 Icr in MlUlcbcD.
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kleineren I'iguren, eine männliche und
eine weibliche (iestslt, sitzend,sind von
Bildhauer Erwin Kurz in München
gemeiüelt, die vier ^oßen Gruppen
waren an vier verschiedene Künstler
vergeben. Es meiSehe die Kalkstein-
gruppe (Euville) -Phantasie", eine weib*
licheGestalt aufbäumendem Roß, Bild-

hauer Karl Ebbinghaus; die Gruppe
»Knüit*, ein Herkules auf einem Stier,

atanunt von Friu Behn; den JKeidi»
tum«, eine wdbUdieGegtatt adfeinem
oiTthiscben Tier, «duif Bcmb. Bl««-
eicer; die .ScliOmieit",cioe «eibiidie
Gestalt auf einem Einhorn, Hermann
Hahn. Die Gruppen lagern auf fels*

artieen Blöcken. In diese Umgebung
ist das Gebäude gestellt, das sich mit
seinem bewerten GrundriB und seinem
gm n pi c rtc n A ii ( bau trefflich behauptet
und zu den wertvollsten SdlöpflUlgeo
der Ausstellung gehört.

In der Fläclie wie in der Höhe bil-

det der ovale, m eüiptischerGrundriö-
linic vorgezogene flauptsaai die das
Gebäude beherrschende Baumasse.
Ihm schließen sich zu beiden Seiten die

Nebensäle an, von welcbenFreitreppen
zu den die Gartenterrasse umfassen-
den Wandelhallen führen. Im rückwär-

tigennördlichen Teil liegen Küche und
Nebenrftume, im entsprechenden sUd-
liclienBauteil ein Sitzungssaal und die

Wohoung des Wittes. In der Achae
detHauptmalflt liegt nachWecten ein

Vorraam vor einer Anfabrv wai den
dieToiletten Riflnden. In derTiefedes
Saales führen Treppen zu einer Em-
pore. ImUntergeschoöliegtunterdem
Haupts.ial eine ger:iumißeG:irderobe,

rechts und links von ihr sind Kafiee-

Küchen angeordnet. Im übrigen istdas

Untergeschoß in eine Kühlanlage, in

Heizräume, Räume für Unterbringung
von Geräten usw. aufgeteilt.

Die äußere Gliederung der Anlage
geht aus der geometrischen Ansicht
hierneben, sowie aus der Abbildung
nach der Natur S. 520 hervor. Durch-
brechen an den Nebensälen lediglich

rechteckige Fenster die miteiner gros-
sen Hohlkehle in das rote Ziegeldach
übergehenden Flächen, so istbeim Mit-
telbauderVersuch eemacht.dieFiftcbe
inmndePfeilermilbreiten Oeilnungen
auCiolflcen. Eine Attika mit ovalen
Feattem Mist tidi mit einer Dach-
diche gegen den naleren Teil deiAut-
baues ab. DasDach des groBnllittel-
•aales ist zettförmig angeordnet

Die Wandelgänge öffnen sich nur
nach der Restaurations-Terrasse; ihr

Dach wird durch Säulen nnt eigcnrirti-

gen K apitellbildungen (iVoi. 1! r a d gc
tragen. Die abschließende Rückwand
träjjt in ihrer vollen Ausdehnung ba
rocke, reich bclcbtcMalcrcicn von Prof.

Jul. U i ez in Münchea(S. jl/oben). Die
tn alen p;ckpavillons, welche die Wan-
delgänge abtichließen, «ind ntir nach
diesenoffen.IhreauiV'oll und i 1 ilbsiiu-

len ruhende Kuppel bat eine reiche Be-

malungdurch die MalerProf. I*' ritz Er-
ler und Prof.J. Becker-Gundahl er-

halten ; crsterernialteeinen Reigen mu-
tizierender Putten mit blauen und gel-

ben üppigen Frucht- und Blumenge-
hängen, letzter figürliche Gestalten in

entsprccbeodenÜrRrabmongen(5. 3 1 7).

5,»

II

Auf gleicher I frthe mit den Wiiidel-
^.u.;^'en liegt die I.!i6'n lange Wirtschafts-

1 erra.'^se. Jede Hälfte tragt einen Rnm-
nen mit köstlichem Tierschmuck von
Prof. HraHl Gegen die Allee findet

die Tr rr.is r einen in bewegter Linie
gehaltenen Abschluti in Form einer

Rasenböscbungund mit Ligusterhecke.

Eine breite Freitreppe in der Haupt-
achse und kleinere Treppen an oeo
F^vjlloD» vennittefai denHöhenuntci^
diied swiecfaeo Ternwee und Allee.

Der 530«* grofie Hauptsaal ist von
«diSiwr Raumwirkung und gut aku-

stiscb.In weicher Linie leiten d leWand-
flächen in die Deckenwölbung über,

dievon Herlerich mit einem Gemäl-
degeschmückt ist. das sich trefflich von
derweißen Grundstimmungdes Saales

abbebt (Beil. z. N0.63). Der nördliche

Nebensaal zeigt über einei hrn iien

Wandbespannung die weißen Flächen
der oberen W'andteile und der Decke,
der südliche Nebensaal ist in weiterer

Ausdehnung der Wandflächen farbig;

gehalten und besitzt gleichfalls eine

weiSe Decke. Fenster, Türen, Beschlä-

cBorden usw. sind fein abgestimmt
ie dekorative Ausstattung der Säle

ist -sehr zurückhaltend in der Farbe; es

ist wohl gedacht, daßdiesommerliche
Damenkleidungden farbigenSchmuck
in die Hallen bringen soll

Die Fassungskraft der ganxen Re-
stauratitNis-Aiuage «ird auf 380O bis
tSoo Personenngegebea. Dergrale
Saal kann 860 Site- tind 240 StiApUtM
enthalten. Die Kof t er d es Baues «er-
den mit 520000 M. ii.gcticbcn; fOrdie
Ausschmückung durch Kunstwerke
wurden weitere22oaioM. au fgewend ct.

Demieitenden Architekten stand bei

dem ausgezeichneten Werke Hr I heo-

dorSchäffer als Mitarbeiter zur Seite.

Nur flüchtig können wir neben den
Hauptbauten einzelner Teile der Aus-
stellung gedenken. Niemand kann das
lebhafter bedauern, als wir selbst.

Doch auch die übrige Hervorbringung
Deutschlands drängt wieder zur Be-
rücksichtigung. Viel Schönes ist na-

mentlich auch im Inneren der Ausstel-

lungsgebäude geleistet worden,viree-
denlcen da des Raumes von VnA. Dr.

Gabriel von Seidl, den wir auf den
beideoBeilagenzu den N0.64U. 73wte-
dernben; im erwftboen den Li«otboi
in Halle I von Paul Pfann oiü dem
schönen Brunnen voo A. von HfIde-
b ra n d . AusgezeicbnetetfaabenSpaa»
na gel in der kirchlichen Ausstellung
und Bcstelmeyer in der FriedhoP
Anlage geleistet. Vor allem aber ist zu

erwähnen, daß Hr.Brt. Kehlen mit der
Leitung dergesamlen inneren Einrich-

tung drr Ausstellung ein reiches Maß
undankbarer Arbeit hatte,dasHbcrrnit
groBerl'msichtundGewissenhaftigkeit
getan wurde. Hrn. städt. Hauaintniann
Kich. Schach ner war die Leitung
iler Arbeiten des Vergnügungsparkes
ubertragen, ein Amt, das ebensoviel

persönliche Entsagune wie Schmicg-
samkeit erforderte und glücklich ver-

waltet wurde. Aus dem VergnügOllgt-
park geben wir auf der Beilage ziv

beutigen Nummer zwei Bauwerke ern-

steren Charakters wieder: die aus der
gemeinsameoTfttigkdtderHnL Diet-

M0.7«,

Digitized by Google



rieh, Kurs «umI Zell nach dem Entwurf des letzteren

hervorgegangene große Bierhalle der Münchener Brau-

ereien und das ländliche Gasthaus von Franz Zell, bei-

de«Werke von charakteristischem Ausdruck. Was im
übrigen Blöasner, Danzer, Hönie & Söldner,
Jftger, Ludwig, ftiemerschmid» Veil uodvfel«
Andeie ftr die Auntellung an Braweikiea beftragen,

können «irldderdMnsoveaig imBnielnen berdhreo,
wie dieAretiitdktint-Abtdtung derAuntellung, dieein
siemlich vollständiges Bild der retchen und schönen
Hervorbringung der MünchenerFachgenoeien nieder-

macht hat. t)aM war nicht immer sö, es ist du loft-

schritlliche Ergebnis der letzten 30— 40 Jahre.
In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt

bleiben, daO die Ausstellungsleitung füni Ehnmiuiue
•cbuf, die den Architekten gewidmet wurdoa, dieiidl
um d«8 btuikaMtleriacbe Lraeo MdndMatiojniBbe*
tonderer Weite verdient gemacht heben. Theodor
Fischer, Harn Grfteiel, Friedrich voa Thiersch,
Karl Hocheder und Gabflei iron Seldl wurden ein-

geladen, Sonderausstellungen ihrer Werke su veran-
stalten, dieeue interessante vergleichende Uebersicht

gibt Vides von dem, was Iiier

Sur Ausstellung gelangt ist, ist

denLesernder.DeutscbenBau-

a'
bereits durch VerSifent-

ungen in unsererZeitungbe-
kuinl;und von dem, was ihnen
nicht bekannt ist, hoffen wir das
Beste noch in unsere Spalten
einreilicTi zu kötinen. Diese
Hoffnungmnge uns für den Au-
genblick von einer Kerichter-

Stattunjj, die (inch nur summa-
risch sein könnte, entbii\den

Stolz und Hulicrordentlich

vielseitig ist die Ausstellung
der Stadt München auf baulichem Gebiet; es hieße
BUcher schreiben,wollte man den Reichtum dieser Aus-
stellung auch nur streifend schildern. Es genüge, zu
sagen, daß die öffentlichen Arbeiten Münchens von
einer Sicherheit in bezug auf das Notwendige, von
einer Schönheit und Erfahrung in der Ausführung, von
einem WeitbUck in bezug auf die Zukunft zeugen,
die fdr manche grtMtere Sndte wie Manchen vorbild-
lich sein kBofltt. Et ist der kflnstierisehe Graodzug
eiaeradihchteD mentchüdM» NatOrlichkeit, derdur^
alle die Arbeiten ant dem Geinete des Hochbaues
geht imd das Stadtbild HlfaiGhent so antiebend ge-

19 September 19081,

MOaehM
1908.

Grundrist«

dct Haiipt-

RrstaurtDts.

Architekt

:

Piol. Eman.

Toa Seid!

'ta

über das Schaffen dieser ausgezeichneten .Meister der
Baukunst in den lettten drei Jahrzehnten — so weit

gehen z. B. die Arbeiten Seidl's zurflck — gewährt
Das meiste dieser Arbeiten ist bei uns erschienen und
längst gewürdigt worden. Von Interesse ist das ver-

gleichende Studium, welches diese Ausstellung ge-
währt, sind dieEntwidduogunddasWachten, wachet
die Arbeiten dieier Heister teigen.

AHes in allem ist die ,Ausstelhmg HitaKhen 190S'
eine Veranstaltung, die wohl erst in einer späteren
Wiederholung ihre völlige Reife finden wird, von der
aller heute schon gesagtwerden daxl, daS sie dieKunst

$'9
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in einer Weise wieder'in Beziehung zürn Leben ge- derBe«tätigung dieserWorte die dem amtlichen Füh-
bracht hat, die nach den Entartungen der ,1'art pour rer durch die Ausstellung vorangestellt sind, finden

Tan'- Periode als etwas so überraschend Neues auf die Veranstalter den von den Besuchern verkündeten
den Beschauer eingewirkt bat .In allen Zweigen ist Ruhm. «Kunst als Forderung von Bildung und

Sciteah&llcD ait den Wandmalereien von Proieuor loliiu Dict in Mlnchcn.

Vordcraniicht de* Hauptrctlaorini». Aichitckl: Piolriior Emaouel von Scidl in Mancheo.

aber die ,Kunst' nie als das Kostspielige, nurWenigcn Ehrlichkeit'— nicht treffender ist mit wenigen Wor-
Erreichbare gedacht, sondern als das Natürliche, Echte, ten ein groUcs und glückliches Werk fortgeschritte-

in jedem Material zu Schaffende: Kunst als eine ner Kulturentwicklung unserer Tage nach Jahren des
Forderung derBildung und derEhrlichkeit* In Stillstandes charakterisiert worden. — —H.

—

5>o No. 76.
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Aa licht dci HauptretUoiuiu tod der Gaogholei-Stfaue aiu.

HaupUcittiuitioD. Architekt: Profciior KmaDuct tod Scidl io MflDchtn.

Porulc dci groflca FcMualti nimNcbcuakUnulbildDctiiehem Schmuck ntch dtn Modellen de* BitdhtDcn Jot«( Wackcrlcis Mtscbea.

AaMteUoni Manchen 190&

19 September 190S.
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Der Bau des Abwasscr-Sammelkanales in Osnabrück und die an demselben beobachteten ZerstÖrun||t-

Erscbeinungen durch Siawirkung ichwefelMaren Moor- bezw. Gnindwaasers. (Sdiiua N0.744

Vm SnAbaoBciMcr fHcditali LttaM» Ib <

8. Wiederherstellung der beschtdigten Strecke
des Renales.

|b lag natürlich im Interesse der Stadt, bei der Wieder-
bcrstellung des beschildigten Kanales die Kosten
aui ein Mindestmaß ru beschränken, wodurch selbst-

eraiftndlich die GUte und ZucckmaLiigkeit der Ausfüh-
rung nicht l>ccinträchtigt werricn durften Ferner war nn-
tustreben, die Arbeiten möglichst zm hcsr hIonniKcn, weil

der Kanal wahrend der Zelt der Wiederherste Ii im ji^sar he iten

außer Betrieb gesetzt werden mußte, wodurLh eme starke

Dnidi dcD Abbrach einer kurzeo Stradca von etwa to*
•B der am meisteB. beschädigten Stelle des Kaaelci tat

festgestellt worden, daß der Sohlenbeton ToIIstladig OB»
berührt und fest sei. Mit Racksicht auf die hierbei sage»
troFfene verhältnismäßig gute Beschaffenheit dieser ttulSer-

lieh am meisten beschftdigten Kanalstrecke wurde deshalb
vorgesehen, zunftchst eme Probescrecke in der weiter un-
ter angi.>'cl:cncn, gegen die nach VoritchL-ndcni ursprüng-
lich in .\ussiciit gerioiiiiiienc Auslührungs.irt vereiniachten
Weise zur.A.uslU:irung zj bringen. Bewährte sich die Probe-

Verunreinigung des Hnseflusscs und eme BeUsttKunt; der '^strecke, so sollte später die ganze stark zerstörte Strecke
Anwohner entstand, aus welcher der Stadt Prozesse droh--, ,des Kanales auf dieselbe Art wieder hergestellt werden
teo. Unter diesen Gesichtspunkten war es demnach, um
du Afbatadaun UMdi IriÜsikbkei* TinmtriwlutfciMi, be-
londett wfloschenswert, neue Schachtungs- und Ramm-
Arbeiten tunlichst zu vermeiden, also vor allem die alten
Spundwände beizubehalten.

Sowohl von den chemischen wie von den technischen
Gutachtern wurden eine ganze Reihe verschiedener Vor-
•chl&ge für die Wiederherstellung gemacht, noch denen
durch Umhüllung des ganzen Kanales mit einer joub sur-
ken Tonschichi. durch Senkung des Grundwassers und
durch Uebemencn der inneren und äußeren Kanalwan-
dungen mit wasi^erdichten und säurefesten Matcnalien ein

dauernder Schutz hergestellt werden sollte. Von den tech-

nischen Gutachtern Liebold und Baeseler war u.& vor-
geschlagen, neue Spuadwlade in arOAema Ahttmde m
schlagen, deo Kanal aus iteaem Beton aobubanen, nach
Erhärten and IVocknen außen bezw auch innen durch
Siderasdienbenr.AsphHltanstrich zu dichten unddannnoch
mit einer w—4eca starken Tonschicht zu umhüllen (Ab-
bildung 6, unks). Daneben schlug Liebold noch eine Ab-
senkung des Grundwassers durch Einlegung von Knt-
Wässerungsröhren in die Kanalwandungen vur Abliski^ 6.

rechts}. Diese Vorsch'.au'e lieiklcn sich aber /um Teil

nicht mit den oben autf^esteUlen Furcic runden Tür die

Wiederherstcllungsarbcuen wurde daher sthlicUlich die
nachstehende .\iistühning in Aussicht genommen: An den
Stellen, wo die Standsicherheit des Kanales durch die Zer-
störung des Betona verloren g^gang^ ia^ wird der be-

Die 10 m lange Probestreckc wurde im Spätherbst 1906
hargeaieUt.

Wie Mhoa oben enrthat, wurde an der an aHrkain
zerst&rten Stelle,wo inzwischen der mürbe Beton am Kloip»
fer vom Wasserstrom fast ganz fortgespUlt war, sodaß das
Gewölbe fast keine Widerlager mehr hatte und haupt-
sächlich durch die Einspannung in der Längsrichtung in
seiner !..i>,'e erhalten wurde, der Beton so weit abgehrochen,
als CT SU :i .i.-igejjnflcn und nicht ^.iv.z lest crwieS. Aucb
sDater erfolgte der .\bbnjch stets so tiei, daß ein Stehen-
bleiben von schlechten, d. h. angegriffenen Bctonteilcn
ausgeschlossen war Von dem stehen bleibenden Beton
wurden dann mit dem Meißel auch die letzten kleinen,

vereinzeltvorkommenden schadhaften Stellenausgestemmt
uddieao hergerichtete Sohle mit ZemcnOnOetal 1:1, und,
«o et DOtwendig war, mit hartgebrannten BadcSteineB ana-
geglichen, sodaß ebene, für die weitere Aufmauerung ge-
eignete Flächen entstanden.

Oie Sohlklinker wurden soweit als nötig entfernt. Um
das Grundwasser möglichst von der Kanafwand abzuhal-
ten, wurden die Spundw.1nde mit e;"« starker, bester .\s-

pf;.i':l-ls(il'.cr;iap|jc Ijcklciilct I)ic-.c rap|)c wurde unten
etwa 15— 2->cra umgebo^ien und in eine kraUiue Moriel-

schirhtgebettct .\n den Sioßstellen wurden die l'ai)])enden

mit heißem Goudron übcrcinandergeklebt und sorglalug
gedichtet.

Nun wurde der Kanal aus kUnkerhart gebrannten aus-
ZiaielaieiBCB in ZementnOnel i : t auigenunert.

achädigte Kanal entfernt bt die Sohle nodi ollsHBdig wobei besondere Sorgfalt darauf verwendet wurde, dafi dl«
gesund, so wird nur die KlinkerausfUtterung aufgenommen
and die so entstandene rauhe Betonlage mitZemenimönel
ansgeglichen, geglättet, eine krüftigc Teerasphallschicht
aufgetragen und dann die Klinkcrauslütterung in Asphalt-
mörtel verlegt. Durch diese .\usUihrung sollte ein gänz-
lich Wasser- und luftdichter .\bschluß tles unteren Teiles

des Kanales bezweckt werden, sudaß weder ein Durch-
dringen des Grundwassers durch dm Sohlenbeton noch
irgend welche Diffusionsw-jrkungen möglich wären ^ .\bb 7)

Da der Gnindwasscrstand etwa bis zum Kamiilcr reicht,

muß ein Lindnngen des Grundwassers von der äene her
verhindert weiden. Die Spundwinde weiden daher mit
AsphalipappeTerideMleL und£cae Pappe relclitetwaiooii
in die vorerwähnte Asphaltschirht hinein Die Stoßfugen
der Asphaltpappe weraen sorgfältig gedichtet. Der obere
Teil des Kanales wird nun in Üblicher Weise mit hart-

gebrannten Ziegelsteinen in 2^mentmÖrtel auigcmauert
und zut'leich der kleine Zwischenraum zwischen Niauer-
werk und seitlicher Asphaltpa|)pc mit einem 1 cerasphalt-
Produkt ausgegossen, um eine sichere Isol.uion des Ka-
nales zu erreichen Diese Isolierung soll etwa 10 15 cm

über den Grundwasserstand reichen. Die Gewolbelugen
sind außen i 1 cm tief auszukratzen und mit .\sphalt-

monei auszulugen, worauf das ganze Gewölbe einen dop-
pelten TheaaabjMhanttrich erhälL

An den Stellen, wo der Sohlenbetoo angegriffen ist,

wird auch dieser zu entfernen sein. Die Bausonle ist sorg-
fUtig zu entwässern, mit einer Kiespackung zu versehen
und darauf eine l'lachschicht von hartgebrannten Ziegeln
aufzubringen und mit Zementmörtel zu vergießen Auf der
so befestigten und ausgeglichenen Sohle wird eine .Asphalt-

pappe verlegt, senlich aulgebogcii und bis tlber den (irund-
Wasserstand hin.iutgelilhrt In der .Mitte der Sohle wer-
den Sohlsteine aus SteinzeuK in Üblicher Weise verlegt
Auf der Asphalipa(jpe wird eine dllnnc Schicht Teera-sphalt
aufgebracht, um (;:e !eu;en l'nebenheitcn auszugleichen
UDU um einen innigen Zusiunmennang zwischen der .As-

phaltpapp« und dem Mauerwerk, aus dem der übrige Teil
des Ranales in der vorhin beschriebenen Weise herge-
ttcUtwild, lu enielen (Abbildg. 8). Unter Umsitfnden kann
ana fllrdöi anteren Teil des Kanales das Mauerwerkdwch
FoiiBiieine ans Betoo, die außerhalb der Baugrob« her-
sottellen and mit einen sweimaUgen TeenspbaliaiMrich
zu veisebea sind, enetsen (Abbildg. 9%

5"

Fugen möglichst klein, aber vollkommen von dem fetten

Zementmörtel ausgelUili waren. Als Materialien wurden
klinkerhan gebrannte Normalziegelsteinc aus der Hellem'-
achen Ziegeundustrie G O. Krämer & Co bei Osnabrück,
Sand aus der städtischen Sandgrube und Zement aus der
Lengencher Portland-Zcmcntfabrik vcincii lct Heim Mau-
ern wurde die .\sphaltpappe lest gegen die >psin<lw.ind

gcdnlckt und der R.ium zwischen Nl.iucr und l'.iii^'e satt

mit Ml irtcl ausgelüllt, um aui diese Weise Hohlräume mOg-
lichst ?\i vermeiden

Das Gewölbe erhielt außen einen 1,5- zc« starken
glatten Zemeatputc i : i und, nachdem dieser erlilrtet und
getrocknet war, wurde das ganze Gewölbe ebenfalls mit
Isolierpappe, deren StoßfugenwiedernitCovdrODgedichtet
waren, überdeckt Die Enden derselben Wttfd«n aui beiden
Seilen bis über die untere Isolierpappe gezogen und mit
Goudron darauf geklebt. Im Inneren des Kanales wurden
die Fugen sorgf.Hltig mit Zementmörtel i : i verstrichen.

Nachdc'ii die l'robestrccke lertiggestellt war, wurde
die Haugrubc /um Teil mit dem vorhandenen schwclcl-
kieshaltigen. .tiini Teil mit neu angefahrenem guten Sand-
boden /iigetiillt und der Kanal mit einer eis* a cir. star-

ken Bodenschicht uberdeckt llier.iul wurde tler K.,inal

zunächst wieder in Betrieb genommen Im August 1907,
also etwa nach 9 Monaten, wurde die Probestrecke wie-
der freigelegt und einer genauen Prüfung unterzogen Im
Inneren und im Querschnitt, d h. an den beiden Enden»
wo die Probestrecke an den alten Kanal grenzte, war der
Kanal in tadellosem Zuatande, es war auch nicht die ge-
ringste Veränderung eingetreten. Die Steine sowohl als

auch die Zemenifugen waren vollkommen unberührt und
icsi hu Inneren war keine Spur von eingedrungenem
Wasser zu bemerken Nur am Kämpier war auf der einen
Seite durch beschädigte Stellen der P.ippe Wasser ein-

gedrungen und hatte die Kanalwand benetzt Der l'utz

zeigte hier auch eine braune Färbung, doch waren weder
Risse noch andere ZcrsiOrungs-brscneinungen sichtbar.

Der Puu hatte seme volle Festigkeit, und wie aus den aus-
gestemmten Stücken zu ersehen, waren die sauren Grund-
Wässer weder eingedrungen, noch hatten sie eine merk-
liche äußere Zerstörung nervorgenifea.

Die Untersuchung zeigte also, daß bei großer Sorg-
ialt der Atlritthrung durch die Pap|>e eine wirksame Iso-

licnug gegen das Wasser erzielt werden konnte, denn auf
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Ahbildi:. f>. Wirderhet«tfIlunir»-VortfhI»g
L:£b(jld. Linli»: UmhlUlunß mii T.n.
p*ck"ng. Rechti: Senkung de« Grand»
wutcrt durch Kinlcf^rn «nn Kntirbte*

rarii^iröhreD in die Ku»l«*Ddaa|^.

der einen Seite des Kanales war von einem Eindrinecn
des W.issers iii< hts zu merken gewesen. Ferner leiRte es
sich auc ti fiicr, wie schon irühcr bei den KinsteiKeschäch-
ten der Versurhsstrcrkc. d.iß der (eite Zementmörtel der
KuK'en und des ^hittcn Puucs iost gar Dicht, jedenfalls
:r:iL'r nur äußerst langsam von dem nuno GnuidMMMr
an^cKriHcn bezw. zerstört wurde.

Es wurde daher beachkiiMa^dit gut za crnen-
ernde Strecke in Ihnliclier weise entspiediend den
an der Probestrecke pemachten Erfahrtingen auszufflhren.

Der Kanal wurde sofort außer Betrieb fjesetzt und die be-

•dildtRte, id. ite» lange Strecke ab)!ebruchen, wobei sich

dieselbea En^einunKen wie bei der Prol>estrerke zeigten

Um eine ein' i' Hi re und billigere \S asscrh:>ltunv; ru

erzielen, wurden 'r:n stchcn!>'.i.-i;'ii.nden !!c:on .ilU; lo

bis i>nn Rinnen r:-.i.'i.'s|.;irt iir-ii ktcinc I >MinaKcri ihren

von 5"" Purchtno^^L r (.irn'iii.iüon Diese Rohren reich-

ten bis etwa ich vor ti\c S[iiinii» iinl, nalunen hier d.is an
den Sjuindbohlen luilsif i:i.-nil<-

<

'.nnni« .isser au* und lei-

teten es in den Kaniü Dadurch wurde die Baugrube wäh-
rend der ganten Batueit trocken erhalten. Die Aini

des Kanides erfolste nun genau in derselben Weise
bei der Probestrecu; nur ward« jetst dsa OewOlbe
MM Normal-, Sonden a» PonaiMbMa hergeeteOt^ «m
unter Vermeidung
keillörmiger Fugen
möglichst geringe
Fbeensiarken zu er-

lniMn(Abbildg lo;

Des Gewölbe er
hielt wieder einen
1.^ 2 cm Starken
I'uiz und, nachdem
derselbe getrocknet
war, einen zweimal)
gen Goudron- An-
strich. Die bisetwas
Uber den gewöbn-
Hcben Wasserstand
reichende,mit größ-
ter Sorgfalt behan-
delieAsphaltisolier-

pappe wurde mit-

tels (lOudron an das
(icwrilljc :ingeklebt

und der Rand mit Goudron überstrichen Hierauf wurde
das gante Gewölbe noch mit einer gewöhnlichen Dach-
pappe, die sich leichter handhaben Heß und sich besser
anschmiegte als die etwas steife boBerpappe, tind deren
StöBe ebenfalls mit Goudron geAolet waren, ttbeideckt,

die Enden auf beiden Seiten etwa 35» Uber die untere
Isolierpappe gezogen und wiederum mit Goudron fest auf-

geklebt und Überstrichen Tm Inneren wurde der Kanal
wieder sorgfäliii; mit Zcmcntmorscl i : i aiisgci'.n:'. Die
Seiteneinlässe ulr die spater anzuschließenden Hausent-
wSsserungs-LeitunRen wurden, um spateres Anschlagen des
Kanales zu vermeiaen, gleich mit eingebaut und mit Siein-

lengtellem und Asphalt sorgiältif; gedichtet.

Nachdem das Mauerwerk mindestens 14 Tage alt war,

wurden die Drainröhrchen mittels Teerstricken undZement
abgedichtetunddadurch wurdedasGnindwsnerwiederzum
Steigen gebracht. Hierauf wmde der Kanal .\nfang No-
vember 1Q07 wieder dem Bebiebe fibergebeo. Der ganze
bei der Wiederherstellung ausgeworfene Boden wurde
dnrch Bauschutt, Kalksleingrus imd reinen Sand ersetzt

Außer dieser etwa 160 langen Strecke wurde noch
an einer anderen Stelle auf einer iJlnge von 6 b «ine Re-
Paratur erforderlich; es ist dies die wenig beschädigte Stelle

IV (Plan-Abliildg in No dq , von welcher (jrundw:isser-.

Roden- und Hctonprohcn zur Untersuchung entnommen
waren An dieser Stelle wurde das L'rewnibe abgebrochen,
wcd die Kampier von dem sauren Grundwasser stärker be-
schüdigt waren. Nachdemdieschadhaften Stellen voltstladig
beseitigt worden waren, wurde dasGewölbe aus Ponnateinen
in Zementmörtel 1:1 wiederaufgeaMuenuadnitciiMmslat
tenZementpuU i : i versehen HieraufwuidederKanarmit
Sandboden wieder zueedeckt Eine Wasserhaltung warhier
nicht erforderlich, weil das Grundwasser wthrend der Repar
ratur tiefer stand als der zerstörte Betonstreifen.

Die übrigen wahrnehmbaren Heschädigungcn des K.v
nalcs waren so unbedciitcnd und erstreckten sich aiit so
kleine Strecken, d.iB cm .\bhruch des Kanales nicht notig
erschien. Diese Sc h.nden wurden einfach durch Ausstem-
men des angcgntfenen Heions und Hinbringen von neuem
Beton in fetterer .\Lschung bezw durch Ausmauern mit
hartgebrannten Steinen ausgcl)e$sert Eine schon im Som-
mer 1906 in dieser Weise ausgebesserte Stelle hat sich
tadellos gelwliea. sodaft heute kciiie Spur daer aeueo Zer*
stOroog so merken ist.

Die wieder hergestellte Kanalstrecke hat sich bis jetzt

gut bewahrt; jedenfalls ist im Inneren nicht die geringste
Spur einer neuerlichen Zerstörung ru bemerken, selbst an
der l'robestrecke nicht, die doch schon ülicr i' . Jahre in

dem gefährlichen Boden liegt Von außen wird der Kanal
nicht bloßgelegt, um Hie l'.ippe nicht zu beschädigen.

Die Ausfuhrung der Wiederherstcllungsarbeitcn war
einem Unternehmer übertragen, während die sämtlichen
Materialien von selten der Sudt gelieiert und genau auf
ihre Gate gcprttft wuide«»^ Keelco Hjr «Mi Abbruch
imd Wiederaufbau der «tan bcsdildijnen Kfeeke zwischen
der Wicman sehen Bleiche und der Hilkenkamp'schen Be-
sitzung einschl aller I^stungen tmd LieSerungt-n aui h der
HodenaViluhr und VerfOllung mit neuem Roiicn Ins etw.-»

yc; cm über dem Scheitel betrugen rd. So M vir i llilra,

rtlr die sämtlichen Wicdcrhcrstcliungsart>eilcri einschl. der
Profiestrecke wur !i- ver iusgalit ein Geldbetr ig von rund
1 5 9J0M , die sämtlichenVoruniersuchunKen,Guiachten usw.
eifofdeitsa ebien GekUnfwaad voo roT-^fwe

9. SchluBbemerkungen.
So sind denn die Scfalden am Sammelkanal verfaftli-

•
'

" v.^"- "vC-*. >-,
•'-/-

Abbilde- 9. WtHerherttcthuM- AbWUg. le. QMrsduiilt 4it
VorMklaf dcsSiadtbaaaaitcsMi b«eliUie*M Sirtekt atA-
anuoflsc Sohl* aaMt Verwn* 4« wbdnlNraisItaBfb

auch m Fachkreisen Aufsehen erregt, da, wieauchdiebeiden
technischen Gutachtersich ausgesprochen haben, bisietst

derartige Krscheinungen nicht vurgekomtnen oder aOCh
nicht in weiteren Kreisen bekannt geworden sind.*)

Die Holge des Vorkommens in t.)sn.»brUck aber wird
sein, daß in Zukunft in dieser Hinsicht noch größere
Vorsicht bei Untersuchung derartiger UntergrundvcrhKit-
nisae gettbt werden wird. Dabei wird allenungs eine er*

schOpKodePcstttellaBg der cbetnlsehen Bodcnverhaltnisie
sich nur selten efmögnchea lanen, da jene schädlichen
Bodenbestandieile oft nur adtf^ bttw. nesilörmig einge-

lagert sind, sodaß es selbet bei grttodlicher L'ntetsuchung
mehr Zufallssachc ist, wenn es geliogu schon vor de<a
Rau ein vollständiges Uild von der Mtcbaflaibeit der
Rodenvcrhltlinisse zu erlangen

Zum GUlck sclieinen aber in den deutschen Städten die
in Ctsnabrück auigcdeckten L ntcrgrundvcrhältnisse ver-

einzelt d.izusiLheri Wie der Hoden, aut dem < »snabrilck

steht, schon in geologischer Hinsicht ein sehr verwickeltes

AnmcrkuDf der RedaktioD. In den .MittciluDgco dri Vcr-
ciol SU FAidcniDC der Moorkvltuf Im Deuu-ibcn Kelcne* Jaiuv. igoSt" ' " ' TsmigMMob a, i« MM thaiiclM
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und sehr interessantes Bild bietet, so trifft dies auch in
einer nü iinluTcchenbaren Weise auf den UaiiKrund der
niedrig' gelegenen St.idtitile zu; der meist schrhohcGrund-
wasscrstand, Sch«in)nisan(i, stellenweise Moor.iblagerun-
gen, l-ieten seit jener dem Hauen manche Schwiermkcilen
Üldveronachen oft beim Kan.ilhaii hetrachiliche Kosten

Bei verschiedenen städtischen Üau-AuslUhrunucn in
den leisten Jahren «nirde lemlinifiiibMtMld Moorbildun-
genaufRedeckt «niTtn,eiiiecfieniiaclieBodeo-UiMenuchung
vefdOla&t Dabei ergab sich die Überraschende Tatsache,
daß mehr oder «eniKer gerinf>e Mengen Schirefelkiesbä
den meisten Moorschirhien na« hzuweisen waren.

Diese Vorkommnisse mahnen jedenfalls dazu, in sol-
chen Fällen, wo moorige« CelKnde der Uebauunjt erschloa»
eb «eidco sdl, aich ni fibeneuga^ daB der Boden nicht

schwefelkieshaltig ist, und im anderen Falle eine seeig*
nete sSurefeste AiisKIhning aller im Untergrund herzu*
stellenden Bauwerke in Aussicht zu nehmen, pecrbencn-
falls auch bei der GnindcnR von (iebauiien solche V'or-

sichtsmaßreceln anitmendon Letzteres wird z B nrttiR

werden, wenn der im Verlaul desSammcl-Kamilcs geplante
StraßenzuR der I'apenstecher- Straße aui der Strecke, an
welcher sich die stärksten ZerstOrunj;s-F,rscheinungen ge-
zeigt hatten, für die Bebauung freigegeben werden soll.

Unbedingt auift aber in allen Mkhen FUlen beach-
tet «erden. aOa auiRehoheneo Moorboden abtufahren und
ihn an Stellen einiuplanieren, wo er keinen ^haden an*
richten kann. Zum veHUllen der Itauwerke darf nur rei-

ner Sand oder noch voneilhuiier Bauschutt oder
ger kalUiahiger Boden Venwndung finden. —

Vermischtes.
Neanttr Tmg für De«kmalpflc(« in LQbcck und Tahrea-

yerMtnmloni draBoode* Helmatactiutx. Nachdem wir hcre U
im .\pnl dieses Jahres in der Lage waren, die vorläufige
TagesordnoHK des am ?^ und »5 SepL 190S in Lübeck
stiitifindcndcn neunten Tages fUr Denkmalpflege mitru-
teilen, und nachdem wir bereiis im Mai darauf d-c au iilhr-

lichere Tagesordnung wiedergeben konnten, eruSn/en wir
diese Miitcihingen heute dahin, daß zu F'hren derTagunp
in der Katharinen- Kirrhe an dcrF.ckc der Königs- unti der
Glockrnipefier-SiraßeeineAussiellungstanfindi t, und zwar
im Sciun der Kirrhe Aufnahme- Zeicnnungen und Licht-
bilder von Lübecker RaudenkmAlein. sowie Pläne rar Er*
hallung des Lttbecker Stadtbildes, und in Chor der Kirche
Urkunden aus der Trese und dem Staatsarchiv zur Ge-
schichte Labecks. Nach der.'^bendsiirang des ersten Tages
findet eine jfe<;elliee Zusammenkunft im hchabbe! hause,
.Men>,'-S'raUeNo .^6. in csnem alten Ulbecker l'atri/ierhause
Statt, das aus den Mitteln eines Vermächtnisses des Bäcker-
meisters Schabbcl in alter Wi ise hcrtenchie'. u u?r!e.

Der Ausflug nach Wismar liiidet am 26 Se]>t. vor-
mitr.ijis S'

, L'hr, mit Dampler vom Haien oberhalb der
K.inalmUndung aus statt. Üie Führung zur Besichtigung der
Baudenkmiller von Wihroar leiten die Ilm Senator Sonm,
Rsttarchivar Dr. Fechen und Stadtbmstr Leroch.

Diejahres-Versammlungdes Bundes Heimatschutt
findet am 23. und ix. September -918 im großen Saale des
Hauses der .Gescl^halt zur Beförderung gemeinnutziger
Tätigkeit", Königstraße J in Lübeck statt Die Tagung des
Bundes Heimatsrhiit; erstrebt einen anschaulichen Uebcr-
blick Uber den Stand der deutschen Heimaischutc-Bewe-
gung und ihre praktischen Leistungen Aus der Tages-
ordnung heben wir hcr .ur „Kiiuuf t r'.mdf ragen der Or-
g.anisaiion und der l'rup.i^-anda läcs Heimatsrhutzcs" iHr
Koch-Meiningeni; , Beru hte der einzelnen Hciniatschutz-
vereine", mit Lichtbildern ausucstattct Ein öffentlicher Vor-
trag mit Lichtbildern des Direktors des Kestner-Museums
in Hannover, Hm. Dr. Behnke. behandelt: .Kunst und
KwMdeben in Lilbedi im Hinblick auf die Bätrabuogea
des Bundes Heimattcbuts". —

Zum SO Gcbartttag« von Prof. Eduard Soone la Darm-
•ladt. Am 13 d SL beging in Darmstadt Geh. Brt Prof.
Ed. Sonne das Fest seines 80. Geburtstages in erfreu-
licher Frische, die es ihm gestattete, noch bis in die leuten

fahre hinein fachschnitstcllcrisch tätig zu sein. Auf diesem
iebicte lag aiu h die ülier den Rahmen der technischen
Hochschule in Darmstadt, an der er bis iS(i; ein erlolgreicher

Lehrer gewesen ist. hinausgehende Hcdtutunc Soiuie's, der
alseinerdcr Mitbegniiider und als tatkratii>;cr Mitarbeiter am
.Handbuch der Ingenieur-Wissen Schäften , cm
Werk, dem wohl kerne andere N ition etwas vollkommen
Gleichwertiges an die >etie zu stellen hat in breitesten Krei-
sendeslngenimitnrhesbekannt gewordt n ist. AuchalsMit-
arbeiterdes „Handbuches lUr spezielle Eisenbahn-
technik* hat sich Sonne einen Namen gemacht, Seine
akademische Lehrtätigkeit nahm der damals sSjahrige nach
kwserpnkdacherTätigkeit 1806 als Professor derlngenieur-
wiiMnschalicn am IVitytcrhnikum in Stuttgart auf. Diese
llttigkeit vcn.iusi hte er aber 18p mit dem Lehramt an
der technischen Hochschule in üarmstadt, an deren Aus-

bau ihm als Lehrer und Organisator— er bekleidete wied^
holt das Amt des Rektors — ein bedeutender Anteil zuer^
kanntwird. AuchumdasniedereF.achschulwesen inHessen,
insbesondere um die FOrdcning der donigen Handwerker-
schiilen. hat sich Sonne verdient gemacht Die Technisch»
Hochscnulc zu Darmstadt hat cien Jubilar «in .\nerken-
nung seiner vielseitigen wissensrhaltlichen und schriit-

s'elicnschen Leistungen aul dem Gebiete der In>;enieur-
Wis-icnst halten. sowie in besonderer Wertschätzung seiner
last dreiiiigjährigen eriolgreichcn Lehrtätigkeit und seiner
Verdienste um die Organisation der Hochschule" nun
Doktor-Ingenieur ehrenhalber ernannt Auch sonst
wurden dem Jubilar Ehrungen zuteil —

Wettbewert>e.
Der Wettbewerb betr. die Erlaogunc eint« Bebaaao(»>

plane« for da* JohaDiilataIxuEliiaach stellt eine nicht leichte,

aber in hohem Gradedankbarc Aufgabe Die Stadtgemeinde
Kisenach hat den bisher im fiskalischen Besitz befindlichen
Teil (h s lühannisiales, einschließlich desF'orstortcs „Gräb-
ncrs Holzchen", mit einem Flitchcngchalt von etwa i8t>»

erworben, »um das liebln he Waldtal vor einer zu starken
Ausbeutung durch die rrivatspekulation zu bewahren".
Das verdient hohe Anerkennung. Zur teilweisen Deckung
der redit beiilchtlichen Kauikosieo soll ein Teil des Ge-
ländes der Bebauung erschlossen werden, jedorb nur fai

einem solchen Umfang, daß der Chiürakter des Watdialet
nach Möglichkeit erhallen bleibt Schon beim Verkauf
des Geländes hat das großherz Staatsministenum die Be-
dingung gestellt, daß eine große Fläche mit hohem Wald-
bestana nicht bebaut werden dürfe und durch l'romcnadeo-
we{{e der Oeffcnilichkeitzugänglich gemacht werden müsse.
Weitere Bedingungen sind, daß die zur Bebauung frei ge-
gebene Fl.-irhe nur in offener Bauweise mit einemOebäude-
.'\hs:;)nd von icm eriolf;en darf Bei der Bebauung von
Flachen, die etwa von der Wartburg gesehen werden kön-
nen, ist der Holzbesland zu schonen und darauf zu achten,
daß diesen Bestand weit Uberragende Gebäude nicht er-
richtet werden. Der Entwurf eines Bebauungsplanes hat
sich jedoch nicht allein auf das vorfahi genannte Gelinde
zu beschränken, sondern soll sich bis zumBanMfaenschafts-
Denkm-il undderZusammenmUndungderPsnonma Straße
und der Straße 36 ausdehnen. Bedenken erregt auch hier
ein Punkt der Bedingungen, nach welchem freigestellt
wird, »für einzelne Teile des F'ntwurfes (Straßenkreuzun-
gen, Platzanlagen, Spielplätze. Aussichtspunkte usw 1 Spe-
zialpläne bezw. Perspektiver. Ijcuubringen, doch werden
dieselben bei der Beurteilung der (•.ntwUne .zunächst* nicht

berücksichtigt". Beim Endiincil aber doch? Dann h.itteman
die^e Arbeitsleistungen als Bedingung in das .Ausschrei-
ben aufnehmen müssen Die lie.irheiiimg des Ausiilhrnngs-
pl.incs l'leibt dem Stiidtbauamt h.isenach vorbeli.ilten -

l.kilt; Au>%tellun( München r«is SchluU.I Der Diu driAb vaucr-
SanifreikinBlei i'i 0«n»hrUck und Jit- an ü»-m»rltvf n ht-n flucti ti-t* D Zrr%tOr-
Bngv-CrvchrtnufigL-n durth blnuirkuufc' •.«.-ii weit Ni>; reu M*>or. (.riw.Of und-
wiMcra. iSOiluO.i — Vwnucliin — 1V'> uticwerlte. - Fricdricb Adler t

Hierzu eine Bildbeilage; Aiissiellunir Manchen 190$,

Verl*(dcT DeotKlteii Baoielliinc. O. m b. H.. Pcrlin PUr die Rti
vcrutworUkb AlDcrl Holm »no. Hrrl a.

OMtt* SdMaek NMltflt, P. M. W«mi^ Bariia.

Friedrich Adler f.
In der Frühe des verflossenen Dienstag ist in Berlin der Wirkliche Geheime Ober-Baurat

Dr. theol. und Dr.-Ing. Friedrich Adler im begnadeten Alter von 80 Jahren gestorben. Ausgezeich-
neter Architekt, Forscher uad Lduwr ni^di, bat seia Name WdtniL Sein Huucbddeo wird von
einer groBen Gemeinde idiMr Verehrer sufricbtig betrauert; sein Tod rill eine sehmeriUcbe LQcke
in den iCrela der hervorragenden deutschen I'achgcnossen der älteren Generation. Wir haben bereits
aus Anlaß seines siebzigsten Geburtstat,'e-i -n

j riri,» 18Q7, S. siS ff. den I.eben-i^^ant,' de« Verstorbenen

Holt.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. Ng:77. BERLIN. DEN 23 SEPTEMBER 1908-

Der Neubau der Landes-Heil- und Pflege-Anstalt bei Herborn.
Archiiekten: Schmieden & üoethke in Berlin.

Aufregungs- Zustände eintreten, welche die Ursache
schwererer Formen der Geisteskrankheit werden kön-
nen, wie Tobsuchts-Anfällc usw.

Das Bestreben der modernen Irrenpflege gebt also

dahin, die Beunruhigung der Kranken zu verhindern
bezw. unruhig gewordene Kranke zu beruhigen. Ein
sehr gutes Mittel dazu ist die Bettruhe, ein weiteres

Mittel das Dauerbad, in welchem sich die Kranken
stunden-, ja tageweise aufhalten; dieses alles natürlich

unter steter und sorgfältiger ärztlicher Aufsicht. Wird
in dieser Weise die Pflege der Kranken durchgeführt,
so treten Tobsuchts-Anlälle und damit die Notwen-
digkeit zur Isolierung selten ein. Die Anordnung von
Isolierzellen kann deshalb auf ein geringes Mao be-

schränkt werden.
Ein gutes Mittel, die Patienten — namentlich so-

weit ihr Leiden kein schwereres ist — zu behandeln,
ist eine angemessene Beschäftigung, je nach der Be-
fähigungund dem Bildungsgrad; und vorallem wieder
wird der Beschäftigung im Freien bei leichter Garten-

und Feldarbeit der Vorzug gegeben. Aber auch in

der Küche, beim Waschen und Plätten, sowie im Hand-
werkerhaus betätigen sich Kranke gern und zum Nutzen
für ihre Gesundheit. Eine moderne Irrenanstalt soll

also so eingerichtet sein, daB die Kranken in der vor-

geschilderten Weise beschäftigt werden können. Man
verbindet deshalb Irrenanstalten gern unter anderem
mit einer Gutswirlschaft.

Der völligen Trennung der Geschlechter muß bei

der Plannng der Gesamtanlage, der Wege, Gärten usw.

Rücksicht getragen werden. Wo die beiden Geschlcch-
tcrzusammcnkommcn, inderKirche, im Gesellschafts-

haus, da geschieht es nur zu gewissen Zeiten und
bei geeigneter Aufsicht.

Die oberste und wichtigste Forderung, die an den
Architekten zu stellen ist, besteht darin, die Kranken-
Gebäude so zu gestalten, daß die Kranken durch mög-
lichst wenig Personal leicht und unauffällig beaufsich-

tigt werden können. Es giltalso.übcrsichtlichcGrund-

risse mit möglichst wenig Korridoren und Ausgängen
zu schaffen, und die verschiedenen zusammengehöri-
gen Räume zu einheitlichen zusammenhängenden
Gruppen zu vereinigen.

Von Erheblichkeit für die Plangestaltung

S'S
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üdwärts vor den Toren der ehe-

maligen nassauischen Universi-

tätsstadt Herborn beginnt man
mit dem Bau einer neuen gro-

ßen Heil- und Pflege-Anstalt für

die Landesvcrwaltung des Re-
gierungs-Bezirkes Wiesbaden,
die sich den schon bestehenden
Anstatten zu Weilmünster und
Eichberg als dritte Schwester-
Anstalt anschließen wird. Her-

born ist eine für den Architekten sehr interessante alte

Stadt, malerischam Berge gelegen,mit ragendem Schloß,
schönen Fachwerk- Fassaden und hübschen Straßen und
Plätzen. Man ist neuerdings mit Erfolg bemüht, den
alten Charakter der Stadt bei Neuanlagen zu erhalten.

Nicht weit von Herborn, in dem Tale der Dill,

liegt das Gelände für die Anstalt, ungefähr 500 Mor-
gen groß. Das Gelände hat eine unregelmäßige Form,
hegt westlich und östlich vomMerkenbachcrWeg und
zieht sich am Berge empor, sodaß Höhenunterschiede
vongo—iOO™ vorhanden sind. Die Anstalt soll der neu-

zeitlichen Methode der Irrenpflege Rechnung tragen
und in dem sogen, kolonialen System erbaut werden.

Es ist nocn nicht sehr lange her, daß man Irren-

Anstalten baute, in welchen sich an langen Korridoren
Kaum an Raum, Zelle an Zelle anreihte. Hier wurden
die Kranken hinter Schloß und Riegel gesetzt. Man
traf allerdings Fürsorge, daß sich der Kranke bei sei-

nen Tobsuchts - Anfällen nicht erheblich verletzen

konnte und daß er in seinem Bestreben, sich durch
freiwilligen Tod von seinen Leiden zu befreien, gehin-

dert wurde. Alles in allem aber hatten die Irrenhäuser
früher viel Achnlichkeit mit Gefängnissen.

Die beutige Irrenpflege ist auf eine ganz andere
Grundlage gestellt, mithin erwächst auch den planen-

den Architekten heute eine von der früheren ganz ver-

schiedene Aufgabe.
An Stelle der früher angewendeten Isolierzellen

hinter verschlossenen Türen ist die sorgfältige dau-
ernde Aufsicht und Pflege der Geisteskranken getre-

ten. Diese sind unter stetiger Beobachtung, werden
aber im übrigen möglichst wie geistig gesunde Men-
schen gehalten. Hierdurch soll verhütet werden, daß



r

sind weiterdiePrograminbestt mtnungen Uber
die Unterscheidung zwischen den verschiede-
nen Krankenkategorien, ferner über flic(irö-

ße der einzelnen Krankenßebn ude und über
die Anzahl der Stock wer k(-

Was den ersten dieser drei Punkte anbelanj,'t, so

hat man bei der Anstalt in Herbom unterschieden zwi-

schen einer Aufnahme-Abteilung, zwischen den Ab-
teilunj^eii iler Rubij^cn, der Halbrubigen, der Unruhi-
gen, der Siechen (k irperlich schwer Kranken). Es sind
ferner Gebäude für zahlende Kranke vorhanden und
ein Verwahrungshaus für verbrecherisch angelegte

mftcolicbe Kranke.
DieAub>abiDe-AbteUuiigoiinjnteioeogro6eoR»um

dn, denn et siBd für Minner und lOr Frauen Je 80 Bet-

ten vorgesehen. Diese Station ist nicht etw» nur fOr

einen flüchtigen Aufenthalt der Kranken bestimmt,
vielmehr verweilen letztere hier oft wurhcnlang und
noch länger. Kin großer Teil der hier l'iiler^ebrach-

ten befindet sich im Bett, weil, wie wirschon anführten,

ricftriihe eines der besten .Mittel zur Beruhigung ist

A[idere werden auch an körperlichen Gebrechen bei

Bettruhe behandelt. Alle werden auf das sorgfältigste

beobachtet, um ihre X.itur und die Kr.inkhcii.^torm

festzustellen. Aus alledem geht hervor, dab die Auf-

nahme-Abteilung ein sehr wichtiges Glied im Organis-
mus einer Irrenanstalt ist, der eine bevorzugte Lage im
Gesamtplan zukommt, damit die Aerzte ihre beob-
achtendeTätigkeitleichtundsicherausdben können.—

V«rtiitdn Hm. AiA. Dr..>-Iat> Pklsps 1

Iis im bc(;inncndcn W^II.Jahrhundert fr.inzosischc

Sitten i'iid französische Kunst an den deutschen
Fitrsienhölen ihren Einzug hic'ion, w ird der Crund-

stein ftlr eine Zwingburg gelegt, von der aus die überlie-

ferte Eisenan in der Baukunst fast gänzlich vernichtet wer-
den sollte. Die wettlichensowie die geistlichen FOfsten ttber-

nehmen nun die Ftthrung. Neben derfremden Kunslspniche
bringt auch dieser neue Wandel eine zweite Umwtlsung.
denn nun werden die Formen des Palastes mißverstanden
ul das bürgerliche Wohnhaus übertragen.

BnenoroAenEinfluß Üben die ins Land gerufenen fran-

1 Kflnllera aowie die in Frankreich ausgebildeten
deutschen Architekten aus
Sü k' Mnen wir dieEingriflein
die nationale Bauweise in al-

len Kinze!sta:iteri verfolgen
und beobachten, wie wenig
vom Althergebrachten übrig
bleibt Da ist es sehr bemer-
kenswert, einen Ort kennen
SU lernen, welcher wühreod
dicserStilncriode seine eigen-— aitigeBaii Kunst, trotzdem den
neuen Schmuckformen Ein-
laßgeboten wurde, zu wahren,
ja sogar weiter zu bilden ver-

stand, Danziv, «las irühcr zu
Polen gL-hiirtc, t) aber un-
^'carfitcKlcssiT. uüi deutscher
äinn und deutsche .\rt hei-

misch waren, oebtthrt dieses
Verdienst Eabildete gleicb-

aara eine Insel im Staate und
mußte, so auf sidi selbst an-
gewiesen, auch in der Bau-
kunst einen selbstlndigea
Weg nehmen.

Von Wichtigkeit für die

Weiteren twifV hin K desWohn-
hauses ist der schiiia'.e l'.au-

plat/.dernureine Hohen-und
1d der Grundrißgestaltung hält

Da die

Danziger Rokoko-Bauten.
dar XVIII.WandrrvrtiiminloDir de* .Vcibud

HIciiu eine Bildbeilage

celegenen Räume l>a die Diele eine bedeutend lichtere

Höhe halte als die H;niersiube, ereab sich durch die ver-

schiedenen Stockwerkshölien eine Zweiteilung in senkrech-
ter Richtuns. Ein sogenanntes Vorhaus stellte die Verbin-
dtmg swiscnen beiden Teilen her. Dieses Vorhaus sowie
die Treppe erhielten ihrLicbt von Dachfenstern oderbesoo-
deren Oachanfbauten aus— die Decke war deshalb in den
oberen Stockwerken durchbrochen; daneben ermöglichen
noch Glastüren eine bessere lichttUhihr. In der U<Ae des
Fußbodens Uber dem hinteren Ranm schob man nun die
Hängestube in die Diele vor

Ein t}r'pisches Keispiel eines solchen Umbaues der
Rdkokozeit ist das Haus Jopengasse 64 Abbilden 3 u 3;,

das vorneb.mc Heim eines Patriziers. Das Vordernaus dient
zu Wohnzwecken für die Herrschaft, das Hinterhaus ent-

hält Küche sowie Schlafräumc für die Dieners, h lii, der
verbindende Seitenflügel war im Erdgcschul^ laubcnartig

als Sommer-Teestube ausgebaut
Für das sehr häufig vorkommende einfachere Wohn-

sebäude ohne Hinterhaus und SeitenflOgel gibt das Haus

OntiakaM «* OHvi.

Tiefcnausbreitiing gestaltet

man deshalb, im Großen beuachtet. am Alten lest

I.cbcnslührung eine .•mspruchsvollere (reworden ist, werden
die bewohnbaren Rüume vermehrt die Magazine verlegt

man hinaus in besoodne Lagethlbis«-. md nur die Bnuer,
Krimerund Sieker <- bei welcbtnderBeruf des Bewohneis
es unmittelbar erfordert — machen eine Ausnahme

Die Diele büßt ihre frllhere Bedeutung ein. In den
Hause des wohlhabenden Bürgers verwandelt sie sich tum
vornehmen Vestibül, von dem aus eine breite einarmige
Treppe zum nächsten Geselioß lilhrt (Ahbildg. 1} Die Art
der .Anlage erweckt in dem Eintretenden das Gefühl, von
dieser Trcj'pe aus in grolie l'runkräume geleitet zu u erden,

und es beninrt simdcrbar, d.iii man, um zum H.ui].tf.;e.s( hoß
zu ge'aiigen, nun noch Uber eine dunkle Wendcltrep[ic
selireiieii null?. Ks ist dicsesdas einzige .-iiilfallcnde Heispicl,

in weit lieiii sich die Nachahmung der Palastaxchitcktur gel-

tend semacht hat
fiin Hauptverdienst des Rokoko waren dfe wohnliehe

Ausgestaltung des fürstlichen Schlosses und die gute K\x%-

nutiung des verfügbaren Raumes. In verwandtem Sinne
hat man in r>.inzig. aus der .\nlage des alten Bürgerhauses
hcr.uis, die in die I )ielc emgcb.iuic Hanue>tul)c geschaffen.
I)as alle Dan?t^:ir H.ius Itestand namlich im Erdgeschoß
aus dcr^roücn Diclc mii ansihiiclicndcr kleinerer Ibnter-

stubc. Von dvr crstercn aus führte die Treppe m die hoher

5«$

Topengasse 55 ein gutes Beispiel. Auch hier— bei einem
Neubau — wird an der Einteilung zweier Stuben mit da-
zwischen liegendem Vorhaus, in welchem die Treppe liegt;

festgehalten Dasselbe Prinzip zeigen auch die niearigeren
Häuser der Altstadt, wie »ir z Ii am Hause Ritlergasse 17
;.\bl)ildg 4 sowie Karpfcnscigcn 21 Abbildg 51 wahrneh-
men können, von denen crstcrcs zwei, und letzteres bloß
ein Stockwerk mit Ausnahme des Dachgeschosses .lufwcist

Sogar beim Landh.aus. an dem Pelonkcrhol 5 .Ahbildgn 6
und 7) — bei einer völlig neuen Autgabe des ireistehenden
Hauses — linden wir verwandte Anklänge Die vordere
Hilfte des Grundrisses läßt dieses leicht erkennen.

Die nebeneinander gereihten Häuser besalkn in der
Rechtstadt gemeinschsfuiche Brandmanen, su deren Bau
die beiden Nachbarn dl« Kosten zu tragen halten. Sie
mußten bis zu 7 Fnft ttber die Rinne aufgefOhrt werden.
Auf der .\ltstadt und Ni«lerstadt oder Langgartcn wurden
nach besonders eingeholter Erlaubnis ausnahmsweise auch
Brandmauern aus Fachwerk gestattet. Die Giebellrontcn
diir'.tfn hingegen in der ganzen Stadt aus Fachwerk gebaut
werden Da man schon damals der Welt des Scheins nicht
abgeneigt war. machte man oft die GiebeUrOOtCn maSSIT
und die Brandmauer aus P'achwerk.

Die Schornsteine sollten im allgemeinen in und an der
Brandmauer nicht angebracht unanur wenn unumgäng-
lich in diese gelegt werden. Das Maft war im lettleren

FaHe einen Schuh lang und 6 Zoll brdt vorgeschrieben,
die oljcrc Mauerbreite zwei Schuh groß

Die .\rchitektur entwickelt sich eigenartig aus den For-
men der vorhergehenden Stilepoche heraus Während sich

im übrigen Deutschland mit aem Rokoko schon die Vor-
boten <^s Klassizismus bemerkbar machen, geht man hier

seine eigenen Wege, un<l erst in den siebziger J.iliren des
18 Jahrhunderts verrat die l'rohlierung die kommende
Sülm ntuni:

D.is Werden der Giebc'.loriu dos I » mzigcr Rokoko-
hauses l.ißt sich von dem nn' Si. I'.iiurkelv\erk gezierten

Staffelgiebel der Barockzeit an bis zur letzten Stute seiner
Eniwicklunc klarveriolgen (Abbildga.9—16). UmdieWende
des 17 und i8. Jahrhunderts, also sehr spät, wird diese
Siaffelform SU cwem einzigen Mittelfeld vereinfacht. Das
älteste bekannte Beispiel dieser Art zeigen die Giebel am
Hause I.anggarten 8 aus dem Jahre 1697, an welchen der
l'ebcrgang von den beiden Mittelfeldern zur ganzen Fassa-
dcnbrcite diin h vohiteninrmigc. etwas zuriirktretende An-
sätze veruuticU »ird Amt iu Uel Hundegassc 36 {l'o6) ge-
schieht diese Uebetleiiung miueU einlacher AusDUchlun-
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gen. Hier haben wir
nun dir rirundform
iür die Gicbel;irrb.i-

tektur bis tut Zeit

des Klassizismus.
Alles vereinlacht

und vergrößert sich.

Sich anpassend an
dasirroßcMitidield,
verwandelt sichnun
das irilhcre Ohrniu-
schclwerk zu sro-
ßen Voluten Neoen
dem zuerst erwähn-
ten Giebel gehört je-

ner Huiulei;iisse ;j
aus dem Jatire t7o^
zu den ältesten Bei-

spielen solcher Art,

Für liic Kette der
weiteren Entwick-
liB«- Reihe bildet

dMlindhaunntlig
gebaute fttivelieii

Schäierei 3 ausdm
Jahre 1728 ein wich-
üges Bindeglied.
Während Iniher Ar-
chitrav, Fncs und
Gesims die i;an?c

obere Gicliclbrcitc

durchfielen, be-
schränkt m^n sich

hier daraul, das Ge-
bälk bloß als ästhe-

tisch betonte Sttttae

de»G<BiiH«w»iifn-
wenden tiad nurnit
lettlerem als Bekrö-
imOK den Abschluß
zu umranden .\bcr

nicht nur diese Art

des Gesimses wird
vorbildlich, sondern
-.«ich die Komi der
von itim jjezeichne-

leu Linie Dieses
Bauwerk birgt aber
noch ein weiteres be-
mefkcnswertMVor-
bild, ttunlicb die
Grundlorm für das
Profil, welches das
D.'inziger Rokoko
1ms /um Klassizis-
mus allpcmein be-
herrschen soikc,das
ist der l'.ohlkchlcn-

k)rmif;e,dLircliRiuid-

Stab und l'latlcbcn

gestützte rtbcr-
gang von der wag-
rechten Fläche&
Hängeplatte in Ae
Fas&adcnflucbt

Neben den er-

wähnten Giebeltor-
men gibt es noch
eine zweite .'\r!, bei
welcher derCiLsimS-
Abschluli aut Pilas-

tem oder Liscncn
autruht. Sie macht
die vorhiner'..-iiiiiTte

Verciniachung um

13. Septenlwi 190S.

DienichsteStufe
verzichtet ganz auf
Architrav und Fries

und t>edi ent sich des
Gesiinsesallein. Es
liept in der Reftel

ohne ästhetisch l>c-

tonic Sllltze trei au!

undbildct so die li:r

d.is I);sn»iger Ro-
k. ikü ( liiirakterieti-

sche Form.
Auchdieseitlichen

S«7
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Abbildg. 1. AiuwccbsluDg cinci KluiCdeuiig. Kiotcbicbcn dti Dcuco Ueberbauc*.

Ansätze machen einen Wandel durch. An den Giebeln die Hängcplatte mit Sima allmählich schwindet und man
I.angK;uten 2i (1743 und 22 (1750) sind die Voluten noch an ihre Stelle ein Pliutchen mit Rund- oder Viertelstab
energisch gezeichnet Die
I.inicnHihninp wird aber
allmählich weicher und (ge-

langt zu der Komides Hau-
ses Langer Markt vi- Die
MehrtahlderRokoko-Gic-
bel aber beschrnnkt sich
auf einfache Ausbuchtung
lopengasse C<4) Hierund
da machen sich Anklänge
an das irtlhcre Schnot-
kelwerk der vorhergehen-
den Stil-Periode bemerk-
bar, wie am Hause Hei-
ligegeist- (iassc 2Q und
Schiüerci 10 ivcrgl. Ab-
bildung 8) Eine Ausnah-
me in der Reihe der Dan-
zigcr (liebel bilden die
Häuser lopcn - Gasse 55
und 56 Die freiere Giebel-
Architcktur.der plastische
Schmuck, sowie das mehr-
mals angebrachte KUnst-
Icrwappen fuhren zu der
Vermutung, daß ein Bild-

hauer ihr Erbauer gewe-
sen sei. Ich mochte auf
die Verwandlsrhaft zwi-
schen den Ornamenten
an diesen Fassaden und
jenen ;ui der Orgel- Em-
pore und dem Prospekt
m der Kloster-Kirche zu
Oliva hinweisen. An die-

sem, ja sogiur auch an den
Fipircn verrät sich die-

selbe Künstlerhiuid. Viel-
leicht war es der Schöpf«
der Orgel, Job Wulff.
welcheram 31 Januar i-fij

Münch in Oliva wurde
.•\.ls eine .\bart der Gie-

bel waren noch dicZwerg-
hftuser zu erw.-lhnen .\n
den Reihenhäusern der
Rechtstadt gehörten sie

zur Seltenheit, dagegen in

Stadtteilen, wodicHcdin-
gungcn andere waren, wie
z B am Kohlenraarkt. wa-
ren sie in größerer Zahl
vorhanden. Sic sind der
Architektur des Giebels
nachgebildet F.ine son-
derbareliauart. welche nur
dasMittelicIdauidieFront-
wand aufmauerte und die
seitlichen .Ansätie auf die
Dachschalung aullagern
ließ, h.it es mit sich ge-
bracht, daß letztere l)al<i

baufällig wurden So sind
dieselben im I^ufc der
Zeit ganz entfernt wor-
den. An der Schule Kil-

tergassc .| (.Abbildung in

No. 78 hat sich die sehr
mangelhafte Konstruktion
noch erhalten Bei andc
rcn Beispielen, wie an der
I laupttront jopengasse 4?
(vergl. .Abbildung 1 1 und
an dem Landhaus Pelon-
kcrhof 5 ' vergleichcAbl«!-
dung -^ steht heute nur
noch das Mittelfeld — sie

waren aber ohne Zweifel
urs|irilnglich mit den scii-

lichen.An.sätzen bereichert.
Schon dcrcigcnariigeEall,
daß die D.ichlcnster seit-

lich nie glatt .ibschneidcn,
sondern stets angesetzte
Flügel gewöhnlich mit Voluten geziert, tragen, läßtd.i.s ver- setzt. Am Schlüsse des Danziger Rokoko tritt das klas-
mutcn DasGiebclprotil entwickelt sich ausder beim Hause sischc Profil mit der Hiingeplaitc wieder auf — jetzt aber
Schäferei 3 angedeuteten Grundform in der Weise, d.iß in äußerst feiner Zeichnung — iScisiu« loigg

Abbild^, j. Auwccbilaog (ioer Flutonnaag. Ncvcr Ucberbau ciDgeichoben.

Abt>ild|;. 4. AuiwcchsluDK einer Flutullnung. Ahcr I cbciliaii hei ."^citc fcsclxt.

Die Autwech»Iua( der elaernen Ueberbaaten der Eiicnbahnbracke Uber die Elbe bei Magdeburg.
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Die Anawcehatoiif der eleernen UeberlMuten der
Eisenbahnbrücke Uber die Eloe bei Magdeburg^.

Hu den inicrossantcstcn Aiiipahcn, die dem Brlickcn-
baucr zurzeit in I>ciits< bland Kcstcllt werden, gehört
der Umbau im HctricHe stenender aUer eiserner

Eisenhiihnbrücken. deren Konstrukilon den außerordent-
lich gesteiKerien üetriebslasten nicbt mehr gewAchsen ist

und die daher, soweit nicht eine ausreichende Ventir-
kung der vorhandenen Konsttuktion technisch möglich
und wirtschaftlich cweckmtfiis iSL ohne erhebliche Be-
eintr&chtiKunB des Betrid>ef «Iren neue, stärkere ITeher-
bautcn ersetzt werden mOssen. Eine der bedeutendsten
AustUhrungen diese' Art ist die Auswechslung der eisernen
Ueberbauten der 1871 erbauten Kisenbahnbrtlckc Uber die
Elbe bei Magdebur^^ im /^u^c der L<tiie Berlin -Mande-
burg.dievon der. Brücken bauanstalt Gustavsbiirg",
Zweiganstalt der .Vereinigten Masc hi n e n t ab r 1 k
Augsburg und Maschinent)augcsellschait Nürn-
berg" in etwa anderthalbjähriger Bauzeit mit Schiuli vori-

gen Jahres zu einem glücklichen Knde geiUhrt worden ist.

Aus dem Uebersichtsplan .Abbildg. t) ist die allge-

meine Anordnung des alten Bauwerkes ersichtlich. Die
Brücke hat danach ciM GetamtUnge von 679,3 Davon
entfallen 5 -66B auf dte StromOttwiagen und je 5 •32,06«
auf die FlutöSnunften an beiden Brttckenenden. Die
Ueberbauten derStromöHnungen Uesenwagrecht, wkhrend
die FluioKnungen beiderseits eine leichte Steigung nach
der Miue auuseisen Die Ueberbauten waren zweigleisig
und üire Hauptträcer besaßen 8,241« Abstand von Mitte
zu Milte. Die Flußnifnungen waren mit Parabel-, die Strom-
offnungen mit Schwcdlcr -Trägern Ülicrbriirkt Da eine
Verstärkung der Brücke nahezu die Kn-itcn eines neuen
Ilcbcrbaues erfordert und größere Bctncbsstoiungen er-

geben hätte als eine Auswechslung, da femer duräi eine
Verstftrkungder gleiche Sichcrheitegirad wie bei einer neuea
Koaatmktion doch nicht hine erreicht werden köoaen,
entacMoB man sich cum Ersals deraltenUeberbauten durch
ganz neue, deren Anordmmg ebenfalls aus Abbildg i her-
vorgeht. Die FlutöBnungen mad jetzt miteinfachen Parallel-

Trägern, die StromAffnungen mit Halbparabcl- Trägem
Uberspannt, deren Gewichte mehr als das anderhalblache
der alten I raker erreirhcn Die KntfcmunK der Haupt-
Irägcr ist auf ^,70 m ncsteijjcrt Die .-\cndoriing dfs Han-.n-
trägcral st.intks und die (icwu htscrhohung bedingten auch
c-ine .Vusvvti-hshm); der AiillaKcrsteine. die di;rch proLvcre

crscut sind. Im übrigen ist der alte l'nterbau der Brücke
unverändert beibehalten.

Auf der Linie Berlin—Magdeburg verkehren täglich

nahezu 100 ZOfc in beiden Richtungen Ober die Brocke.
Unter voller Aufreebterhaltung der Betriebasicheilieit tmd
mit möglichst gernger Störunu des Verkehres mußte nim
die Auswechslung erfolgen. Von der F.iscnbahndirektion
Magdeburg wurde die Auswechslung eines Ueberbaues
in 2 Stunden verlangt und die Aufrecnterhaltung des Per-
sonenvcrkchrcs während der .Auswechslung durch Ueher-
gangder Reisenden und des Gepäckes über die l'i.u.b,tclle.

Das wurde tatsächlich jedoch nur bei den Ocifnungcn
1-7 und 14-15 (vergl den l'l.m; nötig, während bei uen
Oeffnungeu 8 ij die Auswechslung in einer Zugpause —
ohne Umsteigen der Reisenden — vorgenommen werden
konnte. Abgesehen von den vorbereitertdcn Arbeiten zur
Ix)suiig der ScUcoML Abbebanf derTlKnrvon den La-
gern usw. tmo «lUiCBlieftlich der Wedeifaentelluog der
Schienen-Verbindung usw. nach der Verschiebung wurde
lür die eigentliche Verschiebung (Anheben der alten Kon-
struktion, Vcrf.-thrcn der alten und neuen Konstruktion und
.\bsetzen der letzteren auf die Lager: die erforderliche Zeit

bei den Flutbrücken bis aui d.is Mindestmaß von 21, bei
den Sttombauten von 47 .Minuten hcrabgedrückt.

Im April 1005 wurden 6 der bedeutendsten deutschen
Brückenbaulirnien zur .\bgabe von .\ngebotcn mit einer
durch Handskizzen zu erläuternden Beschreibung der Aus-
wechslung und der Rüstungen von der F.isenli ihn Direk-
tion Magdeburg aufgefordert. Am 6. Juni 1905 wurden die

Anoebote RtMaet, md« Wochco niter ertolgte der Zu-
scbTag an die Britckenbauanstah Guatavsburg als die min-
detdordemde Firma mit cirier .Aneebotssumme von rund
1,71 Mill. M , deren Arbeits- und Kustungs- Programm die
imgeteilte Zustimmung der Kisenbahn-Direktion fand. Mit
den Auswechslungs-.\rbeiien wurde im Februar 1906 be-
gonnen, und Knde Mai desselben lahres eriolf-ie als erste

die Auswechslun),' <'er Idutiiffniini; 1 vcr>:l Alibild^' ij.

Am 7 Oczcmber 1007 wurde als letzte die S-iroii'.ntiniing g
veiSchohcn

Nach dem Programm sollte die Auswechslung der
t KUiuirfnungen 1 — 5 und der StromoHnungen 6—8 von
dem Bauplatze B aus bewirkt werden ivergi. Abbildg. 1),

der ledits der Elbe am östlichen firUekeawiderlager ge-

N0.77.
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IcRcn war. Dieser Werkplati war mit einer EmpianKS- und
Veriadc-Station A ausKCStattcc, deren Ladegleis mittels

Weiche an die Gleise der Herlin— Magdeburger Linie an-
geschlossen war. An diese Verladestation schlössen die
oberhalb und unterhalb der Urilcke liegenden, durch die
KluioHnungen hindurch miteinander verbundenen l'rans-

portgleise an. Die Auswechslung der übrigen OeHnungcn
sollte von einem Werkplatr C am linken Klb-l'fer erfol-

gen, der in der Nähe der städtischen Hafengicise lag. Da
es nicht mrtglich wurde, die OcHnung S noch im Jahre 1906
auszuwechseln, der Wcrkplaii am rechten KIbufer aber
aufgegeben werden mußte, so ist diese OcHnung schließlich
auch vom Werkplatz C her umgebaut worden.

Der allgemeine Vorgang bei der Auswechslung sollte

programmäßig derart eilolgen. daß die neuen Ueberbauten
auf Rüstungen oberhalb der Brücke in Hohe der Brücken-
AuHager fertig zusammengesetzt und in die Lage der alten

Ueberbauten eingeschoben werden sollten, nachdem diese
auf entsprechende Rüstungen unterhalb der Brücke seitlich

verschoben waren, auf welchen sie dann auch auseinander
§cnommen wurden In jeder Brückenöfinung wurden diese
eiden Gerüste durch eine zweigleisige, etwa 40« hinge

gerade Verschubbahn, vergl. die Abbildungen 2, 3 und 4,

welche die Auswechslung der FlutoHnungen darstellten, in

solcher Hohe gekreuzt, daß sowohl der fertige neue, wie
der auszuwechselnde alte Ueberbau auf je 1 Stück starker,

vierräderiger Verschubwagen abgesetzt werden konnten,
die auf dieser aus Bocken und einfachen F.isenbalkcn kon-
struierten Verschubbahn sich bewegten Diese Wagen wur-
den durch Zug- und Druckcliedcr derart miteinander ver-

bunden, daß sie genau gleichzeitig dieselbe Bewegung
ausfuhren mußten, die durch eine an einem Kopfende der
Bahn stehende elektrische Winde mittels Zugseil dem vor-
dersten Wagen erteilt wurde. Die Auswechslung des alten
und die Kinschiebung des neuen Ueberbaues erfolgten also
gleichzeitig, sodali möglichst wenig Zeit in Anspruch ge-
nommen wurde.

Vor Verschiebung der L'cberbautcn mußten natürlich
alle Vorbcrcitungsarbcitcn getroffen sein. Vorallcm mußten
die l>eiden Rüstungen ober- und unterhalb der Brücke
fertig aufgestellt und die neuen Ueberbauten fertig zu-

sammengestellt und auf die Laufwagen aufgesetzt sein

mußten ferner die alten zu kleinen .\ullagersteine der l'feiler

und Widerlager durch die größeren, neuen ersetzt sein

vvergl. Abbilag. 6—8). Zu dem Zwecke wurden zunächst
die alten Träger unterfangen, was mit Holzbalken und
eisernen Trägem geschah, sodaß dann zuerst die alten
Auflager enifemt werden konnten. Daneben stellte man
dann die neuen Lager bereit, um sie sofort nach Kinschie-
bung des neuen l'ebcrbaues einsetzen zu kimnen. S])äter

hängte man sie an den neuen Trägerenden auf und führte

sie sogleich mit in die richtige Lage Es wurden dann
zunäciist die Schienenübergänge des zu verschiebenden
Feldes über den Pfeilern gelöst, dann wurde die alte Kon-
struktion mit Druckwassetpressen von der .\uflagerung ab-
gehoben und auf die Verscnubwagen abgesetzt Nun konnte
das gleichzeitige Aus- und Finfahren der alten bezw. neuen
Brücke erfolgen; letztere wurde auf die neuen Lager ab-
gelassen, man stellte die SchienenUbergänge wieder herund
sofort wurde durch Maschinen eine Probebclastung vorge-
nommen, der diinn gleich der normale Betrieb folgte.

Bei den Flutöfinungen handelte es sich um ziemlich
einfache Rüstungen, bei den Stromottnungen gestaltete sich

aber deren .Ausbildung und der ganze Verschubvorg.mg
weniger einfach, soda!ß hierauf unter Beibringung von
Konstruktionszeichnungen in einem zweiten .Abschnitt et-

was näher eingegangen werden soll. — iSchlull loift)

Abbildg. 5. Atuwechilung cioci (ctteo /iuDtgtn.

Abbiidg. 6. Aiwwechiluog eine« beweglichen Aadager».

Abbildg. 7. Alte« bewegliehe«, neue« leitet Auflager eingcbiut.

Vermischtes.
Neue« Ober HauMchwimm. Zu den .\usführun|;en in

No 60 und 64 der „Deutschen Bauleitung' möchte ich be-

merken: Vor einigen Jahren machte ichdie Beobachtung, daß
in einem nur zeitweilig und nur kurze Zeit im Jahre be-
wohnten (!ebaude an einem in einer Ecke stehenden .Mobel-
stUck größere Zerstörungen durch den Hausschwamm ver-
ursacht worden un<l daß am Boden, an den Bu<lcnri|>pcn
unter diesem Schränkchcn und an den l.ambris Beschä-
digungen durchschwamm vorhanden waren. Da ich mich
nur kurze Zeit in dem Hause authalten konnte, die Zeit
zur durchgreifenden Ausbesserung fehlte und auch größere
Mittel nur ungern aiilgewcndet worden waren, stellte ich

auf die geschadigte Stelle ini Boden einen l'etroleumofen,
den ich 4—5 Tage ständig heizte und der wohl eine Wärme
von 40-50' C in der Nahe des Bodens entwickelte Bei
meiner Abreise war djis angegriffene Holiwerk vollkom-
men trocken und, nachdem der Raum ein Janr ungclüitet
stehen geblieben, wurde nur das sichtbar krimke Holt
cnticrnt und erneuert. Es hat sich inzwischen, trotzdem
der Raum nur selten benüizt und gelüftet wird, ein .Miß-

jj. September 1908.

stand nicht mehr ergeben. Ks ist alsti durch Austrockiien

des vom Schwamm ergriffenen Holzes bezw durch Ent-

fernen der Feuchtigkeit an der fraglichen Stelle dem Uebel-
siund abgeholfen worden

F^s erscheint mir auch nach meinen sonstigen Erfah-

rungen zweifellos, daß Schw:immbildungcn und Zerstö-

rungen durch Einwirkung von größerer Wärme auf die

angegriffenen Bauteile, d h. .Austreiben der im Holz usw.

vorhandenen Feuchtigkeit, gesteuert werden kann Von
Wert wäre allerdings, wenn festgestellt würde. obSihw.imm-
sporen, nachdem sie der Einwirkung einererhohten Tempe-
ratur eine gewisse Zeit ausgesetzt w.iren, ihre Keimiähig-

keit auf geeignetem Boden \erlieren oder beibehalten und
wie lange eine solche Wärmeeinwirkung erstmals müßte
durrhgeUihrt werden .Auch bezüglich des Schwamm-
Mvcciiums wäre die wissenschalilichc Feststellung von
hohem Wert, ob und bei welcher erhöhten Temperatur
die Lebens- und Fntwirklungsiuhigkeit aufhört und ob diese

Abtoiung auf die erhöhte Temperatur allein oder auf die

hierbei erzielte .Austrocknung .Ausdorrung: zurückzuführen
ist. Letzierenlalls müßte die .Anwendung erhöhter Tem-

53>
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pviitiir nr Veraichiung des Sdiwammea ein sehr nreifti*

mftet Mittel bleiben, da sich der Grad der erwirkten Am«
tfocknung in bestehenden Gebftuden ohne kostspielige

konstruktive EingrifFe nicht erkennen läßt

Ich bin auch der Ansicht, daß das Knlferncn des an-
gegriffenen Hol/matcrialcs die licstc I-iisim^ 7iir Abtotiing

des Schwammes ist, bin ahiT aurh iilu-r/i-ntjt. dali svi'nn

Holz als Ersati wieder zur \ cr'.v<-:iiliiiv kr, nun; iind d:c

tur Kntwicltlung des Schwaninies (iün^iiKcn Momente vor-

handen bleiben, dasWiederaultrctcn des Si liwanimes jeder-

reit crfolnen kann, da durch zuruckpeUliebcne Sporen und
Schwammreste die Veranlassung hierzu ebenso leicht ge-

geben ist, als durch das Hereinbringen solcher Sporen,
Scfamaaraaiem den Sdeiehi, den JUddem der Arbeiter,
an diD WerkweMB vtv

AhaohlteSt^erheit gegen das Auftreten und ein nach-
teiliges Wucbero des Hausüchwamincs läßt sich nur er-

reichen,wenn an allen Stellen an Bauten, bei denen I''euchiig-

keit und Luitallschluß zu erwarten oder zu bctilrchten sind,

Holz als Baumaterial vermieden und daittr jtesorat wird,

<laß einzubauende« HolsToUatlDdigtrockeB istund immer
trocken liegt

Nach mc riLn 1- ri:ihrunj;en sind gewisse Gegendun der
Schwammcntvncklung Künsujjer als andere; es wächst in

ersieren atich die (iclahr der Schwammansicrkuni; durch
üebcrtragen der Sporen durch die Luit und die Material-

tnospoite «od Arbeiter, «Ahiend ia Uttteren euch bei
einer Bauweise, die des Auftreien des Sdiwunmci be-
günstigen wltrde, diese doch selten bleibt, weil die Be-
dingungen filr die Ansteckung durch zufälliges Hincin-
tragen der Sporen oder Myceispuren fehlt.

Die Ausführungen bezüglich der konstruktiven Seite

der Sache in No 64 sollen durch das Gesagte nicht be-
rührt werden —

Hadcn, ini \ui;ust locS,

! 1
1 r M h II ('

I , CiT Oberbauinspektor
SammluDg photographtacher Nrgatlre. Die Leser der

.Deutschen Bau/eilunp" scK'n in tme rLu hhalline Samm-
lung von vor einem halben Jahrhundert hergcsielltcr

photographischer Papier-Negative in großen Formalen bis

zu ti : 49. 44 :
50 hingewiesen, die Beachtung verdient Es

sind in der Häuptsache Architektur-Aufaialimenk zum Teil
aller auch landschaftliche Autnahmen, Wiedergabe von
Reliefs und von plastischen Werken in ganz vorzüglicher
künstlerischer .\uuassung aus Siid- und Mittcldeutscnland,

Prag, Oriechenliind und Spanien. Die Abrdge von diesen
Negativen au\ irgend einem Koi)icrpapier. nainenilicli in

Rgroent- Kohledruck, werden scnön und schar! und weich

in den Schatten; sie sind weit tiesscr als Ver^rüßerungen
nach Aufnahmen in kleinem Maßstäbe Die .\ufnahmcn
haben kunstj^'fic liu htlirlicn Wert (l.idiirrli, --le die Itau-

ten in einem ein lialhes Jahrhundert zurüi klicgcndcn Zu-
stande darstellen, was namentlich für deutsche Stidte, wie
Nttmberg, Heidelberg, Dresden u. a von Interesse sein

dürfte. Auch ist z. B Athen — {etzt eine moderne Groß-
stadt — auf diesen Negativen in einem Zustande darge-
stellt, der lUr den Archäologen von Wert sein kann.' Für
Architekten dürlien diese Aufnahmen, weil sie in großem
Maßstal>c erfolgt sind, eine (Juelle des Studiums der ver-

schiedensten Stilarten sein Mit einem Worte, die Samm-
lung ist, da sie Uber 600 HIatt umfaßt, ein be.irhtenswertcr
Schatz, llir die Kunst Besiucr ist Hr Ar(h C) H icnclin
Dresden, KaiscrVVilhclmsj)latZ2d, wclr hcrbcrcit ist. nähere
Auskunlt ^1; erteilen und Negative zur Ansicht zu senden. —

Der Wiederaufbau von Zirl In Tirol. VVir haben bereits

kurz berichtet, daß der Wiedenuübau des abgebrannten
Dorfes Zirl bei Innsbruck unter der dankenswerten Mit-
hilfe dee «Bayer. Vereins fOr VoUisluuitt «nd V^keknode"
in Mthxhen erfolgt Dieser winde auniehst vom Tiroler
Leades-AusschuBi, der dem Verein schon länger als Mit-
glied ancehArtimirderAnfertigung eines neuen Bebauungs-
planes für Zirl betraut, weil er nicht nur hierin erfahrene
Architekten zu seinen .Miiglicdcm zählt, sondern auch eine
bewährte Organisaiion besitzt, die eine rasche Erledigung
der s< iiuR TiLiLii •\iil|,Mlie ermöglicht. Taisichlich lug der
neue Ik-bauiini^'spl.in mIioii 4 Wochen nach dem Brande
der ( emi'indevcrw.iliiini.; als erster InsUns mr PTliflMIg

vor, die ihn aui h soiort genehmigte.
l-cmer hat sich eine .\nzahl von Tiroler, und zwar

meist innsbrucker Architekten, soweit sie nicht schon vor-

her Miislieder des .Beyeiiecben Vereint filr Volkakimst
und Volkskunde' waren, diesem Verefai angeschlossen,
um in Gemeinschaft mit den ihm angehörenden h.ivcri-

sehen .\rchiickten, die mit der Tiroler Bauweise vertraut

sind, an der Herstellung und Prütung der PlSne zu den
wiciioratifztibauenden einzelnen Hlusem zu arbeiten.

Dusc ^|ii< kli« !ie \ ereini^;ung zu gemeinsamer .-\rbeit

konnte nur tinicr l».idcfSL;in.'Lr l ntcrordnung .illcrSonder-
interesscn unter den von allen Beteiligten gehegten Wunsch,

dM «hnboBBte Zirl aedi dBbddkhn GfudeUieB ta
nOgHa»t harmoniicber G«imlnidMniang, im TIrater
Qiinifcter, eber unbeschadet der berechtigten Antotde-
rangen, m heute an den Heuibm gestellt werden, neu
erstehen zu sehen Eine große Erleichterung der Lösung
einer solchen eigenartigen und schwierigen Aufgabe bot
die bewÄhrte ( )rgiuiisaiion des Vereins, unter die sich alle
Mitarbeitenden .ils Gleichberechtigte unterordneten Selbst-
verständlich sind die Tiroler Architekten zur Wahrung der
Parität auch im zuständigen Arbeitsausschüsse des Ver-
eins entsprechend vertreten Kin iormcllcr Wcitliewerh
wurde nicht veranstaltet; er hätte nur iilr die .\iilstellung

des neuen Bebauungsplanes in Frage kommen können,
wem oicbt die Zeit dittr sn Jainjeweeea «m. BesUg-
Kck der PUae zu den einzelnen HXusem war ein Wett-
bewerb Schon wegen der Unmöglichkeit, bestimmte Pro-
gramme vorher aufnistellen, ausgeschlossen Die Pro-
gramme müssen iür Jeden einzelnen Kall in mUndlicbea
Verhandlungen mit den Bauherren erst aufgestellt werden.
Hierfür und ?tir l'eberw.ichun^' der pl.intnaHiitcn Paiimis-
lUhrUliK SJiiJ cii.;L'i-.s r^ci .\rili:Ickl(.Ti vmi 1 .;;n(K.-s-,AuS-

Schuß annotelit worden, der die licstrciiungen in d.mkcns-
werter Weise unterstützt und iOrdert -

SluttgBilerBaaauutelluDg. Die .Xn^iaben in No S 401,
linkcSpalteohen.sind hinsichtlich der ausgestellten Kegel-
Stube dahin zu ergänzen, daß das Baugesch.lit Paul Barth
iE Söhne in Statigut die Kegelbeha «rbeitt hat daß jedoch
Entwurf und BBUieitung den Arch. Hummel «Pörstner
in Stuttgart übertragen waren.

Kerner muß es auf S. 491, linke Spalte unten, heißen:
„Als weiteres Arbeiterhaus ist das der Kattunfabrik Hei-
denheim zu nennen. Es dient ebenfalls nur einer Arbei-
terfamilie und wurde von Architekt J. Mens cnichteL
D.is Cemcindchaus mit Seiner FAcbwew-KottStraktion ei^
moglicht ," usw -

Wettbewerbe.
Wettbewerb Ralhaua RudoUtadt. Der Wettbewerb be-

trifft die Krruhiiing eines Rathauses auf einem Kck^'ckride
am Markt und .iti der RatSRasse Die eigentliche Kcke wird
eingenommen durc li das inihcre handr.itsanit, einen guten
Bau aus der Zeit der thüringischen Renaissance, um welches
die Neubauten in zwei liauperioden errichtet werden sollen.

Das alte {.andratsamt ist in seiner äußeren Form tunlichst
unverändert tu erhtdica, eine BediMBing, welche den Ne»
phtnungcn groBe AnsienunmKnlt iftr den verleiht, der et
vermag, sich dem kOnstlerischen Altruismus zu beugen. Das
Riuimprogramm sieht die für ähnliche Gebäude notwendi-
gen Räume vor, die den beiden Bauperioden entsprechend
in zwei Gruppen geteilt sind Der Umstand, daß Iür einen
der Sieger .\ussicht auf Beteiligung an der Aua-
fUhruni: besteht, wird die Teihtalime am Wcttbeveib
gUnsti^ liL-L'influssen. —

In dc:n Wettbewerb balr. EotwOrfe für ctn Realgymnasium
SU Spremberg wurden 3 gleiche Preise von je 900 M den
Hrn I-.wald Wa r h e n f e 1 d in Hagen i.W . K O n I e r & K ran

s

in Charlottenbürg und Fritz Müller in Stuttgart zugespro-
chen. Der Entwurf der Hm. Hummel dt Foerttner in
Stuttgart wurde fOr 300 M. angekanlt —

AuaachluBdcrRcehHinlltcl cegeoObtrdenBntteheldaagrn
elnaa Prclagerichte«. In dem Wettbewerb Uber Kntwilrle zu
einem Gymnasium in Bregenz i. V. für reichsdeutsche Ar-
chitekten vom I August tQo8 ist die Bestimmung enthal-
ten: ,Der Entscheidung dt-r Preisrichter Cft;eniibcr ist die
K.inlcgung eines Rechtsmitit-ls, insl csondcrc die Hes( hrei-

tung des Rechtsweges ausgeschlossen" Unit sich d.is

Preisgericht in den ihmdurchdie Weitlu wcrbs-IkdinKunL'cn
gezogenen Grenzen, so ist jede Bcanst.mdung ohneaies
nichtig und die Hcschrcitung des Rechtsweges von vorn-
herein aussichtslos Verletzt dagegen das Preisgcncht die
allgemein rechtsgtlltigen oder die beaoadefen BeMimmun-
gen des Vertrages, so sind dadurch die Tnlnehmer am
Wettbewerb von den eingegangenenVerpflichtungen eben-
falls entbunden und einer etvsaigcn Klagestellung mllfiiie

unbedingt stattgegeben wcrden.
Wozu also solche Beisätze, die an sich zwecklos und

nur geeignet sind, einem sonst .innehmbaren und anspre-
chenden .Ausschrcil'i n Abbruch zu tun und die nicht eben
dazu bcilr^iucn, das .\nsclien des l'rcisrn litcranitcs im all-

gemeinen und im besonderen K.ille »u i.rhnhtii- Die Na-
men der Preisrich'er allein mUs^eti uline weiteres lllreine

Uaantast1>are Kntscheidunu' bilnjcn

J Beeckmann, .Ar( h , Nlilm lu'n-Crol.Nhesselohe
Inllftll: Der Neuhiu ürr Lar.Llr^-llr.l- und IMh i^r . An^li^l bri MrTbf>ro.

— 0>nii(rr Rokoko-Htulcn. — l>ic Au»«cch«hMiu Jcr mcrn«« L'cber-
baulrn dc> E'KUbahabrltcke über die tll» bei M*gdcbucg. — VerraiKhiea.
— ft'fitbcwffl'«. —

Hierzu eine Rilribeilage: Danzigcr Rokoko- Hauten _
Vejl«4 der Deut^^hrn Riureilunu. O m h M.lWrlin Tu- die Pr^lililioa

vcfanlwurUlcb Albert HüIulaimi, H<-c:ia,

•(Mrwkanl tJuMav SclMock Haatiflc„l'. M. Web«, BerUo.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn.JAHRG. N2.78. BERLIN,DEN 26.SEPTEMBER 1908.

Der Neubau der Landes-Heil- und Pflege-Anstalt bei Herbom.
Architekten: Schmieden & Boethke in Berlin. (ForttrtniDf.) Hirr» «ioc BiidbciiigMonU die Abbiiduetco seit« &37.

f te Abteilungen
für Kuhige neh-
men nur solche
Kranke auf, die
im allgemeinen
iuverlässig.kör-

pcrlich nochei-
nigermaÖen rü-

stig sind, sowie
nicht zum Lär-
men, zu Selbst-

mordversuchen usw. neigen. Es folgt

also aus der Natur der hier unterge-
brachten Kranken, daß bei den für

Ruhigf brstimmtcn Gebäuden am we-
nigsten Rücksicht auf die besonderen
technischen Irrenhaus - Hinrichtungen
zu nehmen ist. Besondere Konstruk-
tionen der Fenster und Türen usw. er-

übrigen sich. Die Hauptsache bleibt bei
derGrundri(3-Feststellung volle Ueber-
sichtlichkeit in allen Räumen, damit
dem Pflegepersonal eine leichte und
imaufiällige Beaufsichtigung ermög-
licht wird. Im Gesamtplan macht die
Unterbringung dieser Gebäude am we-
nigsten Schwien^keiten, weil von ihnen
wenig Störungen ausgehen, und weil

dieäriitliche Beaufsichtigung keine ein-

gfhcnde zu sein braucht. Die halb-

ruhigen Kranken bilden den Uebergang
von den Kuhigen zu den Unruhigen;
mehr oder weniger gilt über die für sie

bestimmten Baulichkeiten dasselbe,
wie bei den Gebäuden für Unruhige.

Die Gebäude für Unruhige müssen
so liegen, daß die von ihnen au.sgebcn-

den Störungen für die anderen Kran-
ken tunlichst unschädlich gtntacht wer-
den. Anderseits soll den Aerzten durch
.abseitige l-age dieser Gebäude der
Dienst nicht mehr als nöiig erschwert
werden. Zum Schutz der Kranken sind
die Fenster in besonderer Weise zu
konstruieren, Gitter sollen indessen
niöglichst vermieden werden. Geeig-
nete .schmale Fi-nsieiflügel mit enger
Sprossentei jung, sehrstaikemG las usw.
sind geboten.

Die (irundrißgestaltung muß die

völligp Ufbersichllichkeit der einzel-

nen „Wachabteilungen" einschließlich

sämtlicher zugehöiigcr von den Kran-
ken benutzten Nebenräume berück-
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Dwuiger RolLOko-Bauiea. SehiUc Kiiiciku*c 4. Fketegr. Aula, «oa Kuhn.
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tichtigea Einzelteilen sind notwendig teib am die liereo zu kOnnen. In der SiecbenabteOung befinden
ruhigen Kfnoken rotdem L>nn Einzelnerzu schätzen, sich lutiiurlcOiperUcbGebrecbUcbe und BettUeerigei.

teib audt, am letztere za ihrem eigenen Vortefl ito-' Auch diese Kranken erfordern viel ärztliche Pflege.

Ar RmUgt (90 aaiiM).

Die Lage der Siechenblaser
soll also auch möglichst zen-
tral Min DiehadidwnMaS-
nahmen haben mancheAehn-
lichiceiten mit den Gebäuden
fOrUnrabigeund Halbruhige.
Die Tagesriutne können klei-

ner sein, weil die Kranken
meist in ihren Betten lie^jcn.

In den Gcbüudcn für Zah-
lende sind Patienten aus den
anspruchsvolleren Kreisen un-

tergebracht. Auf diesen I 'ni-

stand niuB der Arch;tt-kt lui

turgemriß Rücksicht nehmen
bei der Auswahl des Bauplat-
zes, bei der GrundrifigcstaU
tung und bei dem Aufbau, so*

wie bei der Innenausstattung.
DieseGebäude shid alsoPm-
sions - Gebäuden zu verg^ei*
chen, mit der Maßgabe, daB
alle Ütr die moderne Irren>

pflegenotwendigenbauUcben
VowebniDgim eetrailenaind.

Die VermuirwigsbBuser
mdlaseodarauOiingeplantwer*
den,da8einAusbrechenderge-
walttätig und verbrecherisch
Veranlagten ausgeschlossen

wird- HitT sind Vergit-
terungen der Fenster
nicht zu umgehen. Auch
ist eine Anzalil von Iso-

licr-ZclIcn notwendig;
die Ausgfin^'e müssen
n.iturlich nnch Möglich-
keit btrsclirankt werden
und so angelegt sein.dafl

sie stets von mehreren
Wärtern beobachtet sind.

Der Spazierhof soll mit
einer Mauer umfriedigt
sein. Bei alledem soll

aberdoch nicht der Ein-
druck eines Gefängnis-
ses vorwiegen. Ein Ver>
wahnineshaus g/Mit
natttrlica an eine mehr
abseits gelegene Stelle

auSerbalb des Anstalts-
Betriebes.
Wenn wir somit die

verschiedenen Klassen
der Kranken nach der
beiHerbom vorgesebe-

lle.78.
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nen Ein teil unj^ besprochen haben, kommen wir jetzt zur

Erör'f run^j über die Größe der einzelnen Kr.inkcngc-

bäudeunddic An/.alil der von den Kranken zu benutzen-
denStockwerke. Uebcr Beides f^ibt es keine ^illgcmein

gültigen Kegeln. Ks lassen sich große Pavillons denken
mit verschiedenen Abteilungen, sofern nur (ibcr.ill die

Vorbedingungen für eine richtige Behandlung der
Krankc:i 1:1 baulicher Hinsicht gegeben sind. Daß sich

min diese baulichen Einrichtungen in kleineren Ge-
bäuden leichter und zwangloser erfüllen lassen, als in

großen Pavillons, liegt au? der Hand. Wenn es also
möglich ist, die Anstalt in eine Annhl mflSig grofler

oder kleiner Gebäude aufsulösen, so wird dieses stets

mit VofteU nscheben. Dazu kommt, daB kleinere

Gebbide sico auch besser in die landscbafdiche und
gäctneriscbeUmgebung einfügen und daß sie leiditer

m die so wünschenswerte Verbin-
dungmitder freien Naturgebracht
werden können. Größere Kranken-
gebäude werden nur dortam Platze

sein, wo die Verhältnis'ic d.i?ii nö
tigcn. \\ .IS nun <iu; An/.aiil der
von den Kranken zu benutzenden
Stockwerke anlangt, so wäre c.<i

am besten, wenn man sich auf ein

einzelne^ dcschfiü beschranken
könnte Das ist aber nicht durch-
führbar ohne große Mchrko.sten
egenüber zweistöckigen Gebau-
ten. Die letzteren werden also im
aUgemeineD die Regel bilden, die

einstöckigen Gebäude üic Aus-
nahme, öic Dachgeschosse wer-
den Kaum bieten (ürdie Unterbrin-

gung der Wobnungen für Aerzte
and PflegepenonaCifirAufbewah*
ningsräume und uaterUnmtänden
eucbfiirReaerverioine fDrKraoke
bei Ueberfallung der Anstalt Bei
derHerbomerAnstalt sind durcb-
weg zweistöckige Krankengebäu-
de vorgesehen, mit ausgeMUtem
Dachgeitchoü und Unterkellerung.

Die Verteilung der von den
Kranken benutzten Räume au( die

beiden Stockwerke soll so erfol-

gen, daü die Tagesraunie mög-
lichst im Erdgeschoßliegen, (iait.it

der Aufenthalt der Kranken im
l'reien erleichtert wirtl. \v;ilirf-nd

die Schlafräume im oberen Ge-
schoß untergebracht werden. Die-

se Anordnung erfüllt allerdings

nur dann ihren Zweck, wenn die

Schlafräumc tatsächlich im we-
senthchen nur des Nachts benutzt

«erden, also in denjenigen Pa-

«iUoilS,in«ieleben körperlich noch
einigermaflenrastige Krankewob-
nenriaWusemmit gebrechlichen
oder betdteerigen Kranken mtHsen die Tagesräume
in unnrittdMrerNähe der Schlafräume gelegen sein;

es ergibt sich dann also eine gleiebmäBige Veiteilnag
der Schlafräume und der TagesrSnme anf die beiden
Geschosse und dementsprechend auch die Verteilung
der Nebenriiume, wie Klosetts, Bäder, Wäscheräume,
Anrichten usw

Ein wesentlicher Uestandleü allerKrankengebäude

sind die offenen Hallen, fjiese dienen nicht nur zum
Aufenthalt der kTirperlich Rüstigen, sondern auch der
Siechen und sonstigen Kranken, die in ihren Betten
hinausgeschoben werden. Es ist erforderlich, daß die
offenen Hallen in bc<)ucmster Verbindung mit den
Tafjes bezw. den SchlafrSumen stehen, einerseits um
die Benützung durch die Kranken zu erleichtern, an-
derseits umdem Pflegepersonal die Aufsicht zu ermög-
lichen. Auch bei den Häusern der körperlich noch
Küstigen, in welchen sich die Schlafräume im oberen
Geschoß befinden, sind Veranden daselbst erwünscht,
in erster Linie, um die Betten gut IQften zu können.

Zu einer modernenIrrenanstalt gehören aufler den
Krankengebtadeo: die Gdilude für die ftntUcb« tmd
die Boreauverwaltung, iemer die Wobngeblude fOr
denintUcben Direktor, fOr die VerwaliiiiigBbeaniteii,

LSnptchnttt dufch dea DeBtialcn Strciln.

für die Oberwärter (Assistenz-

iir/.te und Warter wohnen fast

in.mer auf den Stationen), die

Gebäude für die Kochküche
und W aschküche, ein Gesell-

schafIshaus, welches auch mit

dem Verwaltungs - Gebäude
vereinigt werden kann, ein

Handwerkerhaus fürTischler,

Schneider.Schuster, Tapezie-
rer usw. und ein kleines Lei*

chenbaus. Außerdem ist ein

kirchlicher Raum notwendig;
erOfiere Anstalten haben meist eine besondere kleine

Rircbe. Dasu kommt, wie bei fast allen großen moder-
nea Knukennatnltaii eni Kessel« und Mascbinenhaus
und — spenn die Ansüdt nach kdooialeni System er*

baut ist — ein Gutshof mit Ställen, Scheunen usw. Als
weitere Bestandteile kommen wohl noch hinzu: ein

Friedhof und je nach Lage der Sache ein Rieselfeld,

Wasscrversorgungs-Anlage und Anderes. (SchinO loigt.)

Danziger Rokoko-Bauten.
Voitragdr« Hrn Dr.-In{;. Plilcpi >ut drr XVIII. Wtndcivtii. dc> ,Vctb. Ücuiichcr Arch,- u. Ing.-Vrrcioe* lu Oaniig. (SdiluB).

las wäre in kurzen Ziiacn der Kntwir klunKsvr.-ing nur dem .isihensi Ken Gefühl entsprcchcmi. ohne Rück-

I

d er G i e be 1 arc hi l e Kt u r I )ic plastisrhe I »ckor.iuon sieht aiil d.is innere Gcuik'c Du- ausgedehnten Kenster-
' ist im allgemeinen bescheiden. D.is Schwcrj^ewicht Hachen UcKcn in gleicher Flucht mit der Krontwand und

wird ar^<1 < \us!>chniUckunc des Porules gelegt. Die Stein- bilden so schon an und für sich eine bemerkenswerte
Umrahmung sowie l'Urc und Oberitchl sind mehr oder we- Zierde der Kassade.

niger omamental behandelt Oft schmOckt das Giebelield Das Bedttrinis nach weiterem Schmuck ist deshalb
eine Kartusche. Die Vevliebe ite möglichst große Fenster, gering. So beschränkt man sich bei rsicheren Beispielen

die schon frUher vcilneitet war,wird nun allgemein. Manch- darain, den Stars mit sartem Onaaeatwerk sn bekleiden

mal geben dieselben über die Höhe der Decke hinaus, oderanden Brflstungen von bewegtenLinien umschlossene

s6 SepisnbsTifA S3S

Digitized by Google



Fittchenmuster kaum merklich vortretend anzubringen ^Rild-

bcilagc No 77). Auchdasumrahmende Profil, an den Kfken
verkrüpft, kommt vor, aber äußerst t<enni; ausladend.

Die Fassaden Witren mit oder ohne Putz Ubcrzocen
Sie sind in beiden Fällen immer bemalt (jewescn. Nach
einer Stilepoche, in welcher die Fussadenmalcrei so in

noch erhallen, mit Oeliarbe Uberstrichen ist, macht es
Schwierixkeiien, die alten Karben Kenau festzustellen, ohne
dabei das Mauerwerk zu beschädigen. Aus diesem Grunde
ist es mir nicht möglich, ein Gicljelhaus solcher Art vor-

zufuhren. Ich muli deshalb zu einem Beispiel aus der
Nachbarschaft greifen, dessen Architektur aber nahe Ver-

Du grSoe Tor iroa d«r Wetticiie, Deb»l einen T<il des Laogeo Marktet. Na«h Deiicb (am 1765).

Oer Holimukt, nteb der TOpfcicute j^etebeo. Nach Dciich (nm 1763),

Blüte gestanden, konnte man der Farbe nicht entbehren —
es sei nur darauf hinKcwicscn, duU noch um die Wende
vom 17. zum 18 Jahrhumicrt das rechistadtische Rathaus
sowie das SrhoHenhaus im Schmucke reicher Hemalung
pran^^ten Dasll.iusSchälcrcij :S jzS war ursprünglich mit
ocker^'elbcm Cirundton l>cni.ilt; hei einem zweiten An-
strich. w.ihrs< hcinlu h m der Kokokozeit. trat Rot an Stelle
des Ciclb. Da der Putz zum Teil erneuert, oder wenn

536

wandtschaft verrät F.s ist die Abtei des Klosters Oliva —
jetzt königliches Schloß Hier haben sich die Karben-
spuren so gut erhalten, daß wir uns den alten Zustand
ziemlich genau vcrgcgenwariigen l(<>nnen.

Das Schloß ist um das Jahr 1760 vom damaligen Abt
Rybinsky erbaut worden Der farbigen Bcmalung ist

gerade hier ein besonders weites Kcia eingeräumt wor-
cn Außer der Aulgabe, die schlichte Architektur zu be-

N0.78.
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Aniicbt 1011 lUupleiogaDf osd Vc: KhuDgi^iLtuOc von der Su*6« tod Mctkcnbach »ch Hciborti iu>

Der Ntobao der Laade*-H«U- and POefe-Anttall In Heitom.
ArchitekWDi Scbraledea * Bocthke In BerllD.

Ansieht der Sicchcnli^utcr <od der ^iiatte toc Merkcobach ucb Hcrboro au».

reichern, hat man durch sie an der anstoßenden Kloster- und weiU bemalt Die I'enstcrrahmcn sind wahrschein-
mauer eine Scheinarchitektur angebracht und so eine Art lieh hell^^rtln gestrichen gewesen Da sie ursprllnKlich

Khrenhol geschaffen. Dieser Wund gegenüber lehnt sich aus Kielernhou angefertigt waren, wurde mun bald ge-

nämlich die alte Abtei als Seitenflügel an Alle Oebäude- zwungen, sie zu erneuern So sind die vorhandenen Uebcr-
teilc waren einheitlich mit den Farben rot, goldgelb, grau reste in der Vcrmoderung derartig lortgcschniten, daß

iG. September 1908, SS7
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man die Spuren des alten Anstriches nicht mehr erkennen
kann. Aber an mehreren anderen Stellen bieten sich

uns suf obige Vermutung hinweisende Anhaltspuaki« dar.

Die Fensterrahmen an der aufgemalten Architektur der
Hofmauer und die Sturmstangen an den blinden Chor-
fenstem der Kirche haben nSmlich bis heute ihr hell-

nflnes Kleid bewahrt. AuBerdem trägt die omamentale
Fflilung des Oberlichtes aber dem Haupiportal noch grflne

Farbenspuren. Zuletzt deutet noch das grlinweiß gestri-

chene Fensiergitter an der nach der alten Abtei lu ge-
legenen Fass.ide d:ir;iuf hin, daß man auch die Fensler
mit derselben Zweiiarbigkeit schmückte. An den beiden
(iiehelicldern habe ich keine Farbcnspuren Se^KIellcn kön-
nen; CS is; möglich, d.iß dieser Teil mir wciLi ^;cstru hcn
war, — dali er also nicht icrlig gc"otUcn war — , denn
das Mittelrisalit der alten Abtei, sowie das ihr entspre-
chende Pdd an der gegenüber Heuenden Mauer sind eben-
hlls weifl geblieben. (ÜchereSchlOsse liasentich erstilehen,
wenn die spiteren UebeitOndiongen entfernt werden.

Ueber dieMallCChnik würe noch zu erwähnen, daß die

Farben am SdlloB niunittelbar auf den Putz oder Stein, an
der Mauer hingegen auf eine feine Kalkschicht au't'etracen

sind, nie Malerei der Srheinfenster an der W.inrI erfo!(;tc

in der Weise, daß man tunächst eine .schwarze l 'lärhc und
erst aut diese Rahmen, Losholz, sowie Vcrblciunn maUc.
Hier, sowie an den Chorienstcm der Kirche sind die Wind-
cisen rot Bestrichen Ich habe auch In der ^>tadt mehrere
ähnliche Beispiele gefunden, ein beredtes Zeichen dalür,

wie weit damals das Bedflifnis nach Farbe reichte. sei

noth etwMhnt, dafi das Schlofl Bnichsal in seiner ursprUne-
liehen BenalungvomJahcc1730 in verwandten ParbenlOnen
inkrtfiige« rot. goldgelbund grau, aber in viel feinereriMd
reicherer Art. gefialien war. Ein klnoesOanenhtuschenMlI
Pelonken rAbb. S 326) warrotbenuMcin Hauptgesimsgrau.

Für die Rcmalung ungeputzter Fassaden bietet uns
Danzig an zahlreichen Rokokohäusem gute Beispiele Zu
Anlang des Rokoko waren sie rot mit weißen Fugen und
gegen Fndc dieser Stilpenode, von den scchtiKer Jahren
angcfanKcr., hellgrau mu weiL^en oder dunkel^rauen Fu-
gen bemal; ,\bb B, S 52.H Schon während des .M.uems
wurde aul die naclilolgende Kemalung Rtli ksiclu genom-
men. So wurde der nasse Fugenputz gleich soweit verrie-

ben, bis er mit den Backsteinen eine mOglKhst einheit-

liche ebene Fläche bildete. Dann sognan einem be-
sonderen Handwerkceug eine glatte, hohl« Rinne, etwa j»*
stark, in den weichen Puu Die Breite dieser Rinne blieb
sich auch dann, wenn die Fuge sehr dick war, gleich. Bei
der Bemalung wurde nun zunächst die ganze Fläche mit
dem lUr den Kackstein gewählten Farbenton Uberstrichen
und nachher die Rinne weil! oder yrau als Fuge hervor-
>,'eho';icn 1 Jureli die Vertieiuni; w.iriier 1 .irbcnstrich besser
vor dem Verwaschen geschUizt Da diese ausj^chohlie und
cemalte Fuye also immer aul die wirkliche l'uge zu he>;cn
kam, war man bei Hcrstcllunjj des Verbandes zur tjröLiicn

Sorgfalt angehalten. An den Lisenen des Hauses ,\lisiäd(i-

scher Graben 37 bietet sich hicriUr ein beredtes Beisuiel.

kfa möchte in «besw Tectaik dne WeiterKanricklu
der aittefadterikihen FUchenbefaandhrag sehen, bn der
die Fugen mit der Kelle vorgezeichnet und später durch
Farben-Ansaidi gekennzeichnet wurden. Auch dieGesimse
waren ungeputzt — die Fugen wurden glatt verrieben und
das Gaiue mit einem einheitlichen Farbenton Uberzogen.
Die Fachwerkhäuser, an welchen da-S Holz^eitlgc in alter

Weise unverputzt stets sichiUar w.ir, sind ebenf.üls be-
malt gewesen Das Mehrlamillcnhaus Sandgrube 40 aus
dem Jahre 1745 zciKt uraues I' achwerk ond icw, mit cineni
Backsteinmuster gelUJIte Fächer.

Welchen eigenartigen malerischen Anblick müssen die
Straßenbilder im Schmuck der farbigen Fassadenreihen da-
mals gewährt haben. Daau boten noch die verschieden-
artigen VortMuien eine abveehslungsreiche Belebtmg. Da
gab es große offene L:iuben (Abb. S. 5j6). daneben vorge-
schobene kleine StUbchen, die dem Rrämer und Hand-
werker als lüden oder dem vornehmen Patrizier als Spiel*
siromerchen oderdcrglcichcn dienten, dann welter freie vor-
{)lätze durch Brüstungen ah^eschlnssen— die heute nochcr-
laltenenBeischläuc Kin Prospekt von Deisehi Abb 85361
zeigt uns auf dem Langenm arkt kleine Hauschen, die halb
wie Pavilh.ins, halb wie Schilderhäuser aussahen Neben
diesen mehr oder w eni^jer kunstvoll ausgeführten Vorbauten
gab es wieiieruni :iriiii;livc VerSchläge, in (kr.eri Waren
au{g<'Stapelt und icilgebotcn wurden. Diese Vielgcstaltig-

keii der Vorbauten hat sich bis ins 19 Jahrhundert hinein
erhalten können. Die kflnstlensch wertvollsten unter ihnen,
die BeischlMge, die sich zum Teil bis heute erhalten haben,
erwecken unsere Aufmerksamkeit nicht nur durch die Art
ihrer Anlage, sondern auch durch die merkwttrdwe Auh
gestaltung der Brüstungen. Zwischen Steinpfeflerchen
klemmt sich eine Niereckitje oder oft eine kartuschenartige
von bewegten Linien umschlossene Steinplatte - einClesims
dockt das C.anze ah Die Außenflachen der Fullungsplatten
sind mit l'ij;Llrliehem Relief oder Ornament bedeckt In

dem .'\uibau dieser Hrtlstungen werden wir lebh.ilt an die

Holzkonstnilttion erinnert So sind die Hol.'i i.i:iee'c im
Inneren — die nun niedrig geworden waren — guni ähnlich
ausgebildet; hier springen die verschiedenartig gcseich-
neten Flachenmuster aus dem FULlungsbrett vor --oei der
fiteinhrttstung draußen schneidet man die ganw Platte in
der Form dieses Musters und läßt; weil dus Material en
erlaubt, die Zwischenräume offen. Die Dekoration aber
flbemiromt nun das Holzpanecl von der BeschlaKbrUsning
— und bemalt die FullunKcn, trotzdcmsicftirden tteschauer

am unKflnsiigsten Platz stehen — mit IJildern Ueber dem
Paneelstcigt die glatte Wand, die bei reicheren Hcisiiielen

mit Stuck — äußerst zart m den Ein?elheitcn — bedeckt ist.

Die Decke hingeeen ist last immer mit Stuckornamenten
uberioRen .Vucn das Rokoko Ornament hat sich m Danzig
eigenartig entwickelt. Ks ist bemerkenswert, daß man das
Rocaillemuster in der Stuckdekoration fast ganz vermeidet.

Der Rokoko-Akanthus herrscht vor; dazwischen ranken
Sieh natumllsiisch« Modve wie die irier Jahremeiten und
die swMf Himmelseeichen Auffallend ist du hiufige An-
bringen eines Vogels in Gestalt des Schwan, Par-tdiesvoitel,

Storch und Taube. In der Stilisicrune wird Meisterhaftes
geleistet Ja selbst auf Möbeln und 'rreppentraillcn kehrt
dieses .Motiv wieder Die Vorliebe für Architekturen läßt

sich vielleirht auf die Bemalung der holländischen l'latten,

auf denen ähnliche (iegensiiinJe vorkommen, zunlckUlhren,
abcr.uich im Huchschinuck jener Zeit linden wirVerwandtes.
Die Türen waren ähnlich (lein l'.ineel behimdelt — Üue
Füllungen auch m.inchmal mit Bildern bcileckt

Außer der erwähnten Stuckdecke kommt auch die

sichtbare Balkendecke vor. Sie war bemall. Auf L^g-
gsrtea SS (iTje) ist ein gutes Beispiel erhalten. In Uber-
tieteiterTedinik. in derselben Art, wie die vorhergehende
Barockzeit sie liebte, sind die Farben grau und rot und
dunkelblau aufeeiragen. Auch die Raisstube im recht-

siäduschen Ratnaus wurde 1764 in ähnlicher Farbenstim-
niung in grau und rot gemalt Ks zeigen also die Farben im
Inneren mit jenen der .Vußcnbem.ilung Verwandtschaft

/.iini S( hliiU sei noch aui die .ms Brettern geschnittenen
Traillcn, welche in Danzig in mannifiialtiger Form erhal-

ten sind, hingewiesen. Auch sie waren bem.dt, meist macht
erst die Malerei das Muster veisiändlich. —

Femdamplbeining oder

Iis vor IS Jahren beschrinkten sich Zentralheisungs-
1 Anlagen last ausscUieSUch auf die Beheizung ein-

' seiner Gebäude, tmd zwar tuhne man sie immer
mit unmittelbarer Befeuerung des Heizkessels aus Als
Svsteme kamen iUr Wohn- und ricsrhaiishauscr meistens
Kiederdruck-Dami)l-oder Niederdruck- Warmwasserheizun-
gen in I rage. Wo besornicrc Ihiistande es vcrl.ingtcn,

baute man Heißwasserheizungen oder Luftheizungen In
einzelnen Fallcn_ lührtc man den NicJeidruckdampf wohl
auch nahe der Fcucrsiellc gelegenen Ntbcngebaiiden zu.

Versuciic. Ci |,.iude, die in groucren Fnikrtn,iii.;i 11 lagen,

an die Zentrale anzuschUeßen, bewährten sieh nicht, da
die Rohrleitungen sowohl für Warmwasser als auch fttr

Dampf zu groUe Abmessungen verlangten und dadurch
zu sehr großen Wärmeverlusten führten.

Das Bestreben, von einer Zentrale aus möglichst viele
Gebftude zu bcheiMa, nahm praktische Formen an, als

man dazu uberging, statt des niedrig gespannten Damplt b

Hochdruckdampf zu verwenden, jetzt JuHinte man den

S3ß

Fernwarmwasaerheizung?
Dampl sogar in Rohrleitungen von verhilmismäßig ge-
ringen Durchmessern an Gebäude führen, die Uber 1000 w
von der Zentrale entfernt lagen. In den Gebäuden wurde
der hochgespannte Dampf dann entweder in Niederdruck-
dampf zur Betreibung einer I).im|ifheizung oder er wurde
in Kesseln zur Krwärmung einer Warmwasserheizutig ver-

wendet Diese .-Vrt von Hei/iing, Ferndaniiilheizunt;, wurde
zuerst .\Iitic der ixjcr J.ihre des vorigen Jahrhunderts für

n.ach dem l'aviUon-System gebaute Heil.instaltcn ausge-
führt und einige J.dire später in großem Umiangc in Dres-
den zur Heheizung von 1 1 urniangreichen sta.iilichcn Ge-
bäuden vom Dresdener Fernheizwerk. Da diese Heizun-
gen größtenteils zur Zufriedenheit arbeiteten, kam von
nun an fUr sämtliche neu zu erbauenden Krankenhäuser,
Heilanstalten imd größere Verwaltungsgebäude lediglich

dieses S}'stem in Frage. In den ersten f^emheizungen ge-
: II L'c noch Naßdami't zur Verwendung; eine tresendioliC
. ei : csserung erfuhr dieses System, als man zur Ersetzung
des Nafidampies durch Ueißdampf überging.
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Aber dieses System der FernhciznnR hatte trotzdem
immer noch tnanilicrlci Miin^jcl Hierzu >,'ehörten vor
allen Dingen die trotz der verrmeerien Rohrdurchmesser
und trotz Verwendung des Heilid.mi iies liin h noch be-

trächtlichen Kondensxtions-Vcrlu.sic in den Kemleitungen.
Zur Umsetzuog des Hochdruckdampies in den Gebluden
in NicdcrdrucKdampf sind Reduktionsstellcn mit kompli-
sieiteB und empfindlichen Apparaten «forderlich, ebenso
eifoiderte die Erwärmung des Wassers io den WannwMti»
Systemen Regulier-Einnchtuneen, die vielfach nniuver-
assifi arbeiteten. Große, begenbare KenKle waren erfor-

derlich zur Unterbringung der Leitungen und zur Erleich-

terung der Kontrolle tier Anlage durch den Maschinisten
Man war zwar durrh die Kinttlhrunn der Femdampihei-
zung im Ii lu hy^u r.iM-h vollkommener Heizungen ein

f;roßcs Stück weitergekommen, ahcr der Mangel des Fch-
ens einer tentralen Regulierung, wie sie bei jeder Nie-

derdruck-Warmwasserheizung vorhanden ist, drUckte ihren
Wen nicht unwesentlich herunter.

l>ie Hochdruck- Dampfheisaniage ist noch in Verfain-

duBg mit Elektriatltswerken als Feroheinnifliic vcfwea-
det worden. Dieser Verbindung hat der Gedanke suRrande
gelegen, daß der größere KesKclhedarf fOr Hie Heizung»-
anläge des Morgens eintritt, bei einem Elckiriziiätsuerk

ledoch für I.ichtcrzcugung die Kesselanlage abends am
stärksten beansprucht wird. Man ist daher bei Verbindung
einesHeiz-undemesKlekiriiitiitswerkesimstande.denBedan
an Dampf für Heizimg und lur die M.isc IsinemuiUge aus
einer ziemlich gleii h großen K.eMsel.inlage zu de« ken, die

bei geirennietn Heiz- und Klektnzitäiswerk iür jedes Werk
erforderlich wäre. Selbstverständlich beansprucht die Kr-

zeugung der Wärme itlr die Heizung und oie Erzeugung
des DMmnfes fOr das ElcktriutAiswerk jede iUr sich die-

Koblmneiise, als wenn beide Werke nicht ver»
buaden iini Ei werden also lediglich Anlagekosten fdr

die Kessel, {edoch keine an Brennmaterial erspart Die
Uebeisetiung des Hochdruckdampies in andere Heizun^fs-
s^teme ist natttriich bei der Verbindung eines Kernheiz-
werkes mit einer Elekirizltliszentnile el>enso notwendig,
wie bei einem reinen Fernheizwerk mit Hochdruckdampf
Nachdenbisherigen Erfahrungen Ul>cr Fernheizwerke dit^ser

Art, verbunden mit Elektrizitätswerken, kann man lest-

stellen, daß diese Werke wohl in technischer Beziehung
ziemlich befriedigen kOnnen, in wirtschaitlicher Beziehung
jedoch meistens unvorteilhaft sind.

Inzwischen war man in Amerika zu einem neuen Fero-
heizsystcro, dem der FerBwarnwasserheixuag, ttber>

gegangen, und es waren dort beicitt annlhemd leo An*
la^en tUr große Gebäudeblocks, Heilanstalten USW. in Be-
tneb, wfthrcnd man in Deutschland noch an der Fem-
daropfheizung festhielt. Erst im Jahre 1905 begann man sich
bei uns mit dem neuen System praktisch zu oefassen, und
zwar wurde die erste Anlage dieser Art in Deutschland
von der Firma Jef;li[isky & Tichelmann in Dresden
für das Stadtkrankenliaus in Plauen ausgeführt Da hier

bereits vorhandene ältere (lebäude weiter in Benutzung
bleiben sollten, diese aber bereits mit D.uTipihcizung ver-

sehen waren, da ferner das Gelände stark ansteigend war
und die Zentrale nicht am tiefsten Punkt angeordnet wer-
deasoUte, verfiel mananf eineFeniw%nrmwasserheiiiiut,weil
bei ihr die I^gc der Zcnliale mabhängig von der Höhen-
lage der Helzk()rper wird. Da also fUr die Beheizung der
alten Gebäude und aoch lu anderen Zwecken Dampf er-

forderlich war, benume man audt Hochdnickdanpf nur
Erwärmung und zum uanHtellMtnm Untrieb des WasseiB
in den l.eitunj,'en

L>.i die .Vnl.ij^'c j,'lcif h vom ersten T.i;;c ,in zur Zufrie-

denheit .irbcitctc, ging m.m .luch bei uns in verschiedenen
Fällen von dem bisher gebräuchlichen System der Kern-
damplhcizung ab und, wenn auch bis jetzt noch langsam, zu
diesem neuen System tlber, das in »eiteren Kreisen man-
6eis entsprechender Veröffentlichungen zurzeit noch wenig
ekannt ist Diese neue Hcinmg hat aber entschieden so

viele Vorteile^ daB jede Behörde, ehe sie skb fflr die Art
der HeiniBg bei eiaer neu uufzufuhreadon Gebindegnippe

oder eines größeren VerwaliungsgebSudes entscheidet, auch
dieses System in Erwägung ziehen sollte.

Während hei der ersten Fernwarmwasserheizung in

Plauen der Hurlidrurkd:irii;ii unmittelbar mittels sok^"
Dampfheber den l inl.iul des Wassers herbeiführt, ist man
bei den Ausführungen und Entwürfen, die fUr die KraalMD»
hftuser in Danzig. Kssen, Barmen, Straßburg usw. sowie
das Rathaus in Dresden zurseit in Arl)eit sirid, dazu Uber-
gegangen, das Wasser mittels Zentrifugalpumpen umzu-
wtizen. Der Einbau dieser Pumpen, durch die eine gleich-

mäßige erhöhte Geschwindigkeit dem Wasser gegeben
wird, nat den Vorteil der größeren Betriebssicherneit und
durfte auch wohl in Zukunft, falls nicht gerade besondere
Umständegegen die Verwendungsprechen, allgemein statt-

finden Durch die vcrha'.inismäßig große Geschwindigkeit
des W.tssers in (ien Leitungen sind natürlich wesentlich
kleinere ihnpierschnittc I ii. i:ir. i--, .i's mc iiir eine gewöhn-
liche Warmwasserheizung unter gleichen Verhältnissen er-

forderlich w»rcn Eine Folge der dünnen Rohrleitungen
sind wieder geringe Wärmeverlliste und {genauere Regulie-
niBC. Ein «Feilerer Vorteil ist, daß man weit eher inderLage
ist; sich der Kigenait eines jeden Gebäudes anzupassen.

Sämtliche Apparate, die bei der Hochdruck-Uampt-
heizung leicht zu Störungen Anlaß geben können, wie
Reduzier- Ventile, Kondensw.osscr-.Vbleiter, Ueberhiizungs-
Boilcrusf fallen bei der Fcrnwarmwasserhcizung lort, und
da die l.eittinL'en stets mit W.isscr geüint bleiben und
aulierdeni elektrische Kabel zweckniatii^ nicht in Hcir-
kanale verlegt werden, k.uin man bei sauberer ,\usiüh-

rung der Rohrverbindungen von den teueren, hegehhiiren
Kanälen ganz absehen und die Fernleitungen in Zement-
röhren oder in Kanälen aus Monierwändeo,
Platten wasserdicht abgedeckt, verlegen.

DergiOiBte Vorteil der Fernwarmws

Temperatur im Wärmeerzeuger und in den Femleitungen
der jeweiligen Außentemperatur anzupassen. Bei der Kem-
warmwasserheizung kann man dagegen auf zwei .\rien

von der Zentrale aus die Temperatur für die g:irizc .\n-

lage regulieren Das eine Mal durch Veränderung in der
Tourenzahl der Pumpe und durch die dadurch bedingten
geringeren Umlaufgcschwindigkciien des Wassers, das
andere Mal durch Erwärmung des Heizwassers auf eine

Temperatur, die der jeweiligen Außentemperatur entspricht
Datnitdem AapasaendcrWaaaerlemperaturinden Fem-
leitongCB an die Aullentempenttur weit geringere Wirme-
verlaate verknilpft sind, als bei den Ferndampfleiiungen,
in denen auch während der Uebergangspenode in der
Witterung, also während der Monate September, Oktober
und März bis Mai, Stets Dampf von hoher Tenperatoc
ist, dUrlte ohne weiteres einzusehen sein.

Fcrnwarmw^isserhcizungen haben ein umfangrdches
Vcrwendungsgcbiet, und zwar eignen sie sich fflr Hell-
anstaltcn, Häuserblocks, lerner iUr größere VerwaltungS-
Gebäude, Kuranstalten, EmpianRsgeb.iude von BahnhÖKn
usw .Namentlich bieten sie dort bedeutende Vorteile, wo
Abdampf von Maschinenanlagen zur Verfügung steht und
die aus dem Abdampf gewonnene Wärme verwendet wer-
den soll. In diesem Fule ist die Femwarmwasserheizung
ganz am PUltse und hat noch, wie amerikanische Fälle

ergeben haben, die begründete Aussicht, wirtschaftlich zu
werden, was man bisher wohl von den Hochdnickdampf-
Femheizwerken hat kaum behaupten können.

Trotz dieser vielen Vorzüge der Femwarmwasserheizung
stellen sich die Anlagekosten auch noch um etwa 10
billiger, als bei einer FerndaiiH)fheizung, und zwar durch
die verhältnismäßig dünnen Kohrleiiungen, durch Ver-
einfachung der Kan.danlage und durch lortfall aller kom-
|ilizierien und teuren .\])[iarate Dieser vielfachen Vor-
züge wegen dürfte die hcrnwarniwasscrheizung in der Zu-
kunft noch eine große Kdüi spielen. —

R. Schröder, Huizungs Ingenieur der Badiscben
Siaatsbahnen in Karlsruhe.

Verctalgonf Bcrilser
D«

Vereine.
Archllakten -Verein lu Berlin

Archlicktcn. Am 2 » .\ugust bezw am 17. ReptemBer dieses
J:i:.rcs iicsurhten die Vereine den cigcnariigen Neubau der
„ 1- ri cd ric hstralien - Passage ", ein K.iuth.ius, das in

b.iulichcr Beziehung besmideres Interesse verdient und
an seine Erbauer htnsicliilich der Erfüllung neuartii;er

Fordcnin(:< M im |.'esi ii.iH'u lu ri Betriebe besondere An-
sprüche siellte lu ausgcdclinicstcr Weise ist bei diesem
Kaufhauae, das von der .Berliner Terrain- und Bau-
Aktien-Gesellachaf t* narh den Plänen und unter der
Oberleitung de« kais Uns. Frans Ahrens errirhiet wor-
dca is^ das moderne Bwimaterial des Eisenbetons ver-

sdk S^Nenbar

wendet und «war nicht nur als Konstruktion, sondern
auch WS Bestandteil des architektonischen .\ufbaues im
Inneren unverhüllt in die Erscheinung tretend Diese Kon-
struktionen sind sämtlich von der Berliner Firma Czar-
nikow \- Co unier Leitung ihres Ob -Ing Becher aus-
geführt worden, dem hinsichtlich der statischen Herechnun-
gen des mächtigen Kuppelbaue« usw Hr. Prof. Siegmuad
M tili er von der Technischen Hochschule in Charlotten-
bürg zur Seite stand

Zu beiden Seiten einer die Friedrichstraßc mit der
Oraoienburgerstraße in etwas geknickter Linie verbinden-
den mächtigen Halle, deren Mittelpunkt diew » im Durch-

haltende, biS48i> emporstrebende Kuppel bildet
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gruppieren sich in 5 Geschossen die Verkaufs- und Ge-
schkltsraumc, denen Icils von der Halle, teils von S I.ithi-

höien Lii ht und Luit gespendet wird. Eine wuchuijc, nur
!«st zu aufwendiKC Wericsieinfassade schließt den Bau an
der FriedrichMraße ab, durch einen mttchiigen Triumph-
1>0|Wldicd«Wiuerliegeade Halle betonend. Dieses archi-

tdrtooisdie Motiv in aber im Inneren itu Rficksichten

der Raumausnutzung und der Verbindung der durch die
Halle getrennten beiden Gebäudeteile nicnt durchgeftthrt,

denn hinter den Einklängen kommt man nicht gleich in

die große Halle, sondern muß erst unter einem Querbau
hindurch, und durch mehrere Brtlcken wird die Halle an
den Kndcn außerdem noch durchsrhnitien So ist der
große Eindruck des mächtigen ireien Raumes nur im mitt-

leren Teile unter der Kuppel und deren Anschlüssen voll

gewahrt. Der Kui)pelbau ist auigelost in eine Reihe krül-

tiger li!iscnbetonj))eiler, die sich in der Höhe in die ifisenbe-

(on-Rippen der Kuppel selbst fonscttcn. UeberdenHallen>
Anschlössen, die mit weitgespannten BöReo «n den Kop-
peln ansetzen, weiden die Rippen der letsteren von krV*
tU(en, gekuppelten Eisenbetonir^eern (getragen His zur

]ämpferhöne der Kuppel sind die liciler mit Muschel-
kalk verkleidet, darüber hinaus ist die Eisenbeton-Kon-
struktion in ihrer natUrKrhCB Form und Farbe, nur an der
Obelfläche gekrönclt, um die von der Scliahin« herrühren-

den Unebenneiten zu bcscin|jLn. su hib.ir f;i:(iliL-ben. Zur
Belebung der Kiachen sind einzelne llron;cpluuen an vor-

her miteingt sianiplien Dtibcln an den Rippen b<'lestigt

Zwischen den Rippen ist eine Vcr^jlasun^ mit kräftiger

Sprossenteilung von blauem DrahsKlase eingesetzt, die

eine eigenartige Lichtwirkung erzielt Sämtliche Gescnäits-

rAume haben natürlich Eisenbetondecken und -Slflisen er^

halten. Sie zeigen ebenfalls die reine Konstniktion ohne
Verkleidung: Kapitelle usw., ia selbst ohne Putz. Die
Flachen sind, wie sie aus der Schalung kommen, eespach-
telt, um die Unebenheiten zu beseitigen, und dann be-

malt. Die AuslUhrungsweise soll sich sehr gut bewährt
haben. Die Aus<itatiung der Geschältsräumc ist im all-

gemeinen eine einfache. Hier sollen vor allem die VVureii

wirken, Nur in den Vestibülen und einzelnen besonderen
Räumen ist grölierc Pracht enti dtet worden D.is Oebäude
besitzt 10 durchgehende Trcpiicn, q innere Trepfien und

33 Aufzuge lür den Personen- und den I .üsh cr^u-lir hjn Netz

von Drui kluftrohr« n, die nach amerikanischem .Muster zur

Zeniralkiisse und von dort zurück zu den Verkuui»stellen
iUhrco, durchzieht das ganze H.ius. FDr die Paket-He-
lOnkrung sind Schachte nit schraubenlönnigen Gleit-

flachen angelegt, die sie den Packräum culflhren, wo sie

auf einen Drehtisch »allen, von dem sie dann durch Trans-
portbänder den verschiedenen Stellen zugeführt werden.
Außer mit zentraler Heizung ist das Gebäude auch mit

einer großen Kühl- und Kiäer/eugungs-.\nlagc uusgesuttet.

Nach Bauweise und Hetriebs-Etnrichtung kennzeichnet sich

also der Bau als diier der modemstna in Groß-Rcriin. —
Fr. E.

• !./_ 1

ose swfls*
I

.In dar
Bsatbcltanf Ton Stadt ncd OntbitauanfmUiwn an <ecTlssfc» ',

atoebn Hocb«cbuJe tu Bcriia. In Verbindung mitdendwch
die Professoren Brix und Gcnzmer nach dem Programm
der Technischen Hochschule zu Berlin für das Studien-

jahr 190S c<) einperichteten .Seminar für Städtebau"'
wird in der Zeit vom 17 Iiis 37 Nov d Js ein .Vortrags-
zyklus Über ausgewählte Kapitel des unuciiv.Ind-
ien Städtebaues* ver.inilalict werden Die Tei'.n.ihme

an diesen Voilrägcn steht auUer den Studierenden Fach-
männern aus der Praxis offen Die Teilnehmer müssen
mindestens die «rissenschaltlichc Hcfthigung lUr den ein-

lAhrig>ireiwdUgenMiKtiidieaitund ein PiflluiMneu|inisvon
einer Bau^tewerk- oder mittleren Fadnehule Msitten. Aus-
nahmsweise wird nur ditnn von dieser Bedingung abge-
sehen, wenn die Bewerber die erlorderlichcn Vorkennt-
nisse und eine außergewöhnliche Befähigung nachweisen.
Während der Zeit vom g oder t6. Nov. kann außerdem
auf die n.iuer von T,-.\ Wochen an den während dieser
Zeit t:i.KiH-h si.iuiiniiL'iii.lLj;-! sindtebauUdien UeBungen im
Seniin.ir tcil>;cni)ir.n'.fn .vcriU'n —

Inlormtttoai Kursu» ubrr Suclirbau <n der Tcchnltehea
Hochtcliule zu Haunover. .\n der 1 cc hnischen Hochschule
zu Il.innover wird in der Zeil vom ;.S Se;il bis 10 Okt d J

ein Iniorinationskursus über Städtebau nai h bau-
tcchnischcn und gesundheitlichen Rücksichten von Prof.

Nulibauni und Siai)S.irit l'roi Dr Otto abgehalten werden —
Der Siadiebau Im Siudlenplan dar Fortblldunc*kur»c der

BVeretni(un( (ur uat*wtMen»ci>altlicb« F<»rtbUduD(*. Die
Fonbiidung&kurse der in Iterhn begrUndeim «Vervminmg
fürstaaiswissenschaltlkheFortbildung* sindlÖjrTtibiMBMr

3«».

bestimmt, die neben allgemeinerHildung eine gewisse Staats-

wissenscli;ii'cliche Schulung theoretischer oaer praktischer
Art besitzen und eine Erweiterung ihrer Kenntnisse an-
streben. Zu diesem Zwecke sind in den Studienplan auch
Städtebau und Wohnungswesen aufgenommen. Ober
die Hr. LAndesbaurat Proi. Th Goecke in Berlin vorträgt.

Kr behandelt dabei neben einleitenden Ausfuhrungen und
einer Besprechung der Literatur die Entwicklung aesdeut*
sehen Städtebaues, die Wohnungsfrage, die moderne Stadi^
Anlage, den Hausbau, die Bauordnung, den Bebauungs-
plan und die in Betracht kommenden gesetzlichen Bestim-
mungen einschl. des Gesetzes gegen die Verunstaltung der
Städte und der l.andsch.ift —

Atu«lelluD( München 1908. .\uf der Bildbeilage zu No, 76
ist als Architekt der ^roben iticrwirtschait im Vergnügungs-
park Hr Franz Zell in München angcticben Das Gebäude
ist jedoch das gemeinsame Werk der Hrn Architekten Otto
Dietrich, OitoOrlandoKurz und Franz Ze II in München.

Literatur.

Dcttttcher Baukaieoder 1909. 4: Jahrgang 3 Teile:

Tl. I Taschenbuch; Tl II Nachschiagcbuch; Tl III

Skizzenbuch. Preis in dunklem Einband xso M, in rot-

braunem Einband mit Verschluß 4 M. Verlag der „Deut-
schen Bauzeitung* G. m. b. H in Berlin SW. 11.

In den nächsten Tagen cncheint der 4s.Jahfgmg 1909
unseres ,Deut8r1i«n Batikaiendefs". wiederum In wesent>>
lieh erweiterter Form, in sorgfältiger Durchsicht
aller älteren Teile tmd bereichert durch cm Skizzen buch
mit 6t Blatt schönster architektonischer Darstellungen Die
vornehme Form, in welcher der Kalender erscheint, sowie
die große FUlle dessen, was seinen .\bnehmern an Dar-
bietungen '.Uli Ii 1 e I Li e iitl e 111 Werte Ubergeben wird,

haben dem Kalender schon län>;sl ileriCh.iraklcr einer liie-

rariNchcn Erscheinung von nur vorübergehendem Werte ge-

nommen und ihm den Wert eines d.iucrnden wissenschaft-

lichen, sta'isiischen, technischen und künstlerischen Be-
siues gegeben, sodaß sich der Kreis seiner Freunde stetig

vermehrt Wir homoMn auf den Kalender nach scineni.
Erscheinen' atasfUhilkher surOck. —

Wettbewerbe.
Wattbewcrb Rathau« Barmeo. Es wurde beschlossen,

z« ei Preise von je '1500, einen von ^sro und einen von 2500 M
zu verteilen, tiä erhielten die beiden I. Preise die Hm Karl
Moritz unter kfiurbeit von Wilh. Ftpin{t in Cdln, sowie
die Hm. P. Bonatii undF.R Schoier in Stntigart; den
II. Preis errang Hr Wilh Kreis in Dflsseldorf, den III Preis

Hrjos Reutersin Wilmersdoti. Für je 1000 M. angekauft
die Arbeiten der Hm. C F. W. Leonnardt in Frankfurt
a. M undK Moritc unter Mitarbeit von FntzSingin Coln.

Kaan da WeitlMwerM-Botworf „unbeaciirinkirii Eifta-
tum" der auMcbrdbendeo Sirll« werden? Die I c Wott
bewerben bisher allgemein übliche Bedingung, wonach die

preisgekrönten Entwürle in das unbeschrankte Eigentut«
der ausschreibenden Stelle Ubergehen, ist eine rechtlich

anterhth.ire und unh.iltbare Bestimmung l'nbescliränktes

Eigcniutn würde das geistige Eigen utn — iür den Verfasser

(fais Wichtigste — einbcgreifcn. Der Verfasser ist und
Meiht aber — auch nach der Auszahlunii eines Preises—
der alleinige Urheber und im ausschließlichen Besitze sei-

ner Urheberrechte nach dem Gesetz vom Juni 1007. Gleich
wie Niemand in den eeistigen Besitz des Werkes eines
Malers, Hi.cih.njers oder Kunsteewerbetreibenden durch ,

.\nkauf gelangt, gleichwie auch dann Niemund ohne Zu-
stimmung und ohne weitere Entschädigung des Urhebers
eines Kunstwerkes zur Aiisheiitiing dieses VVerkes berech-

tigt ist. muß auch ein .'Vrchitekt, dessen .\rbeit, sei es in-

folge eines Wettbewerbes oder sonstwie, der weiteren Plan-
bearlicit'inu oder .AusUlhrung zugrunde gelegt wird, hier-

für Iwsonderen Ersatz verl.mgen können, gleichviel ob
diese Weiternrbeit ihm selbst oder Dritten übertragen wird.

Im anderen Kall wäre das Urbebcrgeseu vollkommen wert-

los fttr unaeren Benil und wUrde keinerlei Handhabe bieten
gfgen willkCrilehe VerfWbunv der Ausfahrung anerkMnnt
erfolgreicher .\rbciten an beliebige Dritte, die auf die Ur-
heberschtih nicht im geringsten .\nr.pruch erheben können,
oft sogardas Wesenilicheeines Entwurfes mißverstehen und
verderben. Der gerichtliche Austrat; cmcs l>czeichnenden
Fjilles würde vorauNSichtlich lür eine ent>prechcnde Umge-
staltung de» Wetibewcrbsw eseiis von t;r()LMem Werte sein. —

J Beeck mann , .\rch in M'hii hen-Großhcsselohe-
lali>li: lh:t Neubau il7r L*n<K'< H.Ii- und Pfle<e>An>till bei Her.

born Fo'twUun«., - Uintlgcr Rukokn-Uaul. n iSchluO 1 Ferndampt-
hriiunf od«r P»«n«*rnwa«wrnci<un|[> — Vereine — Vnrmlichie«.

—

Llitmlur. — W»Hi»r««fb«. -

Hierzu eine Bilifbedagc: Der Nciibi'i ilcr 1 ..indes-Heil-

und l'flcK'e- \n>t »U bei nerl..orn _ _ _
Veitoadie DüilMlun a>Mi<tuni.Q. n. b. H.. B«rtl». FQr dia RcdSlSä—• .

f^^
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N2:79. BERLI N,DEN 30.SEPTEMBER 1908.

Uot*Dt im Obcrgcfchofl dci rrcilcn Hanl«« Hctadeh KajrMr In B«riia,HlldebtaAd-Sttkfle 10.

Entwicklung eines deut-

schenGrundriß-und Die-

« • « len-Motives. • * •

HIrriu eine H|idb*iii(r, >o«lc die Ab-
blldiiiigcn S Ol iFoilMtiunf lu» Nr.7»)

le erheb-

lich grö-

ßercFlä-

chc, auf
welcher
das zwei-

te Haus
Kavser,
Hi'Ulc-

brandstr.

No. 10,

errichtet werden konnte, bat ei-

ne reichere Entwicklung des im
Hause Hildebrand - Str. 14 in

seinen Anfängen gebliebenen
Dielen-Motivcs gestattet. Aus
dervonderMitwirkungim Räu-
me ausgeschalteten Wendel-
treppe wird nunmehr eine zwei-
armige, in die Kaumwirkung
des Speisesaales einbezogene
Haupttreppe, auf welcher sich

der Gesellschaftsverkehr vom
hohen Erdgeschofi zum ersten
Obergeschoß entfaltet. Dane-
ben aber war die Möglichkeit
gegeben, vom Vorplatz aufstei-

gend eine zweite Treppe durch
alle Geschosse anzulegen, die
dem Wirtschafts- und engeren
Familienverkehr dient. Auch
hierwurde das Haus im rechten
Winkel angelegt und unter Be-
rücksichtigung der Nachbar-
schaft in der Flächcngnippie-
rung so verteilt, daß dieschma-
lenunddie breiten Brandgiebel
zusammenfielen. Der baupoli-

zeilich vorgeschriebeneHof ist

zum Vorgarten geschlagen und
in der Ecke lediglich ein Licht-
hof ausgespart, der in den obe-
ren Geschossen zur Beleuch-
tung von Nebenräumen dient
Im Erdgeschoß erhellt er von
oben eine dem Speisesaal an-

gegliederte Kamin-Nische und
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diedaneben liegende Anrichte, im ersten ObergeschoB
ein Glasgemälde des Speisesaales. Zeigte der Speise-
saal des Hauses Hildebrand-Str. 1} eine ausgesprochene
Längsachse, so ist hier neben einer Längsachse c d
noch eine bedeutendere i,>uerachse a— b (S. 51

iS) ent-

wickelt; die Schnitte nach beiden Achsen sind S, 50S

dargestellt. Um den Speisesaal lagern "^ich an den
beiden im rechten Winkel /usaninienstnücnden Haupt-
fassaden die Gesel'schaftsräume, im Erdgeschoß ein
Teil des Speiscs^ialcs mi; Krkrr, der auch für sich ab-

geschlossen werden kann, dai'ebeti ein Zimmer des
Herrn; im ersten ühcrgcschob cm Musiksalon, eine
Bibliothek und ein Vorplatz mit selbständiger Aus-
stattune. Wer das Haus durch den Haupteingang be-

tritt, gelangt zunächst durch die unmittelbar vor den
luAeren Treppenstufen gelegene Haustür zu einem
inneren Treppenaufgang, der auf die Höhe des Erd-
geschosses fuhrt und auf einen kleinen quadratischen
Vorplatz, wo der Eintretende, der sich flüchtie noch
eianiftl in einem Spiegel besieht, durch diesen Spieigel
hiodttirdi von dem ?n der Garderobe befindHchcB
Diepqtoewonal ffeprOEt «erden kann. £r>t oadi di«-
ter Frflfuog erßiät durdi einen AbscMuB der Zu-
tritt SU dem im Grundriß mit Vorplatz bezeichne-
ten Raum, der nach dem Speisesaal zu unter dem
zweiten Lauf der Gesellschaftstreppe erweitert ist.

Vom Vorplatz geht die Familicntrcppc nach den obe-
ren Geschossen ab. Der Eintretende betritt zuerst die
Garderobe, an die ein Klosett angeschlossen ist, und
wird nun entweder in d.^s Zimmer des Herrn oder iilicr

die Familicntrcppc in das Ohcr^^cschoö in die Gesell-

schaftsnuiiiie fjeleitet. Aus diC'^fn steigen die Gäste
zum Speisen über dieGesellschaflstreppe hinab in den
Speisesaal. Für kleinere Gesellschaften genügt dessen
Abteilung gegen die Fassade, für größere kann durch-
oder im rechten Winkel gedeckt werden. Die Kamin-
Nische in der Querachse bleibt als behaglicher Ruhe-
punkt nach dem Abdecken der Gesellschaft. Die An-
richte hegt so, daß das Dienstpersonal jederzeit den
Speisesaal Ubersehen kann. Die Küche liegt durchaus
abgetrennt in einem Seitenflügel. Sie ist zugänglich
für Lieferanten vom Untergeschoß durch eine beson-
dereKachentreppe. Eineim gleichenGeachoSlie^[ende
Retetve-KUcbe wird bei gröBercD Geadlsdiaften in
Benutzung senommen. Die Wohnung des PfOitners
ist von den Obrigen Rlumen und betondera euch vom
Heizraum abgesondert, sodaB die Heizung auch ohne
Mitwirkung aes Pförtners stattfinden kann. Die Übrige
Kellerflächc wird durch Vorratsräume eingenommen.
Uebcr den Küchen licfjcn im ersten Obergeschoß die
Wohnzimmer der Sühne und der Töchter, zugänglich
von der Familicntrcppc aus. Das zweite nbergeschoß
enthält in drei Gruppen die Schlaf und Anklcider.iumc
der Eltern, der 1 ochtcr und der Söhne; die ersteren

um einen Vorplatz gruppiert, der sein Licht von dem
eingebauten ilichthof erhält EinBaderaum ist gleich-

falls nach diesem -Licbtbof gewendet Der nach der

StraBe gelegencTeil des DachgesdioaaM i«t üBrFrewr
denzimmer auf^^eteilt, andiesicheinBadicIriieft; will'

rendderKüchenflügel in diesem GeschoB dieWohnun-
gen für die Mädchen enthält. Soweit es nicht durch
diese Räume in Anspruch genommen ist, ist das Dach-
geschoß als Trockenboden unausgebaut geblieben.

Obwohl für den Grundriß dickes fiauscs erheblich

mehr Fläche zur VcrlüKung stanti, wie für das gegen-
überliegende Haus niit den Eisenbahnwagen-Abmes-
sungen, so wird man doch auch hier die nieisterhafte

Kunst bewundern, mit welcher die Räume ihrem prak-

tischen Bedürfnis nach zusammengelegt sind und bei

dieser Gruppierung neben den Gesichtspunkten prak-

tischer Wohnlichkeit einer auf feinere Lebensführung
haltenden Familie von vornehmen künstlerischen Trie-

ben beherrscht wurden. Die Bildbeilagen zur heutigen
und der Nummer7 5.sowie die Abb. S. 5 1 5 u. 543 zeigen
die künstlerische Haltung der Haupträume und die
Starke Wirkung der Diele in der Achse c— d, wie auch
inderQuerachsea—b. DieLiebhabereidestiausberm
lOr Iriiiittlerisclie Altsachen und fUr Gobelins bat die

Artdes Scbmudtes der Geedbdiaftariume bestimmt
Ein feiner Reichtum durchsieht alle R4nrae und ist

dazu benutzt die Wobniichkeit zu steigern. In oicbt
minderem Grade wie aus der Raumteilune, Raum-
Zusammenlegung und Raumausbildung wird man auS
den Grundrissen die Kunst erkennen, den praktischen
Lebensbedürfnissen durch wohlbedachte I' innchtun-

gcn aller Art beischarfsinnigster Ausnutzuugaller sich

darhu'tenden Gelt-j^t-nheiten zu entsprechen. Es ist der
Niederschlag einer langen praktischen und künstleri-

schen Erfahrung Heinrich Kayser's im Wohnhausbau,
der diesem seltenen Hause sein charakteristisches

Ge]ir,i^c verleiht und es zu einem Musterbci'ijiicl

deutschen Hausbaues macht, dem England innerhalb

der hier gegebenen Grenzen Xichts an die Seite zu
stellen hat, was dieses Werk an Sicherheit der Grund-
rißgestaltung, an Raumausnutzung, an Scharfblick im
Erfassen der Einrichtungen für die Lebensnotwendig-
ketten, sowie an Liebe in der Bereitung der Annehme
lichkeiten des geselligen Verkehres überträfe.

Haben die beiden Häuser Kayser derHildebrand-
StraSedieGfUDdrifi-EntwidduoeeinesHauscs gegeben,
weldm nach nur swdSeitan veiliegt, so hatten wir
bereits vor Ungerer Zeit GdeRenbeit^ in dem Hause
StilkeinderSophien-StrdleinCbarlotlenburg, gleich-

falls aus dem Atelier von Kajser & von Groszheim
hervorgeeangen, die nächste Stufe der Entwicklung
darzustellen, <!ir in dem auf drei Seiten freien, gleich-

falls auf großen geselligen Verkehr zugeschnittenen
Hause stattgefund<m hat. Die Abbilduiif^en in den
Nummern 30, i<Xi^) und No. 41 des )abr^.in):;es i>)07

zeigen, wie dcr'I'y|)us dieses Hauses überleitet zu dem
Typus, der in dem völlig frei gelegenen Hause zum
Ausdruck komnii, für welches wir einige sich stei-

gernde Beispiele in den nächsten Nummern darstellen

werden. — (pwMiMgMsD

|us .\nlaB eines rur FrOffnunR des neuen Bahnhofes
in .Metz ;.\rrh : lirt J Kröger in Berlin-Wilmers-
tiori iilr die. Sir.iLsburKcr Post" Kcschriebenen.\rukels

vonHrn l'rol r)r Vcttcricin berünrt der Verfasser auch
die neuere !!;u:kur;st in NfclzmitdenlolcendenAusführunnen;

,\V;is wird die ZuLunit aus dem ILcinluVii il.iuc ^cst.il-

Icn r /,<'>. \: hat diu l'osidirektion einen guten (icmaeht,
in ieni s.c aul ik-iti nLirdwestUchcn Block des l'l.'it/cs dtc
Formenspraelie des li.ihnhofcs in .ihnlirhcr Wucht .luliu-

nehmen scheint Der Biiu ist eben erst bis ?iini KrdKcscholi
gediehen, verspricht aber Gutes Gegen < >sten wird der
orinacli, aber markig geliahene Wasserturm den Ausblick
in die StniOe beherrschen. Dagegen zeigen manche andere
Bauten der neuen Stadterweiterung eine malerische, pit-

toreske , Phantasie", die ebensüjjut oder vielmehr ebcnso-
weniff nacli hrankfurt. Düsseldorf, Leipzig oder anderen
GroBsUkdict; ;> iLU Da werden die einzelnen Häuser mit
inieressafiien .Motiven bcbänKl, die hinreichen wUiden, um
e I ti c : ci n c re Sudi mit den nongen dekorativen Blemenlen
/u \ersi)ri:en

l ud doch i .iiio Nfei/ Aohl ein .\tirecht darauf, i i'un

sein rassiger, ch4truktenstiscber Lokalton nicht verwischt

54»

wUrde' Vergleicht raan es mit anderen Städten, etwa mit
Straßburg, so fällt sofort der eigenartige Unterschied im
allgemeinen Charakter auf, herbeigciührt vor allem durch
die stärkere Betonung der Horizontalen. Mit ausgeprägt
romanischem Kmpfinden sind steile GiebelbildunRen ver-

mieden; die I :-ind Ii. ich, meist in rumiseher .-Vrt durch
Milnrh- oder Noiineniie^cl j;edeikt, eine ficwisse Kcgel-
mnßijjkeit, die dun Ii icines Detiiil die Niiehlernlieit zu um-
fichcn versteht, beherrscht die cin;elncn Gebüde, die erst

durch ihre .\ulreihung im Siraßcnzune ihre malerische
Wirkung erhallen. Manche Strafen und Plaue, vor allem
der LudmjBtplali, erinnern stark an UaKen, etwa an Genoi^
«Ihrend eunelne Vororte, vor «Item Plappeville, an ita*

lienische Bergnester, etwa Fiesole, anklingen Dieser Ein-
druck verstärkt sich dort beim .\u8blick aus den paradie-
sischen (iärten, die sich den einf.tch gehaltenen, aber köst-

lich gestellten Schlossern vorlancrn Mit verblüffender
Feinheit des Kmptindcns hat man I is in die Mute des ver-

SanRcnen lahrhiinderls vrrstanden.diclMat/c iiisz-.iuest dien.

Wie crh.nnen %v!rkt der P.ir.idei'l it-'. an dem die (intik mit

dem Kminrcsnl harmonisch zusainiiienjjeht Wie ^;r.in lios

ist die Terrassen- imd Treppenanlage am Kammerplatz!
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Und sollte nicht die UnterbrcchiinR der Vertiltalcntwiclc- Stacheligen ZeitnnpVioslc aul dem Panideplat7, oder durch
lunc an den DonuUrcn diesen in die Breite gehenden Be- die aus roten Vcrblendsteinen und Kiichwerk errichtete Bau-
strenun^'en Rechnung getragen haben r So sehen wir in bude aul dem Rnrnraerplatz. Einen gleichen Mangel ver-

Met7 eine wundervolle, durch interessante Breitentagerung raten an anderen Stellen zum Beispiel das kleine, diskre-

bewirkte Marnionic aller Stile, weil alle Bildungen von ten Zwecken dienende Häuschen neben der neuen j)rotc-

Stilistischcm Emptinden und vom künstlerischen Taktge- st:iniischen Kirche. nderd;is\'erkehrsbureau auidemkaiser-
fühl geleitet wurden. Diese Harmonie wird nur ge&tort Wilhelmsplaue Dem Prim Fncdrich Karl-Üenkra.il hat
durch Zutaten unserer Zeit, wie zum Beispiel durch den man eine Blumenanlage so vorgebaut, daß es möglichst

30. September 1908. 543
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unf»<lnsliK verdeckt wird. Die Tropfstein protfe in der Mitte
würde 7«ar jedem Zitiinicr;ii|u.ini:iu ?iir Zienic ijereichen.

ist asicr inmitten des Kcw.ilti^^en l'.inor.imas und zu KUßcn
des impns.inscn JustizpaLtstes recht duriii^' iiu>^;ei:iUen.

Der ))ot.inisrhc G.irlcn mit Kcldszencnc vor dem Kaiser
Wilhelm-Denkmal reiht sich diesem Brunnen «'.Inii^' an;
nicht minder die Pergola .Zur schuncn Aussicht-. Der
bei einer aolcliai aotige Pflanttniniclii entspringt den
roten, irdenen BlnmeDkästen, die mu in ticherlich „einen-
artiger" Weise zwischen dashölzerneGebälkeinKeh&ngt hat.

Mit Bedauern steht man vor solchen Taten in einer
Stade in der jeder Stein au« alter Zeit ein Vorbild darstellt,

wo so gewalti((e Gcliilde entManden, wie d»s .Deutsche
Tor!" Aber war nicht einmal davon die Rede, dies^-s

abtubrechen? Um so mehr muß man es begrUlien, daß
der neue Bahnhoi sich der alten Kunst wUraig anreiht!

Vereine.
Architekten- and Injenleur -Verein lu Frankfurt a. M.

(Besichligunj; ) .\m .\l)cnd des 2^ M.ii igoS lok'tc der
Frankfurter .^rc hitckten- und Ingenieur Verein
mit seinen Damen einer KinladunR des Hrn Geheimrat
L Jacobi lurabcndlirhcn Itesu hn^unp derdortiKen.jdnRSt
narhden Planendes Rrb.tuers dcrlvatser Wilhelm-Ued&cni-
niaitiii^ in Berlin, Geh. Art Fisna Sekweclitcn vollmde-
ten Erlöser-Kirche, deren Bau Kiräer Wilhelm II seit

5 Jahren das höchste, auch duich reiche Spenden hctiiiute

Inieressc luiiewendet hatte Die Baustelle lie^t in unmit-
telbarer Nachbarschaft des Schloß>;arcns, aui einem n ich

der Chorseite alitallendcn Plateau, dessen NeiKiing aui R:it

des Hrn J.irobi .in S-i-lle der ^:ci>l.in(cn XiOftilliinj; durch
figUrlii h gc'srhmiii k-r l errabscn- und Trei'ju'nanlaKcn, so-

wie durrK reiche j;artneriM he Aussl.ittunt; tienuti» ist .•\üs

ihnen erhebt sich dis st.ittliche, m romanischem Stil

entworfene und in rotem S.mdsiein neh, diene, an der Seite

des reichen Rundhojjen-I'ortales sowie an den Chorseiten
durch je i Turine ll.inkierte (tottcshaus Die Fronten des
SluenichiBes beleben große Radfennter mit Glasgemllden
erGebrttder Linnemann in Frankfurt a M Der l%intre-

tende betritt nich dem Passieren der großen Freitreppe
die in reicher Weise fiKÜrlich ausficsutteie Vorhalle, von
der sich drei mit Bronze beschlagene TQren in den .37 m

lansen, im MiitclschiK 3H * breiten Kirchenr4um offnen,

und empfängt von dem nr.tchtiKen Inneren einen l. ir-

mcmlsrhen tindruck. der tiesonoers bei der clekt^-^clien

Beleuchtung zu voller Geltunj; kam Sie ist namemlicii
wirksam durch die .m <iie .\l.irkus-Kirche in \'enedi>; ue-

mahnende ü|)|>i>;e Verkieuliini: der \Van<l , Hof;cn- und (ic-

wOlbeHüchen durch farluf^en N.i.->s.uier M irnmr um! durch
M'isaik. Diis Licht cnistrOnU nach alicn Seiten einem
vomScheitel der laai hohen goldstrahlendcn Vierungskuppel
herabhäncenden Kreuz, einer Krone beider Orgel und zahl-

reichen Wimdarmen, Weißer Kalkstein ist gewählt ittr

Kanzel, Säulrnwerk der Empore, Taulsiein und Altar,

welcher den Chor als selhstKndil^ Taufkapelle erscheinen
und benuuen läßt. Das Piglmiehe dieser Bauteile ist

dem auf diesem Gebiete hervorragenden Prof Schaper
in Hannover zu verdanken. Den Abschluß der um den
Chor laufenden, höchst wirksamen Kmpure bildet an dei
Südseile d:c mit sehr leinem Geschmack inusiviich aus-

gestattete Kaiscrlo>;c, Zu ihr führt in einem Rundturm
nachstdcm Chor eine bcsondercTteppc alsGcgcnstlick zur

Emporentreppe; diejeDige zur Orgcltnbilnc wird von der
Voilialte aus betreten. Die Orgel ist ein Werk Sauer's
In Frankfurt a. O.; ihre Töne weiden durch einen Kanal
Uber den Kirchen-Gewölben zum Chor gelührt, von dessen
Scheitel sie durch eine Otffnung wie Sphltrenmusik sich

In das Gotteshaus ergießen, eine in alten Klöstern hiufig
SU findende Wirkung Die zu harnioni-.chem (ieläuteg^
dmmten 3 Glocken goß Hamm in Fr.mkenthal

Außer den kaiserlichen S]>cndcn ermöglichte die Rau-
ausfdhriing der Zuschuß des Itcrliner Kirchenbau-Vcrcins
ni II .'S-> 000 M , ferner ein in Hessen seit liher 100 Jahren ce-
sammelter l'cmd Die Gcsamikosicn l)Ctrn>;en i 100000 M ,

wovon mehr als ein N'iertel .lul den U'.mdschiuui: k eni' illen.

Kanzel, Aliar, 'l autstem und Glosgeinälde traten huizu als

mildeStÜtuo^ von Gemeindeglicdeca.—
Literatur,

Arbeiten der JoMIHaMetlfraot dtr dtntschtn loduatrie.

D.is Kuratorium gen;innter Stiftung versendet ein Vei/eich-
ms der seit .\u^;ust njo- zur Vcrnifeiillichung gel.inj;ien

Bericlite lllier die mit .Mitteln der Stillung aus>;eUlhrten
wissetisclial'.ln hen .\rl.ci;en Ks sind 2 aus riem Gebiete
des .\I .v< hincn-In>;enieurivesens, g aus demjenifien des
lierf ir.d Hüttenwesens, 17 aus der chemischen l'eclinik,

8 aus der Klekiroteclimk und 4 aus dem Gebiete der Ar-
chitektur, sowie des Hauingenieur- und Verkehrswesens Es
sind dies: die Arbeiten von C. von Bach, Versuche mit

S44

In seiner breiten Laqeninir entspricht er dem Geiste der
.-Vllmetzer B.iukunst, in seiner wuchtiKen S.\ndsteinqiiadc-

rung der in I.oihnngcn heimischen Bauweise. Die Ver-
wendung histonscher Einzelmotivc macht den loihringer
Stil noch nicht aus; es muß die eigcnartij:c Gni])iiierung

und l'iiir IM .Mung hin'utreten. mit eini,r vrrn'tnitigen

Charakterisierung der Zwecke, die z. B. aus dem Proviant-

amt ein so rassiges Kunstwerk entstehen lieft. Diesen An-
forderungen entspricht aber der neue Bahnhof in hohem
Maße. Möge also mit dem ersten Zuge, der heute hier

einzieht, auch ein neuer Zeitgeist mit einfahren, möge der
stolze Bau ein standfestes Bollwerk bilden in dem Kampfe
gegen die Unkultur, damit unsere Machkommen wieder mit
Stolz unser gedenken dilricn, wie wir derer gedenken, die unt
eine so wertvolle Kuliur vor^'clebt h.ilicn „Wasdu ererbt
von deinen Vätern hast, erwirb es, um es /u besitzen" ". —

Kiscnf)etonbalken, II. Teil, die erschienen sind in den
.Mitteilungen Uber Forschungsarbeiten auf dem Gebiete
des Ingenicurwesens" Jahrg. 1907, Heft 45—47. die wir

auch m unseren .Mitteilungen Uber Zement usw.* Jahrg.
11/07, S 04 besprochen h.iben; die Arbeiten von H. En-
gels und Fr Gebers Qher den Beiwert K in der Formel

1^W=K-yF- - für den Wasserwiderstand beweg-

ter plattcntormiger und prismalischer Körper,
veröRentlicht in der Zetischnft .Schiffbau", IX Jahrg,
No. 6 u. 7; von denselben Verlassem weitere Schlepp-
Versuche mit Kahnmodellen in Kanalprofilen,
aum^Hhit in der Uebigauer Versuchsanstalt, veröffent-

licht im «jAlirbHCllderachiflbau'.echnischen Gesellschaft*

ladt, und SchlielUich eine Arbeit von C Koppe Uber die
vermessungstechnischen Grundlagen der Eisen-
bahn-Vörurbeiten in der Schweiz, veröffentlicht in
„Organ idr die Fortschritte de« Eisenbahnwesens' 1908. —

Vnnplnchtien.
Zum Ehreomll(Ued de« „Deutschen Vmlaa Kr Offrat-

Uche Geiundtielttpflece" wurde auf <ler diesjährigen .^3 Ta-

f;ung des Vereins in WiesWaden Hr Geh Gb -Brt- Prof Dr-
ng R Baumeister in K.irlsruhc ernannt. —

Die UmgeitaKung de« Martlelde* In Paria. Das von den
verschiedenen WV'. a isstellungcn her bekannte Champ de
.M irs.d is zwischen I rocadcro-falast und .Milit.lrschuic sich
erstreckende L'eliung-,L;Ll.inde der l'.iriser d.irnison, wel-
ches in den Zwischen/eiieii z'.cisi lien den Ausstellungen
tiiit seiner «citen S.indtläche einen wenig anmutenden An-
h'ick darbot, ist im Laufe des vergangenen Sommers nach
den Entwürfen des Gaftcndirektors Forettier In PUte in
eine prächtige Ganenaalage umgewandeh worden. Ent-
sprechend atü durdi den Tiocadero^ den Riffelturm und
die Fassade der Miliilrschale gegebenen Achsenbeziehun-
gen wurden groBe Rnsenflttcnen angelegt, in deren Mitte

ein freier Raum lür ein künftiges Denkmal ausgespart blieb.

Mit Bäumen besetzte Reitwege beprcn/en die G.artenan-
lagen Hinsichtlich des Sehnuickes d in h P>iutnenrabatten
wich man von dem bisherigen gariEiensciieii Brauch ab,

eine inos.iik.irt'ge Vicltarliigkcit zu erreichen, und folgte

dem HciS[)icl, welches der Im|trcssionist Claude .Monel in

seinem Garten in Giverny gegeben hat und dann besieht,

der NdlUrlichkeit des Pliaozen- und Blumenschmuckes
wiederGeltuncTenchafftculMben. Vielleicht hatBH]|laads
bedeutende Gaitenkflnstlerin Mit Jekyll auch hier die
erste Anregung gegeben Jedenfalls scheint nach dem Vor-
bilde anderer Städte auch ftlr Paris die Zeit gekommen zu
sein, in der man den Naturanlagen wieder mehr Aufmerk-
samkeit schenkt, wie IrUher. Denn auch der Gedanke der
Schöpiung eines ParkgUrtel «a Stelle der Festungswerke
ist in der leisten Zeit wiedetboh eiOrtert «oidcn. —

Wettbciraibe.
Ein Skisieowettbewcrb SurBdanfiafvon Bntwltrfm llr

•Ib Knabenselwiliws ta Koeieck wird unter den im Deut-
sehen Rache anslssigen Architekten cum 3. Jan. 1909 er-

lassen. Es gelangen 3 Preise von aooo, 1500 und 1000 M.
zur Verteilung; ein Ankauf dreier nicht preiSKekronicr Ent-
würfe lUr je 500 M bleibt .vorbehalten", ist also nicht be-
stimmt in Aussicht gestellt. I )em t'reisgericht gehören u a.

an die Hrn. Si idtti.uidir Dehn und Sen Enmtgln Ro-
stock, Sowie Itaudir II iiuatui in Schwerin L'iiter'iagen

gegen 5 M , die zuriickerstatlcl »erileii, durch d.is Stadt-

oau.imt in Rostock. —
lallatt: Ent»ickljnif Hncw ilculÄclltn lirundriß- und Dielen. Miilive».

I Farl<«uuag.| — Nrurt« Ba^kuaii lo MeK. — Vcielnc. — Lllcralur. —
Vi;fmt«Cllte«- — Wttltlrwclht.

Hierzu eine Bildbeilage: Haus Kayser, Hildcbrand-Str. 10

in^^^hn. Speisc'«aal

Verlag dar DeütMheo BauicUBnc. O. m'h. H„ Itcrlln. PUr dliTRidaktio«
- Ibcrt Holaaao, Bctlia,varaaraonlidi A olaaao, Bctlia,

Digitized by Google



Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N2: 80. BERLIN, DEN 3. OKTOBER 1908.

Der Neubau der Landes-Heil- und Pflege-Anstalt bei Herborn.
Architekten: Schmieden & Ooethkc in Berlin. (ScbiaS »• Nr. 7«

)

u( die
Anord-
nung
dcsl^-

gepia-

nesdie-

serAn-
stall in

Her-
born

wardic

bergige Gestaltung der Rau-
stelle von größtem Einfluß. In

der Nähe des Merkenbacher
Weges ist dasGelände verhält-

nismäßig flach. Deshalb war
hierein möglichst großerTeil
der Anstalt unterzubringen.

Eine regelmäßige Verteilung
der Gebäude warnicht mög-
lich. DieGebäude mußten so

gestellt werden, wie die dem
Berggelände angepaßte Füh-
rung der Wege es gestattete.

Dabei wurde im übrigen nach
den erwähnten Grundsätzen
verfahren (s. Lageplan S. 535).

Nur eine größere Achse
ergab sich underleichtert die

Uebersichtlichkeit des Gan-
zen. Diese Achse ist schräg
zum Merkenbacher Weg ge-

richtet; sie geht vom Haupt-
einfahrtstor aus und durch-
schneidet einen breiten, neu-
tralen Streifen, der die links

liegendeMännerabteilungvon
der rechts liegenden Frauen-
Abteilung trennt. Sämtliche
Krankengebäude, mit Aus-
nahme derjenigen fürzahlen-
deKranke, sina von eingefrie-

digten Sondergärten umge-
ben. Die Gebäuile sind mit
ihren Hauptfronten so ange-
legt, daß vor ihnenein mög-
lichst weiter freier Kaum vor-

handen ist. Natürlich mußte
auch daraufRücksicht genom-
men werden, die Gebäude so Muchinen- und Keiielluas und Ackcrbia-Koloaic
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zu stellen, daß gegenseitige Störungen durch die In-

sassen möglichst eingeschränkt werden. Kine Begrün-
dung der Lage der einzelnen Tiebilude dürfte sich er-

übrigen, weil die Grundsätze schon erläutertsind.

Der Gutshof mit dem Kesselhaus und einem Pa-

villon für ruhige zuvcrhissige Kranke, die auf dem Guts-

hofe beschäftigt sind, liegt — schon weil die Form des
Geländes dazu zwang— etwas abseits der eigentlichen

Anstalt. Hinter dem Gutshof liegt das Rieselfeld.

Die beiden auf dem Lageplan angedeuteten Fried-

höfe sind bereits vorhanden. Sie
sollen zunächst auch für die in

der Anstalt Verstorbenen benutzt
werden. Später soll an anderer,
mehr abgelegener Stelle ein be-
sonderer Anstaltsfriedhof ange-
legt werden.

Es möge nun dieliesprechung
der Grundrisse einiger Haupt-
gebäude folgen:

Aufnahmegebäude für 40
Betten: Es sind von dieser Art
der Gebäude je 2 für Männer und
für Frauen vorhanden, welche bis

-4 1

auf Einzelheiten einander gleich m 9 B|
sind. Die Schlafräume bezw. die-

jenigen Räume, in welchen bet-

ten stehen, und die Tageräume,
Anrichteräume, Baderäume sind
auf beide Kranken Geschosse
gleichmäßig verteilt. Da in die-

sem Hause die meisten Kranken
im Bett liegen, fiel derGrund fort,

die Betträume einerseits und die

Tageräume anderseits geschoß-
weise zu trennen. Im Erdgeschoß
liegt ein besonderer Eingang mit ^^^^
anschließendem Untersuchunt^s- ^^^1^^*^-^
Zimmer und Aufnahmebad. Hier
werden die neu aufgenommenen
Kranken untersucht, gereinigt, mit Anstaltskleidung
versehen und dann auf die Station gebracht. Die
eigentlichen Baderäumc sind so eingerichtet, daß in

ihnen auch Dauerbäder verabreicht werden können.
In jedem Geschoß sind zwei Einzelzimmer vorhanden,
von denen wieder je eines mit dem Uettraum und je

eines mit dem Tageraum in Verbindung steht. Als
Isolierzellen sind diese Einzelzimmer nicht gedacht.
Die ausgesprochene Absicht, möglichste Uebersicht zu
erreichen und Korridore zu vermeiden, bat die Grund-

J46

rißanlage beherrscht. Offene Hallen zum Aufenthalt

der Kranken sind in beiden Geschossen angelegt
Pavillon für 40 Unruhige: Von dieser Ge-

bäudeart sind ebenfalls je zwei für Frauen und je zwei
für Männer in Aussicht genommen. Die Betträume
liegen im Obergeschoß, die Tageräumc im Erdge-
schoß. Da ein großer Teil der Kranken die Mahlzeiten
im Bett liegend einnimmt, so wurde auch im Oberge-
schoß ein Anrichteraum vorgesehen. In der Nähe der
Betträume liegen 4 Einzelzimmer für lärmende Kranke,
deren Lage so gewählt ist, daß sie durch einen kleinen

Korridor zwecks Abhaltung störender Geräusche von
den allgemeinen Räumen geschieden sind.

Die Tageräume des Erdgeschosses zerfallen in

mehrere Gruppen, um die Krankengruppen entspre-

chend von einander trennen zu können. An den einen
Tageraum stoßen 6 Einzelzimmer für solche Kranke,
die sehr unruhig sind und deshalb in einer besonderen
Abteilung für sich behandelt werden. Diese Abteilung

Iis-.

I

j
•3

S
•<

o

3

V

s
o

enthält ein Bad und einen Abort mit Ausgüssen, um
für sich selbständig zu sein.

Pavillon für y) Halbruhige (je 2 für Männer
und 2 für Frauen). Bei diesem Pavillon kommt das Be-
streben, klare Uebersicht zu gewinnen, besonders im
Obergeschoß, in welchem sich die Betträume befinden,
zu besonderem Ausdruck. Weitere Erläuterungen dürf-

ten für diesen Grundriß nicht erforderlich sein. Das
Erdgeschoß enthält außer den Tageräumen auch wie-
der eine kleine Abteilung für unruhige Kranke, welche
durch einen Korridor abgeschlossen ist, um Störungen
für die übrigen Insassen zu verhüten. Für dieses Ge-
bäude ist im Gegensatz zu dem Gebäude für Unruhige
nur ein Anrichteraum im Erdgeschoß vorbanden, weil
die Kranken nur ausnahmsweise bettlägerig sind.

Haus für 50 Ruhige (je 2 für Männer und 2 für

Frauen). Die Betträume liegen im Obergeschoß, die
Tageräume im Erdgeschoß. Außer den großen Bett-

räumen sind noch zwei kleinere Räume zu je 3 Betten
vorgesehen. Einzelzimmer oder Isolierzimmer wurden
fürcTiesen Pavillon nichl für erfortierlich erachtet. Auch
hier war nur i Anrichte- und l Spül Küche im Erdge-
schoß notwendig. Da die hier untergebrachten Kran-
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BDtwtekluttc eine« deat*cIuB
und Dielen MottTee,

SchniU io der Haopucbic.

ken kürpcrtichrüstigsind und sich deshalb viel im Freien bewegen,
so wurae beim Eingang ein Stiefclrcinigungs- und Kleiderraum
angeordnet, wo die Fuß- oder sonstige ^kleidung abgelegt oder
gewechselt werden können. Im ()l)crgescho6 sind Räume fiir die
Garderobe der Kranken und für reine Wäsche vorgesehen.

Siechenhaus für äü Betten (je 2 iiir Männer und 2 für

Frauen). DieBettr&ume und Tajgeräunie sind auf beide Hauptee-
schösse vertei 1 1 Ein besoadererTeilde«Gebäudes ist inbeidenüe»
schössen von dem HauptteU abeetrennt und zur Aufnahme von
solchen Kranken bestimmt, welche der Natur ihrer KraoIdiMt
nach oder aiM anderen Gründen von der AUfemeiobeit getMoat
werden sollen, z.B. Sterbende.laut Stöhnende ttsw.

Da die Ittö^sücn des Siechenhauses körperlidi aebr binmiiE
sind, so muflte danui «pf beaoodeier Wert cakst werdcfl. du
die Aborte und Baderaamcin bequeouiterVmriiiAmgimd Mibe
mit den BettrSumen steheo: desgidcben andi, daBdoebequcme
Verbindung zwiscboi dedBeltriuinen und deniTagerauni,aowie
den ofienen Hallen gegeben ist Diesem Gel : 1 !e -stein kleiner
Operationsraum nebtt vorbereftungsraum angciugt. Aufierdem
besitzt das Haupttreppenhaus im GegeivsatS Sttden abrigcnKiail-
kengebäuden einen ivrankenaufzug.

Das WaschkUchengebiiüde Da in diesem Gebäude
außer dem angestellten Personal auch Geisteskranke leichterer
Art beschäftigt werden, die aber mit den maschinellen Einrich-
tungen nicfit in Ik-rührung kommen dürfen, so muUie beim Ent-
wurf des Grundrisses darauf Rücksicht genommen werden, daß
die maschinellen Wäscherei- Emrichtungen, wie: Waschma-schi-
nen, Spülmaschinen. Zentrifuge, Uampfmangel, Trockenapparat
usw. von den mit der Hand betriebenen Wasch- und Platt -Em-
richtungen getrennt wurden. Die Trennung wird bewirkt durch
ein leichte» bukcrnes Gitter. DieKrankea dürfen sieb nur in dem
Teil des Hauses aufhalten, in wddMoii sie nit den Masdbtneo
nifht in Berührung kommen.

Die Anstalt soll nach ihrem völligen Ausbau !340Kranke be-
herbergen. Die Haukosten sind mit 7 500 noo M. veranscblae^
Beider Beurteilung dieser Summeistin Betracht zu ziehen, dafiwe
Schwierigkeiten des bergigen Geländes in bemg auf die Mün-
dung, die Bodenregulierung, Drainage, die FOhrung der unter-
irdischen Kanäle und vieles Andere erhebliclie Mebraufwendun-
^enerfordern geReoabernormalen Verbältnissen der Ebene. Es
ist ferner zu berücksichtigen, daS die Anstalt, wennauchohne]«»
den Luxus, so doch durchweg in monumentaler \Veise ausgeführt
werden soll. Zunächst soll die Anstalt für nur64() Betten einge-
richtet werden. Sämtliche gemeinsame Anlagen sollen aber von
vornherein hergestellt werdui". mit .Ausnahme der Kirche.

Die Architektunst schlicht, ohne dekorative Zutaten
; schondcslialh, weil hierfür dieMiltel fehlen. Eine an-

gemessene Gruppierung der Gebäudemassen, namentlich aber cme ^iite, grolilmige Bildung der iJ.icher, eine

richtige Verteilung der Fenster und sonstigen Oetinungeu waren die Hauptmittel zur Krzielung einergefälligen,
in die Landschaft und die Gartenaalagen passenden Architektnrerscheinung. —
3. Okiober tgiA

Han« B. Kayser in COla a. Hb.

ANfaitiklea; Ksyicr & T.GroiilittB, Geh. Bniitte
in Berlin.
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sen des Baugeländes konnte
1 laus E. Kayscr in Cöln a. Rh.
von allen Seiten frei und in kon-
zentrischer Gruppierung der

Entwicklung eines deutschen Grundriß- und Dielen-Motives.
iFortietzunfi Hieriu tine Hildbeillge, towl« dio AbbildungcD S. Sli.

cmäü den örtlichen Verhältnis- Geschossen und einem teilweise ausgebauten Dachge-
schoß. Das Untergeschoßenthält in der üblichen Weise
die Keller-, Vorrats-, Heiz- und anderen Räume,während
das niedere Erdgeschoß, dessen Höhe von Bodcn-Ober-

, , ^ kantebisBoden-Obcrkantenur3,3 nibeträgt,daseigent-

Käume angelegt'werdenT Das liehe VVirtschaftsgeschoü ist. Nahezu die ganze vordere

Haus erhebt sich über einem Hälfte dieses Geschosses ist dem Küchenbetrieb zu-

überGeländehöhe abschließen- gewiesen, während der übrige Teil dieses Geschosses

den Kellergeschoß, einem nie- die Vorräume und den Teil derGesellschaftsräume ent-

deren Erdgeschoß, zwei Haupt- hält, der hauptsächlich von der Herren -Gesellschaft

benutzt wird. Man be-

tritt das Geschoß zur

Seite über eine äuße-

re Freitreppe mit an-

schlicUcndcmXestibül.
Zu beiden Seiten des-

selben liegen V'orräu-

me.rechtsderVorraum
für die Küchenräume,
links der Vorraum für

den Eintritt in die Ge-
sellschaftsräume. An
den letzteren reiht sich

die Garderobe, ausge-

siattct mit Toi lette.N^
der Garderobe findet

der Zutritt zu der
durch zwei Geschosse
reichenden Diele statt,

•velcher ein im Acht-
eck ausgebauter Win-
tergarten vorgelagert

ist. Von der Diele aus
sind zugänglich ein

Kneip-undein Hillard-

Zimmer, letzleres sehr

geräumig, durch einen
Erkerausbau erweitert

und mit einer Toilette

bedacht. Ein geräumi-
ger Vorraum trennt in

der Hauptachse den
Küchenbezirk Vi >n den
Gesellschaftsräumen

;

von ihm führt eine

Treppe zum Unterge-
schoß. Ein Spülraum
schließt sich an die

sehr große Küche an.es

ist ihr zudem eine große
.Anrichte vorgelagert
und ein Raum tür\ or-

räte beigegeben. Ein
Mädchenzimmer er-

gänzt dicNcbcnräume
aiesesGeschosses.Hin-
zuwcisen ist auf die

Lage der Nebentreppc
in der Achse des f'lin-

ganges. Ein Speise-

Aufzug befördert die

Speisen nach der An-
richte vor dem im
Hauptgeschoß gelege-

nen Speisezimmer, ein

l'ersonen-Aufzug liegt

iiimiittclbar an <lcrGa-

lerie des Haupt • Ge-
schosses und geht bis

zum I. Obergeschoß.
Das Hauptgeschoß

nun zeigt die Gesell-

schaftsräume in statt-

AbbildurRfn i8 und 19 AutwtchtluoK der Stroroölfounr im Haupl.rm. lieberAusdehnungund

(OheB:ntu«» t'cberbiu leriig muntien. a'ieBtBcke in ariprSnglichrr La^c Unten: «l'er L'ebetb«u iellllch Abmcssung.Sielagern
auldic AbbtuchtfdiluDg hcr<U9tr«cl>ot>CD, neuer Ueberbau in ttchtigcr Lage in die Brtcke eiDceichobcD. sich zentral um die

D)t Aatwcchtlunf der elterneo Ueberbaatea der Eiteabahnbrticke Ober die Elbe bei Mafdeburg. Diele und sind zum
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Hauptted von dcrGalerie, auf welche diet)ietentrcppc
mündet, zugänglich. Es hat hier eine Fr weilenin^ des

im Hause Hilaebrand-Straße lO in Berlin aneeschla-
genen Dielenniotives zunächst in den räumhcnen Ab-
messungen, dann aber auch in der Hinzufügung deko-
rativer Nebenräume, wie Wintergarten und oHcne
Halle, stattgefunden. An der \'order«eite ist aus dem
durch einen Erker- Ausbau cr'.vritertrn hijieisczimnier,

aus dem zur Linken anschließenden achteckigen Jagd-
Zimmer und aus dem rechts angereihten, durch Eck-
Erker-Ausbau bereicherten Damenzimmer eine statt-

IfchcRimmtolgeeeMIdetAadMDMneiMimmeradilidte

korativen Ausbildung ersichtlich. Öie 6fldbei1a|^e zuf
nächsten Nummer wird die Ansicht derDicle nni i'.liok

nach dem achteckigen Wintergarten-Ausbau zci^jen.

Das erste Obergcschoü ist das eigcnthche \\ uhn-
undSchlafgeschoS. Zu ihm fuhren die stattliche Neben-
treppe für den engeren P'amilienvcrkelir und der Per-

sonen-Aufzug. Am Treppenflur, sowie an dem von
ihm zugänglichen, durch Oberlicht, dessen Anordnung
der Schnitt auf Seite 547 zeigt, beleuchteten Vorplatz

liefen eine Reihe W ohnzimmer mit Baderaum und
Toiletten, welche dem Familienaufenthalt für den All-

ugdiMiea Von dem gleicfablit durch Oberlicht be-

AbblMk.8.

Abbildg. 9. Vciichuhh4l.n fdt den neuen oad atua Ucbttban.

t

AbbiMr. lt.

II I
-

Abb. t-ii.
llc-t

. ,i Vcnahicbw

r f r 1 Ueberbauci

ondAbbtcdiM
dt« Ictiteren

ilr die Sln>m<

Ote Aomrwhalasf Att eUcratn U<b«rbaattn dtr BlMobabnbraslw Obtr dto Elb«

das in ähnlicher Form des Grundrisses und ähnlichen
Abmessungen wie das Speisezimmer gehaltene Musik-
Zimmer an, dem die oflene Halle vorgelagert ist. Das
Musiktimmer hat einen Ausblick nach dem Hohlraum
derDiele erhalten. Abgesondert von den Gesellscbafts-
Räumen dieses Geschosses und vom Treppenflur der
in diesem Gcseliol erweiterten Nebentreppe zugäng-
lich Ist das gleiehfalls durch i&dntflBer^AMsbau erwei-
terteArbeitssimmer, welchesmlt einemwelterenErfcer
in den Hohbaum der Diele eindringt. Die Anordnung
ist aus dem Schnitt auf Seite 547 in der Hauptachse
sowie aus der BildbeUase dieser Nummer in ibier de-

550

die aus Schlaf* und AnUeide-
zimmern bestehende, durch
Bad und Toilette bereicherte
Raumgruppe zugän glich.Aus-
tritte auf die geräumige Ter-
rasse über dem Wintergarten
und vom gcmeinschaftUchen
Schlafzimmer auf eine gedeck-
te Terrasse über dem Erker
des Speisezimmers vermeh-
ren die Annehmlichkeiten der
Räume dieses Geschosses, die
zudem zumTeil gleichfalls mit
Eikern ausgestattet sind.

Der Hauptteil der dekora-
tiven Ausgestaltung des Hau-
ses ist auldaslnnerc verlegt

;

neben den erwähnten beiden Bildbeilagen mit den
Ansichten der Diele mit Dielentreppe und der Diele
mit Wintengarten eibt die Abbildung des Billardzim-
mers auf ST 549 cSnen BeeriH von der dekorativen
Haltung deslnoeren. Eine Ansicht ausderKacheseigt
die Sorgfalt, mit weicber auch dieser Teil der Gesamt«
anläge ausgestaltet wurde.

Die nächste Stufe der Weiterentwicklung des bis-
her besprochenen Gnindrifr- und Dielenmotives lieet

in der Gestaltung des Hauses von Gahlen inDOM«-
dori, dem der folgende Aufsatz gewidmet ist. —

MstJ
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Die Auswechslung der eiseraen Ueberbauten der Eisenbahnbrdcke Uber die Elbe bei Magdeburg.
(SchluO tui N'o. n.i HIeriu die Abbildungen Seite M8. SM uad MI.

|n den Ahhildungen 8—Ii ist die Konstruktion der
Rüstungen usw tur Darstellung gebracht, wie sie

für die Aufstellung der nciicn eisernen l 'eherh.iulen

in den StromOilnunsen (>— S, tür das Vcischiel cn licr-

sclben und der alten Konstruktion, sowie für den Abbruch
der letzteren nach dem ursprünglichen, in den Kinzcl-

hciten später jeddrh mehrlatli iih^-eänderten Arbeitsplan

vorgesehen war und wie sie in ahnlu'ier Weise auch bei

den anderen Slromotinungcn \"cr»cndung land. Die Mon-
tage des neuen Ueberbaues war danach aui einer in Eisen
erstellten RUstbrUcke von 35.6 a Stattweite vorgesehen,

die aus swei im Absund von 10^95 " Hegenden Fachsrerk»

trSgem mit den entsprechenden Querversteilungen osw.
febildet und mit Monugekran. Transportgleis usw. aus-
gestattet war <Abbildgn. 8 und ii. FOr die Wahl der
ffroßcn freien Stützweite lUr die RUstbrUcke waren hier zwar
nicht sowohl die Rücksichten aui die Forderungen dcrSi hiff-

fahrt, wie bei den Ocffnungen im Hauptstrom, maügcbend,
die dort bei den OeHnungen q und 10 Durchfahrten von
26 ™ Lichtweite bei j/> »> lichter Hohe Uber Hochwasser
verliuigten, als vielmehr die schwierigen Bodenverhältnisse,
die zu möglichster KinschränkuncderStUU(iunkte drängten.
Es fand sich nämlich im Strombett in gennger 'l'iefe fester

Felsboden, in welchem fUr die KUstpiftnle zunttchst 1.6cher alten Konstruktion durch die SchiRsrttstune (Phase V, Ab«
fnboiirt «eäen moOten. bOdtiog 16) geschah, mit welch« die BrUrlce auf des Ab-

KOr die Qaerverachiebung der fertig montierten neuen brachsgerttst (Abbildung 17, FbiiM VI) abgesetzt wurde.

Elbe frei werdenden RQstung kleiner Spannweite durch
entsprechende Ergtatimg hergestellt waren, ließ sich in

sehr kurzer Zeit ohne wesentliche Störung der Schiffahrt
bewirken Abbildgn ix und i.vi zeigen die neue Kon-
struktion aui der RUstbrUcke fertig aufgestellt, die alte

Konstruktion noch in ihrer Lage Chase I Ks sind ferner
bereits die in " Knticrnung hegenden N'erschubbah-
nen für die alte und neue Konstruktion uiigesie !•.

Phase II |..\bbitg. 15.1 zeigt nun die neue Konstruktion
abgesetzt aui die Venwhubbahn und eine Prihmrttstuag
unter der ROstbrOcke untcrgeschobeiv mit Hilfe deren
diese dann gesenkt und imter der Brücke hindurch ge-
fahren werden und fortgesehäft betw. tur Wiederverwen-
dung fttr den Abbau dier alten Konstruktion bereit ge-
halten werden konnte. Abbildg. 14 zeigt die III Phase.
Die RUstbrUcke ist cnllcmt, beide l 'Cberbauten ruhen auf

der Verschubbahn in ihrer ursprünglichen Lage Die
IV. Phase, die in den .Abbildungen nicht dargestellt wurde,
ist diejenige, bei welcher beide L'eberbautcn seitlich ver-

schoben sind Der neue steht bereits in der nchtigcn
Brückenachse, der alte unterhalb der Brücke, beide ruhen
aber noch auf der Verschubbahn. Dann werden beide
Konstruktionen von dieser Bahn abgehoben, was bei der

Konstruktion in die richtige I,agc in der RrUckenachse
und fttr die Hinausschiebung der von den Lagern abge-
hobenen alten Konstruktion auf die unterhalb der Brüclic

aufgestellten GerUste zum Abbau dienten, wie bei den
Kluirtffnungen, ausRanimf>lählen, eisernen Bocken, darüber
^L->irL( ktcn cloti|jelleri eisernen fkilken und Schienen be
stchcntie Vcrschubbahncn, welche die Brückenträger, die

wiederum auf je 4 Laufwagen gesetzt wurden, in 40,4«
Abstand süitrten .Abbili"

sollte die Riistlirücke für die .Aufstellung auch zum Abbau
der alten Brücke dienen .Abbildg 10), es war daher fUr die

RiOstbrttcke eine zweite tieier ü^nde Verschubbahn
vorgesehen (Abbildg. 11). Bei den OeHnungen 6 und 7
erfolgte der Abbau der allen Haupttrttger auf einlachen
hölzernen Rüstungen, sodaß diese zweite Verschubbahn
in Wegfall kam. .Abbildg 12 zeigt die an den Pfeilern zu
den verschiedenen .Arbeiten aufgeführte HolzrUstung.

Die .Abbildungen 13—17 zeigen ferner die Arbeiten
bei AuswerhsUmg der Stronioffniin^;en g und 10 in den ver-

schiedenen l'hasen und in Abbildgn. iX— 19 sind schließ-
lich 2 .Ausliihriingsst.idien im Bilde tcstgehalten Die Mon-
tage der neuen H.iuptträger erfolgte hier wieder auf einer
eisernen RUstbrUcke von 40,1« Siüizv»eite und mit Rück-
sicht auf die Schiffahrt entsiirechend höherer Lage der
Untericante. Diese RUstbrUcke konnte daher nicht mehr
San« unter den Haupttragem liegen, sondern umfaßte sie.

Der Abstand der HanpnrBgerpaare der RUstbrUcke be

Die Rüstungen haben an einer 66» weit gespannten
StromöHnung unter Fortlassung der noch nicht gleich er-

forderlichen Teile 515* zu tragen, außerdem war noch eine
Belastung von 100 l^qa fUr Menschen, Werkzeuge, Ma-
terialien in Rechnung gestellt und ein Winddruck von
150 H -im berücksichtigt Alle Rüstungen und Stützungen
waren sorgfältig statisch untersucht und vorsichtig ausge-— bildet N.imenthch war auch iUr sichere Ouerversteifung

Kür die StromöHnung 8 der Joche usw besonders Sorge getragen. Die RUsiungen
der Siromötfnungen wurden noch durch Leitwerke und
l'rellböcke besonders geschützt

Die Arbeiten wurden im Fdbntv 1906 in AaglS
nommen und die eifordertiehen fSniichtungen am reebtta
Ufer wurden so gefördert, daß am >». Mai desselben Jah-
res die Verschiebung der ersten FluiöffnungsbrUcke statt-

finden konnte. Am 12. Juni war die erste Flutöffnung voll-

ständig ger&umt, sodaß die s. OeRnung verschoben wer-
den konnte, der am afi Juni, ti luli und q August itio6

die 3 , 4 und 5 l lutottnung um rec hten I tcr tolgleri .Vrn

25 September 1006 enolgte die Verschiebung der Strom-
Öffnung 6, am 7 Dezember die der Stromoffnung 7 Dabei
halten die Arbeiten z T. sehr unter ungünstigem Weiter,
viel Regen, längerem Hochwasser u. dergl. zu leiden Noch
im November 1006 wurde mit der tlinricntung des Arbeits-
plattes und der l'ransportanlagen am linken Ufer bnenncn
und bis Ende des Jahres 1907 war die letale Stromflammg 9
schließlich ebenfalls verschoben. SOdaft damitdas verant-

tnig daher 13.9", ihre Hohe Die Rtlstbrttcke wurde wortungsvoUe und schwierige Werk Sein bcfiiedi^endes
«uTihrem wieder aus Pfählen und eisernen Ilöckcn be- Ende gefunden hatte.') — Fr. £.
Stdienden Unterbau mittels einer auf Prahmen ruhenden

.} kidc .uiiabtlicbe IHtM<ll»ag d*i Aibiina um. Bripba
schwimmenden Rastung, die )e ein Trägerpaar au'nehmen ,ij,„' Abbiidanf». uad KooMiulHiaawidmaag« hat traLOIes
konnte, aulgcstcllt Diese Aufstellung der H.tiiptträger in Maochro in No. 11, Jihtg. 1908 61 .ZchteklUt 4m
der RUstbiUckej die unter Verwendung der in der alten Dcuuclier lofenieui«* gtgtbta. —

Wettbewerbe.
Ein PreltauMchreibeo der Sladt Blaubcoren betrifft Vor-

entwUrfe iür ein neues Si tuilgebäude und wendet sich mit
Frist zum rS Nov d j .in die in W'lrttcmberg ansässigen
Architekten ^ l'reisc vuii 1200, Sog und 500 ^^; 3 .Anküufe
nicht jireisgckronter Kn-wUrie für je 30b M werden ,in
sichere Aussicht gestellt'*. Diese Bestimmtheit der
Zulage tat ia hohem Grad« «ifaeuHch. Unter den Preis-

licbiem die Hm. Dir. Schmohl.Ob^Bit Bisenlohr in

Stuttgart, Stadtbmstr. Romans a Ulm und Oberamts-
bamnstr. Feil in Blautworen. —

Ein PrtisatMacilrdbcD ihr BatwOth au aintr Lnftoehiff-

Halle In PMtdrIchaliafeo a. B. schreibt die Gesellschaft „I.uft-

schiffbau-Zei'iielin" d.iselbst mit Frist zum i November
(i Js tür „leistungsl.ihigi' l irnieii und Bewerber, die mit

solchen in Verbindung stehen", aus. v^obei du- ,\lig,il)c

bindender Ohertcn verl.ingt wird Drei l'fcisc von ;,ooo,

2000 und 1000 .M. Das .lus t-.ichlcuten zusammenzusetzende
Preisgericht vMrd vom (iralen v /e|>pelin ernannt Be-
dingungen von obengenannter Cjesellschait. —

Der Wettbewerb betr. Eotw&ili fttr die architektonische

AnabUduag der betdeo Welftertts-Talmerrra bei KUngenberc
tmd Malttr war mit 5t Entwürfen beschickt Den L fteisvon
1000 M. gewannen die Hm Hans Poelzig in Bfctiatt irad

Emil Ferchland ia Dresden: den IL Freii von t$aoM.
errang Hr. Volkmar Ihle in Meiftcn; der m. Preis vi

5$>

7^0 M fiel an die Hm. Lossow i'v Kühne in Dresden,
ts wurde beschlossen, für je 400 M. anzukaufen die Ent-

würfe der Hm Gebr. Fichtner unter Mitarbeit von Arch.
Hm. E. P. Bender in Dresden; des Hm Fritz BrAuning
in Berlin und der Hm. Schilling & Gräbner in Diet-
den. Die EntwOrfe aind bis asit 7. Okt d. i in der Bau*
gewerkschule in Dresden-Neustadt, St Pnvat-SuaBe s,

Öffentlich ausgestellt —
Im Wettbewerb Gescba(i*|ebaade der KoflMMrabank In

Labeck wurde unter 88 F.ntwüricn der I l'r. von 5000 M.
den Hm Arch Bielenberg .V Moser in Herlin, der 11 Pr.

von 3000 M Hrn Arch .Allons Herger in I.eipzig-(iohhs

und der III fr von 1000 M Hrn llrt W Nlartens in

Herlin Grunewald zuerkannt Angek.iult die Kntwürfe der
Hrn Reg K it Krich II I u n c k in N rn .,.,^ee iinii Arch.
lilunck -V Sohn in Lübeck Ausstellung: der KntwUrle
v<i!ii4 bisi4. Okiober in der Kalb irlnenkuclie 111 Lübeck —

I ar,.l,-,-Hr;l- UTi! l'lklakdi I>cr Nruhiu l1

born ochluOi — hniwici in« i
i

i

Motivri •Fortsetiun^.] iJit- .\u**'

der blicnbalint>rUckc Qbcf üic 1 llic

bcwcrhp —

.An»l>H bei Her-
iii ii *M.ii!.1nü- und Oiclcn-
dtr tin-rnen 1 «;berbaulea

b<'i «auJrhutg. (SchluU I
- Well-

Hierzu eine Bildbeilage :

{''

Dl' le iin

i'n a Rh
Haus K Kavscr in

Vwlaa<l«( Oealadtca Bau<iluiu,0. m. b. H, Berlin. Für di« RedakllM

_ .»w«|Sgwiliifc *fta|yHaii»»Batjie!j«,
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Haa« TOB Gahlen in Dfliieldorl. ArehitcktcD: Kayier A von Groiih(iin, Geheime Baoittc in Berlin.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N2: 8i. BERLIN, DEN 7. OKTOBER 1908.

Entwicklung eines deutschen Grundriß- und Dielen-Motives.
<Fortwttun( ) Hieou eiae BildbciUfe, »owie die Abbildungen Seile 566 und M7

bwobl das in Anlage und Aus-
stattung fürstliche Haus von
Gahlen in Düsseldorf, wel-
chem die nachfolgenden Zeilen
gewidmet sind, und welches
wiederum aus dem Atelier der
Gebeimen Bauräte Kayser
& von Groszheim in Berlin
hervorgegangen ist, auf einer

Seite auf eine geringe Strecke
angebaut ist, kann es doch sei-

nem ganzen inneren Organismus nach als ein frei-

stehendes Haus betrachtet werden. Der Grundriß ist

ein regelmäUiges Rechteck und geht in seinerAusdeh-
nung sowie in seinem inneren Gefüge erheblich über
das Haus £. Kayser in Cöln a. Rh. hinaus; der Typus
hat noch eine wesentliche Steigerung .sowohl hinsicht-

lich der Gliedening des im Herzen der Anlage gele-

genen Hauptmoiives des Grundrisses, wie auch in der
2ahl. Abmessung und Ausbildung der Räume erfahren.
Auch hier handelt es sich in der Hauptsache um zwei
Hauptgeschosse; ein Untergeschoß ist zwar in statt-

licher Weise ausgebildet, doch ist die Küchenanlage
in das hohe Erdgeschoß verlegt, sodaß für das Unter-
geschoß nur untergeordnetere Nebenräume in Be-
tracht kommen.

Der Zugang zum Hause erfolgt auf der Seite des
Nachbarhauses durcheinegeräumiueund hell beleuch-
tete Eingangshalle mit monumcnialem Treppenauf-
gang, der zunächst in einen Vorraum führt Von die-

sem i«t hinter einem Abschluß zur Linken das Zimmer
des Herrn zugänglich, während zur Rechten, noch vor
dem Abschluli, die Garderoben, und zwar zunächst die
geräumigere Garderobe fürHerrcn,an sieanschließend
die Damengarderobe, beide von Klosetts begleitet, be-
treten werden können. Die Damengarderobe hat meh-
rere Ausgänge, während der Austritt aus der Herrcn-
garderobc unmittelbar hinter dem Abschluß des Vor-
raumes stattfinden kann, von wo aus der Besucher die
große Diele betritt. Das Dielenmoliv ist mit großen
ZügenaufderHaupt Querachse des Hauses entwickelt.

In der Längsachse der Mittel-Diele führt, in die Raum-
wirkung einbezogen, die reich ausgebildete Gesell-

schaftstreppe zum Obergeschoß empor. Während im
zweiten Hause Kayser, Hildcbrand-biraBc 10 in Berlin,

der Blick in der Längsachse über die Gesellschafts-

Treppc hinwcgdurch «-ine einfache Barocksäulen Stel-

lung sich in einen Vorraum im Obergeschoß verliert,

der von dcrSeitcnfassade unmittelbares Tageslicht er-

hält, gibt hier tine Loggia mit einer Doppelsäulen-
stellung, durch Oberliclit beleuchtet, dem Räume an
dieser Seite die erwünschte Tiefenwirkung. Durch
diese Anordnung einer Loggia ist auch hier die Längs-
achse der Halle wesentlich und unter großer Wirkung
verlängert worden. An die Mittel Diele reiht sich zur
Rechten, die Wirkung der Querachse verstärkend, eine
tiefe Kaminnische, zur Linl<en in gleicher Absicht eine
bis zur Scitrnfa-ssadc; reichende und von dieser hell

beleuchtete Voidiele. Duich dicseMiitel der Aneinan-
derreihung weit geöffneter Räume istnach zwei Achsen

5»
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auflerordentliche Raumwirkung erzielt worden.
Zwischen das Zimmer des Herrn und die Vordieie sind
das nahezu quadratische Zimmer der Dame und das
rechteckig gestreckte Empfangszimmer gelagert vor*
den, beide in der Raumwirkung bcmcbeit ddicll

£rkerauabauteD.bdd« auchsleicb demHcrranjinmer
tn der ardiltdttMlteheo Wirkuiw gelidben durchKa*
min-Einbauten.AufdieVoididefolgtderffroBeSpejse-
saal, der sich im rechtenWinkel um dieuesdischafta-
Tieroe legt Auch er _
isttnaerRaumwirkung

"

verstärkt durch einen
Erkerausbaii, nament-
lich aber durch den
ihm mit wcitrr ( )eH-

nung angeschlossenen
großen Wintergarten.
Dieser auf der einen
und die Küche aui der
anderen Seite schlie-

ßen eine gerSiimige
J crrasse ein, von wel-

cherP'reitreppen inden
Garten hinabführen.
Die Gruppe der Kfl-

chen- und Wirtschafls-
räume, bestehend aus
Hauptküche, Spülkü
cbeiLeute»mmer,An-
richte und Nebentrep-
pe ist durchaus in sieb
abgescblossenundaus
dem Obrigen Vericehr
desHauses ausgeschal-
tet Der Abschluß pe

gen die Gcscllächafts-

Dielen fenster, das auch hier in reicher figürlicher Ma-
lerei und architektonischer Teilungprangt, zu beleuch-

ten. Im übrigen siniS in diesem OcschoB die Räume
in scbUcbter Reibung um die Halle gelagert An der
Hauptfassade liegt das große gemeinsame Scbtafsim«
nier, ermitert durch einen Vanatnn mit Austritt cur
Ibite und mit Klosett, dcrenbesdieidcnct Licht von
demkleinen Udithof(Iber derfCamin-NischeerhiltZur
Rediten des mitKamin ausgestatteten Scblafsimmeis

- „ liegt dasAnkleidesim-
** mer des Herrn, ihm

angeschlossen ist das
bell erleuchtete Bad,
das zudem vom \'or-

raun) ans zugänglich
ist. Zur ! .inken ist das
Ankleidezinimer der
Dame anj:;creihl und
mit zahlreichen festen

Schrinkcn ausgestat-
tet. Km langgestreck-
tesSchrankzimmermit
Ltchtvom Innenhof Isf

gert zwischenVorraum
und Bad einerseits, so-

wie Nebentreppe an-

derseits. Es vervoU-
stBndigtdierediteZini-

mergruppe. An der
Seitenfassade ist die
stattlicbe Gruppe der
Wohn- und Fremden-
zimmerattf|^ereibt;der

Gang vor ihnen ge-
währt an zwei Stellen

balkonartige Austritte

h

tfsuf TOD OthUn in DBiteldoif. Arcbi.eklen: ICayicr » von Grönheim, Geheime Banrtle in Beilin.

räume ist streng und wirksam. Wintergarten und
Küche bleiben im hohen Krdgeschoü liegen; über der
Küche entwickelt sich in der Höhe de^ Obergeschos-
ses eine Terrasse.

Den Mittelpunkt des in seiner Flache etwas ein-
«eschrftnkten Obergeschosses nimmt die durch sWei
rescbosse reichende Halle mit Geselbehaftstteppe

undLoggiaein. DieKamin-Nischewird in dieserHObe
zum Ucbthof, der u.a, die fiestimmaog hat» das gro8e

SS4

in den Luftraum der Halle, an einer Stelle besitzt

er eine OeHnung zur Loggia. Die nach rückwärts ge-
legene Gruppe der Dienercchaftsriume. bestehend
aus Dienemmmer, Anrichte, NSh- und Bttgelsimmer
und Bad, ist von d^ Gn^pe der Herrschaftsräume
durchgeschlossene MauernunddieNebentreppe streng

getrennt. So außerordentlich einfach sich der Gruno-
ri6 des Obcrgeschoises entwickelt, so kunstvoll war
es, dem GrundciB des Erdgeicbosses in derHalle und

N0.81
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ihren Nebenräumen eine Seele zu geben. Der Schnitt
in der Querrichtung a—b, zu welchem über das be-

reitsGcsagte liinauskaum noch etwas zu ergänzen sein

dürfte, vervollständigt die Darstellungen der Grund-
risse in erwünschter Weise.

Da wir in den nunmehr noch zu besprechenden
beiden Beispielen lediglich unausgeführt gebliebene
Entwürfe darstellen können, so dürften einige kurze
Bemerkungen über die stilistische Ausgestaltung der

bisher besprochenen ausgeführten Bauten, über die

Gesichtspunkte ihres künstlerischen Schmuckes, über
das Persönlichein ihrer künstlerischen Sprachein einem
folgendenAufSatze gerechtfertigt sein, denn dieseGru p-

Pe
von Bauten durchzieht ein deutlich wahmshmbares

rinzip der Gestaltung, welches den Formenschmuck
im Historischen, das Neue jedoch in der weitaus
wichtigeren organischen Gestaltung des Baukörpers
sucht. — (Fortaetiung fol»t

)

Jahresversammlung des Bundes Heimatschutz und VI. Tag für Denkmalpflege in Lübeck
vom aa. bis zum 25. September 1908.

jeiinatschutz und Denkmalpflege — zwei Heerhaufen,
die unabhängig von einander uu( die Beine gestellt

worden sind, um auf getrennten .\nniarschwcgen
den gemeinsamen Feind unzugreiien, sind einander wäh-
rend der Ictz'cn führe immer naher eerUckl, haben durch
ihre Scitcnpatrouillen Fühlung gesucht und gefunden, und

Gefühlswerte den Verstandeswerten gegenüberstehen; und
man wird dann gut tun, nicht zu vergessen, daß der Denk-
maltag sich von einer rein kunstwissenschaftlichen
Vereinigung herleitet, wahrend der Bund Heimatschutz
K-Unstler und kunstsinnige Laien zu seinen VStern
hat. Was.nicht hindert, daß heute der Heimatschutz als Teil

Die ScbiRthrtiK-hlcuic bti Kinlafc (Wcichiel).
Vom Obcrhaopt aai ^»ebCD.

Oit Dcae WcichielmanduD|r bei SchicTenhont Stunde
nacb KiORoang de* Duichsiiehei.

Eitbiccl.<'..;inp[cr aul der Wcichtel. Da» Weicbsciulci bei Koteodorl.

RtSDUemocabauien an Wclcbtcl urd Nogat.

stehen heute zu vereintem Schlagen Schulter an Schulter,
was äußerlich dadurch rum Uewuliisein gebracht wird, daß
Heimatschulztag und Tag für Denkmalpflege, örtlich zu-

sammengelegt, sich unmittelbar aneinander anschließen.
Solches Ist erireiilich und notwendig, wenn nicht eine Zer-
splitterung der Kräfte einerseits, eine Unsicherheit in dem
Publikum anderseits die Folge der parallel gerichteten
liestreliungcn .sein soll Denn je energischer die prak-
tischen .\uigaben der Denkmalpflege und des Heimat-
schutzes angelaßt werden, um so deutlicher wird es, wie
groli die Gebiete sind, auf dem beide ineinander Hießen.
Die soeben beendigten Verhandlungen in Lübeck waren
ein neuer Hewcis hierfür. Nicht nur. daß ein großer Pro-
zcnis,itz der Teilnehmer an beiden Tagungen dieselben
Namen aulwics, auch wenn man die Punkte der Tages-
ordnungen und die.\usführungcn hierbei betrachtete,konnte
man oft zweifelhaft sein, welcher Tagung dieselben .mgc-
hörtcn. Will man eine sinngemäße Trennung bestehen
lassen, so wird sie dort ihre Berechtigung benalten, wo

7. Oktober 190^.

seiner Aufgaben die Denkmalpflege umfaßt, während der
Denkmaltiig Uber die wissenschaftlich und praktisch ein-

wandtreiesie Art des Heimaischutzes berät.

Die Tagung für Heimaischutz in den stimmungs-
vollen Räumen der alten .Gesellschaft zur Hefordcrung
gcmeinnUiziger Tätigkeit" begann am Nachmittag des
2Z Sei« mit einer Vertreter- Versammlung Krschienen
waren Vertreter des Lübecker Senates und des preußischen
Ministeriums der üHcntlichen .\rbeiten. sowie der verschie-

denen Orts- und 1. mdesgruppen des Hundes Gegenstand
der Verhandlungen, welche der Geschäftsführer des Bun-
des, Hr Fritz koch, leitete, war die lleratung neuer Sta-

tuten für den Kund, nachdem sich herausgestellt hatte, daß
eine weitergehende Dezentralisation.eine .\utlösungiD eine
Reihe selhsi.Hndigcr Ortsvereine und I.andesvereine mit
der fortschreitenden Kntwirktung des Hundes eine dtin-

gende So'wendigkeit geworden w.ir Diese Statuten, welche
die Grundlage für das weitere Gedeihen des Bundes bil-

den sollen, wurden denn auch unter Dach gebracht und

sss
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— um das vontcfi tu nehmen — von der Ji-ihresversamm-

lung tags diiraul dcbaitelos angenommen.
Pen Abschluß des Tages bildete ein gesellig- heiteres

Beisammensein mit den Mitgliedern des Lü' ecker Landes-
Vereins und deren Damen im Hause dorSchiflcrgcsellsehali.

Am 23, September (and dann die fUnltc Jahres-
versammlung statt. In Abwesenheit der beiden Vor-
sitzenden wurde sie eröfioet und geleitet von Hm. Brt.

Hau» *ua Gahlen iti DoiicMotl Zimmet d« Herrn Arch, K
EntwlckluD( eloes deutschen GruadrlB-

Ke hörst, Elcigcordnetcn der Stadl Coln. Er durtto eine

Versammlung bcgriilJcn. die, an sich stattlicher als in

IrUhercn J.iiircn. auch lahlrctchc Vertreter von Ministerien,

Behörden und Vereinigungen in sich schloß Dies gab
ihm Anlaß, auf das liberrasrhcnd starke Anschwellen der
Heimat'tchut/.-ltewegung seit ihrer Griindungs-Vcrsamm-
lung vor tün) Jahren aui der Briihl'schcn Terrasse hinzu-

weisen und Lübeck als die Statlt zu leiern, m der wie

556

kaum sonst wo die Ideen des Heimatschutzes praktische

Verwirklichung zum Segen des einzig schönen Stadtbildes

erfahren haben. Dem vom GeschaiislQhrer erstatteten Ge-
schäftsbericht diente eine reichhaltige Serie von Licht-

bildern zum Hintergrund, die nach der bewährten, noch
immer wirksamen Schulzc-Naumburg'schcn Methode
Beispielen und Gegenbeispielen^ vor Augen führten, wie

viel allerorten durch schlimme Neubauten, rücksichtslose
Plakate, tlbeiflüs-

sige Aussichtstür-
me und de rgl.mehr
gesündigt »ird,wie
viel des SchOnen
und Erhaltcnswcr-
ten aber glück-
licherweise auch
noch besteht und
die schützende
Hand des Bruders
nötig hat

In fast gleicher
Weise unter Vor-
führung vonLicht-
btldem sprachen
die Vertreter der
Landes - Vereine
von Lippe - Det-
mold (Ur. Fuhr-
mann), Sachsen
; Baurat Grothe)
und Bayern (Re-
gierungs-Rat Dr.
G rose hei; Uber
die Art der Tätig-
keit ihrer Grup-
pen, Ausder Fülle
der gebotenen .An-

regungen SCI nur
hervorgehoben,
daß der , Sächsi-
sche Verein*" sich
energisch gegen
das geplante Ber-
liner „Deutsche
Dorf", ein Frci-

luft-Museiim sehr
bedenklicher Art,

gewandt hat, wäh-
rend der „Bayeri-
sche Verein' für

Volkskunst und
Volkskunde",wohl
der am besten or-

ganisierte undda-
heram erfolgreich-

sten arbeitende
von allen bisher
bestehenden, die
L'cfahrdele Burg
Neuburg am Inn
mitsamt dem Ber-
ge, auf dem sie

steht, durch An-
kauf gerettet hat
Die Burg »ird zu
einem Krholungs-
heim für Künstler
ausgebaut wer-
den. Der Sächsi-
sche wieder Baye-
rische Verein er-

freuen sich der
einsichtsvollsten

l.'nierstUtzung sei-

tens ihrer Regie-
ningen, und na-
mentlich von letz-

terem kann gesagt
werden, daßcr ge-
radezu ein lUr die
ästheti.scheKultur

des Landes hochwichtiges staatliches Organ — Übrigens in

vollständiger kiinstlcrischer Unabhängigkeit und Selbstän-

digkeit — geworden ist Seine Organisauon wie seine Arbeit,

an der die ersten KllnstlerB.iyerns opferwillig sich beteiligen,

kann als vorbildlich für alle Gruppen hingestellt werden.
(•rat Rcventlow berichtete kurz Uber die geplante

Gründung eines Zweigvereins für Schleswig • Holstein,

.NLmstcnalrat Krause Uber die Tätigkeit des Mecklcn-

No. 81.
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burgischen Vereins, welcher sich tum Unterschied von Nachdruck niif den Schutz der Naturdenkmale, der hei-

den Übrigen Gruppen, dank des konscrvaiiven landwirt- mischen Tierwelt und der alten Flurnamen werfen konnte,
schatilichen Charakters Mecklenburgs, mit besonderem da die Verheerungen durch industrielle Anlagen noch

SpaitMal mit Blick ! itü WiDtcrgaitto.

Vordiclc mit Blick 10 die Haaptditlc
Hiui voo GahlcD ia DSoeldorl. Arcb'itkieo: Ktytet & tuo Oroiihcim, Geheime Baurtte io Berlin.

Entwlckluo( «lati deuttcbeo GruodrUi- ttad Dlelen-MotlTet.
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welliger dnicbneidend sind. Der MecklenburRische Ver-
ein K'bt ebenso wie der Bayerische eine ciffeae Zeitschriit

heraus Auch dieserVortrag war von Lichtbildern begleiiet
In kurzer aber iiußerst treffender und überzeugender

Form sprach Ür Brandt, Direktor des Thaulo«' Museums
in Kiel, über die scheinbaren Oegensätze, die zwischen
den Kestrcbun^;cn des Heim;nschü!zes und den Interessen
der .\Iu>;ecn bestehen l.ct7;i rc cüir'en c is S.uiinieln nicht
als Scllistzweck hetrcilH-n, ,ibcr si.j ieieii unentbehrlich,
titn in unserer Zeit dvr KLulluruniAalzun^ alten Besitz, der
als unbequem abgestoßen wird, vor dem Verschleppen
durch Handler su retten und in Heimatmuseen dem Stamm-
lande XU erhallen. SoldM HdiiMtmtiseeD mOstea aller-
dings von fachmiBiiiiebni Rriften geleitet sein, damit die
EntMhtmgieMr bekannten Schreckensleamnicm vermie-
den «erde, in denen wertvolle EinzelsiUcke zwischen pl m-
los msammengetragenen Raritäten zu Grunde gehen und
dieden Heimatmuseen ihren Üblichen Ruf versciialft haben.
In dem museenreichen SelileswiK-Hi)lstein tei ge|l
diese kleinen S.iiiiinIun;;t.Ti der AuiMcht groBer,
schaillicli |i!elciteler Museen 7ii unterstcl'on

Endlic h berichtete l'rof H o • lirenicn über einige
wichtige .\r'.)eiten des an dieser Sielle sclion wiederholt
ßenanntcn „Vereins lür niedcrsacliMSi h . s Volkstum" in

Bremen, und zwarzunüch&t über die tiiu l estem Kriolc ein-

gerichteten .Meinerkurse in heimiN< her ü.uiweise', deren
cliaBung nennten er dringend empiahl, das Gegel)enc

wftre, sie den Bauschulen anzugliedern, soweit diese bereits
die Heimatschuu-Uewegung richtig erfaßt und aufgenom-
men haben. Leider aa dies noch nicht abenll oerFall.
Zan Bnvds Im er imter allgemeiner Heilericeit den firiel

it0gulieniii{abaaten an Weidnd und Nb(aL
(Unter besonderer Berücksichtigung der Regulierung der WeichselmUndungen).

Vortrag, gebaltCB auf dir XVIII. W^odcfVenaBinlung dct .Verbindri Di-al*ch«r ArehilekteD- uod Infroicur-Veieioc in Dinig t<f])i

Tun Wuicr-BaU'n«l>cktt r GrtcSncr lo Dini'i^. rHi-.riu die Ahbildungcn Seite 5M.)

ohl kein Strom Deutschlands hat über die angren- geführt wonkn und st.vninien mis dem 12 Jahrhundert. Die
senden Niederungen so viel L'nhcil gel)racht, hat Niedeningen waren d;uvi;ils berens le.Ueise besiedelt und
SO große Opfer an Gut und Blut gelordert, wie die die Geholte durch KrdansciiUtiungen und W&lle gegen

WeiehMl. Immer imd immer «icdcb diachbnchcn die Uebcncfawemmungen einigermaßen geschützt. Aber erst
Hochfluten die sum Sidiutte der Niederungen errictiteien nachdem derdeuisrhe Ritterorden sich im 13. Jahrhundert
Deiche imd Qherfluteten weithin diese Gebiete. Viele Be- in den Besitz der Niederungen geseut hatte, nahm die

eines Bangeweritadiuldirektors vor, welcher die Ausbil-
dung seiner Schflier zu BaukUnstlem damit begründete,
daß 60—70 Prozent derselben künstlerisch begabt seien.

Des weiteren berichtete Redner Uber leider erfolglose Be-
mühungen um die Bauten der Bahnen, namentlich der
Kleinb.ihncn. endlich über die Ergebnisse einer Rr.tnd-
jiro'iie, welLhc mit dem Icuersicheren (

'r e r n c n - S t r o h-
dach in Worpswede angestellt wurde und ein so aus^e-
zeichneies Ergebnis hatte, daß die Hrandk:isse Han-
nover dieses Dach als harte Deckung anerkannte.

Ihren Beschluß fand die inhaltsreiche Tagesordnung
abends in einem von Dr. Behnke, Direktor des Kcsincr-
Museums in Hannover, gehaltenen, abermals von einer
Folie trefllicher Lichtbilder begleiteten Vortrag aberKnntt
und Kunstleben in Lübeck. Redner, der zunächst
einen historischen Rückblick üticr die Kunstcniwlcklung
der alten Hansestadt gab, wandte sieb im weiteren Ver-
lauf seiner Ausführungen mit auffallender Sddrfe gegen
allerlei Tat- und Unterlassungssünden aus neuerer Zeit

und forderte zur Wiedererweckung des daniederliegenden
Kunstlehcns seiner Vaterstadt die Berufung eines Mu-
scunis-Direktors. Man stand jedoch unter dem Eindruck,
daÜ diese Kritik angesichts der in die .\iigcn «[iringen-

den neuesten I eis'.nn^en Lübecks auf dem Gebiete des
Denkmalschuues und der Heimatpflege doch wohl eine
allzu harte sei. Als Gesamt-EindrucK der Tagung darf
festgestellt weiden: Zunehmendes Interesse der Fachwelt,
der Laien und der Renerungen, sorgf&ltiaer Ausbau der
Organisation, eifrige Arbeit aui der ganzen unie mit wacüf
senden Erfolgen und mnehaender Unimsillttang indte"
ter Kidsc. —

cnaoiicne ADiunning aes t

Rofte Schwierigkeiten wie
KisgSnge bergen für dte Nie«

In nch. Mit Recht d-oi dahe

Sitzunsen wurden zerstört, ctoL^e fruchtbare Kittchen auf

Jahre hin versandet, und noch heute zeugen zahlreiche tiefe

Kolke an den Deichen \on den Verheerungen des Stromes.
Aber imverzugt, stets von neuem crnchieien die Be-

wohner ihre Si [ u'.'war e krjiitiger und hrthcr als .'iivor,

um sich gegen die (Ict.ihren des Horhw.isscrs und Eis-

ganges zu sichern, lahrhundcrte bmj; best-md so ein stin-
diger Kampf zwiscnen den Niederungs- Bewohnern und
den Gewalten des Weichselstromes. Und auch heute noch
Vihrt dieser Kiunpf Ion, wenn auch die Deiche allmählich
«inetoldie Hohe und Stärke erreicht haben, daß die Haupt>
gefahren von den Niederungen abgcwendctzusein scheinen.

Bei keinem deutschen Strome bereitet auch die un-
SchMdliche Abführung des Hochwassers und des Eises so

bei der Weichsel; ger.-ide die
lederungen die größten Oelahrcn

[ daher aucli heute noch die Weichsel
«fnFmndlingunterdendeutadieaSuAmengenanntwerden.

I. D i c W e i eil s c I : ni ,\ 1 1 g c ni e i n e n

Bekanntlich rntsiinngt die Weii I sei aul dein Nord:ib-
hange der lU-sknien .Sie b:Met /nn.uhsl den Grcnztluß
zwischen Oestcrreuh und l'reulien, tlielSidann in längerem
Laufe durch Galizien und Russisch- Polen, tritt rd. 16 >'°i

oberhalb der Stadt I hom in preußisches Gebiet ein und
mUndet bei Schiewenborat in die Ostsee. Von dem ina-
gesamt 106S kW nmiasaenden Stromlauf gehiVren aas *mdem
pteuHiachen Staate an.

Nicht immer hat die untere Weichsel den heuligen
Lauf inne gehabt: in einer früheren t'eriode der Krdent-
wicklungsoll sie durch das untere Brahe- und Nctzeul zur
Oder geströmt sein und mit dieser zusammen sie h ins .Meer
cr^;ossi 1: i iben Erst spater — verniiiilich iniolge einer
gew.il Ilgen Kissloptung — ilurrhbr.wh der Strom /wischen
Fordon unilMewc ilcn ]jreiißisf hi n I .iindMicken und sut hte
sich, nordlich verlauiend, einen neuen .Ausweg zur See

Die abgebrochenen Krdniassen lagerten sieh n.mient-
lich vor der Mündung ab, und so entstand allmählich d;is

Weichseldelta, welches heute t ausgedehnte fruchtbare
Niederungen umfaßt, begremt Ml Westen von der Linie
Dirschau—Danzig. im 0-.ten dnitb die AnhOhen zwischen
Wellenberg, .Marienburg und BIbing.

Die Weichsel ist jettt lUm grOi»en Teil mit Winter-
deichen eingcf:ißt, durch welche ausgedehnte Niederungs-
febiete gegen den Strom zu geachdtit sind. Die ersten

»eichanlagen sind ttOh achon im Manduogsbeckcn aua-

SSB

Besiedelung des Geländes mehr zu. Umfassendere Deich-
anlagen wurden erst seit dem Jahre 12XS unter Aufsicht
des Ordens in Angriff genommen, welcher auch lür die
Herstellung m'iv'lichst geschlossener Deichzüge sorgte.

Zur Verringerung der Kosten errichtete man die Deiche
nur auf den hoher liegenden Flächen und umging die
Wasserlaule und Stromkruinmungen Hierdurc 1; erhielten
die Deiche den unregelmaßiuen Verlauf, der heute noch
vicIi.R li vorhanden ist I):e Deiche waren m Irilhcrcn J.ih-
rcn nur niedrig und schwach, und verhüteten nur in der
VegetationsperiodeUebersrhwemmungen, hielten aber die
Frühjahrshorhwasser mit den Eisgängen nicht ab. Infolge-
dessen wurden sie von iedem bedeutenderen Hochwasser
aberströmt undaerstörtiCenus erklSrt sich auch die große
Anzahl der DeichbrUche, von denen allein rd 350 Brüche
im MündungsgeNet bekannt sind

Im L.Hufe der Zeit entstand dann das Bestreben, die
eingedeichten Flächen den Ucberschwemmungen durch
Itochwitsser möglichst ganz zu entjichcn; die Deiche wur-
den deshalb bis in die neueste Zeit mehr ',mii | i n'hr ver-
stärkt und erhöht Ihre Kronen hegen heute am unaeteil-
tcn Strom dunhschnittlich i.p^i. im Mündungageoiet 3
bis A m über dem höchsten Hocliwasser.

ik'i ihren starken Abmessungen gewähren die Deldie
gegen eisfreies Hochwasser ziemlich sicheren Schuts; nur
bei Eisgftngen, daven Verlauf nch nicht absehen IxSt
imd zu unberechenbaren Ansuuungen des Wasserspie-
gels führen kann, drohen den Niederungen Gefahren.
Das H lupiiiel der Stromregulierung bestand daher da-
rin, die hierdurch entstehenden Gefahren möglichst ab-
zuwenden und Mir geeignete Votflut der Niedtfimgen
zu sorgen.

n. Die Regulierung des ungeteilten Stromes.

Bis zu Ende des iS J.ihrhundcrts war für die Rege-
lung der Sironivcrh.TliniSbe nur wenig peschchen .Auber
einigen Uiersicherungen der Deiche w.iren nur \erein/elte

Werke an den schlechtesten Stellen des Stromes aus-
§eftlhrt worden. Im tlbdgen beschränkten sich die Ar-
eitcn im Wesentlichen darauf, die Wasserverteilung an

der damaligen Abzweiaung der Nosat an der Montauer-
S|>itze zu regeln. Erst als das untere Weichselgebiet an das
Königreich l'reußen gefallen war, begann mm durchgrei-
fendere Umgestaltungen des Stromes zu ]>1anen

Der Strom befand sich in einem stark verwilderten Zu-
stande. Das Strombett bernB aaeist Ubeimlfiig groB« Btei^

N0.81.
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ten und wurde vielfach durch Inseln gespalten, wodurch
«terAbfluß des Hochwassers und der Abgang dM EiaetMbr
erschwert wurden. Fast bei iedem EisganK enotanden an
zahlreichen Stellen EisverattniOfeD; ierncr waren die wenig
widersundsiahigen U<er eioeilt tteten Abbruch ausgesei/t
Unter diesen Vcrhälmissen war naturgemäß die Schiffahrt

recht unbedeutend, d.inur geringe Wassertiefen vorhanden
waren und daher ein Helahren des Stromes jeilweise un-
möglich gemacht wurde.

Zur Abstellung dieser sowohl fUr die Schiffahrt als

Midi iOr die ErbaltiMig fegetaniOiger UferBacfaMliien V«*'

t S t 7 $ » mm.

C ba FartftU des J^ikwcrks

4^

D.MTfrmndHnl«'.
Sbrri-htintr

I ffwnC

NofSMl^WcichMlMhae (M BuhCht).

hältnisse wi.rili n n lii.r. traten Jahrzehnten des vorigen
Jahrhunderts u-ilwcise Rc^julicrungsarbciten am Strom un-
ieraommcn, und iw.u nahm man zunächst nursoithcSirom-
MUten in Angriff, welche im Schiffahrtsinteresse am dring-
lichsten waren.

Nach einem im Jahre i8je seitens der Staatsregiening
aufgestellten Rcgulicrungsplan warein planmSBigerAusbau
der ganzen Stromstreckc innerhalb Preußens vorgesehen.
Die Normalbrcitc des Miitehvasscrbcites des ungeteilten
Stromes wurde zu rd. 3-5 m (estgcsctzt Die geteilte Weichsel
bis nir AbsweigungderElbioger Weichsel soiliecin« Breite

mes erhalten. FUr die Daniiger Weichsel wurde die Breite

wif iK" angeoominciii
Für d'ii Ausbau und die Erhaltuas einet regelniBi-

gen Strombettes io der eilordertichcn Tiefe und der fest^

gesetzten Krcitc soihen die Uferdurch Strombauwerke (e$t^

gelegt, die Nebenarme geschlossen und zur Verlandung
gebracht und ferner die zwischen den Werken cnistehcn-
den AnliinLlun^.'en durch An;ifl.inriin^'cn beifsiigi werden.

We^-ii der Lii^juiistif; eil Fituuu'.af^c dt-s Si.uiies ^jelang-

ten in den lolj,'cn(!cn J.ihren nur die iiotwcndigsien Arbei-

ten IW AuslUhrung; ein zwcckenisprerhcndcr Aushau des
Sirt)"'Cb war jedoch mit den zur Verfügung stehen-
den Mitteln nicht möglich Krst 1855 - im Anschluß
an die Verlegung der Nogat-Abtweigung von der
Monuuer-SpiiM nach Ftecktl— bemBB ein «nfr
maliger Auabau des Stromtaufee der ungeteitln
Weichsel und der oberen Nogat Diese Arbeiten
bestanden in dem Abschluß von NelKnarmen, der
Ausführung von Regradigungen, der Befestigung
derabl>rUcriii;en Uter, in der Hcrstelluiij; von Buh-
nen in besonders ungünstig gelegenen Stromstrek-
ken und der Festlegung der Anlandungen.

Bis zum jähre iSTSw.iren itir die Regulierungsar-
beiten des Stromes aus Si.iLit>iiiuieln und teilvstise

auch mit rntcrsltllzung der Anlieger rd 11 Mil-
lii^nin M.irk .uifgewemlet worden. Diese Rcj;ulie-

rungs^trbeiten hatten ncl)cn der Sicherung der Ufer
eineVeitieiung der Fahrrinne zur Folge; dochfehlte

auf manchen Strecken noch die
ißrden aulblUhendenSchdbver-
kehr erforderliche Waneitide.
Um daher die bereis erreich-

ten Erfolge durch eine schnel-
lere Fortiührung der Arbeiten
zu %'ergrößcrn, wurde im Jahre
i8"9 dem preußischen Landtage
eine Dcnkschrilt vorgelegt, wel-
che dieGrundlagcn lürdenküni-
tigen Bauplan icststellte Ks
sollte durch einen weiteren .\us-

bau von Strombauwerken am
Pegel zu Kurzebrack nach heu-
tigen Verhültniaeett eine Wae«
eeitieie von rd. $• bei H-W.
bis nach Rothebude abwKrts
ansesirebt werden. Die bereits
früher festgeseuten Normalbrei-
ten w urilen beibehalten, und nur
itlr die obere Strecke von der
l.;indcs)jrcnze bis zur Drewenz»
.Mündung fand wegen der grö-
ßeren Sanditihning eine Kin-

schrankung der Breite aul \oo <"

statt. Kire Regelung des Hoch-
Wasserbettes kam mit Rücksicht
auf die außerordentlichen Ko-
sten ztinSchst nicht in Frage.

Der weitere Ausbau des Sinh
Des — soweit er nicht von der
anderweitig geplanten Regulin
niDg derWeichael-MUndung be-
troffen wurde — ist tSSo begon-
nen und 1892 in der Hauptsache
beendet worden. Er erfolgte
fast ausschließlich durch Buh-
nen, und nur an den abbrtlchi-

gen Ufern sind Deckworke her-

gestellt worden Die Werke bc-
siehendurchweg aus Kaschinea-
pockwerk. Krone und Kopi der-
selben sind «bgepdasiert Die
nibere Anordnung der Strom-
bttuwcrke und deren Konstruk-
tion sind aus den nebensieheiH
den AbbilduDsen, die eine Sot-
malbuhne und ein Normaldeck-
werk d:ir4iellen, ersichtlich. Die

beiden unteren .Abbildungen aut S 5,55 zeigen lerncr ein
L'lerstück mit Bulinen und liej^iinncnilcr VcrLuKlung, so-
wie eine Siroinslrei kc bei Kisu.ing

Ftlr die Regulierung innern.ilii rrt-uGcns sind in den
lahren iH.ts— iii92 rd 34 .Mill, M aut):cwcndci worden
Slu diesen (Verken waren in der Hauinsache der erstmalige
Ajuabatt und die Festlegung der Üier des einheiilicben
Stronsdilauchet votlenoiet

Die Bauwerke lagen aber, namendich am ungetdlten
Strom, noch zu weit auseinander, um eine vollkoramcne
Verlandung der Zwiscbenrftumeheibeisufahfen. Auch trat

von die Nogit eine Midie toq */« des vngeMilten Stro- der Strom vieUacb in die Buhnentelder, teisiAfte die Än-
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landunRcn und erschwerte die Unterhaltung <icr Werke
Zur Förderung der W'rlandun(,'cn sind deshalb seit dem
Jahn 189« hauptsächlich Zwischenwerke .Buhnen, Rau-
•cken} «ntkliML dtt ^mb Stnunanne noch mehr crimit
wid die abbriläiigeB Ufer in Rkhtung der Slreiciilinie

durch Deckwerke gesichert; heute ist der Ausbau des
Miitelwasserbettes ziemlich lertig.

Fdr den ««iteren Ausbau der Weichsel sind ia der
Zeit Toa tit93—1907 rd. tt Miil. 11 atligeweodet woideo.

Der Aushau des Stromes innerhalb Preußens hat in den
iahren 1835- 1907 im ganzen rd. Mill. M-, die Unter-
altung der Strombauwerke und der sonstigen Anlagen
! der Zeit von iMi—1007 niad 47 HUI, MflCeMeB wr-
onaciit VOr die RegulMfung der preußiMlien VfcichMl
sind mithin in den letiten 70 jähren rd. 9t Mill. M. auf-

Sewendet worden — otNM die ourch die SLegulieruog der
^eiclisel-Maiidaiif entitandcDen Kosten. —

(fl«htaatel|l)

Vereine.
I. Hauptrertammlaoc der „loternaUonalca Veretolsung

cor POrdtruDg der Sch)ffDarn>acbaD{ dea Rheloti von Basel

bia aum Bodeoaee". In den letzten Tagen des September
hat diese Vereinigung in Konstanz ihre erste Hauptver-
sammlung abKehalien, von der berichtet wird, sie sei ein-

heitlich und zuversichtlich gewesen. An der Versaram-
lunK nahmen Vertreter und Interessenten der fUnf Ufer-
Stnaten, die den Bodensce umgeben, von Baden, Wflrt-

temberg, BaTem, Oesterreich und der Srhweiz, sowie Ver-
treter »irtsehatilicher Verbttnde des Mittel- und Nieder-
Rheines und auch des flbrigen Norddeuisrhiand teil. Der
Vorsitzende, Stro m eye r- Konstanz, begrüßte dte Ver-
sammlung mit dem Rui: „P rei und sc tiiffbar sei der Rhein
vom Meere bis zum Bodensee " Ks sei em histonvcher
Augenblick, wenn der crsic SchlcjipsrhiHzufr die Rhcm-
BrUcke von Konstanr durrhlahrcn werde Die Sirccke
Basel— Konstanz sei heute schon mit .Ausnahme von 6 bis

lokiB schifiliar. Kugoczy-Berlin sprach Uber .Eisen-
bahn- und Srhiflahrtspolitik"; Gelpke-Bflael hielt

einen Vortrag Uber .Wasserwirtschaftliche Einheits-
Bestrebancea am Oberrheia*. Er gab der Meinung
Ausdrack. ntent die von der Natur bereiteten Mindera«se
seien in dieser Frage die schwersten, sondern die laiCf^
es8en-Oegcnsät7c der Bodensee-fferstaaten Das flbet»

rasrhend gote Krcebnis der Rcguhcruni; der Niederwasser-
Fahrrinnc von Nl-innheim bis Karlsruhe ermutige zu glei-

chen Hofinungen Mir die Strecke Straiiburg— Hasel. Kür
die Strecke Basel— Konstant handele es sich um ^ große
Aui^;.ü>en: t die Fiersteliuni; von Kraltwerken. z (]ie .\us-

dehnuntr der Nieiierw.isscr-Rej;u lerur-n; ^ die künstliche

Abfluß- Regulierung des liodensccs und später der schwei-

zerischen l^andscen. Redner berechnete die Fahrbar-
machung der Strecke Basel—Konstanz mit nur 20 Mill. M.
Eine intemaiionale Regelung groHenZofM ad oAtlgnir
Lösung dieser Fnme. Krumphols-Inntlmiek««!MMO
Rückblick auf die letzten 15 Jahre der Bodeaaee^hiH»
lahrt; Steller-Nthmbere sprach Uber die sOdwestbayeii-
schen Interessen an derbchidbarmachung desOberrheines.
Zum Schluß hielt Reitz-ZUrich einen Vortrag Uber .Bau
Und Betrieb von llacH^-ehcndcn KluBoampfern "

Der Vorsitzende stellte Icm, duh .in Jic Stelle der üiihc-

ren Verneinung der Durchliihrbarkeit des Pl.incs derSchitf-

ffthrt vom Meer bis zum Bodensce nunmehr niversicht-

liche Begeisterung getreten sei. Die internationale Ver-
dnlguag tfhit bcriem Ober 1000 Mitgiiader. —

Vermisebtea.
Der Baodlrtklnr des elaaiUehen HocbtHnnreMM ia Ham-

taif. Die TagesbiMtter verbreiten untenn i. Oktober aus
Dresden die Nachricht, daß Hr Sladtbanrat Hans Erl w ei n
die dürtif.'e Stellung zum i April 190Q mit der Stellung des
Baudirektors d e s Staatlichen H ochbauwe sen s in
Hamburg vertausche. Zugleich wird angegeben, daß Hr.
F.riwein, der 4 Jahre in Dresden wirkte und dort ein Ge-
halt von iicoo M. h.itte, in Hamburg 25000 M. Gehalt
beziehe. Wir haben aul S, 308 dieses Tahr_ganges der Be-
deutung dieser Stelle im hamburgischen Kunstleben und
den Ki|:cnsrh, Ilten, welche nach unserer bescheidenen Mei-
nung die l'crsonlichkeii besitzen milsse, die diese Siebe
eriolgreich verwalten soll, eine l.mgere Ausiührung ge-
widmet und fühlen uns nun veruflichtet, auch der Beseuung
mit ciaigCB Worten su gedenken, vonwsgescui. daA die
NachilcntderTagesblatter den Tatsachen cntsuridhl, iroraa
aber wohl bei den bestimmten Angaben, die mit der Nach-
richt verblinden werden, nicht zu zweitein ist

Zunächst dürfen w^r mit einer gewissen Genugtuung;
feststellen, daß bei der der genannten IVrsonlichkcit

und in den diese W.iril licL'a'itenden Umstanden nahc/ii

alle <l;c i'i.nktc Kniiiltin); Dietlinden haben, ditirp; vvir

die lie<lin>;iin;;en anlil:irten, welchen die l'ersonlieiiki;it

des neuen Baudirck'ors h.uipts.-ii hlirh genUj;cn müsse Wir
haben uns in der letzten Zeit in einem sachlichen Gegen-
satz zu Friwein befunden, der scme Gedanken iUrdie Lö-
sung der Theaterplatztrage in Dresden und die Art der
BeueilMing dieser Ani.'elegenbeit belnl. Das soB uas
aber nicht hindern, gewisse Verdicasta aamcritenaea. die
sich Eflwem um das Dresdeaer Bauteben uad vor allem
um die Zuaanunanfassuag der kttmUeiischea Killte ia

Dresden zu einer wirksameren Vertretung künstlerischer

Interessen in der Oetfenilichkeit erworben hat Krto^gten
diese Bestrebungen auch zum Teil zur Forderung; eigener
amtlicher Zwecke, so wollen wir nicht übersehen, daß
meist von der erlolgrcichen Tätigkeit Itir allgemeine Ziele

auch etwas lUr die eigenen Ziele abzuiallen ptlegt. Das er^

scheint menschlich, manchmal sogar diplomatisch und in

diraem Sinne begreiflich, ist daher zu eoischuloigen und
vieUeiclit sogar berecMii^ vor allem ittr den. der das OOent»
liehe Getriebe kennt Diese Titigkeit Itttt hoffen, daß auch
in Hamburg eine solche Zusammenfassung der künxde-
rischen Krätte zu erwarten sein wird. Wie es terner in ein-

zelnen Fällen bisher schon geübt wurde, wird es Frtwein
ui)hl .luch in Hamburg verstehen, durch liberale Auffassung
der Cren/cn seines .Vmtes auch den Heilall der dortigen
l'riv.itarchiiekten zu finden, !ur deren 1 ciln.ihme an den
sta<uiichen Hauauigaben ein torm.iles .\nrei:ht besteht.

.\llcs in allem kntiplen wir an die W.ihi Krlweins llir

das Kunstleben Hamburgs Hoflnun^en, zu welchen sich

die Berechtigung aus der Dresdener 1 atigkeit des Ge-
wählten ableitet. In Dresden wird tiian den Fortgang Erl-

weins bedauern, iOr uns eröffnet der bongang den Ausblick
anleine größere LdtungderTheaicrplatzirage.als sie buiher

angasutebt wurde. Denn es sei unsgestaitet, auch bei dieser

Gelegenheit zu wiederholen,daß diese Losung im Sinne der
früheren uroßen Meister alaufinden muß, soll sich das Dres-
den der Gegenwart würdig erweisen, der Huter der Uebcr*
licferungcn der Stadt der sächsischen Kunst derVcrtangen-
heit zu sein. Was POpfieliuann. Gotnried Semper und .An-

dere iür noiwendtg und nu)>;lirh hielten, daraul darf von
der in lurtsi "naiiln:lier Iteiieriiiri}: io ungleich reicheren Ge-
genwart nicht kleinmütig verzichtet werden. —H.—

Wattbawtrb Friedrich Praaa-Ktabeaaehule Roaioek. POr
dieAnlage steht ein Gelände in unmittelbarer Nachbarschaft

des neuen Siadtlheaters zur Verfflgung, das von der Linden-
Straße und einer westlichen Zuiuhr-Straße begrenzt wird.

Lage und Grunpicning des Bauwerkes auf diesem Gelände
sind ireigestelli, in architcktoniscbcr Hc/ilIi ju^j weiden
schlichter I'utzbau und rote Zic^eibcdachung f^euitnschL

Die Zahl der geforderten Klassen beträgt 20 (ies.iintSnu-

kosten 350000 .M H uiptzcichnunf^cn i : joo, d-izu 2 Schau-
bildcr "ilclier die Hcieili^:unR eines Siegers an der .-Vus-

lührung enthalten die Unterlagen eine Bemerkung nicht —
Zum Prriaauaactirelbeo flir dla Z«ppa|Ui*acbe Mlsehlll^

halU Ia Frtadrichatoafen a. B. entnehmen wir den beaOB*
deren Hediacungen, daß der lichte Raum der Halle 15a

oder ife™ Linge besiuen soll und aa den Eedea ao
ausgestattet sein muß, daß eine Verlängerung möglich ist

Die Stirnseilen mUssen Verschlüsse erh.dicn, die eine

rasche Freigabe des ganten lichten Querschnittes ermög-
lichen, ohne jedoch die seitliche Hinfahrt zu behindern.

.\ußer den normalen Wind- und Schncebelaslungen sind

Kinzcllasten von je 1500 x« zu berücksichti(;en, die in Ab-
ständen von je 811 durch die g.inze Halle hindurch an
den Laufstegen wirken. .AuGeracm wirken an den beiden

I.aulschienen noch die Lasten von je einer 800''» schwe-
ren LnufkaUe Brennbare Baumaterialien smd tunlichst

zu vermeiden, dann soll möglichst isolierendes Material

eewfthlt werden, daA bei acbarfer Sonnmbestrahlung die
(inen -Temperatur nicht wcteatlick steigt Reichridw.

sletchmäßige Erleuchtung der Hdit durch Oberlichte und
Seitenfensier, gute Endilitung durch Ventilatoren. An den
Seiten sind Montage- Galerien anzuordnen, die in ihren in

das freie Frolil vorspringenden Teilen leicht nisammen-
klap|ibar nii-iccbildet sein müssen Durch die g.in/c Halle

sind 4 norm ilsiiiirij-e (ileise zu führen Die .Vnschluß-

C.Ieise sind Ins 1 Januar 1009 fertiggestellt und k.iiin S]iä-

lesiens dann mit dem Bau begonnen wenlen
•kill: bni*lck|jni{cliie«deutKhen (WundfiU- und OicU'n.M.jtivti.

iForiiitti'ina I — jA'^reiVt-rt^ninilünii de« Hundct Heimit^cliuli und
VI. Ja« Idi UcnkKalplIctfe in Lui.ct k vom 22. blt tum 25 SrptciBlnr |4M,

K..«ulicfu'.i(»ti*..|,n «n ttcichtcl und Nogat Vereine Vcf-
m »rhtc«- - W etibewcrbe —

HiiT.'ii i-inc lliliilieil.luc; Diele mit l'.l'< k in den Wiir.er-

('..irien im H.^.J^e V. K.iwer in Co'n a 1:

VuU| d«f DawlKlMn Btuiellun«. O. m b, H, Rerlia. FUr di« KadUUgc
"-^ Albart Halsaar '

"
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N2: 82. BERLIN, DEN 10. OKTOBER 1908.

Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein Museum für tirolische Volks-
kunst und Kunstgewerbe. Hieriu eine IlildbciUge. >o«lc die Abbildungen S. 56« nnd HA.

ZU beschaffen und hierzu österreichische und deut-

sche Architekten einzuladen.

Mitle November ityoj war die Frist für die Ein-

reichung der Entwürfe abgelaufen. 'I'rolz großer Nach-
frage nach den Unterlagen des Wettbewerbes war die

Zahl der eingelangten Arbeiten nicht groß, nur 30 Ent-
würfe lagen der Beurteilung vor. Es muß dahingestellt

bleiben, ob die Preise zu niedrig erschienen oder die

Eigenartigkeit der Aufgabe Manchen abhielt, sich zu
beteiligen. Dieseeigenartige Schwierigkeitergibt sich

aus der gegenwärtigen Bewegung zugunsten heimi-
scher Bauweise. Die Forderung nach heimischer Bau-
weise ist ja wohl auch bei keinem anderen Bauwerk

le Stadt Innsbruck besitzt be-

reits zwei Anstallen, welche in

der Sammlung von Gegenstän-
den tiroli-icher Kunst einen Teil

ihrer Aufgabe erblicken. Die
eine ist das Museum F^erdi-
nandeum, dessen Sammlun-
gen weithin bekannt sind und
das vorzüglich geleitetist. Eine
reiche Gemälde-Sammlung —
Werke tirolischer Künstler oder

von tirolischer Herkunft — vereinigt sich mit Samm-
lungen historischcrGegenstände, prähistorischer Fun-
de und naturwissenschaftlichen
Charakters; auch kunstgewerb-
liche Gegenstände finden sich,

doch sincTsie— dem mehr wissen-

schaftlichen Charakter der An-
stalt entsprechend - nicht in

den Vordergrund getreten; zu-

dem leidet das Museum an Platz-

mangel. Die von der Handels-
kammer und dem Gewerbever-
ein vor mehreren Jahren errich-

teten Ausstellungsräume sollten

anfänglich gleichfalls derSamm-
lung von Gegenständen tiroli-

scher Volkskunst und des Kunst-
gewerbes dienen; alsbald erwies
sich aber, daß diese Räume der
Ausstellung des modernenKunst-
gewerbcs kaum genügen. Ander-
seits war bereits durch Samm-
lung und durch gelegentliche Er-

werbungen ein so großer Be-
stand an Gegenständen tiroli-

scher Volkskunst und tirolischen

KunHt- Gewerbes angewachsen,
daßder Beschluß reifte, eine neue
selbständige Anstalt ins Leben
zu rufen, sie „Museum für
tirolische Volkskunst und
Kunst-Gewerbe" zu nennen
und für sie ein eigenes Heim zu
errichten. Nach langen Mühen
gelang es. einen geeigneten Bau-
platz zu finden; darauf erfolgte

der Beschluß, Pläne für den Bau
im Wege eines Wettbewerbes

Entwarf mit den Keaowort .Hcimni* (Aogrkiuft.) Vcriauer: Alestnder Taedler in Dietden.

Aiuiebi dct HauptcioganKU.

S6f
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so bcrccluigt, wie bei einem Bau, der zur Unterbrin-

f'unfj einer Sammlung von Gef;enständeii tirolischer

Kunst und tiroiischen Kunstgewerbes bestimmt ist.

Wenn für dieSammlungen dicheimischeHerkunftaus-
schlieBlich maßgebend ist, so liegt es nicht nur nahe,
sondern t- s erwachs! liiC ^gebieterische Notwendigkeit,
den Rahmen hierfür ebenfalls der heimatlichen Bau-
kunst lu entnehmen. (uT.idc d.Irin .'ibcr liegt die Schwie-
rigkeit: unsere heimatliche Kunst hat so große Auf-
gaben, abgesehen etwa von den Klosterbauten späte-

rer Zeiten, nicht gekannt Außerdem war esschwierig,

dem Gebäude die nötige Monumentalität zu wahren
und dabei doch auf (lie landschaftliche Umgebung
Rflcksicht zu nehmen. Der Bauplatz forderte geradezu
SU einer malerischen Behandlung heraus. Zwischen
einer prächtigen Allee und der »ucflnftigen Uferstmfle

UD Inn, in einem Baugellade, du nur mit Villen he*
baut wird, gelegen, bietet sich Hintergrund du
reizvolle Mittelgebirge, das die alte Weyerburg, Kai-
serMaxen's Jagdschloß, tr.'igt, überragt von der präch-
tigen Kette der nördlichen Alpen, die ja der gansen
Landschaft das Gepräge aufdrückt.

Kinige Kntwürie fallen geradezu auf in der Nicht-
beaclitung dieser Angaben des Programmes (Andreas
Hofer, NagelflueV es sind I'r.ichtbauten in überreichen
Formen, oic cme reiche bauliche Umgebung verlangen
würden — abgesehen davon, daß sie zur Ausführung
mehr als das Doppelte der liausumme erfordern. Es
sei weiter daran erinnert, daß der Entwurf eines Mu-
seums besondere Kenntnisse im Museumswesen erfor-

dert Nichtunerwähnt darf ferner als besondere Schwie-
rigkeit die Forderung des Programmes bleiben, 2sden
vencbiedensten Zeiten und Stilarten angehörige Bau-
em- und Herren-Stuben in ihrem ursprünglichen Aus-
maSe mit Fenstern anzugliedern.

Dafi alle diese Schwierigkeiten nicht unbesiegbar
waren, beweist der mit dem I. Preis gekrönte Entwurf
»FühruBgalioie' von FroLDr. Gabrielv. Seidl in UOn*

eben. Mit
dem ScMl
eigenen

Fei^efilU
ist ein Ge-
bäude von
individuel-

IcmGcprä-
ge und ru-

niger Mo-
numentali-
tätgeplant

Diese Ei-

genschaf-

tensindmit
den einfachsten Mitteln erreicht; so individuell die
Formgebung auch ist so fern sie von jeder unmittel-
baren Nachahmung oder Anlehnung sich hält — man
wird sie sofort für tirolisch, für heimisch ansprechen
fflOSMa. Malerisch fein abgewogen, schmiegt eich
die gesamte Anhu» prächtig an die Umgebung an
(siebe den Grandrul S. 565 und die Bildbeilage).

Eine allgemeine Frage hatauch Seidl beschäftigt,

die Frage, ob der etwas weitläufigen Baugruppe —
deren Ausdehnung, wenn die späteren Erweiterungen
in Betracht gezogen werdet), ganz beträchtlich ist —
ein zusammenfassendes Element in Gestalt eines ra-

Senden
Turmes eingefügt werden soll. Seidl hat zwei

löglichkciten lusgcarbeitet, die eine mit einem kraf-

tigen breiten 1 urin, die andere mit einem Dachreiter;
es ist unschwer die Turmlösung als die entsprechen-
dere zu erkennen. DcrTurmselbstist eigenartig, weckt
Elrinnerungen, ohne daß man bestimmt s,it.;cn könnte
woran; er herrscht, ohne aufdringlich zu sein und wird
aucti von <ler hinseite aus /.u besonderer Wirkung
kommen I'"t!r die ]>richtung eines Turmes hat sich
die .Melir/.ilil der PrcisSie werhercntschieden. Dagegen
sprach vielleicht, daß in nicht zu großer pjitfernungoe-
reits zwei Rauten mitTiirmcn stehen; die Handelsaka-
demie und die evangelische Kirche. Wenn dem un-
geachtet die MehnaU der Beweriier iQr eine Tonn-

Sfis

dm liMraff «M PMI. Dt. GabiitI vm 8tidL

Lösungsich entschieden bat, so liegt dies wohl größ-
tenteils in der wiedergefundenen Freude anTurmbau-
ten im.\llgcmcinen. In manchen der Entwürfe jedoch
sind auchTürniezufinden.dieweiiigorpanisch mitdem
Uebrigen zusammenhangen. Nicht uninteressant ist in

dieser Hinsicht der Versuch zweier Entwürfe, den alten

historischen Wappenturm, der einst nächst der lieuti-

gen Hofburg stand und denn Ncttbattweidienmuflleb
wieder aufzurichten.

Der Seidrschc Entwurf ist ausgezeichnet neben
seinerarchitektonischen Gestaltung insbesonderenoch
durch die musterhafte Anordnung vom museumstech-
nischen Standpunkte aus; ein tiefes Künstlerstudium
und reiche Erfahrungen vereinigten sich hierzu reifer

Arbeit Von einer oder der anderen Seite wurden Be-
denken geltend gemacht, 6b der gfofle Hauptsaal, der
auru derScbmalsetteFenMer estbilt; beiseinerTiefe
voaetwa 20"> fSrAnfirteOiingTonUwenm-Gegenstän-
den genOgend beleuditet sein wird. Tedenfalls ist mir
die Anordnung, sollte auch der Saal in seinem rück-
wärtigen Tei Ic, der übrigens dieTreppenanlage enthält,

nicht allzu hell sein, lieber, alsdie in vielen Entwürfen an-

gegebenenOberlichte mit ihren Folgen in künstlerisch-

architcktonischerHinsicht. Ein Vnr/ug des Seidl'schen
Entwurfes ist noch, daß er den Eindruck vollständiger
Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Bausumme macht

Eigenartig in vieler Beziehung erscheint der mit
dem II, Preise ausgezeichnete Entwurf mit dem Kenn-
wort: „Ida", Verfasser Architekt Leopold li.iuer in

Wien. Eine gewisse herbe Einfachheit im Kntwurf
zeigt sich auch in der Darstellung, die der einfachsten

Mittel sich bedient aberüberaus delikat und bestimmt
ist Wirkungen der Farbe oder der Freihandlinie sind

absichtlich vermieden, obwohl der Entwurf auch gute
malerische Eigenschaften hat. Vor allem fällt ein kräf-

tiger Bauteil auf, der, an ein Kirchenschiff erinnernd,

wuchtig und doch fein sich gliedert und von einem
schlichten,absichtiicbbetonten Dach über einemstark
nusiadendcnwnerechten Vorsprung überragt wird.

EdlefiitismMotiveeiadlHrmodenMAnweadnng
w«it«renti*fdte1t, dieWand ist tn starke, tiefe Nlsdiea
bildende Pfeiler aufgelöst Emst und doch freundlich
ist der omamentale Schmuck des Hauptteiles. Die an-
schließenden Flügel sind schlicht und einfach, fast etwas
zu wenig in Uebereinstimmung mit dem Hauptteil.

Die Ausführungwürde ziemlich viel Steinarbeit verlan-

gen und die beschränkte Bausumme würde nicht leicht

einzuhalten sein. Die Kau mau Stellung ist klar und über-

sichtlich, der große Saal mit seiner betrachtlichen Hö-
hencntwickhmg (etwa90') würdeeineschfme Kaumwir-
kungergeben. Diel,age desMuseums an der zukünftigen
Kai-Straße am Inn bedingt eine sorgfältige Ausgestal-

tung des Baues gegen die Fluttseite nin; dies ist umso
wichtiger, als derBau,von deram anderenUferverlaufen-
den Höhenstrafle gesehen, besonders zurGeltungkom-
men soll. Der Entwurf „Ida" bringt diese Seite nicht
zurDarstellung, immerhin läBtsich auf eine befriedigen-
deWirkungauch vondieserSeiteschliefien, insbesonde-
re wflrde dieadbe sweUeUos beiDarcbühningdesvor
geMbenenErMitenmi^lMHeR,dessenAnordnui^stch
als recht geiungen bexeiehnen ISflt, tu enieten sebL
Ob der Bau, wenn er ausp^fahrt werden sollte, fOr den
gegebenen Bauplatz passend wäre und sich in die land-
schaftliche Umgebung gut einfügen würde, ist nicht
leicht zu beurteilen. Ich habe das Gefühl, daß derselbe
bei einerplatzartigenUmbauungmit bescheidenen Bau-
ten bes'^er zur Geltung käme, doch würde der künst-

lerische Wert auch in der vorhandenen 'Umgebung ge-

wiß in die Erscheinung treten.

W'.ihrcnd sich das I 'rcisgcri cht über die X'ericihung

derbeiden ersten Preise bald und \ ollstaiidigei:iig war,

verursachte die X'ergebiing des III. Preises eriigc

Schwierigkeiten, da eine keihe von Kntwürfen gleich

wertig erschienen. Die ausschreibendeStelle trug die-

ser Sachlage in ziivorkomnicndstcr Weise Rechnung,
indem sie erklärte, statt, wie es in der Ausschreibung
hieß /,wci. vier PIntwürfe anzukaufen.

Oer III. Preis fiel dem Entwurf mitdem Kennwort
.Tradition' su, als dessen Verfasser sich Hr.Heiiiricb
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Ried inWien nannte. Der Entwurf (S.564) macht we- Der Entwurf „Lichtenwerth" von O. Hucber in

gen der bescheidenen Darstellungsmiltel einen ein- Innsbruck heischte in einer Beziehung eine besondere
nehmenden Gesamteindruck und weist eine hübsch Anerkennung.iiichtaberolinepleichzeiti^Widerspruch
bewegte Umrißhnie auf. Der östlich an die StraUc vor- zu erwecken. Der Entwurf weist reiche Kenntnis tiroli-ixgte

tretende Bauteil ist etwas zu nüchtern geraten; im
äußeren Hauptteil dagegen sowie im Hof erweckt die
Belebung mit zierlichen Dekorations Elementen das
Interesse. Die Anordnung von drei Höfen gab dem
Verfasser reichlich Gelegenheit zu reizvollen Anord-
nungen und Bildern im Inneren des Gebäudes. —
Nach dem persönlichen Gefühl des Berichterstatters bar über dem fertigen Bau erscheinenden Originales,

bildete der Entwurf , Heimat* von AlexanderTandler Natürlich wies der Entwurf reiche UmriQlinie und
in Dresden (S. 561, 363 und 565) — einem gebürtigen große Mannigfaltigkeit auch in dem dem Inn zuge-

scher Eormcn allerArten, insbesondere aber vonBurgen
undSchlössern auf; er bot am meisten heimischeBauwci-
se und es warendicMotive mit Geschickgewählt, doch
gclangcs nicht, sie organisch zu verbinden. Als Haupt-
motiv war die schon erwähnte Weyerburg verwendet,

was nicht erwünscht erschien angesichts des unmittel-

Tiroler — die gefährlichste Konkurrenz für den III.

Preis. Der P'ntwurf stellt sich als eine sehr liebens-
würdige Leistung dar. Wenn auch nicht die künst-
lerische Höhe des mit dem II. Preise gekrönten Ent-
wurfes erreichend, zeigen sich in ihm doch eine
ButeGestaltung und ein leiner Geschmack. Die Eorm
des Hauptdaches wirkt etwas störend, ja vereitelte so-

ar die Bevorzugung

kehrten Teile auf, es fehlte aber an der nötigen

Monumentalität.
Wenn an die Ausführung gedacht wird, mochte

ich so schätzenswert die übrigen Arbeiten waren —
nur den Entwurl Seidl'sin Betracht ziehen. Möge das
Kuratorium dcsMuseumsfürtirolischeVolkskunst recht

bald daran gehen, diesen H.iu, dernicht nurden schönen

CS Entwurfes. DafüV
aber zeigen beson-
ders die Seiten und
Rückansichten ge-
gen den Inn gute Um-
riQlinien und reizvol-

le Gruppierung. Die
Einzel -Ansichten in

wirkungsvoller Pa-

stell-Technik erwei-
sen das liebevolle

Eingehen und einen
guten Sinn für male-
rische Anordnung.
Recht lobenswert ist

die GrundriQlösung.
Von den übrigen

angekauften Entwür-
fen seien genannt:
, Witz' von Max fle-

gele in Wien; der
Bau in kräftigen gu-

ten Formen gehal-

ten, aber doch nicht

ganz in die Umge-
bung passend und
auch nicht den Cha-
rakter des Museums
in entschiedcnerWei

-

se betonend. »Patscherkof}" ist eine interessante Ar- Sammlungen in passender und mustergültiger Weise
beit wegen der eigenartigen Grundrißlösung in der öst- Unterkunft gewähren wird, sondern auch der Stadt
lichenll;ilfte;derTurm inderSchauseite ist etwasnüch- Innsbruck zu hoher Zier für immerwährende Zeiten
tern und die Verwendung des Bauemhaus-Motives an gereichen wird, zu verwirklichen.

dcrWestseite zu lose; der große Saal hat nur Oberlicht. Klingler.

Regulierungsbauten an Weichsel und Nogat.

(Unter besonderer Berücksichtigung der Re^julierung der Weichselniündungen).

Vortraf, gehalieo 101 der XVIII. Wuidet-Venimmluof dc> .Vcrbandci D<ntiehti Architekten- und Ingcoicur-Vcfcinc* in DiDit( 190S

TOD Waitcr-Bauinipcktor Oracflner io Oaaiig. (S«hlaB.) HIrriu die Abbllduofco Seit« MA, aoirl« in No. 81.

Itlick III den KloMcrhof. QroBt Hille.

Eotwurl mit dem KcDDwurt .Heim*l*. (AngekaulL) Vcriuscr: AIcTtodcr Tindlcr In Dreiden.

ITT. Die Regulierung der WeichscImUndung.
Im Lanie der letiten 50 Jahre haben die Verhältnisse
' im Mündungsgebiet der Weichsel durch umiang-
reiche Bauten wesentliche Aenderungen erfahren,

welche namentlich durch die l>ci Hochwasser und Eisgang
drohenden Gefahren gelmten w.iren.

Wie aus der l"ebcrsichtskanc des Mündungsgebietes,
Abbildg. S 566 ersichtlich ist, findet unterhalb dcrMontaucr
Spitze bei Ficckel eine Stromspaltung statt, indem hier die

Nogat abzweigt und, in nordöstlicher Richtung verlaufend,
sich in das Irische HaH ergießt Eine zweite StromspaliunK
bestand früher am Oanziger Tlaupi, wo die nach dem H:itf

gehende Klbinger Weichsel abzweigt, während die I^:in-

ziger Weichsel bis zum lahrc 1S40 unterhalb Danzig in die
See mündete Der Unterlauf des Stromes liegt fast vier Brei-

tengrade nördlicher .als das Quellgebict. Während daher im
oberen Flußgebiet nach .Aufhören des h'rostes bereits Tau-
wetter eingetreten ist und die Kism;issen sich in Bewegung
setzen, behndet sich die Eisdecke im .Mündungsgebiet meist
noch in fester Winterlage. Die herabkommenden Eis-

10. Oktober igoS.

schollen treffen dalier hier oft noch eine feste Eisdecke
an und bilden Eisstopfungen, vor denen sich das Wasser
anstaut und häufig die Deiche gefährdet.

Hierzu tritt noch, daß für die Regulierung des Stromes
auf russischem Gebiet bisher fast nichts geschehen ist, und
daher infolge der UferabbrUche grüße Sinkstotfinussen im
Strome milgefUhrt werden, welche sich im Unterlaufe der
Weichsel ablagern, hier ausgedehnte Sandinscln bildend,
und hierdurch gleichfalls den .\hgang des Eises behindern.
Endlich bildeten die Stromspallungen an der Montaucr
S[)iizc und am Danzigcr Haupt, sowie ferner der sehr un-
regclmäßiKC Lauf des Hochwasserbeties mit seinen Deich-
engen unol >eichweiten große Gefahren fUrdic Niederungen.

Schon seit Jahrhunderten hatten die alljährlich die
Weichsel- und Nogai - Niederungen bedrohenden Hoch-
wasser- und Eisg.ing-Gefahren die Niederungsbewohner zur
Abwendung dieser Mißstände gedrangt So hatte man be-
reits zu .\nt.ing des vorigen Jahrhunderts geplant, die Dan-
ziger Weichsel mittels eines Durchstiches der Nehrung bei
Schievenhorst unmittelbar in die Ustsee zu führen Dieser

$(>3
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Plan muBta {«doch während der FreiheiM-
kriegenifackgestelli wcrdenuadwuideaplter
eiM Mangel an Mitteln wieder wiliiefteben.

Eine wesentliche Verbesserung der Ver-
hältnisse entstand durch den DUnendurch-
bruch bei Neuftihr. Inlolfic einer (jänzürhen
Eisversetzung der Danzi^cr \Vci< h-.L-l untcr-
halbNeulähr — No);at und KlliinncrWcichscl
waren gleichfalls durch Kis vcrstonU — durch-
brach das uninittelbar auf den Eisgang iol-

geade Hocbwasaer in der Nacht zum i. Ke-
0nuuri8«odieKhmaleSanddUne der Frischen
Nehnng bei Neufihr. und der Strom bildete
ich hier eine neue Mttndung zur See. In
demselbenJahrewurdedie DansiiierWetcliiel
bei Plehnendorf durch eine ScnHlMdileaie
abgeschlossen und so tot gelebt

Durch diesen Durchbruch erluhr der Strom-
lauf derDantiger Weichsel eine Kürzung von
rund 14 i«». welche ihrerseits eine Vermeh-
rung desWasserspiegelgciillles und der \V«s-

scrlührung zur Folge hiiite Inlulgedessen
versandete die Elbinger Weichsel mehr und
mehr und blieb nur noch zur Abführung des
Ho^wMwrageeigoct

Half wurde in den Jahren 1S15—1^ der
Weichsel - HaH - Kanal gebaut, «eldHir bei
Rothebude abzweigt

Gelegentlich der Erbauung derEisenbeho
von Berlin nach Königsberg mit den Strom-
UbergSngen bei Dirsch.ui unri Maricnhurg
fand dann eine anderweitige Rciielung der
Stromverhältnisse in der Gcteihcn Weichsel
und Nogat statt In den lahriti iSj6 18;;^

wurde die Nogat-Abitwri^;iin^ \ün ikr Mon-
tauer Spitze nach I'ieckei verlegt und hier

•or VetoindunB der Weichsel mit der Nogat
der Weichsel- Nosat- Kanal hergestellt. Zu-
äMcb fand eine Schließung der Nogat am
WelAen Bcr^e statt.

Durch diese Bauausfflhning wurde die

Wasserveiteilung au! die beiden Stroroarme
derart geregelt, daß durch die Nogat, welche
bisiier den grulieren Teil der W.uiscrtncnge
aulgenfinimt-ii h.i'.tc. nurnorh ctw.i ''3, durch
die <'iL'tc:hL' W eil h sei d.ij,'cgcn ciw.i -' j der
Gcs.imtw;issernicngc ?iini AbHiiß gclani-tcn

und der Eisgang der Weichsel von der Nugat
möglichst zurückgehalten wurde. Hierdurch
sollten eine Ueberlastung der Nogat sowie
^ne Gefährdung der ge|>lanten Eisenbahn-
bfttcke bei Manenburg verhiadeit werden.

Im Jahre iSu wurde ferner in der oberen Nogat zur
WeilAbhaltung dea WachirMtCft voa der Nogat ein aus hnl-

scmen BOcken beatdmidet IQswehr errichtet; es hat je-

doch keinen nennenswenen Nutzen gebracht und ist bald
wieder durch Eisgang tersi&rt worden.

Durch diese Bauten waren aber die Gdahren fOr die
Nicdenmgeo noch nicht beseitigt

5<4

a) Regulierung der Weichselmtlndong.
Es wurde daher in den 8oer Jahren des vorisen Jahr-

hunderts seitens der Staatsregierung ein F.ntwutT zur Re
gulierung der WeichselmOndung aulKestellt, der eine ein-

heitliche Gestaltung des ganten Mündungsgebietes vor-

•ah. Die Eoocheidung über dieee Frage wurde durch den
idiwettn IMchbrnch M Jonaadorf «a der Nogat — im

NeuSe.
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LPNifc V«itinnil.Or.a*ra8iiai Id:

Frflhjahr i88S -, durch
chendie (tanze Elbinger tRe>
denuiR bis zum UrausoiMe
unter Wasser gesettt wwd«,
beschleunigt.
Durch (itsct/ vom 30 Juni

188S wurden der Stiuits-Re-

f,'liTung die M;;'e1 zur Aus-
itihrungder Arbeiten zur Ver-
fügung gestellt Es waren RC-
plant: a) Herstellung eines
DurcliMichesdurehdienanii*
cerBinnennehrang, b) Schiff-
uhns-Anl.>gcn ?ur Verbin-
diin^'dcsl )urchstichesn)i( der
I ).itui^cr Weichsel, c ' Hurch-
(leu lu.u V derDunzinerWeich-
sei Litul KückvLTlci;un^ iIlT

Stromdeu Hl- au' iIl-im I nkt n
liier l>is (iciniit .iiim.>rls,

d) I >iiri lii]iMr 'ii.Tu: ilc-r Ki'.un-

Hcr Weichsel, e Herstellung
Lines Eiswehrcs in der No>
gut bei Kiticlsiiihre.

lifitAusnahme des Eisweh-
res wurden diese Bautea in
den Jahren 1880-1805 nitei-
ncni Rostenaulwaodevon id.
aoMiU. M ausgefiUirtft.d.La-
geplan S 56A). DerWcicfaMl
wurde hjermit eine gus neue
MflndungbisxttiSeegegeben.
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Der 7,1 lange Durchstich bis zur Düne wurde in

voller Strombreite mit 2 «> Wassertiefe ausgeßraben, im
DUnengebiet dagegen wurde nur ein schmaler, 50 >< breiter

Leitgraben hergestellt. Die Verbreiterung dieses Grabens
sowie die Herstellung der eriorderlichen Wassertiefe wurde
derArbeit des Stromes selbst überlassen. Zu beiden Seiten
wurde der Durchstich durch neu geschüttete hochwasser-
freic Deiche begrenzt.

Das neue Bett der Weichsel ist in seinem oberen Teile,

entsprechend der normalen Breite des Stromes, 250 "> breit

und erweitert sich nach der Mündung hin bis auf 400 i»

Zugleich mit der Herstellung des Durchstiches fand
zur Beseitigung der zwischen Gemlitz und dem Anfange
des Durchstiches vorhandenen Deichenge eine Zurück Ver-

legung des linksseitigen Stromdeiches au! rd. 10 >i<>> I^inge
statt. Der gegenseitige .\bstand der Deiche betrügt ober-
halb des Durchstiches goo » und verringert sich nach See
hin bis auf 750 <>. Die Ostseite der neuen Mündung wurde
ferner durch eine 300 <» lange, in die See vorspringende
Mole gesichert Die Danziger und die Elbinger Weichsel
wurden an ihrer Abzweigung mittels Sperrdämmen durch-
baut und die Stromdeiche durchgeführt.

Zur Verbindung des neuen Stromlautes mit der abge-
schnittenen Danziger Weichsel wurde bei Kinlage eine
Schleusenanlagc, bestehend aus einer Schiffs- und emer
Floßschleuse ivergl die Abbildg K. S5S in No Ki\ gebaut.
Zur Festlegung des l'rofiles auf den AuUcndeichen wurden
lernerQuerdämine hertiestetlt, welche das Auftreten von star-

ken Strömungen lun DcichfuBe verhüten und eineAuflan-
dung derlieier gelegenen Vorlandstiächen bewirken sollen.

Nach Abgang des Eises im Frühjahr i.So;, aber noch
Tor dem liocnwasscr, wurde der Abschlußdämm an der

Die Beseitigung dieser Uebelslände ist durch die Re-
gulierung des Hocnwasscn>rof)les der 37 km langen Geteil-
ten Weichsel von Gemlitz bis Pieckel in den Jahren 1900
bis 1907 erfolgt, nachdem durch Gesetz vom 25. Juni 1900
die Mittel zur Ausführung der geplanten Arbeiten vom
Landtag bereitgestellt worden waren

Duich diese Regulierung ist ein ausreichendes, so-
wohl in seinem (^Querschnitt als auch in seinem Ikings-
Gefälle regelmäßig verlaufendes Hochwasser-Strombett
geschaffen worden Zu diesem Zweck wurden die hoch-
gelegenen Vorländer abgetragen und die tiefliegenden Flä-
chen und Schienken durchbaut beziehungsweise ausgefüllt,

die in den Stromengen gelegenen Deiche zurückverlegt
und in den Profilweiten neue Deiche hergestellt Weiter
wurden die bestehen bleibenden Stromdeiche verstärkt.
Die Deiche haben eine Kronenbreite von 4,7" erhalten
und liegen mit ihrer Krone 3,4—4,2 " über dem bekann-
ten H -H -W ; binnenseitig ist 3 « unter der Deichkappe
eine Deichbcrme von 5 » Breite angelegt worden.

Mit Rücksicht auf iden künftigen Abschluß der Nogat
wurde die Normalbreite für das Hochw;isserbett zwischen
den beiderseitigen Stromdeichen auf d is Mindestmaß von
1000 ™ festgesetzt

Diese Hochwasser-Regulierung (vergleiche den I<age-

Lkgcplaa dci MüBdunetgcbittct der Wcicbicl

DQne durchstochen, und der Strom stUrzte sich in die neue
OcHnung Eine Stunde später hatte die Oeffnung bereits

eine Breite von 100 1» erreicht vcrgl. die Abbilde. S 555 in

No. Hil; nach 16 Stunden hatte sicn der Strom herei'is auf

300 >< verbreitert und es waren rd 3 Mill Dünensand in

See abgctnclicn worden
Im Anschluß an die Durchdeichung der Elbinger

Weichsel wurde dieser Stromarm in den Jahren i8o<5i()8

mit einem Kostenaufwande von rd. 2,g Mill M. als Schiff-

iahrtsstraße ausgebaut und am Danziger Haupt die Ver-
bindung mit der Weichsel durch eine Schifiahrtsschleuse

hergestellt.

Der Bau des in der oberen Nogat in Aussicht genom-
menen F.iswchres unterblieb, da vielfach Zweifel üiter den
Nutzen eines solchen auftauchten, auch die allgemeine An-
sicht dahin ging, daß eine wirkliche Sicherung der ben.ich-

barten Niederungen nur durch den gänzlichen .Abschluß der
Nogat von der Weichsel gewährt werden könne. —

b Hochwasserbett-RegulierungGenilitz-l'ieckel.
Zur Fortsetzung der im Mündungsgebiet ausgeführten

Regulierungsarbeiten war weiter erforderlich, die Regu-
lierung des Hochwasserprofiles der Weichsel von (iemlitz

bis Pieckel hinaufzufuhren. Die IIochwa.sscr Querschnitte
wechselten auf dieser Strecke intolge der unregelmäßigen
Führung der Deiche stark ab, Deichengen folgten in schroi-

Icra Uenergange auf Deichweiten und veranlaßten hier-

durch starke Verwilderungen des Strombettes. Die Außen-
deiche waren teilweise mehr als 3 « Über .Mittelwasser auf-

gewachsen, zudem l)cf.mden sich am Siromufer hohe L'fer-

rchnen; am Fuße der Deiche zogen sich tiefe Schlcnkcn
und Mulden hin Diese Zustände bildeten eine ständige
Gefahr für die Niederungen und waren zur Bildung von
Eisversetzungen in huhem Maße geeignet.

olan und das Quen>rotil S. 567: hat rund iz Mill. Mark
Kosten verursacht.

Durch die in den letzten Jahren zur Ausführung gelang-
ten Regulierungs-ArbeitenhatdieGeteilteWeichselein allen

.AnlüraerunKcn bezüglich der Abführung des Hochwassers
und des Eises sowie bezüglich der Sicherung der Weichsel-
Niederungen entsprechen<les Hochwasserbett erhalten.

c) Hoch wasserfreie Abschließung der Nogat.
Als Plan für die Zukunft verbleibt jetzt noch die hoch-

wasserfreie .Abschließung der Nogat bei Pieckel,
welche den Zweck hat, die Nogat-Niedeningen dauemci
gegen Eisgang-Gefahren zu schützen und die gesamte
Hochwasser- und Eismasse des ungeteilten Stromes durch
die (leteilte Weichsel zur See abzuführen.

Seitens der St:iaisregierung ist bereits ein allgemeiner
Entwurf aufgestellt worden ; zurzeit schweben noch Verhand-
lungen mit den Interessenten über die I lohe der von diesen
zu tragenden Beitragskosten und der sonstigen zu überneh-
menden Lasten Es ist zu erwarten, daß bereits in nächster
Zeit mit dieser Bau-.\usfUhrung begonnen werden wird.

Wie schon eru'ähnt, zweigt die Nogat bei Pieckel von
der Weichsel ab und ergießt sich in vielen Mündungs-
Armen in das Frische Haff. Diese Mündungen sind stark

versandet. Bei Beginn des Winters stellt sicn daher hier

sehr bald Eisstand ein; auch bilden sich hier schon frühe
Eisversetzungen.
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der Abfweiirunir des WeichieNNocat-Kaadct od
ftoMcIluDK einer acacn EiBfobn in dii Nogit.
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Die Strnmik-irhc der N"oK:^t ziehen sich in Rani un-
reselmaliiKcn Linien am Strome entlanc Dcichweiten
folgen fut unmittelbar auf Deichenfien; die größte Hoch-
mmerbettbreite betrtgt rd. 3100 », die engste Stelle daue-
KB nur I lo», und zwar befindet fich dies«am Unterlaui bei
zeier.DieDeiche genügen«enrtHmSdiuttederNiederungen
gegen Hochwasser; doch versagen sie, wenn Hochwasser
mit schwerem K.isgang auftritt. Bei westlichen Winden
wird vielfach Wciihselcis in die Nogat hineinKetrieben.
Die Nogac ist aber nicht einmal imstande, das eigene Eis

Gefahrlos (ür die Niederungen ;ih?ufUhren. geschweine denn
;ts aus der Weichsel hincinL;cirichene Hinzu tritt noch

der l'instund, dalS das Frische Hafi sich meist noch in

fester Wmterlave befindet, wenn auf der Wcichiel tUld
oberen Nogat bereits P/s^Mn^; eingetreten ist

Sehr bald treten dithcr m i'.er unteren Noi^it Kis-

Stopfungen ein, die sich schnell stromaut fortpd.inzen.

Tritt «in Hochtiraaser ein, so staut sich dieses vor den
SStvcittisungen auf; es steigt bOhcr twd höher, bis es die
WShe der Deichkrone erreicht, S» Deiche Überströmt und
•o einen Durchbruch veranlaJtt, wit dies im Jahre 18S8
der Fall war Die Nonainicderungen sind daher fiist jahr-

Ucfa den Gefahren von DeichbrUcnen ausgesetzt
Eine Kegulierung der Nogat oder ein Ausbau der

Stromdeiche allein kann die den Anwohnern drohenden
Geiahren nicht beseitipen, Kin vollkommener Schutz der
Nie'lerungen jjcijen die Kisnang- uri(! 1 i n liuasscrKefahrcn
kann nur durcn den völlig ht)rhn.issctircicn Abschluß
der NoKat von der Weichsel crrcichi werden

Der EIntwuri, welcher von der Staatsregicrung aufge-
stellt und fUr die Aus'Uhrung bestimmt ist, enthält nun
folgende Bauten: Die Nogat wird kun unterhalb der Ab-
sweigung von der WeichMl niucl« sveier SMndiinne
durchbaut und in deren Sdiutt «hrd der rechtiMltlg«Weich-
seM>eich durch den Weirhsel-Nognt-Kanal durchgeführt;
zugleich Ist eine Rückverlegung der vor^kpringcnden I )eirhe

bei Pieckel geplant (veritl den Lageplan auf 567). Gleich-
zeitig findet eine Regelung des Falkenauer Deiches statt,

indem hier gegenüber der No^atal«weignng im Falkenauer
Aiillendeich ein neuer Dcu h neschUiict und die an-chlie-

ßenden Deichstrerkcn cnisprci hcnd dem durch den Nogat-
abschluli entstehenden K-enngen AldStWI dm WcidlSel-
Horhwassers erhöht w, rden

Zur Regelung' der ( .rnndw.isscrstSndc in den Nogat-
niederuogen, sowie zur Vertiesseiung der St hiltahrt»stralie

sollen in der Nogat aclbt J SMMsaiiM(eo, bestehend je aus
einer SchlRwdhfeuse, etneni SchOtsenwelir nehtt Fisch»
paß und einem Staudamm, errichtet werden. Diese An-
lagen werden ihren PUtz hei Schon.iu, am Galgent>erge
bei Marienburg und bei Neu-Horstcrhusch erhalte n (vergl.

dasLangsprofil S. 567). Ueberdic Anordnung von Wasser-
Krahanlaäen an den Stauen ist noch kerne endKüluKc
Entaclieidung fetraiha.

Vermischtes.
Die Vortrace Im kg\. Kuo«t(ewerbr-Muicum zu Berlio

ftJr die er»te H»l(te de» Wlnttri 1908 09 bctrcficn: „Ein-
iührung in die Literatur des Kunbt>;ewcrlits" Dir Dr P.

iessen); „Der fClassizismus in Norddeutschland vor
chinkel (1770—1810)" (Ur Herrn. Schmi>z); .Die Plastik

als Dekoration des InaennumMS" (Or. Osk. Fischel). —
mnfMinlmgsB am tMisoSseiBelien PoljieebBlknm In

zuriefe. Vor kunem ist vom schweizerischen nundcsrate
eine Vorlage des Schulrates angenommen worden, die
eine reitgemttUeUmgesialtungder technischen Hochschule
in Zürich bezweckt Danach gliedert sich die Anstalt, die
ihren hisheripen N imen .Kidtremissische polyiechnische
Schule" lieilielniU, in 11 Alllcllun^;l.n lur: Hticnliiu; Hau-,
Verniessunjjs- und KuUunnjjenu urwesen, NLtschincnwc-
scn und Klckiro'echnik

;
Chemie; Pharmazie; Korstwirt-

schait, l.aniiwirtsrhalt; Fachlehrer in Maihemaiik und
Physik; Fai hiehrer in Naturwissenschaitcn; Militarwissen-
sciiaiicn. Allgemeine Abteilung, die dann wieder zerfallt

la a UntenfateiluiMeii fUr FluMwptaie und Ststwrianeit-

schaften bes*. Btainematik und NaiunrikseaMhafiea. UKo
ersten 9 Abteilungen verleihen Diplome auf Grund dlMr
Abgangsprüfung. Dem Polytechnikum ist auSerdem
das Recht beigelegt, die Würde eines Doktors ru er-

teilen Die Umgestaltungen erfolgen im übngen auf der
Grundlage einer Erweiterung der Siudicnlieihcii, sodaß die
Anstalt den ihr bisher noch anhaftenden Charakter einer
Fachschule abstreifend, sich mehr demjenigen einer freien

Hochschule anpaßt, wenn dieser auch noch nicht voll er-

reicht wird. Vor allem fallen die zwangsweisen Semester-
PrUfungen, die .\iisstc'.l-.in l; von Nmcn. \'erwcisc wegen
Unfleiß usw tort Nur iürdie Teilnahme an den L'ebunKcn
der höheren Semester wird u Umst der Nachweis der er-

forderlichen Kenntnisse durchZwischenprUlunsen verlangt
Auch beiUglich der Rechte und Pflichten des Proieesoren-

Ziir Aufrechterhaliunf; der durchgehenden Schiffahrt
zwischen Nogat und Weichsel wird bei Montauer Spitze
eine Schiffahrtsschleuse und daneben zum Einlassen einer
Wassermenge von mindestens 35 cbn/Sek. in die Nogat
eitMCtefaiiMhkaseanidKttMniea. DieseZufithrung von
WeidnelMaser isteifördertich, um die durch Verdunsning
und Versickenjng in der Nogat entstehenden Wasserver»
luste und den Wasserbedarf iUr den SchleuSenbetrieb zu
decken Sttmiliche SchiHahrtS-AltlamB sowie die Nogat-
Schiffahrtsrinne seihst (s. d. Pllne U. MI LÄngsschnitt) wer-
den für den Verkehr von Schiffen von 400 • Tiagfthigkeit
mit 1,4 n TieiK.tn^ itiisvcii.ui'.. die Nogst sdtwt floll eine
W.xsscrticie vc)n 2 m erha'ten

Weitersind nocli eine Er Weiterung; der beiden Dirschauer
Weichselbriickcn, welche leizt den Strom mii6 OeHnungen
von je iji ™ l.ichiwcite ul)crs[i.uincn, iim le 2 ("'clfnungen
von je 116 I» Lichiweite. sowie die Rückverlegung des
rechtsseitigen Deiches bei Liessau geplant, um die hier
befindliche Deichenge, welche oft su kisversetzungen An-
laß gegeben hat, zu beseitiRen: Uerbei findet zugleich
eine Regulieiung des Vorianaes daelbstitatt (Vergl. den
Lageplan S.567 und das Brtickenprolil).

Schließlich sind noch einige kleinere Bauausführungen
an der WcichselmUndung zwecks Freihaltung des Hoch-
wasser- .Mttiußproliies zu erwähnen

Die gesamten Kaukosten lardieUerstelliUg desNogat-
Abschlusses cmschl der äon^ügea AalagcB awd Stt nmd
18 Mill M veranschhiKi wonäcn-

DieSchließun),'der.Not,Mt bildetden Schlußstein des.\us-
baues der Weich>eltiiUndung, für welchen nach AustUhrung
des Nogatabschlusses im Laufe der letzten Jahre ro!

5z Mill M. aufgewendet sein werden. Es wird dann ein ge-
rndttiiet KuliHnrefk ersten Ranges geschaffen sein, ein
Wmt, den fleh aur wenig ähnliche von gleich hoher Be-

r Seite stellen können

IV. Schluß.
Die bislang .nn der Weichsel zur Ausführung gelangten

Regulierimpsb.uitcn sowohl des Mittel- als auch dies Hoch-
wasserbeucs h.ibcn in erster Lmte lundwirtschHltiichen
Inieresveii i;ediini und sind zur Forderung der Vorllut

der angrenzenden Niederungen ausgeführt worden.
Erst durch den .Xusb.iu des Stromes sind feste Uicr

geschaffen und erst hierdurch ist der Besitzstand gesichert
worden. Namentlich aber ist durch die Herstellung eines
einlKitKrk gestalKten Stronachhitcbcs die AMOhnioa des
Eises aufterordentlich telArdert worden, wodurchwiederum
die Oi^ahren für die Niederungen verringert worden sind.

Durch die Regulierung desStromes und die Vertiefung
der Schiffahrtsstraße ist es lemer ermoghcht worden, daß
ieut fast wahrend der ganten Schiff uir:sj>eriode Ktthne
bis zu I n Tiefgaag auch noch bei kleineren Wassenttin-
den auf der preullMcbOB WeicbMl verkduea hOnaea. —
Kollegiums, der AbteilimgsvoRtlnde und der Gesarotver-
tretung der Hochschule sind eine Reihe vonNeuerungen im
Sinne einer freieren Entwicklung derselben vorgesefin.—

Wettbewerbe.
lo einem Wsittewsrb snr Erlangung von ntirtrta ftr

•in Casloo-Hoid tan Pirk Prado la Monicvldso, erlassen von
der Regieningvon Uruguay, wurden 3 Entwürfedurch l*reise

Misgesetchnet. Den I. I^i»von 800Pesos errangder Entiruif

„Templete" des Hrn. Arch- Julius fCnab in Montevideo;
der II. Preis von 500 Pesos wurde geteilt zwischen den
Entwürfen ,Para ijüc" und ,.\canto". FUr das Gebäude,
welches ein Restaurant, einige Spielsälc, einen großen Fcst-

sai»l, Küche. B,ider usw enthalten soll, ist eine Bausumme
von Ck> "ocoo Pesos angenommen. ~

In dem Wettbewerb betr. Entwürfe für dai Ge«cll*chaftt>

haui Conttantia in Neuü hcu n 4(1 .Arbeiten ein Den 1 Preis

von 1000 M errangen die Hrn M a 1 1 a r ^: S c h e I e r in

Coln - I.indcnihal; den 11 Preis von 5C0 M gewann Hr.

K. A. Küster in Coln: den III Preis von 300 \L Hr. Jos.
Dreiser in Bonn, «ftnrend der IV. Pmt von soo M. ea
dw Hm. Speltmann & Kayfler in Bonn fiel. Zum An*
lunif wurde der Entwuri .Constantia usw " empfohlen.

—

In dem FMoadeo-Wetibewerb dea AohaliUcben KuBtt-
verilDa in Ommu wurde der I Preis an Hrn. Paul Würzler-
Klopsch in Leipzig, der 11. Preis an Hrn. Geissler in

Gernrode. der MI Preis an Hrn Fr Holfmann m Halle
\ erteilt .\ngckauU wurden die Kntwllrlc der Hrn FnUIS
Bern e r in Berlin und Otto Claus in Bernburg — _

ntakali'r'bir wuibf««* aar Efltagaaf voa Enm U' loi lui cm Ma-
•Ma lUr llniilicb« VolkakaaM «ad KaoMiirwcrbc — Reguli. rungibaa-
Mn an Kifalchiel »ad Noart cxMuS.» — VcnaUcnie«. - uvuhcwarlKt.—
Hienu eine Bildbeilage: .Museum lur tiroh sche Voik^lUf

kunst und Kunstgewerbe in Innsbruck.
Octitaclieo BiuKlIanf. O. m b. H.. Kerlin FUr dläl

«•raMwi»nUcll_ A I b er t H o Ion n a, Berlin,

Jl. WaSiw,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N2: 83. BERLIN, DEN 14. OKTOBER 1908.

Entwicklung eines deutschen Grundriß- und Dielen-Motives.
<ForlM{iuoc). HIcrtu tlo« Blldbtllaft, *owle die Abblldunfco S. »71.

ie innere Ausschmückung der
Wohnhäuser, die wir bisher be-

trachtet haben, wird von einem
einheitlichen Gedanken durch-
zogen, von dem Gedanken
emes persönlichen Wunsches
auf überlieferter Grundlage. In

den architektonischen Rahmen,
dessen künstlerischcGeslaltung
auf historische Erinnerungenzu-
rückgeht, trägt Sammlerireude

nach einem einheitlichen Gesichtspunkte alles das
hinein, was eine Wohnstätte für höhere Lebensführung
an Behaglichkeit und gesellschaftlichem Eindruck for-

dert. Es wird dadurch nicht die volle stilistische Ein-

heit erzielt, aber eine Einheitlichkeit, die unter Um-
ständen mehr wert ist, die Emheitlichkeit einer von
persönlichen Wünschen getragenen Harmonie. Wir
sehen dabei ab von dem ganz überflüssigen Streite

zwischen alt und modern, zwischen Vergangenheits-
und Gegenwarts-Kunst ; über diesem Streite stehen der
künstlerische Wert und die künstlerische Harmonie,
sowie die Frage, ob sich aus beiden das Walten einer

Persönlichkeit von charakteristischem Gepräge erken-
nen läßt. Das Erkennen einer Persönlichkeit ist das
erste bcijedemKunstwerkund in diezweite oder dritte

Linie tritt, ob das Persönliche in derWahl und Bildung
der Formen, in der Schöpfung bestimmter Farben-
Harmonien oder in der Wahl und Art der Zusammen-
stellung vorhandener Dinge sich kundgibt. Zu allem
gehört ein in gleicher Wciseentwickeltes künstlerisches
Gefühl. Darüberhaben vor einigen Jahren in anziehen-
derWeise die Brüder Jules und Edmond deGoncourt
berichtet. Diebeiden Brüder bcsaücninAuteuil bei Paris

ein gemeinschaftlich bewohntes Haus. Der Uberlebende
Bruder Edmond hat es in einem geistreich geschrie-
benen Buche: „La maison d'un artiste* beschrie-

ben. Beide Brüder hatten mit Leidenschaft Handzeich-
nungen und l^ildwerke der französischen Schule des
XV' III. Jahrhunderts gesammelt Edmond deGoncourt

beschloß,diebestenderHandzcichnungen undübrigen
Kunstwerke im Hause aufzustellen. Er sagte von sich

launig, wenn er nicht Literat geworden wäre und kein
Brot zu essen hätte, so wäre er Erfinder von Innen-
räumen für reiche Leute geworden. So faßte einer der
vornehmsten Geister Frankreichs diese Kunst, aus ver-

einzeltem Alten ein harmonisches Neues zu gestalten,

auf. Mitjedem Stück, welches einenTeil derneuen Aus-
stattung bildete, war ein Stück persönlicher Freude, ein
gutes Teil Sammlerleidenschaft, ein Erlebnis verbun-
den. Dadurch wurden die Räumegeadelt.sie empfingen
etwas von dem Leben und der Seele ihrer Bewohner.

Edmond de Goncourt schuf einen tiefroten Grund
als Wandfläche, ließ Türumrahmungen, Holzverläfe-
lungen, die Fensterrahmen mattschwarz anstreichen
und unterlegte die Zeichnungen mit blauem Karton.
Geschnitzte alte Rahmen in Eichenholz, mit altem Gold
aufgefrischt, umrahmten die Darstellungen. Die Decke
bedeckte eine figürliche Tapisserie : Venus und Vulkan.
Eine Möbelgruppe mit Tapisserien von Beauvais, mit
Darstellungen der Fabeln von Lafontaine, bereicherten
den Raum in gleicher Weise, wie einige Marqueterie-
Arbeiten aus der Zeit der Marie Antoinettc. In der
Mitte des Zimmers stand ein prächtiger Bronzewachs-
guB. aus dem Dämmerlichte der Ecken leuchteten zwei
Biskuitvasen von Scvres. Bildwerke des Clodion aus
dem XVIIL Jahrhundert sind als kleine Werke allent-

halben über den Raum zerstreut und erinnern jedes
an ein Sammlererlebnis. Mit diesen Erinnerungen
lebt der ganze Raum und wird zu einem Stück Lebens-
geschichte seines Besitzers.

Sooderähnlichistauch die AusstattungdcrHaupt-
räume der bisher dargestellten Wohnhäuser zu be-

trachten. Der Eindruck ist nicht das zufällige Ergeb-
nisplanloserSammelarbeit, sondern folgtdem höheren
Gedanken einer persönlichen Mitarbeit des Besitzers

an der Gestaltung seiner Umgebung. Und wer dieses

oder jenes anders wünscht, wird doch anerkennen müs-
sen, daß auch aufdiesem Wege Eindrücke erreicht wer-

den können, die für einen Künstler vertretbar sind. —
iScMuU tolgl)

Jahresversanunlung des Bundes Heimatschutz und IX. Tag für Denkmalpflege in Lübeck
vom 33. bis zum 35. September 1908.

|er IX. Tag Ulr Denkmalpflege, dem ein Be-
grUUungsabend im R.ilskeller voraus^nf;, wurde »m
24 Se))t. in der Aula des johanneums durch Geh.

Hofrat l'rof. Dr von Oechelhäuser eröffnet. Vertreter
der deutschen und der österreirhisrhen .Ministerien, zahl-

reicher Behörden, Städte und Konioraiionen waren zu-
segen. Die Tagesordnun« atmete Friede und EinirachL
Von den verschiedenen, die Gemüter bewegenden Tages-

irngen, wie Ausbau der Burg Altena, .Anbau an das Ge-
wandhaus xu Braunschweig. Wilrzhur^cr Kreuißang, Wie-
deraulhnu der Michacliskirche H.imburg, Freilcgung des
Brandenburger Tores in Berlin, war nichts zu lesen. Nach
den illilichcn BeKrtlUnnkiSworten, unter denen die markigen
Ausführungen des Lübecker Hür^^ermeisiers Dr. Schön
als besonders zu Herzen gehend hervorgehoben zu werden
verdienen, erstattete der Vorsitzende den Jahresbericht
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und wies dabei .»uch aul die (Iründe hin, aus denen obige
Z«it- und Streii!raj(en als nicht genügend reif unberührt
bleiben sollten, kommt aber immer ein wenig andeis.
Zunächst ward für notwendig erkannt, die GewandhWMtnige
doch noch au! die 'l agcsordnung zu setzen

Letztere begann mit einem Bericht von ^^lnisteria1ratG.

Kahr-MUnchen Uber »Die ncuerlichcnVcrwaltungs-
Maßnahmen auf demGebiete der Denkmalpflege
in Bayern*. Dieses Land schreitet unzweiielhati an der
Sjrilia^ fowrit et tidi um Denkmalpflege bandelt Weit-
reicli«aae Geietoe and Verfügungen aus neuester Zeit er-

mOslichen d.is energische Kingrcifen der Behördeik und
in oeni schon crwtthnten Verein lUr .Volkskunst und Volls*
kunde' haben sich die bauklinstlcrischen Kräfte zusammen-
gefunden, welche die Geset?e vor dem Schicksal bewah-
ren, l'apier zu bleiben Dieser Verein ist ?iir sl.iatlich an-
crkannicti -.ind Staatlich in Ansi>rucli f^oiiLKiiiuL'tieii IkiU-

Beratunj;sstelle geworden, von der jährlicli tausende \<)n

I'läncn ms Land hinausgclien Der Staat erkennt es .i.s

seine Pflicht, in jedem seiner ISauten ein Vorbild hinzu-

stellen Kin liraktisrh bra\ichl)arcs Inventarwerk sctrt die
Gemeinden in den Stjind, Uber ihren Besiu an Denkmälern
mwadMB. DiB Aiihdme gdthidster Bwitn wird ilmeD
inr PiScht gemadit, die BdmunppIlBB derkkiam Ge-
meinden werden Ton staatswegen an bemiene KiUte lur
Bearbeitung gegeben und die &folge solcher Arbeit und
Belehrung zeigen sich allerorten.

Hier wurde die Tagesordnung unterbrochen durch eine
kurze Krklärung des Arrhitekten G roothof f-Hamburg
l'ntcr Hinweis .Uli den cinsrinui^n üericht, den Direktor
I)r Hrinckmann-Hamburg .Tili dem VIII Dcnkmaltag zu
Protokoll gegeben, stellte er mit Entschiedenheit fest, daß
ein großer Teil der Hamburger Architcktenschaft nicht
für den siilgeircuen WIederaulbau der.NIichacliskirche, son-
dern fUr eine Neuschaffung im Geiste unserer Zeit einge-

treten sei. allerdings vergebens, da die Hamburger Bürger-
schaft sich für die wte Fem entschiedenhabe. Eine erregte
Erwiderung des Staatssekretärs Dr. Hagedorn folgte

Die Tagesordnung wurde wieder aulgenommen durch
den Vortrag von Geheimrat Dr C Gurlitt-Dresdcn Uber
,Preilegung und Umbauung alter Kirchen*. Er
wies einleitend auf den Wechsel hin. dem das ästhetische

Empfinden unterworfen ist, und wie auch iitiserc /cit sich

ihren eigenen (Jeschmack herausgebildet habe Wahrend
einst das achsial gerichtete, in sicli ahtjeschlossoite .\rchi-

tekturstUck das bieal des Künstlers war, ist liir uns die
Zwc' kniaGinki i- d.is ari,-us'.rcl)ende HOchste geworden So
Sind uns die Augen für neue, früher unbekannte Elemente
ood ScbOoheiten der Architektur aufgegangen, nämlich fUr

das MileriadM^ fflr die Verbindung mit der Umgebung,
femet für den Wert der |ienpektivischen Ueberschneidung
und codlidi fOr das Nationale, jenen besonderen Aksen^
den die unillch^ge Baukunst iedies Landes besitzt. Redner
beleuchtet sodann eine ganze Reihe der bekanntesten Kret-

tegiingen neuerer Zeit und verweilt mit besonderer Liebe
bei den KIcinbautcn. die gcr.idc m Lübeck wie kaum sonst
noch in deutschen St.ldtcn die Kirchen in cnccm KT.inzcum-

Seben a s nncnibchrj« her und unersetzlicher Maßstab für

ie Beurteilung ihrer Verhältnisse Diese niannigtachen .An-

regungen wurden in lan^'orer Aussprache eitergesponnen.
Prof. Dr. C'lemcn-Üonn Ijcrii iiteie ulier , Schulz der

Grabdenkmälerund Friedhofe" Er bezeichnete die-

ses Gebiet als eine der »chlimmstcn Unterlassungssünden
und ifgMen Vergehungeo, was um so sclmenwdier sei,

all diese Werke eise m sich abgeschloiseae IBckenlose
Entwicklungsgeschichte der Kunst darstellen Es sei die-

sen Ahnengalerien der Gemeinden gegenüber ein drin-

gender Appell an die Pietät berechtigt Daneben aber gebe
es auch rechtliche Verpflichtungen zur Erhaltung dieser
Werke Wu nicht ausnahmsweise private Hesitz-Verhält-
nisse oder ticsoi. lerc Verpflichtungen der Gemeinde zur
Erhaltung eines (irabdcnkmalcs f(ir .iHc Zeiten vorliegen,
da sei die Gemeinde Eigentümerin der (irahdenkiiialcr
und damit denjenigen Gesetzen untcrworlen, nach denen
Veräußerung und Verunstaltung von Denkmälern staat-

licher Auisicnt unterliegen, immer aber bleibe es empfeh-
lenswerter, statt an die Polisei sich an das Gefühl, an die
moralische Verpflichtung der Gemeinden zu wenden und
ihnen dabei mit praktisciien Ratschlägen an die Hand zn
gehen. Als solche nannte Redner unter anderen die Ret-
tung der Kircbenräunie, welche .tls ,\fuscumshallen der
GcmeiDden' auf uns gekommen seien, vor dem Kirchen-
maler und Wiederhcfsteller, lemer die .\ufstellunp der
Grabmalplatten, so*crn sie auf den Kußböilen zugrunde
gehen müliten; besser sei es auch, besondere Fricdhois-
naLeii zur Aulstellung abgängiger Gral)mälcr zu l);iuen.

als sie an .Museen ab/iilic(ern I .elftere seu n die Waisen-
häuser der Kunst und ki:r-.ncn .-i.dfiii nur .lusj^c» .>'^.l;c

Stücke gebrauchen, manches Grabmal ist nicht inuseums-
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reif und doch erhaltenswert Durch die zur Zeit kräftig ein-

setzende Bewegung für die Hebung der Fricdln Ikunst

werde der Blick auch wieder mehr auf die Schoiihei! der
noch erhaltenen alten Gralxienkmäler gelenkt Ein Um-
schwung in den Ncuschopfungen sei aber erst zu erhoffen,

wenn durch I )cnkm,iisrhutz-(iesctz der dauernde Bestand
solcher Kunstwerke gewährleistet und Künstler wie Be-
steller dadurch ermutigt werden, Kraft und Geld an diese
Aulgaben zu wenden.— Der Vortrag soll als Sonderdruck
des •DttrerlKiodcs" erscheinen.

Punkt ( der Tagesordnung: .Die Erhaltimg von Gold*
sehariedearbeüeo* wurde auf die nächstjährige Tagunsver*
schoben: es kam dafür die Frage des Braunschweiger
Gewanahauses zur Besprechung Es d.irl daran er»

innert werden, daß u. a der Dllrcrhund -VngriRe gegen
den in der Entstehung begriffenen .•\nhaii an den berühm-
ten Renaissancegiebel ^;erich!ct und Gutachten erster deut-
scher .\rchiteklen hierzu verolfentlicht hatte Zunächst
'.L-gte Pri)t Dr Me ve r Br.iunsch« eig im Namen des Denk-
mal-Ausschusses in ruhiger, sachlicher .\usführ\ing die
Grtlnde dar, die zu dem .\nbau zwangen, untl betonte das
jeder Geheimnistuerei abholde Vorgenen der zuständigen
Sialleii. Tum uad Ktii^ die beiden HiantiBgiiltawute,
seiennoch in StadinBidnVeisndic. DieWahiderFoiBeB-
spräche dem Architekten tu (Iberlassen, schien das Rich-
tige zu sein. Auswärtige Sachverständige seien neuer-
dings hinzugezogen worden. — Karl Meissner- Braun-
schweig und Lehrer Meyer-Braunschwcig erklärten kurz
ihre Befriedigung darüber, daß durch ihre \ngriffe die
ihnen nut.iendig scheinenden Verbesserungen durch Zu-
ziehung vc)n auswärtigen Sachverst.indigcn erreicht wor-
den seien Nachdem noch Hrt l'feiller-Hr.iunschweig
seine wohlwollende SielUing dem,\nbau Gedanken ge^;en-

über ausgedruckt, ergri;t dessen Architekt, Prof. LUhke-
Braunschweig, das Wort Er betonte, mit «elcher Uebe
zu dem alten Bauteil und mit welcher Gewissenhaftigkeit
er an die Aufgabe herangetreten sei, deren ungewöhn-
liche Schwierigkeiten er nie unterschätzt habe. Daher
habe er seine Entwürfe der breitesten Oeffentlichkeit zu-
gänglich gemacht und rückhaltlose Kritik von Maßgeben-
den einzuholen sich bestrebt. Mitten in seinen Versuchen
am .Modell und zu einer Zeit, da er selbst sich noch keines-
wegs über die endgültige Form des Turmes, die Höhe
des Firstes, die (iesialt der Freitreppen usw. klar ge-
wesen, seien die .\ngnffe des Dürerbundes störend und
verwirrend in seine Arbeit eingebrochen Redner ging
sodann in gründlicher Weise auf die verschiedenen, der
Oeffentlichkeit nicht bekannten Grundlagen des Baues,
die .\nforderungendesProgrammes, dieGnindrißfrageusw,
ein, um zu zeigen, wie er zu dervon ihm gewihlten Lösung
können mußte. Neu war nanentlicli. m hOfen. daA der
berOhmte Gewandhausgiebel bei allerSchönheit dodi ehie
Kulisse ist, die in keinerlei organischem Zusammenhang
mit den dahinter liegenden Speichern steht. Nicht ein-

mal eine Treppe befindet sich m diesem alten Bau .\uch
hier verbessernd einzugreifen, sei sein ehrliches Bestreben

Zum Schluß konnte der Vorsitzende aussprechen, daß
die soeben vernoiiiinenen Ausführungen em rüiiiilichcs

.Musterbeisjiiel lUr die Art genannt werden dUrien, wie
man in würdiger Form durch sachliche Ansqi'Xhe cins
an sich schwierige Frage klären könne.

In der .Miendsitzung sprach Brt. J. G rälmcr- Dresden
Uber .Beispiele praktischer Denkmalpflege aus
neuester 2eil". Wir kennen ihn als einen VorUtanpfer
der „Moderne" in der Architektur, mehr noch not der
Tat, als mit Worten. So war es naheliegend, daß er zur
Illustrierung seines Vortrages hanntsldilich eigene Werke
im Lichtbild vorführte. Dabei lieli er es nicht an kräftigen

Ausfällen fehlen, namentlich gegen die zünftigen C>otiker.

F"in kühner Hiisarenritt gegen die Männer der Hamfiurger
Mich.iehskirchc-Ernciierunj.; hatte zur I'olgc, d.iLs m den
Vcrhandhinj^en des folgenden l'agcs — denn in der .Abend-
sitzung war die Hcsj'rcchung ausgeschlossen Crahncr's
Propagiuida für seine luoderne Stilaultasscng energisch
abgelehnt und aul ilir 1 erechtigtes MaH zurückgewiesen
wurde, am Überzeugendsten wohl von Prof O. Stiehl,
der die Gleichberedntigung aller auf wahre Kunst gerich-

teteo Bestrebunsen betonte. Das Ergebnis der Besprechung
war die Verhewung seitens des VorsitscndeD, daß die

MichaeliskiTche auf die TaResordnung des nlehsten Jahres
gesetzt werden solle — In dieser.\bendsitzung sprach noch
Baudir. Baltzer- Lübeck über ,Versuche zur Erhal-
tunt; des Lübecker S t ad t h i 1 de s Es ist hier nicht
der Ort. auS die z.dureu l.cn interessanten, in Lichtbildern
vorgciuhrten Hcmühunj^en und l'.riol>,'e staatlichen Denk-
mals« hutzes einzugehen, aber es darf mit rückhaltloser

Anerkennung (estgestelh werden, daß Lübeck auf dem
tiesten Wccc ist, in dieser liciichung eine Musterstadt
zu werden, und daß ihr heuliget bestand an. übcBiicicrter
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Schönheit jedenfalls mit Verständnis und KestiRkeil ge-

hegt wird. GroßzÜBiperc Reltunusarhciten wie die am
Burctor oder an der Jakobikirchc aUritcn wenige deutsche

Stiiaic nutzuweisen haben.
Ein zwangloses Zusammensein im Schabbcl-Hause

beschloß den ar-

beitsreichen Tag.
Dieses altchrwUr-

dige l'atrizicrhaus

istdurchSiiltunes-

mittel vordcmün-
tcrgang bewahrt
worden und in den
Besitz des Staa-

tes Übergegangen,
welcher dasselbe
alsWcinwirtschaft
stilecht eingerich-

tet hat
r)ieKoTtsetzung

der Verhandlun-
gen um 25. Sept.

brachte zunächst
dieErledigungdcN
Kassenbcricnies,
die einstimmige
Wiederwahl des
Ausschusses und
dieKestlegungvun
Trier als Ort für

den nächstenDcnk-
maltag.

Bei Punkt 8 der
Tagesordnung be-

richtete Amtsrich-
terDrB red t-Bar-

racn über , Orts-
statute ". Nach
dem jetzigen Stan-

de derAngelegen-
heit lassen sich in

Preußen 3 (»rui»-

pcn von Orten un-
terscheiden, näm-
lich 112 Orte, wel-

che Statuten vor-

bereiten. 32 in de-
nen solche fertig

vorliegen, und 10

in denen sie schon
in K.ralt getreten
sind. Redner er-

klart diese Zahlen
fUrl>etnedigcndim
Hinblick auf die

kur/.eZeit, die seit

t'.rlaß dcsCtesctzcs
vom 15 Juli 1007
verflossen, und be-

f;nlßi es nament-
ich, daß nicht
Übereilt vorgegan-
gen werde m ei-

ner Sache, deren
wirtschaitlicheWir-

kung man noch
nicht genügend aus
Erfahrung kenne.
Der Inhalt der ge-
schaticncnoderge-
i>lantcnSiatuiesei

last durchweg ein

guter und es sei

erfreulich, daß sti-

listische liaiivor'

schnftcn kiuim vor-

kommen und daß
der Nachdruck auf

die Wahl der Hau-
stoHe und die
Hohen - Entwick-
lung gelegt wird.

Nur Magdeburg
mache eine .Ausnahme, indem es durch sein Statut alte Stile
wieder beleben wolle. Was die Suchverständigen betrifft,

welchelaut Oesctzheranzuzichen sind, so wäre zu wtinschen,
daß nicht immer wieder zu den wenigen (geläufigsten Na-
men gegriffen und daß ortsansässigen Laien ein größerer
huitluß gesichert werde.

14. Oktober 1908.

Wertvoll waren die ergänzenden Ausführungen, die Ge-
heimrat Frhr. von Bicgeleben-Oarmstadt über die hes-

sischen Ortsbaustatute m.tchte; diese bestehen dort seit

4 Jahren mit bestem Erfolg. Wichtiger aber als die vor-

züglichsten Statuten sei die Wahl der ausübenden Kräfte.

AnUcidcximnicr der Dune.

AnUeideiimmu tici Mcrti;.

Haut voo Guhlen in OBocIdorl. Atchitektcn: Kcjrier & von Giosilieim, Geheime Haurlte Ib Berlin.

EotwickluDC eines deuttchen Crundrift- und Dielen-Motivet.

Wir müssen dalUr sorgen, daß tüchtige verständige Männer
andie Spitzeder Baupolizei kommen und daß nichtstum[ifcr
Uureaukratisnius den Geist der Gesetzgebung lahmlegt In
Oarmstadt ist die vorz'.lKlichc Einnchtnng getroffen, daß

Recht
ipolizei das L'rtcil eines Sachverständigen anzurufeii'.

dem Haulustigen das 1

der Baupolizei das l'n

it zusteht, gegen die Entscheidung
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Außerhalb derTagesordnung berichtetProf.Dr. Wran-
gel-LundUbereine besondere MethodederAblösung
undErhaltUDgalterWandmalereien auf PutzjErund.

DerBericht von Prof. Dr. P. Weber-Jena Uber .Städti-
sche Kanet-Kommissionen* bildete gewissertnafien
die Fortsetxunff zu den AusftthranKen Bredts. Obgleich
schon Schinkel künstlerische Schutzkommissionen gefor-

dert habe, besitzen wir doch heule noch kaum anderthalb
Dutzend dersell)en, so notwemli^; wir in unserer Zeit plötz-

lichen Auischwunjjcs auch einen solchen Hausarzt für den
ttußerst emptindhchcn Or)^anismus der sich umbildenden
Städte brauchen I)cr Grund für dieses Z<>Kcrn sei wohl
darin zu suchen, daß uns bisher der Hhck lür die Schön-
heiten des Vaterlandes gefehlt h.vbc, an denen wir achtlos
vorttbergegangen sind, wfthrend es zum ^uten Ton ge-
hörte, in Italien jede im Bidecker besternte Sehenswürdig-
keitm besuchen

Ist der Ursprung solcherKommissionen sufhiitorisdi»
«fneiuchaftlichc lk strebua|;en (ur(ickzuiahren,so hat sich
der Kreis inzwischen erweitert, seit neue Aufgaben neben
die ursprünglichen allen getreten sind, vorwfilrtsschauende
neben die rUckwartsschauenden, Staaterweiterung neben
Stadterhaliung Aber es wäre t)edenkUch, die Kommissionen
nun nacli diesen .Aufgaben zu trennen I IiUlesheim's Vor-
bild beweise, daL^ eine Verschmelzung nach wie vor gut
und möglich SCI Redner bespricht eine Reihe weiterer
Stidtiscner Kunst-Kommissionen, von denen die Düssel-
dorfer deshalb als die entwickt luste i^cnll irn ,Mrd, weil sie

sich um den städtischen bauausscfiuL^ kristallisiert.

Der Grand, weshalb alle diese Konunissionen in ihrem
amtlichen Wirken verhlltnismKfiiK doch wenig befriedigen,
liegt in der irnsicherheit ihrer Rechisansprttche; neoen
Städten, welche sich ihrer unmittelbar als Stütze bedienen,
fehlt es nicht an solchen, welcheihre lästige Mitarbeit grund*
s&tzlich ablehnen. Dieser Zustand wird zwar in Preußen
durch das neue DenkniulCieseiz gebessert, aber daiür ent-

steht die neue Schwien^;keit. .stari(lii.'e Kommissionen für

kleine Stäuiie zusamrncnz\ibrinj,'cn Hier wird es angezeigt
sein, landcsmaßijje Her.i;unKSstcllen zu schaffen, welche
die Ortsausschüsse erRanzen oder noch licsscr ersetzen.

Diese Entwicklung hat sich bereits mit voKeiv. F.rSol^ z B.

in Württemberg vollzogen, wo dieätuUgaiter üaubcratungs-

stclic das garue Königreich versorgt. Bei allen diesen Be-
mühungen möge man nur nicht vergessen,daß durch Kom-
missionen noch nie das wahrhaft Große zustande gekom-
men ist, daS sie nur ein Verlegenheits-Venlil fttr unsere
unsichere Zeit sind. Möchte diese Zeit bald einer sdirke-
ren weichen und der unbehinderten Arbeit des Einzelnen
freie Bahn werden

Kndlich sprach noch Haudirektor Hamann- Schwerin
eingehend Uber „Wismar und seine Hauten' zur Vor-
bereitung auf den geplanten Ausflug dorthin Dann schloß
der Vorsitzende die Tagiity{ und die Versammlung: i- inkte

ihm ftlr seine vortrcHiichc (ieschiiftsiilhrunK. indem sie ihm
ein wohlverdientes Hoch darlirachte Nachmiiiacs landen
truppweise Fiihrungen durch die Straßen und Gange Lü-
becks und zu seinen Bauten statt, und der Abend vereinigte

Alle, auch die Männer vom tieimatschub, wieder beim
Festessen im Ratskeller. Die Fahrt nach Wismar am
folgenden Tage irerlicf bei henlichstem Wetter äußerst
genußreich Zur Verfttgung stand für die Tfinfahrt der
schwedische Dampfer .Najade", während die Rückfahrt
abends mittels Sonderzuges erfolgte. Die Besichtigung er-

streckte sich in erster Linie auf die drei großen Kirchen
Wismars, StManen. St N'ikolai und St lürgen. ferner auf die
kleuiLTcn li.iiiiLT. i'.cr ! It:iiii4cn (icisl-Kirche, <lcr ehemali-
gen I )()niinikanerkirchc und der Kapelle Maria zur Weide,
\'nn den l'roianbauten wurden als die wichtigsten besucht
die sogenannte Alte Schule, die K.ipellanei unserer lieben

Frau, das Rathaus, der ake Schvi ede und andere Giebel-
häuser, der FUrstenhof und die drei noch erhaltenen Mauer-
tUrme und Tore der Stadt

Diesem gedrängten UeberbUck Uber de Fdle dü
auf dem DC Denkmaitag Gebotenen sei noch nachgetragen,
daß auch eine Reihe kleinerer Ausstellungen in Lübeck
auf den Besuch der ohnehin schon rcrht in Anspruchge-
nomroenen Kon>;rely'r eilnehmer w aru te Ks waren dies

im Johanneum zeichnerische und malerische .\utnahraen
aus Lübeck, zum Teil SchUlerarbouen dieser Anstalt; Ver-
öffentlichungen Uber I.Uberks Kunsischätzc; Arbeiten des
.IJavcrischcn Vereins (iir Volkskunst und Volkskuriilo"

,

cndli< h in dem stimmungsvollen Raum der Kathaiinen-
Kirche eine höchstsehcBSwertcAlcUlekln^uadUrkMldell-
Ausstellung. — —

iMtarhaH—idssanoMsekss. Unter den Eigenschaften
der landschafdiehen SehOnhett spielt das Strohdach des
Bsuenihauses eine Ifauptrollc, sodaß das zunehmende
Versehwinden des Daches von allen, welchen die land-
schaftliche Schönheit am Herzen liegt, bedauert wird, auch
dann, wenn sein Ersatz besser und schöner ist, als die
die Firscheiniing der Landschaft verheerenden Dächer aus
Tonialz- oder iiicrii..-i-.Licln. Zu der malerischen Krschei-
nung des Sirul'.d.ic:ies treten Gr.inde praktischer Natur,
durch welc he die Hauern lias I >arh lu-b i;ewonncn haben : CS
lördert die Hchaghchkcit des VV'ohnens und der Wirtschaft;

es wehrt im Sommer der Hitze, im Winter der Kalte Doch
es war in seinem alten Zustand viel lach ieucrgefahrlich

Hod wuide teilweise von den Feuer-Versicherungsgesell-
schaften, teilweise von den Behörden niciit mehr geduldet.
Im Schwarzwald hat man sich bSufig mit einem Kompromift
begnügt. Wo dos Dach ganz oder zum grOlieren Teil mit
Moos bewachsen ist, ist die FeuergeUhrTicfakeU geringer;
vide sehr alte Dächer dieser Art sind erhalten. Vteltadi
hat man auch einen gangbaren Mittelweg eingeschlagen,
der darin bestand, dab man das Dach rings um den Kamin
heram und im Hcreieh etwaigen Funkenfalles mit Ziegeln,
auf der übrigen I läi he aber mit Stroh deckte Das Ver-
hältnis der Ziegel- zur Slrohfl;u hc ist selten störend In
anderen Gegenilcn Deutschlands alu r m hem: man strcnj,;

Segen das Strohdach sich gewendet zu haben, sodaü.
ie landschaftliche Schönheit chanüuerisiischer Gegenden

darunter litt Die niedersuchsischen Vereine und die Mit
glieder der Malerkotonie in Worpswede, besondeis Hans
am Ende, haben sich daher der Erhaltung des Strohdaches
angenommen und den Krfolg erzielt, daß die Versicherungs-
Gcsellschalten. voran die Hannover sche, ihm wieder freund-
licher gegenüberstehen, sodaß seiner Erhaltung die Wege
geebnet sind, Ein ]>r.iktischer Versuch war für die vcr-

finderte .Vuflassung Überzeugend. Man errichtete einen
Schuppen von lom Lange, füllte ihn mit Brennstoff und
deckte ihn in verschiedenen Teilen mit Stroh nach altem
Brauch, mit l)ach[ja]'pc, mit Zcmcnlulatlen, mit roten
Pfannen und mit iiii]>r.i).;nierien Sirt)hplatlcn. Die „Köln
Ztg " berichtete darillier: .Die Sarhverständigen-Kom-
mission stellte lest, daß die AuslUhrung des Daches in

der landesüblichen Weise orrtnimgsgena imd handwerk»-
gerecht erfolgt war. Bald baanie ow mit Brennstoff an-
«DUte Schuppen Uchtetloh. Das Stiohdaeh nach ahem
Muster luiscfate nach nrei KQmiten braiaeiid

S7«

in einem damit gedecktenHansedleRettung von Menschen
und Vieh wohl schwer gewesen wäre. Das imprägnierte
Strohdach stürzte erst zusammen, als nach 15 Minuten
alle Dachsparren durchgebrannt waren D.^s Keschah ohne
Flugfeuer; auch war d.is Ptroh nicht eigenthrh in Hrand
geraten, die einzelnen Strohplatten waren nur angekohlt
und schwelten am Rande Man hoBt, daß d;%s impräg-
nierte Strohdach, das aiiL^erlich dem .dten gleicht, von
der Haupolizei und ileti \'ersicherungs-Geii. llsi;h.ütcn frei-

gegeben werden und so der Landschait eine sozusagen
lu ihr gehörende und für den Bauer groAe Vorteile bie>

tende Bauweise erhalten bleiben wird. —
Wettbewerbe.

Zur ErlaneuDg von EotwOrfcn far ein GroSbcrzof-Prle-
dricb-Denkmai in Karlinili« ist ein Wettbewerb in Aussicht

genommen, für dessen Bestreitung 10000 KL angenommen
wurden. —

la dsm WfeUbflweib svr BHaagnag von Botweifiu Mr
dto bsidM nensa HoMieater In SlMIgsrt sind dem „Staats-

Ans. f. W." sufolge 93 Arbeiten eingelaufen. —
Der Wettbiwerb zur ErlaoguoK von EatwOrfco fOr ein

ReformatloM-Denkmal In Genf wurde dahin entschieden,

daß ein i*reis von 10000 Frcs. dem F.ntwud der .\rchitekten

Monod & Lavcrriorc, sowie Taillcns iV I'ubois in

Lausanne in (lemcinschalt mit dem Bildh.uier Rcymond
m r.iris zueik.iiint wurde Ein l'rcis von 6oco l'rcs wurde
licir. ^eiiieinsatneii Kiuwurl des .Vrchiiekten .Ncnot und
der Hildhaucr Landowski und Houchard, sämtlich in

l'ans, zu^csiirochen. Kin III. I'reis von je zooo Frcs. wurde
zuerkannt acn Entwürfen der Bildhauer Guido Bianconi
in l urin. Faul Becher in Berlin, der Architekten Edmood
Fatio in Genf und Adolph Thiers in Paris in GeneiB>
Schaft mit Büdhauer A Seysses in Paris, des Bildhauen
Horvai Janos in Bud ipesr des .\rch Charies Plumct
inCircy in Gemeinst Imu m.i dem Bildhauer de Nieder-
häusern Rodo in Hern, des .\rch P Heurticr in Ge-
mcinsch-iit mit Bildhauer Sicard in Paris und endlich des
Arch . Fiaiilt und des Rijdhauers Ver mar e in Paris. —
*^~Takslli EDtwicliljng ein« ilfulKhen Orundrlfl- undl>lcIeo'nUati«M.
(PorlorKunf I — JthrnirrruinnilunK dn Bunde« Helmtlachuli und
IX. Ta( lUr Denkmalpllcf« In i iihrck vom 22. hii xun IS StptcmlKf IM»
SchluO — VermuclUM. — We(il>L-«er()e. —
Hierzu eine I IT n :l i^e ; Diele iir.l Blick in dre K amin-

N M II l[ r.-.i^ von Gahlen in li'lsNeMurt _

No.«s

Digitized by Google





|-||-l\il-0-ll-fl-"-i(.||-j|-ll-l|-l

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N2: 84. BERLIN, DEN 17. OKTOBER 1908.

Entwicklung eines deutschen Grundriß- und Dielen-Motives.
(SchluO.) Hlcriu ein« BildlKlIace.

des Nebeneinganges liegen dasZimmer der Leute und
das Zimmer der Wirtschafterin, beide geräumig und
wohnlich. Auf die Küche folgen in südlicher Richtung
ein Spülraum, ein Raum fürPorzellan und ein Putzraum.
Eine anschließende Anrichte vermittelt den Verkehr
zwischen Küche und Speisezimmer. Eine in die Mitte
der Küchengruppe gelegte Dienerschafts-Trcppc ver-

bindet für die Leute das Erdgeschoß mit den Ober-
Geschossen. Zwischen Neben- und Haupteingang sind
außer dem Zimmer für dieVVirtschaftenn zwei Räume
für den Hausmeister mit anschließender Silberkammer
und eine Fremdentreppe angeordnet.

Die Besucher des Hauses gelangen beim Eintritt

vor einem Abschluß zunächst in eine geräumige Gar-
derobe mit anschließender Toilette für Herren, die Da-
men nach Durchschreiten dcrGardcrobein em Damen-
zimmer, wieder mit anschließender Toilette. Hinter
dem Abschluß wird die Garderobe zum Eintritt in die

Diele wieder verlassen. Die Diele, von sehr großen Ab-
messungen, erhält ihr Licht vom Lichthof, der in der
Hauptsache auch das Wirtschaftsleben des Hauses be-
leucntet. In die Diele ist offen eine zweiarmige Treppe
gelegt, die hier jedoch nicht mehr den Charakter einer
Gesellschaftstreppe hat, sondern ausschließlich dem
Familienvcrkehr mit dem Obergeschoß dient Sie bil-

det aber auch hier den dekorativen Mittelpunkt des
Hauses. In der Achse des Haupteinganges ist die Diele
durch eine stattliche Vordiele erweitert, die raumwei-
tend und lichtzufflhrend ist. Um die Diele lagern sich

die Gesellschaftsräume, westlich ein Billardzimmer mit
geschwungenem Ausbau und beiderseitig symmetrisch
eingebauten Galerien, darauf folgend eine Bibliothek
mit geräumigem Erkerausbau. Nach der Unterbre-
chung durch die Vordiele folgt das stattliche Wohn-
zimmer mit flachereniErkerausbau und von ihm gewährt
ein breiter Zugang Zutritt zum Speisezimmer, das zu-

dem noch durch einen Eingang von der Diele erreicht

werden kann. Auch das Speisezimmer ist östlich durch
einen Erkerausbau erweitert und es sind ihm südlich
eine gewölbte Halle und ein ßlumenhaus vorgelagert.

Der Anschluß anders geformter und in der Decken-
bildung anders behandelter Nebenräume an Haupt-
räume mit freiem Blick in die ersteren bildet einen
Hauptreiz der hier bisher betrachteten Grundrißgestal-

ach der kurzen Abschweifung
auf das Gebiet der inneren de-
korativen Ausschmückung der
in den früheren Nummern dar-

gestellten ausgeführtenWohn-
häuser seien zum Schluß noch
zwei Entwürfe besprochen,
welche die Weiterentwicklung
des bisher betrachteten Grunf
riß- und Dielen-Motives bis zu
dem Grade zeigen, bei welchem

sich das Bürgerliche vom Monumentalen scheidet, bei

welchem dasWohnhaus den Uebcrgang in den Schloß-

bau vollzieht. Es ist nicht ohne Interesse, zu erfahren,

daß die Entwürfe für einen englischen Bauherrn Hart-

mann angefertigt wurden, zu dem der Ruf der Archi-
tekten im deutschen Wohnhausbau gedrungen war und
welcher sich ein Wohnhaus größten Stiles zu errichten

trachtete. Der Gedanke wurde in zwei Entwürfen dar-

felegt, in einem etwas einfacheren Entwurf I, soweit

ie Anwendung des Wortes ,einfach" hier überhaupt
berechtigt ist, und in einem etwas grüßer aufgefaßten

Entwurf II, der zugleich die in England gebräuchliche
diagonaleoderschräge Abschwenkungdes Wirtschafts-

Flügels zeigt.

Entwurf 1 mit den Grundrissen S. J74 und den An-
sichten und Schnitten S. 576 und 577 gibt die in Recht-
eckform gebrachte Anlage des Grundrisses. Man be-

achte im Erdgeschoß die grundsätzliche Trennung der

drei Gruppen von Räumen, der Küchengruppe, der

Gruppe der Nebenräumc und der Gruppe der Gescll-

schaftsräume. Eine scharfe Scheidung sowohl im Or-
ganismus des Grundrisses wie in der technischen Aus-
führung sondert die Gruppen von einander; gleichwohl
aber stehen sie auch wieder so untereinander in Ver-
bindung, wie es der Betrieb der Hauswirtschaft und
der gesellige Verkehr erfordern. Den nordöstlichen
Teil des Grundrisses nimmt die Küchengruppc ein, in

ihr als f-fauptraum die Küche mit unmittelbar anschlie-

ßenden Speisekammern und einer zu den Vorratsräu-

men im Untergeschoß führenden Wcn<lcltreppe. Die
Raumgruppe besitzt einen besonderen Nebeneingang,
der auT einen geräumigen Vorplatz leitet, welcher von
einem inneren Lichthof erhellt wird. Rechts und links
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WL Vor die gMM» SOdfront dw Hmmm legt rieh sogeo, die sieb indi dem Ldfenanarinfaiti^ eni«i-
bfdts Terrasse. tem oder ffdeAnstrittg wr Biete haben, wie Bei dem

In dasObergesdioS ragen derLkbtnuim derlMrie mit »Galerie* benidioeten Teil derGfof^ derxudem
und derRaum des Lichtbcnes hinein und bilden seinen freies Außenlicht hat. Beachtung verdienen an dieser

Kern. Um die Diele sind auch hier wieder G&nge ge- Stelle die Anordnungen von Bad und Klosett. Wei-
t creR;! deräume mit K losetts,

ein KlopfbaSkon und einGc-
päckaulzug reihen sich um
den Lichlhof. In refjelmäßi-

eer Reihungumziehen diesen
Kern die zahlreichen Zim-
mer, die einen beinahe hotel-

mäßigen Fremden-Verkehr
voraussetzen. Man wird auch
hier wieder die Anlage der
Diele als dasHerzdesGruod-
ri<«5;e5 und die scharfsinnige
Art bewundem müssen, in
welcher ihr unten und oben
und von alka Sdleo lidit
lugefiBirt isb

Audi im Entwurf Hart-
maanlliatsar Erleuchtui^
der die Seele dea Organis-
mus bildenden Diele ein
Lichthof angeordnet wor-
den, der jedoch nur drr Die-

le eigen ist und nicht auch
die zahlreichen kleinen Ne-
bcnriiunie an sich gezogen
hat, die im Grundriß Hart-

mannl von ihm ihrLicht er-

halten. Der Haupteingang
zum Hause ist von einer

bedeckten Unterfahrt an
derNordseiteangenommen.
Zubeiden Seiten des Eingan-
Ma Üwen eine Damen- und
eiiie Herren-Garderobe; an
lettteivadiließen sicheinGe>
pÄclDMifnig und eine Prem«
denitre|>pe> AndieDamen-
Ganfarabe rrihen steh SaiH

^Di* ^B^S' lE^M^MB^^^rtBci^^^^^t

usdwelterUnimWinkelder
KQchenflflgeL Dessen Mit«
telpunkt ist die Küche mit
Srir i st'kammern, SpUlraum
U[id Pützstube. Hierliegtfer-

ncr die I JicncTsc'h.itt-jtreppc,

und hier schließen sich die

Stuben für die Leute an. Es
gibt hier weiter eme beson-
dere rorzc'lankrimmcr und
CS ist ein Raum für (iie \"or-

richtung der Speisen einge-

schaltet,ehe diese in die An-
richte und von da insEßzim-
mer cdangen. Nach dem
Hanplnneang lolgt ein Vor-

raum,vondemauseinSprech-
zimmer zugänglich ist Der
HaupteingangzurDieleliegt
in der Haupt-AcbN; io der
gleichen Richtnas folgt der
Eineang zumWohnzimmer.
AuldieErweiterungderDie-
le durch eine Vordiele ist

hier verzichtet. Ungemein
stattlich ist hier die Ausbil-

dung der Gesell scha ft.sräume.
An eine tiefe Kamin-Nische
der Diele ist nach Osten das
Billard-Zimmer gelegt, das
eine reichere GrundriBform
erhalten hat, durch die auf

dereinen Seite vom Spree h-

ximmer, aui der anderen von
derBibKotbekZntrittiu ihmKatvarf Uarlssaa L
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aagOsh ist

Auch die Bi-

bliatbek hat
eine reichere
Gnindrififonn

eri»lten,inihr

ist in interes-

santer Weise
einLeseraum
abgesondert
worden.Durch
breite OeH-
nungen ste-

hen die Bibli-

othek,Wohn
und Fü/ini
mer mit ein

ander in Ver-
bindung. Das
eestreckte

Wobnaimmer
hat nach Sü-
den eine aus-

EflniniiMriit
«eatUdi ein
Wintergarten
vorgelagert;
außerdem ent-

wickelt sich

vor dem größ-
ten Teil der
Südfront eine
Terrasse.
Die Läufe

derDiclentrep-

pe sind hier

nicht parallel,

sondern im
Winkel ge-
iObrt. Breite,

ia den Licht-

raum derDie-
le vorsprin-
gende Flute
sind von der
Fieoulentrep-
peataaugäog-
ndkOoeobe-
mUclilniwlIe
ist der Diele
an derOstsei-
te, bei der
Ixiggia.geöff-

net,wocin an-

sprechender
Vorraum ge-

schaffen wur-
de. Sonst i;i!lt

auch hier die

groflcZahldcr

Zimmer, de-
ren La^e der
Gruodnfilomi
entsprechend
gewählt ist,

auf. Das Die-
lenmotiv hat
gegenEntmiff
I Bier noch
eine weitere
Steigeruneer*
fahren.Zudie-
semGrundriB
sind Schnitte
nicht vorhan-
den; lür £nt-
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wurf I aber mögen die drei Schnitte auf den Seiten 576
und 577 den inneren Teil des Entwurfes klarlegen, so-

weit diese KUrfaeit allein aus den Grundrissen nicht
zu gewinnoi ist Es ist ein schönes, reiches Architek-
turoüd vondimer Haltung, das in diesen bemcrkei»
werten Entworfen niedergelegt ist.

Es Icann nicht überraschen, dafibei einem Entwurf,
der iOr einen englischen Bauherrn bestimmt ist, die
AuBen-Architektur Anklänge an englische Bauweise
zeigt. Im Organismus des Grundrisses aber kommt
die deutsche Auffassung zur Geltung, die sich jedoch
von den englischen Ansjjrüchcn an feine Wohnlich-
keit nicht sehr weit entfernt.

Wer die hier gegebene Kntwicklungsrcihe, in die

vielleicht noch das von uns bereits früher veröffentlichte

HausStilke inderSophicnstraBc inCharlottenburg(No.

41, iy07) einzureihen wäre, v i mrieilslos würdigt, muß zu

einer rückhaltlosen Anerkennung dessen kommen, was
Deutschland auf dem Gebiete des edleren Wohnhaus-
Baues in der Hauptsache unabhängig vom Auslande
geschaffen hat. Es ist, glauben wir, noch nicht genü-
gend darauf hingewiesen, dafi die Entwicklung des
immer als Vorbild aufgestellten englischen Wohiuiaus-
Baues kaum weiter surückgeht, aT» bis in die Zeiten,
in welchen auch Deutschland sich nach dem nationa-

len Umschwung auf seine deutsche Art besann. Wer
die llterenJahrgänge der engUscIien Arclütelrtur-Zeit-

schritten durchblättert, begegnet erst in den siebsiger

Jahren, in einer Zeit, in weu:ber auch der deutsche

Wohnbausbau in aufsteigender Linie sich zu entwik-
keln begann, Werken, die einen Fortschritt in derTech-
nik und der Kunst des Wohnens darstellen. Einen tief

greifenden Einfluß auf die deutsche Hervorbringuns
iber beben die Werke dieser und der Fotgawit bd
aller ibier Bedeutung nicht gehabt Uui wenn in den
Zeiten des Einbruches englischer Hochflut in die kon-
tinentale Kunstbewegung einige oberflächliche Nach-
ahmer sich dem Einflüsse englischen Wesens unter-

worfen fühlten und ihre Bauten äußerlich der Erschei-
nung der englischen näherten, so blieb diese Herüber
nähme doch auf AeuiJerlichkeitcn beschränkt, auf den
inneren Organismus des Hauses, dem Produkte aus
täglichen und gesellschaftlichen Gewohnheiten, hatte
sie keinen Kinlluü. FJn- Seele des Hauses blieb deutsch
und wurde auf deutsche Art fortgebildet und zu der
augenblicklichen 1 lohe entwickelt. In dieser Bewegung
des deutschen VVohnhausbaues nehmen die Architek-
ten Heinrich Kayser und Carl von Groszhcim seit

mehr als drei Jahrzehnten eine führende RoUeein, und
Vieles von dem, was die Entwicklung heote ttt einer
solchen Höhe gebracht hat, ist ihnen zu verdankea
Das einmal nadizuweisen, war der Zweck dieser Ver-
öfientlichung. Ihnen sind Andere, Jüngere, mit den
•cbOosten Cnolgen gefolgt und hatten ns der deut-
toben Wohnhaus-Bewegung der Gegenveit ein«m
anderes BOd geschaffen, als das Zerrbild, dasvonAns-
lands-Schwärmem in einigen Monatsschriften von ihr

gezeichnet wurde. — ^H.

Peilapparat mit selbsttätig lotrecht gehaltenem Tiefenanzeiger.
Von logeBicur C. Buieman in Labeck.

Iem
Verfasser ist ein Peilapparat patentiert worden winkel im Halbkreis, also ein rechter Winkel. Folglich

VD. It -P 1U790:;). welcher bexwecKt, in einfachster steht ininier die Linie ik senkrecht zur Linie if. Die
Weise den ganzen Grund eines Wasserlaufes absu- Punkte t f werden nun durch Schwimmer und Fahrzeug

fahniv mn icsisusieUen, ob Überall die vorgeschrielwne stets panÜlel dem Wasserspiegel gehalten, iol^ich stoben
Tiefe vorfasnden ist

Wenn man einen Flußlauf oder auch eine gebaggerte
Rinne in der gewöhnlichen Weise in gewissen Abständen
durchncilt und die ßeiundene Mindesttiefe lür die Schiff-

tahrt ireiKtbt, so kann es vorkommen, daß sich zwischen
den Profilen noch irgendwo eine geringere Tiefe betindet,

die für die Schiüahrt gefährlich werden kann. Es können
Pfahlstumple hervorstehen oder auch atoße Findlinge auf

dem (irunde liegen, die von den Ii.ii;gi;rt:imem nicht j;e-

toßt worden sind, auf welchen sich aber ein Dampfer leck

Stoßen kann. Geht man nun von der Ansicht aus, daß
diejenige Behörde, welche eine bestimmte Fahrwassertiefe
freigibt, für den Schaden haftbar ist, welchen sich ein
Dampfer mit geringerem Tiefgang in der Rinne durch et-

waige Untiefen zuzieht,*) so ist es geradezu notwendig.
dalTder ganze Grund des Wassers von Zelt su Zeit au
Untiefen hin untersucht wird

Der vorlici^cndc l'ciLip]).Tr.'vt besteht nun aus einer

Kette von Schlitten ndcr Rollen, die über den r.rund ge-
zogen werden, wahrend .m jedem Kode eines Gliedes eine
Peulatte belestigi ist, die bis über \V;isstr reicht und die

i'eweiligeWassertieie w;lhrend derh'iihr'. .il . ulesen gestattet

Abbilag. 1 und^). Um keine ielilcrlKiitcn 1 lelenangaben
zu erhalten, sind die Peillattcn c durch cmc Lenkstange
(Abbildg. i) und einen Schwimmer e derart uctuhtt, daß sie

selbMWf beiJMerWaiserlicfelotiechtcdiatteniNfden.
Der auf oem Wassergrand laufende oder gleitende TAt-
per a ist durch ein paar Zugstangen 6 mit einem Fahr-
zeug oder Floß verbunden. In der Mitte der Zugstangen b

sind die Lenkstangen d befestigt Da die Lenkstange d
halb so lang ist als die Zugstange 6, so wird ein um den
Punkt A geschlagener Kreishooen durch die Punkte k, i

vadfgmta. EswdeshalbderWinkelfikein Pedphetie-

TaiitL'lilicIi h^t du^ kiiDigliehc Oberlitid(i|;t[icbt in KODifi-
bcigdcD Migiitiat der Sudt Koaifibcrg io einem Falle, lowcldkcm
ein Dampier «ul ciDcm PlahliiuDpf b«*chldigi worden war,
Sdtadeoenati Teruneilt, weil di« BchCrde es uoterlaitec halM^da ^
Gruod durch Taucher oder Schleppkenen abiuchca cu latien.

Auch hti ncucrdint;« der III. Zivilienil de» Rcichigcrichtei in

ciDcr Klafcucbe d« Setulfalknfgeicll»ch<ft Untcrwcicr gegta das
OralMk« Misb dw BiiltBanac Absau a § 1 der BctticbMidDuiic
ISr d« Kalcct WilbcIn-ICaild, welch« Itotett .Dai Dcotiche Rcieb
tbemimmi keinerlei Verpflichtun( lur Erfatiloitur;; ISr SebSdcn,
welche die SohiHe im K«n»l, auf den bcidcrscnigcn Reeden oder
io den Vortwiea oder ani den an Kanal lieccnden Schilblade-

1 <lB VMaobaldm dir KaaaUMMB adtr

die durch die Punkte und Ii gctiihrten l'cillatten stets

senkrecht zum Wasserspiegel.
Da l.icr d:c Tiden in voller (Ircilie an den l'eilhittcn

abgc'L->cri werden können, so wihdcn ^;erinL!c .Mnvcichun-
gen der l'eillattcn von der I.otrechten noi h keine nennens-
werten Fchlerablcsun|i!en im Kolge haben Hieravis folgt,

daß es durchaus nicht nötig ist, bei f, h, k und t genau

$7« N0.84.
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OelenVc misrulliliren Ks können im Gegen-

teO tlttläche 'leilc durrh Scliixkel oder Kettenglieder

zusammengekuppeli werden, wodurch erreicht wird, daß
sich die Schlitten unten belicbi« bchici stellen können, ohne
duß beim Fahren irßend etwas rcrbrochcn oder verbocen

wird. M;ui kann (icsliuUi .uxh ohne weiterem mit dem
Apparate die HusrhunKcn der l.antre nach ühiahrcn, stxlaß

derselbe auch als BOscnun>;s;ifilai>;iarut zu gebrauchen ist.

In Lübeck ist cm derartiger Apparat seit längerer Zeit

in; Crebrauch. An einer Schule von etwa 4» Breite hängt
an jeder Seite eine ZuKSUnge herunter, welche unten an
«nem 4* biettenScIiliaMi gelenkig btfniiit ist. Eer~*
«uf diesem Wege nrei Sdraten «iMgertIttel; die unter J

Sttnden nuammenRekuppelt werden können. Atrf 1

Weite itt es möglicn, wUnrend einer Fahrt einen Streifen

von 4, 8 oder auch isa zugleich abzupeilen, indem man
entweder mit einer Sehute oder mit beiden gekuppelt iährt

oder schließlich die Schuten in 4™ Abstand verbindet und
unten zwischen den Peilschluten noch eine dritte, 4 lange
Rolle einschaltet Gewöhnlich wird mit dem Pcilaiiparate

aus j Klcnicntcn zu .i"" mit 4 Peillatten, wie in Abiiildg 2

angcKcbcn ist, gefahren Man längt an der einen Seite des
Flulibettcs an und Iährt nun eine Strecke von einigen

Kilometern hm und herab bis zum anderen Uler. Um zu
«dien, «in «eil meo gepcUt bat, «iid «ieMgt vciialiKD:
ämldut wild (fie eine uTerKoie, z. B.& Knke, dardi Ba*
ken ausgesteckL Dann fährt der DampferfUhrer mit dem
Apparat an diesen Baken entlang und es wirft ein Mann
wwreodderFahrt kleine farbige Scnwimmer, die mit Schnur
ao einem a]s Anker dienenden Baggerbolzen befestigt

sind, an der rechten Seite aus. Nun fährt der Dampfer-
fUhrer zurück, an diesen Schwimmern entlang, und der
Mann, welcher die Schwimmer vorher ausgeworfen hat,

nimmt su- leir. wahrend der Fahrt an der Steuerbordseite
herein und »int sie an der Backbordseite wieder hinaus
usw., bis man quer hinüber gekommen ist Ks zeigen also

die Schwimmer immer an, wie weit man abgepetll hat.

Die Heiai mdcn in bestimmten Zeitabscnnitteo ab-
gelaaen nod in PiObQclier eingeschrieben, wol>ei i Mann
e LMien beolnehieL Auf diese Weise wurden inn«Äalb

eines Jahres in der 22^01 langen Seefahrtrinne von Lübeck
nach der Ostsee 16 Findlinge und 13 Holzstücke gefunden,
welche fast sämtlich in aie Ireigegebcne Rmne hinein-

ragten. Die Gegenstände wurden aisdiinn durch Taucher
gehoben. Der größte Stein hatte einen Inhalt von etwa
cjcbm und mußte vor der Hebung noch teilweise Ireige-

baggert werden Ferner wurde gefunden, daß sich in der
I.Ubeckcr Ku< :U a'i und zu Sectangknäuel in der Fahrrinne

befinden, welche ihre Lage wechseln Hier ist der Apparat
von beeondeier Wichtigkeit, weil es jetzt möglicliiet.«ih>

rend ctnee einzigen ruhigen Tages die ganie s^a Tange
Baneninne vor Travemünde in allen Teilen abzupellen.

SoEium man jetzt nach jedem außergewöhnlichen Nord-
oststurm, verbimden mit Hochwasser, sofort das Maß der
Versandung feststellen, während man früher mit Peildraht

und Ilöten manchmal wochenlang vergeblich aui eine gün-
stige Gelegenheit zum Peilen wartete.

Der Lübecker .Ap[iarat ist in Tiefen bis iin gebraucht
worden und hat trotz der vielen aufgefundenen Hindernisse
immer ladellos gearbeitet. Kr ist nur aus rohen Hölzern
zusammengeschakelt und so eingerichtet, daß man die

I'eilUittcn nach vorne Uberholen kann, sodaß sie längs der
Zugstange zu liegen kommen und Schwimmer samt Peil*

schütten während der Fahrt zur Arbeitsstelle aus dem
Waaaer geliobea «etden ktanea NatOiUch kam der
AppaTat anch fttr Tiefen Aber 11 « gebaut werden. Bei
BOachimgspeilungen empfiehlt es sich, möglichst viele (min-
destens 3—3) Elemente nebeneinander zu legen, damit die

SChrXg auf (ler Böschung laufenden Schlitten oder Rollen
TOn aen auf der Sohle laufenden gegen Abdrängen ge-
hindert werden Ik-i schmalen Kanälen kann man den gan-
zen Querschnitt r.n c;n:nal oder auch jeweilig den hallien

Querschnitt abfahren, sodaß man nur einm.äl hin und her
braucht. In diesem Falle kann man den Apparat gleich

den lioschungen anpassen und statt mehrerer Schuten ein

I loLi als Fahrzeug benutzen. Ksw.irenatdrlich nicht schwer,
mit diesem Apparat eine Vorrichtung zu verbinden, welche
Längsprofile aufzeichnet, doch kann man sich besser ttber

Lage undUmfang etwaigerUntiefen unterrichten,wenn niab
dieTeilzahleo in eine Grundrißzdchnimg eintragen läßt —

Vereine.
ZwelfTerdnCbemoits deaSScbtUcheo lD(eoleiir-D.Arelri-

tektec-Verelns. Bericht (Iber d is i Halbjahr 1908.

Sitzung am 10 Janur.r i ooS Vortrag des Hrn.
Fabrikanten Schippel, Chemnitz-Kaiipel aisGasti, über
.Entstaubung und Belüftung von Fabriken und
Werkstätten . Trotz der regen T.iojjKeu der Institute

ittr Gewerbehygiene und der Gcweibcinspckunoen werden
noch immer Neubauten mit unzulaugutiiL ti Kmrichtungen
fttr die Lüftung der Arbeilsrftume ausgeführt Vor allem
inteinenchligangelegteEntstaubungsanlage inSpinnereien
«irikirderlidL scnraubenventilatoren sind unzulänglich, weil
die dmeh den Lidtllrom aufgewirbelten Staubteilchen zum
großen Teil schon vor dem Ventilator zu Boden sinken,
da in der Nähe desselben die Luft mit Suub geradezu
übersättigt ist Mitieldruck-Vcntilatoren mit RohrUitungen
zur .Vuinahnie der St.Tutilult unmittelbar am Entstehungs-
ortc bei den Maschinen sind bedeutend zweckmäßiger Kinc
Hauptsache ist, bei Absaugung verbrauchter Luft für Zu-
führung Irischer zu sorgen Um die Erwärmung dieser Zu-
lult nicht lu kostspielig zu gestalten, wird die Ab'.ult be-
reits vor dem Ventilator in Filterschränken entstaubt und
dann der gröfite Teil dieses Luftstromes wieder in den
Saal surUelEgeleitet Wirklich abgefflhrt und durch Fiisch-
Inft ersetst wird dabei nur die aus hjrgienischeii GtHnteo
notwendige Menge. —

Sitzung am 84.Januar 1908 Vortrag des Hm. Reg •

Bmstr Rohleder ttBer: „Die Notwendigkeit eines
Lan desgcsetzcs gegen die Verunstaltung derOrt-
schaften und landschaftlicli hervorragenden Ge-
genden" Im ersten 'feile suchte der Vortragende dar-
zulegen, wodurch d.is Bauwesen, vor allem aul oein Lande,
auf den heutigen künstlerischen Tiefstand gekoininen ist,

und bespracl: die fiereits liestthendcn und die noch er-
wünschten Maßnahmen, gesetzliche und uuüergcsetzliche,
durch die eine Besserung herbeigeftihrt werden könnte
Dct Redner bezeichnete dwei ein Landesgescu gegen die
Verunstaltung von Ortschaften, wie es .

Im vorigen Jahre erlassen ist, auch für Sachten als diin<
gend notwendig. An der Hand zahlreicher LicfatbOder gab
der Vortragende im zweiten Teile Beispiele solcher Ver-
unstaltungen unserer Dörfer und Stidte durch neuere auf*
drincliche Bauten gegenüber den schlichten, aber feinfühlig
der Umgebung angc|)aßtcii älteren Bauwerken. Die durch
ein sich mehr und mehr breit machendes Kcklameunwesen
angerichteten Verheerungen 1111 Bilde unserer Landschaften
und < )rtsi li.iitcn wurden besonders hervorgehoben. Aber
gerade hier kann ein Landesgesetz, das die Anbringung

17. Oktober 1908.

von Reklameschildern und dergl, von der behördlichen
Genehmigung abhängig macht, am leichtesten Wandel
schaffen Der Vortrag schloß mit einem warmherzigen Auf*
ruf an die ZuliOrer, mitzuwirken an den Bestrebungen, un-
sere Heimat wieder schön zu gestalten; die Kiemarbeit
der Einzelnen sei nach deo gcieiillchenMafaehmeo das
Wichtigste hierbei

Es folgte eine eingehende ,\ussprachc über d:is Ge-
hörte und im Bilde licschene, bei der besonders Hr. Amts-
hauptmann Dr Morgenstern seine Erfahrungen anidem
besprochenen Gebiete darlegte. —

Sitzung am ti. Februar too8. Vortrag dce Hn.
Prof. Freytag (als Gast) Aber: , Dampfmaschine und
Dampfturbine — eine wirtschaftliche Betrach-
tung". „Die Dampfturbine ist die Losung des Problems
eines idealen Antnebsmotors, der ohne Zwischenmecha-
nismen unmittelbar rotierende Bewegung erzeugt " Aul
diesen einfachen Grundgedanken der Dampfturbine sind
die Erfinder bereits frtiher gekommen, als aui den kom-
plizierten Mechanismus der Kolben-Dampfm.aschine Wäh-
rend der letzten 100 Jahre ist die Koliicn-Dampfm.ischine
von der Erfindung bis zu einer gewissen Grenze der Ver-
vollkommnung durchgebildet worden Ihr nicht .ni über-
windender Nachteil: die durch Mussenwirkung bedingte
ieimgme Toureuahl, Tenolaßlei daß die Aufmerksamkeit
derr'eciliniker sich wieder dem Probleme der Damnfttu^
bine zuwandte. Es gelang auch tatsächlich in der Folge-
zeit, eine brauchbare Dampfturbine zu konstruieren, mit
den vor allem wirtschaftlichen Vorteilen einer grölieren
Dampfanaoutmng und einer unmittelbar rotierenden Be-
wegung Bei der Dampfturbine ist die .Ausnutzung der
I J.irntiikriil; Ijc-. wciti-ni ;;roGcr, als bei der Ko'.licn-l )ampf-
m.iscnine, wegen der volicn Expansion des Dampfes, der
bei Kondensations - Maschinen mit 0,1—0,5 Atni. austritt

Ferner sind die Kondensationsvcrlustc geringer, da der
flampf an ein uinl dcT-ii llK-n Stelle .ins- und eintritt, und
es wird durch Erzeugung unnmielbiir rotierender Bewegung
ein erhöhter mechanischer Wirkungsgrad erreiciit Soein-
fach einleuchtend hiernach in der Theorie die Ueberlegen»
heit der Dampfturbine sich gestaltet, so war es dennoch
schwierig, pralltisch bratichbare Turbinen zu konstruieren,
weil die Geschwindigkeit des Dampfes, der als Triebmiitel
benutst wird, ungeheuer groß ist Trotzdem sind sogar
sogen einstufige Turbinen gebaut worden: die de Laval-
und die Riedlcr-Stum|»i-Tur!)ine lici den neueren Dampf-
turbinen werden zur Verrin^jerung der Umfangsgeschwin-
digkeit zwei .\Iittel angeweiiie:. Die Geschwind; gkeitsab-

stufung und die Druckubstuiuog. Die letztere wird erreicht
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durch Hintereinanderschaltung von mehreren Turbinen,
wobei in jeder nur ein Teil des vorhandenen Druckgeiälles
ausgenuUt wird (Turbinen von Reteon und von Zöllv.}.

nie Gcsrhwindipkeiisrihs'.uSiinp wird erreicht durch V/it-

fciinp des D;\ni;iu:s in vcrsi liici'.cnen Kammern derselben
'I urbinen mit verschiedenen ("jcschwindi^keiten (Klektra-

'l urbine Verbindungen bcidcrSystcmc stellen die neueren
Riedler-Stunipi- und Curlis-'l'urbinen und die Boveri-Par-
Sons-Turhinc d.ir In den genannten Systemen ist inbezug
aui die WirtschaUlichkeit kein nennenswerter Unterschied
orfaaoden; vom betriebstechnischen Standpunkt aus ver-

dient die Aktionsturbine mit geringer Stufeiuahl den Vor-
zug vor der TielstufiBCD ReaktioDStarbnie. Das Verwen-
dungsgebiet der Turbine ist anbeschrHolct; tot allem wird

sie »frage kommen als Aniriebmaschine fOr schnell lau-

tende rotierende Nfaschinen, 2. B. ftlr elektrische Maschi-
nen, Hochdruck-Kreiselpumpen, Ventilatoren undTurbo-
Kompressoren. Wichtig; crschL-int ihre Anwendung als

Schi&maschinc, wozu sie ihre F.igcnschaften besonders

feeignet m ic'it r. ; namlir h senngesGcwicht und Abwescn-
eit aller Vibrationen; hierzu kommen als allgemeine Vor-

rüge: geringer Kaumbedari, Fortlall einer eigentlichen Fun-
damcnticrung, leichte Montierung und ücinontierung, ge-

ringe Ueberwarhung, geringer Oelverbrauch, der Fonlall

jeder inneren Zylinaerschmiening und daher die Möglich-
kfii^ duKiindaiMtofaneweitenswiedMraltSpetseinsier

Seine Aoatübrungen erläuterte der Vortragende durch
nblnlelie Lichtbilder. Im Anschluß an den Vortrag fand

am 16. MUrz 1908 eine Besichtigung der Dampitur-
binen- Anlage im Eisenbahn^Elelctrisitltflwerk
Chemnitz-Hilbersdorf statt —

Sitzung am 27. Marz 190S Mitteilungen des Hrn.
Brt. Vofjt Uber den „Umbau des Hauptbahnhoiesin
(Chemnitz" Oer erste Bahnhol in Chemnitz stand aul

dem Cicländc (leb heutinen, war aber klein undnurltlr Ter-

sonenverkchrcmgcnchtet worden Die enorme Steigerung
des Verkehres von beispielsweise 70 taglich abgefertigten

Pnaoneozflgen im Jahre 1890 auf 300 im Jahre 1900 machte
die jeutt in der Auslührung begriHenen großen Um- und
Erweitenrnnbaulen nonroidig. Außer dem eigentlichen
Personen-Haoptbaluihofe wurden oder werden noch fol-

fende Baulichkeiten ausgefflhrt: VerBchttb- Gleisanlagen
uAt Ueberladerampen, Ix>komotiv9clrappen mit Wasser-
turm, eine Ocluasanstalt zur Versorgung der Personen-
wagen, ein Elektrizitätswerk auf Chemnitz - Hilbersdorfer
Flur und in der Nahe des Hauptbahnhofes ein Bahnpost-
>,'ebäude Der rcrsonenbalinhof selbst zerfällt wie auch
schon der irühere in drei Gleispruppen, den verschiede-
nen H.iuiitbuhnlinien entsprechend Die Personenbahn-
Steige, soweit sie nicht Ko|)fbahnstcine sind, werden unter-

einander und mit dem F.mpfangsgebäiidc durch zwei
Tunnclanlagcn verbunden. Eine weitere l'unnelanlage be-
aiefat Mr di« GeplciciufUhrung, für dw wegen Platnmmtrl
baoiidere Oeptekbalmsteige nicht angelegt werden konn-
ten. Die Bahnsteigdicher werden eine Fläche von ig 000 q»
bedecken im Gegensatt tu 37600 in Dresden, aber ilber

70 000 4"< beim geplanten Hauptbabnhof Leiplig. D«s£mp-
langsgebäude bleibt in sehier allen Form ernalten, wird
aber nach Norden und Westen erweitert. —

Sitzung am 10. April igo8. Vortrag des Hrn Prof.

Kirchner als Gasf! Uber: Otto I.ilienthal und seine
Fundamente der Flu^lei hnik" Der Redner schil-

derte den Genannten, seinen In^cndlreund und Kriegs-
karoeradeii. -lIs l mich l:cbensw::rrii^en, heiteren, ungewöhn-
lich begabten, lieißigcn, wissenschaftlich und praktisch
durchgebildeten, m seinen fachlichen und gcschftftlichen

Untemehmunj^cn glücklichen deutschen Ingenieur. Etwa
SS jfahre hat IJlicnthal neben einer Uberreichen Gesch&fts-
lltngkeit als Ingenieur zuletzt als Maschinenfabrikbesiizer
in Ewrtin sich mit dem Flu|;;i>roblem beschäftigt, die da-

mals so gut wie unbekannten Gesetze des Luftwiderst. in-

des durch Versu< he festgelegt, Flügel gebaut und den
Schwcliedug ohne Ballon mit scll>stgebaiitem, leichten Flü-

gel personlith als erster Mensch vielfach ausgeführt
Der Redner ^'ibt aus dem i.S «, pednirkten l.ilicnthal-

schen Hut he: „Der Vogclflug als Grundlage der Flicgc-

kiiri-.f eine Reihe wichtiger .\ulschlilsse über die l.uft-

Widerstandsgesetze, den VogclÜug und die SchwebeflUge
Lilienthals; er betrauert das frühe Fnde dieses seltenen
hochverdienten Mannes, der bei einem Schwebeäug in den
Rinower Bergen bei Berlin durch verecUedeBe uaglOck-
Hche Umstlnde am 10, August 1896 durch Abitnn das
Leben verlor. Lilientha! hatte in seinem iSSo ersdnenenen
Werke l)ereils gezeigt, duü der b;Ulonfreie Menschen-
flug nur bei gewissen Windstürken möglich sei, xum Flie-

gen in ruhiger oder bei wenig bewegter Luit habe der
Menich Maschinenknit mit su benutsen. Nach nim bald
90 Jahien «iod LiUendiel's Lehren und Eiiahningen in die
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inteFessierten Kreise gedrungen und es sind bereite «ei-
tere Erfolse erzielt Der Redner hoBl, die Welt werde
Lilienthal lUr die freigebige, selbstlose Bekanntgabe seiner
kostbaren Forschungen lUeseit ehren, wie er es in hoheä
MeSe weidieBe. — r,..

Tote.
Staatsrat Wilhelm tob Fach« t- Am Nachmittag des

& Okiober tat ia ämttnrt nach kuntem schweren Leiden
derVontud derBusDleÜung der General-Direktion der
wOrttembergischen Staatsbahnen, Staatsrat Wilhelm von
Fuchs im Alter von 66 Jahren gestorben. Durch das Hin-
scheiden von Fuchs hat, wie der Vorstand der General

-

Direktion der wQrttembergischen Staatseisenbahnen von
Stiel er am Grabe ausführte, ein Leben reich an Arbeitund
reich an Erfoltrcn icini n Abschluß gefunden. Fuchsmachte
seine fachlichen Studien in der Hauptsache auf dem da-
maligen Polytechnikum in Stutt^iart. Kr wurde dann im
Oktober iS7iSekiions-Int.'enieur, im.April iS72Bauinspcktor,
1890 Baurat und iSo-i < ibcrliaurat

, 1.^95 rückte er zum
Direktionsrat vor. Am Fascnbahnbau seiner schwäbischen
Heimat war er in erbebUcheD Maße beteiligt: eine Reihe
v<ni Eisenbahnen baute er ds Oberingenieur im Verlaufe
von etwa 7 Jahren und zwar die i&pa erOBnete Strecke Reut-
lingen—Hönau, die im gleichen Jahre dem Betrieb Qberce-
bene Strecke Waldenburg— KUnzclsau, die i89.'? in Verkrar
genommene Strecke Hönau—Münsingen, die 1S94 fertigge«

stellte Linie Marbach — Beilstein und als leutc urid bedeu-
tendste die mit einer großen Zahl neuer Einrichtungen ver-
seheneStreckeUntcrtitrkhcini - Knrnwestheim.Uberdie wir
IV. J.ilirg. 18.95 S.37'" LiLisiu irhiJ-.e.' liL'ntiue'.eii Bis zu einem
gewissen Cirade konnte diese neue Bahnlinie als eine Vor-
arbeit iür die geplanten Ilmgestaltungen in Stuttk'art und
Cannstatt gelten. Sie war bestimmt, diese B.ihnhoie von
den durchgehenden Güterzügen 71: cndas-t n A»i einem
nur9i'n langen Wege sind eine Reihe der interessantesten

Bauten ausgcfttbn worden. DieBeuaciieiten dieser Strecke
leitete er bereits als Vorstand derBsuabteilnngderGeneral-
Direktion der wOrttembergischen Staatsbahnen, in welche
Stellung er im Marz 1894 berufen wurde. Elf Jahre später,

Anfang 1905, wurde Fuchs durch die Verleihung des Titels

5Präsident' ausgezeichnet und erhielt zu Beginn dieses
ahres den Titel „Staatsrat". Fuchs war Vorsitzender des
Lomitees für den Umbau der.\nlagcndes Stuttgarter Haupt-
bahnhofes Ueber diese in großem Snlc durchzuführen-
den UmgestakunKen haben wir in den N'jintnerii 20, 12

und 23 des Jahrganges 1907 unserer Zeitung eingebend
berichtet. Mit Fuchs vefliot Schwaben eine seiner DeMen
technischen Kr&ite —

Wettbewerb Realpros^mflaslnm Chemnits. I, Preis von
SjoolL Hr. Arth. Emil Lbert in Chemnitz; II Preis von
joooM. Hr.kgl.BrtTh. Kösser undHr Arch Job. Böhme
in Leipzig; III. Preis von 1500 M. Hr terd Reicheltund
Hr 0 Kaiser in Konigsl^rUck. Sämtliche EntwUrfe Sind
bis mit iH. ( ikt in der .\uia der Technischen Steenleto-
anstaltcn in Chemnitz ausgestellt —

Wettbewerb Amtabaue LodcDtcheld. Es liefen 150 Ent-
würfe ein Den I Preis erlangte Hr Fritz L'sadcl m Han-
nover; den II Preis gewannen die Hm Pohlig&Lander
in DUsseldori; der IIL Preis fiel an Hrn. Karl Bräutigam
in Nilmberg. Zum Ankauf fttr je 150 M. wurden empfcwlcn
die Entwttife mit den Kennworten: .Orttaß Gott alle mit
^ji«ri*ryut und Neu", ^ iM^ gnt «od bau«", «od

Ia alatffl Wettbewerb det .BayerWeheo VeralM lArVoübb-
koatt und Volkakimdc'' zur Erlangung von Entwürfen ftlr ein
Krankenhaus in Friedberg liefen 8o.\rbeiten ein. Der
I. Preis und die .\usführung wurden Hrn Dipl -Ing

Heinrich Bcrgthold in München verliehen Der II. Preis

kam an Hm Di|)l -Ing Alb Kirchmayr in .Augsburg,

der III Preis an Hrn .Arch l'ntz Müller in Stuttgart, der
IV. Preis an Hm .Arch Heinrich Neu in M:inciu-n Be-
lobungen landen die Entwürfe der Hrn. Anton Dcnslcr,
Hans Niedermeyer, Otto Leitholf,Hans Brühl, Hans
Doetsch imd Hans Eisenrieth aus München, sowie
Wilb. Zisimer eus Stntigett —

WeMtawart d«r Kaisar Frans Josef-JabOluma-Sdlknag
betr. Eotworfe fOr elo Woblfabrtibaua ia Wien. Eingegan-
gen 20 .Arbeiten; I Preis K Ornstein und R. Sowa;
IL Preis: Th. Swatosch, lU Preis: J. Zcrny. Zum An-
kauf empfohlen der Entwuri .Pensum". —

bkatt: EnlwIcUiMiclmt diutiOMii OruadftS- aod DMn-HMvM.
«Sciduej - PctiappttiK bU MibMisUf toUMfet giliittiasw TIrtlwae
itlew. - Vwtlii«. - Tot«. — W«ttli»wcrh». —
Bildbeilage: Diele im Hause von Gahlen in Dflsseldorf.

v«dat dw ixutocfa«« a««wttuM, o. >. aetua. far an mmaia
vMMtwaifllca! Albart Hatrnaaa. BwUa. _
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. NiSs. BERLIN. DEN 21. OKTOBER 1908.

DtotMhcr Baakatrndn' 1909. 43. Jhtfl. Herausgesehen von
der Deutschen U.iuzciiunK. Teile: Teil I: Taschenbuch,
Teil II ; Niichsch lafjcbuch, Teil III: Skizzen buch Vcr-

laft: Deutsche Bauzcitung G. m b. H. Berlin SW. 11 KOnig-
Rrätier SiraOe 105 Preis 3,50 M , mit Verschluß 4 NL —

In diesen Tauen bereits ist der neue «Deutsche Bau-
kalendcr" für 1909 im 4» J.ihrganp erschienen. Mehr als

vier Jahrzehnte schon gehöftdcr .Deutsche Bauk»tcnrler"

tu den unentbehrhchen Hillsmiticin des deutschen Tech-
nikers auf dem Bureau wie auf der Baustelle. Unablässig
hat er sich mit den J.thrcn gewandelt und den wechseln-
den Bedürfnissen der Gegenwart anKep>ißL Auch von dem
vorliegenden 42. Jahrgang kann berichtet werden, dali

nicht nur alle Kapitel au! das sorglältigsie durrh^'esehen
und verbessert sind, sondern daß auch eine Reihe Kapitel
wiederum eine du rch greife nde Umarbeitung und eine
erhebliche Krweiterung erfahren h.ibcn. Diese Krwci-
terung beträgt im Taschenbuch 16 Druckseiten, im Nuch-
schlagebuch y Nebenher geht die stetige Erweiterung der
Perso n a1 anganen

.

Die Inhalts-Vcrmehning des Teiles I. Taschenbuch,
kommt in diesem Jahre wieder dem Hauptabschnitt IV
zugute. Um die in der Privatpraxis stehenden Architekten
und Ingenieure auch Uber die Gebührenforderungen mit
ihnen häufig zusammenarbeitender Berufe zu unterrichten,
ist hier ein Auszug aus der „(icbUhrenordnung der deut-
schen Baugewerksmeiiter" und ein solcher aus der „Ge-
bllhrenordnune fUrdie .Arbeiten des GartenklJnstlcrs" fauf-

gestellt vom Verein deutscher G.irtcnkUnstler) beigelUgt,

tind es sind zugleich die ,Grunds:itze fUr die Berechnung
kunstgewerblicher Arbeiten" (aufgestellt vom Verbände
deutscher Kunstgewerbevercine'i abgedruckt, die erst in

diesem J.ihre angenommen sind und noih durch eine Gc-
bllhrentabclle ergänzt werden sollen. Die Baulicamten fin-

den anderseits eine erhebliche Kr*ciicriinc der Angaben
Über die Bezüge der B.iubcamien. Ks sind mcr jetzt neben
dem Deutschen Reich und Preußen auch die einschläni-
gen .\ngaben ausB:iycm,S.»rhsen, Wllrtti mberg und Ba-fen
autgenommen, sodaß also alle großen Bundes;>taaten be-
rücksichtigt sind. Die Gehaltsanß.iben enis))rcchcn den
betr. neuesten gesetzlichen Bestimmungen bezw den bis-

her bekannt gewordenen Gesetzesvorl.igen .Außerdem ist

dieser Abschnitt zugleich noch dailurch erwe'ieit, d-iß auch
die Pensionsverhält^l^sc, die Wiitwen- und W.iisenbezUge
aufgenommen wurden, sodaß der Kalender jetzt a'so ein
vollständiges Bild von den «irischalilichen Verhältnissen
der deutschen Staais-Baubeamien gibt, wie es sonst an
keiner anderen Stelle zu gewinnen ist. Daß trotz dieser
erheblichen Krweiierung des Ab^chnit^cs der Gesamtum-
lang des Teiles I nicht noch mehr gcwiu hsen ist. war nur
dadurch möglich, daß die bisher wortlich abgedruckten
Bestimmungen Uber Reise- und Umzugskokten lexdich
wesentlich knapper gefaßt worden sind.

Im Abschnitt V ist von unserem juristischen Nfitar-

beiterdjis Kapitel: Dienstberechtigterund Dienstverpflich-
teter neu bearbeiiei worden; im Abschnitt VI sind an Stelle

der bisherigen Bestimmungen für die {«"euersicherheit der
Waren- und Gcsch&itshäuser in Preußen die neuen B«-
stimmunicen vom 2. November 1907 getreten.

Wie alljährlich wurden ferner im Abschnitt II die Ta-
bellen Uber die Hochwasserzeiten an der NordseekUste
neu berechnet und im Abschnitt IX: Preise für Bauarbei-
ten und Lieferungen, alle Preise durchgesehen. Daß auch
alle übrigen Abschnitte einer sorgfältigen Durchsicht unter-
zogen wurden, ist schon erwähnt

ImTeil IL Nach schlage buch, istimAbschnitt I.Hoch-
baukonstniktionen, ein Kapitel über ,Die holzzerstOren-
den Pilze in GcbäU'ien" aufgenommen, das vielen Besitzern
des K.ilendcrs willkommen sein wird. Bei den Gründun-
gen ist den neueren F.isenbetongiündungen etwas breiterer
Raum gewährt und auch der .\hschnitt Maurerarbeiten zeigt

einiKC Krweiterungen durch Angaben der ».'ebräuchltchen

Ziegelformate in verschiedenen Ländern, Über Kalksand-
sieine usw. Im Abschnitt II, Angaben über Portland-Ze-
menL Beton und Eisenbeton, sind an Stelle der „Leitsätze"
für Stampfbeton |eut die ,allgemeinen Bestimmungen' des
deutschen Ausschusses für Eisenbeton getreten. Der sta-

tische Teil konnte nach der sorwiäiügen Umarbeitung im
Jahre 1905 auch jetzt noch erhalten bleiben.

SorKfäiiig durchgesehen, geändert und ergänzt ist das
Personal- Verzeichnis, das steter Wandlung unterworien ist

Es wird Vielen willkommen sein, daß bei den kgl Bauge-
werkschulen jetzt ein Zusatz gemacht worden ist, ob ihnen
Tiefbaukumie angegliedert sind.

Dem Teil HI, Skizzenbuch, wurde wiederum ganz
besondere Sorgfalt gewidmet. Es enthält dieses Mal mit

fenngen .\usnanmcn nur Darstellungen architektonischer
)enkmaler aus den verschiedenen Kunstperioden
Deutschlands. Die Beispiele auf S. 58t mOgen die Art
und Güte der gewählten bildlu hen Darstellungen zeigen.

Em reiches, zum Teil noch unbekanntes Material wurde
aus B.iycrn, namentlich l'ass.au, herangezogen, von wo Hr.

Bauamts:iss Briinner schöne Aufnahmen lUrdas Skizzen-

buch lieferte. Eine Reihe anderer .A.ulnahmen verdanken
wir der emsig sammelnden Tätigkeit des unter der ausge-
zeichneten Leitung des Mrn Geh. BrL Meydcnbauer in

Berlin stehenden Mcßbild-Archivcs Endlich ist es uns
gelungen, eine Reihe schöner, fast unbekannter Innen-

auin.inmcn aus dem kgl. Kesidenzschloß in Cassel zu be-

schaffen, Arbeiten der Empire-Zeit, die heute wieder eine

erhöhte Würdigung finden Um diese drei Hauptgruppen
reihen sich zahlreiche andere Aufnahmen und ergänzen
die schöne S.immlungzu einem wertvollen Besitz an
sorgfaltig gewählten Architekturskizzen Es ist das
fUnfie in der Reihe der Skizzenbucher, welches hiermit der
OcffeDtlicbkeit Ubergeben wird; die ganze Sammlung, die
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alljährlich um 63 Blattvennehrt wird, ist bereits heutezudem
Stattlichen UmlanR von weit Uhcr 300 Blatt angewachsen

Auch der neue Jahrf-anu des .Deutschen Baukalen-
dcrs" sei in seiner unerreichten Reichhaltigkeit der
Fachweh angelegentlich emplohlen. —

Aiu(efbbr(e Bauten uad Stadien too H. MOUer-Erketeos
In COlo a. Rh. Cöln iqoS

In einem statthchen l'rachtliand hat unter dem vor-
stehenden Titel Hr Arch Müller-Krkelcnz in COln eine
ijroßc Reihe seiner Studien und Ausfühmnijcn Klr einen
eneeren Kreis herausKciieben Die kilnstlcrischen lle-
sichtspunktc iUr das Verhältnis des Architekten tu seinem

58»

Werke sind in dem (olgenden 5>atze des Vorwortes ge-
kennzeichnet: „Nicht nur der Bau an sich, auch die innere
AusschmUckunK. die Wandverkleidung, die Beschläge, die
Leucht- und HeiikoriMsr, alles soll von seiner Hand ent-
worfen, von seinem künstlerischen Verständnis eeprtlft

werden. Möbel, Teppiche und
vor allem das Zusammenstim-
men derFarben soll seinem sach-
verständigen Urteil unterliegen.
Niehls darf ihm zu klein, nichts
nebensächlich erscheinen, soll

der Ccsamicindruck seines Wer-
kes harmonisch sein, künstleri-

sche Beseelung atmen. Ein
ganzesWerkwill einen gan-
ten Künstler". Selbstverständ-
lichkeiten, wird man sagen; und
doch ist auch heute noch die
Zahl der Fälle größer, in welchen
Ivei einem gewissen Zciipunktau!
die weitere Mitarbeit des Archi-
tekten verzichtet wird, als die
Zahl der Falle, in denen das
Bauwerk von Anfang bis zu Knde
in den Händen seines Urhebers
bleibt Das Werk enthält in ver-
mischter Reihe (icschältshaus-
bauten, städtische Wohnhäuser,
Landhäuser. Theater. Vcrwal-
tungsgeb.*iude Die Bildbeilaee
ziirhcuiißen Nummer sowie die
ncbensienend«' .Abbildung ge-
ben einen Anhalt iUr die künstle-
rische .Aulfassung des Heraus-
gebers. —

Meyer'« GroBe* KonverMHooa-
Lexikon. Sechste Audage, Neun-
zehnter Rand: Stern bergbiiVec-
tor. — Zwanzigster BHnd: Vcda
bis Zz. Leipzig und Wien 1908.

Bibliographiscncs Institut. Preis
des Bandes 10 M —

Den 17 Bänden der 5. Auflage
dieses groß angelegten „Nacn-
srhlagewcrkcs des allgemeinen
Wissens" stehen die nunmehr
vollendeten 20 Bande der neuen
.\u11age gegenüber. Dle^icn wird
sich ein Krgänzungsliancl an-
schließen, der bestimmt ist, da»
umfangreiche Werk in den we-
sentlichsten Bestandteilen bis
auf den Tag seiner Vollendung
zu ergänzen Gleich den übrigen
Bänden wird auch der KrgBn-
zunusband mehrere hundert .\b-

bilaungen, Karten und Pläne im
Text und auf zahlreichen Tafeln
haben und in gleicher Weise
auch Farben • Drurktafeln und
Selbständige Kartenbcilagen be-
kommen. Der früheren .\uflage

reihten sich neben dem Ergän-
zungsband 3 Jidiressupplemente
an; sie werden vermutlich atich
der neuen Auflage folgen, so>daß
dann insgesamt 21 Bänden der
alten .\utiagc 24 Bände der neu-
en gegenüber ständen: ein ein-
dringlicher Itcweis lürdie stetige

/.iinahmc des allgemeinen Wis-
sens und vor allem auch des
Bedürfnisses nach allgemei-
nem Wissen

Für eine Beurteilung an die-
ser Stelle tritt jedoch d.is allge-
meine Fachwissen dem anderen
voran I hm werden auch die bei-

den Schlußbände mit cinerReihe
iredrängter oder weiter ausge-
führter .\rtikel, mit zaiilreichen

Abbildungen, Tafeln und Kar-
tenplSncn gerecht Aus dem neunzehnten Bande sind
unter diesem Gesichtspunkte hervorzuheben die Artikel
Straßenbahnb tu, Straßenliahnen und Straßenbau, die eine
gedr.ingtc Uebersicht dieser Gebiete mit guter Litcratur-
ang ifie geben Der .Anikcl ,Talsperren' ist durch eine
treffliche zweiseitige konstruktive 1 aiel mit schönen Auf-
nahmen nach der Natur in guten Autotypien bereichert
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Dem recht übersichtlichen Artikel „Tapeten" ist eine Dop- sind neben dem Text durch einige anschauliche Abbil-
pellaJcl in Farben beigegeben Unterdem Stichwort ,TecK- diingen erläutert Aehnliche Vorrüge sind den Artikeln

nische Hochschulen" ist das Wisscnswene Uber diese An- ,ToicnhestattunK", »Troja", .Astronomische Kunstuhren"
stalten in knapper Form zusammcngciaQt. Ganr vortrefl- nachiurUhmen. VortreBlich ausgestattet mit anschaulichen

N&lburgtiior in Ambcrf.

V

Wltlihstti 1d ObcibOchittdt in Minclfrenkcn.

1$

Neue biacböllicbe ReiidcDi in Pasito.
SiicfcnbMi, iwcilet Obcri;etchott. btirgcnbau*, Tteppeopodcit.

Aiu: Dcultcher BaokalcDder 1909 Teil III: Skiiicnbueb.

AhbilduTiKen ist der Abschnitt „Tunnel", und mit einer
prächtigen farbiKcn Ooppeltaicl geschmtlckt ist der Artikel
„Griechische Vasen"

Im iwaniipstcn Bande sind die Artikel Vela, Vclas-
quer, van de Velde, Venedig mit der klaren, schon be-

lieb illustriert ist der Artikel „Terrakotta" durch eine far-
bige und eine doppelscitine schwarze Taiel Der reich mit
Abbildungen versehene Artikel „Theatcrbau' wird noch
einige Ergänzungen sowohl in seinem materiellen Teil wie
in seiner Literuturungabe finden nuUsen Die ,Ticn)ohrer"

21 Oktober 1908.
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kannten Karte. Vcntiladon ^mitiwei doppcl»euigenTaleln),
Wasserleitungen (mit ausführlichen illustrierten ergänzen-
den Tafeln), Wildbarh-Verbauan^ (mit schöner Tafel),

ZiDuaerOfen (gleichfalls mit illuMnerten ergänzenden Ta-
feln), ZinnKnDmren (mit vortrefflicher doppelseittKcr Ta-
fel) gute, in sich abgerundete Beiträge Ihnen ste hen je-

doch auch andere gegenüber, die durchaus unzulänglich

sind Das gilt i. B. von dem kurzen Artikel .Villa", der
auch nicht entfernt der Bedeutung seines Geeenst.indcs
gerecht wird, selbst wenn man die Ergänzung in Rcirarbt

lieht, die unter .Geschichte des Wohnh.iiises" gck.'cl>cn

ist. nie Literaturanpabe von „Villa* ist mehr als dUrltig;

die .\bbiltiungen des Abschnittes „Wohnhaus" sind zum grö-

ßeren Teil des Krs.-itzes bedUriiig. Dasselbe gilt von den
Abbildungen des Abschnittes.Wiener Bauten". Der Artikel

MVolkstheatcr'm'ißteglcichlallseincUurcharbeiiungfinden,
die den neuem Beatrebunimi imTheaurwcie« «atspricfat

Bei „Viotlet-Ie-Diic" tind „Weinbrenner" bitte tani vid-
leicht eine kurze Würdigung der Stellung der beiden gfoßen
Architekten in der Kunstgeschichte erwarten können, hlna
hat im allgemeinen den Kindruck, als ob die architekioai-

Schen Dinfte des Lexikons an manchen Sielten eine et*
irassorgf&l tigere Bearbeitung hätten finden können In)mer-
hinwird mandicscm sclicncnZi iij;r.!ssc dcutsrhcn S.unmel-
lleifies und deutscher Buchkunst hohe Anerkennung nicht

venagen dUden —
Meytra kirloe* Koovtrutlona-Ltxikon. Siehenie, gänz-

lich neubcarbeiletc und vcrmtlirtL- .Kullape 6 Bande in

Haibieder zu je u M Vierter Hand: Kielbank lusNurd-
kiaal. LeipriK wid Wien. iqoS. Bibliographiscbeilnstistut

Vor kurieo cischicn der vierte Bknddesin siebenter
Aaflafie auf 6 Jttnde erweiterten Nachschlagewerkeii. das
iinteroemNamen „Meyers k leines Konversaiions-LexiKon''
io die Welt hinausge»endet wird, das Wissen der Ivreiseta
vervolbiindigen. die den „grotien Meyer" nicht erwerlien
können. Die Vorzüge des großen Weikes finden sich in

der kleinen Ausgabe in dem Maße konientriert, als der
räumliche Umlanv des ..kleinen Nfcyer" »rennKcr ist, als der
der großen Ausgabe Auch hicrrcicnlichTaieln.einschOnes
Kartcnmaterial, irctJliche Karbendrucke; auch hier emcmit
aller Kürze geL'clicne zusamnientas^ende Darstellung bei
einer außcrordcnilich grolien üahl von Schlagworten. —

Ueber die Verwendung von HebcrTerMblOsfeti bc I Kammer-
•chleuMOi tbeorttUcbcUottrsucbuogen Ober das H«bcrsy*tca),

Von Dr.-Ing. ChnMlan HaTetlidt Berlin
1908 Verlag von Wilhelm Emst und Sohn. Preis 3 Mark.

Bei den mit Hebern amgerOsteien Schleusen wird der
Abschluß der Kammer gegen die Haltungen dixdu'ch er-

reicht, daß die Uroläule in Hcberform bis Uber die Ordi-
nate des Ohcrwasscr-ipicgcls gcHihrt »erden Das Füllen
und Knticcrcn der K.immer gcsdiiehi durch .\bsaugen
der I.uit aus den Hebern. Zu diesem Zweck werden sie

durch eine Rohrleitung ilber einen Sicucrap|).irai mit einem
Saugkessel verbunden, der seinen Wasserinhalt an die
untere Haltunr al)gil>t und dadurch den Mchcr entlüftet

Der fließende lieber i!>t dann imstande, die Luit wieder
aus dem SaugkekSel zu entiemen, d h ihn vom Unterwasser
SU füllen, sodaß die Betriebskraft selbsttätig erzeugt «ird.

Die vorliegende Arbeit stellt die ende «iaaenschaft-
lidie Abhandlung Uber HeberverschlOsse dar. Der Ver-
fasser erläutert nach einer kurzen Beschreibung der, Be-
deutung und Wirkungsweise der Hebcrvcrsrhltlssc im Ka-
pitel II den Vorgang beim F.ntlühcn der Heber. Ergeht
näher ein aui die .Ansaughohe, d h die Hohe Uber dem
Hcbcrrtlckcn, bis zu welcher das Wasser im Heber an-
gesaugt werden muß, um eine vollkommene DurcbstrO-
mung bcrbcizul iliren Dafici wird iUr die Bestimmung
der .Mimessunfi. 11 des S;iu;;kcsscls c n nciiait u'cr, sehr
ZwerkmnBiger Rc< hnungsgang an der Hand einer graphi-
chen Talel gegeben

Im nächsten Kapitel wird die Entlüftung des Saug-
keiBels durrfa den tlieaenden Heber erörtert. Hierbei
kommt es darauf an, daß tunlchst im fließenden Heber
eiDeLdltverdiinnung ; Vakuum) erzeugt wird, die ein Ucbcr-
trOmen der Luit aus dem Saugkcssel in den Heber er-
möglicht, und daß sodann die dem Heber zugelUhrte Luit
durch das strömende Wasser mit lorigerissen werden kann.
Kndlirh muß der Saugkessel vollkommen enilUltet. d h.

vom l'nicrw.isscr ganz gelullt werden können, sol.ingc
im Mieiiendcn Heber noch die er» ahnten lieiilenHedmtungcn
vorhanden sind 1 licriiir »erden ineoreiist. he l-onnciii .il--

geleitet, deren Krl.ihrungs-K.üelri/iOMten durch Vcrsuclie
an der Machnower Schleii^^c tesigestellt wurden.

Auf Grund der in den drei ersten Kapiteln angcKlhr-
ten theoretischen Untersuchungen und Versuchsergebnisse
werden in Kapitel IV lUr die Praxis wertvolle Angaben
nnaclM Oberdie tweckaiMßiaie Formgestaltung dcsSaug-
kcwCH md 4» HebM, Dmh AuafOhmogeo verdienen

besondere Beachtung, da bei bestehenden Anlagen viel-

fach sehr ungünstige Siuigkessel-Queitchnitte gewähltwo^
den sind Vnn erheblichem praktischen Weit ist der Voi^
cbhül Vte eine ganz neue Ausbildung des Saugkcnel^
deriiM.flcllwlramenderSaugkessel*beiieichnetwira. WHt
Erfindung (D. R. V No io.?oo!) erweitert bedeutend die
Verwendungsmöglichkeit der Heber und gestattet ihre A»>-

läge auch bei st.irk schwankenden Wasserständen oodUb
Schleusen mit Sparbecken, bei welchen naturgenlBlIiriw
Luitverdiinnungen erzeugt werden mUssen.

Das Krsrheinen des Buches ist um so mehr zu be-
grüßen, da sich in neuester Zeit eine gewisse Abneigung
gegen die .Anwendung von He'tien. erschlU*sen geltend zu
machen scheint Zum Teil werden dabei Mingel, die sich

bei bisherigen .Anlagen wohlausderUnkenntnisderTheorie
ergeben haben, dem Prinzip der Het)er sugeschriehen. Aui
Grund der in der AMiHMUimg MMnefacMii Bti«cJiBiai||eB
«ndVorsfhligebitten sichdieieMHMilndevnmrideBlsifeih

Für Netianlagen von ICammerschleusen Milie die Ver>
Wendung von HeberverschlOssen nicht ohnewetews al^
gelehnt, sondern vielmehr in ernste Erwllgung gezogen
weiden. Sic bieten gegenüber den Klieren Verschlttsscfl

proße Vorteile wegen des Kehlens jeglicher beweglicher
Teile unter Wasser und wegen der Einfachheit ihrer Unter-
haltung und Bedienung r)ic Anlage- und Bedicnunc;s-
Kosten diirhen diejen j:en der hishengenVerschlüssc kaum
übersteigen, wäfircnd die Kopien des Betriebes, der Unler-
haltuni.' und .Misclireibiiiig erhehlu h geringer sein werden.
Allen denen, die bich mit der Bearbeitung von Schleusen-
Entwürfen bieiaisen oder die sich Uber fieberverschlUsse
unterrichten wollen, kann das vorliegendeBuchzumStudiiun
warm empfohlen werden.— Dr.-Ing Schinkel

Musierbocb fluEtieakoostniktiooco. Herausgecebenim
AuhraasdesVereinsDeutscher Eisen>uDdSuhlindiMlrieUer
von Cscharowsky. 4^ Auflage. UnterBennining vonVor*
arbeiten von C. Schnrowbky neu bearbeitet von Richard
Kohnke, Prof. a. d. Techn. Hochschule in Danzig. Verla»
von Otto Spamer. Leiiizig looS Preis i» AL, geb. 14 M

In dieser Neuauflage erfuhr das bekannte Skizzen-

und Tii^cllenwerk für den Kniwurf von Kisenkonstruk-
tionen dos Hurhbaucs den V'or.iusgahen gegenüber Er-
weiicrungen. welche den seit dem ersten Erscheinen des
Werkes eingetretenen Kortschnticn im Fisenhochbau zum
Teil cerecht «erden Da aber hierbei ein Zeitraum von
70 J.inren in Frage kam, war scheinbar eine vollsiikndige

Umarbeitung nur zu umgehen, weil der gegenwärtige Be-
arbeiter, wie er im Vorwort sagt, eine genisse Zwrflck-
haltiing seiner persönlichen Ansicht beobachtete. Dm
Werk ist demgeroAß in seiner Neuauflage auch nur, in der
Hand eines recht erfahrenen Lehrers der aus einer cur
Kritik geeigneten Lchrunterlage den Unterricht besonders
wertvoll Ml gestalten weiß, noch am Platze.

Hin Werk wie das vorliegende wird jedoch auch vor-
wiegend von zahlreichen sieh selbst bildenden Jüngern
der Haukunst benutzt, die nicht bestimmen können, ob
d.is „Muster" zum Grsicht sieht Um hier zu verhindern,
daß der Sch.idcn möglichst gering wird, den ein solches
Werk in ungeeigneten Händen wepcn mangelnder Kritik

des Gebotenen bewirken kann (ich erinnere an Görlitz),

mußte der Beurteilung des Siofies ein größerer Raum ein-

seriumt werden, als es hier gMchehen ist Der Umfang des
Werkes kOonte dabei durch weite EwMbilnkaag der Tai>
bellen auf dem gegenwartigen Stande erhalten «trfsa.
Gründlicher Neubearbeitung; bedürfen io einer Netmuflagp
besonders auch die Dachkonstruktionen. FOr Fabrik«od
Konstniktioasbiireau hat dasWerk in seiner gegenwärtigen
¥^KUaag keine eilieblidie Bedeutung. — q | eitholL

Wettbewerbe.
Eto Wettbewerb zur Erlangung von EDlwOrfen fOr den

Keabau einer Tumballe la CrevetmuhIeD In Mtcklcnburr
»ird mit Frist zum 1. ücz d. J eröffnet. Hausumme 16000M
I. Preis aoa, II Preis 125 M Ankäufe fUr je too .\L Ist es
wiiklirh unumgänglich nötig, wegen dieMr betchcidenen
Auiinbe wciiere KNisesuunäMi||«AibeitiHTennla^

In efncm tWctibswerb beir« Boiwerti ftr sie Verweliung^
gsbludc d'rHesscD' NasMaltcheoBaucewrrks BcrutagenoMcn-
ctiatt in Prankfarta. M. Helen 50 Arbeiten ein. Den I. und
einen II l'rei^ errangen die Architekten Senf iS: .\fusch,
einen weiteren II Preis gewann Hr. Karl Itlattncr Beide in

Frankfurt. Die Kniwlirtc .H N H B." und „Alt-Neu-Frank-
lurt' wurden zum .Vnk.iul cmplohlen, Der Wettbewerb war
auf die Mitglieder der licrulsgenosscnschafi beschränkt. —

^l»>«m LHr'» lur . - NtTtliKt orihr.
—

Htenu eine ttildbetlage: Diele aus der Villa des Herrn
l>iei m Cftln-lJndenthal.

Veilit der I>eul>fl»Fa hiuttltant. G.m.b.H.. tierlia. Für die Redeklloe
«tfiiilvorillcii: Alben Holmeeo. ucrUa.

Bwtadmdurti Oaui* Scbeuk NacbU«, P.M. Webet. B«lta.

Half.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N°: 86. BERLIN, DEN 24. OKTOBER 1908.

Der Neubau der wissenschaftlichen Institute der Senckenbergischen Stiftung an der

Viktoria - Allee und des Jügelhauses an def Jordan - Straße in Frankfurt am Main.
Architekten: kgl. Bauräte Frann v, Hoven und Ludwig Ncher in Frankfurt a. M. Hier™ ein« BiidbeUi.Be.

m Jahre 1763 beerUn-
dete der Arzt Jonann
( hristian Senckenberg
inl'ranklurt a.M. (1707
bis 1 772) das sogenann-
te Senckenbcrgische
Stift, eine Unterneh-
mung, die sich im Lau-
federjahre zu beträcht-

Hchem Umfange ent-

wickelte und ein Bür-

gerhospital mit Pfründ-
nerei,ein medizinisches
Institut mit Botani-
schem Garten, ein Pa-

thologisches Institut

und eine große Hibho-
thek umfaßte. Das Stift

wurde imJahrciS 17 mit
der damals begründe-
tcnSenckenbergischen
Naturforschenden Ge-
sellschaft vereinigt. Zu
den genannten Anstal-
ten kam infolgedessen
im Laufe der Zeit ein

heute bedeutendes na-

turhistorisches Muse-
um, das aus einem bc-

S«Dckenberg-Ribl iuthek.

Aniichl gegen ijie Viliioria-

Allee. Arch.: Fr(.T.HoTcn,
kgl. Baurit, Frankfurt a. M.
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•cbeidenen Naturalien-Kabinett des Johann Christian
Senckcnbcrg bt-rvorgegangcn ist.

Die Bauten der Dr. Senckenbergischen Stiftung

lagen und liegen tum Teil heute noch auf einem Ge-
lände vor dem Eschenheimer Tor, das von der Stift-

Strafie, der Senckenberg-Strafie, der Brönner- und der
Bleicfa-Straße b>egrenzt wird. AJsnun die tunebmende
Eatwickluag der einzdaen Inatitute Neubauten not*

madig machte, dachte man suent danii,die Ncotau-

spätere Erweiterung der auf dem Senckenbergischen
Uelände errichteten Bauten freigehalten werden soll.

Unser Lageplan (S. 5X7) zeigt die westliche Begrenzung
des Geländes durch die Gemarkungslinie; die heutige

Begrenzungslinie verläuft unmittelbar hinter den Bau-

ten des Kettenhof-Weges und der Jordan-Straße, ge-

atattet aber immerhin, die Sammluonriuine des Mu-
aeums jetzt schon auf den doppeltenUmhuig ni brin»

fjBO, vAhrend bei der späteren Inansprucbnabme des
ten auTdem eigenen Gelände vor dem EidiodiriiDer gamai GdlndM ein Museumsgebäude mitdreigroBea
Tor aufsnfabren. Dm Muteiun Mdite gegeoOber dem unenböfaigepIutaadaaderJocdan-StfafiedieSfm-
" *^

•— *"— —
* metriediifdiEnleUangei*

netderBibttodiekciitapre-
chenden Bauweikcibetn*
stellt «erden könnte. Das
später in Benutzung zuneb-
mende Gelände ist einst-

weilen von der Stadt miet-

weise überlassen und ist

als Spielplatz der akademi-
schen Tennis-Gesellschaft
hergerichtet worden.

Die \'crtcl]iing der bis

heute ausgedihrtenBauten
auf dem Gelände geht aus

unserem l.ageplaii hervor.

Die Gruppierung der Bau-
ten istvondenbeidenHaupt-

gesicbtspunkteneinergün •

stigenLuft-undLicht2ulubr
sowie einermonumentalen
Ecicbeinung der Gesamt»

anläge geleitet Zodie-
emZmckaind die an
derViktoria-AHee »•
legenen Bauten zur Er-
zielung e i ne r geschlos-

senen Einheit durcb
Arkaden verbunden.
Es wurden nun er-

richtet das G c t) a u d

e

desPhysikalischen
Vereins durch Hrn.
Brt. Franz v. Hoven
am Kettenhof - Weg

;

das Gebäude für
das Naturhistori-
sche Museum wurde
auf Grund eines Sie-

i.

j

g iJ

Eacbenbeiner Turm swl-

scbenBleicb- undStift-Stra-
fle errichtet werden. Auf
dernordöstlichen Ecke des
Grundstückes.tunlichst ent-
fernt von den Einflüssen

undErschütterungen durch
die elektrisch betriebene
StrafJenbahn, sollte das phy-
sikalisch-chemische Insti-

tut erstehen, während man
nach den ersten Planun-

gen zwischen beiden Ge-
bäuden an der Bleich-Stra-

Se genügenden Raum für

den [Neubau der Bibliothek
zu finden hoffte. Indessen
die Rücksicht auf den mehr
und mehr zunehmenden
Verkeh ram Eschenheimer
Tor imd die DuichfQbiung
neuerStiaOenbabn-Li*
nien durcb die Stüh
und die Senckenbetg*
StraBe einerseits, an>

derseits dieUmschlie-
Bungdes 1863 auf dem
Gelände errichteten
großen Srntri', ( iebäu-
lies durcli Hauten, so-

wie die absolute Un-
möglichkeit, bei de
f^erinf^'en Fläche des
Geländes aui eine spä-

tere Erweiterung der
Institute schon bei der
ersten Planung Rück-
sicht zu nehmen, führ-

ten denEntschluS her-

bei, auf eine Bebau-
ungdiescsGeländes zu
verzichten. EinGedan-
ke, das Spital in die

AuSenatattt su veile-

geotmd daavoflmnde-
oeGebladedtiidiAn-
und Umbauten für die
Zwecke derC Cbr. Jfl-

gel'schen Stiftungund
mgleich für Volks\ i r

lesungen, sowie eme
Volks-Bibliotliek mit
Lesesälen und für Wis-

senschaft lieh c\'crcine
nutzbar zu machen,
scheiterte aus finanzi-

ellen Gründen.
Da fand sich durch d.is Entgegenkommen der Stadl

Frankfurt ein hervorragend gelegenes Gelände in der
großartig geplanten und gniütcnteils schon ausgefiJlir-

tenStadtcrweiterung.einfieländeandcrViktoria-AUee,
südlich begrenztvom Kettenhof-Weg, nördlidl von der
Jordan-Straße, westlich an die alte Bockenheimer Ge-
markung sto&end. Der der Senckenbergischen Stif-

tung zufallende Teil des Geländes im Ausmaß von
1 7000 reich tnicht ganz bisandie Gemarkungsgrenze
faerati, doch besteht die Zusicherung der Stadt rrank-
furtidat der im Besiti derStadt bleibendeRest fllr eine

Scaekcnbirg-Bibtlothek. Sehaitt diueh HOnaal nnd IMshcr-
Duguin. Aicbhtkt: Fraiti voa Ha*ta>

ges m einem engeren
Wettbewerb Hrn Brt
Ludwig Neher über-
tragen und als herr-

schender Mittelteil an
der Viktoria-Allee tr-

baut DeaAbsehluB
der Bauten an dieaer
Allee-Straßebildetdie
Bibliothek des Hm.
V. Hoven, während

jar«thu«< Avddlekl: Ladwif Nelisr.

sich andiese in derjor^
dan StraBe das nach
denP'ntwürfendesHrn.
Brt. L. Neher erbau-

tejügelhaus anreiht.

Seine Mittelachse fällt

mit :!er Achse einer

neuen S'.raße zusam-
men. weUhe \i in der Bocken he imer I .anilstraüe aus als

Parallel Straße zur V'iktoria-AUee geplant ist. f'^ür den
sich aus dieser Str.-i6e auf das Jügelhaus ergebenden
Blick ist der Mittelbau des Gebäudes berechnet.

Das jugclhaus gehört nicht eigentlich zur Gruppe
der Senckenbergischen Bauten, ist aber durch seine
philanthropische Bestimmung mit iluen verwandt. Ea
verdanktseineEntstehungdemZusammentreflen zweier
far dieEntwicklungsgescfaicbte derStadtFrankhirt be-

deutsamer Ereignisse: der GfOndung einerAkademie
fOrSocial- und HandelswissensdiaftendurdiefaieReihe

HO.M.
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Jlgelhaut. Afchitekl: Ludwif Neher, kgl. Brt. in Fraaklun a. \U

2f Oktober 1908.

ansehnlicher Stiftungen, und dem Inkraft-

treten des hochherzigen Vermächtnisses der
BrüderAugust und Franz JQ ge I , welche zum
Andenken an ihren Vater Carl Christian

Jüeel durch diesesVermächtnis die Mittel zur

Erbauung einer höheren Unterrichtsanstalt

gestiftet hatten. Als Heimstätte einer An-
stalt von akademischem Rang konnte das
Gebäude in die Gruppe der anderen Bau-
werke eingereiht werden und erhielt neben
seiner Einrichtung als modernes Studien-

l . . _

I I

p-^l I I i ,""="1
,

:

Senckenberf-Bibltolbek.
Axek.: Fri. t. Hotcd, kgl. Bit. io FnnkCtul 1. M.

Gebäude auch in seiner architektonischen
Ausbildung den Rang einer Hochschule. Es
wurde als erstes Gebäude der stattlichen

Baugruppe am 21. Oktober l'X>6 der Benut-
zung übergeben und feierlich eingeweiht.

Mit ihm sei daher die Harstellung begonnen
und, entsprechend der Zeitfcilgc der Inge-

brauchnahme der einzelnen Gebäude mit
der Bibliothek, dem Naturhistorischen Mu-
seum und dem (»ebäudc des Physikalischen

Vereins fortgesetzt und beschlossen. —
(Foitscliuag lolgl

)
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JOgclhaa* In Frankfuri a. M. Aula. Arehilekt: Ludirif Ncher, kgl. Baurat in Krankfuri a. M.

Der Neubaa der wUteatchaftllcbea Institute der SeDckenberglechen Stiftung an der Viktoria • Allee and dea JOfelhaaae«

an der Jordan-StraHe In Frankfurt am Main.

Architekten: kgl Baurlte Ftaai von HoTen and Ludwig Neher in Frankfurt am Main.

SgS No 86.

Digitized by Google



SeackcnbtrK-Bibliothek. Noidaosicbt und HOriul. Aichttekt: kgi. Brt. Frani von Hotcd in FranUoii am Main.

Der Neabaa der wl*«en«cbaftltehen InaÜtute der Senckeaberciachen Stiftung an der Viktoria- Allee und dca JOgelhausea
an der Jordan-StraBe in Frankfurt am Mala.

14. Oktober 1908, ^89
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Zm Ausbau des Hafeas voa VUpanüso.

I noch 4^ MiU. Pesos Uitte

u! Seite 3*6 u. H. des Jahrganges igai der .Deutschen
Baiueitung" habe ich eingehender ül>cr den I'lan des
holländiscnen Ingenieurs Prof. Jacob Kraus zum

Ausbau des Haiens von Valparaiso in der Republik
Chile berichtet. Zur AuslührunR dieses Planes wurde eine
öffentliche Verdingung clnj^elenei und hierzu auch dunh
die, Deutsche BHUzeiiung" uutj^etordert. Der sehr sorgialüg
ausgearbeitete Kniwurl von Kraus (orderte lUr den eigent-

lichen Bau 28.S MUl. Pesos |,td. 42,75 Mill. M-) und daneben
für EnieigDungen und Nebgiwroiniea :

~

(6,75 mrk.).
Die eingegangenen Angebote wurden am 25, April 1906

geöffnet. Es hatten sich beworben: die Finna Volker aus
Holland; sie hatte drei Entwürfe einpereicht. die S3, 54.5
und 5 1,0 Mill. Pesos erforderten; die Firma Jackson aus
England, ihr Entwurf erforderte 47,6 Mill Pesos; 3 eine
chilenische Gesellüchalt, d:is inzwischen verkrarhtc Syndi-
cato de ohra.s publiras Diese (•cscHschaft reichte vier
Kntwüric ein. deren .•VusHihrunR 31.9, 31,1, ,50,4 und 20.4 MiH.
Pesos criordcrn sollten. .Nach genauer i'rühint; aller .An-

gebote k.im cic Kommission, der auch der Inß Kraus a:i

ehOnc, XU dem Beschluß, daü keines der eiiigereichieu

geböte den Forderungen des Gesebes Uber den Hafen-
1 genUge. Die beiden zuerst genannten Bewerber for*

deiten einen zu hohen Preis und das an dritter Stelle ge-
nanaM Snidikat bot nach Ansicht der Kommission nicht

ä» erioidarliche Sicherheit Wie richtig diese letztere An-
sicht war, leigte sich bald darauf beim Hau der Eisenbahn
von Arie« nach La Paz Das gen Syndikat hatte von der
Regierung durch L'nterbietung der übri^ien Hewetber den
Auftrag zur Erbauung dieser Bahn erlialten, zeigte sich
aber bald dieser .Arbeit in keiner Beziehung; gewachsen,
ab das Unternehmen auf imti fjerict b.ild in I.i'|uid.ltion.

)urc!i den Kew-ilt^Kcn .\ulsf hwunf,', den H.iniief und In-

dustrie in den Jahren iqoa hm Anlang 1906 genommen
hatten, waren die Arbeitslönne gewaltig gestiegeo, und so

>'scbeBEotwuifas

geh
Arn

ligge-die Berechnungen des Kraus'i
worden. Dann erfolgte am 16. AngnK 1906 das fi

Erdbeben, welches einen Ted der Uler an der Bai ver*
änderte und einen großen Teil der Hafenanlana setslOite.

Unter diesen Verhältnissen Übernahm am 18. September
der teilige Prä.sident Pedro Montt die Regierung.

Er War und ist diirrhdrunjjcn von dcrNotwendwIteitdeS
mflglichst baldigen .Xusliaues des H.ifcns von Valparaiso,
vcjn dem schon seit 50 Jahren in Chile so viel geredet
und geschrieben wird Sobald also die schlimmsten Fol-
gen des hrdl cbens vom August 1906 gehoben bczw aus-
gebessert waren, ging er an den Bau des Halens von
Valparaiso. Verscniedene PIfine waren inzwischen der Re-
gierung vorgelegt worden. Sie hatte sie durch eine be-
sondere Kommission prflien laseso und diese hatte sich fttr

den I^an der Ingenteuie Ricardo und RddoHo Wedcles
eoMchiedeB. Als LsitmotiT fOi die Entschddmig war der
Konnalssloa die Weisung gegeben: dasjei^ mjekt m

bevorzugen, welches die Bai am vollständigsten gegen
die Ost- und Nordost- Stürme schützt, um SchiSsverluste
und schwere Havarien im Hafen zu vermeiden, und wel-
ches zujjleich eine möglichst große Wasscrtlaclie zum tin-
iind .Ausladen der SchiHe aarbietet Der Kntwurt von
Kraus schlitzt zum Ein- und .Ausladen nur eine Wasser-
tläclic von 58 I", schützt auch den größten Teil der Bucht
nur unvollsUndig, erfordert verhUltaiSSMUUs hohe Kosten
und wurde deshalb verworfen.

fuli 1908 sandtemmdie Ri^ieniag eine Botsdudt
ongreß, in welcher sie um Genehmigung des

milden Gebrüdem Wedetes und den hinter ihnen stehen-
den technischen und finanziellen Gesellschaften und Fir-

men abgeschlossenen Kontraktes ersucht Es sind das
drei französische Firmen, nämlich: Soci<ft<f de construction
de B.atignollcs, M Dollfus Wircot und Foulde, sämtlich in

Paris, und zwei englische: P>langcr u. Comp utwd P.mbnta
in London. — In der Einleitung der Botschaft wird ein-

gehend gezeigt,daß Valji.iraiso heute cincrdcr schlechtesten
und teuersten Halen der Welt ist Der ! r.msport der Wa-
ren lih; St liiHsborde bis zu den ZolUi:»userii oder Lager-
häusern am Strande kostet ungefähr ebensoviel, wie die

Fracht von Europa bis Valparaiso, und das Löschen der
SchiHe erfordert wegen der vOlIig ungenügenden Anlagen
oft so viel Zeit, wie die Reise von Europa einschl. Beladen
derSchiSe in emem europäischen Haita. Dastt kommen die
großen Verluste durch Diebstahl.

Der jetzt dem Kongreß vorliegende Entwurf beruht
auf den Aulnahmen und Vorstudien von Jac. Kraus und
des französischen Ing. Gu^rard. Da der Kongreß wahr-
scheinlich noch einige .Aenderungcn vornimmt, will ich

hier nur ciniue der Hauptdaten anfuhren. Ich behalte mir
vor, Sobald divs Projekt endgültig angenommen und der
Bau lalsiichbch begonnen ist, nucnmals .auf diesen so inter-

essanten wie schwierigen Haienbau zurückzukommen. Es
soll ein Wellenbrecher von 1500 <> LAnge, ausgehend von
der Punta (Landspitze Duprai, erbaut weiden. Dieser
schalh eine geschätzteWasserlUche von 165ha. AadeoAus-
mogl* oderAnfangspunkt dieses Wellenbrecher sehtieflen

Mdl sooa* IWnauertcn Uferdammes (mallecon^ mit den
düdlinter notwendigen ErdaufschUttungen. An dieser Der
nauer können die größten Schiffe in tt > Tiefe laden und
loschen. An die 2000 " gemauerter Uferwand schließt sich

eine Uferder klint: aus Fei sWiVken in einer Liingc von 17001»

Die Ben all n teil ninl hirmcn lieschaffcn die Ilaukosten
völlig selDsiandi^; u;id m:\ eigene ( .cfahrhin Sie sichern gute
und dauerhalte Koristrüktion zu und verpflichten sich, alle

HafenanLigen in diesem Zustande zu erhalten, und sie so
der Regierung nach 32 Jahren zu Ubergeben. Der Bau soll

in 7 Jahren vollendet sein und nicht Uber 4^ Mill. Pfund
Sterling erfordera. Die Regierung ttbeminuntdie Garantie
für s»,» Zinsen und s% AmOftiBaäoa der Baukosten, so*
weit dieseSummen aiditdmdldie HalengebOhren einge-

bracht werden. — pr. H. Polakowskv.

Vnr«iiuk
Der Vkaakflirttr AtchHsklwk» und logMlmr-VsrtlB be-

gab sich am ao Juni 1908 samt seinen Damen nach Darm -

Stadt zum Studium der Hessischen Landes- Ausstel-
lung fUr freie und angewandte Kunst In einer
Gruppe ebenso origineller als praktischer Rauten im Norden
der Kussischen Kapelle und des Emst-Ludwigs-Baues, die
aul .Anregung des kunstsinnigen l.andosiiirsten errichtet

wurden, ist der Einblick in den hohen .Stand der Kunsil eistun-

gen des Hessen- Landes geboten, nachdem im vorigen Jahr-
zehnt eine bewährte Schar tUclitiger Kllnsiler nach Darm-
Stadt beruien worden ist Durch den als Rundtempel ausge-
bildeten Haupteingang ge'..ini;ten wirin den westlich durch
die Erfrischungshallcn nach Prot Albin Müller s Plan ab-
geschlossenen Platanen-Hain, dessen östliche Begren-
zung J, M. Ol brich 's auf hoher Terrasse erbautes, turm-
llberragtes Hauptgebäude für freie Kunst bildet Be-
nachbart liegt auf tielerer HUgelstufe Alb. MUtler^ Ge>
blude für angewandte Kunst Den dritten Hauptteil
der Amstellung bildet die nach Südost hin abschließende
Gruppe der Wohnungs-Kolonie, während als nOrd-
Kcher Abschluß d.is Feld tUr Fried hotskunst, als öst-
licher das .Architckturgcbäude hin.Mitrctcn Das Ge-
bäude I Ur I rei c Kunst betritt man di^rc h den von Granit-
sauSen getragenen, im Kngelgcwolbenuisivisch geschmück-
ten Podest-.Aulbau Die ('leiiialde-.Aussiellung daselbst ist

in einem großen und einem eiw.i.s kleineren Oberlichtbau
tintergebr.irht, wel< iic ein Mitteibau mit Seitcnlicht vcr-

bmdet, von dem man zu der inmitten des Hufeisens liegen-

den, mit Bildwerken ausgestatteten Teiiaase gelangt In
den drei Ikhien, in Formen und Veifalltnissen glücklich
gcsiaiteteD Shlen landen teils an deren Winden, teils ia
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eingebauten Kabinetten gegen 500 Gemälde Platt. Dem
großen Oberlichtsaal scUießen sich, die NotdwestBdte

1 Coldbildend, Handzeichnungen und Goldscfamiede-Aibcitett
Riegel's, sowie Bronzestatuetten in den Untergeschossen
des sog. Hochzeitsturmes an, den die Stadt Darmstadt
zum Gedächtnis der WiedervennäMung Ernst Ludwig's

1907/08als Kern des Gebäudes fttrfreie Kunst durch Olbnch
erbauen und mit künstlerisch vornehm ausgestatteten Ge-
mächern für dasHerrscher-Paar verschen liedi Oius .AcuQerc

des Turmes, der in 5 abgerundeten Kndigungen ausläuft,

macht bei seiner (irundlorm, seinen zidilreichcn quadrati-

schen Fensterchen und der düsteren Farbe der Mauer-
flachen einen mehrb^Bsdendeti aishochteitiichaanmteo-
den Eindruck.

Das von Albin Müller auf dem unteren HUgelabsatz
gegenüber errichtete Gebäude für angewandte Kunst
seist etlreulichere Formen. Von etwa teRlumen liegen */«

im unter-, der Rest im Oberveschoil. Man betritt das Bau-
werk durcti den für die grolJartige staatliche Bädergruppe
in Nauheim bestimmten Keramischen Hol. von Jost ent-

worfen, von Jobst plastisch, auch durch einen Brunnen,
ausgeschmückt, von Prof Schrey vogel ausgeliihrt Da
neben ist der Bonaiz'sche Khrcns.i.il iilr Nauheim ein-

geb.iut, weiterhinOlbrich'si'rasidenten/imiiier und .Muller s

Bililioihek iUr das Mainzer Laiid^jerich!, MeiL^ner s .in

Ifolzbildnerei und Intarsien reulier ( »denb.icher S( hioli-

Saal und viele andere Kaumausstattungen von höchstem
Kunstwert und meisterhafter Zusammenwirkung der Bau-
gewerke. Den wundervollen Plänen der hessischen Arclü-

tektea ist das beteitt erwihate Architektor-Gebtude

g»widmet Den SddoS des an fachlicher Bdehrung und
enuB fiberretdien Tages verbrachte der Verein in der
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Wohnungskolonic, welche »wObeThcssischcn \Va>;ner-

Gewin'schen und Suiter sehen Hause be&ser, ja vornehm
ausgestattete Piivatwohnua^, m 6 HliHere der Klein-
wohnungs-Kolonie flbenm lateraitaiite vorbUdltche Aus-
Iflhrungen fUr Arbeiter und sogen „kleine Leute' zu Preisen
leigt, welche deren ÜblicheAusgabe für oft weit weniger ge-
sunde und anmutige Unterkunft dieser Bevölkerungsklasse
nicht iitierschreiten. Bei Entwurf und Ausführung dieser
wirklichen Musterhäuser sind die Bau- und Ausstaitunfcs-

kosien lür das Einfamilienhaus auf höchstens 4000 M,, tür

das Zweifamilienhaus auf höchstens "tjoo M für Wohnzim-
mer, Sthla!zimmcr und Kllchc samt Gärtchcn und blumen-
geschmUcktem l'latt im Freien Balkon' Dafür, daß die
Ausstattungspreise unbedin^ richtige sind, wie sie die Ver-

zeichnisse angeben, bürgt die Verpflichtung der Her-
st eil er von Herd, Möbeln. Betten, Geschirr usw., in der
AusstellungszeitalieNachbestellungen ohne Aulschlag aus-
zuführen. £s sind z Zweifamilienhäuser, 3 Einlainilien-

hauser und i Doppelhaus musterhaft ausgeführt. Eine aus-
gele^ Druckschrift des „Hessischen Zcntralvereins lUr
EinnchtungbilligcrWohnungen", bei dem natttrlichderAuf-
wand für Gr und undBodcn.dcrüberall verschieden ist, hinzu-
tritt, weist die Richtigkeit der AnRnben im Kinzelnen nach.

So leißt diese verdienstvolle .Ausste'.luri).; Uherall das
Bestreben, auch den unteren lievolkcruntjssi hu hicn das
Dasein schöner und besser lu gestalten Die Früchte sol-

cher unermücllirher.Vnstrcnmmi; sarh% erst.tndigcr und ziel-

bewußter Männer werden nicht ausbleiben. — Gstr.

JihreevsfMmmlWM ilw IIiiii<mWilnüshili mtVLTUt
Rtt Dcokmalpflcc« In llbMkHtm I«. Ui «. t^minliit INS.
Zu den .\usluhrungen unseres BeiichttfMinen mf S. $70
erhielten wir von Hm kgl. Brt. JtiKut Grlboerln Dms-
den die nachfolgende Rntgcffnung;

„In Ihrem Bericht Uber den Lübecker Tag für Denk-
malpflege schreiben Sie von einem Husarenritl. <!en ich

gegen die Hamburger Michaeliskirche aus^;efuhrt hätte
Die Worte, die dar.in KcknUpit sind, sind sulchc, daß sie
mich zu der Bitte noti^;tii, auch mich hOren zu wollen

Die XLchacliskirche iuhrte ich zur Beweisführung alten
und neuen Empfindens in der Kunst an. Ich erklärte, daß
ich die Auslassungen Uber die Hamburger Kirche auf dem
vorigen Tag ittr Uenkmalpflege nicht verstehen könne.
Dort sollten wir durch die Erklärung beruhigt werden, daß
nur du Aeußere der alten Kirche erneuert werde, während
Mir das Innere durch eine Konkurrenz neue Männer ge-
funden werden sollten Nur gegen diese Konkurrenz wa-
ren II < nc W ork gerichtet. Ich erklärte es für unwUrdig,
heute .MaiMier lür das .\cußcrc ru bestimmen, die d.mn im
Inneren tüchtigeren Künstlern weichen müßten. Ich meinte,
daß es dann doch iUr lent- viel liesscr gewesen wiire, wenn
sie sich an der Michui hskiiche nicht verewigt hätten, denn
an ihren Namen müßte sich später unwillkürlich der (ic-
danke knüpfen, wieviel besser die ganze Kirche geworden
wäre, wenn sie von vornherein einem Besseren gewichen
aem würden Käme es soweit,m MiMi die Kollegen daran
scnald, welche Homburg beraten habetL Deren Kunstaul-
fawung stehe in vollem Gegensätze zu der meinigen und
honte ich imnfer noch, daß die heutigen Architekten der
Michaeliskirche nicht bei Seite geschoben würden und die
Hamburger auch bezüglich des Inneren mit dem suMedea
seien, was diese mit ihrer Kunst bieten könnten

Weiter führte ich Uber die Michaeliskirrhc nichts an
Dagegen w.indte Hr (Jeh Ober Baurat Prof Hofmann-
Darmstadt ti.i, d;ih ;n Hamlmrg alles vorzüglich sei. und
auch Theodor Fischer dieser Lieberzeugung sei, dn& er von
dort komme tmd daß er nach dem, w.is er gestern .\bcnd
in meinen Lichtbildern gesehen habe, nur sagen könne,
er sei irob, daß Hamburg davor bewihrt wurde und daß
man Oberhaupt recht lange davor bewahrt bleiben möge

Diese ungefähr wörtlichen Auslassungen, mit denen
„meine Propaganda auf das berechtigte MiS zurückgefflhrt
wurde\ übergebe ich gern der Allgemeinbeit Wir Moder-
nen wissen d.iraus wenigstens, was wir von Hm. Hohnann
zu erwarten haben.

.\uf das von Hrn ProSessor St:ehl (.e sagte etwas zu
erwidern, erübrigt sicli (ür mich Seine He«eisiührung fing
mit den Worten an, daß er gestern abend weißes Haai und
neu sein sollende Kunst gesehen habe usw Die Ilcrrcn
Gegner waren

j
crs nl ch und das genügt mir als Beweis,

daß Wahres an dem ist, was ich gesagt habe ' —
flHwralfcnnwuaiwrtHm dar KunstdtDkmaie and Alier-

nanr Bagran». Am t. November 1908 erhält Bayern als
selbständige Behörde ein .Generalkonaervatomm dütr
Kunstdenkmale und .\ltertUmer Bayerns*. Zimi Vor-
stand mit dem Titel eines ^Cleneralkonserv.itors" wurde
Dr. G. Hager in .Mjuclien ernannt Der Tätigkeit der
neuen Behörde ist die Pdege der prähistorischen und der

24 Oktober 1908.

historischen Denkmale zugewiesen, und zwar: I. die In-
ventarisierung der Denkmale, 2. die Erstattung von Gut-
achten bei VerMuatnmgen. Belastung, AnsbesseniOg, He» -

Stauration, Verlndening, Beseitigung oderZerStOrang det
Denkmale, oder bei Veränderung ihrer Umgebung, 3. die
Konservierung der Denkmale, 4 die Ceberwachuog der
Ausgrabunsen und Funde, c die FUrsorge (Br öBenuiche
Museen und Sammlungen, aie nicht unter staatlicher Ver-
waltung stehen. Das Kultusministerium kann dem General-
Konservatorium weitere einschlägige .Aufgaben zuweisen.
Die I'Hege der prahistonschen Denkmale crh.tlt fürNicder-
bavern eine besondere Stelle in Wurzburg. Für die eigent-

liche Erhaltung der Denkmale sowie für ihre Wiederher-
stellung sind dem Generalkonservaiorium besondere .An-

stalten beigegeben, in welchen die Arbeiten unter steter

Bewachung von Beamten des Generalkonservatoriums
stehen.— Man darf hoffen, daß nunmehr auch die luven-
tarisations-ArbeitenderDenkmaledes Königreiches Bayern
einen schnelleren Fortgang nehmen, denn der Rückstand
dieser Arbeiten im Vergleich zu den Fortschritten in den
anderen Bundesstaaten ist in der letzten Zeit laut beklagt
worden. Was geschehen ist, ksao man kaum als eiacn
rechten Anfang besdchoen. —

Literatur.

EUeme Brtiektn. Von E. Häseler, Geheimer Hofrat
und Professor. Verlag von FMedf.Vieweg ftSohn. Smu»
ichweig 190S.

Mildem vor kurzem erschienenen St h'uÖheit der4 Lie-
ferung (Pr.29M.) ist das bekannte Werk von Haseler über
BrUckenbau*)bczUglichdereieeroenBrUckensumAbschluß
gelangt Die Aufgabe, dn Handbuch für den praklischin
Gebrauch mit nissenschafilichcr Begrtlndung der Einzel-
heiten, gleich brauchbar für den Stuoierenden wie ffkden
ausübenden Ingenieur, zu liefern, ist von dem Verfasserin
vorzüglicher Weise gelost worden. Das Buch gibt inklaier,
kna[iper Sprache in allen diesbezüglichen Fragen eine
dem heutigen St.inddcr lirückcnbautechnik entsprechende
ausgiebige .\ntwort. Außer einer eingehenden Benutzung
der einschlägigen Literatur finden sich zahlreiche eigene
Untersuchungen des Verfassers. Die Kräitcwirknngcn in

den .Autlagcrn, in den Sloßverbindungen und , in den Knoten-
punkten, in den gedrückten Gurtungen oticncr und ge-
schlossener Brücken, in den Qucrverbilnden imd Wind-
verbänden werden gründlich erörtert tmd die Formgebung
der betreRenden Bauteile damof begründet Von oeeon-
derem Werte sind die Untersuchungen Aber den Stoff-
aufwand der verschiedenartigen Anordnungen, Uber den
bezüglichen Einfluß von Trägerhohe, Feldweite, Stib-
neigung Die auipestellten Formeln werden jeweils durch
Zahlcnneispicle erläutert Krleu htcrtwirddasStudiumdurch
zahlreiche deutliche .Abbildungen im Text; außerdem wird
aul besonderen Finurcnt i'eln eine reichhaltige, gut ausge-
walilte Sammlung ausgclührtcr brückenbauten geboten

Nachdem in den irühcrcn Heften die Balkenbrücken
(einfache Blechträgcr und Fachwerkträger, durchgehende
Träger und Kragträjjer) besprochen worden sind, behan-
delt das letne Heft in zwei Kapiteln die BogenbrUcken
und die HttnEebrttcken. Auch hiM entoecht sich die
rechnerische Behandlung vornehmlich auf die RnseÖieilai,
sowie auf die wichtigen Zusaizkräfte und Nebenspannungen.
Die Ermittelung der gewöhnlichen Subkräfte der Haupt-
träger liegt außerhalb der dem Buche gestellten Aufgabe.
Nach einer das Wesen der Bogeniräger, ihre verschiede*
nen .\rien und Formen behandelnden F.inleitung werden
die (.^)iiersch:ii'tÄiurmen der Gurtungcn und der W.ind-
glicdcr erörtert. Darauf icilgcn die bauliche .Anordnung
und Herechnung der starren I.agcr. der Verankerungen,
der Kampier- und Schcitcigclfnke, der Fahrbahn und des
Fahrbahnceriimes, der Fahrli:ilitisul'..TLn, dcr(,>uerverbände
und der Winaverbände Dabei sind außer bewahrtem
Alten auch neueste gut durchdachte Ausführungen, sowie
bemerlcenswene Vorschläge aus Wettbewerbsentwflrfen
berücksichtigt worden. Ueberall werden die für eine gute
Konstruktion wichtigen Gesichtspunkte hervorgehoben.
Den Einflüssen der Wärmedehnungen wird die gebührende
Auimerksamkeit zugewandt und deren Einwirkungen auf
die verschiedenen Haiitcilc sorgfültig untersucht Ks mr^ge
hier erwähnt werden, d,d5 die in Abbildung o dargestellte
bewegliche .Autlageranordnung der Konstanzer Rhein-
briicke, durch die der W.irincsi hub der längen tunlichst
herabgezogen werden sollte, tntolge der starken Reibung,
aul d:e ai:< fi der \'eriasscr auf Seite 6"<j bcsoniicrs hin-

gewiesen h.it, nur uii\ ollkommen den gehegten trwar-

') l):t BrOcWfnbiu, ein lUndhuch «um GebrMcfa beim Eni-
wcitcB «OH BiBckta in Kiscd, HuU und St.-'O, Mwie beia Unirr-
richt u icchnitdica L«liraiM<alt<ii. Von K. Häteler, Qth. Hofrai
nad Prolciior an der HmogL TcdinUelica Hoohtctmle in Braim-
ehweig. I. TcU: Oit «iMma >Ml«km. Rr. 7> M. ^
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lunRcn entsprach und niK'itraflirh cliirrh teste I.apcr rr-

seia worden ist Atn Schluß di-s K:i| rcis ist die Herci h-

nuug der Windcintta&se, die wesentlich von der bei Balken-
Brücken abweicht. durch)j;efUhrt.

In ähnlicher Weise wie die BogenbrUcken werden im
IcMca Kapilddie ittageixttckm behtodeli: die TetscMe-
dcoeo Arten tmd Formen der HBiuetrtgen BmumoS und
Gestaltung der Ketten und Klb«, FOflBMlderung und
Aussteilune derHänKcträgcr, AnflagerindVinmillceniiiKen,
Brückenbabn und aeren Aulhlngung, Quer- und iJuigs-

Verbände. Auch hier ist das fttr den Ingenieur Wichtige
in klarer, kn:ipper Form zur Uarstellun;; gebracht und,
soweit crtiirdcrliLl;. rechnerisch l>e({rUndeL

Schrzuhc^'rüLsenistd.isdcnSrhluB desWerkes bildende
äußerst rcichhaltii;e Literatur-Verzeichnis, dasdic.iui eiserne

Brücken, aiisschließhch bewegliche Brücken. Picilcr und
Widerlager hi ?ii(^li<:hcn Schnitcn in deutscher, französischer

und englischer Sprache, crstcre nahezu lückenlos, äuUUhrt
Es ist ilbersichtltch nacli Gruppen geordnet und tXhlt in
jeder einzelnen derselben die eintthlügigen Werke in

chronologischer Folge auf. Die Ausstattung des Ruches
ist in jeder Hinsicht musterhait und entspricht den wcitest-

ßiheaden Ansprüchen bc/iiglich des Druckes und der Ab-
Idungen. Hiernach kann das Werk Ittse1er*S als wohl-

Seluneen auf das beste eini>tohlcn werden; es ist fUr Jeden,
er sich eingehender über Hau und .\nordnune der eisernen

Brucken undUberdiemati^ebenden Kräftewirkungen unter-
richten will, ein zuverlässiger und kundiger Führer.—

Karlsruhe im August 1908. Fr. Engeßer.

Flogsehilftea dt« DttrobandM. Der Dürerbund hat
folgende Flugschriften herausgegeben, die der öffentlichen

Kunstpllege dienen sollen.

No v Wohnunpskullur, von Hermann Muthesius in

Berlin 10 l'i — No g Vom heuti),'en Kunstgewerbe, von
Fritz Schumacher in r)res<len lo l'f - \o ii: Die .'\n-

lagc des I..uidhauscs, von Hermann Muthesius. lo Pf —
No 13: .\usstattiinKsline!c. von I riednch .Naumann loPi —
No. 16: Ucber die l'rtoRc des Hcini.itlichen im stadtischen

und ländlichen Bauwesen, von Karl H e n r i c i 10 PI —Not;:
Vom protestanttschen Kirchenbau^ von Richard BUrkner.
30 Ff. — No. 19: Die Grundsäue aer modernen Denknuil-

voa Koand Lang«. 10 Pf. — No. so: Die Dorf»
st und dl« Gebildeien «ttf dem Lande, voiv Oskar

Schwindrazheim 10 Pf. — No. 22: Denkmalijflc^c auf

dem I-andc, von Hoßfcld. 10 Pf. — No. 25: Kchtc Karben
lUr Stoffe, von Paul Krais. 10 Pf. — No. 28: Wie einer die
Schönheit der Kleinstadt fand, von Oskar Schwindraz-
heim. loPi — So 20 Der Hausgarten, von Victor Z obe!
10 Pf. — No. 38: .\lte Sradlelnlder — moderner Wr^dlir, mii

Bildern, von Carl Reliurst Soll - No 39 .Vul^alsen <les

Hcimatschutzcs, mit liiUlern, von Paul S c hui 1 7 e - N au m

-

bürg 30 Pf — No .(o. D.is Restaurieren, mit Bildern, von
ToscfZcmp in Zürich joPf — DicFlugschnitcn sindimVcr-
lag von Georg D. W Callwey in München erschienen. —

Di« (raphlache Statik derBaukooitruktionea. Von Dr.-Ing.

H. MUller-Ilreslau Hd. II. .Vbt i, 4. vermehrte Aull, mit

^3 Abbildungen im I ext und 7 Tafeln StUttgUIt, A. KrOBW'S
Verlag 1907. Preis i)>M , geb. 20 M.

Der in neuer Aullage vorliegende Teil des Müller-
Brestau'schenWerkes hateine historischeBedeutung. Durch
ihn sind di^entgen verstreuten eigenen Schöpfungen des
Vetfassen, die die eltstischen Gen-ichte, das Stabsngrer-
fahren, die Isolierung der stutiscl< unbestimmten Grwen,
die allgemeine Darstellung der lmtiußlinien durch Bie-
fjungslinien und die Krstberechnung bis dahin unzugäng-
ii her S\ steine beucHen, zusammen mit den Arbeiten von
Maxwell. Mohr, Williot, Friinkel, l -and. Steiner, krohn u a

in einer iUr die .\nu endunucn so aiu^erordciithch geeig-
neten Weise il.irgesielll worden, d.ili der dcutsdie und
der ausl.mdische l'.rih kcnlMU .^iiiii gtciUeii Teil diesem
Buch die planmäßige lunlUhruiiu statiscii unbestimmter
Systeme und damit sein heutiges ( •e)>ragc vcnlankt.

Trotzdem indiesem Buche die rechnerischen Feinheiten.

dicQucndMitH-AlwchKtiungjiBddie iUr iedenFall passen-
den Anniherangen ffir eine rOlle von feil« ökonomisch,
teiU .^'hetisch aufgebauten Systemen bis ins Einielne be-
h.ui'U i sind, wird doch auch eine solche Beherrschung
nach der aMgeiiicinen Seite hin erreicht, daß ein aufmerk-
samer I >urch.ir1ieiier bei keiner neuen Aufgalw der Statik

vor der Ausetzung oder I )iirchiiihninK mehr zurückzu-
schrecken Ii raucht, und(Iic->e st.ilische Sicherheit der \ liiiler-

Hreslau -ichen Schule hatsii h imler l'r.ivisolt genug 1 icwahrt
ilcispicl der besonders leiiun Durcharbeitung möge

die :n den Icl/tcn beulen .Viill.igcn ervseiterte Iterechnung
des h'.u hwcrk I 'r,ens iilitie (ieleiike und des melirleiligen

Fach^ierklialkens genannt werden Im ersten Falle er-

faiirendie schwierigen Fragen dcrQucrscbnittsabschatsung,
des Einflusses der Fullungsstäbc und der Schaffung tuver-
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laSbTgcr N.ihcrungsmcthoden, im zweiten Kalle die /.usara-
nicn.irl K it der Teilsysteme, die merkwürdigen Können der
Biegungslinicn und die Zweckmäßigkeit der mannigialtigen
System-Möglichkeiten die sdiMi lange enrttasditsund ao^
wendige Klänmg.

Inder leltleo AuQage ist dne sulyliiekefaMiiBg der
geometrtschenTrennungsmediode der italiidlubettania»
ten Kräfte und eine einfachere durch ein ZaUenbctspiel er^
weitcrtc Darstellung der Fixpunktmethode lies konliniiie^
liehen Fachwerkbalkens hinzugekommen.

1 )er Titel des Buches muß als zu eng bezeichnet wer-
den, da graphische und anaivtischc Vcrfaliren je n.arh
der Eignung für den mr. >t.i;is( hen .Vuigaben beschäftigten
Ingenieur miteinander abwechseln, was als ein großer Vor-
tag «BgeielMn werden muß — Reitsner.

WTettbewerbe.
Wettbewnfena den Groin Staatsprds der kgL Akademie

der Kontte so Berlin auf dem 0«bl«t« der Arehltcktor fttr das
Jahr 1909 Der Große Staatspreis der kgl Akademie der
Künste zu Berlin steht für iwdo und für das Gebiet der
Architektur mit Knst /.ini :d Marz i odo wieder zur Bewer-
bung. Der Bewerber muß l'reuLH- sein und darf das 32.

I-ebensiahr nicht Überschritten haben Der Preis besteht in

einem Stipendium von 3000 M für eine einjährige Studien-
reise und in einer Reisekosten-Entschädigung von 300 M.
Der Stipendiat ist hinsichtlich seiner Reiseziele nicht be-
achriokl, er muß jedoch Italien besuchen, falls er dieses
Land noch nicht kennt Bei etxraigem Aufenthalte in Rom
wShrend der Dauer des Stipendieaiahres wird dem Stipen-
diäten eines der von der Akademie im Interesse ihrer in
Rom studierenden ZOglinge gemieteten Ateliers miets-
frei überlassen werden, „wenn ältere AnsprBche auf solche
nicht zu berücksichtigen sind" Die bedingungslose Ueber-
lassung eines solchen Ateliers H iire gleichbedeutend mit
einer nicht unwillkommenen Erhöhung des Stipendiums
gewesen, das unter den heutigen Teuerungsverhältnissen
schon recht knapji für eine einjährige Studienreise ist. —

In dem Weitbewerb betr. EotwOrfe for die Bebauunf de*
GruodtiOcke« der BaugeooMcnaehaft von Beamten In Mets
und UaunbaaKin BabloiB liefen 316 Arbeiten ein Der I. Preis
wurde dem Entwurf «Straßenbild", Verfasser Reg -Bmstr.
Karl E 1 k a r t inHamburg; MitarbeiterIMpl.-Ing.K.Harter,
zuerkannt Ein II. Preis wurde nicht verffehen, vfelmdir
wurden aus der Summe des II. und des III. Preises zwei III.

Preise von je 500 M gebildet und diese den Entwürfen der
Hrn. Osten iv Meckc in Metz, sowie der Hm. Prof. Dr.
Vetterlein S: Priedat in Straßburg und Mciz verliehen.
Einzelne von den übrigen .\rbeiten durch Ankauf auszu-
zeichnen, ,verbot die Ersvagung, daß wirklich Neuartiges
und besonders Interessantes, wlis zur Benutzung für die
weitere Bearbeitung der Baupläne reizen konnte, nicht ge-
boten war." War aas nicht etwas hart? Wie viele Wett-
bewerbe gibt es denn Uberhaupt, in welchen „wirklich Neu»
artiges und besonders Interessantes* geboten^ wird? —

Wettbewerb beir. Entwtlrre 10r(

LeoMld In Blimaringen liefen 47 Modelle ein. Bs
wurden 3 gleidie Preise von je 1000 M. verteilt an die
Hrn. Bildhauer Böse-Berlin, Em. v. Seidl, Behm und
Stehle in München, sowie Bausch und Heckenberger
in Stuttgart. Einen Preis von 500 M. errangen L. und F.

Kindlerin München, einen von 300 M. K ^leise^ in Wil-
mer>-iii>rt .Vnerkcnnung f.inden die Entwürfe von lans.scn
und Bieber in M'inchrn, Kau r und K c H e r in Hec hingen
und Rothmund in Wim --

Wettbewerb C.t»cU»chaft»bau» NeuO. Eine ( olner 1 ages-
zeitung teilt das Kri,'clinis dieses NS'eitljewerbes mit 'S. 5681
und erwähnt, daß der Entwurf ,i 'uisiaini.i vincit omnia'
des Hrn. C. Schaumburg in Neuü zum .\nkauf für 50 M
empfohlen wurde. Die Preise betrugen 1000, ^00, 300 und
sooM. PieAakawtfiiwimme ist so gering, daft wir annebBiea
mftasen, daß die betr. Zeitung mcht genau berichtet ist. "~~

In dem Wettbewerb betr. nlulifc fttr die beiden neoca
Hoftbealer In Slutt{art ist die ^itScheidung dahin gefällt

worden, daß der I I'reis von 10000 M dem Entwurf des
Hm. Pro] .Ma\ l.ittmann von der Firma Heilmann Si

l.itimann in München verliehen wurde. Den II Preis von
7000 -\I errang Hr Reg -limsir. Karl Moritz in t din a Rh.,
während der III Preis von 3000 M. dem Entwürfe des Hm.
Prof Schmohl von der Firma Scbuobl & StadieUn io
Stuttg.irt zuerkannt wurde — _____

hall; Der Neubau der wltftenichaftjicheD liutllute der Scncken*
berKitchrn Stilluni in der Vikio'U-Aller und d«« JUzclhiu««-! an der
Jur Jan.SlTane In Franklurt « M — /um Autt>iu de« l-t«leti« van Val-
piraivo. Vereini* — V'ermucii i «i — 1 itcr.Tlijr Ucithrmrrbc —

Hierzu eine Bildlwrilauc; Neubau der wissenschaftlichen
Ins titute an der Viktoria-.Mlee in Frankfurt a. M.

VmUc d« OtirtMkn Baiucitanf, 0.n.».H.. BoUo. Fat die gedaMlM
twMOIeh: Alhert Halaaaa. SwUa.
OMtnr Sckiack MacMg« F.k Web«, I

No.«
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLR JAHRG. N2:87. BERLIN, DEN 28. OKTOBER ipoS.

Der Neubau der wissenschaftlichen Institute der Senckenbergischen Stiftung an der

Viktoria - Allee und des Jügelhauses an der Jordan - Straße in Frankfurt am Main.
Architekten: kgl Baurftte Franz v. Hoven und Ludwig Neher in Frankfurt a. M.

(PortMtiua(.) Hliriu »Im BUillMilic*, lovlt dl« Abblldimfca Stil« 59« und it7.

en Auftrag zur Ausarbei-
tung eines AusfOhrungs-
Entwurfes zum J ü g e 1-

hause erhicItHr.kgl.Brt
Ludwig N e h e r aufG rund
einer vorausgegangenen
Skizze im Februar desJah-
res 1904. Bald darauf folg-

teder Auftrag zurAusfüh-
rung und im Spätsommer
des gleichen Jahres der
Beginn der Bauarbeiten.
Am 2 1 . Oktober des Jah-
res 190(1, nach wenig mehr
als zweijähriger Bauzeit,
konnte das fertige Haus
dem Vorsitzenden der Jü-
gelstiftung und den Ver-
waltungsorganenderAka-
demieübergeben werden.
DasHaus wurde aus den

Mitteln derCarl Christian
Jügej-Stiftungerbaut.Als
der Stifter am g. Septem-
ber iS6<; im Alter von SCi

Jahrenstarb.sagtederdie
Grablegung begleitende
Pfarrer, man fühle dem

Ncubi-i det Phriikal ischenVer-

tini. GetimtkDiieht uod Ailro-

BomUchcrTarm. Arcbitckt:Bn.

F. V. HoTCD in Frankfart «.M.
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Verstorbenen an, .daß er au»
jener Geistesperiode summte,
in welcher neue große Gedan-
ken und Gesinnungen wie mit
•chöpferischer Werdelu«t die
Nation durchdrangen." DieiM
Mttti^VemiSditnifidMiDder
Fenon des Stiften hg, kommt
iaderbentigenBestimmuneder
Anattlt zum Ausdruck. Eine
Akademie (ürSozial- und Han-
delswissenschaften ist sie; sie

soll die wisscnschaftliclif Ar-
beit in Frankfurt zusammenfas-
sen ; ihrcTätißkeitsteht im Zei-

chen Kant 's, Gocthe's und von
•Wilhelm von Humboldt. Man
erwartet, (laß „Ströme vonGei st

und Leben .lus diesen H.illcn

hervorquellen, Geist und Leben
weckend in dieser St.idt und
weitdariiber hinaus" (Adickes).

Diesemvornehmen Z ielem ußte
das neue Gebäude in Anlage
und künstlerischer Ausbildung
gerecht werden. Und das «ar
nicbtleicbt^ denn die materjel*

ien FoniefaogendMFm^nuB-
mei vaMU vecfat Tersclnedeii*

artige. Rimnevon großen und
eriwlen Abmessungen, wie tO
Hörsäle iüröo, 80, too, 150 und
250 Zuhörer, verschiedene Sit-

zungs- und Lesesäle, eine etwa
40a«i Bände fassende Biblio-

thek und ein Festsaal für > 1

Sitzplätze mußten mit Räumen
von kleinen Abmessungen, wie
Seminar - Sälen, Sprech- und
Aufcnthaltszimmern derDozen-
ten, Rektorats- und Verwal-
tungsräumcn in übersichtliche

und bequeme Verbindung ge-
bracht und zuelnemmonumen-
talen Ganzen geordnet werden.
Und das ist wohl gelungen.
»• DieVerschiedenartigkeit der
Riume {Ohrte dazu, die Bau-
maase in «inen Mittelbau mit
gfOflann oad in swei SeitenflO-

gel mit geringeren StocksNnrk»-
bSfaeDSOserlegen.wobeidicHO-
lien-Unterschiededurchzweck-
mBftgeTreppenanlagen ausge-
glichen wurden. Die Raumßr-
erungen und die immerhin

nicht zu reichlich bemessene
BauSäche veranlaßtcn ein Ab-

-' weichenvonderbisherüblichen
* Form der akademischen Ge-
bäude, welche die Räumeum ei-

ne mittlere durchgehende Zen-
tralhallc ^ch^^;t-rt zfi^-c-n. Ein
Ersatz für dieses monumentale
Motiv wurde m tiner Reihe
praktischer Anordnungen ge-

funden, die das Leben und oen
Verkehrim Studiengebäudean-
genehmer und bequemer ma-
chen, als in manchen anderen
Anstalten mitäbnlicherBestim-
mung. So erhielt aa Stelle der
durchgehenden Mittelhalle je-

des Stodtirerk des Mittelbaues
seine besondere geräumige
Wandelhalle, welcher sowohl
durch die rechts und links ein-

niündendcn Haupttreppen als

auch mittels zweckmäßiger

SM No.»7-
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1 JurctibrechunK'en in Decken un^^ Y'^'l''*" eigen-

artige Gcsta tu J idnicblicbftMchtjtiiflllirHaK gege-
ben werden kuniite.

DcrGrandrjöi S.sSfiu.jSjj.dcr bei ^Jl[lc r sciilichten

Cesamtfomi erst bei näherem Studium die geistige Ar-

beit erkennen läßt, die in ihm steckt, hat einfache ±-

Form mit abgesetzten Breiten. Im Erdgeschoß reicht

eine 7 °> breite und 28 langeWandelballe durch die gan-
se Tiefe des Mittelbaues und ist rückwärts durch einen

nim Garten führenden Erfrischungsraum abgeschlos-

sen. Auf die räumlich erweiterte Mitte dieser Halle

manden die 9 n» breiten beiderseitigen Haupttreppen-
häuser, dereo Rautwohalt die aentrale Raumwirkung
in glückIkkcrWeiieMeigCft Eine 5» ioiDurchmesser
halteodeRundOHottOgiD derDecke erweitert denBlick
in du Obereeaebofiiuid 10 dieobeien TreppenbiUen.
In den einspringendenWinkeln der durchWandelhalle
und Treppenhäuser gebildetenKreuzfonnliegen 4 Hör-
säle für je 'vii iiKj Zuhörer. Umfangreiche Kleider-Ab-
lage» und i oücitcn lür beide Geschlechter erschöpfen

den Raum des Mittelbaues in dicjcni Geschoß. Der
Ostflügel enthält die Räume für die akademische Ver-
waltung und für das Rektorat. Das Erd- und das Zwi-
scliengeschoü des Wcsttlügcls n»it gesondertem Ein-

gang sind vorlaufig dem Institut für Gemeinwohl und
dem Sozialen Museum, das Dachgeschoß dieses Flü-

gels ist der Gesellschaft für wirtschaftliche Ausbildung
Uberlassen. Die großen Hörsäle des Knlgescliosses ra-

Sen in das Zwischengeschoß hinauf, welches im Ost-

Ugel die Aufenthalts- und Sprecbzimmer derDozen-
ten, ein allgemeines Siuungscimroer und das philo-

lophische Seminar enthält

Im I. Obergeschoß liegen an der Vorderfront ein

grofier.aufsteigenderHörsaal für iSOZuhörer.und zwei
xleioere,ebene Säle für je 6oSitze. Rückwärts sind um
dieerweiterteMittelhaUe gelagert der Sitzungssaal und
einLetesinunerfar die Dozenten, ein Lesesaal und ein

Schreibzimmer (Ar 80 Studietende und ein «einer fie*

deutung entsprechend anigeetatteter Sitningiml der
JiigelStiItung.ReichUcfaaiigeoi^eleKlaider-Ablagen
enthält aiicb cIICSCS G^ehtiS: InrOttfiilgel sind unter-

gebracht das psychologische Institut mit amphitheatra-
Iischem Hörsaal und mehreren Uebungsräumen; der
VVestilügel enthält den Vortragssaal und dieSammlun

Sen der technologischen Abteilung, sowie ein zweites
Aufenthalts und Sprechzirnmer der r)ozcntcn.

Im zweiten UbergescboÜ des Mittelbaues liegen

das Auditorium maximum mit 25O ansteigenden Sitzen

und die Aula, beide getrennt durch die beiden Trep-
penhauser mit geräumiger Vorhallr i )rr 1 it;i:Ligcl ent-

hält ein Versammlungszinimer der Dozenten und die

Räume des germanischen und des historischen Semi
nars, der Wcstflügcl die Räume des romanischen und
des englischen Semmars.

Das dritte Obergeschoß ist durch die beiden Ne-
bentreppen zugänglich ; an der westlichen Nebentreppe
liegt die Galerie der Aula. Ueber der Treppenballe
und dem Atrium ist, wie der Schnitt S. 587 deutlich

seigU die gemeinsame Bibliothek für die stnate" und
bandebwissenschaftlichen Seminare angeordnet, im
Kern ein hoher Oberlichtaul von 9 « kubiteher Ab<
measung und mit 3 In HeUitlocitbtthe mtdinfenden
Galerien, welche von den um des Saal in swei Stock-
werken gelegten Seminaren attt unmittelbar betreten
werden können. Im Bibliothek-Raum selbst wurden
24 Arbeitsplätze und neben ihm ein zentral gelegenes
Arbeitszimmer für den Vorsteher der Bibliothek vor-

gesehen, lit^ide Räume erhielten ObetJicbL In den
Seniinarzimmcrn ergaben sich zusammen rd. 150 Ar-
beitspLitic. Die Korridore dieses Geschosses cmpfan
gen zum Teil hohes Seitenliclit von der Terrasse libcr

der Aula, zum Teil direktes Überlicht Sie dienen den

Seminar- und Bibliothek-Besuchern als Kleiderablagen

und enthalten ii>ü Sctiränke und eine entsprechende

Anzahl oHener Gestelle. L'cbcr dem Festsaal und dem
Bibliothek- Aufbau sind I errassen angeordnet, welche
der Frholung der Dozenten und Studierenden dienen.

Um die Zciitral-Üibliothck gruppieren sich da.s wirt-

schaftsgeograpliische, die volkswirtschaftlichen und
zwei juris. ii^ihe Seminare; darüber liegen im obersten

Stockwerk das Seminar fttr Venichcrunn-Wtsaen-
Schaft und Statistik^ sowie daa handdawiiaenachaft-

liehe Seminar.

Daä Dachgeschoß des OalflOgefa enthält Wohnun-
gen von Unterbeamten, das Untergeschoß der Seiten-

flügel heile Rftume für die Lehrmittel -Sammlungen
und filrniologmphic, aovie eineSchmiede fdr die me-
«hanifcbeWerkstatt; imUnteige8CiiaAde>Uittnlbauea
liegen dieAnlagen für dieNiedcrdnick-Dafflnilieteug
und fdr die Versorgung mit dektriidiem Liebt und
elektrischerKraft DieHeizanlage ist durch das Eisen-
werk Kaiserslautern entworfen und ausgeführt

worden. Die Wände sSnulichcr Scminarsalc in den
Flügelbauten sind mit Bücher Gestellen ausgerüstet;

diese sowie die Gestelle der Zcntral-Bibliotnek sind

nach dem Sy.stem von K. Liprnann in Strafiburg an-

gefertigt worden.
Der Aufliau, von welchem die Abbildungen des

Aeußereii und des Inneren S. 5 in No. 86 ein anschau-
liches Bild geben, ist im Stile der Spätrenaissance ge-

halten, der Künstler bezeichnet ihn als ein mäßig mo-
dernisiertes Barock. Bis zu einem gewissen Grade war
die Stilfassune von dem Gedanken des barmonisdien
tülistiscfaen Zusammenschlusses der gesamten Bau-
gruppe beherrscht Für die architektonische Ghede-
rung des Aeußeren diente der rote geflammte Main-
Sandstein, der in Verbindung gebracht wurde mit hel-

len FUtäflIchen und dem dunkelgrauenTon derBasalt-
Sockel und der SdUeferdScber. Durch diese Zusam-
aMHWtdtung wurde die iQrFrankfurt diarakteriatiache
ParfMnwirkttiig der Bauten erzieh.

Dielnnenräume sind mit aller derSorgfalt in tech-

nischer und künstlerischer Beziehung durcbgebildet,

die ein Monumentalbau dieses Ranges für sich bean-

spruchen darf. Während die Treppen- und Wandel-
H.illen durchaus in monumentalem .Material durchge-
führt sinti, gelangten bei den repräsentativen Innen-

Raunien neben echten Materialien auch einige Ersatz-

Stoffe zur stilgcrcctiten V'erwendung. Kin maßvollci"

figürlK her und ornamentaler Schmuck ziert das Aeu-
ßere und das Inncrc, mit großer Zurückhaltung ist an
den Hauptpunkten eine maßvolle Prachtwirkung er-

strebt Die Hauptvorzüge des Monumental Baues sind

jedoch neben derscharlsinnigen GrundriLi-Anlage die

glückliche Raumwirkung des inneren Organismus und
der Hauptsäle.

Die Baukosten betrugen einschließlich der festen

inneren Einrichtung wie Hörsaal -Einrichtungen aller

Art Garderobe- und Bibliothek - Schränke, Beleuch*
tuneskörper, jedoch ohne Möbel und Textilien ruod
j osSooo was fttr das «b« umbauten Raumes einen
Einheitspreis TOn27,2111. ergibt MdbelnndTextilien
erfordenen eme Stxnme voo nL 500QO U.

Dem leitenden Ardntekten standen bei der Bau-
ausführune die Architekten Stefan Simon und Robert
Volz werktätig zur Seite und haben sich um tüchtige
.Ausführung und rechtzeitige V ollendung des Baues
besonders verdient gemacht. Der Raum gebricht, außer
den Bildhauern Krüger, Herold, B a u m 1 e r und \' a r-

nesi auch dieUhngen küiisilerischen Mitarbeitersowie
die zahlreichen I landwerkcr un<l l' irnien zu nennen,
durch deren cifri):,'e /.y-arnmenarbcit der Muiiumental-
bau als erster der Baugruppe und in hervorragender

Tüchtigkeit vollendet werden konnte. — (Sciosb toi«tj

Offene Ankerplätze für lenkbare Luftschiffe.

Iaß
die ertoigreiche Verwendung lenkbarer l unscViifSe

ohne eine gröttere Zahl Uber gans Deutschland ver-

teilter Weherer Ankerolätse ebensowenig möglich
em mM, «e die SeeschiSsbrt ohne sichere Häfen es is^
sdieint edreulieberweise mehr und mehr erkannt tu wer-

ai. Okiober ifol.

den. GraS Zeopehn steht im Begrifi, eine Luiischiff-Werft
zu erbauen, aie, wie die Zeitungen melden, ihren Ueiricb

bereits in Johreslrist cröflnen soll Die daraus hervor-

gehenden neuen Lufacbäie ktenten ihnn Zweck nicht er-

Ril£m.wenn ii«nicbt«ei«ehende Bewegungsbeihdt htnen.
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Hierzu aber ist es unerläßlich, ihnen zahlreiche Anker-
plätze zur Verfdgung zu stellen, veno man sie nicht der

31 dringenden Gefahr aussetzen will, in kurzer Zeit sJUntlich

I zugrunde zu gehen.

|FTOr::i.,i..
M
Ar(

Die Frage indessen, wie diese Ankerplätze zweckmäßig
und ohne tu große Kosten herzustellen sind, scheint noch
sehr der Klärung /u bcdUrlcn. Hierzu beizutragen, ist der
Zweck der folgenden Zeilen.

Vorangeschickt muß werden, daß es sich hier nur um

No. 87.
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KinrichtunKcn handeln soll, die da/.u bestimmt sind, starren
lenkbaren l.ufischiHcn in Not, — wie z B. bei ilbcrm&ßiK
starkem Wmdc, hcim'.VersaKcn eines Motors, (cracr zur
Ergänzung der Giisliillung und des HeizstoH Vorrates, zu
scnDcllcr Auswechslung schadhafter 'I'eile, aber auch zur
Aufnahme und Absetzung von Reisenden — iUr kurze Zeit

insoweit Schutz zu gewähren, daß der Wind keine zerstö-

renden Wirkungen auf die Fahrzeuge ausUben kann Zur
dauernden rnterbringung von I.uitschiffcn und zur Aus-
führung größerer Arbeiten an ihnen werden geschlossene
Hallen wohl immer unentbehrlich sein Solche wUrden
sich dagegen für unseren Zweck aller Voraussicht nach

tS. Oktober 1908.

keineswegs eig-

nen Denn die

Kinbringune ei-

nes starren Luit-

Schiffes in eine
geschlossene

Halle, die sich

nichtindcnWind
drehen laßt, ist

bei ungünstig ge-

richtetem und zu-

gleich starkem
Wind wegen der
Gefahr ernster
Beschädigungen
des Schiffskör-

pers anderHalle
selbst ein sehr
bedenkliches
Unternehmen.
Drehbare Hal-
len anderseits,

die in solchen
Fällen zwar nicht

f;anz ungefähr-
ich,.iberimmer-
hin brauchbarer
sind.wUrdcnsich
so teuer stellen,

daß an ihre Er-
bauung in der
erforderlichen

Zahl wohl gar
nicht gedacht
werden könnte.
Dazu kommt,
daßzur Bergung
eines Fahrzeu-
ges in einer Hal-
le stets eine zahl-

reiche und wohl-
geübte Mann-
schaft crlorder-

lichsein wird.die

nurmit recht ho-
hen Kosten dau-
ernd bereit ge-
halten werden
könnte,
Von neuenVor-
schlagen ist bis

jetzt nur der von
F. Walter Ilges in der , Umschau" veröffentlichte in wei-

teren Kreisen bekannt geworden. Dieser laßt die Her-
stellung grabenanigcr Frdvcrliefungen ins Auge.in denen
die Fatirzeuge peborgen werden sollen Solche .\nlagen
wUrden an zwei Mängeln leiden: Die Lutischifie müßten
vor ihrer Verankerung in eine mit der Windrichtung in

der Regel nicht Übereinstimmende Lage gebracht werden,
was gewiß oft große Schwierigkeiten oOte; und die An-
lagen würden die Fahrzeuge nicht gegen das Aufstoßen
auf den Boden oder die Böschungen des Grabens unter
der Wirkung des bekanntlich auch nach unten gerichteten

Wiuddruckcs schützen. Selbst wenn der Graben durch ver-

K_ Jniilt.l
1
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schiebbare Dächer geschlossen wcnien konnte, wäre bc-i

schlechtem Wetter die Oefahr schwerer licschiidiguoficn
der Luftschiffe in der Zeit von der Laadong bis mr lIcDO^
dachuDg noch immer sehr groß.

Ab MotankerplUie oder Haltestellen dOriten in der
Hraptaache folgende Anforderungen xu stellen sein: Es
muß möglich sein, die Luftschiffe frei ia der Luft so hoch
Ober dem Boden festzuhalten, daß sie such bei heftigem
Winde weder den Boden noch andere feste GegensUUide
berühren, also vor dem Zerschlagen gesichert sind; und
es müssen ferner die verankerten Fahrzeuge jederzeit
schnell in die Windrichtung eineestellt weroen können,
weil sie andcrni^iUs bei ihren Kroßen Ahmcssunjjcn durch
starken Querwind unfehlbar eniwedcrzerbr<ichcn oder von
ihren Ankern losgerissen würden DagcRcn ist es nicht
unmöglich, die Wr.uikeninn; stark ui machen. d;iLi sie

selbst dem btarksicn von vom auf ein Lultschiti wirken-
den Wiaddruck widerstehen kann. Es mag daran erinnert
werden, daß man nach denselben Grundstttzen bei der
Venudcisfuig tob Sscachillen Terithrt Mao lett dicte
in ffau fades und so tieics Wasser, daß sie sndi beim
Sdnrenleo Wellengange nicht auf Grund stoßen können.
Daiflber hinaus ist bei der Verankerung von Luftfahr-
zeugen noch zu bcrUcksichticen, daß sie unter UnuKn-
den nielit KcnUgcndcn AuhriSD hallen, um aidi in der Lvft
schwimmend zu erhalten.

Den erwähnten Bedingungen wUrde vielleii hi eine Kin-
richtung Kcnüpen. die im folgenden kurz beschrieben ist

und als Turniiinkerplatz bezeichnet werden mag
Die Luttschülc «erden mit ihrem vorderen und hin-

teren Ende an zwei turmartigen C.criistcn vertaut, von
denen das eine fest, dos andere aber aut einem krei&for-

aiigHI Scfaimenwcgc um das erstere herum iahrbar ist
Bin in Boden lest gegründetes, offenes eiserne« Gerüst
von vieleckigem Querschnitt und etwa le Höbt hat auf
seiner obersten, ringsum freien BlUine ein Spill zur Auf-
nahme des vorderen Ankertaues. Es bildet den Mittel-
punkt eines kreisförmigen Gleises, dessen Halbmesser
etwas größer ist, als die Gesamtlänge der größten Luft-
schiffe Das Gleis trägt ein Fahrgerüst von etwa der Hohe
des Mittclturmcs, das zur Veranlteruhg des hinteren LuSt-

schiff-F.nrlcs hcsiii;imt ist Die Last verteilt sich auf cme
ausreichende Zahl radial gestellter, in KugeUaKern laufen-
der k.idcr Die Spurweite des Olciscs und die ürcile des
Fahrturmes in der Gleisrichtung sind so bemessen, daß
deran! seiner «nteisten Bühne mit Ballast beschwerte Turm
Uppflidier ist Der Fahrantrieb ist womöglich elektrisch.
Die Verankerung des hinteren Luftschifi-Endes soll nicht
ganz starr, sundem soweit nachgiebig sein, daß das am
vorderen Ende festgehaltene Fahrzeug mit seinem hinteren
Ende eine Bewegung von einigen Metern machen kann

Am vorderen und am hinteren Ende jedes I^fischiffes
muß ein Ankertau dauernd befestigt sein. Das hintere Tau
ist an einem den Spielraum des Steuers frei btasenden
Steilen Gestell annibringen. Die Gondeln werden tweck-

in!ißij< mit Diuckluft-Schleudern .ausgestattet, mittels deren
die Tau-Kndcn beim L.andcn nach den AnkertUrmen hin-

tiwr geworfen werden können
Will ein Luftschiff ankern, so fährt es womöglich gegen

den Wind aul den Mittelturm tu; wird es vom Winde m>
trieben, so steuert es möglichst nahe am Turme vorbei.

Das vordere Ankertau wird dem Turmnlfter cugeworien
und von diesem um das Spill gelegt Dtirch Ingangsetzung
des Spills holt er das Luftschiff langsam heran. Dabei
ubeitcndie Luftschrauben, wenn Windstille herrscht, lang-

sam rUckwürts Sodann wird der Fahrturm so eingestellt,

daß er sich hinter dem Heck des Fahrzeuges befindet-

Das hintere Ankerlau wird rethlreitig ausgeworfen und
möglichst kurz an der im Schachte des Turmes lautenden
Ankerkette befestigt Damit ist das Fahrzeug so verankert,
daß die c.ondcin bd mUgtr Lage «tim 5* Uber dem
Boden schweben

Unbedeutenden Schwankungen der Windrichtung gibt

die Ankerkette des Fahrturmes nach. Bei erheblicheren

Aend^raqnn «fed d«r Fafammn in die neue Richtung ein*

gettedt Hierbei wirkt tier Wiaddruck auf die mit Segel-
tuch zu schließenden Seitenwinde des Tannes mit Die
Einstellung kann auch selbsttätig geschehen, wenn
eine auf dem Turm angebr.achte schwere, nur erhebliche-

rem Druck nachgebende Windfahne mit dem Schalter

des Fahrturm-.Motores so verbunden ist, dafi dieser von
seliist angeht, sobald die Fahne von der RichtUBg nach
dem Miltelturm wesentlich abweicht.

Bei dem Ankcrulatz ist ein Vorr.U von Wasserstoff-

gas. Benzin und wicntigen kleineren Ersatzteilen bereit zu
halten Auch empfiehlt sich die Kinrichtung einer kidnen
WerksUlte, etwa im Erdgeschoß des Miuelturmes, fUr Iddit
ansauftihrende Ausbesserungen Eine ausreicbende Wadtt-
beleuchtung und die Ausrüstung der TBrme mit SigDd-
latemen ist selbstverständlich.

Die Kosten einer solchen Anlage werden vcrhäHnit-
mäßig gering sein und jedenfalls nur einen kleinen Bruch«
teil Oer Kosten einer gedeckten Halle betragen; beson-
ders wenn der Schienenweg für den Fj»hrturm aus alten,

für Kisenbahnzwecke nicht mehr brauchbaren Sch.ienen

und Schwellen hergestellt und der Grund und Hoden inner-

halb lies Gleises der landwirlschaUlitiicii oder sonstigen,

dem Zwecke der \nlage nicht hinderlichen Ausnutzung
nicht entzogen wird. Soweit nicht Militär L'cbungsplälzc
zur Vertilgung stehen, ist möglichst ebenes Heide- oder
Wiesen 1and zu bcvf)r7uj.;in — .S

'i Zu dem Zweck kOonte etwt (olgende EiDtichtaag (etfoBen
wwtak In der Hau äe» Fthitninei befiodet lieh «ia fU aaiea
bis obn diuebfebtadcr oScn« Schacht, der eine tar 'ÄnaMH*
rtftang gthOiige Ankctkrtte «afoiaiiDt. Dietc i*t BiHen mit riBcm
icbwercD Kiicngewictit beluiet, dM beim HrcluüheQ der Kelle

eine Antakl tcheibcautiget, im Schachte ia kutzea Abilladca loM
abmiauider cela«oter wcittrct OcwieMi adlMln tmi SritaT

lodiB der Widtnuad lieh allniaUiak MHk VHpÖBdt Dia I

die obw ia data dsaiaia Mag tUnt, WM i

3-9«aaidCBr-

W«r dnrt alcb Meister in Verbindung mit einer Bezeichnung, die auf eine TiiUgkeit Im
hinweist, hinfort nennen oder nemien laasen?

|urch die Innungsnovelle vom ifk lull tSSt dsa
freien Innungen die Befugnis zugestanden» die AilE'
nähme neuer Mitglieder von der .\blegang einer

Prüfung abhängig zu machen Infolgedessen war es ge-
boten, einen Schutz gegen die unbefugte Beilegung der
Bezeichnung lnnvinf;smeistcr zu schaffen, und deshalb
durch ^ I lo Zill ^ ( .< ) h.ir.Llbedrohl, wer, ohne einer In-

nung als Miiti'.icd ;in,'u^;elioren. sicis als Innungsmcisicr
bezeichnete l)cr ; ico (U) in der I'.issung vom i Juli
iSiSj wurde in unviraii<lertein Wiirtbiut .ils !? 87 GO durch
das H< >G. vom :>> |uli iS>,- .wirechi erhalten, dagegen
die Ziffer & im 14« Gl ) durch ebendasselbe beseitigt,

jedoch duich ä i^ft CO. unter Züer 90 anaibedroh^ wer
unbefugt den Meistertitel fahrt IXese Rechtslnderung
war dadurch bedingt, daß seit Inkrafttreten des auf den-
selben Gesetz beruhenden 133 GO. den Meistertitel in
Verbindung mit der Bezcidinung eines Handwerkes nur
führen darf, wer in seinem Handwerk die Befugnis zur
.\nleitung von l.ehrlin|t;cn erworben und die Nleisterprü-
fung bestanden hat I m jedoch diejenigen Handwerker,
welche liislang sich als .Meister bezeichnet hatten, vor et-

waigen Schaden zu bewahren, welche aus der Ablegung
dieser He/eic;uiung ihnen entstehen konnten, gestattete
An S HOC, vorn 26 luli iSqt Demjenigen, welcher beim
Inkrafttreten dieser Hcstimmung personlich ein Hand-
werk scibständü; ausübt, den Meistertitel zu führen, wenn
er in diesem Gewerbe die Befugnis zur Anleitung von
Lehrlingen besitzt Letztere sund auf Grund § 139 GO.
in der Passung vom 36. Juli 1897 aber nur denjenigen
Personen zu, welche das 24. Iiebensjahr vollendet unp in
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dem Gewerbe oder dem Zweige des Gewerbes, in wd-
chcm die Anleitung der Lehrlinge eriolgen soll, entweder
mindestens eine dreijährige Lehrzeit zurückgelegt und die
Gesellenprüfung bestanden oder fünf Jahre hindurch per-
sönlich das Handwerk selbständig ausgeübt hatten bezw. als

Werkmeister oder in ähnlicher Stellung darin tätig gewesen
w.iren. wahrend die auf dem Gesetz vom 30 Mai t<jo8 be-
ruhenile l'.issung des i;<i GO die .\blegung der Mei-
Stcrprütuni.: als Vorliedingung des I .ehrhcrrn aiilsieUt, 1 >.a-

mit hat insoicrn sich eine Wandelung vollzogen, als tnihcr
die Heuignis zur Anleitung von Lehrlingen unabweisbares
Knordcrnis zur Ablegung der Meisterprüfung bildete, ge-
genwärtig jedoch die bestandene Meisterprüfung zwin-
gende Eigenschaft des Lehrfaerm sein muß Seit dem
t. Oklotier 1901, mit welchem der § 13t (lO seine recht-

liche Wirkung zu äußern begann, war der Schutz des .In-

ntugsmeisiers'' zwar fortgefallen, jedoch der Schutz des
nHandwerksmcisiers" an dessen Stelle getreten. Es wurde
nun strittig, ob die .\uinahmcprülung in die Innung des
ti 100 GO. a F. ?; ^7 C.ü n I die Meisterprillung des
i; I V? GO. zu ersetzen vermochle .N.uh dem Krlali des
preuliischen 1 1.mdelsniinisters vom 12 t 'ktohernjoi konnte
durch die Ali!et,'i!n>,' der l'rllfung vor einer Innung die He-
rechtij:',ir.i,' .'iir 1 '.ihrun^; des Meistertitels nicht erworben
werden, wahrend den Baugewcrkschulcn niemals die Be-
fugnis zur Verleihung des .Meistertitels in den Abgangs-
Zeugnissen im Sinne des § iji GO. zugestanden hat, bis

auf die durchden bayerischen Minisierial-Erlaß vom 10. Mai
1903 besdirloiite Verleihung an die ZOglinge der Bau-
gewerkschule su Manchen. Sonach sund seit dem i Ok-
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tolwr 1901 die Meisterwürde in Verbindung; mit der De-

xeidniaBK eines Ballhandwerkes nur denienigcn It.iukun-

dipen tu, welche ein Recht hierauf durch Ablcgunf? der
MeisierprUfiinfi in dem bere((ten Bau/.wciRc sich erworben
halten, und zwar unabhSngiK davon, ob sie selbstündic
oder unselbständiß im Baugewerbe tätig waren, weil nach
den Motiven zur Novelle von 1897 S qi' d.is einmal er-

worbene Recht zur Führung des Meistertitels nicht ver-

loren werden kann; während vcrgünstigunKswcisc dieses
Recht blofi Denjenigen gestattet war, welche und so lange
sie persönlich und selbständig ein Bauhandwerk betrieboi.

Unselbsttndige, nicht geprüfte Bauknadiae^ also die tech-
nischen Angestellten, genossen nach der ansgeWIdeten
gerichtlichen SpruchUbung die gleiche VcrgUnstijfung nicht,

welche auch mit demjenigen Zeitpunkt unterging, wenn
der Betriebsinhaber seinen Betrieb einstellte Ein preußi-
scher Ministerial-Erlaß vom 28. November looi vertrat die
Auffassung, der Titel .Baugewerksmeister" sei kein Mei-
stertitel im Sinne da tj 13^ GO Hierauf gestützt, It^ien

diese Bezeichnung; sich alle I)ieienif,'en bei, welchen der
Maurer- bczw Zimincrmcister vcrsa>;t «ar Das u'leirhc

geschah mit dem Jiaumcis;cr Um einem derartigen Brauch
entgegen zu treten und die Meisterwürde mehr in Khrcn
zu bnngcn, wurde durch dos Gesetz vom jo Mai tooS in

denii 133 GO. dit Vonchnlt eiageiagt: .Die Beiugnis
nr Fanning des Ifehteitilela tn Verbinoung mit einer an*
deren Bezeichnung, die auf eine 1'ätigkeit im Baugewerbe
hinweist, insbesondere des Titels .Bauroetetmr' vnd ,B»u-
gewerkstneister', wird durch den Bundesm geregelt Bis
zum Inkrafttreten des Bundesrats-Bcschhoses dan ein sol-

cher Titel nur dann geführt werden, wenn die Landes-
Regieruni: ühcr die Befugnis zu seiner Führung Vorschrif-

ten erlassen hat. und nur von denjenigen Personen, welche
diesen Vorschriften entsprechen " Kine dcmentsprechende
ReRelun;; besteht für Sachsen in der rrütunj-s-drdnung
vorn 12 l eliru.ir 1903, für Bayern in dem Ministcrial-F.r-

laß vom 20 Miu 1903 in Verbmdung mit dem Erlali des
Prinz-Regenten vom 10 Juli 1906, fOr Preußen in den mit
dem I. Oktober iQoöin Kraft getretenenVocachrifien aberdie
AusfaüdnngundPMihmgfürden prettBischeaStaatodleiistim

Baufach, während Reuß j. L unter dem 8. September d J.

sowie Altenburg Vorschriften im Sinne des S 133 Abs. 2

SatizGC) erließen Wer den hier gestellten Antorderungen
nicht genügte, darf zweifellos sich nicht als Baumeister oder
Baugewerksmeister bezeichnen oder bezeichnen lassen.

Denn die VergUnsti^;ung aus An II, Ziff III des Gesetzes
vom 30. M.u iQoS kommt ihnen nicht zustatten, gleichviel,

welchen .\usblldungsgang sie durrh^;ern:i<-ht und welchen
Grad praktischer Uebung in den Kegeln der Baukunst
sie sich erworben haben Dies ergeben unzwcidettti||[ die
Begründung der Vorlage und die Verhandlungen im Reichs-
tage. Aus den letzteren, insonderheit der Begründung des
gleichfalls zum Beschluß erhobenen Initiativantrages Pauli,

wonach der Bundesrat femerVorschriften Uber die Führung
des Meistertitels in Verbindung mit sonstigen Bezeich-
nungen, die auf eine Tätigkeit im H.indwerk hinweisen,
erlassen kann, ist in logischer Gedankenfolge als gesetz-

i;ehcns< her U'ilU- icsviinalfcn. daß auch der Architekt bezw.
Iriui.Tiieiir J.iru'itcr f. t u r itlcii Sein Süll. Das ReichsKericht
vertritt die RechtsUberzcugung, daß Arcliiiekl als Begriffs-

merkm.d entweder den .\usbildungS(<anf; .lul einer techni-

schen Hochschule oder die Betätigung höherer kUnstle-
nschcr Uber den Kreis des Handwerkes hinausgehender Be-
gabungvoraussetzt. Mithin ist dicBeilegungauchdieserBe'
leichaung aicfal gestattet Solange nicht die LandcssaUnd-
BehOide von ihrer Befugnis aus § 133 Abs. 10 GO. Gebrauch
machend den Prüfungen bei Lehrwerkstätten, gewerblichen
Unterrichtsanstalten oder bei Prüfungsbehorden, welche
vom Staate fUr einzelne Gewerbe oder zum Nachweise der
Befähigung zur Anstellung in staatlichen Betrieben einge-
setzt smd, den Meisterprüfungen gleichstellt, darf seit dem
I, Oktober d. Js den .Meistertitel mit Hinzufügen einer Be-
zeichnung, die auf eine l'ätifjkeii im Baugewerbe hinweist,

nur führen, wer die Meistcr|iruSung abgelegt hat. gleichviel,

welclien .Xusbildunj^sji.mK er durchmachte un<l ob er eine
Baugcwcrks. i-.n' 1: nut l'Tttili; iicsurhtc. soweit iirn nirhl ;ils

selbständigem Betricbsuntcrnchmer die Vergünstigung aus
Art. 8 Gesetz vom 26 J uli 1897 mitAxt. II ZiB. III Gesett ^

3/0. Mai 1908 zustatten kommt —
Prof. Dr. Karl Hilse, Berlin.

Vereine.
Mlttclrheiaifcher Arebltektea- und In|ealeur-Verein. Auf

dem VIII. Int^ .Vrchitcktcn-Kongrcß in Wien (18—23 Ma'
d. J.) warder Verein durch den Vorsitzenden vertreten.

Am 10 Juni fand in Mainz eine Sitzunir des Ver-
ein s - .\us sch 11 ss c s statt Als Vertreter des Vereins Mir

die .\b^eordnctcn-\'ersanimlung in D;inzig wurden der
Vorsitzende, Brt Wagner, und Si.idtbauinsp Willenz in

Mainz, zu Stellvertretern Ing Markwort in Darmsladt
imd Reg.-Bmstr. Wolff in Wiesbaden gewählt Die .\b-

aeordneten wurden ermächtigt, die Einladung, die nächste
Abgeordneten-VersammluM 1909 mochte in Darmstadt
•tatinidiea, in Danzig dem verband lu dMibtnigCB. Ehw
vom Voniteenden vorgelegte KiedeiachiUl aber die Ver-
bandsfrage I (i907io8j wurde gutgeheifiea imd deren Ab-
scndung an den Verband beschlossen.

.\m 20 Juni erfolgte eine Besichtigung der Hessischen
l.andes-.-\usstellung für freie und angewandte Kunst durch
den .Frankfurter Architekten- und In>,'cnicur-\'crein", der
sich die Darmstädter Mitglieder des Msitelrheimschen Ver-
eins, der auch für Führung gesorgt hatte, anschlössen. In
dem Gebäude für angewandte Kunst i;,di "roi .Mbin Mül-
ler die erforderlichen Erläuterun^-oir, 1:1er die .\nl.igc der
Musterhüuser des Ernst-Ludwig- Vereins spr.ach L^dcs-
WohiMiiainsp. Gretzschel einige erklärende Worte. Ein
gemeinschafttiches Nachtessen im Ausstellungs-Restauiant
schloß den l ag ab, der Gelegenheit gab, mit den Pmik-
hirter Kollegen wiederum in engere Beziehung tn treten.

—

Am 4. Juli fand unter zahlreicher Beteiligung die ^es*
jährige Wandcr-Versaromlung in Homburg v. d. H
statt Nach der .^nkunlt dort wurde zunächst der neue
H.i'uilioi l>csic! tigt. nachdem Ilr Rcj,' - u lirt \ Wegner
an Hand von Planen die bauliche .Anlage erläutert Hatte
.\lsdann ginj; es unter Fuhrung des lirn Geh Btt jatobi
durch die schon gepilefiien Kur- Anlagen zur russischen
Kirche, zum l.and;;ralin F.lisabeth Denkmal, von da zum
Kaiser Wilhelm-Bad, in dem die Einrichtung der .Moor-
bltder gezeigt wurde, endlich ins Kurhaus Dort wurde
dann die Hauptversammlung abgehalten. Der Vorsitzende

Eab die geschäftlichen Antrtge des Veieins-Ausschusses
efcannt.- Die staiuiengemlB^auescheidenden Mitglieder

des Ausschusses wurden wiedergewählt Als Ort der näch-
sten Wander Versammlung im Sommer 1909 wurde in
erster Linie Bad Nauheim, andernf.alls Worms erwählt,
uobei die endgültige Bestimmung dem Vorstand über-
lassen l.'leilien soll .Nm h Si liliiß des geschäftlichen Teiles
fuhr man in elektriSLhcn -^undcrwafjen nach der Saal-
bürg. Sodann erfolgte unter Führung des Geh. Brt. Prot.

>8. Olttober 1908.

Jacobi und des Landbauinsp. Jacobi eine eingehende
icsichtigung des ROmcr- Kastells, des Saalburg- und
Limes-Museums, Anlagen, die den Besuchern ein Bild
römischer Kultur vor fast 2000 Jahren vor .\ugen führten
und einen Hcgrifi gaben, wie die Römer es verstanden
h. Ilten, außer dein Watfenliandwerk auch die friedliche

.Arbeit zu [)tlegen und sich die .\nnchmlic!ikeiten eines

genußtrohen Lebens auch irn Fekic zu sichern Der Vor-
sitzende gab vor der .Abfahrt von Homburg in einer .An-

sprache diesen Gedanken .Ausdruck und würdigte die Ver-

dienste Jacobi s in gebührender Weise. Bei der Rückkunft
in Hmuniif wurde noch die neue, nach Schwechtent
PUaeo «baute Srlöserkirche besichtigt, deren kflnst-

leiiscfae AusbiUtwg, namentlidi auch der reiche Mosaik-
schmuck im Inneren, allseitige Anerkennung fanden. Be-
sonders erhöht wurde die Stimmung durch die für den
Verein veransUltete Beleuchtung des Gotteshauses und das
auf der pr.ir htipen Orgel dargebrachte weihevolle Orgel-
spiel r>eii .v'jschluß des Tages bildete ein gemitliclMt
Zusamiuenseiti im Kurhause.

Bei den Einweihunus-Fcierlichkeiten der Neu- und Er-
weiterungsbauten der I echnsschcn Hochschule am zt Juli

und mehrere
Vorstandsmitglieder vertreten.

d. Js war der Verein durch den Voi

Am 19 August fand eine Sitzung des Vereins -Aus-
schusses, am s>. August eine aufterotdenlliche und darum
achwach besuchte Hauptvcfsammlimg statt, in der über
eine Personalangeleeenheit und Ober die Frage der Er-
höhung des Verbanasbeitrages der Mitglieder der Einzel-

vereine beraten wurde. Auf der .Abgeordneten- und Wan-
dcrversammliing in Danzig war der Verein durch die oben
bereits genannten .Abgeordneten vertreten und von diesen
die Finl.uiung ilberbracht. die Abfjeordnetcn- Versammlung
Kjcii uM'^c in 1 i.irinst idt t:i;;cn Vui: der \'ers.iimnliing

wurde die Fiii'iadung des Vereins mit der .-Vnheimgabc an-
genommen, gegebenen Falles einen anderen Ort des Ver
cinsgcbietes .ils Darmstadt zu wählen Die Feier der Voll-

endung des ,v I .cbensj, ihres des Geh lln. I'rof. Sonne-
Darmstadt gab Gelegenheit zu einer besonderen Ehrung-
dee Genannten, der eigentlich als Gründer des Mittelrha-
nisehen Vereins anzusehen cid heute noch eifriges Ver-
cinsmilglied ist. In Würdigung seiner Verdienste um den
Verein wurde er zum P'hrenmltglied ernannt und ihm
am 12 Scjit d J die Fhrcnurkunde in Mappe (ausgeführt
nach Entwurf von gmiih Bauassistent Aren. Ebcrlein)
durch den \'orsit.ardcn mit einer Ansprache überreicht.

Auf dem Dcnkni ii| iegetag inLflbeCK wurde der Verein
durch den Vorsitzenden vertreten.— W.
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Vareln tat EUeobahnkood« tu Berllo. In der Sitzung
vom 1$. Okt 190S, unter VOfS. des Wirk) Geh. Rates Dr -

ing. Schroeder, sprach der Ob.-Reg.-Rat Gruno w Uber
die Gtiterwkcenverteilung im preußiscbeo StMli«
bahnirageri-Verbande. zudem auüerden preaflifdhiM
Slaatsbahnen auch die olaenburpschen und mecUenbu^
gischen Staatsbahnen so«nc die Reichseisenbabnen in D-
safl-Lothringen und eine Aatahl Phvatbahnen gehören.
Der Güterverkehr habe von bis 1906 um 79,8% zu-

genommen. Zur Helorderunc dieser steigenden Verkehrs-
mengen sei nitiit nur eine isewcgunf< der Frachten scl:ist,

sonaern aucli eine Bewegung leerer Wai;cn in großem
Umian^; ertorderlich: rund 30" ,;, der von oen Güterwagen
curttckgeleKten Strecken wurden in diesem Verbände )n

leerem Zustand zurückgelegt. Hieraus erhelle, daC^ es d:e

Eisenbahn als eine besonders wichtige Aufgabe ansehen
Hn^diclMKnGaieTwagensweckausprecnend zu ver-
teilen. Zur Bedienung des Verkehres stand am i. April
1907 ein Gflierwagenbestand von 34:ti37 Stück zur Ver-
fügung, von dem — entsprechend dem Vorwiegen des
MissengUtenrerkehres — s6.6<>'o aus gewöhnlichen offenen
«od aus Kokswagen bestand. Nach Erörterung der Ver-
einbarungen über die Benutzung der Wagen anderer Ver-
waltungen gmg Redner näher auf die (lUterwugen-Vertei-
lung im Bereicn des preußischen Staatsbahnw.iKen-Verhan-
des ein Durch Zusammenfassung der einzL-'.ncn Vcrliands-
Verwaltungen zu Gruppen und eine entsi>rcchcnde Durch-
bildung des Mcidewesens sei es möglich geworden, den
Guterwagenbestand des Verbandes täglich von einer Stelle

ans nach eiohettJicben Gesichtspunkten zu verteilen. Es
lundek sich hierbei um eine Gestellung, die im Septem-
ber d. Js. üglicfa etw« 73000 oBen«, 15000 gedeckt« «od
5—7000 sonstige Wagen betragen habe. Daren die tia-
neitliche Leitung werden namentlich auch Bcvoniugun^en
oder Benachteiligungen einzelner Gebiete vermieden hrei-

lich werde es auch bei ausgiebigen WagenbeschaSungen
wegen der Schwankungen des Verkehres und wegen der
.\bh.ingigkeit der Eisenbahnen von der Schiffahrt, von
der Witterung und anderen Umständen wohl nie möglich
sein, Unregelmäßigkeiten in der Wagengestellung ganz
zu vermeiden. Zum Schluß seiner fesselnden .\uslüh-
rungen gab Redner der Hoffnung .\iisdnick, daß die Aus-
dehnung des preußischen S(aatsli;ihnwagen- Verbandes auf
alle deut^hen Eisenbahnen gelingen werde. —

.In AnklMklsai» BBd iafsalMtaVitala aa F!raakft«ta. M.
IwaOMe der Abend des xs. Okiober 190B in seiner ersten
IttHte Vereinsmitteilungen. Durch Hrn. Rau wurde der
Verein angeregt, sich gegen die ihm drohende Einrich-
tung eines Nachiasyics in der Vereinshaus-Nachbar-
schaft emstlich zu verwahren. Im Hinblick auf die baldige
ErOrteruni; des Umbaues der alten Mainbrückc fordert
er d e M;t>.;lici;lcr u.ii, sich vorher den Zustand dieses ehr
wUrdiKen H.i\iwcrkcs anzusehen. — Hr .Vskena^s labt

darauf den J.ihresbericht folgen, dessen gUnsii>;e, ein reges
Vereinsleben beweisende .Angaben beiiallig aufgenommen
werden; nicht weniger beimengen die Vorträge, Autlillge
und Festeden gesunden Zustand des Vereins.

Von dem Gedeihen der Bibliothek legt Hr. Mehs
Zeugnisab. Zur Kassenprilfung undzumBerichtdarttberwei^
den als Revisorea die Hn. Kümmel und G Lönboldt
gewählt. Die Anwesenheit der statutenmäßig erforderlichen
Anzahl von Mitgliedern erlaubt die Wahl des neuen Vor-
sitzenden und der Vorstände, deren .\mtsdauer abgelaufen
isL Sie ergibt als I Vorsitzenden den Hrn. btadtbrt
Koel I c , und als Vorstandsmitglieder dieHm Askenasy.
Manchot, Nfchs, Göll er, Lion, Lonhoidt, Rau und
Bernoully. Nun lolgte der Vortrag des Hrn ]in,' I'robst
aus Berlin über „ Neue Versuche an verschiedenar-
tig armierten Kisenbeton-Säulcn und t'ragern

-

Von Dresden und Stuttgart kommend, hatte sicii, wie

auch hier in Frankfurt, der Vortragende im .\uftrage der
A.-G. iUr Hoch- und Tieibauten vorm. Hellmann an diesen
.Versuchen beteiUgt, aber die er, unteisttltzt von Kmzel-
seichoungen und uchtbilder^ interessante Mitteilungen
aus diesem i^elfach noch der Erforschung und Ergänzung
bedürfdgenGebiete dem Verein zuteil werden ließ. Beson-
ders wurde auf die Verschiedenanigkeil der verwendeten
Eisen in Abmessungen, <,iuerschnitten,Verbindungen,Obei^
flachen-Beschaffcnheit usw. aufmerksam gemacht, desglei-
chen auf die Mischungsverhältnisse, Behandlung; usw. des
Betons und dcrZeitdauer derKrhartungundderNahcrungs-
Mcthodcn bei ErmitteUinf; der Druckspannungen gedacht.
Hr I'robst lud dringend ein zur Fortsetzung der Versuche
und t<eiei1igte sich lebhaft .m der Besprechtmg zwischen
den Hrn Scheel haase und Lupescu. — Gstr.

MitBegbm

der Technischen Hochschule in Danzig unter der
Leitung des Hm. kgl. Brt. Professor Ewald Genzmer ein

Seminar fttr Stidtebau errichtet werden, welches in Vor-
tragen ttnd Uebangen behandeln wiid: i. die WaiMtver»

tg der Studie; 9. die Entwlsienuig der SMdie; 3. den
ibau, einschl. der Konstruktion des Bahnkörpers

der Sinßenbahnen; und 4. Bebauungspläne und Bauord-
ntmgen. Nicht in die Tätigkeit des Seminars fallen die
Vorlesungen Genzmer's Uber „GnmdzUge des Städtebaues".
Das Seminar in D.iniig umfaßt .also den gesamten Städte-
li.iu und es wird hier das Verf.ahren der gemeinsamen Be-
handlung eines I.chrgegcnstandcs durch Dozenten ver-

schiedener Fachrichtungen einen wcKcrcn \iisb.^u erhallen
So werden z B bei 1. .Wasserversorgung der St.idtc" be-
himdehi : Proi Dr.v Wolf f:,Geologische Kragen der Wasser-
gewinnung" ; Prof Dr R uf f

: ,Chemische Fragen der Wa&ser-
gewinnung"; Prof Dr Petruschky: .Hygienische Fragen
er Wasserversorgung" und Prof. Itrt Ehlers: »Talsperren

zur Wasserveiaorgung der Stildte" ; Prof. Schnlte-Pillot:
.Maschinelle Anlagen der Wasserwerke* und Professor
Kohnke: .Der Eisenbetonbau in seiner Anwendung auf
Wasserwerke" Zu 2 .FntwasserungderStädte" werden voi^
tragen: Prof. Schulze-Pillot Uber .Maschinelle Einrich-
tungen der Entwässerungsanlagen", Prof. Dr. Petruschky
Uber .Hygienische Fragen der .\l)Witsserbeseitigung'*. Bei

3. .DcrStr.ißenbau" spricht Geh Brt Prof Breidsprecher
Uber .Bau und Betrieb der Straßenb.thnen". Zu 4. .Be-
bauungspläne und Bauordnungen" werden si)rechen: Brt
Prot Carsten Uber .Die Kunst im Stadtb.auplan"; Prof.

Dr.-Ing. Oder Uber .Straßenbahnen, Stadtbahnen und
Vorortbahnen"; Prof. Dr. Mollwo Uber .SUUlüsche Boden-
politik" und Reg-RatWex (Iber aFluchtliniengesetz, Ent>
eignungsgeseu, Erbbaurechf

.

.Außerdem soll .iiijährlich im Frühjahr ein viertehn-
tägiger Kursus über .Ausgewählte Kapitel des gesamten
Städtebaues" abgehalten werden, der für höhere Staats-

beamte, Kommunalbeamte und sonstige auf dem Gebiete
des Stidtebaues tatige Personen aus den östlichen Pro-
vinten bestimmt ist. —

Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb de* oberb«yeri»chen Arcbltektea- und

Ingcoleur-Vcreio* zu MOocben betr. Entwarfe for den Nea-
Imu tloer HOhwcn Mldcbeaacbulc in Ncuaudt a. H. war von
«Arbeilcn beschickt Den L Preis von 700 KL erhielten

die Hre. Buchegger tt Sturienegger in .Augsburg;
den II I*reis von soo M erhielt Hr. Jos Lang in Pasirig

bei München, den IH Preis von too M. Hr. H. Bergtholdt
in München. Ein Eniwuri der Ilrn. Gebrüder Ludwig in

München wurde zum Ankauf empfohlen. Belobungen lan-

den die Entwürfe der Hm. Herrn Tremel, Aug Schmid
in München und J H Rosen thal -

Wettbewerb HofttaealtrStott(art. Den ? Preis von 3000 M.
err.angen die .\rehiteltten Prof. Schuiülil i^St-ihelin in

Verbindung mit dem Maschinerie-Direktor Groß in Stutt-

gart gemeinsam Zum .\nkauf wurden empfohlen die Ent-

würfe der Hrn. Eisenlohr VVeigle in Stuttgart. Hans
Joofl ausGeislingen in Kassel und Dr.-Ing. BrunoScninitK
in Charlottenburg. Die .Ausstellung sämtlicher Entwfflif*

findet bis mit 6 Nov. in der König Karl-Halle des Landes-
gewerbe-Museums in Suttgart statt.

Zu dem Ergebnis weiß die .Schwäb. Chronik* tu be-
richten, daß bei den Preisrichtern Uet>ereinstimmung da-
hin geherrscht habe, daß eine völlig befriedigende Lösung
durch keinen der F.ntwUric erreicht Sei. Das in gewissem
Sinne negaiivc Fmebnis des VVclibewerl>es wird als nicht

allzu günstig fiir die Wahl des Piat/cs bezeichnet. Wir sind
von allem .\niang d ihir cingctre;cii, d;iß ^u dem Wettbe-
werb auch Knuulrle zu>;el.issen werden sohlen, die sich

auf die Wahl eines anderen PLiues stiltzen. Im übrigen
war das Preisgericht der Meinung, daß durch den Wett-
bewerb eine geeignete Grundlage zu gedeihlicher Weiter-
arbeit geacbuen sei. —

Wellbfl««b WUbdm Wmidetlleh-Ciwong MeeraaeLS.
Eingelaulen 22 Arbeiten I Preis: Reg -Brostr Karl Trun-
kxl in Leipzig; II Preis: Georg und Rudolf Klein in

Meerane; III I'reis: M Hammitzsch in Dresden. Zum
Ankauf für je 100 M empfohlen dieEniwitrie der Hrn. Georg
undRtid K I ei n in Meerane und W 1< W o 1

1 'ii
( '!iemnitz —

iBkall! Oer .ScubAü üer w iwfntchAlt.LL tlt;i Inülitute drr Seocheo-
berfflfrch.-n SUhung an der Vikio'ift-AlUc <iati ilr« Jii|;t;lhau«e« an der
lorJan-StraO« in FraaklnrI a. M iKoittcliuDg ; - nik Ankcrplllie IUr

lenkbare LultachlHc — Wer darf aich McUter in Verein Jung mit einer
Bcrelchnunc dit a»! »Ine Ti mkcil im Raufencrbc liin»ri«. hinlort
ntnnt;n ndfi ncnnrn iatücn ; Vcttsnc Vermiichtea — W t:ltt>c»ert>« —
Hierzu eine Hildbeil.ige: .Naturhistorisches .Museum in

Frankfurt a M ,
Treppenhaus.

«M Midi an

Vciiir der Dculielwa BducUboc, O. 11.6.11^ SttUn. Fflr «Uc Rtdakttoa— aKwi H*ln«aa. aeilia.
,
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Du DCac WasHrwerk Hochkirchen der Stadt COln. OcMmtasilcbt von Oittn.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N£: 88. BERLIN, DEN 31. OKTOBER 1908.

Das neue Wasserwerk Hochkirchen der Stadt Cöln am Rhein.
Hlern die Abblldgngeo Sril« «03 und M6.

rißformen der Gebäude sind im Uebersichtspian S.603
dargestellt, die in freien Renaissanceformen gehaltene
Architektur veranschaulichen die Abbildungen.

Das 924 qm groBe Maschinenhaus hat eine langge-
streckte, durch die Fundamente der Pumpen und des
Pumpenkellers bedingte Form. Die Längsfronten sind
in der Mitte durch je einen Giebel unterbrochen; es

ist vor dem nördlichen Mittelgiebel ein von zwei acht-
eckigen Türmen flankierter, mit einer Terrasse über-
deckter Vorbau angelegt, in welchem sich der Haupt-
eingang befindet Der Vorbau wurde eingeschossig
gehalten, um im Giebel große Fenster zur Beleuchtung
der Maschinenhalle anlegen zu können. Die Räume in

den Flankiertürmen dienen im Erd- und im Oberge-
schoß zur Aufnahme der Windkessel, die Räume seit-

lich des Eingangsflures als Rureau für den Betriebs-
leiter und als Aufenthaltsraum für die Maschinisten.

Die Außenansichten sind im aufgehenden Mauer-
werk mit Rauhputz aus Zement-Bimskiesmörtel zwi-

schen grob gespitzten Werkstein - Einfassungen der
Oeffnungen, Ecken und Giebel, sowie mit Fenstertei-

lungen und Gesimsen aus rotem Eifeler Sandstein ver-

sehen, während der Sockel eine Verblendung und Ab-
deckung aus grünlichem Anröchter Dolomit erhalten

hat; die zwischcnliegendcn Freitreppen sind aus gestock-
tem Fichtelgebirgs Granit. Freundlich wirkt oie Aus-
bildung der oberen Turmteile in Holzfachwerk (S.605J.
Im Inneren derMaschinenhalle ist ein 2 n> hoherWana-
sockel aus grün glasierten Verblendem gemauert. Die
Wandflächen darüber zeigen rote Blendstein-Umrah-
mungen derOeffnungrn und durchgehende Blendstein-

bäncler mit glatten Putzflächen, unterbrochen von einer

Laufkranbank aus gestocktem Fichtelgebirgs-Granit.
Das Dach besteht aus cisemerTragkonstruktion, Holz-
sparren mit Schalung und Schieferbelag in altdeutscher

Doppeldeckung; es wurde zwischen den profilierten

Sparren eine Einschubdecke aus diagonal verlegten

profilierten Stabbrettern angebracht. Drei Jalousie-

Dachaufsätze bewirken niitzahlreichen in den Fenstern
aus Fcncstra-Eiscn angebrachten Lüftungsflügeln die
Entlüftung der Halle. Der Fußboden in letzterer und
im Eingangsflur ist mit Mosaikplatten belegt, in den

ie bisher für die Wasserversor-
gung der Stadt Cöln vorhande-
nen Gewinnungs-Anlagen, das
Pumpwerk Alteburg (erbaut

1869 72) und dasPunipwerk Se-
verin (erbaut 188385) waren
seit einigen Jahren anderGren-
ze ihrer Leistungsfähigkeit an-

Selangt und nicht mehrimstan-
c, mit der wachsenden Ein-

wohnerzahl und der baulichen
Ausdehnung der Stadt gleichen Schritt zu halten. Ein
weitererAusbau dieserWerke war ausgeschlossen; es
konnte nach Ansicht namhafterSachverständiger eine
ausgiebige, allen hygienischen Anforderungen ent-

sprechende und dauerndeWasserversorgung nurdurch
eine umfangreiche Neu-Anlage außerhalb der Gemein-
degrenze erreicht werden. Nach mehrjährigen hydro-
logischen Untersuchungen des Rheintales wurde für die

neue Anlage ein etwa 1 12 großes, südlich des Pump-
werkes Severin in 3,5 km Entfernung von diesem und
dem inneren Festungsgürtel an derCöln—Bonner Land-
straße bei HochkircTien gelegenes Gelände bestimmt.

In Nachstehendem sollen lediglich die Hochbau-
ten der neuen Anlage in Kürze beschrieben werden,
Es sind errichtet: a) ein Maschinen- und Kesselhaus;
b) ein Eingangshaus zu den Heberleitungskanälen;
c) ein Werkstättengebäude und d) ein Wohnhaus für

den Ober-Maschinenmeister. Die Gebäude liegen un-
gefähr in der Mitte der Gewinnungsanlage aufeinem
eingefriedigten, 2,3 *>« großen, westlich der Cöln— Bon-
ner Landstraße in etwa 160 «n Entfernung von dieser
gelegenen und mit derselben durch eine neu angelegte
7 n» breite Fahrstraße verbundenen Gelände. Die
Hauptfronten stehen senkrecht, nicht parallel zur Land-
straue, was sich wegen der Anordnung der Sammel-
brunnen zu den Pumpmaschinen nicht ermöglichen
ließ. Da aber auf dem Vorgelände wegen seiner Lage
iml. Festungsbezirk keine baulichen Anlagen errichtet

werden dürfen, sind die Fronten doch von der Land-
straße aus sichtbar und kommen in der wirkungsvollen
Perspektiveganz zurGeltung. Gruppierungund Grund-
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Nebenräumcn mit Linoleum. DieWände imKingan^s-
flur haben Majolikaplatten, in den Nebcnritoimen Lin-
knista-Sockel erhalten.

Das Kesselhaus lehnt sich an die Südseite des
Maschinenhauses, besitzt cincGrundflachc von iJ^oq»
und zcifjt im Acußeren dieselbe Gestaltung wie letz-

teres, mit dem Unterschiede, daß das Dach im Interesse

der Feuersicherheit mit Wellblech eingedeckt ist und
durchgehende, mit Drahtglas abgedeckte Jalousie-

Dachreiter hat. Das weit \ : irsj)ringende südliche Mit-

telriaalit eotbält im Erdgeschoß einen Raum für die

KeiaehpeiMpumucn, im ObcrgcschuU den Akkumu-
latorenraum. In aen niedrigen Eckanbauten befinden
sich ein Aufenthaltsraum fUr die Kesselwärter, sowie
WatcbnuisD, Klosetts» swet Bnune- vnd dn Waonen-
tmd. Die innerenMauefflidien det aelur heUen and liif<-

tigenKenelratuDM aind Uberdnem i^*"hnhen Sodcd
aus braun glasierten VeAlendem ctatt verputzt; der
Boden ist mitsogen. Eisenkltnkern Belegt In den Auf-
enUialts-, Wasch- und Baderäumen sind die Wandflä-
chen mit glasiertem Spaltviertel , die RodcnHai her:

mitTerrazzo-Belagversehen. Dienach auäen aufschla-

genden Türen des Kcsselratimcs sind SUS SctUDied-
eisen mit Zierbeschlag hergestellt.

Das Eingangshaus zu den llet>crlcitungskanUen
ist 75 qm groß, in den äußeren Formen dem gegenüber-
liegenden Maschinenhause angepaßt, und enthält im
Inneren nur einen Raum, in dem sich die zu den unli-r-

irdischen Kanälen führenden, aus Granit bestehenden
Treppen befinden. Wände und Decke weisen reiche
Bemalung auf, mit der die Glasmalereien der Fcoster-
flftchen in harmonischem Einklang stehen.

DassQdlich des Kesselhauses liegende WerkstSt>
tengebSude hat eine bebaute Grundfläche von aji qa

Lind ist in der j^usstattung dem erstcrcn gleich gehal-

ten. An der Südostecke desselben befindet sich ein
fij qm großer Anbau aus verglaster Sprosseneisen-
Konstruktion, der zur Unterbringung der gegen Kälte
empfindlichen Pflanzen aus den die Gebäude umge-
benden Gartenaiilagen im Winter dient.

Das Wohnhaus für den Übermaschinenmeister ist

einekleineinmilten dcrCartenanlagcn frcistchcndeein-
geschossige Villa mit äußeren bellen Putzflächen zwi-

schen hlolzfachwcrk und roten Blendstein-Einfassungen
der Oeffnungen und Ecken auf grünem Dolomitsockel.

Dasselbe enthält Küche, fünf Wohnräume und Zubehör.
Zu erwähnen bleiben noch der 45<b hohe Schorn-

stein mit 8,80 >i> hohem, durch Mliwere Dolomit- bezw.
Basalda«»' Quader und Gesimse verdeciem Sockel,
und dieUmiMbnmgdesGnindstOdtea an derOstsdte,
bestehend aus starken bossiertes Hdlem und Sockel
von rotem Eifelsandstein mit Gltterfddem, Einfahrts-

tor and 3 Türen aus Kunstscbmiedearbeit Die Ein-
friedigung der flbrigenGrundstflcksseiten mußte gröS-
tenteils wegen ihrer Lage Im L Festuogibesirk lösbar
eingerichtet werden.

Mit der Ausführung der Hochbauten wurde am
->6.Mai n/:')4begonnen,beendet waren sie am lO.Jati. uxij-

Die Gesamtkosten des einstweilen für eine tag-

liche Leistung von fiOCXXJc'^™ ausgebauten Werkes be-
trugen einschl. Geländecrwcrb 2:s;tCXX)M., wovon
rund 5fX)ai0M. auf die Hochbauten entfallen. Die Pla-

nung und Ausführung der Hochbauten erfolgte unter
Oberleitung der Direktion der Gas-, Elektrizitäts-und

Wasserwerke durch den Unterzeichneten. Als haupt-

sftchlichate Mitarbdter waren beteiligt die Hm.Arcb.
Fritz Thisseo and BaafUbrer Carl itolefl. —

Jos. Gtrtner, Architekt.

Die Beamten-Wohnhäuser der städtischen

Architekt: W. Barth in Cöln a. Rh.

I

ei den in den Jahren 1005/07
mit einem Kostenaufwand von
rd. 9 Mill. M. ausgeführten Er-
weiterungs- Bauten der kölni-

schen Gaswerke sind auch eine
Reihe von Beamten Wohnhäu-
sern geschaffen worden, die in

mancnerHinsicht Interesse ver-

dienen. Der Umstand, daß die

Retriebsbcamtcn des Gaswer-
kes aus betriebstechnischen

Gründen ge/.wu:it;eii '.Verden sollten, auf dem Grund-
stück der Fabrik und entfernt vom eigentlichen Stadt-

febict zuwohnen, führte zu der Einsicht, daß denselben
ierlürin dertunlichstenVollkommenheit derWohnun-

SengewissennaSendn Ersatz zubieten sei. So entstan-

en auf dem am meisten rauch- und rußfreien Südwest*
liehen Teil des Werkgrundstückes in einfacher, jedocb
wohnlicher Bauwdse ein Einfamilien-Wohnhaus
lOr den Betriebs-Inspektor, dn Doppel-Wobn-
bAttS fflr twei Beamte (Chemiker und BetricbS'In-
«oleaiXdnweiteres Doppel-Wohnbaas fflriwei
Obermeister und dn Vierfamilienhaus fOr vier
Heister. BezQglich des AeuSeren der Häuser wunde
angestrebt, die heimische Ueberlieferung in der Archi

Gaswerke in CAln-Ehrenfeld.

blauen Holzwerk der Giebel und dem dunklen Ziegd-
ton der Dächer zu einer wohltuenden Farben-Harmo-
nie, die in dem Grün der umgebenden Bäume und Gar-
ten-Anlagen einen wirkungsvollen Hintergrund erhält.

Die rauhen Putzflächen sind bei allen Häusern ver-

schiedenartig, teils hellgrau, hellsandsteinfarbig oder
ockerfarbig getönt. Ebenso wurde in den Farbentönun-
gen desHolzwerkesTiefblau, M.ihagoni, Braunrot oder
Eichenholzton mit weiß gestrichenen Fensterrahmen
und grünen oder weißen Rebenspalicrcn gewählt und
es wurden so freudige Farbenwirkungen erzielt.

Jede Wolinung hat einen odcrmchrcrc offene oder
gedeckte Sitzplätze im Freien; beim Wohnhaus des In-

«pektorsschlicßtfernercinmit Schiebefenstern versehe-
nerWintergarten denBlick gegen das Werkgelände ab.

Die Ausstattung des Inneren ist der sozialen Stel-

lung derBeamten angepaßt Mit schlichten, meist glat-

ten oder nur mit einigen Füllungen versebenen odw
gespritzten Decken, ruhigen straähniichen Tapeten,
vornehm einfachen Türen mit wedisdnden Formen
in Eintsiluil|g tmd Bekleidung konnten unter Aufwen-
dimg vetbä&iisrolSig geringer Mittel guteWirkungen
erdelt werden.

Bemerkenswert sind die technischen Einrichtun*

_ gen der Gebäude. Im Hinblick auf die Nähe des in-

telrtur fortzuführen und, den modernen Bedin^ngen nerhaib des Gaswerk-Grundstückes stets in großen
gemäß, in einer Reihe von neuen Formen weiter xu
entwickeln.

Die Gebäude sind unter Wechsel von Form und
Farbe verschiedenartig ausgebildet, und auch bei den
Doppelhäusern ist Symmetrie vermieden w orden 1 e-

diglich die einficitlic-h durchgeführte, alles umfassende
Einfriedigung sull ilie Zusammengehörigkeit dcrH.'iu-

ser und ihre Zugehörigkeit zum Werke ausdrücken.
Neben der Form gelangten beim Aeußcren wie

im Inneren Farbe und Ornament voll zu ihrem Recht.

Beim Inspektor-Wohnhaus vereinigen sich die blau-

SrUne bis rotgelbe Farbe des Dolomit-Sockels, das Rot
er unteren, weiB ausgefugten Rohbau-Verblendung,

Mengen l.igernlcn l'.rcnnmateriales lag der Gedanke
nahe, zur Vermeidung von Angcljcrcien alle die Ein-

richtungen zu treffen, welche den Bedarf von Brenn-
material in den Wohnungen entbehrlich machen. Die
V'erwirklichung dieses Gedankens wurde begünstigt
durch die verhältnismäßig geringe Entfernung der Zen-
tral Kesselaiilage der {;.l^.l:lst.llt \('n den Wohnhäu-
sern und führte zur.Anlage einerl' crnhci/ung für sämt-
liche Gebäude. Der überhitzte Danipf wird von der
erwähnten Zentral-Kesselanlage durch teilweise in ge-

mauerten Kanälen liegende, bis zu 400 m lange I^i-

tungen den Häusern zugeführt. Die Fernheizung ist

als Kingldtung angelegt, sodaß bei Rohrbruch oder
dielicbtgrauertiouiig desraubenf assaden-Verputxes Ausbesseraiw aui argend euer btelle der Uampi von
mit den wdfien glattenPbtsIddero swiscben dem tief- der anderen Sdte xagefdbrt werden kann. Wettsr ist

«et Nowaa
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es mögUch giBinacht, den lediglich Heizzwecken die-

nenden Teil der Leitungen innerhalb der Gebäude ab-
siMpenen, eodafS im Sommer nur Dampf nir Warm«
wasser-Bereitung entnommen wird.

Die Beleuchtung aller Wobnungen erfolgt mittels

elektrischen Stromes, der von der eigenen Zentrale des
Gaswerkes zugeleitet wird; ferner sind Klingelanlage
tndT«leplM»wiMdiliiitle«sterbehu{sAbrafderaettieM>
BeamtenaadtdcmWerke, in jedemHaoaö vorhanden.

Der empfehlenswerte Grundsatz der reinlichen

Trennung ist bei Gebluden mit mehrerenWohnungen
für Beamte eines und desselben Werkes aus nahe lie-

genden Gründen geboten und bei den Häusern streng
durchgeführt. Die au Sparsamkeits Rücksichten in

dcrkcgel für je zwei Fattulit-n zur gemeinschaftlichen
Uenutzimg angelegten Waschküchen sind deshalb an
die gemeinsame Cfrenze der Gürten verlegt und es ist

dem Zugang immer ein kleiner eingefriedigter Platz

vorgelagert, der durch zwei Garicntürchcn mit jedem
der beiden 1 lausgrundstücke in VerbKidcnj^ ^.tehi So
kann jeder Teil zur gemeinsamen U aschkiichc gelan-
gen, ohne das Gelände des anderen zu betreten. Bei
dem Wohnhaus fürzwei Beamte istwie bei dem Inspek-
torbaus die W^aschküche im DachgeschoS angelegt.

Für die Anlage von Hausgftrten stand reichlich

Gelände zur Verfügung. Es wurde für jede Wohnung
ein Garten geschaffen, der im vorderen Teil als Zier-

garten, im hinteren Teile alsObst- und Gemüsegarten
angelegt ist,wahrendindem «wischen den beiden mitt«
leiio Gebinden gelegenen unbebwiten Gelände eine
grfifiere ^Artnefische Anlacenr gerodaaninea Benut-
iungfQrnm(lidieKolonie*6ewoluMrlicrgeitelltwiinle.

3t. Oktober iqA

AfaUMfeU JM. OtitBct ID C«ln.USiiKmdofL

1

lir s ObcmdMcr.

BMOHta •WdHililaBsr
des GatwirkM der

Stadt Cata am Rhein.

Aieliilekia W. Barth
im Otln •. Sb.

Die Gestaltung derGAften ist unterAnpassungao
die baulicben Anisen und an die BedOrfaiiMe der Be>
wohner erfolgt. Die Aufkeltong Ist eine geometritche,

tej
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jedoch ist die Bepflanzung zur Milderung der straffen

Form im wesentlichen landschaftlich. Obwohl dieGär-
ten verschiedenartig angelegt sind und mit den zuge-
hörigen Häusern jeweilig für sich ein Ganzes bilden,

ist doch durch entsprechende Anordnung derGehölr-
Züge ein einheitliches Bild von geschlossenerWirkung
erzielt, in welchem die Pergolen, Sitzplatz-Umzäunun-
gen, Laubengänge usw.denUebergang vonGebäuden
zu Gärten in reizvoller Weise vermitteln.

Die Baukosten betrugen ausschließlich der Auf-

wendungen für Garten-Anlagen und Einfriedigungen:
für das Inspektor-Wohnhaus rd.32CX)OM., für das fjop-

pel-Wohnhaus der Beamten rd. 43000 M., für das Dop-
pel-Wohnhaus der Obermeister rd. 38000 M., für das
Wohnhaus für 4 Meister rd. 40000 M.

An eine eigentliche Verzinsung der Kosten-Auf-
wendungen im Untemehmersinne kann bei diesen
Ausführungen natürlich nicht gedacht werden, da die
Gründe für die Errichtung der Häuser auf einem an-

deren Gebiete als dem rein finanziellen liegen. —

Wokntuiu (Ir x Obtnsciftct.

Die Bflamtcii-WohnliaaMr der «tldllscbea GMwtrke In COlo-Ehreoicld. Aichittki: W. Barth in Cola >. Rh.

Eine Senkkasten-GrUndung.
las GrUndungsveriahrcn, welches beim Bau einer
Brücke Uber den Alten Halen in Cuxhaven anRC-
wendet wurde, weicht von ;inderen bekannten Grün-

dungen, die mit Senkkasten ausgelUhrt sind, insolern ab,
als die Senkkiisien. obwohl sie geinaucrte Wände besaßen,
auf einem Meiling hergestellt, zu W.isscr gebracht und an
die Versenkungsstelle geflößt wurden. Die Gesamianord-
nung dieser in den Jahren 1903/03 erbauten Brücke zeigen
die Abbildungen i und a. Danach hat die Brücke drei OcH-
oungcn, von denen zwei von einer eisernen Drehbrücke,
die dritte von einer eisernen festen Brücke überspannt wer-
den. Entsprechend den drei Oeffnungen hat die Brücke
vier Pfeiler, die in folgendem als I.andpfeiler (I), Drch-
pieilenjli, Zwischenpicilcr 1 III) und Ijindplciler (IV) be-
zeichnet werden sollen Die beiden Landpfeiler sind so
ausgeführt, daß die später etwa zu erbauenden Kaimauern
unmittelbar an sie anschließen können; vorläufig bestehen
die Ufercinfassungen auf beiden Seiten der I^andpfeiler
noch aus hölzernen Bohlwerken

Die .Abbildungen 3 6zeigendieGrundrissedervcrschie-
denen Senkkasten und zugleich die Grundrißahmcssungen
der einzelnen Pfeiler, die Abbildungen 7 und 8 lotrechte
Schnitte durch den Dreh- und den Zwischenpleiler. Es sind
zum Bau des IMetlers I drei, des Pfeilers Iv zwei und der
beiden anderen Pfeiler je ein Pcnkk.-isten hergestellt worden.

Die Beschaffenheit des B.tugrundes machte die Aus-
führun« von IMahlrosten für die einzelnen Pfeiler notwen-
dig. Der Hoden besteht nämlich bis zu einer Tiefe von
6 Ol unter N W aus sehr feinem Sand, dann folgt eine etwa
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8 B starke Kleischicht und darunter eine Schicht scharfen
gelben Sandes Die Pfähle von 30—35c«> mittlerer Stärke
wurden sämtlich bis zur Tiefe von iS" unter N W eerammt,
sodaß sie mit der Spitze bis in den gelben Sand reichen,
und wurden sodann mittels einer Kreissäge unter Wasser
abgeschnitten. Das Abschneiden geschah bei dem Dreh-
pfeiler II und dem Zwischenpfciler III in einer Tiefe von
2.5 n unter N W., bei dem südöstlichen Landpfeiler in einer
Tiefe von 2 » und bei dem nordwestlichen in einer sol-

chen von 1 n» unter N W. Die Neigung der Pfähle ist aus den
Abbildgn 1 und 2 zu ersehen, ihre Anzahl ist entsprechend
der verschiedenen Belastung verschieden groß gewählt
Bei Fleiler I kommt auf 0,94 <i>, bei Pfeiler IV auf 1,04 1»,

bei Pfeiler II auf 0,88 4» und bei Pfeiler III auf 0,79 <i<<>

Pieilergrundfläche je ein Pfahl.

Die Senkkasten haben einen holzeraen Boden aus zwei
Lagen von 15 cm dicken und 20 -25 «» breiten Bohlen aus
Kiefernholz, die sich rechtwinklig kreuzen und fest mit-
einander vernagelt sind. Die Fugen der oberen Lage sind
kaliatert. Die Scitenwändc der Kasten bestehen aus Ziegel-

Mauerwerk, das im unteren Teil 44. im oberen 33<:"> stark

und abwechselnd t und Vi Stein stark mit Klinkern ver-

blendet ist. Zur Aussteifung des Bodens und der Seiten-
winde der Kasten befinden sich im Inneren derselben
Scheidewände, meistens i Stein stark, welche die Kasten
in 3 oder 4 gleich große Abteilungen teilen. Das Mauer-
werlc der Kasten ist größtenteils mit einem Mörtel aus
I Teil Zement und 3 Teilen Elbsand hergestellt, die äuße-
ren Fugen simi mit einem Mörtel im Mischungsvcrhftlini?
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I : I verstrichen. Zur weiteren Verstärkung und Dichtung und an den Stellen angebracht, wo Innenwände mit den
des Holzbodens sowie zur Erreichung der erforderlichen Außenwänden zusammentreffen Bei dem kreisrunden
Stabiliiät beim Schwimmen wurde auf dem Holibodcn Kasten lUr den Drchjjiciler, dessen Außenmauer an der
eine jo*», beim Kasten lUr den Drchpfciler eine 3o<=™ starke Innenseite noch ufcilcrartige Vorlagen besitzt, sind der-

Lage von Beton eingebracht, der aus i T Zement und 3 T artige Anker auch an den Stellen eingeschraubt und ein-

Magdeburger Elbkies bestand. gemauert, wo sich diese Vorlagen befinden. Aehnliche

Ssdo$l-Aatichi dei MuchiatD- and KeitcIhAui«*, Nordi*ite des Maschiaeohauiei.

Waiscrwerk der Sudt COln a. Rh. bei HochUrcben. Arebttckt: Ja*. Girtncr in COlD-Maosendort.

Die Verbindung der Seitenmauern mit dem Holzboden .Anker, die jedoch nur .is
cm (»ng sind und st:utdes Splin-

ist durch eiserne Anker von 1,5«™ Stärke und 60'™ l^ge tes oben einen (luadnitischen kojif haben, sind zur Ver-
erfolgt, die am oberen Ende einen Splint von 70 ankerung des Betons mit dem Holzboden in diesen ein-
lange und am unteren ein Schraubengewinde haben, mit geschraubt. Dabei ist auf je i <*"* des Hodens ein solcher
dem sie 30 in den Holzboden eingeschraubt worden .Anker gerechnet worden. Schließlich wurden beim .Auf-

sind Solche Anker wurden auf den Ecken der Kasten mauern der Seitcnwande zur besseren Verbindung der-
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selben mit dem später einzubringenden Beton
noch kleine Anter aus S""" starkem Rund-
eisen VI n 60 ^™ Lange mit Splinten von 1,5

Stärke unii Länge eingemauert Vondie*
scn Ankern ktinmicn immer zwei StUck CITO
aul I 1™ Außenwand der Kasten.

Die Herstellung der Senkkasten gesdudl
auf einer in der Nahe der Raustclle oeiind-
lichen Schitfswerlt Neben einem dort vorhan-
denen Helling und parallel mit diesem wurden
auf jeder Seite tweflUibeii atarker Pitchpine-
BaUten verlegt Wihrend der Helling sellMt

durch kurze gerammte FfiiM«! unterstiUzt ist,

wurden die seitlich verlegten H61ser, die soge-
nannten Schlagbetten. durch ODtergeschobene
Querhölzer in ihrer L4ige gesichert. Helling
sowohl wie dieSchlagbetten lagen in einer Nei-
gung von etwa 1:10 und reicnten ynien bis

unter den Wasserspiegel des gewohnlichen
NiedrtKwasiers: sie bildeten die Oleilb.ihn für

den kci!iormij;cn Si hliUen, :iu[ dein die Kasten
erbaut und ins Wus^cr ^ciir;u:ht wurden.

Filr den hcnkkastcn des Drchpicilcrs ist

diegesunteAnordaunginden Abbilden 9-11,
fttr denjenigen des Zwischenpfeilers in den
AbUldgB.13—i4xur Darstellunggebracht Die
keiltOrmiKen Schlitten haben entsprechend ih-

rer aus 5 Hölzern bestehenden Gleitbahn sKu-
fen. Von diesen bestehen die 4 seitlichen eni
Elichenbohlen. Als Jünite Kule wurde die vor-
handene, zu dem Helling gehörende Schlepp«
verwendet. Diese Schleppe ist eine etwa la«
starke Rohlc. die an ihrer unteren Seite abge-
rundet ist. Diese Rundung ]>aßt in eine ent-

sprechende Rinne auf der oberen Seite des
Hellings und bewirkt die sichere Führung der
Schleppe auf dem Helling und damit zugleich
die Fttnrung des mit der Schleppe fest ver-
bundenen bchlittens auf der Glettbaha.

Bevor die fdr den Bau derSenkkasten die-
nenden Schlitten hergestellt wurden, wurden
die Oberfbchen des Hellings und der Schlag-
betten soweit mit grtJner Seife beschmiert, wie
sie zunilchst von den Schlittenkufen bedeckt
wurden BeidcrHerstclhingdcrSi.h1itten wurde
besu[jiiL rsd;iraut gcachlel. dLitidic ' U.icrll.n:hen

ihrer zuDlierS! hegenden Holzer genau in einer

wagrerlucn Kliene lacen. P^twiiigc geringe l'n-

glcirhhcitcn wurdenaurch Bearbeitender ober-
sten Hölzer beseitigt, und dann wurde mitdem
Herstellen der Senkkasten begonnen.

FOr die Höhe, biaxu welcher die einzelnen
Kaaten auf dem Lande bergettelit wurden,
waren verschiedene Gesichtspunkte maßge-
bend. Einmal war es nötig, daß die Wände so
hoch geführt wurden,daß die Kasten stabil und
mit einem gewissen Freibord schwammen. Um
den Kasten die nötige Stabiiitat zu verleihen,

diente die zo oder 30 starke Betonschicht,
die nach der .Aufmatierung der Kastenwkndc
eingclir.icht wurde und die zugleich dem
Kasten bodcn die nötige Dichtigkeit vcrschaflen
sollte. -Vis Freibora wunie cuic H i'ie von
mindestens 35 für erlurderlich dachtet,
damit etwaige Wellen nicht Uber den Kasten-
rand schlagen und damit die Kasten geringe
Schwankunj;en im Wasser ausfuhren konnten,
ohne dabei Wasser Ubenunchmcn. Sodann
war RQcksicht tu nehmen auf die vorhandene
Ftutgröße, d. h. den Unterschied zwischen dem
iweimaltliiUchcintretendeoHocfa-undNiedrig-
waaser. Die mittlere FluigiOAebeHictin Cui-
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haven 3,8 Da die Gleitbahn Wr die ScUittea Ua ctm
IOC" unter den NiedriKwasscrspiefcel reichte, so war der
g^ßte zulSssig« 1 iefgang (Ur die einzelnen Kasten gleich

tfi + 0,1 vermindert um die vordere Konstruktions-
höhe ihrer Srhlitien Diese betrug nun bei dem Drchpiciler-
Senkkastcn etwa oq », sodaß sein (ulässigcr Tiefgang aui

j» bemc<iscn wcrrK-n konnte FlU die anderen Kasten
konnte cm L'r'jGcrer 1 ru^'cl.isstn wcnion. da lür sie

die Konstruktionshuhe der Schiiueii gerin^jer war
Per Berechnung der Sthwiniiiifarnnkeil und Stabiliiat

der Kasten wurden Iolj;ende (Icwtclusannahmen zugrunde
gelegt: Speiifischcs (Gewicht des Mauerwerkes a,o, des Be-
tons (1:3) 2,1, des Holzbodens 0,6. Das Gewicht des
MauctwecMa wunie vw der AuinaMnog dir KaMB*
wlodt noch dnrcli TUnwUjttaBg aiiM Stückaa Ftobcamiar-
«eifc ieMgeMellt, wob^ dieAmaliBie rieh ab lichtig er-

Der Tiefgang der acfawiauBcndca Kaatan stünnite

auf dem Hallbig.

sie 9 bis 3 Wochen stehen, damit der Mörtel des Mauei^
Werkes und der eingebrachte Beton gentigend erhlrlea
konnten. Dann wurde der Schlitten mit dem darauf Stefacs-
den Kasten bei Hochwasser ins Wasser gebracht, nach*
dem während des vorhergehenden Nicarigwnssers die
Oberfläche des Hellings und der Schlagbetien reichlich

mit grtiner Seite beschmiert waren l'm den Schliiien zu-

nächst in tiewcjjun^ zu sevtn, w.irdc an dem dem Wasser
zußekehrien Knde der Hch'eppe eine starke Trosse ange-
bunden, die nach einer in iler Kithtunß der Oleiibann
Stehenden Dükdalbe, dort Ulier eine Rolle und dann lu-

rtlrknach deram oberen Rnde des HcUinps stehendenWinde
führte, mittels deren die nötige Zugkrait ausgeübt wurde.

Bei den BMistea Seokkasteo snadtr Stapcllaui mA
diese Weise ohne Unhlf von statten. NnrderSnkkaiteii
fOr den Zwischenpfetler beknm hierbei in der Mitte seiner
beiden Längswände einen Riß, der von oben bis auf dcB
Holzboden ninabreichte. Hieran war die ungünstige Font
dieses Kastens schuld, der infolge seiner großen liinge
die Schla>;bct!cn mehr belastete als die anderen Kasten
Diesen'. ^ToLHTcn Druck Imtlc dann an einer Stelle der

Erdboden nachKCgcbrn, und da weder der Knstcnbodcn
noch der Schlitten sich zur Autnahnie von Biegun^sspan-
nungen eigneten, so traten in den Kustenwinnden Zug-
spannungenauf, denen das Mauerwerk nicht yew.it l-,st n war.

Infolge dieser beiden Risse konnte der Kasten nicht
völlig zu Wasser gebracht werden, sondern blieb mit sei-

nem Schlitten auf dem untersten Ende derGleitbahn stehen.
Hier winde lodami das Mauerweifc neben den beiden

^1

jr «II i
iii iiii-.t i

ir «II i
illl 13

r- - Ml." 7,

stiater mit dem berechneten Iiis aui etwa j iibereln, ein
Beweis, daß auch die ülin^jcn ("lewirhtsann.dimen den wirk-
lichen Gewichten enlspr.uhcn I):e nachloiL'cnde Talielle
gibt die Hohe der cm;el:ien Scnkk.isicn (ciiisihließlich
des 50 '^ra starken Holzbodens an, bis t.\\ weicher sie aut
dem Lande hergestellt wurden, sowie das Gewicht und
den Tiefgang, welchen die Kasten icchatmfBntffiig in die

Zustande hatten:

Xum ftr den
Oewlehi

kc

Ludpfeilcr I . . . 1,00 1,62
Drchplcil« II . . a,52

I

88400 tfiO
Zwi^chenpfeiler III . »^S | 71 i;o
Lujd|iftiltr IV j,i5 5a!t7o >,o^

N,ii_lii!L-in die L-in/e r.tn Rasten bis zu der in dieser
7'abelle angci^ebcncn Hohe aufgemauert waren, blieben
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Rissen ausgestemut Da außerdem der Boden des Ka-
stens nicht mehr genau wagrccht stand, so wurde derselbe
zunächst durch .-Vulkeilen in die riciitige I.at-e ^'ebr.icht

und danach das Ausmauern der .ausgestemmten M.iuer-
werkslücken vorpenonimen .\IIe diese Arbeiten mußten
selbstverständliclialsTidc irliciten ;uisf.'efiihn werden Wah-
rend <ics Ausrnaiicrns di r I 'kkeii ließ man d.is Wasser
durch ein über dem Boden eingemauertes Rohr ein- und
austreten, damit der Kasten nicht vorzeitig auischwimmen
und damit das frische Mauerwerk nicht durch einseiligen
Wasserdruck lersiArt «erdcB konnte. In den iMata
Zwischenwänden wurden dicht Ober den Boden eiu^toe
Steine herausgenommen, durch die das Wasser auch in
die Ubrij'en .MitedunKcn des K asteos treten konnte. Nadl«
dem das frische Mauerwerk wiederum genUgend crhiritt
war, wurde das eingemauerte Kohr von außen verstopft
und bei einem Hochwasser, das sich etwas Uber dias ge-
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wohnliche erhob, «'urde der Kasten flott und konnte nach
teiner Versenkungssteile gefloßt werden

Wenn iUr die Bemessung der Hohe, bis zu der die

Kasten aut dem Lande hergestellt wurden, neben der
SchwimmtähiKkcit bauptttcblich der hOcbsttulkssige Tief-

fuBcnaßgeoieiid gamta «ar. kam für iH« BcnManog
derHohe, die die lusteii bete vetMBlceii liabea iisufiten,

außer der verschiedenen BAIieillate der Pfahlroste für die
einzelnen Heiler noch ein aaderer Umstand in Rctracht
Die Seitenwttnde der Kasten mufiten nttmlich so hoch sein,

daß die Kasten, nachdem sie sich auf ihren Pfahlrost auf-

ftesetzt hatten, noch genügend lange wasserfrei blieben,

damit so viel Hcton im Trockenen einccbracht werden
konnte, wie crüifdcrüch war. um ein Wicdcrauischwimmen
der Kasten bei stci^'cndcm Wasser zu vcrhUicn. Während
die beiden Scnkk.isten iür den I..andi>teilcr I (ilcich auf

dem Lande :iis ;u ihrer vollen Hohe aufKemauert werden
konnten, geschah bei den tlbrigen das Hohermauern ihrer

Wände, während sie Uber ihrem Pfalilrost auf dem Wasser
schwammen, in ttestimmten Ab«cbnitten und abwechselnd
mit dem Einbringen von Betonschichten. So müde s. B.

in den Senkkasten für den Drehpfeiler, der mit einem
Gewicht von 88400 k« und einem Tiefgang von z" ins

Waner gebracht worden war, zunächst auf die vorhan-
dene 30«™ starke Betonschicht eine zweite Betonschicht
von 20"" Dicke eingebracht. Der Beton luerfdr wurde
ebenso wie für die später folgenden Schichten aus t I eil

Zement und Cj Teilen Kies gemischt. Dadurch wurde das
Gewicht des Kjistrns auf 101 900 kg und sein Tiefgang auf

j,3i"< vergrößert, so daß er nur noch mit einem rrcibord
von j*«^™ schwamm. Einige Tage darauf, nachdem der
Beton genügend erhärtet war, wurden die Seitenwände nm
S3<B> höher gemauert Das ICastengewicht wurde dadurch
auf 110700!« erhöht Soiort nach dem Aufmauem wurde
daf frisoie Mauerwerk an der Außenseite mit Gips ver-

«riehen, der schnell erhärtete und die Pufen des msclien
Mauerwerkes davor schützte, daß sie durch Wetlemdllag
ausgewaschen wurden. Der Kasten halte nunmelireinMi
Tietgang von 1.51 sodaß er sich bei normalem VHedrig-
wasser schon für kurze Zeit auf seinen Pfahlrost autsetzte.

Nachdem sudann ii.ich i,'enÜRender Erhariunt' des Mauer-
werkes noch eine weitere üetonschicht von 2o<"' Stätrkeeinpe-

bracht wiir. wurden schließlich die le'.?len 4c.'-'>' der Außen-
wand auigemaucrt Das Gewicht des Kastens bctruu da-
nach ißoKookg sein Tiefgang 2,96 "n. In ähnlicher Weise
wurden auch die Kasten für den Zwischcnpieiler und den
Laadpfeiler IV fettig oeaieilt

Um die Kasteo aiii dem Wanerhandhaben so kiVnnea,
waren außen an den Längsseiten der Kasten, nahe den
Ecken und bei dem runden Kasten an vier Stellen, die auf

den Jtedpunkioi sweier nn-Lin.mder senkrechter Ourcb-

Totc.

Prof. Wilhflm wickopt, St'ine Lebensarbeit war längst
getan. dicSchaifenskrait erLilmit, die geistige Frische dahin,
als der Tod ihn am a Oktober d [ in Rhondorf a Rh. im
Alter von 84 Jahren ninUbernahnL Seine stille, zurückhal-
tende Natur paßte nicht recht indicse Welt des Kampfes und
Neides, und so fanden seine reiche Phantasie und seine
künstlerische Tätigkeit nicht die ihnen gebührende Aner-
kennung der jagenden Zeit Ganz aus sich seibat, ans
kärglichen VenÄltniaaen heraus, hatte er sich emporge-
arbeitet XU dem Bend, an dem sein Herz hing und ni dem
ihn seine hervorragenden Gaben bestimmten. Eine große
Anzahl verschiedenartiger Bauten und kunstgewerblicher
Arbeiten sind Zeugen seiner Tätigkeit als Architekt, zahl-
reiche getreue Schüler tnigcn die Erinnerung und die Ein-
wirkung ihres hochfieschäuten Lehrers in sich. So sei es
einein derselben vergönnt, in Dankbarkeit den LabOi»
gang <les Verstorbenen hier festzuhalten

Wilhelm Wickop, golioren .im 21) Okiober 1834, ver-
lor mit 15 Jahren seinen Vater und mußte die Schule ver-

lassen, uin die zahlreiche Familie erniihren zu helfen. In
Gftln arbeitete er sich selbständig vom Lehrling im Bau-
sesrhäftsum geprüftenMaurermeisterundzumArchitekten
Un Stadtbanamt empor; alsdann war er behn Dombam-
meister Zwfmer tätig und machte im Auftrage der Stadt
Aufnahmen aller romanischen Kirchen Cölns iSs't ging
er als Architekt nach Crcleld, darauf nach Berlin, wo er
dasZeichen-u. Gewerbeschullehrer-Examenmachte. Diese
PriHungversi liaffieihmseincStellungalsLchrerlürZeichnen
und Haukunstruk'.uincn an der Provinzialgewerbcschulc
in .\ac;ien. der er als Oberlehrer bis zum Jahre 1804 an-
gehörte. Kr ging mit dem Iitel „l'roicssor" ali und lebte

dann mit seiner trciibesorgten Gulliii still und zurückge-
zogen in Kiinndort a Kh, wo er die I rLudc Lrlebte, daß
sein Sohn Georg als l'rolessor der Haukunst un die Tecb-
oische Hochschiil« in Darmstadt berufen wurde.

SciH bedeutendste Leistung ist der große Konseit-

messer liegen, eiserne Ringe in den Holzboden geschraubt
worden, durch die vier Taue gezogen wurden, mittels deren
man die Kasten tlber ihren I^ahlrosten verholen konnte.
Mit diesen Tauen wurden sie auch, während sie Über ihrer

Verscnkungsstelle schwammen, iestEebunden. Eine Fttb-

itnf baittaa sie außerden aa den PilhleD des Gerflatea,

das tfie Ramme getragen hatte nad Rlr £e Veiaenkunga-
und Betonierungsarbeiten stehen geblieben war

Die Versenkung der Kasten vollzog sich ohne be-
sondere Schwierigkeiten. Mit dem Einbringen des Be-
tons wurde schon begonnen, bevor der Kasten sich nodi
aufgesetzt hatte Bei fallendem Wasser wurde er sodann
nai h Sc Kr.ürcn, die vorher .im der RUstung angebracht
waren, in die nrhiigc Lage gebracht und mittels der vor-
her erwähnten Taue und einzelner schwacher 1 ührungs-
pliüile, dtc hierftlr noch besonders gerammt und gegen
das Gerüst ali^jesteift waren, solange in dieser 1 age ge-
halten, bis er sich auf seinen Pfahlrost auigesetzt hatte.

Sodann wurde das Innere des Kastens weiter mit Beton
gefflilt in solcher Menge, daß ein \^ iederaulschwimmen
des Kastens unmöglich wurde. Einige Zeit, bevor das
mit der Flut wieder steigende Wasser den oberen Rand des
Kastens erreichte, wurde mit dem Betonieren aufgehört
und der frische Beton mit starkem Segeltuch abgedeckt
In der letzten Zeit, vor Beginn des Ueberströmens des Was-
sers, wurde dann noch möglichst viel Wasser mit Eimern in

das Innere des Kastens gefüllt, damit das von außen hinein-

stürzende Wrisser auf eine bereits vorhandene Schicht tr.ai

und das l.osspillcn und .\uswaschcn des frischen Hctons
vermieden wurde DasSegeltuch, das zu demselben /.'.vcck

Uber den Beton gedeckt wurde, wurde mit .Mauersteinen
beschwert, damit es nicht aufschwimmen konnte.

Die weitere Arbeit an den einzelnen Senkkasten voll-

. sich Htm in der Wcis^ daB» sobald «m olchsten Tage
Ebbe ein Watserstaad von i Aber N.W. eingetreten

lalditt das Wasser ausgesrhörift wurde. Sodann
dal Segeltuch samt den darauf liegenden Steinen
nmmen lud die Oberfläche des Betons mit einem
gereinigt; wobei auch etwaiger loser Beton besei-

tigt wurde Damit die neue Betonschicht sich besser mit
der allen Schicht verbinden konnte, wurde die letztere

noch mit etw.is Zement bestreut und darauf mit dem Ein-
hrin>;cn des irischen Betons begonnen Der Hcion be-
stand, wie schon gesaj^t, aus i Ted Zement und 6 Teilen
Magdeburger Elbkics Wahrend einer Dauer von 3 bis

4 Tagen wiederholte sich daim stets derselbe Atbeitsvor-

faaa in der Zeit während welcher das Waaser von + i»d R.W. fid uad wieder auf -|- r stieg, bis der betrenende
Kasten voUstäodig mk Beton geHUlt war. treinitdie eigent-
hnen Gtiladuagsarbeiten ihren Abadirafi fanden. —

Granzin, Diiil-Tng

saal des .\achener Kurhauses, ein Überraschend großzü-
giger, eigenartiger, stimmungsvoller Raum, der auch wegen
seiner geschickten .Anordnung und vorzüglichen .^kusdk
in musik.ilischen Kreisen weitberUhmt ist Nicht nur die
Raumgestaltung, sondern auch die vornehme, auf mau-

Aanadang bis ina ESaselae sem eigenes Werk. Fer-
ner erbaute er die Aachener Synagoge. Schulhäuser in

Aachen und Düren, mehrere Kirchen, das Schloß Eber-
burg und verschiedene jgrößere Villen in der Umgebung
von Aachen (v. Scheibler-Astenat, v. Nellessen-Aachen,
HÖSch-DUren, Nev-.\.arhen u a.', etwa 15 Wohnhäuser
und mehrere große Fabrikbauten in Aachen, so«nc die

Gasfabriken in Cöln und .\achen. Zahlreich sind seine
kunstgewerblichen Elntwürte. besonders fUr Kirchengeräte
und Goldschmiede-Arbeiten. A\so ein unj^ewöhnliches
.M.ili der Betätigung auf den vcrsrhiedens".er-. (lebieren

seines Faches: Zudem beteiligte er sich an vielen Wett-
bewerben; bei der großen ersten Dom-Konkurrens Iflr

Berlin 186S erhielt er einen Preis von iSoo M, beim Wett-
bewerb iUr die Brttsaeler Synagoge den 1 Preis. Unter
seinen zahlreichen prächtigen Aumahmen sind vor allem
die dea Aachener I •omschatzes (Itlr Dr. Fr. Bock's Werk
Ober die Kunstschätze des Aachener Münsters) tu nennen.
Einevorzügliche Darstcllungsweise unterstüuteseinereiche
Erfindungsgabe, peinliche Gewissenhaftigkeit ]>.aartc Sich

mit einerhohen künstlerischen Auliassung Dieser Charak-
ter reibt ihn unter die Betten unseres Faches! —

Heinrich Pütser.

iBkalli Dl«MM WuMnrark HochklrdMa dar Stadl COta Rli. —
Die Bcamtcn-Wohnhliiur der Midil'icbeii Oiiverkc In Cfila-Bhraaltie.

- Ein« ScBt>Mitngrundum. — Tote. —

Hierzu eine Bildbeilage: Beamten-Wohnhäuser der
städtischen Gaswerke in CQln-Ehrenleld. _

Vwlii te BWMmm bMtMliMB, an.fe.H,, BctUa. POi Sl* R»daldiM

Ho.»
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=DEUTSCHE=
BAUZEITUNG
XLII. JAHRG. * N2;89

BERLIN, 4. NOV. 1908

Neues Haupt-Zollamts-
Gebäude in Würzburg.
Architekt: kgl. Bauamtmann
W F ö r t s c h in Wuriburg

Htcriu eine BlldbtlU(t.

^ as Haupt-Zollamt
J in Würzburg war

bis vorkurzcrZcit
in dem am Main
gelegenen, unter
derRegierungdes

GroBherzogs Ferdinand von
Toskana im Jahre iSioerrich-

teten Zoll-Gebäude unterge-

bracht. Üassclbcisteinfreund-

liches Bauwerk, bemerkens-
wert durch die vom Ochsen-
I'latz zum Mainkai unter dem
Gebäude führende Durchfahrt,

durch die zum Hofe führende
Rampe, ferner ausgezeichnet
durch den seit 1773 stehen-

den imposanten Kran mitdem
mächtigen, in Holz konstruier-

ten und mit Kupferblech ver-

kleideten und verzierten Bal-

ken, sowie mit interessanter

Drehkonstruktion. Die alten

großen Bäume im Hof geben
dem G anzen einen behaglichen
Rahmen, und der Blick über
die glitzernde Wasserfläche
des Mains hinweg zur Festung
prägt sich stark dem ein, der
gewohnt war, hier zu verkeh-
ren. Doch diese Empfindungen
mußten zurücktreten vor den
materiellen Forderungen der
Zeit, welche gebieterisch einen
Neubau verlangten, der den
gesteigerten Anforderungen
an den Güterverkehr ent.sprc-

chen konnte. Der Bauplatz da-

für war so zu wählen, daß so-

wohl auf dem Wasserweg als

auch mit der Eisenbahn an-

kommende Guter unmittelbar

Altes Zolictbiudc, Auicht Tom OcbtenpUti« au*.

Blick aal du aitc HagpaoUamU-GcMudc «on Nofden bei, mil Krui.
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in die ZolUiaUen verbradit
und die abfeilenden Güter
auf den genannten Wegen
wieder versendet werden
kfloDen. Ein lemerer Ge-
slditi|NiniktfOrdieiioieAn-
lage war,daAeineoabeVcr-
bindune mit der Stadt be-
steht. Diese Bedingungen
erfOlitder gewähltePlatz in

vollem Maße, weil er einer-

seits am staatlichen Main-
hafen gelegen, inierseits

mit der Eisenbahn durch
Gleise unmittelbar verbun-
den ist Auch die städti-

schen Lagerhäuser befin-

den sich in nächster Nähe.
DieZufahrt dcrFuhrwcrke
von der Stadt erfolgt v(m
der Veitshfichheimer-Stfa-
fieat».

Die BeaeAnlage besteht
nun aus einermehrgeschos-
sigen Niederlagshalle mit
Vrr^attunga» und Wolin>
MC b äuden, «owic aus einer
WerftlHdl«, wrtche mit er-

iterer durch eine Brücke
verbunden ist.

Wie aus dem Lageplan
S. 612 ersichtlich ist, liegt

dasVerwallungs-Gebäudc
gegen Norden, ein Beam
ten-Wohngebäude an der
•OdOctliicbiODEdtedetBau*

CRDCISCHOH.

g » «

Ur ?o»'.3l(lctc, 9- PnilihfrrdgnrK, U
W jfrnproticn u I.' nlf rs unff , 14

7- Wirft fjum -j. Gatijj. s. R<un
hchcircllc. i Znlliinijck';)-, 1

15 K.Stti^ihii- 'i,.-« :' M'>ahriTii^'::nk;. :6 Ali!

ri;cichoÜ: 19. Ku» • KtjiKtriUn, w. Wsnrnum und Usof
ntr, jj. Amiivwttaad, *6.H4uptt«ll«iDtfV«nn]tcr, 37. HNpual]aiMi>KAanoll«ttr, iS. Sttii*«sra, i)b5m«riaiptlMr,

Vcrirattaaci(c>
bt«4c «atbtliia

I. IleS-Appamli^

ICI, 3.TKppMblM.

4. Ttrppnh^wi.
5.Wuehraiim,6 V«r-
>cM i: ü); ; 1

1
'. 1 c h!kfm

,

Ni<;tltrl»^^-Vrrw»]tüB£,

rl ,»jun^ * iin.. i 7. K l: v i i ^; n ^aii hf t S tiT? chafteo.

Jl. Rtgittniur, n. ExptdiiioB, 2J. ObUMDlIidic»
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phtiB^<lerWwMtl«iiiiB<Piirtiiig, <lift beideaGebiude zu- Hatenstnlehi
1 die famnptMlIanitHclw Ntcderiags- paralM «ir HafBD>KMi

E E2 t!l

— bqbbQ J vom Hafengleise wie vom Sclnit vis mnifls eines

Portalkranes ermöglicht. Von <kr nDrdlichen Surn-
hallcVondemnördlichcn l eilderHallefuhrtin: i.( )bcr- wand der Niederlagshalle aus ist die Freilade Rampe
geschofi eine Brücke von I2,ä m Spannweite Uber die zug&ngUcb, anweidiervorbei westlich über eineGleis-

4. November 190I 611^ .
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wage hinweg ein Staatsbahnglcis entlang der Niederlags-
Halle führt, während östlich ein Doppclglcisan der Frei-

lade-Straüc lic^t. üieKampeist gepflastert, mit Granit-
randsteinen vcrst-hcn, rTntt(.-ls rlck tri scher üogcnlam-

Een beleuchtet und an die Kanalisation angeschlossen,
ler Fuhrwerksverkehr spielt sich im ZolÜiofe ab, zu
dem Ein- und Ausfahrt von der Veitshöchheiiner-Straßc
aus angelegtsind. Ein Teil des Hofes ist im Anschlußan
die Halle unterkellert; 5 Oberlichuufbauten beleuch

Kammern und im NordflQgel ein großer Wasch-Trok-
kcnboden, im Keller südlidi Weintet lungslager, gegen
die StraUe Hrennmateri.Tlienlagcr, in einer Liclithof-

Unterkellerung der Kesst-lrajiu mit ; Xieiletiiruck-

Dampfkesscln, unter dem I iauptcingang ein Kaum mit
Gas- und Wassermessern und den Verteilern, nördlich
Haushaltungskeller, Weinteilungslager und vom Hofe
gesondcrtzugänglichdie WaschKüchemitNebenraum.

Das Wonngebäude enthält im Erdgeschoß die
ten diese Kellerrluine; der Qbrig bleibende Teil des Wohnung des Hausmeisters, welche einen besonderen
Hofes ift alt Ziergarten angelegt. An der Südseite Ausgang

~

des Anwesens, an der
Grensmauer gegen den
stadti8cbenVldüSof,b]ieb
eine Einfnlirt surdem an
der Sflditett'Edke des
Anwesens liegenden
Schwanichof freT
Diegesamte ßauptatz-

flSche betrügt 5980 qm,

die überbaute Fläche

3521 <jra, die unterkeller-

te Holfläche 636 am.

ImVe rwaltungsge-
bä ude nunsinduntcrge-
bracht: im F>dgeschoß
südlich die Postablcrti

gune ( 1 8) m it Nebenraum
für y^)sistiicke (17), die Tageskassa (19) mit Raum für

das Publikum, die Aufschlags-Einnehmerei(20), nörd-
lich das Zimmer des Zollinspektors (21), daneben ein

Raum für amtliche Untersuchungen (22), das Zimmer
der Niederlags-Verwaltung (23), die 2oltablertigungs-
Bnrwus (24. 25) im AnscbluB an die HaUe, ein AÜif-

teiu^-Zimmer (3^ ; — im L Obei^escboS iwniidfaisieh
BomiM. im nöidüchen FlOgel die Wobnaog da Nie-
deriags-Verwilter^Inden OMdenobefienGetGhcMien 4
DienstwohnimgenfOrböhereBeaniten^niDMbgescliofi

zum Zollbof hat, dann Waschkücheund Bügel -

räum, in den drei obe-
:
ren Geschossen je eine

4 zimmerige Wohnung
mit den nötigenNeben*
räumen.
DieNiederlagsbalie

mit einer LSngsBusdeh-
nung von 122,79 m und
IQ "> Tiefe im mittleren

Querschnitt enthält im
Kellergeschoß: Kellerl,

11, III. Hof Unterkelle-

rung IV, heizbar, mit
zus. ijSSqi". Spritkellcr

376 ini F^rd^'esclioß:

Halle I und H, Abferti-

gungs-Hallen mit je T

Siti/baren Waghäuschen 1399 l"", Halle III und IV,

Weinteilungslacer für Südweme, heizbar: 790<jm; im
I. Obergeschoß: Halle V. VI, VII. VIII 22I5«»; im
U. Obergescbofi: Halle IX. X. XI, XU 1306 q». tuiam.
men 8474 qn. Das DachgescboS kann gleicnialb in
Lagentumen verwendet werden.

AttfierdemiddieBeniiehandenKeUerlVa Buttner-

räume Ml and ein bis mrGranie leMbenderSchwank-
hol, der in Elsenbeton abetdedttud mit Glae-OlMH^
liebten versehen itt.—

JahrtSTerMmmlasf d«s BnadM Hdmatadiatt osd IX.Tag
nr Denkmalpflecc la LObtck vom SS. Ms 15. •«pitaher 1901.
Zu dem Schluß der Ausfahrungen des Hm. kgL Brt Julius
Grlbner in Dresden auf S. »1 erhielten wir von Hm.
Prot, Stiehl die tolgend« Ennaenmg:

„Die Entgegnung des Hm. Baurat GrXbner auf S. 591
nötigt mich tu der bestimmten Feststellung, daß die Worte,
die er mir in den Mund legt und die ich selbst iUr ge-
schmacklos halle, durchaus ein Erzeugnis der Phantasie
sind. Ich habe sie nicht gebraucht, auch nicht eiw.is dem
Sinne n.ich Aohnhcbes (gesagt, mich übcrhanin von per-
sönlichen .^nprifien völlig frei jjehal ten Hr lirt Cralmcr
hat sich auch in seiner sofort >?cwclicncn F.rwidcriin^,' mir
gegenliber d.irauf licsrhrankt, zu erklären, daß es ihm nicht
gegeben sei, über all u'rmcini' I'r.iRcn „SO geistvoll' ZU
sprechen, daß er dcühulb die zuiallige Abwesenheit von
not. Curlitt lebhaft bedaueren der sicner «noch viel geist-

voltei* antwonen wärde. Er hat also oBenbar gleich nach
meinen Auslassungen das Gclflhl, sich Uber. peiaOnlicbe
AngriBe beschweren so können, nicht gehabt aiisdcin ein-
facfien Grunde, weil krine erfolgt waren. Gegen seinös
nachtrSelirhen Versuch, sich der sachlichen Erörterung
durch Vorschützen eines uaroHtsigen Tones auf der Ge-
genseite zu entziehen, muAieh auf das Entschiedenste Ver-
wahrung einlegen. O Stiehl

"

Wir glauben der Sache und den beiden Herren Geg-
nern einen Dienst mit der Feststellung zu erweisen, daß die
Auffassung des Hm Brt. Julius Gräbner oHcnbar auf
einem Mißverständnis Mruh^ von dem wir zugeben,
daß es in der Hitze der Debatte vielicidit möglich war,
welches aber bei ruhiger Würdigung der nachfolgenden
Stelle der stenographischen Auizeichnungen der Ausführun-
gen desHrn.Mag.-Brt Prof. Stiehl, die uns dcrZiil.ill (ilier-

nittell, nicht aufrecht erhalten werden kann Hr Stiehl

MIhrte nach wenigen einleitenden Worten aus: .Wir stehen
alle noch unter dem Findruck des fesselnden \'orira^;es,

den uns Hr Hrt llralmer ^;e!)alicn h.it, und ich mnchie
ohne weiteres Ihre Zusliintnunc voraussetzen, wenn ic h -lus-

sj'icche. dali sit:h un.s dieser Vortrag; als ein ali^cruriilctcs

Kunstwerk darstellte, aber ich halic dabei den Findrm k,

daß Hr. iirt (•r.'il)ncr. der so außerordentlich modern in

seinem Sehaftcn als Architekt ist, sich bei diesem Kunss-
«tdt des Vortrages doch etwas mehr der Mittel bedient

61s

hat, die die ältere Romanschriftstellerschule zu gebrauchen
liebte. F.S erschien uns da der schneeweiße und allein

eigentlich ktlnstlerisch empfindende moderne Architekt,

und vir erhielten den Eindruck, daß daneben nur als pech-
kohlr.tbcnschwarzer Bösewicht der historisch studierende
und nur nachempfindende Architekt noch existiert. Die
„Herren Goihiker" waren so die einzigen, von denen man
ÜberhHu;;it neben den äußerst .Modernen etwas hurte.

Meine Herren, d.is ist ;in sich vielleicht eine durchaus
künstlerisch be-ei hiiu'te Art der Darstellung. Ich mochte
sie mit einem tiottcn Schwarj-Wciß-Iilatt vergleichen, das
sehr seeignet ist, die momentane subjektive Anschauung
schnell wiederzugeben. Aber ich habe gegen sie doch das
einsuweaden, daß sie iür die Kennzeichnung der wirk-

lichen Sadilage nicbl so rseht die Grundlage bietet Es
fehlen Ihr alle die IdHteltOMi, die in der Wirkhchkeit reich-

lich vorhanden sind" —
^Wettbewerbe.

Wettbewcf« SeUUerliala Bertia. Die stKdtische Fsik-
Deputaboo hat beschlossen, die Ausitthmog des mit dem
I mise gs^Mnten Entwuitetdes Hm. Filediich Bauer in

Ifaffdebiirg so empfehlen. lOt der AiiSfOhninK soll ua-
nitwlbar nach der Genehmigung duich die Staatveraid-
neten-Versnmmlung begonnen werden. —

WcRbcwerb Vannltaocs(cbaudt der NaMaulicben Bau-
(Bwcrkt - Beraft(enoat«D«ehafi. Urheber des zum Ankauf
empfohlenen Kntu urtes „Neu-.Mt Kraokhirt* sind die Hm.
Senf & Müsch in Franktiirt aM. —

Elo Weitbewerb beir. KniwUrfe fttr ein Scbiil(cbaode la
EgtT wird vom Biirgcrnieister von Egcr lUr Architekten
deutscher Nairunalitat zum Dezember d Ts erl.tsscn.

Es gelangen drei Preise von 1500, 1000 und 500 K. zur

Verteilung; ein Ankauf nicht preisgekrönter Eniwflrfe fttr

je 300 K. ist vorbehalten. Unter den 8 Mltsliedcm des
PreisKerichtes belinden sich alsTechnikerdie Iirn.k.k.Ob.-
InK Hlouschek, Brostr J König. Stadibrt. J Paschcr
und Ziv -Ing J Sicgl, sSmihch in Kger. Unterlagen gegen
10 K durch den Stadtrat in K^cr, — _____

rnKtlt : N«u«t Haupt-ZölUoili-GcBiude in WBiiburg. — VcimiKlit«
— Wcitbe werh«. —
Hierzu eine Bildbeilage: Das neue Haupt-Zolliunis-Ge-

bitude in Würzbiirg.

Virif <Ur Oaatadw »aawIftMt, 0.m.t.H., tkcila. ftti dia ^aJiIrtloe
tiiiiinaimAlssfi HalBtaa. atrila. _^

NatSili, P.k WSküh Mh,
No. «9.
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Untere Tccppcnhtllc dci Nalurhiiloriichcn Mascumi io Krtckiurl >. M. Kclwuif. Aich.: kgt. Bri. Ludwig Neber Id Fraoklart i. M.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N£:90. BERLIN. DEN ?.NOVEMBER 1908.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Arbeitsplan fUr das Verbandsjahr 190809
nach den Beschlüssen der 37. Abgeordneten -Versammlung zu Danzig.

L Arbeilen der Verbandsvereine.

1. Einsendung der noch nicht erledigten Fragebogen für das BUrgerhauswerk. Als spätester

Termin der Einsendung an den Ausschuß-Vorsitzenden Hrn. Dr. Wolff Hannover, Ellcmstraße 23, ist

der 15. Januar 1909 festzuhalten.

2. Meldung der Mitgliederzahl und der Vorstands-Mitglieder, ferner Einsendung der Mit-
glieder-Verzeichnisse nach dem Stand vom I.Januar i<X)9. Es wird darauf aufmerksam ge-

macht, daß Eingänge nach dem satzungsmäßig festgelegten Termin, dem 15. f'^ebruar 1909,

laut Beschluß der Kieler Abgeordneten-Versammlung höchstens in einem Nachtrag berücksichtigt
werden können.

.V Durchführung der beschlossenen Erhöhung des Mitglieder-Beitrages an den Verband.
4. Mitarbeit an der Frage über die Stellung der Architekten und Ingenieure in den öffent-

lichen und privaten Verwaltungen nach Maßgabe der Anregungen, die der unter genannte
Ausschuß geben wird.

5. Die folgenden in den Geschäftsberichten 1906/07 und 1907,08 aufgenommenen Fragen werden den
Einzelvereinen zur weiteren Behandlung innerhalb ihres Bezirkes besonders empfohlen:
a^ Empfehlung der literarischen Unternehmungen des Verbandes (G.-B. 190607, S. 270).

b) Vertretung der Vereine in den Sachverständigen-Kammern für die Ausführung des
Reichsgesetzes über das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der
Photographie vom 9. Januar 1907 (G.-B. 1906,07, S. 279).

c) Freiwillige Mithilfe der Vereine preußischen Gebietes bei Ausführung des preufii-
sehen Gesetzes gegen die Verunstaltung von Ortschaften und landschaftlich her-
vorragenden Gegenden (G.-B. 1906,07, S. 291).

d) Durchsetzung der vom Verbände aufgestellten .Grundsätze für das Verfahren bei
Wettbewerben' und der .Gebühren-Ordnung für Architekten und Ingenieure" in

den Städten und Vereinsbezirken (G.-B. 1906,07, S. 297).

e) Durchsetzung der Grundsätze, welche in den Verbands Denkschriften: „Mit welchen
Mitteln kann Einfluß gewonnen werden auf die künstlerische Ausgestaltung privater
Bauten in Stadt und Land?" — „Welche Wege sind einzuschlagen, damit bei Ingenieur-
Bauten ästhetische Rücksichten in höherem Grade als bisher zur Geltung kommen?*
enthalten sind. Der Verband kann durch die Versendung der Denkschriften nur den Boden ebnen;
die Einzelarbeit muß durch die Vereine nach Maßgabe der Verhältnisse ihres Bezirkes geschehen.

n. Arbeiten der VerbaDda-AoaiehOMc und der rom Vert>aadc mit lelner Vertrctnog btlraoten Mitglieder.

I. Die Ausschüsse für Architektur und für Ingenieurwesen setzen sich für die Dauer der n.'ichsten

4 Jahre wie folgt zusammen:
a) Für Architektur; Beamte: Wal dow- Dresden, Vors.. Grassel-München, K ad ke -Düsseldorf.

Zimmermann-Hamburg, Saran-Berlin. — Private: Reimer-Berlin, Vors., Bi Hing- Karlsruhe,

Henry-Breslau, Sieben- Aachen, v. Schmidt-München.
b) Für Ingenieurwesen: Beamte: Klette-Dresden, Vors.. Grantz-Berlin, Barkhausen-Hannover,

Weber -Nürnberg, Kölie- Frankfurt a. M. — Private: Dr. Ing. von Rieppel- Nürnberg, Haag-
Berlin, Dr.-Ing. Gleim -Hamburg. Reverdy-München, Taaks-Hannovcr.
Den Ausschüssen der Privat-Archiiekten und der Zivil Ingenieure wird die vom Reichsamt des

Inneren herausgegebene Denkschrift über die Versicherung der Piivat-Bcamten zur Begutachtung
zwecks etwaiger Maßnahmen des Verbands -Vorstandes überwiesen.
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Der AiiMcbufi iOr «Ugemeine Facbfragen (liUt|rii«d«f : Kair«er<Berliii, Schmick-DanattMh,

.

Dr.>lnff. Stabbea-Berlin, Boethke-Bnliii, Dr. Wolff-Hwnovei) arbeitet in Verbindung mit dem
unter Ii, II genannten Ausschuß.
Der mit dem Denlunalpfiegetag gemeinsame Ausscbnfi fflr da* BOrgerbauiwerk (G.-B. l<

S. 437) arbeitet bk nun I.U ' . - .

legung des Welkes am.

la

II.

.1.

3.

3-

4

5-

Al

7-

lai 1909 beatimiDte VoracbUge Aber die
gernauiweri
rinanaierang und die Dniek'

Ei

Der ÄusschuS zur Wahrnehmung der Wettbeverbs-Grundsätze (Mitglieder: Körte, Vors.
Kummer, Eiselen, i^aag, Saran, v. Tettau, Boethke, Ebhardt. Jansen, Scheurembrandt
Amtlich zu Berlin) setzt seine bisherige Tätigkeit fort (G. B. 1907,08, S. 426).

Die Mitglieder (Launer- Berlin, Vors., Bür.stenbinder Hambjurg, Eiscicn Ikrlin, Linse- Aachen,
Lucas- Dresden, Miller- Augsburg) des mit dem „Betonverein" gemeinsanien Ausschusses und die

Mitglieder Eiscicn, Linse und Bürstenbinder des „Deutschen Ausschusses für Kisenbcton" setzen

ihre bisherige Tätigkeit fort (G -B. i(X)7 o8, S. 428-431).
Die Mitglieder (Dr.-Ing. EngcsscrKarlsruhe, Di et z- München, Ii nrk h au sen • Hannover. Weyrich-
Hamburg, Franzius-Berlin; des nut dein „X'trreui deutscht!r .Sclnff.-- wt-rllcn", tlcrii „Verein deutscher
Ingenieure" und dem „Verein deutscher Eisenhüttcnlciitc" gemeinsamen Ausschusses für das Normal-
Profilbuch für Walzeisei) setzen ihre bisherige 1 ati^'kt-it fort (G.-B. 1907,08, 5.423-424).
DteMitglieder(Exz. Hinckeldeyn-Berlin, Ür.-Ing. Stubben- Berlin, Vors., Kayser-Beriin, V.Schmidt-
München, Dr.VVolf f-Hannover, F ran zius- Berlin, Neh er- Frankfurt a. M., Hof mann- Darmstadt, Dr.- Ing.

Schmitz- Berlin) des ständigen Auaschusses für die internationalen Architekten-Kongresse
nehmen die Interessen der Kongreiae und des Vertendea fnneriialb der Koagfeaie wie biaber walir
fG. B. 1907 08, S. 42J-423).
Die Mitglieder (Taaks-Kannover, Reimer- Berlin) der beim preußischen Landesgewerbeamt beitefaen-
den Fachabteilung fOr Baugewerkscbulen aetzen ihre bisherige Tätigkeit fort (G.-B. 1905 06. S. tVy^lQlS^'
Die Mitglieder (Dr.-Ing. Milller-Brealau in Berlin, Fransius-Beriin. Stellvertr. S. Mailcr'Bauil,
Eiaelen-Berlin) dea mit mehreren venrandten VeräineD und VerbSaden gemeinsamen Auasdiuaaea
fOr Einbeiten und PortnelgröBen beteiligen aich an den «eiteren AnciieD dieaea Auaidiuiaea
p^B. 1007 oR. S. 414).
Hr.Dr.-Ing. Koepe1ie-Dfe«ien bleibt im Vontandarai des Deutschen Muaenma in Mflncben
G. B. 1907/08, S. 424
^in aus denl^m.: Reverdy-München, Waldow-Dresden, Koehn-Berlin, v. Schmidt-München zu-

sammengesetzter Ausschuß setzt die endgültige Fnssung einer Denkschnft über die Stellung der
Architekten und hi^jeineure in den öffentlichen und privaten Verwaltungen lest und
arbeitet ein l'rogramm für die in nächster Zeit SD untemebmenden Schritte aus. Der AuiacbuB bat
das Recht, sich nach Belieben zu ergänzen.

DmcUcamig und Venendunf der unter I, $e genannten Denkschriften aa alle Verbandamit|flieder und
an die Mitglieder der Staata-, Pirovinaiat- and stadtischen Behörden.
Drucidegung und Versendung einer Denkschrift über die Stellung der Architekten und Ingenieure
In den Öffentlichen und privaten Verwaltungen. Auch diese Schrift wird allen Verbandsmitgliedem
und den \orf^'cn;inntrn Hell- irilen •iricnt^cItNch zugestellt.

Ausarbeitung eines Rundsclireibciis an sämtliche \ erbandsnutglicder über die .\otwcndtgkeii einer

Verm'^gensschaifung durch eine freiwillige Umlage und über die Art ihrer Erhebung.
Der Vorstand, unterstützt von den Mitgliedern des früheren Ausschusses, verfolgt alle Vorkonuunisse
auf dem Gebiete der H aus normalienf rage.
Der Vorstand verfolgt die parlamentarischen Verhandlungen betr. die Versicherung der Privat-
Angesteiitcn und verani.ißt gcgebeiMiiftilto die AuBidiflBM defPiivat-Afchitelrten uod «vil-Iugeiiieare
zur Ausarbeiiung einer Eingabe.
Der Vorstand bewirkt den korporativen Beitritt dea Veibaodei lu dem attod^ea intematioualen Ver-
bände für die Schiffahrts-Kongresse.
Der Vorstand erneuert gegebenenfalls aeioe Eingabe ao daa |maflliebe Abgeordnetenhaus bei Be-
ratung des Beamten-Besolduogs-Gesetzea.
Der Vontand triRt Einleitungen nur Erwerbung der Recfatsfiliigkeit ttr den Verband.

MOnchen-Berlio, im Oktober 1908.

Der Verbandsvorstand:
Reverdy. Dr. WolfL Eiaelen. Schmick. Franiiua.

Die Gmünder Tobd-Bradce bei Teufen (Appensdl), Schweis.
leitenden Infjenieur: Dipl-Tng. A Sutte

i^j^«^ ic alte ürücke über die Sitter

^1 bei (imüiiiien (zwischen Teufen
i^ii und Stein), als kontinuierlicher

(.Jiltertr.'igt-r mit parallelen üur-
tungen im Jahre i856erbaut, er-

forderte forldauerndgroße Kos-
ten für Ausbesserungen, sowie
für den Ersatz des Holzbelages
der Fahrbahn, Anstrich usw. In
den letzten Jahren sollten nun,
umdieBrückeauchfardieatetig

wachsenden Lasten widerstandsfähig zu macfaeo, lu
denlauieodenAuagabennochau£eroidaitlidiefDrVef<>
Stärkungen des Trtgers. Anbringen ekiea Windver-
bandes, darcbgreifeode Ausbesserung am Mauerwerk
der Pfeiler usw. kommen. Die fflr diese Frage bestell-

ten Fachleute waren einstimmig der Ansicni, m
Anbetracht der hohen Kosten für eine grQndliche In-

d»4

' HIcriu eine RlldhelUie, lowle die AbbllduDRCO Sei« )>I9.

Standsetzung und Verstärkung der alten Brücke es sich

lohnen würde, einen Neubau zu erstellen.

Diese Anregung wurde auch sofort weiter verfolgt.

Es zeigtesich auf Grund der vorläufigen Ermittelungen,

daß bei einer Neuerstellung der BrUcke diese auch im
Vergleich zuralten viel günstiger^elegtwerden konnte,
sowohl in bezug auf Höhe der l^hrbahn als auch auf

Lage der Brflcken-Achse. Durch Höherlegen um 15»
und Verschieben um etwa loom flußabwärts war auch
die Möglichkeit geschaffen, eine Straßenbahn bequem
in denatrattenzug aufzunehmen, was bisher haupiaftcb-

Hell wegen zu großer Steigung und zu enger Kurven
der AaachluO-Straße der alten Brücke unmOgUcbge-
weaen war. (VergL den Lagcplan Abbildg. 1.)

Als Materialien für eine neue Brücke kam neben
Eisen nur noch Beton in Betracht. Stein war in guter
Beschaffenheit in der Umgebung nicht erhältlich, die

HeranschaKung von entfernten Brüchen aber zu teuer.

Ha. 9^
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Aul Grund der angestellten Untersuchun-
koonte ich feststelica, dafi Kies iiod

id am der Sitter und den bendilMrteii
Graben sowohl bJosiditlicli «ler Gate ils

ai^ derTorbandeoenMengen für eine Be>
tonbrücke vollauf befriedigten. Da ferner
die Unterbaltuneakosten einer BrOcke aus
Beton nahezu Null sind, beschloß der Regie-
rungsrat des Kantons Appenzell a. Rh.,
einen Entwurf für eine Beionbrücke ausar-
beiten XU ia.s-scn und (gleichzeitig, um einen
Vergleich bezüglich der Erstellungskosten
einer solcficn Brücke mit einem eisernen
Bogen zu e r t a n ^ e n, auch Angebote fürdiese
Bauweise cmkirdcrn zu lassen. Diese letf-

terei) erreichten dann Ijfinahe dieHöbedes
Anschlages für eine Betonbrücke, sodaB
man sich namentlich in Anbetracht der ge-
ringen Unterhaltungskosten (ür eine Beton-
Konstruktion entschloQ.
Die AusärbeitungderPläne fürdic Brücke

sowie für das Lehrgerüst wurde Hrn. Prof.

Emil Mörsch vom eidg. Polytechnikum in
Zü rieb, derauch dieobersteLeitung hatte,in
Verbiiidungimtdem Verfasser übertragen.
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Das Querprofit des Flusses {vergl. Abbildg. 2) läßt Ben OeKnung sowohl ästhetisch als auch technisch

sofort erkennen, daS eine Bogenbrücke mit einer gro- groSeVorteUegegenübereinem gewöhnlichen Viadukt

Moteum der SeQckeob«rcttchctt Natarforachcodcn Gctcllicbaft. F<tisaal uod Ticppeo-KhreDhall«.
Architekt: Ludwig Nehcr, k^l. Baurai io Piuklun >. M.

0«r NcukMB dtr wUtcctcliafillcbeo lottltole der Senckcrbercitcbeo Stiltunf so der Vlktoiia-AllM oad dci jQccIbaMM
ao der Jordan-Strafte In Prankfurt am Main.
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mit kleinen Oeffnunf^en aufweist, da namentlich die

Lagerung des Gebirges für schiefe Auflagerdrüclce
ßiutiger als für lotrechte sich eignet. Die Tatsache,

i BetonbrOck«! mit bedeutender Spannweite be*
feitaMlsgefabftironica siiidCGrUninild. Uli»,Keinptai
uiWi) una iich gut bewihrt naben, lieB aucfi bler die
Wabl eioes sroBen Bogens als gerechtfertigt ersehet-

nao. Um <fie rundamentbrOcke günstiger zu gestalten,

#ar beim Konstruieren das Bestreben maUgcbend,
einen möglichst leichten Bogen und Aufbau zu erzielen.

nie- [inickc '\ crjjicic'ic den Längsschnitt Abbil-
dung 2. sortie die l'jildbcilaj^en in dieser und in Num-
"icr 93) gliedert sich in einen lianp;bc.)^<-n mit /g"
Lichtweite und in 6hiervondurchdicz*ci Hauptpfeiler
getrennte Nebenöfinungen, davon rechtsseitig 2, links-

seitig4, mit je 10,25m S[)annwcitc. Die Hrtht- <ler Fahr-
bahn über dem W asserspie^el der SiUer betraj^t rd.

70™. Zur Entwässerung und zur Kr/iciung einer besse-

ren ästhetischen Wirkung erhielt die Fahrbahn über
dem Hauptbogen von den Pfeilern nach dem Scheitel

O.s^'io Steigung. Die letzte lecbtsseitigeNebenöünuog
vermittelt durch eine Ausrundunig den Uebergang von
der Wagrechten zu der mit 4.5*/» ansteigenden An-
schlufirampe. Bei der linksseitigen Anschluß StraBe
beginnt, um an I-Iöhe zu gewinnen, die Steigung mit
6.3*/« schon bei der dritten Oeffouiuc imd wichst von
dem Endwideitafer ab auf 7,8«/c. IJadorcb eriiietten

dia iweileltterenBogen KämpfermitungleicherHöhe.
Der BrQdiea-Quencbnitt (Abbilde. 3a und b) zeigt

eine chaussierte Fabrbabo von 5.7« Breite mit links
nnd rechts anschlieBenden erbfihten Gehwegen von
0,6"» Breite. Der Bordstein, mit einer Vorsatzleiste
bewehrt, der zugleich die Grenze der Straßen-Schale
bildet, schützt aie Brüstung vor Beschädigung durch
Fuhrwerke usw. Die Deckplatte sowie die Brüstung
aus Beton sind stark mit Eisen bewehrt und an Ort
und Stelle gestampft worden (Abbildung 4). Beson-
dere Vor^iicht wuriie auf die Ausdchnungsnioglichkcit
der Dcckpl.ittc.i und der Brüstung verwendet Das Heto-

nieren geschah indcr Weise, daßzuerst die Piisi:Hiit-nte

betoniert, dann die Sioßlugcn mit Preolit bestrichen
und erst hierauf die Füllungen da/.wiscbeD gettampfl
wurden (Abbildungen 5 und 6 S. 619}.

DieEntwässerungderFahrbahn der Hauptöffnung
erfolgt in der Längsrichtung, einmal durch die erwähn-
ten Straßen-Graben und dann unterderFahrbahn durch
ein gelochtes Zoreseisen, das unmittelbar Ober die
auf der ganzen Brttcioe angebrachte Jute-Asphalt-Ab-
deckung tu lieen kommt Ztriacb«! dem Steinbett
onddleaerUnteiiageermögticbt etopotOaerBetondem

Wasser den Zutritt zu der Sickerieitung. Die £ot-
Wässerung der kleinen Bogen erfolgt ähnlidl mmit'
tdbar durch den Scheitel (Abbildung 3b].

Daa grade Gewölbe wurde ab «aiitischer einge-

ipanntier Bogen nach der ElaatizititsoThcorie bes«.
nach dem von Hra. Prof. MOrsch in der «Schweix.'
Bauzeitune« Bd. XLVII, S 83 veröffentlichten Veriab-
ren berechnet, wobei ioigcnde Annahmen zugrunde
gelegt wurden: Theoret. Spannweite 79,64 », theoret.

Pfeilnöhe 25.5 m, somit PfeilverhJiUnis 1 ; 3,12m. Max.-
Last 20' Dampfwalze und 430 gleiciimäßig ver-

teilte Verkchrsbclastung. Die TcnipcraUir-Schwan-
kungen wurden von —20' bis +20' C berücksichtigt.

Die Bogcnstarkc betragt im Scheitel i,2ü, im
Kampfer -'.13"). Die aus der Berechnun^^ sicli erge-

benden größten bezw. kleinsten Randspannungen sind

in foifender Tabelle zusammengestellt:

Grenzwert der RandspannanR.

-331!

- ».9 Ii

«.9!| ifl

Wir sehen daraus, daß die Bogen-Qucrschnilte
durchgehendsnur auf Druck beansprucht werden, wes-
halb eine Armierung des Gewölbes theoretisch nicht

erforderlich wiirc. Um abcraufunvorhcrgeschene auch
zukdiige S|iai'.iiup.f;eii Rucksicht zu nehmen und na-

mentlich um den wichtigsten Teil dcrBriicke über alle

Befürchtungen hinaus recht widerstandsfähig zu ma
chen, wurden trotzdem Eisen in die obere und untere
Gewölbeleibung eingelegt und twarentspredwndder
vorstehenden Tabelle:

(oben) (unten)

Im Scheitel . . loDurchm. 28m 18 Durchm. 28"m
Im Bogen viertel 14 „ 28 „ 14 „ 28 h
Im Kimpfer . , 18 „ 28 „ 10 „ „

Der Neubau der wissenschaftlichen Institute der SendEcnbergischen Stifttuig an der

^^ktoiia-AUee uaA dm JägcUuniMi «a der Jordan-Straße in Frankfurt am Main.
Aicfaiiekten: kgL BmuIM Fians v. Hoven nnd Lndnif Neher in FianUutt a. M.

(ScMaB MB Na. Sf.) Hlim At

ördlich vom Xaturhistonschen
Museum und mit dicscni durch
einen Arkadengang verbun-

den, die Ecke der Kreuzung der
Viktoria- Allee und der Jordan-
Straße bildend, Giebel an Gie-
bel mit dem Jügel-Hause, wur-
de in den Jahren 1905— igO/die
Senckcnberg- Bibliothek
nach den Entwürfen des Hm.
kgl. Bit Franz v. Hoven er

g'cbtet und am 28. h'ebruar 1907 feierlich eingeweiht,
las Gebäude enthält eine bedeutende medizinisch'

rite SM, Sit mMI Sit.

herausgelassen, sodaß dieKäumc /u .indcrt-n Zwecken
genügende Höhe haben. Sie sind bis auf weiteres an
die Stadt als Muscums-Käumc vermietet worden (siehe

die Grundri.sse S. 3S7 und den Schnitt S. 3S/) in No. 86).

Andengroßcü 1 iursanl, der duri-h i^wci Stockwerke
geht, schlieiit sich ein geräumiges Sitzungszimmer an.

Im Dachstock ist die Hausmeister- Wofinung unter-

gebracht, eine zweite Aufseher-Wohnung lür die ver-

mieteten Räume befindet sich im Untergeschoß, wel-

ches auch Arbeitsräume für die Bibliothek, eine Buch-
binderei usw. enthält.

Das AeuBere schließt sich im Charakter und im
MalCfialden übrigen Gebäuden derausgedehnten Bau-

naturwissenschaftlicbeBibliotbekmitdennMigenLee»' snippe harmonisch an (Abbildungen S. 58s. S89 und
Zimmem.einem Landiaurten'Zimmerat«.j«»«leciDett die Bildbeilage in No. 80). DasTreppenhaus ist in sei-

«twa 200 Fienonen faaaenden HdfMal fOr«eVortilfn sem ebenen Teil ala Uhrturm auagebildet, detaen Uhr
det •niKchen Vereins. Da der BOcherbeetandadioik ddttriicb vom Gebftude des Pbfsikalischen Vereins
durch die vielen medizinisch-wissenscbafilichen Zeit> aus und in Verbindung mit den inneren elektrischen
Schriften sich stetig vermehrt, so sind die Magazin-
Räume auf das Drcifriciic lius der/eiti j^cn RUcherhc-
standcs berechnet. Dieser füllt zurzeit nur das ¥.rd-

gcschoQ. In den beiden oberen Stockwerken sind vor-

Uulig m den Bücher-Magazinen je ein Zwischenboden

Uhren der sämtlichen Gebäude getrieben wird.

n.is Innere des Gebäudes ist einfach gehalten; im
Hauptvcstibiil. gegenüber dem Eingang, steht die

Büste des Stifters, des Dr. med.Joh.Chr. Senckenberg,
in einer Marraor-Nische. Sie ist von Prof. Hausmann

Na 9ew
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nach einer Wachsmaske aus dem i8. Jahrhundert her-

gestellt. Das Treppenhaus, das Sitzungszimmer und
der große Hörsaal smd mit zahlreichen Bildnissen von
Frankfurter Aerzten alter und neuer Zeit geschmückt.
Auch die Bildnisse der Familie des Stifters sind in

gutenWerken des l8. Jahrhunderts vertreten, teilweise

auch durch Kopien, weiche von Gönnern der Stiftung

dieser zum Einzug in das neue Gebäude als Geschenk
überwiesen wurden (Abbildg. S. 38g).

Die Baukosten betrugen einschließlich der Bücher-
gestelle und des sonstigen Inventares rund 508000 M.,

was bei einem kubischen Inhalt von 17600 ct>m den Be-
trag von 29 M. für das ebm umbauten Raumes ergibt.

Die Ausführung des Baues unterstand der um-
sichtigen örtlichen Bauleitung des Hm. Arch. Georg
Bach;diebei der Ausführung
beteiligten Firmen waren
mit geringen Ausnahmen aus
Frankfurt a. M. —

Seiner Bestimmung nach
eignetesichdasMuseumder
Natur iors chendenSenck-
kenbergischen Gesell-
schalt am besten dazu, der
umfangreichen Baugruppe an
der Viktoria-Allee als beherr-
schender Mittelpunkt zu die-

nen. DieVorgeschichte dieses
Bauwerkesist imeinleitenden
Aufsatz gestreift. Was nach
dem Entwurf des Hrn. kgl. Brt.

Ludwig Neher in Frankfurt
a. M. heute errichtet ist, ist

nurein Teil des in Zukunft und
nach dem Fortschreiten des
Umfanges der Sammlungen
zu vollendendenGesamt-Bau-
werkes. Das im Verlauf von
zjahrenerbauteundam 13.0k-

tober i<x>7seiner Bestimmung
übergebene Haus umschließt
zunächst nur einen großen
IJchthof alsAusstellungsraum;
die Anlage ist aber so getrof
fen, daß sie nach ihrer Voll-

endung sich um drei auf der
Hauptachse einander folgen-

de Lichthöfe lagert, sodaS
also der Umfang der Ausstel-
lungsräume auf nahezu das
Dreifache des heutigen Be-
standes gebracht werden kann.
Und das istmöglich,ohnedie
günstigen Licbtverbältnisse
rings um den heutigen und
den Bau der Zukunft zu be-
einträchtigen, denn die be-
nachbarten Gebäude treten
seitwärts in mäßiger Höhen - Ausdehnung nur auf
ganz kurze Strecken auf ijm Entfernung heran, wäh-
rend sie sonst einen Abstand von 27 bis 30 n> halten.

Was die Anlage des Hauses betrifft, so wurde,
den neuesten Grundsätzen lür Einrichtung naturwis-
senschaftlicher Museen folgend, eine Trennung der
den Besuchern zugänglichen Schausammlung nebst
der biologischen Gruppendarstellung von der allge-

meinen wissenschaftlichen Sammlung ins Auge ge-
faßt; es wurde der letzteren annähernd die Hälfte der
verfügbaren Räume zugewiesen, da sie das große Stu-
dienmaterial für Gelehrte in magazinartiger leicht zu-
gänglicher Anordnung zu bergen und zu vermehren
hat. In Verbindung mit der wissenschaftlichen Samm-
lung waren außerdem etwa 20 Arbeitszimmer für Ge-
lehrte sowie 2 Laboratorien mit im Ganzen 23 Sitzen
für mikroskopische Arbeiten erforderlich. Praparier-
Räume — von außen leicht zugänglich —

, 3 Vortrags-
Säle mit Vorbercitungszimmcm und eineransehnlichen
Lehrsammlung, Räume lür die Verwaltung und für den

7> November 1908,

wissenschaftlichen Direktor und eine Hausmeister-
Wohnung waren weiter anzuordnen.

Man betritt das Museum durch das Portal in der
Mitte der Vorderfront, von dem eine geräumigeWind-
fang-Anlage in die Haupt Eintrittshalle führt. Neben
Tilrnüter-itube und Kleiderablagen liegen rechts und
links zwei H<)rsäle mit Vorbcreiiungszimmern. Die
Besucher von Vorträgen betreten die Hörsäle nicht

von der Eingangshalle aus, sondern unter den Arkaden
von der Nord- und Südseite her, wo unter den anstei-

genden Sitzreihen geräumige Windfänge und Garde-
roben vorgesehen sind. Die Verbindung der Hörsäle
mit der Emgangshalle des Museums wurde für den
Fall angeordnet, daß mit einem Vortrag Unterwei-
sungen in den Sammlungen verbunden werden sollen.

Abbildaof J. HtntcllDDf dei Oclindcrt.

Abbildaog 6. Blick lut die yahtbshn mit (crtigcm Gelinder.

DU OroOoder Tobel-BrOckc bei Teufen (AppcaicU), Schweis.

Der größere Hörsaal (Südseite] faßt 240, der klei-

nere I40^hörer; mitdem kleineren Saal ist die stattliche

Lehrsammlung derart verbunden, daß ihre Galeric auf
der Höhe der Plätze am Katheder, der Boden mit dem
Untergeschoß gleich liegen. Der Lehrsammlung ent-

sprechen auf der Südseite im Untergeschoß die Räu-
me der Verwaltung mit Sitzungssaal, Archiv usw.
Beim Betreten der Eingangshalle eröffnet sich sofort

der Ueberblick über die Gesamtanla^e des Baues.
Man sieht hinter einer zweifachen Säulenreihe die
Haupttreppe (Kopibild zu dieser Nummer und Bild-

beilage zu No. 87), welche in Doppcllaulcn ins Erdge-
schott und von da ins I. Obergeschoß führt. Unter der
Haupttreppe durch führt eine dreiteilige Halle über ei-

nen 7 "» breiten Treppenlauf ins Untergeschoß und gibt
einen weiten Blick auf den mit Glasgedeckten Innennof.
In dieser Anlage liegt unzweifelhaft ein großer Zug.

An den 580 q » lassenden Innenhof, in dem die
großen Stücke der zoologischen und paläontologischen
Schausammlung Aufstellung gefunden haben, reiben
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sich mit offenen Hallen südlich die geologische, nörd-

lich die mineralogische und westlich die paläontolo-

E'sche Sammlung. An derAußenfront liegen zunächst
n den Sammlungen die Arbeitszimmer für Geologen

und Mioenilogen, denen sich die Laboratorien für zoo-
legildie Plip«rate anschliefien.

Di« «fehitektonisclie AmbUdung aller Museuro»-
rftnme nt icUidit, um mit dm Gegenalladeo dar

I T. miuDgeoDichtinGcMawMiQK sa treten. Derein-
21 .Schmuck des Licbttofet beMättinBogsnaeliluft'
steinen mit charakterist IschenTiergebildenund in einer
monumentalen fnschrifttafel über der Eingangshalle.

InsHaupttrcppcnhaiis zurückgekehrt, gelangt man
zunächst ins Erd^^esclioß, das die zoologische bchau-
sammluiig vorliihrt hur die biologischen (inippcn-
darstcllungen ist das \ oii deh. Kat von Koch in Darni-

stadt empiohlene Kojcnsy'<tcm mit hohem, (ibcr dem
Beschauer einfallenden Liclit an^ewatiöt und mit kon-
struktiven Ergänzungen behufs besserer Belichtung des
V'orcfcrgrtin<fr«i, mit Verdunkelunj»« -VorrichtMnpen
iisw versetieii. Auch in den Abmessungen der Kojen
vurden die Erfahrungen ausgeführter Schaustellungen
nutzbar gemacht, indem eine zu große Tiefe bei den
empfehlenswerten kleinen Kojen vennieden wurde.

Der Rundgang durchs ErdgeadioS fOhrt in da«
Haupttreppenhatis rurflck, in dem man nun über den
statilicheuDoppcUui^ang ins I. Obergeschoß gelangt
Das Treppenhaua wurde Gedenkhalle fflr die um die
GrttndutiK dea Muaeuma vetdieoteii MtaiMnv deren
ManDOfbOaten an den VVandpleiiem AufateilHB|r Re-
brndeohabeiLAnden BeKrUnderderoatunriaiencliut''
Heben Institute Frankfurts, Job. Christ. Senckenber^
erinnert ein Bronze-Medaillon Oberdem mittleren Bo-
gen der zum Lichthof hinabführenden Halle.

Im ersten Obergeschoß liegt an derVorderfront der
durch zwei Stockwerke reichende Festsaal. Hei jm

Hohe hat er rund uSm Länge auf 12™ Breite und bietet

Platz für 3«) Sitzplätze und etwa 5' iStctip^iizc. Durch
seine gute Beleuchtung eignet sich der Saal auch für

vorübergehende Ausstellungen. Er ist der einzige mit
etwas Aufwand au-^gestaltete Innenraum {Abb. b.6 16).

Im südlichen FUigcl des I.Obergeschosses ist die

SchausammlungderwirbeilosenTiere.derlnsektenund
Konchylien aufgestellt, während der nördliche Flügel
der Darstellung der Entwicklungsgeschichte und der
vergleichenden Anatomie, sowie der Hauptsammlung
der Skelette gewidmet ist. Der ganze westliche Quer-
trakt dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken.

Das IL Obergeschoß enthält aufier 2 Laboratorien
und 5 Einzelzimmern in ? stattlichen SUen teils die
botmische Sammlung, teils die magailoavtic aufee*
alelfte Haupti^ammlung derWirbdtiere, deren Restlm
DidlMiflMHi des Vorderbaues untergebracht tat Die
Uansardsette des IL Obergeschosses hat durch un-
unterbrochene Aneinanderreihung der Fensteröffnun-

gen gute« hohe« Seitenlicht erhalten. Dach.iulbautcn,
wie sie r I t nur der Vorderbau zeigt, sollen sich

später aui aiien Kreuzungen der Querflügel mit den
Längstlügeln erheben, sod aß die Magazine stets inu Ver-
hältnis iur ErwcileruoE des (icbäudcs stehen.

Das Gebäude wird durch eine vom Kiscnwcrk
Kaiserslautern eingerichtete Niederdruck-Dampf-
heizung erwärmt; für die 3 Hr.r'iile ist Lufterneucrung
durch rulsion vorgesehen. Der tigüritche Schmuck des
Giebelfeldes stammt von Johannes Beiz.

Die Baukosten betrugen einschließlich der festen

inneren Einrichtung Qr)5.|8DM., was für das ct»m umbau-
ten Raumes einen Pjnheitspreis von 18,67 M. ergibt Mit
derschwierigcn örtlichen Bauleitung warder umsich-
tige und gewissenhafte Arcb. Stei. Simon betraut—

Der Neubau des PbyalkalischenVareinahat
«iedeium Hm. kgl. Brt Fnuia v. Hoven zum kflnst-

leriacben Urheber. Der Bau wurde im Mai lon^ be
gönnen, im Juli HX)6 fand die SchluBsteinlegung statt

die Einweihung am M. Januar 1908.

Der an der Ecke des Kettcnhofweges und der
Vikti ria-Allcc rcl>on Hern N'atiirhtstorisciien Museum
errichtete Neubau enthalt die Räume für fünf Abtei-

tfs»

lungen und zwar : i . die physikalische ; 2. die chemische

:

3. die elektrotechnische; 4. die meteorologische und
3. die astronomische Abteilung. Jede Abteilung bat
einen besonderen Hörsaal sowie die nötigen Labora-
torien und Arbeitsräume. Der Hörsaal der elektro-

technischen Abteilung im Erdgeschoß enthält l40Sitz-

ptttie. Die H' rsale der phjrsikaliscben und der che-
mischen Abteilung im zweiten ObergescboB haben 130
nad itio^twiaise. Die aieteorologistAe und dinafifo«
Domiscbe Abteilung haben einen gemeinschafUtchen
Hörsaal im Dachgeschoß des östlichen Pavillons. Der
letzteren stehen außerdem eine größere und eine klei-

nere Sternwarte mit drehbaren Kuppeln zur Verfügung.
FüröHentliche Vorträge ist aufler den genannten Hör-
sälen ein groller Hörsaal mit 36^ Sitzplätzen im ersten
Obergeschoß untergebracht Überwelchem sich ein ge-
räumiger Obcrlichtraijm für photogr.iphischc Zwecke
behndet Sännhche Hörsäle haben automatische Ver-
dunkelungen mit elektrischem Antrieb. Zwei große
elektrische Aufz(ige verbinden sämtliche Stockwerke;
der eine ist so gelegen, daß auch .M.ischinentcilc aus
dem im Untergeschoß befindlichen Maschinensaal un-
mittelbar an den Vortragstiscb des großen Hörsaales
gebracht werden können. Eine im ersten Obergeschoß
gelegenechemische und eine physikalischeSammlung
vervollständigen die Ausstattung des umfangreichen
Gebäudes. Die sonstigen Anordnungen gehen ausdcn
Gnindrissenund Sciuutten8.596und 597iaNo.87herTOr.

Das AeuSere sddieit aich den in Barockforroen
mit Frankfurter Charakter gehaltenen Bauten der gu*
sesGruppe gut an. Der aatrooomltche Torrn ist durdi
Arkaden mit dem Naturbiftorischen Museum verbun-
den, ein gleicher Arkadengang leitet von diesem nach
der Scnckenberg-Bibliothek hinüber. fS. VJ3 in N0.8;.)

Die äuQere und die innere Steinhaucrarbcit sind,

mit Ausnahme des in Basalt ausgeführten Sockels, in

denv geflammten roten Main-Sandstein ausgeführt der
bei Miltenberg am Main gebrochen wird. Den Auf-
bau des .A.eußereii zeigt die Abbildg. S. 597 nach dem
Entwurf, die des MitteU .

,
1 ic-^ S. 593 nach der Natur.

Die Karyatiden des Mittelljaues stnd aus dem gleichen

.Material, während die figürliche Darstellung im ( 1 1<:! )(:]-

feld aus angetragenem Stuck hergestellt ist Die über
dem Giebel angebrachten Figuren sind in Kupfer ge-

trieben, f-'ür die Dächerwurde rheinischer Schiefer ver-

wendet, fürdie astronomische Kuppel Kupfer. Auf der
Plattform des Mittelbaues wird eine Teleiunkenstation
eingerichtet Die Decken sind aus Eisen und Beton, der
Unterbau der Gestflhte ist aus Eisenbeton herMSiellt

Heizung und LOftaing werden durch drei Nieder-
drndc^DarapflicasdbewirktDieBaukoMeikdnieblieB-
Bcb Inventar, betragen nahoo isooooo 11, oder bei
einem kubisehenlnhalt desGebiudes von rd.49]|0O«b«

30,50 M. fOr das <*» umbauten Raumes.
Die Verwaltung der Dr. Senckenbergischen Stif-

tung hat dem rbysikalischen Verein da* Gelände für

seinen Neubau unentgeltlich zur Verfügung geeteUt
und 120000 M. Baukosten beigetragen.

Auch bei der Ausführungdiescs Gebäudes siodfut
nur Firmen aus Frankfurt a. .M. tätig gewesen.

Dieörtliche Bauleitung hatte Hr. Cieorg Bach.der
steh der mHhevolten .Arbeit, den Wünschen der Bau-
kommission und der Abteilungs-Vorslände bei den
nicht eioiacbeo technischen Einricbtungea gerecht au
werden,mitgroBerFBidittfeueundAusdauer imtenog.

Wettbewerbe.
Ost effraUieh» WsMbswftb

plan«« für die

beres folgt —
bfeiMt VcHiiad dNlHhtr ArchUtklan- und InKcnlcur-VcrvIo«. —

Ott OmUndcr T«ti«l-H«1lek« bCi TwaleB lAppenitl'). ScOwcit. — Ott
Nctihau der iritKOtelltllUclim loMltute der ScDckenbergUclirii Stiftung
in der Vlk-orii-AllM nad de* JaKeltKus«« la der Jordaa-StraS« In
Prinklan M iStnluS.) — WeUbeircfb«.

liierzu eine Bildbeilage: Die GmUndcr Tobcl-BrUcke bei

Teufen (Ap|wnielt}, Schweis.

VerUgJrr !>-iit-r»,rn RimfltunK, O in h H,. Pfrlin FU' dl« RrdaküM
, rn. jiw rtljch A I t) e r 1 HoldiAno, Brf. i.

BiubdruckwM OuMav Scbcnc« Naoliflc.. P. M. Web«, BeiUa,

No.^e
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Wctibtwrrbi-EDiwutf dei Hm. Prof. Max Lilimaoo in Manches. I. Preii. Vordcnoiiebt dn KIciora Hauie*.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N2: 91. BERLIN. DEN ii.NOVEMBER 1908.

Zur Frage der Stuttgarter königlichen Hoftheater.
Hieriu ein« DildbriURe. »oivle die Abt Udungen Seite 625.

niaB«n als geistige Notstandsbauten betrachtet. Der
Wettbewerb hat den Nachweis erbracht, daQ sich auf
dem vorgeschlagenen Gelände für alle Anfordcningen,
die man billigerweise an Theatergebäude mittlerer

Größe in bezug auf Anlage und Betrieb stellen darf,

durchaus ausreichende und in theatertechnischer Be-
ziehung mit einem gewissen UcberfliiB umgebene Bau-
werke schaffen lassen, ja, daß man dabei auf eine ziem-
lich weit gehende Monumentalität sowohl der einzel-

nen Gebäude wie der ganzen Gruppe nicht zu verzicli-

ten braucht. In diesen beiden Beziehungen hat der
Wettbewerb ein überraschendes, geradezu hervorra-
gendes Ergebnis gezeitigt.

Anders jedoch liegen die Verhältnisse, wenn man
die Stellung der schwäbischen Literatur in der gesam-
ten deutschen Kultur der neueren Zeit in Betracht
zieht und die Theatergruppe als einen Repräsentanten
dieser Stellung betrachtet. Wer in Friedrich Schiller

z. B. mehr sieht, als den von Leidenschaften beherrsch-
teij, im Beg[inn seiner literarischen Laufbahn von revo-

lutionären Trieben durchwühlten .«schwäbischen Dich-
ter; wer zu ihmaufblickt als zu dem nationalpolitischen

Erzieher des deutschen Volkes schon zu einer Zeit, in

welcherderdeutscheVolksbegriff der Fremdherrschaft
zum Opfer gefallen war; wer in den Werken des Dich-
ters einen der Ecksteine des heutigen deutschen Volks-

bewuBtseins und mit ihm des neuen Reiches erblickt

und sich erinnert, daß es inerster Linie diedramatische
Wirksamkeit des Dichters ist. die an diesem nalic na-

len Werdeprozeß den vornehmsten Anteil hat. daß wir
es also der hinreißenden Kraft der dramatischen Dar-
stellung Schillers mit zu verdanken haben, daß wir im
Weltgelriebe wieder zu emer deutschen Nation zusam-
mengeschlossen wurden, wer sich alles dessen be-

wußt ist, der wird der Stuttgarter Hoftheaier- Frage
nicht allein als kühler Rechner, sondern vor allem
auch mit einer von idealen Gesinnungen geschwellter

Brust gegenüberstebcn. Kein Schwabe kann sich dem

Digitized by Google

F'ViA^«i«'r::rwä.*^yy. ie Leser der ,Deutschen Bau-
Sr'^^^"^^«n«j Zeitung" sind durch die ver-

Sl I^ZS^B^^mS^ schiedenen Erörterungen über

I

die Platzfrage für die neuen kö-

niglichen Hoftheater in Stutt-

gart in allgemeinen Umrissen
über den Stand dieser Angele-
genheit unterrichtet und haben
auch erfahren, daß im Wider-
streit der Interessen schließlich

das Gelände des sogen. Bota-

nischen Gartens und der königlichen Adjutantur an
der Schloßgarten- und an der Neckar- Straße im Aus-
maß von 2 •>» 25 • gewählt wurde,einem beschränkten
Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für die Hof-
theater als Grundlage zu dienen. Unserer Anregung,
bei der außerordentlichen Bedeutung dieser Baufrage
für das Stuttgart des beginnenden zwanzigsten Jahr-

hunderts die Grundzüge des in Aussicht genommenen
Wettbewerbes dahin zu erweitern, daßauch Vorschläge
für andere Plätze als bewerbungsfähig zugelassen wer-
den sollten, wurde keine Folge gegeben, sodaß die Be-
deutung des Wettbewerbes lediglich auf den Nach-
weis der Eignung des vorgeschlagenen Platzes be-

schränkt blieb. Dieser Nachweis nun ist unter zwei
verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten. Er ist

unzweifelhaft geglückt— und es bestanden auch a priori

keine Zweifel darüber, daß sich für den gegebenen
Platz brauchbare, ja über den Charakter der Brauch-
barkeit hinausgehende Entwürfe aufstellen ließen —

,

wenn man die beiden Hoftheaier und das ihnen die-

nende drittcGcbäudc lediglich als not wen dige Kul-
turbautcn betrachtet, die unter den idealen Aufwen-
dungen eines Landes nicht fehlen dürfen unduntcrdie-
sen Voraussetzungen geeignet sind, dem geistigen Be-
dürfnis einer größeren .-Migemeinheitder Landeshaupt-
stadt und vielleicht noch kleinerTeile des Landes selbst

lu dienen. Mitanderen Worten: wenn man sie gewisser-



I stolzen Gefühle entziehen, ein Glied des Volkes zu sein, da» bei

der Wiedergeburt der deutschen Nation mit den besten Namen
' in vorderster Kcihc stand. Es war ein Württemberger, der stets

aufrichtige Friedrich Theodor Vischer, der seine Landsleute
ein schwer zu begreifendes V'ölklein nannte, das aus seiner

i-rij^'pn FNL-itcn/ die W'fh aufeinmal mitcineni Schiller, Schelling,

Hegel usw. überrascht habe, und in jedem Schwaben sollte

daher das logische Gefühl w ohnen, daß es neben den t^müen
Gotteshäusern und dem königlichen Kesidenzschloß im bchwa-
benlande kein bedeutenderes Bauwerk gibt, als die Baugruppe,
die ihren ideakn Inhalt durch unser nationaipniitischesWerden
erhalten hat oder doch erhalten sollte. Daraus ergibt sich,

daS die Baugruppe nicht in des Wortes wirklichster Bedeutung
in einen Winkel gestellt werden darf, sondern die vornehmste

j

Lage erhalten mufl, die Stuttgart noch darzubieten haL An
Vorschlägen hieno bat es nfeht gelehlt, es sei nur an die
fionatx'sche Broidilliie Cfimert «e irir S. 214 beapiocliea
haben. An Gefegenheit lilenu mdt ea mch nicht; irenn man
den Lageplan betrachtet, wdcher dem Wettbewerb als Unter-
lagediente. WaslieSensich zwischen KSnigs- und NeckarstraBe
nach einem einheitlichen Rau[)l.in, in welchem die Holtheater-
Gruppc die Hauptrolle hat, in kun^tlL-rischer Angliederung an
das Residenz-Schloß für bauliche Anlassen schaffen, Anlagen,
die den Verlust, welchen Stuttgart durch die Umgestaltungen
<ic-s H.ihnhofes an ^gärtnerischen Anlagen hat, vollauf aufwiegen
konnten. Denn man übersehe den Umstand nicht, daß der
Schloßgarten Stuttgarts zu den schönsten Anlagen Deutsch-
lands gezählt hat, bevor die Umgestaltungen der Eisenbahn
beschlossen wurden und ihn so grausam mitgcndninien haben.
Was heute noch von der alten Pracht übrig ist, hat so sehr den
überwältigenden Zauber von ehemals verloren, daß man ein

Recht hat, sich, wenigstens was die zunächst dem Schloß ge-

legenen Teile anbelangt, nach einem EfWtS nnausehcn. der
zum mindesten gleichwertig ist Erst wenn man an der M^-
lichkeit eines solchen Ersatzes zweifelt und dieBanlninstfOr un-
geeignet hfilt, der Gartenkunst als Ersatz zu dienen, erst dann
wftre man berechtigt, dieWiderstände zu teilen, die beute noch
in ei n flu U reichen Kreisen Stitttgartseiner Lösung derHoftbeatar-
Fra^e tu größerem,' idealerem Sinne entgegengebracht Ver-
den. Wer dürfte sich aber vermessen, in Baukunst tmaerar
Tage solche Zweifel zu tragen?

Angesichts dieser Erwägungen könnten wir von einer
eingehenderen Besprechung des Wettbewerbes absehen, wenn
nicht sein t'harakter als Vorarbeit für künftige endgiiltitjc Pla-

nungen und sein hervorragendes Ergebnis cmc solche Bespre-
chung doch erwünscht erscf)einen ließen. Die Forderungen des
Programmes seien nur in aller Kürze und ohne Eingehen auf

Einzelheiten wiederholt. Da der Weithewerb nur vnrbereiten-

den Charakter hatte und kerne .\iisführungsentuurfc zeitigen

sollte, so ist auch weiterhin nichtbe.ibsii litigt.indiep'mzelheiten

der verschiedenen Entwürfe einzutreten. Auf dem Gelände des
Botanischen Gartens sollten zweiTheatergeb&ude, ein „Große*
Haus" mit 1400 Sitzplätzen und ein „KleinesHaus" für 800 Sitz-

plätze geplant werden. Beide Häuser sollten sowohl der Oper
wie dem Drama dienen; das Große Haus fQr die heroischen
Werke mit größerer Ma.ssenwirkung und größerem dekorativen
Aufwand, das Kleine Haus für alle Dantellungen, bei denen
eine intimere Wirltung gewOnscht wird. Die Anläse beider
HäuMf unter einem Dach war anarnddoMen. Die im Fra-
grannn für etaen Mittel- und Venrattungtbau verlangten Rftu-

me waren als zum Großen Hause gehörend zu betrachten und
konnten auch in diesem selbst untergebracht werden. Die
Kosten für das Große Haus samt Nebenräumen sollten den Be-
trag von 286gcxio M., die reinen Baukosten des Kleinen Hauses
den Betrag von i(y>S(^)i) M. nicht überschreiten.

Wenn trotz der hohen Anziehungskraft dieser Aufgabe,
der freilich auf der anderen Seite nicht geringe Schwierigkeiten
der Lösung gegenüber'-tandcn. insgesamt nur 2 ^ Entwürfe ein-

trafen, so findet das seine n ii u-Iu he Krkl:irunj^ in der Beschrän-
kung desWettbewerbci .luf die hierzu mit besonderer Fjnladung
bedachten Kiinstler, sowie auf die in W urf.eniherf; ans.Tssigen

oder geborenen Architekten. Unter den Preisträgern belintlen

sich zwei der eingeladenen Künstler, sowie eine Firma aus der

Gruppe der zugelassenen Bewerber; unter den N'erfassem der
zum Ankauf beantragten Arbeiten befindet sich ein mit beson-
derer Einladung ausgezeichneter Künstler. Es wurde zuerkannt
der I. Preis von lOOOO M. dem Entwurf „Was ihr wollt" U des

Hm. Prof. Max Littmann in Manchen; denlL Preis vonTQOOM.
errang die Arbeit mit dem Kennaeiehen „A. R M. N." des

Mo. 91.



Hrn. Reg. -Bmstrt. K. Moritz in Cöln a. Rh.; den
[II. Preis von 30O0M. gewann derEntwurl„Beethoven"
der Architekten Professor Schmohl & Staehelin in

Stuttgart. Die 3 Entwürfe, für welche durch das Preis-

gericht der Ankauf beantragt wurde, sind die Arbeiten
„Was ihr wollt" 1 der Hrn. Eisenlohr & Weigle in

Stuttgart, „ForumWilhelminum" des Hm. Prof. Dr.-Ing.

Bruno Sclimitz in Cbarlottenburg, und „Pro artibus"

des Hrn. Arch. Hans JooB aus Geislingen in Cassel.

Ueber den an erster Stelle siegreichen Entwurf
Litttnann äußert sich das Urteil des Preisgerichtes mit
Recht sehr günstig. In der Verteilung der Gebäude-
massen sei die gegebene Baustelle außerordentlich
glücklich ausgenutzt. Es werdcdurch die Anordnungen
dieses Entwurfes allerdings die Abholzung der einen
Hälfte der großen, um den Anlagen-See herumziehen-
den Allee nötig und es werde auch eine Formände-
rung des vorderen Teiles dieses Sees nichtzu umgehen
sein, doch könnten unter dieser Voraussetzung die Zu-
gangswege für ?'uBgänger und die Auffahrtswege für

das Große Haus durchaus zweckentsprechend ange-

in Parkctlhöhe der Zuschauerräume, dagegen werden
die Kleiderablagen des I. Ranges und die 1 Odetten als

zu knapp in der Anlage befunden. Die Anordnung des
Zuschauerraumes sei einwandlrei; im Hinblick auf die

möglichen Gesichtswmkel der Bühne aber sei die Aus-
nutzung des Raumes für die Seitenplätze etwas zu weit-

gehend. Anlaß zu Bedenken gebe die Anordnung der
Ausgänge des obersten Ranges ; die Führung der Zu-
schauermassen sei nicht glücklich und müsse unter Be-
nützung seitlicher Ausgänge mehr geteilt werden. Das
Gutachten gibt jedoch der Ansicht Raum, daß die Be-
anstandungen bei den beiden Zuschauerhäusern ohne
Störung des organischen Gefüges der Entwürfe leicht

zu bessern seien. Größer dagegen seien die Bedenken
über die praktischen Beziehungen zwischen den bei-

den Bühnenhäusern und dem zwischen ihnen liegen-

den Verwaltungs- und Magazinbau. Die auf den ersten

Blick sehr klar erscheinende Anordnung der Räume in

diesem Zwischenbau ergebe „unlösbare, d. h. nicht

durchführbare Verbindungswege sowohl für die Inten-

danz als für den Betrieb der Garderoben- resp. Deko-

Balvart Rrc.-Bmilr K.Morili in Coln «.Rh.
Il.Prci».

Kotwurl Prof. M. L i 1 1m « n d id USacheo. I. Ptcu.

legt werden. Das Kleine Haus aber werde bei dieser
Anordnung in unzulängliche Parkwege verlegt, ein

Nachteil, den übrigens alle die Entwürfe zeigten, die

das Kleine Haus an dieser Stelle geplant haben. Im
übrigen aber sei der Entwurf vorzüglich angeord-
net in der Teilung der Massen für die verschiedenen
Zwecke. Besonderen Nachdruck legt das Gutachten
des Preisgerichtes auch auf den Umstand, daß Littmann
das Kleine Haus nicht lediglich als eine Verkleinerung
des Großen I lauses behandelte, sondern entsprechend
der Verschiedenartigkeit der Zuschauermassen beider
Häuser eine charakteristische Individualisierung ein-

treten ließ, „entgegen einer Reihe anderer Projekte,
bei denen dieGrundform des Großen Hauses ohne wei-
teres auf die des Kleinen übertragen wurde." Zugänge
und Ausgänge beider Häuser haben dem Preisgericht

keinen Anlafl zu Ausstellungen gegeben, doch sprach
dasselbe den Wunsch aus, die große Treppe für den
königlichen Hof im rechtsseitigen Bühnentrakt des
Großen Hauses „zugunsten der nier sehr vernachläs-
sigten Bühnen- Betriebsräume" weniger aufwandreich
gestaltet zu sehen. Gelobt werden die Kleiderablagen

i 1 November 1908.

S 1

Eolwuif Piol. Schmohl k Staehelin
ia Stul<gm>t. III. Prcl«.

rationsmagazine". Zudem fehlten in Höhe der Bühne
genügende Abstellräume für Möbel sowie ausreichen-

de Räume für Requisiten. Gleichwohl aber sei die

Stellung des Verwaltungs-und .Maga/inbaues als Masse
zwischen beiden Häusern beizubehalten. Etwas kurz

findet sich das Urteil mit dem Aeußcrendcr Baugni))pc

ab, wenn es lediglich meint, dieses zeige dt-ii erfahre-

nen Architekten, sei aber etwas trocken und es bedürf-

ten die Seitenfassaden einer größeren Geschlossenheit.

Es ist bei diesem Urteil -- dasselbe im großen
und ganzen genommen — nicht zu verkennen, uaü die

kritische Würdigung sich zunächst mit der Erfüllung

der praktischen Erfordernisse beschäftigt hat. beim
normalen V'erlaul der Dinge ist dieser Vorgang auch
durchaus berechtigt; bei den Umständen jedoch, unter

welchen dieser Wettbewerb erlassen wurde, können
aber doch auch Zweifel auftreten, ob schon in diesem
Stadium der vorbereitenden Arbeiten die praktischen

oder die mehr formalen Gesichtspunkte an die erste

Stelle zu treten haben. Wir möchten letzterem zunei-

1>tl
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Bn Voneblaf flir dl« Ubc«- gen, da unseres Erachtens die Ocrtlichkeil in erster

Linie den Nachweis (orderte, ob es möglich sei, das
ttgebene Raumpro{;ramm künstlerisch so zu erfüllen,

aß der unmittelbaren Nachbarschaft des köni{{lichen

Schlosses und dem einzig schönen Schloflgarten als

.HioteisruDd die gebührende Rücksicht zuteil werde.
Jlifid|iDei4crVeKehrvon und zu den beiden Theatern

aowie die Fabniog der Zuschauer*
matien als wichtige Fordenmgea
SU betrachten sind, ietm telbttvcr*

ftladlidi. wie et «nf der aadeiCD
SeiteselbstversUüidlicb ist, dafiman
bei einem erfahrenen Theater- Ar-
chiiekten die Erfüllung gerade die-

ser Bedingungen, wir möchten sa-

gen, als eine natürliche Eifjen-

Schaft betrachten darf, i ).is voraus-

geschickt, muß anerkannt werden,
daß die Arbeit Littm.iiin'i ein Werk
von großem, gluckliclicrii \\ url ist.

Mit feinem Empfinden sind die Uau-
massen geteilt und die einzelnen
Bauteile individualisiert. Auf den
genius loci ist in freierWeise Rück-
sicht genoffltneti. Mit würdiger
Pracht und GröBe bietet sich die
sch<Sa grschwungeneVorderfassade
desGrofienHauses dar,und eine ui>

abhiogige Form ist Iflr das Kleiae
Hausgetundeo. Bescbeideii,alsftie-

aendes Glied, ordnet in Masse und
arcbitektonischer GUederuiw der
Zwiüchenbau sich ein. Indem Tadel
de« Urteiles des Prei«gerichtes, der
sich vielleicht mehr als eine per-

sönliche Ansicht des Verfassers des
Gutachtens darstellt, möchten wir
einen Vorzug des Entwurfes erblik*

ken. Kurzum: ein sehr beachtens-
wertes Ergebnis auf einer unzuläng-
lichen, dem Inhalt der Aufgabe in

nur geringer Weise entsprechenden
Baustelle. Wenn aber schon hier
das Ergebnis in so hohemGra-
de erfreulich ist, was könnte
von Anordnungen erwartet
werden, wl« sie s. B. Theodor
Fischer vorgeschlagen hatl—

(ScMaS ialft)

Efai Vorschlag fOr die Unngestaltung des Theater-

platzea in Dresden.
Von Prot. Felix GcDtmcr. kgL G<lk. Hofbnrst ia Bcilia.

lie Umgestaltung des Theaterfitalses in Dresden hUt
HHÜ schon seit ciniKcr Zeit die Geister wach. Kein Wun-

der! Handelt es sich doch dahei keineswegs um eine
alliüRliche städiischc Kauangelegenheit, sondern um eine
Fruge. an der die weitesten KreiM — nicht nur der Bau-
kUnstler — Icbhüftes Interesse nehmen. Die als hohe
Kunstschö[ilunKcn bck.iiintt-n Hauten, wie der Zwinger,
das Museum, die kaihohs« hc Holkirche und Semper s 'Hic-
atcr haben die Aufmerksamkeit auch auf den The.itcr-
{>laU gelenkt Er ist einer der sehotislen l'lät/e Dciitsch-
ands. Auf ihm steht das an sich d.jrc h-ius mrht kleine,
aber in seiner geometrischen Mittclpunktbtcllung bei der
«Mi^ehnten GrOfte des Plattes unbedeutend wirkende
KftBigJonanB-Deokniat. Hinter ihm erhebt sich die bogen-
Urmig vorgezogene Front des Theaters Leider kmlen
dem Gebäude die von Semper geplanten anschlielenden
seitlichep KlUgcl. Das Theater erscheint duhcr in seiner
jettieen Gestalt etwas isoliert. I>ie glatte srhhchte Front
des Museums mit ihrem kuppellörmigen Mittelbau bildet
jetzt den AhschluU geßen »Udwcst undscheidei den prach-
tigen /«mger ah, der einstmals zum Platz und dem Klh
utcr in HezichunK treten soll'c, Dem Theater iLie^etiuiitr

sprin^'t eine Ktke dc% koninlithcn ResidenISc•llll)ssc-^ ciw.is
Si hatl ^;^ Kl•n den l'latz \or I)ie>e si harfe Kante wird
aber durtli die Jur srhräg vorheilUhrenden Straße ])arallel

ceaiellte kleine Wache gemildert Im tlhrigen bildet die
katholische Holkirche, dos herrliche Bjiuwerk Chiaveri's
von wahrhahfttnttlicher Efscbeinung, die Begieaningdicser

6»4

ilngSKn PUuseite. Nur gegen die Elbe, die auch durch
die vor dem KirchenpottU awseucnde fifOcke in wescat-
lidie Beziehung m den Fiats tiil^ befindet sidi am Ufer
eine Reihe von kleinen unschönen, teils niederen, teils

höheren Gebäuden, das »luiieniwhe Dörfchen". Es ist

ein nie ernst gemeint gewesener Bestandteil des Platzes,

der durch Gewohnheit Daseinsberechtigung erlangt hat,

und den Viele, namentlich die 15Ur),'er Dresdens, nicht
missen wollen .M^cr »vn: die haßlithi-n 'I riMjlerbudcn an
einer Kathc-iir.iic dranjccn sich diese dcbnudc zwischen
den Iies( l-..uicr iintl d.is Kunstwerk

Zu unseren schönsten deutschen Stadicbildern gehört
(kr lilick auf Dresden vom jenseitifiien Uler, etwas tlußab
der iirUcke. Hier stört das .Itulienische Dorichen* wenig
oder narnidiL es verschwindet hinter den großen U&umcn
am Hotel BeHevue. Em weiteres schönes Dild genießt
der von der Neustadt Uber die Krücke Kommende, aber
seinen Blicken stellen sich gerade jene unschönen Ufer-

Sebäude mit der geschm ickloscn Mierreklame störend in

en Weg DrestKns GenieindevertreiuuL' wird der Be-
schluß, dcmnitchst im Anschluli an den Neubau der Brücke
auch b.icr auUurilUQien und Ordnung zu schaffen, kaum
schwer lallen Viel, viel schwieri);er wird aber der Hesi hluß
um das .Wie"* der zukünitif^en (iestaitung werden, denn
trotz des (iutai hiens eines Aiissi hiisscs von l)resd';ncr
und au^w:uti(.:cn S.i< hvcrNtandi^'cn, der im Knihj.ihr dieses
Jahres den neuesten Krlwein'sthen EiUwuri, der sich aui
der diesjährig! n Dresdener Kunstausstellung als Modell
befand, als eine erireuliche Lösung der Theaterplati-
fiage anerkannt hat, werden der AusMIhrung dieses Eat-
wuifes vor allem die weiter gehenden Gedanken ^t-

(VMtMtnMr iMt SsNt fSS.)
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Von t fei AmIb tlfOHm

Inf Biolidiiiig derfru;
Pn>leu<. . xont des füMtaUa dcrfmiidiiadMn

Republik bMvom ix.— 18 Oktober d. f. iQ Paris der
L imemuiooiileStmßenbau-KongreBgeu^dessen Haupt-
aufgäbe die Erörterung der Frage war, wie die Straßen in
Zukunft ausgebildet, befestigt, unterhalten und gereinigt
werden müssen, um sie den cebteigcrten AnsprUAen det
Aull iiiobilvcrkeliros bi.!.M.r ;ir /iipasscn, ihnen eine längere

aller zu SH-'iLTii u:iii dio St,iubi)l;t^c tu bcscili^cn
oder ',u i.i^;:!.;cnv / u Ulli (it-Tii 1 KiL» dicic 1' r .i;;i.'n :ui' (.'lulics ,il I

•-

frcnicuiLs IiriLTfsM- ^lu lit-n, bt-wr.hi die si.ir^f Itcithickunj^
dos K' i;if;rcss( s n'-i/icllcn \'LTtrL".L'rii der Refjieruiinen
der tuei»icn Kuliurlander und die lebhaiie BeieiliMuag
«US d«n Kicäen derSvaBmbwHiaiMican mid tooMigto

InipdElor der BidteBmd Wcw1
Die Eröffnungssitzung fand ii

Minister der öHenilichen Arbeiten Barthou erOttncte den

^ethicr.
I in der Sorbonne statt Oer

Koogreft durch «ioe ADumcbe, in der ermif die Bed«a-
tung dMAntoowbUvwfkdim Mrdm Stnüteabu Unwiai,

j 1"- -Utf ' i

^ 1

—

Inicrcsbcntcn Die KonKreßliste tählte Uber aioo Teil-
nehmer ^darunter etwa 300 deutsche) und nicht weniger als

*9 Stultn hatten oifinelle Vertreter entsandt, darunter
Tin euTOpffisdien Staaten neben Prankreich Deutschland,
Oeitnreich-Ungam, Großbriuinmcn und Rußland, die
Schweis, Spanien und Portug.il, Monaco, Luxemburg. Bel-
gien und die NiedaiiKidc, Schweden, sowie schließlich
Bulgarien Rumünieo and Griechenland; von außereuro-
p4iitrhen Suuuen muca Tcrtreteo die Vercioigten Siaatea
on Wondimwih«. Uenkis Bmili«ii, Umgatgr. Qiil«.Jupra

ji. November 1908.

der jetzt ganz andere Autgaben'eTlüllen mUsse als bisher.

Ulis iunehmende Cicttii ht unii die ichsende Schncllij;-

kcu der Autoiiii)l''lc Auberii so'ilie Ivinwirkiini^i-i. .v.i\ (he
Straßen, di/- du* Str. i >cn Ii. r i-!-i .••n -rur;' ,ius i'i'cr li-she-

ripjcri bt:^L;i.iv.l;t.ii;i. Ki.:.c ..i.: „u. . . .
i c< k. ü-.c;. i..il< diC

Fra«e erörtert werden müsse, was hier Kcschchcn könne
und mUssc Frankreich h-ibe ein hcrvorr.'»((cndes Inter-

esse Ml dieser Frage, einerseits wegen seiner hochent-
wickelten Automobiandustrie, anderseila »egCBMines «ut-
gedehnten Straßennetzes, das 6000001» AnnfKehoWogt
umfasse. Er hoBe, daß der Koogrell taler fruchtbare An-
regungen bringen werde. Noch dem Minister spradl noch
der Vorsitzende des Kongresses

In Entgegnung auf die ErOffnungsredeo spmchen dailD
noch ie s Vertfctor der 3 Kongrcficprachea deoneh, eng»
" * tmHfltftdi, doniBter Mr DoyttcfaUuid Geh. IUg.-R«*

•«5
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und vortraf; Rat im Kulmsministenum Gersdorfi und
für Ofsterreich Ministerialrat Weber von Ehenhol

Dil' ci^'ontlLthL- RntiLireLS.irbeit wurde, wie übhch. in Ab-
teilunpssitzunj^en >^elfistei, die im Ballhause im l uilenen-
Garten stattfanden Ks wurden 2 AbtciluHfjen f{«:bildet, die
weuen der Kiillc des SioHes — handelte es sirh doch um
SHaupttrauen mit 36 Unterfraßen — plciclizeui^' i.i^-cn iiuili-

tcn. l)icl Abteilung; behandelte den Stralicnbau und die

Straßenunterhaltung, die II. Abteilung den Verkehr
und Betriebe Den Kongreßteilnehmern wurden nicht we-
niger alt et DrackfchiHten vor den Verhandlungen fuge>
•teilt, die ach mitdiewoFragen beichäfiigten und numcber»
lei Interessantes botea. Att6il tut Deutschland lagen ver-
schiedene Arbeiten VW.

Während des Kongresses war gleichzeitig eine inter-

essante und gut beschickte AusstelTung veranstaltet wor-
den, die sich auf Straßenbau und -Erhaltung be;og An
den Kongreß schlössen sith ferner eine Keilie von He-

sichtitfiin^en, so namentlich auch ein dreitagi^;er Ausllut.;

nach N'];z.i, um den Kün^^reßteilnehmern voriufUhrcn, w.is

in Frankreich bereits geschehen ist, den neuen Autgaiicn
der Straße gerecht zu werden

Zu erwähnen ist noch, daß den Kongreßteilnehmern
Bitlcliidi «Mb eiM Reibe icstlicher Veranstaltungen ge-
boten wurden, so ein Empiang beim Priliidenten und tm
Stadthause.

Auf die Verhandlungen selbst näher einzugehen, be-
halten wir uns noch iUr spater vor. Hier seien nur einige
Hauptmomcnte hervorgehoben.

Die Verhnndlungfn Uber die Konstruktion dcrietri-
aen Straßen erstrektcn sich aul Unterbau, Wanl der
Decklage. Ausltthrungs • Veriahren, Selbstkosten und
schließlich auch eine kritische Beurteilung der verschie-
denen Konstruktionsweisea In den I.eitsäuen, die zur
Aufstellung; kamen, wurde zum .Vusdrurk Kcliracht, d.iß

die Abnutzung der Straßen in hohem Mjißc abhängt
von einem sorufültigeo, wideistaodsiihigen Unterbau, bei
dessen Ausbimung die klimatischen unddie OctUchcn Ver-
hältnisse des UntetKrandes, die Art und GrOSe des Ver-
kehres» die Art der Fahrzeuge und die An der StnSen-
decken lu beiflcksidiligen ut Bei Pflasterungen, auch
mit hohen Steinen, wurde eine 10—is<*" starke Beton-
Unterbettung als besonders zweckmäßig erachtet Ftlr

die Kinwalziing der Dcckinge wurde ein der licsrhuHcn-
hcil des nerkm.iten.ilcs angepaßtes Kindemittcl empfohlen,
das aber nn In in libcrrcichlichcr Menge angewendet wer-
den d.iri Ks wiirJc dem Wunsche Ausdruck gegeben,
daL\ du- 1 r,ii:o wc:i<'r tpiitcrt werden sulle, ob die Kugen
des l'tlasters zwetkmilUiger senkrecht oder schräg zur
Straßenachse zu richten seien; ferner sollten Versuche mit
Kleinpflaster aui Straßen mit verschiedenem Verkehr aus-
gefahn werden, um die Anwendbarkeit dieses PflastnrSk
von drm der KoogieB ineriEennt. dafi damit hinsichdidi
der WidcrstandaMluakeil und BUfigkeit in venddedencn
Fällen vortreBlicbeufolgeeRieksind,unter verschiedenen
Verhältnissen zu erproben.

Besprochen wurden lerner das Unierhaltungsver-
fahren (Schotlerstraßen, Pflasiersiraßen und sonstige],

die Bekämpfung der .\biiutzung und des Staubes
(durch Reinigen und Besprengen mit Wasser, durch Be-
nutzung des Teeres und anderer Produkte) und die tCCb*
nisrhen und wi rt sr h .i( t Ii r h cn KrgcbniSSC.

I -.ir (iie X'.js^cstaldin^; der Straße der Zukunft er-

folgte die Heratung nach lolgenden Gesichtspunkten: Rieh-
tungslinicn Längs- imdQtierprohl; Bekleidungen; Krttm-
mungen, verschiedene Hindernisse; besondere Fahrstrek-
ken. es wurden folgende Leiisäue aufgestellt: DerKoogreA
ist der Ansicht, daß die derzeitige Straße, wenn sie entspre-
chend hergestellt und unterhalten wird, bei nicht sehr star-

kem Motorwagenverkehr den Bedingungen entspricht. Die
Fahrbahn der Zukunftsstraße soll gieicnartig sein und aus
harten, widerstandsfähigen, gehörig verbundenen und nicht

schlüplrigen Materialien bestehen Es soll lilr alle Ver-
kehrsarten nur eine Fahrbahn von mindestens 6 "> Breite

vorhanden sein; nur bei großen Luxusstraßen kann die
Teilung in mehrere ahrbannen ausnahmsweise empfohlen
werden. Die Wolliung der Straläc soll nicht stärker sein,

als forden AbfluU des Wrissers unbedingt erforderlich ist.

Die Gelälle sollen mäßig sein und möftlichst geringen Un-
Itnckiad swischen höchstem und kleinstem GeiäUe auf-

weisen. Nur wo das aur Verminderung besonders scharfer
Krttmmungen crfordcflich ist. soll die Rücksicht auf das
Gefälle ausnahmsweis« turttcktreten dürfen. Der Halb-
messer der Krümmungen soll möglichst groß sein (min-
destens soBi) und es sollen zwischen den Geraden und
Krtimmungcn parabolische Ucbergangskurvcn eingelegt
werden. Die Kr>;miininKcn können mäßig Uberhöht wer^
den, ohne dalJ hierduren der Verkehr der gewöhnlichen
Wagen beeinträchtigt wird Die .\ussicht in den Krüm-
mungen soll irei sein. Aul der Innenseite ist ein kleiner,

Hin R.indsteinen eingefaßter (ieKwcj,' herzustellen Die .•Vb-

lagcrung von Schotterhaufen ist dort zu untcrs.agen. Die
Straßenkreuzungen sollen leicht Sichtbar sein; PlanUber-
gänge über Bahnen sind zu vermeiden. Auf alle Fälle
sollen die Uebergknge leicht sichtbar und selbst bei Nacht
gut kenntlich gemacnl sein. Auch die Kreuzung mit Straßen-
ahnen soll bezeichnet werden. Radfahr- und Reitbahnen

empfiehlt der Kongreß Uberall da, wo sie von Nutzen sind.

Eine möglichst weitgehende Einfassung der Straßen mit
Bäumen ist erwilnscht

Uebcr die bisherigen Versuche zur Bekämpfung des
Staubes erstattete der ("encraisckrciiJr der .Liga gegen
den Staub", Dr. (luglielrainelli, einen sehr interessan-
ten Berich;, aus dem wir entnehmen, daß die Versuche,
durch besondere Bindemittel (Teer) in der Deckl.ige der
Chausseen den Staub zu bekämpfen, schon bis 1834 zu-

rOckgehcn. Die ersten wirklich systematischen Versuche
aber mit der Straßenteetung«ufdm anf Veranlassung des
Ffirsten von Monaco dort und hi rats» ausgeführt, wo die
Staubentwicklung mit dem Fortschreiten des Automobil-
verkehres sich zu einer wahren Landplage entwickelt hatte.

Die Versuche sind d.inn besonders eingehend in Frank-

fegenstehen, nach denen die l'ferstraßc bis an d.is l ern-
leizwerk und die Stallstr iiie oder noch danilier hinaus

lortgettihrt, das Klbuicr zwisi hcn Brticke und Hoiel liclle-

vue von |)raktisrhen Zwei ken dienenden H.uiicn — wie
etwa einem Restaurant no Iik frei j^eii.iltcn und zu bei-

den Seiten des Theaters die Seiiiper sc!ien l lüjjel in viel-

leicht etwas geänderter Komi crru litct werden sollen. Aber
nkht mir dieses Bessere, das stets des Guten Feind ist,

wild dem Entwurf entgegenstehen, sondern auch inner-
halb des bisher gesteckten Rahmens sind noch Bedenken
zu crhebea

Darttber, daß der Platz gegen die Elbe geöff-
net sein muß, kann kein ZweiTel bestehen. Ea sei

d.ibei nur an die Schönheiten \neler Hafenplätxe erinnert.

Hiermit hängen Stellung und (iestaliung eines Ersatzbaucs
für das Restaurant llelbig zusammen Er muß wenigstens
so weit von der Kirche entfernt bleiben, daß der Kinhlick
auf den Pl.Uz von einer Stelle aul der Bntcke ans ning-
h( h ist. n o die den l'i iiz umgebenden Bauwerke das (

".c-

sichtsleld noch tuUen — d.i. aui etwa 100 « vom linken
Ufer ab gemessen.

Ferner dail nicht die zufsllige Frontlage des Holeis
Bellevne dem Theaier gecenttbcr fOr di« PnidNai eines
Neubaues an Steife des ReftMuaatt HelUg besdnmcnd
sein Ein Neubau an iKeser Stelle muß Sien vielmehr den
RIchtungshnicn der wicbdgSteo GebCude an dem Theater-
Platz, Holkirche, Museum und Theater, anschließen

Für das internere Kild der Nordwestseite des 'llieater-

I'l.itzcs ist es lerner von großer Bedeutung, daß das (le-

liäuilc vor die I Im ht des Theaters \orlriit Ks darf auch
nicht zu klem und unbedeutend, kcioesfalls aber auch zu
hoch sein, damit es, soweit es vor den Theaterbao vortritt,

6z6

diesen nicht verdeckt, sondern vielmehr ihn in seiner mäch-
tigen Hohcnwirkung zur (ieltiini.; Summen laßt oder j;.ir.'.ii

steigern geeignet ist Durch eine lirei; ucl-i^erte niedrige
B.uimassc wird dies erreicht werden Mi: der Krrichtung
eines Gebäudes an dieser Stelle wird namentlich auch der
Fehler zu weitgehender Krctlegung vermieden, der uns an
vielen anderen Orten schon um so manche Schönheit ge-
bracht hat Der Wunsch nach Ersatz fdr das Resuurant
Heibig und seinen angenehmen Sitzplätzen am Wasser er-

scheint auch zur Deckung der durcn die Beseitigung des
.Italienischen Dörlchens' entstehenden Rosten berechtigt

Eine der hervorstechendsten Unschönheiten in allen

bisher an die Oeffentliciiken i^el.ingten Versuchen nadl
Lösung der .\ufpabe, an der aber wohl die Programm-
Stelliinn Schuld irUgl, besteht nicht sowohl in der .\nlage
der Uferstraße an sich, als vielmehr in der schräg anstei-

genden starren Form, mit der sie sich vom Ur.ickenluß
bis zum Hotel Bcllcvuc erhebt Hier vor allem muß die

b.iukiinstlcrische Hand ansetzen und die K.rsi heinung der
schrägen Linie beseitigen Das kann durch entsprechende
Terrassen- Vorbauten Uber die Uferstraße geschehen. Aus
VerkehrsgrUnden wird die Ufersuaße und ihre Verbindung
mit den höher liegenden Straften nicht entbehrt werden
können, künstlerisch liegt aber auch kein Grund vor, sie

wegzuschaRen. Sie bringt sogar gemeinsam mit einer ent-
sprechenden Trcppen-.Anlace Plats und WasserUlehe in
die erwünschte innige Beziehung.

Die Aufstellung auch des dritten Knni^s-Denkmalcs
aui diesem Platze Ist wohl selbstvcrständhch, denn er wird
iLir alle Zeiten der durch künstlerische Ciestaltung ausge-
zeichnete Mittelpunkt der Stadtanlage — das Forum von
Dresden — bleiben, aber als das Denkmal eines Landes-
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reich lomtcsetzt worden, wo schon igo^ die ersten mecha-
nischen Tccrmasrhincn cinj;erilirt * ur(!cr. Ks hiit sich aber

fcicipt, daß die Imprägnierung der Straßen mu wässcricen
.ösunKcn schwerer Oclc mit einem Zuschlag von Am-
moniak nur vordlicrgehcndcn F.riolc versprechen, also nur
bei besonderer. Celegenheitcn, wie Rennen usw vonNuucn
sein kann, dal^ dagegen nur von der sorglültieen war-

IMO Tccruag der Stniuen ein langer dauernder &folg er-

vaittt «etdcn darf. Id diesem Sinne hat sich dann auch
d«r Koncreß selbst ausgesprochen. Am dauerhaftesten
ist iMlflrnch die EinwalmnE der oberen Decke mh flOssi-

rTeer, die daher aberail da den Vomig TerdienL »o
Aufwendung der natürlich höheren Mittel wirtschaft-

lich KererhtfertiiTt und ntöslich ist

Ihe IL Abteilung, welche den Verkehr und Betrieb
behandelte, untersuchte die Wirkung der neuen Ver-
kehrsmittel auf <lie S-.r.Tßen von der GeschwindiR-
keit und dem (/ewichi, sowie von der Pneumatik oder
anderen Radreifen herrührende Bcschadijjungen ; icrncr

die Wirkung derStraUen auf die Fahrzeuge; die Aut-
stellung von Signalen und schließlich die Straße und
die mechanische Beförderung überhaupt (öffentliche

Verkehrsmiuel, industrielle Beförderunc, Stnßcobshnen).
Bezüglich der Bcdiagnngeo, die [Qr die AutonobOc

bei Beouttung der Straflen tu stellen sind, kam der Koo-
giet 10 den MÜgeoden Ergebaissea: Bei tämelftdirendea

.\utomobilcn sind die pneumatischen Reifen mit Schuti-

ni;uir.cln au-i ,iuss( hlicblich l>icgsaraem Material ru ver-

sehen, oder solchen, die höchstens afigestumplte Niete

besitzen, um so den Ar,f:r:it auf die Str.iLse möglichst lu

verringern. I^st- Automobile crzeuf^cn in Schottcrstraßen

mit der Zeit Gleise. Um das zu verhindern, darf der Druck
aul die Felgen nicht zu groß sein. Bei den jeut Üblichen

RaddniGhineesem sollte ein Drock von i«oi«/«m nicht

üfaenchiiiten weiden. Der Achsdmck soll bei VoUbela-
SlUttg 4« nicht überschreiten bei Geschwindigkeiten an
t6 ss''"i ^' hei 10— i5<<i>> Gcschwmdigkcit. Die Felgen
der Itkdcr können dann mit metallischer glatter Bereifung

versehen sein —
Wie bei allen derartigen Kongressen sind die aufge-

stellten Leitsätze sehr vursi. :;Ug und allgemein gehalten,

sod.ili ein unmittclh.irer prakuscher Erfolg vielleicht nicht

lu verzeichnen sein wird Jedenfalls alier ha', der Kon-
greß auch aui diesem Gebiete, in dem bisher jedes Land
für sich allein .ir:iei!e;e, zu einem regen .Austausch der
Erfahrungen, Kenninisse und Nteinungen geführt, der wei-

terhin inichtbar sein wird. Ee ist tlancr aneh beacblOBsen
wofden. diese Kongresse ebenso wie tfe inieniailoaalen

SchiKahtts-Kongresse zu einer ständigen Einrichtung n
marfaca. Es ist ein stKn^ges internationales Komitee ge-

bildet; nnd i«ie soll in Brasscl der IL Straßenbau-
Kon greB lagen. —

Vermischtes.
Vortrage de» ArchlieklcD-Vcrtint zu Berlin rur Fort-

bildung aut drn Gebieten der Rechiskur de und Siaatiwluen-
•cbafKo werden gelullten von den Hrn.: I)r Hcrkner
Uber: .Revolutionäre und reform.atonschc Tendenzen in

der Arbeiterbewegung des Auslandes", L)r-Ing O.Blum
Ober: ,Dic limwalzungcn der Volkswutsch.itt durch die

Fortschritte im Vcrkehrsleben"; Dr. Alexander- Katz
aber: .Der Schuts der Ceiilssmrke der Baukünsiler und
Bauingenieure*: B. Pelfsch über: „Ziele, Umfang und
Bedeutung der Arbeiter-Versicherungsgesetze' ; Dr Stein
ober: ,Wie können die technischen Berutskrcise an den
Aufgaben der modernen Sozialpolitik mitarbeiten:"; Dr.
GlUcksmannQber:„StiU)iisrheVcrwaltunpsorganisai)on'';
Graf von Westarjt Uber: „Reform der allgemeinen Vcr-
waltungsorganisation —

In der zweiten Vortragtreihe über Städtebau an der Tech-
nltcbeoHocbacbulezuCbarlottcnburg, beginnend am 17 Nov ,

sprechen K Genzmer Uber: „Die Gestaltung desStraßen-
und riattrauiues", J Ii rix über: ,.I^ie ober- und unter-
irdische Ausbildung der stadtischenStraßcn-Querschnitte";
Lichtwark über: „Der Einfluß des (»artcnstils auf den
Städtebau"; C Rehorst über: „Die Aufgaben der Denk-
malpflege im Si&dtebau"; Dr. Eberstadt aber: „Bauord-
nung und Volkswirtschaft"; Dr. Alexander Kats Uber:
„Entcignuiwuecbt mit besonderer Berücksichtigung des
»tttdteoaiier; Dr. Zimmermann über: ,, Künstlerische
Betrachtungen zum Städtebau"; Franz Uber: „Bilder aus
der Gesedielile des deutschen Städtebaues"; Petersen

über: „Die zeichnerische Darstellung von RentabilittttSp

Berechnungen für volksB-irtschaltlichc Unternehmungen
der Städte" und Dr ing Stübbcnüber: „ZusammeabaOf
zwischen Bebauungsplan und Hauordnung" —

Ein National Denkmal für den Furtten Bltmarck am Rhein»
SichcrnichlohneUelicrIegung ist gerade der jetzige Augen-
blick gewählt. in dem ein vorbercitendesKomiiee unter dem
Ehrenvorsitz des Reichskanzlers Fürsten v. Bulow mit dem
Plan henroftrit^ dem Famen Bisaiaick^ jidea getreuen
B^sitdesdtalachenVolkes", auf derEllsettTifthebei Binger-
tirOelt, gesenUber dem Germania-Denkmal aul dem Nieder-
widd^ein National- Denkmal zu errichten, welches am i April

191$, der hundertsten Wiederkehr des Geburtstages Bis-

marcks, enihttllt werden soll Ks mag bei dieser Gelegenheit
daran erinnert werden, daß einmal Itruno Schmitz in einer
Ski77c den Gedanken niederi:clcgt hat, aus der gewaltigen
Fclsm;isse der F,r|ieler Lcy einen riesengroßen Bismarck-
Ko]>l zu meißein, „mit einem Weltall als Srvckcl " Was
uns hei der Zusaiütiiensetzung des genannten Komitees an-
geiic':uii l)enllir:, ist I he I-!irisetzung eines besonderen K anst-

und iiau-Ausschusses, in dem Namen vom besten Klang
vereiniKt sind und der somit eine gewisse Gewähr dafür
bieteL daß die Gedanken für die Gesultung des Denkmales
die kOnsilerische Höhe nicht unteischreiten, die dem üenki*
mal-Inhalt entspricht —

Der Baodlrektor de« •taatllchen Hochbauwcseoa In Kam«
bare N.u'h den Übereinstimmenden Nachrichten der Ham-
burger und der Dresdener T.igesblätter hat es Hr. Stadt-
baurat ILins Krlwcin in Dresden abgelehnt, n.ich Statt-

herrn kann es nicht wohl als dekorative Zugabe zu
einer anderen Zwecken dienenden Kauanlage behandelt wer-
den. Schheßlirh sei h:cr noch erwähnt, daß die Waelie, ent-

gegen verschiedenen anderen Vorschlagen, iin ihrer jetzi-

gen Stelle unbedenklich erhalten bleiben kann; sie mil-
dert hier nicht nur, wie bereits erwähnt^ die ungünstige
Erscheinung der scbaifea Ecke des Schlosses, sondm
schließt auch den kleineien unregelmäßigen Platz, aufdem
das Denkmal der Wetlinfeier steht, vorieilhait gegen den
Tbeaterplaa ab.

Unter Zugrundelegung dieser Gesichtspunkte und als

Vorschlag zur DurchlUhrung der Umgestaltung des Theater-
platzes in den Grenzen nicht allsugroßcr OeUanforderun-
gen ist die in den beigcgebenenoeiden SUnen darge-
stellte Lösung entsuuiden

Der als vornehmes Theater-Restaurant und etwa zur
.\ufnahiiie von Klubräumen dienende Ersatzbau Heibig
ist mit einer Terrassenanlagc in N'er'iindung gebracht, da-

nach der i'lalzOHnung zu so niedrig gehalten ist, daß der
Blick von der Brflcke aus über sie hinweg auf den Thealer-
plats ftllt und der Fuß des Theaters großenteils frei sicht-
bar bleibt. Die einzelnen Terrassen sind teils als öHent-
liche, teils als abgeschlossene Restaurationsternusen ge-
dacht Als öffentliche AussicbBterrasse könnte insbeson-
dere die bis an das Ufer vortretende niedrigere Terrasse
auf -f 1 1 ;.oc dienen. Durch Treppen stehen die TerMssen
mit der Mr.isse Und dem in dem einspringenden Winkel
des Kest^iuraiionsgebäudes angenommenen (iarien in Ver-
bindung Die öffentliche Untertcrrassc und die <l.dunter

liegende Oberterrasse sollen — und das ist zugleich ihr

Zweck — die Steigung der Uferstraße, die unter ihr hin-

durch geführt ist, verdecken, sodaßdie unschöne Sieigungs-

it. November i9aS.

linie ,im l ler l ir lieii ll'u k von derWasscrseite aus völlig

verschwindet .^u' eiiie I at'.ge von etwaflO"— von der Brücke
ausgetnessen isi liie ' lerstraße wagrecht auf + loS.oo ge-
legt, erst von hier aus, also beimEiniritt unierdieTerrasse.be-
ginnt die Steigung. I )ie Straße verläuitsodann in einerschlan-
ken S-iOrmigen Kurve an der SUdostfrtmtdes Bcllevuc-Ho-
lels vorbdtCtniditmit^nerSteigungvon i : so vor der An-
fahrt des Hotels die Hohe -l- iii,eo und mit eraer Steigung
von I : so die Straßenfläche neben dem Theater (-f iiifio}.

Die wagrechte Streike der Uferstraße ist ferner mit der
Straßenfläche vorder Hof kirche durch eine breit gestreckte
Treppenanlage verbunden, über die der Blick, vom Wasser
aufsteigend, zur Platifläche geleitet wirtl. Sie wird eine
erwünschte Bereicherung der Ulerlinie bilden .\;ier auch
vom Platz aus gesehen wird der durch die Nordwcstlront
der Holkirchc auf die Brücke zu gelenkte Blick über die
Trep])e und die Uferstraße zum W.issersMegel sich sen-
ken Die '['rejipeuanlage lii^ige sk h in ihrer ( 'lesanitge-

Stall den weichen Umrißlinien der Hulkiri h.e, zu der sie

am stärksten in Beziehung tritt. anschmicgt.n. I>as Restau-
rationsgebäude würde mit schrägen, nicht zu hohen oder
besser gans fluchen Dächern auszubilden sein, sodaß auch
hier an schönen Sommerabenden Siugelegrnbcit geboten
und RestaurHtionsbetrieb eingerichtet werden könnte.

Das K()nig (ieorg- Denkmal kann, gegenüber dem
König Johann-Denkni.d, mit dem Rucken srhrrtg gegen
das Schloß zwischen die sch irl vortretende St Ii 'i l.ieeke und
die Stirnseite der kaiholisi licn Hi)lkirche uesiellt werden
F'.s wird hier, als ( legensr.ick zur Sellin. 1 -.eite der VS'.ichc,

auf der anderen Seite der Schloßecke auurcten und die
ungünstige FIrscheinung der schaif vortretenden Schloß-
ecke beseitigen. —
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Mhabtcr Wahl der Bcruiun^; zum staallichen Baudirektor

lür Hochbau m Hamluirg Folne zu leisten, die r»ach voraus-

fteganKcncr Hcwcrbung an ihn crfian^jen war. Die Gründe
ür diesen auRitllendcn Schritt werden von den genunnien
Bltttern angegelicn; wir begnUicen uns mit der LrwAhnung
der Tatnche, ktanen dabei aber dM BedMM» nicht iin-

teidrttckeii, duß die HoBnunff. c« «erde dotth den Weeliiel

der Persönlichkeiten derTheaterplaUinDreiden vor einer

ihm drohenden ftroßen Gefahr durch Atufflhnuig des wenig
künstlerischen und der großen Gesichtspunkte entbehren-
den EntwuriiS Erlweins bewahrt, genniter geworden ist

Da selbst in süddeutschen T.iRcsbtattcrn versucht worden
ist, lür diesen Eniwurt Ssiinuunu zu machen, so werden
wir Kenöiigt sein, noch wiederholt auf die Angelcgcuhwit
turtlckzukommen —

AuMteliunf MtJDchen 1908. Von dem Vertreter des
Hrn .ArrhiickunFran^Zctl m.VlUnchen.Hm Rechtsanwalt
Georg Schwaiger, erhielten wir folgende Zuürhriit:

«In No. 70 auf Seite 518 und 510 der .Deutschen Bau-
seitunK* haben Sie bei BeiiprechunR der Ausstellung Mün-
chen 1908 folgenden Passus atffiwnoninien: .Aus dem Ver-
gnUgungsna» geben 'wfr auf der fteflage sur heutigen Nun»
mer zwei Kauwcrkc ernsteren Charakters wieder: die ans
der gemeinsamen Täiittkeit der Hm. Dietrich, Kim und
Zell nach dem Entwurf des letzteren hervorpeifan-

f;ene große Bierhalle der Mttnchcncr Brauereien " Diese

hre Konstatierun^ entsjirii ht vol'konimen den Tat machen.

Dagegen heißt es :n der tol^ienden So auf Seite sjo
unter der Rubrik ..Vussieilun« München 190.S-; der
Bildbeilage zu N" -(> ist als Af hiteiit der (rußen Rier-

wirtsrhaft im Vcrj;n!ik.'un^;si>ark Hr Franz Zell in München
anKegehen Das (iebaude ist jedoch düS gemrinsanie
Werk der Hrn. Arch Otto Dietrich, Otto Orlando Kurz
nnd Plans Zell in Mttnchea"

Mein Mandant, Hr ArcMtekt FhmsZell, 1^ beiondera
Wert daraul, daß zur unhedinftt notwendigen Ergänzung
des eben zitierten Anikcls hervor^jehoben wird,daßderEni-
wuri zu dieser Bierhalle ausschließlich von Hrn Arch.

Frans Zell stammt, um so mehr, als es den Anschein ge-

Winnen mochte, als oh durch die Konstatierunp in No 78
die in der vorausgecuni,'enen N immer cnthalienc Hemer-
kung berichtigt werden sollte und anLU-rricm die Notiz in

No 78 augenfälliger erscheint, als die in den langen Text
eingeseuie Besprechung der MUochener Bierhallen." -

Litcrstnr.

Revettadt. .Ueberdie VerwendungTonHeberverachlfls-
ambei Kammerschleusrn". Verlag von Wilh Emst St Sohn
in Berlin. Der l'reis der Schrift hetrn^'t i: icht sondern 3 M.

AfChlliktur, BodtDiiandlekcii, Gemeintlon. VonArchitekt
N. Rauba!, k. k. Urt. und l-arhvorstand ander SUaiqe»
werbeschule in Rcichenberg {Böhmen .

Indcrkleincn Schrift mildern angelUhrtcn Titel, die ihrer

stilistischen Haltungnachtitrcincnweiteren als den engeren
Facbkici» facaunMU ist, mieidigt der Verfasser di« Pflege

dw Allen und den kfinMleiitchen Altruisnus bei Neuaus-
HttmingM in alter Umgebung. Die Erörterungen knUpfen

an an <be Erhaltung des uberlieferten Bildes des Markt-

Plaizes von Reicbenbcrg. den einiM durch kflnatlenwhe
emheit ausgeieidlIMM FiMtbaMdffI

Gefahr droht —
VMksttaHclM BmiNlsa In der A« bei Mtadnn. A1t>

atnebener Tanzpittze. 75 Aufnahmen mit Vorwort,
henue|tr0»ben von Franz Zell in München. Verlag von
Hetnnch ICeller in Frankfurt a M 1908 Preis 6 M. —

Der Herr Verfasser ist bekannt als ein begeisterterV«^
treier der bayerischen Volkskunst und hat als solcher allent-

halben in Bayern mit glUi klicbem Spürsinn eesiimmelt,
auch in der in weiteren Kreisen f;ist vollständig unbekannt
gebliebenen .\u, einem an der Isar gelegenen ni,ilcri-<chrn

Stadtteil Münchens F.ine Auslese des seit Jahren m die-

sem das M.ilcramjc an.'ichenden Stiuliteil rechts der Isar

gesaniraelten Muteiiales hat Zell in dem vorstehenden
Büchlein gesammelt und der OeBentlichkeit OberReben.
Bs handelt sich nicht allein um maleiisrhe Srntco und
Hluachen, sondern die Beispiele sind auch in vielen ande-
ren Betlehungien inieressantdurch ihreeinfacheund vemttnf

-

dge Konstruktion und ihre zweckmäßige Anordnung Sie

•ind im besten Sinne Beiträge zu einer heimischen Bauweise.

Dazu kommen die altmlinchener Tanzpläize, Hol/h.ui-

icn, in der .Mitte mit dem durch eine Balustrade al go-

achlossenen eigentlichen Tanrpodium, um welches der
Raum lür die ciästc sii h zieht

.MIe diese kleineren Werke — Hauser wie Tanzplät/e,
Jägerhnuser, Kapellenh.iutcn usw •- sind in ihrer lormalen
und farb gen Be'iaiidUing in hohem Grade reizvoll und ver-

dienen es, »IC es in dem Werkchen geschehen ist, derVei^
gessenheit oder dem Untergang entrissen zu werden. —
6a8

Wettbewerbe
Elo W«ttbiw«rb Sur Erlaafiia( voo Eatwarfco for elo

•chwelierlach«« Natiooaldeokmal 1d Schwyi wurde nach den
Vorschlägen der eidgenossischen K iinsi knmmission vom
Bundesrat genehmigt und für Preise zsoooKrcs. bewilligt.

—

Ein Weittesrarb zur ErlaDgung von Saiwttfen far da
lovahitMbsiat In Mtlicnbcrg wird von der Versicherung»-
Ansult illr Untertranken und Aschnienburg fttr die m'
Bayern wohnenden Architekten tum ij. Jan 1909 erlassen.

Es «erden 3 Preise von 1800^ 1400 und 800 M. in Aus-
sicht gesteift; die Ges-imtsumme der Preise kann auf ein-

stimmigen Beschluß des Preisgerichtes auch in anderen
Abstufungen verteilt werden. Dem Preisgericht gehrtren
u a. an clic Hrn Professor R Berndl, Stadt Haurai Hitns
(irassel-in München, «^owie Baiianitniann W. Fürisch
und Prof Th. Aign in Würzburg Die Uebertragung der
weiteren Planarbeitcn sowie der Bauaustuhrung bleibt der
Versicherungs-.\nstalt vorbeh ilten. üntcrl.igcn durch die
genannte Anstalt. Wür/burg, Friedens Str 14 —

£io PrcUausschretben zur ErlangaDg too Bntwttrfza fttr

«lae kaHolbehs Ktosbs lor Mcts-Qucule« wird vomUOrger»
metster von Mels Illr die in lüsafl-Lothringen anslssiiien
Architekten zum 30 T.inuar 1909 erlassen Bei einer Bau-
summe von tooooo M werden 3 Preise von 2000. 1000 und
Soo^t verheißen Unter den Preisrichlerndie Hrn Reg-und
h:\ Kranz in Str.tßburg, sowie DombaumeisterSchinitz,
Sudibrt Wahn und .Vrch. Mungenast io Metz. Umer-
lagen gegen 3 M . die zurllckcrsMttt ««fdefl, duTch dss
BUrgermeistcr.imt .Metz. —

Zu einem engfreo WeittiewerbiurErlanfung vonEntwOrfetl
fcr dta Neubau cli er hOhereo TOchlcrscnuk In Göppingen
Sol en riii' Architekten Bonatz, Kiseniutir v\eigle,
Bihl&Wultz und Schmohl & StaehcUn in Siul'gart,

eingeladen werden Das neue Schulhaus sol I mit einem Auf-
wändevon450000M aufcinemHtsdiischenCeltndezwischen
ICant-, Ludwig- und Luther-Strafie erbaut werden. —

Wettbewerb snr IcbDstlcrlceltea Htbuag dsr Hausba«'
Iranit Hin beachtenswertes Verfahren hat Wilmersdorf
bei Berlin eingeschlagen, eine kflnütlensche HebiniK der
Hausbaukunst durch Auszeichnung guter Fassaden zu ver-

Suchen. Ein alljährlich sich wiederholender Wctibewcrb
setzt Preise von je 100^ M. für die besien innerhalb des
Icircr 1 ili'es erstellten l-'assjiden aus Zu dem Wettbewerb
sind die H.iusbcsitzcr unter .\ngat>e des fllr die Fassade
in Bctracrit kommenden BaiikllnNilcrs aufgefordert. Das
Preisgericht wird durch die Hochbaudeputation gebildet
Enthalt dieselbe wenigstens in der Mehrzahl kflnstlerische

Beuneiler? Venichtet ein Sieger auf den Geldpreis, so er-

hlltsteinekJInstlersche Plakette, wihrendderGelabeuif
den Mlddichen Kunstfond zuflieftr, aus den Öffentliche

Piuse mit Standbildern und Brunnen geziert werden. —
Horn Wetlbcwerb zur £rlangup( von Entwbrfea fttr4b

Bebauttog de* Ocllndc* der alten Tialnlia»eTne lo Uns er-

laßt der BUrgermvisier mit Frist zum z. Un 1909 Ziel des
Wellbewerhes ist. .Anregungen zu erhalten zur Scbafiung
eines schonen Siadtbddcs bei gleichzeitiger gincr wirt-

schaftlicher Verwi rtuiiH des Geländes Die Bebauung soll

durch Miet- und C-cit haitshäuser ; Hoiel 1 eriolgen Es sind

3 Preise von 1=00, loco und 500 K.. in .Aussicht gestellt;

ein .Ankauf einzelner EntwQrle ,um einen Beirag bis zu
400 K..* ist vorbehalten. „Sollten weniger als drei oder gar
Min preiswerter Entwurf einlanmn, so unterbleibt die
Verteilung der ausgeschriebenen Preise ganz'. Die Stadt
Linz Übernimmt keinerlei Verpflichtung, „einem der Be-
werber irgend einen Einfluß auf die weitere Ausarbeitung
oder Bauleiiungzutugestehen*. erwirN aberdun h die Freis-

zuerkennung .das unbeschrlnkte Vertti^'ungsrecht, auch
hinsichtlich des geistigen FiKcntums". Unterlagen gegen
10 K .dieziirlk kcr-ii.nici v. L-r.lcn liiiri hdas ^ladlliau.inii Linz.

Ein Prcl*iu*ictirelt>tn zur EtlaD(ui>( von Eoiwunen ftir

den Bau eine« deutichen Theatcia In Doipat wird vom Dor-
II,Her H.indwerker- Verein zum i. Kehr icjoo erlassen. Das
rheaier soll in Parkett und einem K.in^ fiooSitz- und 50
bis loo Stehplätze enthalten. Bauplatz ist der Garten des
Handwerker-Vereins, in dem das Theater mit Front a^fm
die GartensirAße zu errichten ist. Material: Ziegelbau oft
Putz Zur Preisverteilung an die drei besten Kntwurte stehen

1000 .vbl. zur VerfUirung; ein .Ankauf nicht preisgekrönter
Entwürfe für je 100 Rbl ist vorbehallcn. Preisrichter Sind
die .Arc hitekten .A Hammcrsiedt in St. Petersburg; So-
wie Prof J K och und l'rol O H oft mann in Riga. —

liiKili: Zi.i Ifaijt^üi! M .llk'"!.' kli iiiflicKol H-IÜlralcr. - Eta
Vor-cnu« <ur >iic Vmgr% aiiunn do 1 licai. ipUirr« In Ort* i*n. Vmi
I. Inleraa iooilro St>aO. nbau-KoD^rc* U P*n> I1C8 — VetnlaeMM.—
UUfalur. — Wctibewttbe.

Hierzu eine Bildbeilage: Zur hrage dcFStuttgarter
kftniglirnen Holtheater.

VwliS ^ DeuUcM* htuittlaaK, 0.m.b.H„ bwlin. Fiu dl* Ridtkilsa
vtfaalwonMcft: Afbetl HolmaiB, IMrIla. _ _

BwlMnck«ral Ootia* SckwKk NadUl«. P.M. W«ktr. Mik
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N2. 92. BERLIN, DEN 14.NOVEMBER 1908.

SchloßMalseneck bei Kraiburg, Ob,-Bayem.
Architekten: Gelullder Rank in München.

Hicria eioe BU<Jb«il«<r, *t>wlt die Abbildangen Seite U2 and *JJ,

XY^'^».*rrcii>ra^»^| urch unsere Tage geht ein er-

Är—^^^^^^^wfl freulicher Zugzur Wahrhaftig-
"Stl ^^fl^^^^BJS keit. In der Haukunst wie im

Geschmack des Volkes. Nicht
mehr äußerlich prunken will

man mit seinem Besitz, man
will darin angenehm wohnen,
einen behaglichen Ruhepunkt
in dcrTage Unrast finden. Wir
haben das Komödienspie! im
eigenen aufgeputzten Hause

satt und wollen in Haus und Welt nichts anderes sein,

als wir selbst. Wir nähern uns damit wiedermehr dem,
was man Charakter nennt.

In diesem Geiste ist „Malseneck" entstanden. Das
Schloß — Bauherr: Dr. Hans Freiherr von Malsen —
liegt nahe dem oberbayerischen Markte Kraiburg,
hoch oben auf dem Bergrücken, der das landschan-
lich schöne Inntal gegen Süden begrenzt. Gleich hinter
einigen Hügel wellen steigen die blauen Berge der Salz-
burger Alpen auf und geben dem saftfriscncn Natur-
ausschnitt den besten Hintergrund, ein Baugelände,
interessant auch durch ge.schichlliche Erinncrunecn.
Steht doch das nahe SchloB Guttenburg aufrömischen
Grundmauern,eine römische Straße führte von Kosen-
heim über Kraiburg nach Oetting, und das so freund-
lich herüberblickende Kraiburg war der alte Sitz der
gleichnamigen Grafschaft, deren Häupter spater als

Markgrafen von Istrien auch den \amen der Mark-
grafen von Kraiburg angenommen hatten. Die Rechte
der Grafschaft erstreckten sich sogar bis auf die salz-

burgische Stadt .Mühldorf, woher sich auch nachher
die bayerischen Ansprüche schrieben. Als nun 1255
die Söhne Otto's des Krlauchtcn die erste Nutzteilung
des I^andes vornahmen, zerfiel Oberbayern wieNieder-
bayem in je zwei Vizedomämter, und das Gericht
„Chraiburg" gehörte zum oberen Viztumamt von Nie-
derbayern mit dem Hauptsitz Pfarrkirchen. Ich er-
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wähne das, weil nun klar wird, warum die bauliche
Ueberlieferung der Kraiburger Gegend mehr nach
NiederbayernTiinweist. Wieder ein Beispiel, wie we-
nig sich Kultur und Volkstum um politische Grenzen
kümmern. Von dem alten Schloß ist nicht einmal eine
Ruine übrig geblieben. Einekleines Stück flußaufwärts
liegt Schloß M alseneck.

SeineGründungsarbeiten bereiteten Ucberraschung
und Schwierigkeiten. Als
Baugrund ergab sich näm-
lich angeschwemmter, von
vielen kleinen Rinnsalen
durchzogener Lehmboden.
Es bedurfte daher bei der
Ausführune der Grund-
mauern grolierVorsicht.um
das Sickerwasser abzulei-

ten. Dem Baugcdankenlag
derGedankedeseinfirstigen
nicdcrbayerischcn Wonn-
hauses zugrunde. Dieses
ist zweistöckig, gemauert
und hat im Gegensatz zum
oberbayerischen flachen

Schindeldach des Gebirgs-
hauses ein hohes steiles

Ziegeldach mit geringen
Vorsprüngen, das an den
beiden First-Enden mit ei-

nem sogen. Krüppel-Walm
abgeschlossen ist und ge-

legentlich über Toren und
Fenstern froschmaulartig
aufspringt Die Fensterlä-

den sind häufig rot, mit wei-
ßen Astprügeln bekreuzt,

oder zeigen den Tiroler
weißen Querbalken auf Rot.

An den Seiten - Fassaden
finden sich kleine Anbau-
ten, „Zuhäusl", „Austrag-
stüberl" und sonstige „Hüt-
ten-Anhängsel".

^

DieseUrform des
niederbayeri-

schen Hauses ist

für die Haupt-
form des Schlos-
ses herüberjje-

nommen; um je-

doch dem im
Grundeinfachen
Gebäude einen
schioßartigen

Charakter zu ver-

Asticbl vom Inn kui.

; J I
»t*

leihen, bedurfte es eines sichtbaren Ausdruckes. Man
entschied sich fürdie beidenEcktürme. Sie haben außer-
dem die Aufgabe, die dem Fluß zugekehrte Schau-
seite zu flankieren und den Bau zusammenzuhalten.
Der Wunsch des Bauherrn, möglichst viel Gelegen-
heit zu haben, zu allen Jahreszeiten und bei jedem
Wetter in windstillen Gelassen Luft und Aussicht zu
genießen, gab Anlaß zur Anbringung einiger Loggien,

Veranden und Erker. Als
Zweckglieder gedacht, ge-

reichen sie, gleich den bei-

den Ecktürmen, dem Bau
zum Schmuck.
Das Dach der Schauseite

ist durch die Eigenart der
Landschaft beeinflußt wor-
den. Vom Innfluß herhätte
sich selbst ein hochgiebeli-

ges Satteldach in gewöhn-
lichen Ausmaßen zu klein

ausgenommen, und eine

weiße Mauer- Fläche von
zwei Stock Höhe und an-

sehnlicher Breite hätte die
Umrißliniedes Bergrückens
wohl stark beeinträchtigt.

Um beides zu vermeiden,
wurde auf der Fluß- und
Steilhangseite das Dach
über das zweite Geschoß
herabgedrückt und so seine
Wirkung vergrößert. Die
froschmaulartigen Dach-
fenster und die rot-weiß be-

malten Fensterläden sind
bodenständige Erscheinun-
gen; bodenständig sind
auchdieZwicbeldäcnerder
Türmchen, die in der alt-

bayerischen Baukunst we-
niger für Zeugnisse einer
bestimmtenKunstrichtung,

als des Volksge-
schmackes an-

gesehen werden
müssen. Dem fär-

benfrohenVolks-
Geschmack —
der meist nichts

anderes ist als

ein angeborenes
malerisches Em-
pfinden — sich

auch in der Far-
ben-Zusammen

Olbrich-AussteUung in Darmstadt.

\ul der geweihten Stelle, von welcher aus vor 7 Jahren
durch die von ihm und in seinem {leiste crnchtclc
Gruppe von Neubauien Joset .\I Ol brich der ge-

bildeten Welt den Anbruch eines n.ich seiner Meinung
neuen Morgens der Baukunst und des Kunstgewerbes ver-
kündet halte, au! der Stelle, an welcher vor kurzem Groß-
herzog Krnst Ludwig von Hessen- D.irmst.idt dem größten
der von ihm berufenen Mcihtcr eine eindrucksvolle Toten-
feier hercitet hat, aul der M.iihildcnhohc Im Ernst Ludwig-
il.iuse verkündet die Olbrich -.Ausstellung den Ruhm
des ru früh geschiedenen Künstlers

Wohl vorbereitet betreten wir das von ihm erbaute
Kunstheim, denn schon auf dem Wege begrUßte uns eine
stattliche Reihe Olbrich'schcr Hauser, aui den ersten Blick
erkenntlich als seine eigenartigen iarbenfrohen Schöpiun-
gcn : das „blaue H.1US", das .graue' mit dem rotlcuchten-
dcn Giebel, das GlUckert'sche und dicht l>eim F.ingang
des Künstlers eigenes Haus mildem schonen, durch den trin-

kenden Knaben gesclunückten Brunnen Habich's Von der
.Xusstetlung schaut der Hochzeitsturm herüber, daneben
das Gebäude fUr freie Kunüt mit dem kühnen kuppclge-
krönten Aulgang, das Oberhessischc, d.-is Opcl'sche Zwei-
familienhaus, durchweg hervorr.igende, höchst eigenartige
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Kunstwerke. Diese Fülle trefflicher Schöpfungen scheint
wahrlich geeignet, ein so kurzes Künstlertebcn allein aus-
füllen zu Können. Die .Ausstellung weist aber eine große
Zahl weiterer früher und später hintugetretener Leistungen
auf: Als umfangreichste bewundem wir die l'liinc, Modelle
und sonstigen Vorstudien zu verschiedenen Monumcntal-
Bautcn, an der Spitze den preisgekrönten Entwurf fUr das
weitverzweigte Empfangs tiebäude des Haupib.ihnhofes in

Darmstadt und für den Tielz'schen Warenhaus- l'alast in

Düsseldorf, an dessen dem Künstler vor seinem Scheiden
so schön geglückter .Ausführung der Verfasser dieser Zeilen
sich überzeugen durlie. wie reichlich sich die in der .Aus-

stellung ersicf\tlichen Vorstudien zu dem ungewöhnlichen
Bauwerk gelohnt haben Ebenfalls in das (icbiet groß*
artigster .Anlage i;ch()rt die bewundernswerte „Brunnen-
Kolonnade eines lladconcs", ein Idealentwurf, der im Sinne
antiker Schöpfungen der römischen Kaiser aufgefaßt ist

Von einer ganz anderen Seite und mehr im Rahmen seiner
reformatorischen Bestrebungen zeigt sich der Künstler in

den Entwürfen zu den Räumen eines Olfiziers-Heims und
der Kilnsticrhduser für Darmsladt und Wien, dessen Se-

zession ihn gewaltig anregte, im Haus Clarenbach in Witt-

laer, im Colner Frauen Kusenhof und dem l-einhals-H.iusc

daselbst, in Eniwürleii für hessische Zimmer für die II. Hau-
Ausstellung und für Turin, und in vielen anderen Gegen-
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Stellung zu nahern, ließ man den weißen Rieselwurf
der Hausv^ünde mit dem Kot der Läden Lind Dach-
flächen und mit dem Grün der Turmhehiie und Wein-
spaliere in lebhaften Gegensatz treten. Die I'errasse

vor der Schauseite ergab sich gegen den Hang von
selbst; man hat sie statt aller Balustridcn nach ortsüb-

licher Art eingefriedet d. h. umniHuert und aus prak-

tischen wie malerischen Gründen mit einem Garten-
häuschen besetzt. Der grolie Erkervorbau der rechten

Seitenfassade ist zweigeschossig und birgt zu ebener
Erde eine Veranda und im Obergeschoß einen drei-

eckig vorgeschobenen Erker mit Neben- Veranda.
Diese Ideioe Eckausladung c^bt Anlaß tu einer sehr

dankbaren Dachausbildung. Die linke Seiten-Fassade
ist aus inneren Gründen onne architektonische Glie-

derung gelassen worden; nur eine vorgezogene Tür-

konstruktion mit hohem Spitzgiebel (vViederholung
der Dacbform) weist auf den ffir die Dienerschaft be-

stimmtMi sdunuekloaeii Eingaog hin. Die ROcIcMite
dee SdilOHei itt eb EünftbrtMdte bettimiiit; hier

«wde dne UatBifibrt aafeleft,^im Qian]^
Gebindes gehalten, derWanfiudie ein wecfatelvoHet
Schattenspiel verleibt Das vortieeende GdSade bat
wenig Gefälle. DieDachflicfae bedurfte sonach keiner
künstlichen Verlängerung nach unten; vielmehr emp-
fahl sich, das Dach soweit auszuschneiden, daß fast

das ganze zweite Stockwerk in die Fas.sa<lenfront ge-

scbooen werden konnte. Zur 1' lankierung der Dach-
bsuten dienen zwei kleine Spitzgiebel.

Im UntergeschoU wurde neben Küche und Wirt-
schaltsräunien die Niederdruck-Dampfheizung unter-

ßcbraclit, zu der man sich wegen der Gefahr des Ein-
frierens an SieUe vim Warniw.tiserheizung entscliloö.

Bei derKüche ist ein großer wohnlicher Kaum für die

Dienerschaft vorgesehen; auf diese Annehmlichkeit
wurde vom Bauherrn besonderer Wert gelegt, weil er
Uerdurch die Dienstboten an dasHaus zu fesseln hofft.

Die Raumanmrdiniiig im Erdgeschoß läßt eine
Scheidung in einen ffemchaftsteil und einen Diener-
schaftsteiTerkennen, die sich über die beiden Stiegen-

b&user hinweg im zweiten Stockwerk fortsetzt. Im
ErdgescboB vereinigten sieb sonacb Garderobe, Halle,

Salon und Bibliothek zu einer Gruppe^ von der das für

beide Paitden n^^li^cbe SpeisetiiDner überleitet
avxweitaiGnipipe:AmriGbte-KuiniundINaMfidiaftt'

Zimmer, dieses mit Ausblick auf Unterfahrt und Herr-
schafts-Kingang. Das erste Obergeschob enthält die
Arbeits-, Wohn- und Schlafräume der Herrschaft und
das schön gewölbte Badezimmer; das zweite Ober-
geschoß links die Sclilafzinimcr der Dienerschaft und
rechts Fremdenzimmer. Die gesamte Innenkonstnik-
tion des Gebäudes besteht aus Eisenbeton.

In der I lalle laufen alle Faden des Familienlebens
zusammen; sie erhielt eine vornehme Innenarchitektur
ohne allen I'runk. Gleich beim Eingang der behag-
licheEindruck warmtöniger Holztäfelung, die sich, mit
Ausnahme der weiß gebliebenen Erker- und Turm-
Wölbungen, über Wände und Decken fortsetzt, hier als

einfacheVerlegung breiter, mit Leisten gefaßterBretter,
dort in Form achteckiger vertiefter Kassetten, durch
breite i lolzbalken voneinander getrennt Das Material
ist dunkle Eiche, mit großen Etsennftgeln und kleinen
Eisenomamenten befestigt imd gescbmOckt, teilweise

mit flachem Scboitiwerk abertci^en und dieses farbig
onlerlegt. An den Faneden Aberdem Treppenwjnkel
aidit flMO dnigvn flgOriidien SduniteL von den Ge>
brfidem Erlach er meisterhaft in Holz geschnitzte
Reliefs musizierender Knaben: gewissermaSen eine
festliche Bcgrüüung der Gäste. Die Lichtseite wurde
künstlich tiefer gehalten, um eine große Nischenwir-
kung zu erzielen; in die seitlichen Eintiefungen rechts
und Inks liebendem Fenster wurde je ein Wandschrank
eingebaut. Angesichts der anscheinend so dicken
Mauern fühlt man sich wolil geborgen vor Sturni und
Wettcrunbilden und auch der große Muschelkalk-Ka-
min weckt Behagen.

Auf tlcr einen Seite der schone mattcHolzton mit
seinem P'isenschrnuck im Wand und L)ecke, dann das
wenige zwischcngcsctzic Weiü an Decke und lürcn;
auf der anderen Seite das satte Grün des Korklinoleum-
Belages— vor dem Kamin sind Platten gelegt — , der
fraugelbeWandbrunnen aus TreuchtlingerMarmorund
ie paar Farbtupfen hinter dem Schnitzwerk: diese
Werte vereinierä sich zu einem feinen Farben-Wohl*
laut, der an die ungekünstelte Geschlossenheit alter

holländischer Innenräume erinnert
Freiherr von Malsen bat durch die gleichen Ar-

chitekten einen großen niederbayerischen Bau-
ernhof errichtenlassen, der iufierlicb atte guteVolks-
kunst, im luwren einenMusterbetrieb danmlt— cm

Die Wesaerveraergung hi UndllCiien Besirken.
Naeh tiDcm VofU*{ der Vcriainfuluni; dct Deutfchcn Vcitini (dr OflcBtlieht OciaDdli(iUpllt(c tu Wittbiden 190S

von Geh. Ob.-Baumt K. Schmiek ia Darraitadt.

|ie Erkenntnis von dem Wert einer s.ichgcmäQ an-
gelegten Wasserleitung ist bei uns in Dcuisrhland
erst in den letzten 30 Janrcn allgemein diirchgcdrun-

een. Vor dieser Zeit hauen nur die größeren Siüdtc ihre

Wasserwerke mit Hille der Krrungenschaltcn der 1 cchnik
so ausgestaltet, daß sie allen zu stellenden .\niordcningcn
genügten, und beute jgibt es nur noch vcrhältnismal^ig sorguns zu verschaHen, und wo das nicht der Fall ist,

wenig kleinereSlädle,dte in dieserBeiiebuagzurtickstehen. dort solli ---- -
-

ständen verwandter Alt von denen nur noch die Aosstat-
tung von Schnelldampfer- Rftumen genannt sei Einen
interessanten Gegensatz, bildet der preisgekrönte Entwurf
zu einem massigen backstcincmcn „W.-»sserturm für Ham-
burg" gegenüber dem „Prinzessin -Häuschen hei Schloß
WoRsgarlen", einem Uberaus zierlichen, heiter anmutenden
Garten-Pavillon lUr das hessische Fürstenhaus. Glänzende
/.cugnissc lUr Olbrichs Ideenreichtum und uncrschöpilichc
Phantasie weisen auch die bereits veröflentlichten undaus-
licgcndcn Blätter des Ssnundwerkes der Finna Wasanith
in Berlin auf.

Höchst erfreulich ist, daß der Künstler in diesem Som-
mer noch die Fertintellung des Reaidensplaties bdm
Lndein-Denkmd durch Auntellung swner auf Kugeln
mheaoer mKchiiger Schalen anmutigerPontlnen als Denk-
mal am Orte seines Wirkens erlebt hat. deren vogelper-
spektivischer Plan ein Meisterstück flotic: 1 »arsiellung ist,

ein SeitenstUck zu rlcm Sarbigen Lageplan zur Ausstellung
Nach der lehr- .m l (;cnul>rcichcn Besichtigung harrt des
Beschauers im letzten Räume eine ungeahnte Freude;
das Bekanntwerden mit des Meisters in der Darstellungs-
kunst überraschenden Rciscstudicn und Idccnskizzcn. zu
denen sie ihn angeregt haben: zarteste Bleistift-Zeich-

nungen, wie des Klosterhotes von San Martino in Neapel,
aus der Karlskirche in Wien and mderiadier, durch spar*

14. November 1908.

Insbesondere in den wohlhabenderen Teilen unseres Va-
terlandes, im Süden und im Westen, ist in den letzten Jah-
ren eine große Anzahl solcher Anlagen ausgeUihrt worden,
w&hrend im Osten allerdings noch Manches zu tun Uhrig
bleibt Außerdem sind aucJi bereits die Landgemeinden
vielf.ach bestrebt, sich den Sc^en einer guten Wasscrvcr-

;
zu verschaHen, und wo das nicht der Fall ist,

Iten die BebOiden — und zwar dieVereattang»*,

same Wasserfarbe gehobener römischer Winkel wech-
seln mit Federskizzen und Radierungen aus Italien und
dem Orient; selbst Wiederherstellungen, wie z. B. der
Theater in Piacenza und Megalopolis, legen Zeugnis da-
von ab, wie hoch Olbrioh die Werke der alten und der
mittelalterlichen Kl.issiker als Stuihenmaierial iUr die neuen
Wege, die er wandelte, ;u srliäizen und fleißig zu benutzen
wubte Viele Ränder der Blauer mit ihm leinen Frofil-
Skizzen legen dafür Zeugnili ab.

Die hier kurz erwähnten Darstellungen rein architek-

tonischen Charakters nehmen nur die eine Hallte der
Ausstellung ein, die andere gehört zahlreichen, nicht min-
der bedeutenden kunstgewerblichen Entwürfen, wel-
che vielfach durch die HinzufUgung der Ausführung —
z. B, bei den großherzoglichen Pracht-Teppichen und einer
überaus reichen Fülle von Schmuck* und Luxuawaren,
Stickereien u a. m. — nodi In ihrem Wert fttrdie Beschauer
gehoben werden

In die I re jcie des Schauens mischt sich bittere Weh-
mut Uber Olbrich s allzu Inlhes Scheiden und das Wort
eines verständnisvollen Freundes in der Katalog-Einleitung
hcwejjt uns: ..In die Z.uil erlabe der ^'enialen Kraft legen
die (<<')Cter cm tr.t^'isi l-i-.< \'c:li:inL:;iis. das UUlOsbar mit
dem Schicksal des Genies vcrkoilpit ist." —

Gerstner.
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die Medizinal- und die technischen Behörden — durch
wiederholte Belchnmucn immer wieder darauf hinweisen,
wie vortcilhait gerade für LandKcmcinden die Beschaffung
guten Wassers in ausreichender Menge in gesundheitlicher
und wirtschaftlicher Beziehung, außerdem aber auch mit
Rücksicht auf die Verringerung der Keuersgefahr ist.

Soll eine solche Wasserversorgung aber allen berech-
tigten Anforderungen entsprechen, so muß sie mit größter
Sorgfalt hergestellt sein Die zu stellenden Forderungen
lassen sich zusammenfassen in den Satz: Kine sachgemäße

wichtige Punkte derselben sollen hier hervorgehoben wer-
den: Ks wird sich bei der Versorgung von ländlichen Be-
zirken wohl immer vermeiden lassen, d;is mindestens zeit-

weise stark verunreinigte Wasser aus Bachen oder Flüssen
zu verwenden. Gegen Wasser aus tieferen Seen oder aus
künstlichen Staubecken bestehen keine Bedenken In den
meisten Fällen kommt bei kleineren Werken aber nur
Grund- oder Quellwasser in Betracht. Beide Wässer ken-

nen gut und können schlecht sein, wie sie ja auch im we-
senthchen von gleichem Ursprung sind Es bedarf daher

ScMoB Malteaeek bei Kralburi io Ober-Baycra. HaJIe mit Treppenwiakel.

AtchitckKD: GcbrOdtrHiak in MoocbcB.

Wasserversorgung muß gutes^md gesundes Wasser in aus-
reichender Menge liefern; dieses Wasser soll in dem Rohr-
netz in den Straßen unter einem solchen Druck stehen,
daß es in die höchsten Stockwerke der Häuser steigen
und unmittelbar aus den Hydranten zum Spritzen verwen-
det werden kann.

Üie Anforderungen, die an ein gesundes Wasser zu
stellen sind, sowie die (irundsätze, die bei dem Aufsuchen
solchen Wassers ;mcewendct »ertlen müssen, sind in einer
Anleitung übersichtlichzusammengestellt,dieder Hr Staats-
Sekretär des Inneren im Jahre 1906 erlassen hat. Einige
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einer längeren Beobachtung der Quellen und einer ein-

gehenden Prüfung des Grundwassers, ehe man sich ent-

schließt, sie zur Wasserversorgung zu verwenden Die alte

Forderung, daß ein gutes Wasser klar, geruchlos und wohl-
schmeckend sein müsse, genügt nicht Zur richtigen Be-
urteilung des Wassers muß vielmehr der Ingenieur mit
dem ('hcmikcr und dem Hygienikcr zusammenarbeiten;
in schwierigeren Fällen ist auch ein Geologe zuzuziehen.

Ist festgestellt, daß das Wasser gesund ist, so muß
weiter gcprütt werden, ob die Quelle oder der Grundwasser-
Strom zu jeder Jahreszeit die notwendige Wassermenge

No. 9a.



1



liefern, tn der bereits erwähntenAnleitung des ttrn. Staats-

sckrctttrs des Inneren sind Uber die ^fcnpe des ni be-
schaffenden VVassers z:ihlcniTiiiCMj,'t; An^'aScn nicht ^cm u-ht

Ks ist dort gesagt, daß das durch die Anjage 7U licicmdc
Wasser (Ur die Gegenwart und cini- nicht m (cmc Zukunlt
den Bedarf an Wasser zu jeder l ugcs- und Jahresjeit mit
voller Sicherheit decken müsse Außerdem solle auch m
der weiteren Entwicklung dem sich steigernden Bedari
lechtieitig uml sirar vor dswcn EiiMritt BEechiwiin gctn-

werden. AndidieSiÜntenngeniiiemieBduklteD keine
nflernmäßigen Ancaben. Zugegeben muß werden, daß aus
einer Reihe von Gründen es nicht ganz leicht ist, hierfür

allgemein gUllige Zahlen MUttgeben. In den verschiede-
nen Gegenden Deutscblandf ist der Wassenrerbr.tuch auf-

fallend schwankend, iaselbstin räumlich nicht allzuweit von-
einander licjjcr.Hcn C.ebictcn wer -i-hi:!: it stark Außerdem
hat bei kleinen VVasscrvcrsorgunpcn der Bedarf eines Groß-
abnehmers, 7 Ii einer pruOcrcn Fabrik, einen ganj anderen
Einfluß aul den durchschnitUichcn Verbrauch, als bei einer

^rolkr. städtischen Anlage. Die Zahlen aus -^•iidieii sii.d

aul Landgemeinden auch nicht ohne weiteres ubertra^jLiiir,

weil io den Sittdten Ittr Strafienieinigung, SpiingbiunaeD,
Girten usw. erheblich größere Wassermengen aufgewen-
det werdOL ids auf dem Lande. Aber selbst wenn die
Zähl Aber den Wasserverbrauch in SUidten als Anhalt für

ieiae Bemessung auf dem Lande dienen sollte, würde man
etwas in Verlegenheit kommen, da ja derVerbrauch auch in

unseren deutschen StSdtcn außerordentlich verschieden ist.

Schein Av.'i diT frwanr.lcn Forderung in den Anleitun-
gen ist icrncr 7U entnehmen, dat bei der Bemessung des
zu beschaffenden Wassers nicht der durchschnittliche Ver-
brauch in einer Gemeinde, sondern der Höchstverbrauch
zugrunde zu legen ist nenn cer.tidc im Sonimcr bei großer
Trockenheit ist die Deckung des dann erheblich gesiie-

aenen Bedarfes von der allergröikcn Wichtigkeit Nach
Eifahruncen, die wohl allgemeio tutreffen, ist derdnrch»
schnitiliche Verbrauch allein für die Haushaltung auf etwa
30 1 auf Kopf und Tag zu bemessen Der Gesamtverbrauch
aber ist erheblich hoher In den ländlichen Bezirke:, ist

vor allem auf den Viehstand Rücksicht zu nehmen, der
je nach dem Wohlstand der Gemeinde und den örtlichen

Verhältnissen außt-Tiirdt-nilu [, schwankt l iir ein S; .,-k

Großvieh sind mindestens 50 ' im Tag zu rechnen. Der
Einfluß einer Fabrik wurde bereits erwähnt Es würde nun
aber in den meisten f'ällcn durchaus unrichtig sein, wollte
man diejenige F,inwohnerz.ahl und denjenigen Viehstand
bei der Ermittelung der zu bescbaBcnden Wassermenge
sugnuide legen, der zur Zeit der Entwiiitsbearbeiinng iflr

die Wasserleitung festgestellt ist Wie auch in den Anld»
tungen erwjlhnt, muß sowohl mit einer Zunahme der Ein*
wohnerzahl als auch des Viehstandes gerechnet weiden.
Hierin liegt eine weitere Unsicherheit in der Festsetzung
bestimmter Z.ihlen ; denn es gibt Landgemeinden, die sich
vcrh.11tnismül.ML; raseli entwickeln, und andere, namentlich
.II Ge'iurgcn :i;i>cr.', von den llauptverkehrsliiiien ^ele-

I

jene, die seit vielen Jahren keinen Zuwachs, sondern viel-

eicht sogar einen KUckgang zu verzeichnen haben.
Anderseits darf man die Kntwickliuig nicht für eine

tu große Sp.anne Zeit in Rechnung stellen, da mau
lüeraurch die jetzigen Bewohner zu Gunsten der zukUnf-

tigeB unter Unsttodes «IteuMbr belastet Es empfiehlt
Sieh vielmehr, atif Grand der sdAerigen EatwicUung tu
berechnen, wie groß die TJevAlkcnmg in 20 bis höchstens
JS Jahren sein wird und diesen Zeilraum für den wachsen-
den Wasserbedari als Richtschnur zu nehmen. Erwünscht
ist es allerdings, wenn der zu wählende Wasserbezugsort
auch Uber diese Zeitspanne hinaus leistungsfähig bleibt,

wenn man aii^^i \ :rkiurtgdie baulichen .\nlugen imt Rück-
sicht auf den entstehenden Zinsverlust bei gtuüeren Bau-
aulwendüiigeii nur lür die angegebene Zeit beniiüt

Bei der L usicherheit der Entwicklung ist es im iül-

gemeinen nicht notwendig, die verschiedenen infrage kom-
menden Verwendungsarten des Wassers alixusehr zu tren-

nen, also z. B genau aussurechnen, wie viel Waaser bei
dem gegenwärtigen Bestand an Großvieh und Kleinvieh
notwendig wird Ks erscheint vielmehr ausreichend, wenn
man die Kmwohner.'.ihl .nignindc legt, ihre Zunahme für

SO bis 25 Jahre berechnet und danach den Hcd.trf bemißt
Wenn nun auch in vielen Gegenden der großteW.-isscr-

Verbrauch, namentlich in den ersten Jahren nach F.inlüh-

rung einer neuen Wasserleitung, hSulig nur bis auf 60 bis

70' steigt, so sollte uian doch bei ( ieiiieinden. die eine

Zunahme erwarten bissen, nicht weniger ,iis icoi und bei

größeren Ortschuiten 120 > aut Kopt und Tag rechnen.
DerWaSserl>edari wirderiahrungsgemäß geringer.wenn

der Verbrauch in den einzelnen Hiiuscm und Gehöften
durch Wassermesser festgesteUi wird und danach bezahlt

werden muß. Die Wassermesser sind gewiß sehr geeig-

net tun einer Verschwendung vomibeugen, und, wenn
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dieBeschaffungvon größeren Wassermengen nurrattaulef*
ordentlichen Kosten durchführbar ist, zur Beschränkung
eines llbcrraäßigen Verbrauches in vielen Fällen auch
durchaus gcrcchltertigt In ländlichen Bezirken sollte man
aber von einer Anwendung iiiitner absehen, solange es ohne
Sl liwie.'igkei! möglich ist, ausreichendes Wasser zuzufüh-

: ii > ; k Ulli immerhin vorbehalten bleiben, der Versrhweti-
duiig durch Setzung eines Wassermessers zu steuern.

Das Wasser muß nach der dritten gestellten Forde*
rung in den Straßen des Versorgungsgebietes unter dem
nötigen Druck stehen, sodaß es in die Häuser aufsteigen
Icann und daß bei ausbrechendem Brande die Hydranten
imstande sind, das Wasser bis auf die Firsten zu fördern.
Der hierzu erforderliche Druck in den Rohrleitungen soll
an den höchstgelcgcncn Stellen des Verteilungsneizesnodi
jo— 25111 betragen, da sonst sc'.bät bei den in ländlichen
Bezirken weniger hohen Hausern eine ausreichende Be-
kamplung des Brandes nicht gewährleistet ist. Von dieser
l' orderung kann nur dann abgegangen werden, wenn bei
sehr hügeligem Gelände wenige Häuser des 1 irles erhib-
lith höher Tiegen, als die anderen, und wenn die Bc-
schafiung des erforderlichen Druckes für diese einzelnen
MHuser allzu große Geldopfer erfordern wflrde. Immer-
hin gewähren die neuesten maschinellen Einrichtungen,
wie hydraulische Widder undandere Wasserkraftmaschinen,
vielfach die Gelegenheit, auch fUr hochgelegene Bezirke
eines Ortes ohne erhebliche Opfer einen ausreichenden
Feuerschutz zu schaffen. Diese wichtige Forderung ist in

der Anleitung des Hrn. Staatssekretärs nicht enthalten.
Ist nun durch die Voruntersuchungen Icsigestellt, daß

gutes Wasser in ausreichender Menge vorhanden ist, so
folgt unter Berilcksichtigung der .\ngaben Uber die er-

iordcriichen Druckverh.ilinisse n ilem KDhrsir.ing die Ent-
wurfsbearbeitung für dus Wasserwerk Sic ist bei kleinen
Anlagen eben so sorgfältig durchzufahren, wie bei gro-
ßen, denn alle Einzelheiten des Baues müssen den streng-
sten Anforderungen der Technik und der Gesundheits-
pflege genügen. Dasu koranot, daß die Kostenfrage bei
einer kleinen Wasserversorgung viel mehr berücksichtigt
werden muß, als dies bei einer großen Anlage der Fall
ist Fs muß eben in den .\usjs'aben möglichste Beschrän-
kung walten, ohne daß die Gitte darunter leidet Daher
sind die Quclll.tssungen, die Große und die Anordnung
des Hochbehälters und das Gesamtrohrnetz mit Zubehör
peinlich genau zu entwerlen. damit niclit mehr Geld aul-

gewendet wird, als un;u'dirii:t oriorderlnl: isr S:>nsl kann
es leicht vorkommen, daL> die Verzinsung des .'Vnloge-

ka^itaks von den Einnahmen nicht gedeckt wird. Ein
klemee Waaserweifc erfordert daher ebensoviel Nadiden-
ken und das gleiche Maß von Können und Eifahning,
wie ein ausgedehnteres, wenn auch die Menge derauhuwcn-
denden .Arbeit natürlich geringer ist. Daher Sind nur tüch-
tige, auf diesem Gebiet besonders eriahrene Sachverstän-
dige mit der .\us(Uhrung derartiger .\nlagen zu betrauen.

Die einzelnen Gerr.eindcn sind nun h.iufig nicht in

der Lage, einen solchen Sachverständigen zu beschaffen.
Ks ist daher mit besonderer Anerkennung zu begrüßen,
daß in vielen Staaten Behörden eingerichtet sind, an die
sich die Gemeinden wenden können und die d um die

Entwurlsbcarbeitung und die Bauleitungdi.rariiger .Anlagen
besorgen. Vorangegangen ist hieiin Württemberg, das be-
reits zu Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
unter T.citung des damaligen ZivÜ-Iogenieurs C Ehmann
ein Bauamt für das öffentliche Wasserversorgungswesen
ins Leben rief. Andere Si.iaten sind alsbald getolgi. In
Bayern besteht ebenlalls ein solches Amt, während in Ba-
den und Klsaß l nihringen die Kulturinspektionen und in

Hessen die KuiturinspeKt-.üiiti; utid die Kre::i':i:iuins]iLk-

toren mit dieser .\ulgabe betraut sind .Xuch iti Noid-
dcutscliland ist man schon vor längerer Zeit dieser Frage
näher getreten, und es haben dort vielfach neben den
Stii.itslichörden die Provinzialverwaliungcn die Gemein-
den m der Anlage von Wasserversorgungen unterstützt

Die mchifacn erwihnie Anleitung dA Hm. Staats»
Sekretars des Inneren enthalt auch EruuteTungen Aber die
technischen Grundsätze, diel)ei der Ausführung eines Was-
seru erkcszu befolgen sind. Hicr.iui brauche ich daher nicht
im Einzelnen einzugehen. Als besonders wichtig sind je-

doch folgende Punkte hervorzuheben:
Die (.hiellfassungen müssen gegen dits Eindringen

vun ( ilicrthichetnsasscr unbedingt gcsctiiitzt werden; es
verbietet sich daher, sie zu flach unter dem Hoden anzu-
legen Kl-enso iiiü.ssen Brunnen zurFrSchließungdcsGrund-
Wassers hinreichend tief in den l'ntergrund reichen. (,>ucll-

lassungen und Brunnen Sind, wenn irgend möglich zugäng-
licli zu gesLal le n, sodaß siezu iederZcitnachgesehen werden
können. Sidiefkanale; die oas Wasser den Quellstubea
zidtthren, sollen besonders sorgfältig gegen das Eindringen
von Oberflidieowtiser geschützt sein.
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Ein sehr wichtijies Olied einer Wasserversorgung ist

der Hiichbehaltcr Et dient lum Ausgleich iUr den
Wasscrvcrliraut h und zur Auispeicherung einer zur He-
kämpiunu t.i:ies Keuers genügci.detiVVassennenge. Isiinder

Nähe des VersorgunKSgebieies ein genflgend hoher Punkt
vorhundeii, so baut man den Behälter in den Hoden ein.

Erfolgt die Versorgung durch hochgelegene Quellen

oder gletcnfalls hochgelegene (>rundwasserbnuum, so fin-

det der Zufluß nach dem Behälter während dar «4 Stunden

det Tiges tündurch gleichmäßig suu; dagegen wechselt

der Verbmuch im Versorgungsgebiet je nach der Jahres-

zeit, nach den einzelnen Wochcntaeen, ja seihst in di-n

einiclnen TagcsstumJcn stnrk Wird ;i':iL-r li.is W.isser aus

tielgelegenen Quellen oder Brunnen durch eine M.ischinen-

anläge nach dem Hochhelialtcr gc!<»rdcrt, so iieschränkt

man bei kleinen Anlngen den Maschincnbcincb zweck-

mäßig aul wenige Stunden des Tages. In dieser Zeit wird

dann der Hoclutehaiter voll gepumpt, um das Wasser je

nach Bedarf abxugeben. Der FamunginnB des Behliters

dari daher nicht zu gering benetten werden, duntt er trotz

der Schwankungen des Verbrauches und einer dadurch
hervorgerufenen zeitweise erheblich Uber den Durchschnitt

hinausgehenden Wasserabgabe immer noch eine für die

Ikkämpfung eines ausbrechenden Schadenfeuers ausrei-

chende Wasscrmcnye enthält Bei «ruBen Wasserwerken
wird der Fassunj^sr.ium <ics l'Lha!tc:s ).;i.'wöhnlich so groß
gewählt, daß er imstande ist, die in dein Versorgungsge-
iet während 14 Stiindcn verbrauchte ^;ri*>Qte Wiissermcngc

aufzuspeichern Hei kleinen .\nlagcn wird man oller Uber
die>esM iLs hinaus^;chcn müssen; jedenfalls sollten für den
Brandluil uiindestcDS 35 bis locbm bereit Reb«lten werden.

Von groAcc Bedeutniig ist femer, daft dat Waner in

dem Hochbdilller meht nihij; steht, sondem bei der Ent-

nahme sich bewegt HieHni ist DOtweadiff. den Rehältcr

durch Zwischenwände in Kammern su teilen und die Zu-

fluß- und Abflußleitungen so antulegen, daß das Wasser
nach dem Eintritt in den Behälter durch sämtliche Kam-
mern hindurchläuH und ihn erst dann wieder vcrlAßt. Gc-
sdlieht dies nicht, liefet: \ iclinehr der Ki:iI:iiJi in den Be-
hälter und der Auslauf unmittelbar nebencin.uider, ohne
daß zwischen ihnen eine Trennungswjmd sich befindet,

so sirömt das zutlicßende W.asscr unmittelbar nach dem
Ausl.iui hin, ohne daß die übrige aufgespeicherte Wasser-
tnasse dadurch wesentlich beeinflußt würde. Die Ober-
diche des Wsaieti ste^ and flUt iwar, teoadidcm der
Zufluß nöBer oder UaiMr ist ds der verbraudi; aber
es tritt in ihr keine strömende Bewegung ein Die Folge
davon ist, daß sich auf dem siebenden Wasser Suub und
lüeine Unreinlichkeiten ansetren und eine erhebliche Stei-

gerung des Bakteriengehaltes eintritt

Die zur Regelung des Wasserhtuics im Hochbehälter
nii-.w endigen Scnieber Sind in einer oder unter Umstän-
den auch in zwei angebauten K.aiiunerii unterzubringen.

Auf eine ausreichende LUftung der einzelnen Wasserkam-
mern ist Bedacht zu nehmen. Kine etwa 1 "> bis 1,5 "
starke Ueberdeckung der Quellfassung imd der Kammern
des Hochl)ehllter$ ist notwendig, um eine gleichmäßige
nieiteteTe«p<ii||trde»WaiieriXshraMi,iiihiitosiirt^

I des Gelindes in dbr Nidie ocs
I Stelle eines in die Erde ein-

ein Wasserturm errichtet werden
nuß, so sind die etien angegebenen Grundsätze auch
hierauf sachgemäß anzuwenden

Die Rohrleitungen indem Versorßungsgcbict sind

so an^uk'nerj, d.iii, soweit dies ir^•end moghch ist, ein

Kreislaul des Wassers in ihnen stattfindet und sogenannte
tote Siriinge nach Möglichkeit vermieden weraen. Bei

einzelnen aus dem Orte hinausführenden Straßen wird

dies nicht immer mOglirh sein; dann muß aber an dem
Ende eines solchen toten Stranges steu ein Hydrant vei^

setzt werden, mit Hilfe dessen jederMk eine Spülung er-
folgen kann, weil sich sonst in dem Endstrang Verun-
reinigungen .ansammeln.

Zur Sicherung des Betriebes sind an den hohen Stellen
derZulcitung F.ntUiftungcn und an den tiefen Kntlecrungen
einzub.iucn Ton- und Zementrühren sind, abgesehen von
den Qucllfassungcn, möglichst lu vermeiden; auch dann,
wenn t. B. die Leitung von der (^luelliassung nach den;
Hochbehälter nicht unter Druck steht Diese Ri ihren können
lediglich bei Entleerungsleitungen Verwendung linden.

Wird die Entwuilsbearbeitung unter Wahrung aller

dieser Grundsätze auch mit der größten Sorgfalt durch-
geführt, so ist trotzdem hiermit nicht Alles erreicht: denn
wird der beste Entwurf mangdbaft auMsfUhrt, so kann dies

Sende Tom Standpunkt aet Gesmidneitspflege die be-
enklichsten Folgen haben. EinesorefSltigcUcberwachung

während des Baues ist unbedingt erßrdcrlich, damit nicht
durch den au^Uhrenden, bei lueinerBn Anlagen oitwenig
sachvetsHndigMi Untemeluncr Felder begangen werden,

14. November 1908.

die später nach Eindcckung der !!ai;wcrke meist nur sehr
schwer festzustellen und ?.',i licseiii^'cii sind

Die für die Anlage von Wasserversorgungen aufzu-

wendenden Baukosten schwanken, auf die Einwohner-
zahl berechnet, sehr erheblich. Von wesentlichster Be-
deutung ist hierbei, ob das Wasser durch eigenes Ge-
fälle den Hochbehllter zufließt oder ob es kOnstlich da-
hin gefördert werden muß, ob die Zuleitung nach dem
Hochbehälter lang oder kurz ist, ob fttr die Hebung des
Wassers Wasserkraltmaschinen zur Benutzung kommen
können, oder ob Dampfmaschinen, Gasmotoren u. deigL
angewendet werden müssen. Bei einer W.<isservcrsorgung
ohne künstliche Hebung fallen die Förderkosten weg. Der
Preis für i «^bm in den Hochbehälter einfließenden Wassers
wird daher in diesem Falle unter sonst gleichen Verhält-

nissen billiger, als wenn künstliche Hebung notwendig ist.

Dieser Vorteil wird jedoch dann aufgehoben, wenn die Zu-
leitung des Wassers sehr lang wird und die Verzinsung
der Kosten für diese Zuleitung die Betriebskosten eines
Pumpwerkes Übersteigt Bs ist also an und fUr sich von
vomncrcin nicht festzustellen, ob sich i ebm Wasser billi-

ger stellt bei einer Wasserleitung ohne kOn-Stliche Hebung,
oder mit solcher Schon bei der Wahl des Wasserbe-
zugsortes sind hierüber vergleichende Berechnungen auf-

zustellen Fs kann billiger werden, verhältnismäßig weit

gelegene < Hicl'.cn zu verwenden, weil sie durch n.itUrlichen

Druck zuifielien. ;rs (Grundwasser in der Nähe zu ent-

nehmen, das gel iU[;]pt werden muß.
In vielen Fallen werden die Gemeinden nun g.'U' nicht

in der läge sein, die Baukosten für eine Wasserversor-
gung aufzubringen, und gerade die kleinen Gemeinden,
dt« «ine gciiage Entwicklung seigen, bei deoco sieb außer-
dem die Versorgung, auf den iCopi der EiowolHieinhl
berechnet, verhältnismäßig hoch StmlL WWrden meistens
die bedürftigsten sein. In diesem Falle Uflsaen der Staat
oder die Provinzial-Verwaltung eintreten, um entweder die
Geldbeschaffung zu erleichtem durch Gewährung eines
Darlehens gegen einen niedrigen Zinsfuß, oder aber, um
durch einmalige Zuschüsse den Gemeinden die Haukosten
zu verringern. In einzelnen Staaten werden hieriiir jähr-

lich besummte Summen in den Staalsvoranschlag einge-

stellt. Wo staatliche oder kommun.ile Urandversiclierungs-
Anstalten bestehen, können diese den (icmetn<ien ent-

sprechende Zuschttsse um so eher bewilligen, als ja die
FcoeiaiGbeilisit dadnicb gehoben und die Biaadgeiifar
und damit auch der Brandschaden Teningert werden. Es
ist zweifellos volkswirtschaftlich richtiger, aus den Ueber-
schUssen der Brandversicherungs-.\nstalten Gelder für die
Verhütung von Feuerschäden auizuwenden, als sie für

Wiederherstellung abgebrannter Gebäude auszugeben.
Die Baukosten lassen sirh h.'iufiL' verrincern, wenn

eine Anzahl benachbarter ( iciiie iiileti silIi . einer ge-
meinsamen Wasserversorgung zusainiuenschließt Die
Versorgung der Rauhen Alb in Württemberg ist das erste

Beispiel einer solchen wohl durchgeführten Gruppen-Was-
serversorgung Derartige gemeinsame Anlagen sind in

den letzten lahren in allen deutschen Staaten immer häu-
flger gewoioen. So sind s. B. in Rheinhessen in knaer
Fmt drei und ni Ober-Hessen zwei Gruppen -Woser»
Versorgungen durchgeführt, und weitere werden geplant.

Es ist .\ufgabe der Verwaltxngs- und der technischen
Behörden, ihre Aufmerks-imkeit darauf zu richten, der-
artige (irujjpcn Uberall da, wo es angehl, neu zu bilden.

\'on iH'sonderer Bedeutiinu iür die (iesundheitspflope
sind eridhrh der u 11 i- s t m r 1 u lieuie'i und die Sur^^-
fältipe l' n t e r h .il 1 11 n g einer Wasscrversorguni.; Kiue
solche .\nlai;e kann nach den besten Kntwürfen unter ste-

tiger BeaufsichtigunK' t:idcllos ausgcliihrt werden. Wird sie

mangelhaft betrieben, wird auf ihre Unterhaltung keine
Sorgfalt verwendet, so können Mißstände cinrcißen, die

ifaieaWeitanmTcilaüfheben.' - -
~

AisGmndlai^flirdenBetnebratbsen!'
in «dchen Vorschriften erlassen sind Uber cue
mng des Wassers in die Häuser und über die Art der Be*
rechnung des Wassergeldes. Hierin sollte auch, wenn ge-
setzlich möglich, eine llestimmung enthalten sein, wonach
der .Anschluß an die Wasserleitung fllr jeden Hausbesitser
zw.mgsweise crlnlgen kann. Jeder F, in wohner hat von d«r
Wiisserleisung Nutjcn, auch wenn er mit seinem Hause
nicht iingcschlossen ist. So steht z. B- sein Anwesen unter
einem gesicherteren Feuerschutz, und er nimmt Teil an
dem besseren Gcsundheitszustam: In der Gemeinde. Ist

ein Zwangsanschluß gesetzlich nicht niogUch, so sollte fest-

geietst werden, daß auch von den Grundstücken, die nichit

angesdilosien sind, wenigstens ein Teilbetrag des für die
Übrigen festgesetzten Wasserzinses als Entscnädigtmg für

die erwähnten Vorteile gezalilt werden muß.
Wihreod des Betnebes ist es besonders wichtig; die

Quellbssuagen von Zeit zu Zeit oacfaznseben und etwaige
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Atila>;LTunj,'en in ihnen boi Zeilrn zu beseitigen. Auch die
Hnrh :icb.äUer sind steliKc r Hu ,iiisichiipunR zu unterwerfen.

Alle dictie Bauten müssen dauernd in gutem Zustande sein,

damit das Eindringen von VerunreiniRungen in sie tlaaum-
Beschlossen Reiten kann. In dem Rohrnets lasen ÜA
httufig, besondot in den bereits er«rahnten EndstranRen,
feine von dem Waaser mitgefuhrte Schlammteilchen ab.

Um diese Ablagerungen zu beseitigen, ist je nach Art des
Wawen alle drei bis sechs Wochen das Gesamtrohmett
durchzuspülen Dabei ist zu untersuchen, oh die Wasser-
schieber, welche die eiiuelnen Rohrsträn^c vontinundcr
trennen, putarbeiten, und obdie Hydranten sich in hctricbs-

lfihl^eIu Zuit;i!ide befinden In kleinen Gemeinden ist mit

allen diesen Verriciiiunpen ein Rohrmeister betraut, der
gcKcn geringes Knigelt diese Stelle im Nebenamt versieht

Es ist dies ja aucn nicht anders möglich, da einer-

seits der Betneb nicht tu viel Aufwendung eifofdcm dw^
und anderseits eine volle Beschäftigung (Ur einen Iban
bei kleineren Betrieben nicht vorhanden ist. Es erscheint

dringend geboten, (Qr diesen Rohrmeister eine Dienstan-
weimnc «ibuitellen, in welcber alle diejealgen Punkte
aufgeranrt sind, die er « beachten hat

Hiermit ist es aber nicht geschehen . es müssen viel-

mehr von den beamteten Wasserleitung'^ Ingenieuren in be-
stimmten Zeiträumen Prüfungen voreenomuien werden, ob
die eimdnen A«togitn «och kk Oinniing aod und ob der
Rohnndater seine Pflidn tat In «ddi« Zeiliibedulilteii
diese Prüfungen vorzimehmen rinS, liingtab von der Art
der Wasserversorgung. Nicht Immer mlasen giOBere An-
lagen einer häufigeren Prüfung unterzogen werden, als
kleinere; es kommt vielmehr darauf an, ob das tut Ver-
sorgung verwendete Witsser vollständig ein wandt rci ist, oder
ob schon bei dem li:ui ÜcMlrt htungen bcsintidtii, CaB es
in seiner (lütc nachlassen könne liei (inmdwassc-rwerken
ist Icstzustcllcn, ob sich der ( irundwasscrstand \:i der Tm-
gcbung der Krunnen im l^ufc der Jahre stark gesenkt hat,

oder OD er vielleicht, was auch vorkommen kann, gestiegen
ist Femer muli untersucht werden, wie sich der tatslich-

Mcli «nafWUnii Bedarf in der Gemeinde verhalt zu der
ßeidmaBigeBWaaeerlleienmg des Wasserbetugsortes im

lufe der Jahre und ob namentlich das vorhandene Wasser
den vielleicht gestiegenen Bedarf noch deckt Nur i

Strenge Ueiwrmcbuiigsiclieitdauerad denVorteil,den <

tacbgenXO mgel^pe Wasaeivenoiiiiiig bietet —

Zur Stadterwettening von P«rl».

ie Pariser Stadtumwaliung ist als Festungswerk auf-

gegeben; ihre Verwendung für die bauliche .\us-

dehnung der Stadt ist seit mehreren Jahren Gegen-
stand der Verhandlungen zwischen der Republik und der
Stadt Die bcdcutenoe Geldfrage bat indes bisher keine

LAsuiig erfahren. Nun hat vor knnemder Abgeordnete
Jules S I e gf ried,unterstQlstvon 51 anderen Abgeordneten,
in der Deputiertenkaromer einen Gesetzesvorschlag ein-

gebracht, der die Geldfrage zu lösen und zugleich eine

sachgemäße Verwendung des Umwallungsgeländes zu

sichern beabsichtigt. Der Vorschlag lautet wie folgt:

Art 1 Das Gelinde der aufgcgeuencn Umwall unu' von
Paris, von der Seine am Point du-Jour bis zur l'ortc de
P.intin. wird vom Staate an die Stadt Paris abgetreten unter

der BeiiinguHL', dati diese in einem Zeitraum von höch-
stens zehn I ihren die Festungswerke niederlegt Und ein-

ebnet, eine GllrtcistraUe von 70» Breite, mindestens vier

Parkanlagen von ie 1$ bis aob» Grölie uid «bcMOviel an
Gartenpl&tzen für Voli(Ssj>iele von i bis staGiOHe anlegt.

Der bepflanzte Teil der Ümwallung entlang dem Bois de
Boulogne bleibt gleichfalls als öffentliche Anlage erhalten.

Art. 2. Die als Baugelände zu verkaufenden Teile

dürfen nicht mehr als ein Drittel des Ganzen betragen. Die
Stadt Pans wird die HaKtc des Erlöses an den Staat abgeben

Art .5 Die bisherige Uniwallung und d;LS entspre-

chende Land des Festungsravons werden nach Paris ein-

gemeindet Die Privatgelänae werden, soweit sie für die

Anlage oifentlicher Straßen und Parkanlagen lu verwenden
sind, lugiinster-; di r :di l'.itis enteignet zu einem Preise,

den ein Sachverstandigen-.Vusschuli feststellt Dieser wird
ebttdet aus einer gleicben Zahl von Mitgliedern, die jeder
Teil ernennt, und «nem Richter des bürgerlichen Gencbts-
bofes der Seine als Vorsiuenden Die Zahlung erfolgt an
die Beteiligten nach dem Fortschritt der Inbesitznahme.

Art 4. Je nach Durchfuhrung der Enteignung werden
die übrigen Grundstücke des Festungs- Rayons vom bis-

herigen Bauverbot befreit und den zu erlassenden bau-
lichen und gesundheitlichen Vorschriften unterstellt Die
Eigentümer h.iben die Halhc der F'.ntcignungs-. Straßen-

und Anlagekosteii der Stadt 7u ersetzen

Art. 5 Es wird unter dem V orsitz des Ministers des
Inneren eine St.idterweiterungsbchordc Commission su-

p^rieure d anienagemeni de i'agglomeration parisienne'!

eingeaetsL Diese Kommission h^ im Einvcineiimen mit
der Stadt Parts und den Vororten, einen Stadterweiterungs-
Plan aufzustellen, enthaltend die zu schaffenden oder su
erbreiternden Straßen, sowie die freizuhaltenden Flttcheit

Sit hat sich zugleich mit der F'rhaltung und Einrichtimg
der öffentlichen WaldbcsUtnde ifor^ts domaniales^ sowie
mit den aus ( lesundhmi'iirrilndcn zu erlassenden Bauvor-
schritten ,'u lici.isM -i,

1 U ril l', die l'rivatländcreien zu unter-

werfen smd l )ic Zuständigkeit der Behörde erstreckt sich

auf eine Zone von le»» Breite riogs um die Uahetige
Stadtumwnllung

Art f> Die Zusammensetzung, die .\rt der Ernennung
und Geschäftsführung sowie die Rechte der Kommission,
ebenso alle lur Anwendung des gq^eniiiitign Gesetzes
eiforderlichea Maßnahmen werden durch eine verosdnung
auf dem Vennihnngswege festgesetzt -

Aus der Begründung dieses Geseuentwurfes sei fol-

ßetldea enlaommen : Es fehlt Paris an Freiflächen (espaces

bres). Die Stadt besaß im Jahre 1855 bei 1 100000 Etn-

«olHMm aoooi» Parkanlagen; aie wttrde heute bei last

dreibdicr Bevölkenmf teuoka bdimii, bitte man aicbt
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25 aus dem Marsicide kürzlich verkault So sind es ge-
genwartig nur 2005 London besitzt 14 "'u, Berli

Paris trotz größerer Wohndichtigkeit nur 4'', Bei der
Hebung des Schulwesens hat die Republik die körper-
liche Ausbildung nicht vemachUaaigt: Spiel und Bewe*
gung in freier Luft ahmen imsere KindTer den Eogltadem
nach. Aber es fehlt derart an freien l^itzen, daß die Straße
— zwischen W.agcn und Fußgkngem — zum Ballspiel
dient. Bei der Wahlbewegung spielt die Schaffung von
Parks und Spielplätzen auf dem Umwallungsgellnde eine
lebhafte Rolle, die sich die Sozialisten zunutze machen.
C.egen jede .\usschlachtung des Umwallungs-GeUndes
herrscht in der Pariser Bevölkerung ein iörmlicner Unwille,
daderBausiebenstückiger .Mietskasernen ringsum die Stadl

sie der letzten Reserve an frischer Luit berauben würde.
Das .\usland diene uns als Vorbild Wien hat seinen

glänzenden Ring geschaffen und seine bauliche Zukunft
vorbereitet Für die Bebauung der bisherigen Stadtum-
Wallung von Antwerpen und die Beschaffung eines groß-
zügigen Stadterwciterungsplanes hat der König von Bel-
gien eine besondere gemischte Kommission ernannt Alle
großen Slüdte von England und Deutschland, Oesterreich,
der Schweis und der Vereinigten Staaten besitzen ihre
StadterweiterungspUoe und smd auf die Erwerbimg der
Freillächen iflr die sukünftige Bevölkerung von langer
Hiind bedacht. Alle diese Städte haben sicn in last ver-
schwenderischer Weise verschönert; .Millionen sind aus-
gegeben worden für l'llanzungen. Prachtstraßen und Sfort-
t'latzc, die ein Anzichnn^;srnitiel bdden [Ur den Fremden-
verkehr. Frankreich und Pans sind sieh selbst alle An-
atrenguiwen schuldig, um den Vorsprung des Auslandes
wieder emiuholen: me Auflassung der Festungswerke er-

öffnet dafflr die Möglichkeit Ludwic XVI . ICarl X. und
Napoleon IIL haben der Stadt Paris Parkanlagen und Ge-
linde fur Anlage öffentlicher Plätze gescheiikt; soll die
Republik nichts tun? Für das UmwallungsgelXnde sind
seinetxeit an die Grundbesitzer 14 Millionen Franken ge-
zahlt worden; um dem Staat diese Summe zu erstatten,

soll die Stadt Paris höchstens ein Drittel der Flache unter
strengen Baubeschränkungen veräußern und die Hallte

des Frieses an die Staatskasse abführen. Die zu ernennende
Koii iiii^s ,11 seilte aus wenigen sachverständigen und
leistungsiahigcn Mitgliedern bestehen. Ihre Autgabe ist

gerade im gegenwärtigen Augenblick, wo Automobile imd
Fahrrlder die Entfernungen verkürzen, eine außeroideo^
Heb wichtige; sie soll in Balde dem Minister das Erfeb-
nis Ihrer Tätigkeit vorlegen, damit es vom Parlament und
vom Gemeinoerat zum Beschluß erhoben werde

Der Siegfried'sche Gesetsentwuri und seine Begrün-
dung sind für jeden l>eser so einleuchtend, daß ein Er-

folg kaum zu (iczweifeln ist. Wenn, wie hier, die große
.\tifgal>c gänzlich zu einer nationalen gemacht wira, hat

die fr.mzosischc Dejiuticrtenkaminer noch nie vers.igt Ob
und wieweit das l'anscr Vorgehen einer Nuuanwendung für

unser (>roß-Berlin tlldgitl^ diesc Frage verlohnt sich wohl
der Erwägung. ~

J St

lakiil: Schioll MatMorck bri Kriiliurg in Ob« Bayern - Olbr)c<ü
Auiftclluiis in Oarmtladl, — Dir Wauervertorgung in Undliched B«-
sirlirn. — Zur Stadlerwciterung von Pari». -

Hl c rill eine Bildbeilage: Schloii Malscneck bei Kratburg
in Olier-Bayem.

VnUf dar OwtochnBau^tu^O. m. b. H, Bertio^

Ne 9a.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. Na 93. BERLIN.DEN i8.NOVEMBER iqo8.

Die Gmünder Tobel-Brücke bei Teufen (Appenzell), Schweiz.
Vom bauleitenden Ingenieur: Dipl -Ing. A. Sutter. (Porueuuaf lu» Nr. <to,. Hivnu ein« BlldbtlU(*

ieLänes-
I eisen des

1
Hauptge-

I wölbes,
Abbild.;,

werden
durch Uc-
bereinan-

dergreifen der Enden um 1,501

gestoßen. Am Kämpfer sind

noch 14 besondere Längsei-

sen von 22 «»«n Durchmesser
zur Verstärkung des Lieber-

ganges vom Bogen zu dem
Widerlager angeordnet wor-

den. ZurVerbindung derobe-
ren und der unteren Längs-
eisen unter sich wurden auch
Quereisen von 10 n»» Durch-
messer alle 50 «n» eingelegt.

Femer verbinden 8 mm starke

Rundeisenbügel alle 50 emdie

Eisen der oberen mir denen
derunterenLeibung.EineVer-
stärkung dieser Armierung
wurde an den Säulen- An-
schlußstellen dadurch erzielt,

daß statt der in nm starken

Querstäbe oben 4, unten 5 Ei-

sen von 1 8 miD treten. Die Eck-
bügel am SäulenanschluB ha-

ben die aus der gleichen Ab-
bildung ersichtliche besonde-
re Anordnung erhalten.

Zur Versteifung des im
Scheitel nur 6,5 breiten
Hauptbogens wurde dessen
Basis am Kämpfer bis auf ",5 "»

Breite gebracht, wodurch die
Stirnfläche eine Neigung von
I zu 54,66 erhält. Ueber die
Ausführungsweise desGewöl-
bes soll in einem späteren
Abschnitt im Zusammenhang
mit der Darstellung der beson-
derenAusbildungder Lehrge-
rüste das Erforderliche gesagt AbbilduBf II. Auiiahrnnf der Ucmcn O«w0lbe (EiienamieniDg).
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SchniltiAIMwiifiiibaw
SWtnfW-

1

• - 4» -1

•

Abbilde- >,}• KadwidcrlkgcT,

.^^ XfijlirGewölbeffldBani

M»QmM»vaAiiliit S^aluag de«
ttliBfut wmB| otft diKtn wtmiwIichtBnQBtt*
trieb versehen, der ein Eindringen vooWuier
in das Gewölbe vermeiden soir .;i;

•
;

DerAufbauüberdemGewölbe istmöjjlichsl

leicht gehallcn. Durch armierte Säulen (8 Eisen
von 24 Durchm.) mit wagrechteii Bütteln
lß,mm Durchm.) inju]"» Enticrnung wird die
l'ahrbahntafelauf das Gewölbe abgestützt (ver-

gleiche Abbildung 7). Von den 4 Säulen einer

Reihe zeigen die zwei mittleren einen quadra-
tischen Querschnitt von 50 50 während die

äußeren X-i irniißen Querschnitt erhalten ha-

ben, um in der Ansictitsfläche breiter (0,80 «»)

zuerscheinen. DieKnicksicherheil der j^roUten

Sftule von 18°» Höhe beträgt nach Eulcr 13,5,

nach Ritter 10,4, die Druckbeanspruchung am
Fufie il,5ltgfqciD, wobei die Eisen-Einlagennicbt
mit eingerechnet sind. Die Verbindung derSäu-
len mit dem Gewölbe ist durch Einbetonieren
derSAulen-Eisen auf '/i der Bogendicke, sowie
dimcbbciODdete 8 "»"»starke BOgei erfolgt Ob-
•dioatlieoisliididieSäuleiiiiiMirabgenagend
stMk konttntiert tind,wurden die beiden bodi-
sten Reihen lur Vermehmag der Steifigkeit

nochmitjeeinerTraveneienkieditsarBrllelEeB-
acbse verbunden.

Die Konstruktion der Fahrbahntafel ist im
Quer- und Längsschnitt aus den Abbildungen
8 und 9 zu ersehen. Bemerkt sei r.üch, d.iß die-

selbe, nach den deutschen „I.eiuatzen- be-

rechnet, bei der ungiinstif^stcn Lastverteilung
39,2kt'qciD größte Druckbeaiisprucliuiij^ erj^eben

hat ZurAufnahmedes Winddriickcs sind noch
besondere Zuggurte(2 Eisen von 24 mm) zu bei-

den Seiten der rahrbahntafcl eingelassen (vcrgl.

Abbildung8)und im.Scheitel und in der Pendel-
wand fest verankert. Zudem wirkt die steife

Tafelais wagrechterTrägcr, der dieWindkrafte
auf das wegen seines seitlichen Anzuges sehr
standfeste Gewölbe überträgt Die Ausführung
der Fahrbahntafel zeigt die Abbildung 10.

Der Scheitel des großen Bogens wird ver
möge seiner Elastizitätiuad infoige Tempera-
turschwanlcuoeen eewiite lotrechte Bewegun-

i f 1 [
machen, die^durcb die Fahrbahn auTdie

n 1 i j
Haup^feilerflbertngen werden und dort wag-

' rechte Venchiebungeo des Fahrbahn-Aufla-
gers verursachen. Statt diese letzteren als glei-

tende oder rollende Auflager auszubilden, wur-
de eine elastische, cij^cntlioh federnde Auflage
rungkonstruiert. Wie die Abbildgn. 2 (inNo.yo)

10107 erkennen lassen, uuide das durch eine
0,25cnistarkc und ijmhohe Eisen-
betonwand erzielt, die oben mit
dem Ende dcrl'"ahrbahnplattestcif
verbaiuJen i;nd unten im Haupt-
pfcilcrcbcnfaUs steil vcrankcrtist.

Zwischen Pendel wand und Haupt-
pfciler war ein Kaum von 12 cm

vorgesehen, der dann, um beque-
meres Einschalen zu ermöglichen,
auf 20««' verbreitert wurde. Diese
Wand ist infolge ihrer Höhe ela-

stisch genug, um ledernd in Höhe
der Fahrbahn eine wagrechte Be-
wegung zu ermöglichen. DieTren-
nung xwtscben Wand und Pfeiler

No. «Ii
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wird aettUch durch den vontehendea Beton- Pfeiler

maskiert und oben durch eine EisenpUtte abgedeckt.
Besondere Modelle mußten för die Rinnstein-Abläufe
angeferti^jt werden. Hir. ebenfalls aus zwei Teüen be-

stehend, eine Au.sdehnunt; der ( ahrbahn ermügiichcn.
Natürlich ist auch in der Deckplatte sowie im Geländer
die Ausdehnungsfutje iJurchgeführt worden.

Im Vorentwurf waren die seitlichen Oeffnungen
von io,25n> lichter Weite und 4,64™ Pfeilhohe zuerst

mit "geraden Eisenbclonbalken überspannt gedacht.
£s sind dann aber aus Gründen der Aestbetik und mit
ROcfcaicht auf die AaOaguaag

Armierungbestehtentsprechend derjenigen imHaupt*
j,'t u :iu- ooen und unten aus 5 Uängseisen von 14 mm
Durchmesser auf i«; Querarmierung, von 4 Eisen zu
Hmtn Durchmesser für l"; IJügel von 7mm Durchmesser
in Abständen von 40 cm. (Vergl. auch die Abbildg. 12,

welche die Ausführung wiedergibt.) Die Gewölbe-
Zwickel sind mit Füllbeton 1 : 16 ausgefüllt, der ander
Sichtfläche durch eine iv5<ictn starin ieltera Schiebt
(Mischung 1 : 12) ersetzt wurde.

Die Neben itfnuru'en werden ebenfalls, wie über-

haupt die ganze Brücke, durch eine Jute Asphalt Ab-
decsnag wot dem Eindringen des \\ assers geschützt

Die Hauptpleiler wei-
sen durch die einseitig an-
schließenden Nebenöff-
nungen bei derungünstig-
sten Laststellung in den-
selben Zugspannungen
«if, die durch 30 je 12»
teofeRundeinnvoaasw

_Bsw>iirftiiw<M»,

AbMld||ka>

werdeo sotleo. Die
Widerlager sind durch-
weg im festen Felsen und
zum Schutze vor Frost
mindestens 2,5 m tief ein-

gesprengt (Abbildung 2),

Als Sprcngstoil wurde
ausschließlichWestpbalit
verwendet. Die Sohle der
Widerlager ist verzahnt
und Stent senkrecht zur

Richtung der Mittelkraft

des Druckes aus Rogen-
und Pfeiler Komponente.
DieSohlcnpressungen be-

tragen höchstens 6 XK'qcm,

WM für Fei* sehr mäflig
list EineDni-

nagelettung
der Sohle
sorgt fflrdie
nötige Ab-
leitungetm»
auftretenden

Sicfcerwaa»

AbMMK.9. Ltmnotakt 4«nh die KMahateM.

großer Stützweite elastische Bogen zur Ausführung
gelangt, die sich dem großen Uogen besser aopafiten
und durch eine Fuge vom Kämpfer bis SwrPe&rlMlin
eine weit größere Ausdehnung des Bogens und des
langen Bauwerkes ermöglichten. Diev kleinen Bogen
fvergl. Abbild.2 ioNo.90 und i i)sind ebenfallsnach aer
Druckkurve geformt Zur Berechnung wurde anStelle
der Höchstlast von 20t eine gleichmäßig verteilte Be-
lastung von SOQlv'qm zugrunde gelegt IMe Fugen-
prenungen (nur Druclupumuogem sind aehr mKbugt,
bOchsteiM rd. iO>«(tw. FQr die Fomi der Gewölbe
mit venddedeo bohen Kftmpfem wurden dieselben
Koordinaten wie fttr die gewöhnlichen Gewölbe, aber
vom schiefwinkeligen System aus, aufgetragen. Die

li. November 1908.

Widerlager
haben statt

derüblicben
2FlÜgeI mau-
ern deren 4
erhalten und
sind,sowohl
außen wie
innen, unter
dem natür-

lichen Bö-
schungswin-
kel mitTrok-
kenmauer-
werk ange-
böscht wor-
den. Hier-
durch wird

der einseitige Erddruck der Hinterfüllung ausgeschal-
tet Die 0,65 bezw.a75™ starken Mauern wurden durch
armiertePlatten fs. Abbildg. 13), die nicht dttrchlaufend
ausgebildet wurden, überdeckt

Die Brüstungistdurchgehendaut armiertemBeton
erstellt (vergL Abbildf. 6In No. qo, wdche die Kon-
stiuktioa 4St BrHatung widergi bt). Damit dieAnsicfat-
flttdie nach auflen sich von der Farbe des übrigen Be*
toos niditunterscheide,wuTden derselbe Sand und Ze-
ment fOr den Vorsatzbeton verwendet, während der
Vorsatzbeton der inneren und oberen Ansichtsfläche
behufs besserer Bearbeitung (Stocken) einen ZusatS
von Kalkgrufl und Ulmer Mehl (weiß) erhielt —

MM
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Biimarck-Natlonal-Denkmal. Der Auirui zur KrrichtuilK

eines Hismarck-National-Denkmalshatlolcenden Wortlaut:

^Immcr näher rückt der TaR, an aem vor hundert
Jahren Bismarck geboren wurde, des deutschen Volk«
fcuraw Ekkart

Der I. April 191; wird Deutschtandf SOfan« vemun*
mein cur gemeinsamen Jahrhundertfeier.

Ueberall in deutschen Landen erheben sich schon
Denkmäler und ragende Feuersäulcn fttr den gewaltigen
Schmied der deutschen Einheit.

Und doch werden sich alle einen in dem Wunsche,
ein Derikrmi' zi: schaffen, zu dem jeder Deutsche beitra-

gen kann, wo er auch auf der weiten Krde wohnen mag.
So haben sich denn Männer aller Stände, Bcruisarten,

religiösen und politischen Bekenntnisse zusummcngcfun-
den, um diesen Ciedankcn zur Verwirklichung lu bringen

Nach einsehenden Uerutungen haben sie beschlossen, diis

Denkmal am Rhein tu emichten.
Auf der Elisenhöhe bei Bingerbiflck, hinttbergiüSend

sur Cicrmania auf dem Niederwald, aoU sich ein Denkmal
erheben, wUrdis des großen deutsdien Mannes, der so
wunderbar die Kräfte seines Volkes gesammelt und zum
böchsien nationalen Ziele gefuhrt hat Dort, wo im reben-
gesegneten Rheingau des Stromes Wasser sieh sammeln
und Drausend die Felsen durrhlin i her., ein liild der un-

widerstehlichen Kralt deutscher Kinhcit. wo von den Tiem
blllhende Städte, von den Berken Kar/cllcn und liiirgcn

grüUen, an detn Ehrentor deutschen Hcldentumcs, durch
d;i-S unseres Volkes S'^hiie :.us.'OL:cn /n schwerem Kampf,
durch da:s sie wiederkehrten mit dem Lorbeer des Sie-

gers: Dort soll des großen iCanxlers GedMchtoi» dem
deutschen Volke in Stein und En erhalwn UeBm.

An die Deutschen des In- tmd AuBbndeiL an ivog
und all, ergeht darum der Ruf. nach Kiliflen auninrifken
an diesem vaterländischen Werke.* —

Dem Kunst- und BauausschuH geliöreti als Vertreter

der Kunst an: ProvinziaI-Konscn,-.iinr Prof Hr ("lernen,

Bonn;l'roi l)r Dessoir.Rcrlir!, •Vui I)r M Srhmul, A:ichen;

Prof, Peter Behrens, Berlin; l'rot Herrn Hilling, Karlsruhe;

Prof Bosselt, Dtlsseldorl; Miiscums-Dir Dr Denekcn. Oe-
teld; Hrt Khrhardi. Apolda. Prof Dr Th Fischer, .Mün-
chen; Pro! < )tto (iußmann, Dresden; Bildhauer Hahn,
Manchen; Hotrat Ur. Georg Hirth, MUnchcn; BrtHSuser,
Kreumack; PmL AithurKami, Beritn: SladtbaMr. Koch,
Bingen; Prof. Wilh. Kreis, DOsseTdon; BiMtiaoer Hugo
Leaerer. Berlin; Museums-Dir Dr Lichtwark, Hamburg;
Prof. Dr von Oechelhäuser, Karlsruhe; K K Osthaus,
Hagen; Schriltsteller Wilh. Schäfer, Vallendar a Rh ; Prof

Schul«, Naumi)urg; (Ich. Brt. Franr Schultz, COln; l'rol

Fritz Srhiimarhcr, T)rcsden; Prof. Stuck, München; Reg

-

u lirt Thielen. Colilcnz; Geh Hoirat Pro! Dr Treu, Dres-
den, Prof Tuaillon, Berlin; Museums-Dir. Dr Volbehr,
Magdeburg. —

TechnUch gebildete BOrgermeUter. In Karlsruhe in

Baden ist durch den Rilckiritt des I Bürgermeisters (des

ersten stiidlischen Beamten nach dem Oberbürgermeister)
dessen Stellung wieder zu besetzen. Man weist bei dieser
Gelegenheit darauf hin, daß die Organisation der Verwal-
tung üit dem Wachstum der StadC die bald itoooo Ein-

«obner iSliI^ nicht ganz Schiitt genalten und Schwierig-

hdböm hemMgenifen habe, denen man durch .Anstellung

eiBM wdleien Bflrgermeisters zu begegnen hofft Dabei
wird TOD Muem von der einen Seite gefordert, daß der
peu SU wlUende I. Bürgermeister technische Bildung und
der neu zu berufende kautmännisrhc Bildung habe, For-

dcrun^;on. die iri.in Vici der heutigen Fntvvirk'.ung lier 1 »mge
als wol'.l t)erechti^':e anerkennen muß, sollen die stadti-

schen Veivv,iUiiri^;en nicht noch mehr als bisher einer ge-
wissen KinseiÜKkeit verlallen. Von den 4 Bürgermeistern,
die in Karlsrune notwendig werden, können zum Vorteil

der Stadt wohl 3 dem technischen und dem kaufmiinni-
aeheii fienifslel>en aageliöreD. —

Wettbewerbe.

Ein Wettbewerb tat Erlanfaof von BntwflifeD Ar den
Iftnbaa eintr apMBkaai« la MMhaaiiii l> B. wifd v«a der
Sparkassen-Verwaltiuig mit Frist sum ic Febr. 1909 fflr

im Elsaß ansSssige Mitglieder erlassen. Ks gelangen drei

Preis« von tooo, aooound toooNL zur Verteilung; ein Ankauf
vont—jnicntprcisgckrrtntenKniwUrfenfUriesooM istinAus-

siditgenommcn. Unterlagen gegen zM., aiezurtlckerstattet

werden, durch den Sparkasscnrcchner, Itlara-Str. 18. —
Ein Wettbewerb de* Beamten- Wohann|a-Vercio* tu COln,

E. G m. b. H. hidet die in der Rheinprovmz, in Wesiialen,
Hei3ei:-N,i^js.tu uni im Großherzogtum Hessen wohnen-
den Architekten zu einem Wettl>ewerb zur Erlangung von
SUnen MirdieBtbiiiuiigeinetOnmdiUlekMaiiderKntticv«

und der XantoicrSliBfie fa Cöln-Nippc« ein. Frist : i<. Jan.
1000 1 Preise von imo^ 900 und 600 ^L Unter den Preis»
nrhtern die Hm. Sladtbauinspektoren Boite und Ver-
bcek, sowie techn. Eiseobal» • Sekretär Dieckböfer.
Unterlagen gegen sM., di« turOclMfttattet wvnleil, dweh
den Verein —

Ell! Prci»«u»iebrelben betr. Entwürfe fQr t4indh*us-Slcde-

luogen Im markicchen CItarakter wird von dem Kittercut
Rtldcrsdort in der Mark erlassen und es werden dabei
3 Preise von 3500, 2500 und 1500 M . sowie der .Ankauf
nicht preisgekrönter Entwürfe im Gesamtbetrage von
3500 M in Aussicht gestellt FUr die künstlerische Ge-
•laltMCWild iMiM oeitinnte Richtung vorgetdiriebea,
doch Iffit et tue Lage dar Ding« erwifaiciit m^ciBca,
daß tunlichst Bau- und GartenkOastler gemciBlAifiUdie
Entwürfe liefern. Das Preiflgeffcht ist gegen die bisherige
Gepflogenheit aus 3 Gruppen von Preisricntem zusammen-
Besetzt und zwar aus einer Gruppe Ehrenpreisrichter, einer
Gruppe Sachverständiger für oie örtlichen Bedingungen
und iUr die Veröffentlichung, sow^e ,lus einer (irij-,i|ie F.ith-

preisrichter. Nur die letztere (iruppe interessiert uns hier;

ihr gehören andie Hrn. Reg.-Bmstr Crzellitzerin Zehlen-
dorf, Arch. .Alb. Gessner in Charloitenburg, Geh. Brt
Dr. l.udw. Hoffmann, Geh. Hofbrt Prof Felix Genzmer
und Reg -Bmstr. Kleeroann in Berlin, Ob.- und Geb. Brt
Dr I Stubbnn ni Grunewald, die Kunstmaler Maurice
Hcrg und Schinkel in Beriüi, soirie die Vertreter der
Gartenkunst Oek -Rat Theod. Echtermeyer in Dahlem,
Gartcn-lnsp. W. Lange in Wannsee untf Palmengarten-
Dir. Siebert in Frankfurt a. M. Die Bedingungen des
Preisausschreibens sind kostenlos, die weiteren Unter-
lagen gegen 1 M durch die Verwaltung des Rittergutes
Rudersdorf .Mark; zu beziehen

Wettbewerb zur Erlangung voa Eutwtlrfeii tüi ein Dieait-

(ebaude der HaadtUkamixicr Dreidec. In diesem uut Dres-
dener F"achgenossen beschränkt gebliebenen Wettbewerb
liefen 43 Entwürfe ein Der I. Preis wurde nicht verteiltj

vielmehr die Summe des I. und des U. Preises in zwei
äleidie ?nia» vonJe löooM. mlegt nad es wurden diese
en BniwOifenderHerrenLossowARUhne» sowie Rud.

Bit ran verliehen Den III Preis von 800 M. errangen
die Herren Brt K i ck c Ih ay n und K. Kuntze. Angelcauft
wurden nach Fmpichlung durch das Preisgericht die Ar-
beiten mit den Kennworten oder Kennzeichen „Handel
schafft Wandel", Mcrkiirsiab, sowie, Kiniach und vornehm"

Wettbewerb Luitpold. Brunoen DlUlogen. l'ntcr .jq F.nt-

würfcn wurde keiner des I Preises Ihr »hlrdig bclundcn,
Den II Preis erhielt Bildhauer l'rol Jak Bradl, je einen
III Preis errangen Bildhauer Sim. Liebl, Bildhauer Geo^
.Alberisholerin Gemeinschaftmit Arch. German Bcstdl-
meyer und Bildhauer Hans Angermeier. —

Wettbewerb ForMwarthaoa St. Pcicr Im SehwarswaM.
Eingelaufen lot Entwürfe. I. Preis: Hr. Ludw. Schmieder
in ICarlsruhe;II.Preis:den Hrn.Herrn undFriedr.Wielandt
in Konstanz. Angekauft die KntwüriederHm.Waltersptel
in Karlsruhe und Eug. Kiefer in Heidelberg —

In dem Wettbewerb betr. Eniwürle für ein Denkmal Kon-
Uoliii« XI. Palalologoa lo Athen fielen der I. Preis von
?ooo Frs. an den irmzosischcn Bildhauer Rancher; der
I Preis von .'000 1- rs an den italienischen Bildhauer VitO
Pardo und iwei III Preise von je 1000 Frs .in die BildbattSf
Nicolini aus Rom und Zuccarelli aus Florenz. —

Wettbewerb kattollaebe KlrciM Oasnis« bst Mets. FOr
das Gottesbaus ist ein Gelinde swittnen Elisen- und Kirdh
Straße mit dem Hintergrand des htigeligen Aulbauea der
L'mgebung in Aussicht genommen. Passtragsraum 800 ieste

Sitzplätze fttr Erwachsene und 300 Knieplätze iür Kinder.
Mit der Kirche soll spater ein l'iarrh.ius verbunden werden.
Stil frei, Material Bruchstein und Haustein Hinsichtlich

der Gruppierung ist zu beachten, daß der Stadtteil, der die
Kirche umgibt, auf einem Höhenzug über dem Seille-Tal

hegt und thili der Bau im Stadtbild in besonderem Maße
zur Geltung kommen wird Ks ist beabsichtigt, mit
einem der Preistr.igcr bchuls .Anfertigung des
Auslührungs - Kniwurics und Ucbcrnanmc der
Bauleitung in Verbindung zu treten. —

Wttitewerb Ratbau« - ErweHcrnogsban Prankforl a. O.
Dem aus dem liei. Wettbewerb siegreich hervorgegange«
nen Architekten Fritz Beyer in Berlin-Schöneberg wurde
die weitere Bearbeitung der Entwürfe für die Erweitenmg
des Kathauses sowie iür ein Kcgenülier dem Raihause su
errichtendes (ieschättshaus übertragen. —

Ukell: Die Gmllnder Tobel • BrUcke bei Teuica
aefcwrii. tfertwuys». — VermlMbteeb — Weltbewerbe, -

Hierzu eine Bildbeilage: Die GmOnder Tobel-Brfkke
bei Twilen (AppenielP, Schweiz.

Veilar «r PsaUrtw BtmMu^ 0.m. b. H.. Berlin. VI» 1
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N°; 94. BERLIN, DEN 21.NOVEMBER 1908.

Architekt:

Neues Haupt-Zollamts-Gebäude in Würzburg.
BauamtmaDn W. FOrtsch in WOrzburg. (SchiuS «lu No. w.) Hieria dit Abblldao(«i S.M4 and ttf.

le Malle ist aus Kisenbeton her-

gestellt und durch 2 eingebaute
Treppenhäuser mit Aufzügen in

3 annähernd gleich langeTeilc
geteilt. An den beiden Tren-
nungslinien sind 'l'cmperatur-

fugen angeordnet, welche vom
ErdgcschoB bis unter das Dach
sich erstrecken. In denselben
haben sich seither infolge von
Temperatur-Unterschieden Be-

wegungen von 3—4 mn» ergeben, bezüglich der Kon-
struktionen wird auf die Veröffentlichung durch Dipl.-

Ing. Luft, Direktor der Firma Dyckerhoff &\Vidmann

Tb im III. ObergcichoS.

lagerfjestimmtenKel
lern sind VVasserzcr-
itäubungs -Apparate
zur Luftbefeuchtung
aufgestellt. Mittels

Niedeidruck-Dampf-
hcizung können die
Wein- Keller tempe-
riert werden; in den
beiden 'l'rcppenhäu-
Sern sind Dampfvcr-
teilcrangcordnct, so-

daß jederStrang und
jede f-lallc, auch je-

desWagliäuschen ge-

sondert ein- undaus-
gescbaltet werden
können. Zur Kntlüf-

tungsind elektrische

Ventilatoren mit je

431) mm Flügeldurch-
messer und 70 ebm

Leistung in der Mi-
nute eingebaut.

Die Beleuchtung
der gesamten Halle
crfolgtdurch32i > elek-

trische Glühlam|>cn
von J5NK., deren
jede mitSchutzkorb,
im Spritkeller auch
mitUeberglockc.vcr-
sehcn ist und eine
leichtf>eweglicheAuf-

hängung an .Spiral-

stahlschlauch erhielt.

Mit Bogen-Lampcn
werden nur der Zoll

hof und die Freila

dcrampe beleuchtet.

VcrwmltaDf((cblndt.

in Nürnberg, in No. 10, 1 1 und 12 der„Mittcilungcn über
Zement, Beton- und Eisenbetonbau" der ,Deutschen
Bauzeitung" vom Jahre 1906 hingewiesen.

Die beiden Aulzüge sind einander gleich ausgebildet
alsWarenaufzügcnütFührerbegleitung.erhieltcn Druck-
knopf-Steuerung für je 5 Haltestellen, Zeigervorrich-
tung, Sprachrohrlcitungund Klingel, starke Fahrstühle,
feuersichere Doppeltüren nach System Kücken, Ma-
schinenräume in den Giebelaufbauten. Die Aufzüge
sind für eine Tragkraft von lÖiX)''» und für eine Fahr-
geschwindigkeit von 20 """n in der Sekunde gebaut.

In jedem Geschoß der Treppenhäuser sind Feuer-
lösch-Hydranten angeordnet, Wasserzapfstellen und
Ausgusse befinden sich in jedcrHallc; indcn fürWein-

Tlli im II. Obergeteho8,
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Der elektrische Strom wird

vom .stHdtischenElcktnzitat'5-

werk gclicicrl, die Haupt
schalt i Hfel befindet sich im
Erdgeschoß in der Halle II in

schniiedeisernem Umbau.
üic Tore an den Laderam-

pen sind mit zwciMiigcligeii

ieuersicbcren Schiebetüren

D<icb dem System Kiicken te-

•dllossen.im übrigen wurueii

feuersichere Hernertiiren ver-

wendet Die Fenster sind in

Schmiedeiseii, xum Teil ia

,Fenestra',kls]iMchererAi>'
mefi^ung undScfalieBungkon'
struiert . jedes Fenster erhielt

2 I.üftunps - riiigel mit vor-

gelegten Scliutzeinsätzeii aus

!>erfonertem Kisenblcch. Zur
leichteren Verladung vonood
zu den Bahn- '

wagen unil /u
den Fuiirwer-

ken sind anfdcn
Lade-Kanipen
mehrere! Land-

<lrehkr,iiie an-

IcdeHulleer-
hielt euH-Wand-
Insclinft mit
Nuti'in'.cr, Gro-
ße der ("re^^amt-

fläche utiil /a- ^'»^[i

läsBtgerBoden-

Belastung; ea

iet auch jedes
HallengeschoB
durch eine be-
5ondore An-

•il ru"li f aiix: ^'e-

kc'ti:i/L-icl'Jiet.

'

I )ir- [-ieliiHt.in-

r

33

;li <jiii-

.IC l'illi-

üind ioigende:
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KelI<:rluBbu(lcD:20C(nH«!oDmitZcnicnlglttlaDe lOOOkg/^ MoUIm*
Eid£tict:uß3ndcD: Holi»flrlelplU«icri!i AjijhjTl lOge . b
ia lialic III und IV: Atphalt-Kttticb mit bc-

loaderer EDtwftucninf.
Boden dei I. Obtrfcteboiici : KiefCfliFLaDg»

ricmcaboden ia( LagCThOlieia . . . IJOO . ,

Bodes dc> H. OberKMchoiiu; Zcmcnl-Ellrieh iloo . .

Daehpncboü-Fuübodcn; Zcmrat-Eitrich . . ßoo

nie Aborte erhielten Marmor 1 erra/./oböden.

Für die Faßlagerung wurden in den Kellern Stcin-

würfcl mit übergelcf;teti fichtenen Raiken an^escha[!t,

in den übrigen Lagerhallen sind breite Auflagerlatten

gelegt. Die Abschlüsse der 1 rüun^'slagcr bestellten

aus ilolzrippwerk, das in der unteren HäÖte verschalt,

in der olieren vcriattet ist, wobei die Nafdiuigen mit
Bandeisen ge<ieckt sind.

Mit Rücksicht auf die Verschiedenarti^keit der
Dodenbescbaüenheit — teils Auffüllung, teils Main-
acblamm, teils Sandiagerung — und mit KQcksicbt auf
den beständigschwankendenGrundWasserspiegel wur-
den sätntlicne GebSudefundamente teils als durcli-

laufende Mauern, teils als Pfeiler in Kalkbruclisteinen
und Portland-Zemeotmörtel, zum Teil mit Betonsohlen
bis auf den Felaengruod selührt Auf dieFundunente
wurde etoe dindifdieiKle BetoMcliiclit verl^t deien
StärkednerBdaatiuigvon aocokf litrdetqnumdacm
Auftrieb voo 3000!« fOr dM 4* eotspricbt Da mit
Grundwasser und Hochwasser bis Gelflndeoberkante
SU rechnen war, muBte besonderes Augenmerk der
Isolierung zugewendet werden. Diese wurde auf der
Betonplatte als 1

70101 starker Aufstrich aus Asbest-Ze-
ment Marke H der .H.imburf^jcrAsbest-Zcmcntwrrkc"
ausgeführt und wa^iL-.:ht auch durchdieMauern and an
der Außenst-ut: der Mauern durchgeführt. Dicscibchat
sich bis heule vollkommen bewährt So steht z. B. der
Kesselraum ständig etwa 20 cm unter Grundwasser-
spiegel und ist durchaus trocken. An der Außenseite
wurde noch ein iscm starker Schutzbeton angebracht

Die Ausfachungdes Eisenbetonfach Werkes erfolgte

in l'/j Stein starkem Backsteinniaueruerk, das iniFrd-
geschoß mit Muschelkalkquadern verblendet ist. Die
vVandflächen sind verputzt, die Dächer mit Ziegeln
auf Pappuntcrla^e doppelt gedeckt, die Dachgatjoen
erhielten Kupferblech-Abdeckung. Die eingeschossi-
8en seitlichen fiallen sind mit Holzzetnentdachung und
[iesscbattung versehen. Die Rampen-Schutzdächer

mit 3 iD Ausladung sind in Wellblech auf schmied-
eisernen Konsolen ausgeführt

Die Werfthalle ist in gleicher Weise wie die
Niederlagshalle konstruiert, aur liod hier die Iroen-
winde derHallen nicht verputz^ aoodem verfugt Der
Ketter wird sur Lagerung von Fetten und Odoi. ein
besondeis abgeschlossener Raum zur Lagerung Obel-
riedModer Gegenstände benutzt; dieErdgeschofihalle
dient der AbKrtigun^ und dem Umschlag in einer

Halle mit rd. 363 qm Grundfläche, neben ihr liegt ein

Bureau. Das Obergeschoß dient zur Lagerung und zur
freien Vcrfüjjung und steht mit der Niederlage -Halle
durch eine Brücke mit 2 Gängen in VerbincTung. In

der Mitte der Werfthalle ist ein Aufzug mit 3 Halte-

auf 18,71 M., fOr

stellen von der Maschinenfabrik Mohr & Federhafi
inMannheim in gleicher Art wie dicdcrNiederlagshaHe
erbaut Die 2 m breite Laderampe erhielt eine flüt

Klappdeckel versehene Ladeluke zur unmittelbaren
Einlagerung in den Keller mittels des Kranes.

Die Entwisaerung des Anwesens erfolgte in 4
Grundleitungen zum städtischen Hauptkanal, dessen
Tiefenlage mit Rücksicht auf den Rückstau beiMain»
Hochwasser die Anlage von selbsttätigen RQckitatt-
klappen und Spindelscluebern veranlaSte.

Die Kosten der gesamten Anlage ohne Bauplatz
belaufen sich auf rd. I2(I0(K*j M.; hiervon treffen auf

das Verwaltiing'sgcbäude mit Aufbauten, Gas- und
Wa.sserleitung, Zentralheizung der Bureaus usw. rund
322000 M., auf die Niederlagshalle mit allen Einrich-

tungen rd. 4S3OC)0 M., auf die Hofuntcrkellerung rund

40 500M., den Schwankhof rd. 10800M., auf das Wohn-
gebäude rd,84200 M.,auf die Werfthalle rd. 1 13000M.,
auf die Freiladerampe rd. 8800 M., auf Kanalisation,

Pßasterung, Gartenanlage rd. 34 500 M., auf Einfriedi>
eung rd. 13600 M., der Rest auf Gleisanlage, innere
Einnchtung, Bauleitung und Bauführung. Das cbm um.
bauten Raumes berechnet sich bei einerHöbenbemei-
aung von Kellerfufiboden bis Haup^eaimt-Obeilauite
ausacUiefilichderKortenflh'NdMaanlaacnfardasVei^
vndtungsgebäude auf ta(S6M, fOr die Niederlagsballe
auf I2,d3 M., für das Wofan|
die Werftballe auf 14,62 M.

Die Ausstattung des Verwaltunes- und Wohnge-
b iudes ist einfach und daneriiaft, der Haupteingang
zu den Burcauräumcn und d,ts Amtszimmer des kgL
Oberzollinspektors sind mit etwas fjrnßcrem Aufwand
behandelt Auf schlichte und zweckmäßige M<")bel

wurde besonderer Wert gelegt.

Was mit dem äulicrcn Aufbau gewollt, zeigen die

.Abbildungen; jedenfalls lag es nahe, das sclione Stern-

matcrial Unterfrankcns, soweit dicMittcl es erlaubten,

zur \'envendu:i^ /.u bringen. So zeigt das \'er\valtungs-

gebäude den rötlichen Sandstein von Heigenbrücken,
das Wohngebäude den gelblichen, gestreiften Stein

aus Brünau bei GerolzhoTen. Die Architekturteile wie
die Sockel w urden in Muschelkalk ausgeführt.

Ebenso lag es nahe, den einheimischen Bau-Cha-
rakter zu wahren, insbesondere dem unter den alten

Wdrzburgcr Meistern am höduten stehenden Baltha-

sar Neumann in seiner glänzenden Bemeisterung der
Bauaufgabe, in der feinen Auswahl und trefUicb Hand-
werksmäfiigen Verwendung der nächstliegendenBau»
Stoffe und m der bei gröBtmjtoticbster Beschränkung
des Bauaufwandes kflnstlerisclien Durchbildung des
Auflenauibaues nachzugehen.

Die im Bauprogramm gelegene versdiiedenartige
Bestimmung der einzelnen Bauteile ergab eine natur-

gemäßeAbwechslung in derG liederun g der Baumassen
und dies trug wesentlich dazu bei, den im Gegensatz
zu dem meist heiteren Himmel WUrzburgs erwünsch-
ten herberen Eindruck der Fonnen und
zu erreichen.

Bebauungsplan des südlichen Festungsgeländes der Stadt Glogau.
Architekt: Stadtbaurat W. Wagner in Glegau. Mwn «im MMMIm»
ic Stadt Glogau, in günstigster und auch sonst wurde Glogau stark befestig;!. I . eider

•Oder eele- wurde dadurch die Entwicklung der einst viel verspre-

chenden Stadt völlig unterbunden, sodaß es j^ckom-
men ist, dafä die Nachbarstädte Breslau, Liegnitz und
Görlitz Glogau weit überflügeln konnten.

Endlich ist es nun den fortgesetzten Bemühungen
derStadtverwalti.i^t( gelungen, diesen engen Ecstungs-

kVH vflBm7^«j| ^»B^uoii^^u^'it'iwix Gürtel zu sprengen. Im Jahre 1903 kam die lang er-

»? I II rTEGl erkannt, indem er dort sehnte Befreiung von den beengenden Fesseln der Fe-

Uy^Jl^^^^^^^^QI eine starke Festung anlegte und stungswerke, indem die Stadt dasFestungs^elände als

die alte, weiter von der Stadt Eigentum erwarb. Dadurch ging Glogau emer neuen
entlang führende Oder verlegte. Jetzt trennt die Oder Entwicklung entgegen, die trotz der jetzigen ungün-
die alte sogenannte Domvorstadt von der eigentlichen stigen Zeitverhältnisse langsam aber stetiglortscbrei»
Festungsstadt; die Festungliegt jetzt im Norden. Aus tend eine günstige und gjficldicbe Zukunft erwarten
lortifikatohschen Gründen wurde auch die Eisenbahn Iftßt Der Scbifisverkehr auf der Oder liat in den letz-

m dem Zweck durch die Stadt an der Oder eatlaag tenJahren eiheblieh tagpaomoiaa, und auch die £t-
gefObitiunijedetfeitdenVeilwhrabaperrenittkfianen; aenbahn.VerhMtiriase.dwiniOateoininieretwasgegen-

I-age an der Strom-Oder gele-

gen, steht jetzt im Zeichen fort-

schreitender Entwicklung. Be-
reits vor 100Jahren war Glog ui

ein bedeutender Verkehrs- und
Handelsplatz. Seine günstige
Lage hatte bereits Friedrich der
Große erkannt, indem er dort

St. November 1908. 643 ^
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über dem bevorzugten Wes-
ten zurückgeblieben sind,wer-
den sich besser gestalten.

Reichlich steht Gelände zur
Verfügung für alle möglichen
Erweiterungen und industri-

elle Anlagen. Auch die finan-

ziellen Verhältnisse der Stadt

sind gute, zumal diese großen
Grundbesitzin- und auoerhalb
desWeichbildes hat.Durch die

Erwerbung des Festungsge-
ländesist die Stadtgrenzc weit

hinausgerückt werden. Es
mußte daher rechtzeitig da-

ran gedacht werden, für das
Gelände einen geeigneten Be-
bauungsplan festzulegen.

Hr. Ob.- u. Geh. Brt.Stüb-
ben hat einen schönen all-

gemeinen Plan aufgestellt,

der auch die Zustimmungder
Stadtverordneten- Versamm-
lungfand. Selbstverständlich

konnte dieser Plan, wie Stüb-

ben selbst sagt, nurganz allge-

meiner Natur sein, und die

weitere Ausarbeitung mußte
unter Berücksichtigung der
allgemeinen und besonderen
Bedürfnisse und lokalen Ver-
hältnisse der Beschlußfassung

I

injedemeinzelnen Fall vorbe-
halten bleiben. Es blieb dem
jeweiligen Leiter des Bauam-
tes überlassen, bei der weite-

ren Bearbeitung alle prakti-

schen, künstlerischen und fi-

nanziellen Umstände zu be-

rücksichtigen.Auf dieseWeise
haben sich besonders bei den
bestehenden Wallmauern und
Gräben von dem Stübben'-
schen Entwurf abweichende
Pläne ergeben.

W'erdiealtcn Stadtanlagen
mit ihren entzückenden Wall-
gärten kennt, besonders da,

wo sie noch in ihrer ursprüng-
lichen Form erhalten geblie-

ben sind, den mußesmit Weh-
mut erfüllen, wenn Teile der
interessanten und idyllisch ge-

legenen Wallgraben zugcfüllt

werden und dadurch jede Er-

innerung an vergangene Zeit

verwischt wird. Es ist eine

Pflicht jeder StadtVerwaltung,
dafür zu sorgen, die histori-

schen Mauern Diet.'itvoll zu
schützen und aer Nachwelt
zu erhalten. Welche Schön-
heiten bleiben der Stadt da-

durch erhalten, welche reiz-

voUeAnlagen können dadurch
der Stadt erwachsen, während
sonst bei der ICinebnung ein

Bild gleich vielen anJcren
modernen Städten geschaffen
würde.

Schultze - Naumburg hat
viel zur Aufklärung gewirkt.

Obca: VerwaliuDK<i;ebludc mit
.Slcinbcrf im Hintergrund.

.Mille: Halle II, KrdrrtchnB.
foteo: Halle X. i. ObergeichoB "

(N iederl>|r>ha]l c).

Neuei Haupt- Zollamt! Gebinde
1d Worxburf.
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So schreibt derselbcinseinem
.Städtebau":

„Und so entdeckte man
sehr bald, daß sich unglaub-
lich viel aus diesen mittelal-

terlichen Kesten für die mo-
derne Stadt, ihre Menschen
und dercnUedtirfnisse machen
ließ. Mit den Grundstücken
und Gebäuden, die hinterden
Wallgängen lafjen, gingen die-

se, ja oft ein Stück des Wall-
grabens selbst in Privatbesitz

über. Dieser hohe Sitz auf
den Mauern, von denen sich

überGrSben und die Teile vor
der Stadt meist eine treffli-

che Aussicht bot, waren für

die mit natürlichem Bauge-
fühl begabten Menschen des
in. Jahrhunderts in außeror-
dentlichem Grade anregend.
Sie waren nicht mehr sonder-
lich kriegerisch gesinnt, son-

dern vor allen Dingen von
einer alles durchdringenden
Lebensfreude beseelt, und so
stellte sich sofort bei allen

scheinbar ziemlich glcichmä-
fiig die natürliche Idee ein:

wie vortrefflich paßt dieser
hohe Sitz, um hier ein Plätz-

chen zum Schauen, Kühen und
fröhlichen Genießen anzule-
gen. Es war im iS. Jahrhun-
dert etwas ganz Selbstver-
ständliches, daß sich solch
ein Traum sofort in Garten-
gestalt verwirklichte. Und
so sehen wir überall auf den
Wällen reizende Gartenanla-
gen sich ausdehnen, die über
die oft niedriger gelegten
Mauern lustig ins Land heraus
schauen. Gartenhäuschen und
Pavillons wurden auf die so-
liden Fundamente aufgesetzt,
von deren Fenstern aus man
die reichsten Blicke ins Land
und die Gärten hinein genie-
ßen konnte. Die alten Wart-
türmc und Bastionen wurden
ebenfalls in ähnlicher anmuti-
ger Weise verwendet. Oft so-

garsetzten sich ganze Wohn-
häuser auf die mächtigen
alten Fundamente der Stadt-
mauern, und ihreAusläuferzo-
gen sich bis weit nach hinten
zu den engeren Straßen, die
von der Stadt her die den
Mauern nächstliegenden wa-
ren. Auch die Wallgräben
selbst blieben nicht unbenutzt.
Hatte früher vielleicht leben-
diges Wasser sie durchzogen,
so waren jetzt soviel sump-
fige Wasser-Ansammlungen
dort entstanden,diedem prak-
tischen Sinn des |8. Jahrhun-
derts nicht mehr behagten.
Man leitete das Wasser ab,

füllte gute Gartcncrdeauf, und
so entstanden in den Wall-
gräben selbst wieder Gärten.

Oben : Wctueiledcr NierfcrUgiihalle.

Unten: SDdotUeiiede* Wohai;ebtud.

Neoei Haapt-ZolUmti- Gebäude
ta Warzburg,

31 November 1908, 645
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die ihremCharakter nach meist nicht jene epikuräischen

Züge trugen, wie die Gärten auf den Mauern, sondern
menrdie Form von Gemüse und Nutzgärten annahmen.

In der Regel waren die Wallgräben von 2 Seiten

von Mauern eingefaQt: der inneren eigentlichen und
der äuSeren Wallmauer, die einst dem Feinde das Be-

treten des Wallgrabens selbst erschweren und sein

Verlassen unmöglich machen sollten. In diesen tief

gelegenen Gärten entwickelte sich gemäß ihrer außer-

ordentlich günstigen Lage eine üppige l'ruchtbarkeit.

Durch ihre ^ute Lage waren sie den Winden entzogen.

Die Tiefe sicherte ihnen Feuchtigkeit, während die

Mauern an ihrer Süd- oder N'ordseite den Pflanzen

Starke Wärme oder kühlen Schatten zu bieten ver-

zog. Die Bewohner hatten nun einen langgestreckten

Weg in ihrer unmittelbaren Nähe, der sie im F'reien

vor der Stadt hinführte, ohne sie weit von ihrenWoh-
nungen selbst zu entfernen, wie es dem Wesen des

täglichen kurzen Spazierganges am besten entsprach.

Es wurde so ein Korso geschaffen, der sich in gesun-

der Luft unter dem Schatten der Bäume hinzog und
einen stets wechselnden reizvollen Blick auf Türme,
Mauern und Dächer der Stadt bot, die in ihrem neuen
Schmuck der Gärten doppelt heiter aussah. Der Bür-

ger, der tägUch die Spaziergänge machte, mußte im
Betrachten seiner Heimat sie immer mehr lieb gewin-
nen, und sein Sinn mußte mit der Vergangenheit, dem
Wachsen undWerden der Stadt sich enger verbinden."

mochten, jenachdem ihrWachslum esverlangte. Aber
auch der äußere Wall, der sich meist außerhalb der
Gräben um die ganze Stadt herumzog, war diesen
lebensfrohen Menschen eine willkommene Beute. Sie
sahen sofort mit derselben Sicherheil, daß dieser Wall-
umgang die vortrclilichste Vorarbeit für eine Prome-
nade rings um die Stadt bildete. Denn in der Tat war
hier von Kräften, die hier für ganz andere Zwecke ge-
arbeitet hatten, eineGestaltung geschaffen, die für eine
sichere und lebensfrohe Zeit für den neuen Zweck gar-

nicht besser gedacht werden konnte. Man ebnete den
äußeren Wall, legte breite Wege auf ihm an, die man
mit doppelten Baumreihen von I-inden oderKastanien
bepflanzte, und schuf so einen herrlichen Promenaden-
weg, der sich rings um die alte umwehrte Stadt hin-

AU das trifft auch für den vorliegenden Fall zu.

Es wäre ein nicht wieder gut zu machender F'ehler ge-
wesen, die Wallniauern zu verschütten, und doch be-

durfte es auch in Glogau der ganzen Energie des Ma-
gistrates, diese Zuschüttung zu verhüten. Nach langen
Kämpfen ist es aber doch gelungen, das Ziel zu errei-

chen. So bleiben denn die Wallgräben in der Hau|>t-

sache erhalten und das Bauamt ist bestrebt, dieselben
künstlerisch den Anforderungen und Bedürfnissen der
Neuzeit anzupassen.

Die Bildbeilage und der vorstehende Plan zeigen
einen Teil dieser alten Wallmauern mit der alten Stadt
im Hintergrund und der neuen Bebauung, die von
den beiden Kirchen aus sich nach dem Glacis, unseren
schönen Promenade-Anlagen zu erstreckt.
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Aus der Mitte der Stadt fahrt vom Ring, dem
Marktplatz aus eine breite Strafie hinaus zum «Tore"
ins Freie zu den Promenade-Anlagen. In wenigen Mi-
nuten ist es jedem Bürger möglich, in diese zu eelan-

ten. Die StraSe btegt^ sich der gegebenen Ricfatung

esWallgrabens anpassend, seitlich ab und erhalt ihre

Fortsetzung in der Brflcke Uber dem Wallgtaben, die

an der schmälsten Stelle, der Kostenersparnis wegen,
eiriehtet i«t G«nid«dieM Stelle «arsindiauianid«»
ren GiOodco pnJetisda am geeigne

Unmittelbar fiber der lan^n Frontmauer des
HauptwaUgrabens wird sich das neue Justizgebäude
erheben, das seine Hauptfront nach der Promenaden-
und der geplanten Ringstraße zu öHnet. Um das Ge-
bäude nicht zu sehr in seiner Wirkung zu schädigen,
es vielniehraus seinerl'mgebung wirkungsvoll heraus-

zuheben, sind seitlich I läuscrgruppcn geplant, die als

einralutiende Teile das Bild zusammenschließen, so

daß eine platzartige Anlage entsteht. DiescrGcdankc
ist noch mehr dadurch verstärkt worden, daß gegen-
über, auf der anderen Seite des Wallgrabens, die i)latz-

artige Anlage durch Umrahmung %'on Baumreihen mit

färtnerischem Schmuck fortgesetzt ist. In der Mitte

ieses Teiles erhebt sich auf ansteigendem Gelände
ein Denkmal, dessen Errichtung der Zukunft überlassen
bleibt Gärtnerische Anlagen leiten in die bestehen-

den Promenade • Anlagen Aber, die durch kleinere
Vfcgt mit den Hauptfragen, besonders mit der den

bestehenden Wallgräben entlang gehenden Ringstraße
in Verbindung stehen. DieW^allgräben selbstjdie durch
gärtnerische Anlagen geschmückt werden sollen,

stehen mit dem oberhalb gelegenen Gelände durch
Treppenanlagcn, Kampen usw. in VerÜndung. Die
geplante Ringstrafie umschließt den ganzen südlichen
Tdl derahenStadtond scbliefit an die Hauptverkebrt-
StraSen an.

Ferner ist bei der neuen Stralenffihrung angc
strebt worden, dafl die von derStadt hinausfflmtoden
Straflen gute Blicke auch nach der alten Stadt erhal-

ten, indem diebesäenden Kirchen mit ihren charak-
teristischen TOrmen die Straßen wirkungsvoll ab-
schließen. Die einzelne Bebauung zieht sich zum Teil

dicht an die Wallmaucrn heran. In anderen Fällen sind

Gärten angelegt, von denen man reizvolle Blicke in die

Wallgri^ben erhält Kleine Lauben stehen unmittelbar
an den Brüstungen auf den Fundamenten der atten
\\ allmaucrn.

Auch sonstist der Verfasser dtesesPlanes bestrebt
j^cwcscn, das alte Bestehende möglichst zu schonen,
und das Neue dem Gegebenen anzupassen. So ist die

Kinderkrippe so in die bestehenden Walltcile hincin-

gebaut, dao sowohl dieses neue Bauwerk, welches in

den cinfach.stenFormen errichtet ist, wirkungsvoll her-

vortritt, daß aber auch die bestehenden Wall- und
Promenade-Anlagen nichtnur geschont, sondern noch
an Bedeutung und Ausseben ^wonnen haben.—

In demVortrafedesHm.Geh.Ob.-Brt Schmick aber

]
die jiWasscnrenoinuns in ländlichen Bezirken", den

' wirm No. Ol TeiöBentlichteD, ist schon darauf hinae-
wiesen worden,daß manderAusfdhrung vonGruppen-Was-
serversorffunRen auf dem Lande wachsendes Verständnis
entf?eKenDrinf!t und daß eine Reihe solcher.\usiührungen im
Entstehen begriffen sind Ein hedcutcndes neues Beispiel

dieser Art in Wlirttcmhcrg ist die „ (iäuwas sc r vcr-
SorgunR", welche einer uroUcTcn .Anzahl von ("icmein-

den der Oberamtcr Hcrrcnlicrg. Hi ir'i, Na^oUi und Rottcn-
bur^ gemeinsam dient und für den am 30 Juni 1905 in

Euungen gebildeten Gementdeverband der Gauwasser-
Versorgung aus^eftlhrt worden ist Wir glauben daher durch
Wiedergabc einiger kurzen Mitteilungen Ober diese Aus-
führung, dem Interesse unserer Leser zu dienen. Wir ent-
nehmen sie dem ,Schwäbischen Merkur", der sich seiner-
seits auf eine Kestschritt stützt, die aus diesem Anlaß im
Verlag von W Knhihamraer-Stuttgart erschienen ist

I i is ( lobii t, li.is die Gruppe umfaßt, wird im Westen
und iSüden von den tiefeingcscnnittenen Tälern der Stein-

ach, Nagold und des Neckars .ib,L;eschU)Ssen, im Osten
von den Ausläufern des Schüiibuchs und <ier breiten Tal-
mulde der Ammer begrenzt und endiijt im Norden mit

der Verbindungslinie der St&dte licrrcnberg - Wildl>erg
Seine liiunliche Ausdehnung, die von Norden nach SUden
19* und von Osten nach Westen 14 >»>> beträgt, umfaßt
im ganzen eine Fläche von mehr als zoo Dieser ver-
hältnismäßig großen Ausdehnung entsprechend gehören
dem Verband 33 Gemeinden der obengenannten Obcr-
amtsbecirke an und zwar .Aüstädt, Bondorf, Haslach, K.Lt]i-

iiingen, Nebringcn, Oberjesingen, Oberjettingen, Ocschel-
lircmn und Unterjettingen im O.A. Herrenberg; Baisingen,
Bildcchmgcn. Eutingen, Göttelfingen, GUndringen, Rohr-
dori, Vollmaringen uud Weilingen vorn O .\ Horlj; Kcken-
wcilcr, F.rgcn^ingen. Ncllingsheim, Rfminingshtim und
WoUenhaiiscn voiii( ) A Kottenburg, Srh-.c-.'.iiiiLT. vinn 1 1 .\

Nagold, insgesaini werden
165J2 Personen mit Wasser vcr-

Mrgl. IndoaSleinachtal zwischen GUndringen und Schie-
tiagen wurde das geeignetste Quellengebiet ausfindig ge-
macht Beob.-u;htungen zu den vcrschiedieosienJahreszeiten
ergaben, daß die zur Versorgung der sMatlidien Gruppen-
orte erforderliche Hochstwasscrmenge von 19 Sekunden-
litern von den beiden Ouellgebicten biei Gündringen und
Schietingen auch in wnsscr-irmstcr Zeit geliefert wird Die
Vereinigung der bcnicn i'.'ut :iwasser wurde durch den Bau
eines Wixsserhau^es erreicht, c.is in Form eints unterir-
dischen, zweiteiligen Sammcllichakers mit darllber belind-
lichetu Aulbttu hei der Gtindringer Quelle und vor (kr
Pumpstetion erstellt wurde Wenige Meter vom W.isscr-
haus entfernt stehen dasgroße I'umpengebäude mit den
WäiMtwotniiageB, der KÄUen- und Werkstattschuppen
und oerTfMlSiDnnalonBluraL Diese Bauten wurden, ohne
daß ihr Zweck dadurch beeinträchtigt worden wäre, der
ruhigen idyllischen Landschaft des Steinachtales angepaßt,
das mit seinen waldigen, Steilen Hängen, den langgestieck-

ai. November 1908.

ten saitigen Wiesen an den fladwe Uiem des Badiot und
mit dem am linken Talhang sich anschnlegeaden Dorf
einen lieblichen Uebergang des Gftu tum Schwarxwdd
bildet Daß hei der .\nlage der landschaftliche Charakter
gewahrt und außerdem allen technischen Einrichtungen
Rechnung getragen « erden konnte, ist vor allem dem Ver-
waltungs uissrhuL^ der Gruppe zu verdanken, der den An-
rcgunjjcn iii:s f'.rliaucrs des Werkes bereitwilligst stattgab.

Ftir die- Wiisscrlordcrung, die nach 3 Zonen erfolgt, nach
einer niederen Uir die Ortschaften GUndringen und Sehic-

tingen und einer höheren lUr die übrigen Gruppenorte,
sind 3 Pumpmaschinen aufgestellt worden. Die eine fttr

die untere Zone mit einer Leistung von 4 ijSek. bei So«
Arbeitshöhe und die größere fttrdie obeieZooendtsi VSdt
Arbeltsvermögen bei 185 b nuaonetriechcr FOcdcnOhe
erhalten zusammen von einem 80PS GenentOT'^OasflMMor
den .\ntrieb. Die kleinere Pumpe ist fedoeh auch (ttr dek-
trischen Betrieb eingerichtet.

Kür die untere /une ist cm Hochbehälter etwa4eOB
nördlich von .Schietingen auf der Hohe des linksuferigen
Talh.-ingcs erstellt worden, der einerseits mit den Vertei-
lungsronrnctzen der (icmcinden Schictingcn und GUndrin-
ui T. und .änderst-, ;s mit licr Druckleitung von der Pump-
station in Verbindung steht. Für die obere Zone waren da-
egen ein aasgedehntes Röhrensvstem und ein Hauptbe-
älter mit eischiedenen Zwischenbecken vorzusehen. Nur

die Gmppenorte Vollmaiingen und Unteriettingen erlul«
ten das Wasser unmittelbar von der Druckleitung, die von
der l'uinpstaiion bei GUndringen Uber Volbnaringen,
.Moizini;en und Unteijetüngen nach dem HauptbehUter
fuhrt der 1,5 km westlich von Oberjettingen errichtet ist
Bei den übrigen (jcmeiiulen muß das Wasser verschiedene
Zwischenbehalterdurclilliebcn, bevor es zu den Vcrbrauchs-
stellen gelangt Außer dem Hauptliehältcr, der bei Ober-
jettingcn mit iioo «bm Nutzraum erliaut worden is'., sind im
^•rsn.'cn noch 15 Zwischenbehältcr m t einem i -esammutz-
r.ium von 272.S chm vorhanden. Hiervon wurden 0 neu ge-
baut. Die Übrigen bestanden achon,sie dienten den Wassei-
leitungen von Baisingen, Haslach, Öberjettingen, Oeschel-
bronn und Wolfenhausen. Der nutzbare Inhalt sintlicfaer
Behälter beträgt 3918 cbw, was dem dreibchen mitderen
'f'agesverbrauch der Gruppe gleichkommt

Die große Ausdehnung des gesamten Rohrnetzes geht
aus den folgenden Zahlen hervor; Länge derQucUiulci-
tungen noo m, I^nge der Druckleitungen 17600 >, Länge
<lcr Zu- und Verteilungslcitungcn Socxxi «, Litnge der Pri-

viulcitiinuen 63000 «, .\nzahlacr Fcucrl' ischhydranten 610,
.\n7ahl der Haus.anschliisse 3400, Nutzraum der Hochbe-
h.iltcr 3o;.S cSim Wie diese Z.ihlen, so lassen auch die gro-
llen Geldsummen, welche in der Gruppenwasserversor-
gung angelegt wurden, den wirtschaftlicnen Wert des neu-
geschaffenen Werkes fUr die an ihm beteiligten Gemein-
deBedteaaea. Der VoranicUag und die Nachtiioe zu Uun
schBeBen mit dem Betnut von 1 119^5 M. ah. in dieser
Sunuae sind die Kosten mr die Giunderwerbnagsiv Fhir>
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Entschädigungen, Scr\iiuten • Bestellunpen und Hausan-
schltlsse nicht enthalten. Die Hauiibrecntuinn einscliiieß-

lieh der iür die vorhandenen Ro:irleitiin^'t.ii ;li LTSL--.iL-n-

den Beträge schließt mit insgesamt i io4 6u;S M. ab, suduLi

«ine Erspunis von 14787 M- erzielt werden konnte. Die
Aufwendungen fUr die MausanschlUsse belaufen sich auf

245 090 M. und die für Grundenverbungcn, Flurentschädi-
gungen usw. auf 43 000 M , sodaß die Gcsamtbaukosten
der Anlag« licb auf rd. i 39z 000 M. besiHem. Von dieser

Soauw weiden die Kosten der Hmaanschlttsse von jeder
Gencind« mumtlelbv bestrineii, «Ihrend die abrisen
Kotten, njwfaAlinigdesndteoDeMll benüliglenr

beitra^es, nach Maßgabe des VcrbandsstatntcsanfdenKopf
der Itcvolkcrung umKcleKt werden

Mit den Hauaiisilihrungcn wurde nach Al>schluß der
rianarhcitcn im Februar i(»o6 begonnen, im .\u>;ust 1Q07
konnte an die Ortschaften erstmals Wasser abgcKchen
werden. Bei dem Zustandekommen der Anlage haben ins-
besondere der Minist-ReL Kcg.-IUa Dr. Micnel nndder
verstorbeBeStutileclmikerOb.-Brt Ehmann nebenden
OberamtsvorstüBden mitgewirkt Der umfangreiche und
schwierige Entwurf «ude von den Staatsuchnikcr lUr das
flficatlicfie Waseetvenorgongeireien, BaiüMp. Grofi, aua-
geaibcitel^ der aueb «Be BanamflUinuig leitete. —

__ liei Mowoa dir Unfll TTnrani M ober-
hoB des sogenannten BdonaiOtti-Hauaes in der

Vi» Ghibcllina in Florenz wird der Beilage der „M. N. N."
zufolge ein topographisches Museum geschaffen, welches
die Museen der .\mo-Stadt in erfreulicher Weise ergänzt.

Das genannte Haus wird fälschlich als da.s Ifuus des
Michelangelo bezeichnet, da der Künstler in Wahrheit
hier nie ^i^ '^ülint hui Kr kaufte es für scmeti Nchcn, und
die Kunstgeficnstande, die es bcherlicrj-t, cr»-;irh K'ößten-
teils dessen Sohn, ilcr erst vier Jiihrc nach dem Tode des
Meisters geborene Dichter Michelangelo Huonarotti. Das
weite Stockwerk, aus neun Räumen bestehend, diente
bisher ni Wohnzwecken. Jetzt wird dort ein tnpographi-
dietMineuni der StadtFumna gaachaBcn« an dem Cor-
lado Ried alt Direktor der UHiiien'Galerie die Anregung
gegeben hat Es wird aus Stadtplänen (der älteste von
1490 befindet sich im Original im Berliner Kupferstich-
Kabinett, ist aber sehr geschickt reproduziert worden e aus
Holzschnitten, Kupferstichen, gemalten Veduten, Photo-
graphien nach Miniaturen, die l'lorentincr Ocrtbrhkeitcn
wiedergeben,endhchausHandzeichnungcn % ersi hwundcncr
Gebäude oder von ebenfalls verschwundenen I reskcn be-
stehen, aiit denen solche dargestellt waren. I ) is vorhan-
dene Matcnal isi sehr groß Viele Bilder haben die .M.ig.\zinc,

viele Blätter die Mappen der L'tiizien hergegeben und ;ius

Codices haben Giovanni foggi. Direktor des Bargello-
Vcnxaiar Rieda in der

Länng der DISstcn-Galerie, nnt Sadihenntnia und Ge-
schmack photographischeReprodolBlioBenherstellen lassen
Kerri leitet die Einrichtung des neaen Museums. Nur Paris
besitzt in seiner mit dem Muste Camavalet verbundenen
Stadtbibliothek eine ähnliche topographische Sammltuig.
Für alle, die sich ernster für die Vergangenheit der Amo-
Stadt interessieren, surd dieses neue kleine Museum eine

Suelle der Hclchrung bilden Man hofft, CS in den ersten
onatcn des nächsten Jahres eröffnen zu können —
Der Palast des Tlieodorich tu Ravenna. Ucber .\us-

grabungcn zur Krnuttcliing der Vnlagc des l'alastcs des
Theodonrh 7.u Ravcnna entnehmen wir der „Frankf Ztg "

folgendes: ,Dic italienische Regierung hat die Erlaubnis
erteilt, die Reste des Palastes des Theodorich in Ravenna
auszugraben, nachdem jetzt mit GewüUiet seine L.age

cwischen den Stadtmauern, der Kirche S. ApoUinare Nuovo
no4 der Via Alberone festgestellt ist Welcfaea Aussehen
der Palast hatte, wdfl man nicht genau, da nur ein Mo-
saikbild aus dem 6. Jahrhundert vorhanden ist, auf dem
er mit Portikus umgeoen erscheint und mit einer Fassade,
die der des Pantheon in Rom ähnelt Der Geschichts-
schreiber, der unter dem Namen .\n(inyinus Valcsianus
bekannt ist, erzählt, daß Thcodonch ihn nicht tcrtigstclltc

und .Amalasuntha ihn erst einweihte M-an weiß außer-
dem nur, daß der Palast sehr geräumig war und ein tri-

cliniiim besaß, divs ad niare hieß Von seinem Schmuck
von Nfarmor und Mosaiken s[)richt der llistonkcr .\ndrea
Agnello^ sird der letzteren stellten den gepanzerten Theo-
doiidi ni Pferde dar mit Lanze und Schilo. Einen großen
Teil des Marmors und der Mosaiken schleppte Karl der
Grofie mit einer vergoldeten Reitersiatue Theodorich's,die
vielleicht eine Umbildung eines antiken Werkes darstellte,

fort Der Palast war die Residenz aller(iotenherrscher,dann
nahm er die byzantinischen Kx.archcn und diel.angobarden-
KOnige auf, von denen Aistulf's Hofhaltung iUr djis Jahr

751 bezeugt ist Nach und nach geriet er in Verfall, 1205

stUrztc sein Turm ein, s]>ater lietenc er liaumateriatien, so-

daß nur das Krdgeschoß iibng blieb, das von dem durch
.Schutt crlnihteii ( u 'inde der Stadt bedeckt wurde Ks ist

also Hoffnung vorhanden, daß die berühmten .Nlosaik-

böden, die zum Teil durch .Ausgrabungen, die bis zum
17. Jahrhundert zurückgehen, aulgedeckt wurden, wieder
an das TacesUdit können. Die lettteo AuaKraboogcvev-
suche wurden 1841 und t^jo gemacht, aber von dm d«p
maligen Regierungen nicht unterstützt Die jetziMn Atbei«
tcn werden von Prof Gerardo Gherardini, demUlpdBtor
der Ausgrabungen in Bologna geldtet wenden. —

Korae für Ga*-, WaMerlettoogt- und Helznatefichmänaat»
Die Handwerkskammer zu Herlin eröffnet am 30 N'ov. einen
Kursus für Gas-, Wasserleitungs- und Hetzunys - Fach-
männer. Die Vorträge behiuidcln i IJerechnung von Rohr-
systemen Itlr Gasleiiuiigen, Be- und Entwässerungsanlagen,
sowie 2 /eniriile Wariuwasseranlagen und ihre Üercch-
nung, ; .\l>» ..sserbcsci'.igung, Drainage- und K '.anuil.tgcn

Zugelassen zum Kursus werden selbständige Insi;illateure,

sowie Ingenieure und Werldtihrer von Firmen, die Fach-
korporaUonen Groß-Bcriins als Mitglieder angehören. —

Wettbewerb 8pafkaaacn(cbiadc MUhauscfl i. E. Das Ge-
bäude soll mit einem Aufwände von 300000 M. auf einem
F.ckgelände der Belforter- und der BuBon Straße errichtet

werden. Das Haus soll sowohl Räume für die Sparkasse,
sowie zur angemessenen Verzinsung des .\nlage-Kapitales
drei größere und drei kleinere herrschaftliche VVohnungen
enthalten Es wird ein vtimehmer Kindruck des Gebäu-
des gewünscht, doch sind Materinl und Hauiormen frei-

gestellt Die Hauplzeichnungen sind i : 100 verlangt, ein

Maßstab, der uns unnötig Kroß erscheint. Aus dem Ver-
zeichnis der 7 Prdsrichter sind nur die Hrn. BrtTrumm
in Mülhausen und Arch. Camoletti in Genf als Fadi-
leute des Baufaches zu erkennen. Es besteht die Ab-
sicht, den Verfasser des mit dem L Preise ausge-
.-cicltneten Entwurfes fflr die AusfUhrung heran*
zuziehen. —

Wettbewerb lavaUdeuheiin Millenberf. Das Heim soll

,auf einem unregelmäßig begrenzten Gelände an der Staats-

straße vi)n Miltenberg nach KichenbUhl errichtet werden.
Die Iür .So— 100 männliche Invalide zu planende .Anstalt

soll sich harmonisch in die Landschaft einfügen und von
tunlichst schlichter Haltung sein. Sie soll bestehen aus
dem Hauptgebkude mit den Wohnungen und einem Neben-
gebiude nut den Wirtschaftsräumen. Als Material ist der
rote Sandslein der Miltenberger Brltehe in Aussicht su
nehmen. Hauptsddmtmgen ittoo. —

Ein Wettbewerb nr Erlaneune von Entworfen IBr den
Neubau eiaea Pollatl-Dinatgebaude* in MOachen wird vom
bayerischen Ministerium des Inneren für die deutschen
.Architekten beabhielr.igt l'eber den Wettbewerb h.H eine
Beratung in der .Monumentalbau-Kommission" stattge-

funden, da das neue Gebäude an einem der InTvorra^cnd-
stcn Punkte des alten München, aut dem ausgcdennten
Ge'nnde des sogenannten .Vugiistiner-Storkcs, das die an
der NeuhauserStraßcgclcgcnc alte .\ugustiner-Kirche trägt,

errichtet werden soll. Dabei handelt es sich um das Schick-
sal der heute als Mauthalle benutzten und in einem stark
ruinenhaften Zustand sich befindenden, jedoch im Inneren
reiche Reste ehemaliger Schönheit aufweisenden Kirche.
Die beiden sich entgegenstehenden Fragen lauten: Soll
der Neubau geplant werden ohne Berücksichtigung der
alten Kirche, also unter der Voraussetzung der .Abtragung
dlcrselben; oder kann eine Pl.inung derart erfolgen, daß
dicKirche, etwa als Wjindelhalle oder in .inderer .geeigneter

Verwendung, als integrierender liest.indieil .n das neue
Gebäude einbezogen wird Die l.eser der .Deutschen
Bau.'eitunL'" sind durrh den .\ufs.itz über die Wiederher-
stellung acr Kirche in der Nummer 13 des Jahreangcs
1906 Uber die Sachlage unterrichtet, soweit sie die Wieocr-
heratellung betrifft, und kennen demgemäß auch die Mei-
nung der Redaktion ttber diese Frage. Der Wettbewerb
nun will beideMöglichkeiten offen lassen unddamit in durdi-
aus gerechtfertigter Weise den einander gegenüberstehen-
den Strömungen Rechnung tragen. Bei dieserSachlage wird
jedoch gewünscht, daß die Preise verdoppelt werden. Der
VV'eitbewerb wird mit Frist zum is -^lai 1000 erlassen.

—

Inlitlt: Nl'uis H<u-,>t /»lliiml« (icL'iiutlc In WUrtburf. (SdllaS,)—
Bcha-iun|^.iplin dt % iLdli^hea FcstunK^gehin.ltr'i der Stadt 0l0|aa.
Die ü*u»a>»<f •. >'i Kij:i tf. — Vcf mlscnics VVfUhrwcrht. --

Hietiu eine Bil<n)eilagc: Bebauun^s- Plan de:» stidlicbett

Festungs-(»cländcs der i>tadt Glogau
I aiMiiil^K» O.. b. Ht iwU«. Fär dlt RadakiÜB

t Mllim .Km. Wem StrUa.
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AbbilduDc 16. Feitig nl^telll«» Lchifcrltt der FUupioBDuor-

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLIL JAHRG. N2: 95. BERLIN.DEN 25.NOVEMBER 1908.

Die Gmünder Tobel-Brücke bei Teufen (Appenzell), Schweiz
Vom baulcitendcn Infienieur: Dipl.-Iof^. A. Sutter. (FortMiiunf •«» Nr. m.j

ie wir aus Abbildung 14 er

sehen.war für das Betonieren
des großen Bogens dieser in

einzelne LameTleneingetcilt
und zwar so, daß die zuletzt

betonierten Koffer von 0,8

bis [,5 m Breite unmittelbar
über die senkrechten Stütz-

punkte des Lehrgerüstes zu
liegen kamen. Diese waren

' sogewähltworden.damitdie
während des Betonierensauftretenden Durchbiegungen
der Kranzhiilzer ziinschen zwei Stützpunkten und die

hieraus sich ergebende größte Verdrehung am Ende
der betonierten I.ameilen im noch nicht geschlossenen
Bogen erfolgen. Die Größe der Lamellen entsprach
je einer Tagesleistung von etwa 30 c^ro. Die Reihen-
folge des Betonierens der einzelnen Lamellen ist aus
genannter Abbildung zu ersehen; es wurde hierbei

der Grundsatz verfolgt, noch vor dem Schließen des
( icwölbes eine möglichst große Belastung des Gerüstes
und die dadurch verursachte und unvermeidliche Sen-
kungdciselben zu erlangen.

Die Lamellen 1,2,3 und 8 konnten durch einfaches
Absprießen der Querschalung auf das Lehrgerüst be-
toniert werden. Nicht so diejenigen, die mehr nach
den Kämpfern hin liegen; dort mußten wegen der Ge-
fahr des Gleitens des Betons auf der Schalung beson-
dere Sprieüungen vorgenommen werden. Wie aus den
Einzelneiten auf Abbildg. 14 ersichtlich, wurden zwei
BetonsprieSungen mit dem Querschnitt gleich der hal-

ben Bogendicke und ' 4 der Bogenbreite unmittelbar
mit der unterhalb liegenden Lamelle betoniert und
durch diese sowie Holzsprießen die Querschalung der
oberen Lamelle auf die untere abgestützt. Nach etwa
4 Wochen waren die Betonsprieße sowie die anschlie-

ßende Lamelle derart erhärtet, daß teilweise durch das
Schwinden des Holzes, teils des Betons, die Holzsprie-
flen leicht entfernt werden konnten.

Das Lehrgerüst des großen Bogens erhielt eine
bisherwohl selten so sorgfältig durchgeführte Konstruk-
tion. (Vergl. die Konstruktionszeichnungen in Abbil-
dung 2 in No. 90, 14 und 15, sowie Abbildung 16.) Wie
Hr. Prof. Mörsch in seiner Veröffentlichung über die

Grünwaldbrücke') (Schweiz. Bauztg. Bd. XLIV. No. 23
und 24) nachwies, hatte dort ein Abweichen derBogen-
form von der Stützlinie für Eigengewicht um nur i onauf
die Randspannungeneinen Einfluß von r kB/qcro,was für

die untere Grenze von sehr großer Bedeutung ist. Aus
diesem Grunde ist die richtige Form des Bogens auch
nach Aufbringung der Belastung und bei Temperatur-
Aenderungen von großer Wichtigkeit. Das letztere war
für uns auch bestimmend, als wir den uns angebotenen
eisernen Unterbau der Kemptener Brücke ausschlugen
und eine reine Holzkonstruktion wählten. Dadurch
wurde der Holzbedarf natüriich bedeutend gesteigert,

sodaU für 1 cbm Bogenbeton 1,5 c*"» Gerüsiholz des

großen Bogens nötig wurde. Als Grundsatz wurde bei

der Planung des Lehrgerüstes stets festgehalten, keine
Konstruktion!-Elemente auf Biegungzu beanspruchen,

) VcrfIfiche incli .MinelluDf«a aber Zcmcot, Beton- und EUeo-
beloabu' Jthif. 1904 Seite 41 u. B.
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damit die Senkungen des gesamten Gerüstes auf ein

Mindestmaß beschränkt werden. Dieser Grundsatz
konnte auch mit Ausnahme der Bogenzangen durch-

feführt werden. Wir sehen aus Abbildung 2 und 14, da6
urch die unmittelbareAbStützung derKranzpunkte bis

zu den Fun-
damenten die
Hölzer stets

auf Druck be-
ansprucht vpcr-

den. An den
Stellen, an vwl-

chcnFarallel-
bolz auf Stirn-

holz trifft, wie
bei Pfosten
und Streben
auf Schwelten,

istzurVcrmci-
dungdes Ein-
dringens der
ersteren eine
Druckvertei-
lung durch
U-tisen oder
Hartholzklöt-

ze angeordnet
worden. Die

AbbildoBg 15. KiiuelheitcB-

Durchmesser rund blieben. Dadurch wurde auch eine
unnütze Belastung der Fundamente vermieden. Etwa
4m über dem Kämpfer bilden die 144 Sandtöpfe in der
Ausbildung nach Abbildung 1 5 mit doppelter wagrech-
ter Schwellenlage den Uebergang vom Unterbau zum
Oberbau. Letzterer wurde, wie auch die Joche des Un-
terbaues, auf einem KeiBboden in natürlicher Größe
mit dem Theodolit aufgetragen, dann genau abgebun-
den (Abbilde. 18} und gebonrt, sodaiTbei Außtellen
des Gerüstes IteineAenderun^en der Bogenform mehr
möglich waren. Die sehr geringe Senkung von 32 nun

des etwa 71 » hohen Lehrgerüstes mit über lOStöfien
ist ein genügender Beweis für die gute Konstruktion
und Ausführung der großen Arbeil.

Die Lehrgerüste für die Nebenöflnungen sind aus
Abbildung 11 in Np. 93 und Abbildung 19 ersichtlich.

Auch diese Anordnung bat sich sehr gut bewährt, da
die Senkungen beim Aufbringen des Betons nur 5

bezw. 7 mm betrugen.
Wie bereits angedeutet, wurden zum Ausrüsten

des großen Lehrgerüstes Sandtöpfe verwendet,welche
bedeutend standsicherer sind als Spindeln und .viel

sorgfältiger bedient werden können als Keile. Das Ab-
lassen des Oberbaue« geschah von der Mitte aus, be-

ginnend auf Kommandorufe an 6 Töpfen, den öjochen
einer Querreihe entsprechend, symmetrisch nach den
Kämpfern hin. Mit 12 Mann Bedienung wurden all-

mählich mit Intervallen von 2 mm die Sandiöpfe um

AbbilduDf 14. I.chrgtrfld itt Hanplbofeiir.

Einzelheiten der Knotenpunkte sind aus den Abbil-
dungen 15 und 17 zu ersenen. Hierbei wird besonders
auffallen, daß die Schwellen über den Sandtöpfen an
einer Stelle durch doppelte u- Eisen Profil 28 ersetzt

sind. Das geschah, um die durch die Streben übertra-

genen schiefen Komponenten der Lamellen-Gewichte
zu vereinigen und deren Mittellast durch in den Wider-
lagern verankerte Zugstangen aufzuheben (Abb. 14).

Große Schwierigkeiten Doten die I-'undamente der
Gerüstpfeiler. Diese muUtcn teilweise in einchelswand
eingesprengt werden, teilweise kamen sie bis 0 m tief

unter die Oberfläche zu liegen, da die Sohle, um Kut-
schungen vorzubeugen, überall nur auf Fels abgesetzt
werden sollte. .Aul diesen l-'undamcntcn ruhen die
Turmpfeiler aus zwei starken Ständern von je mm
Durchmesser. Um beim Stoß dieser teilweise bis 1 1 m
langen Ständer nicht dicke Köpfe auf dünne Enden zu
setzen, muUten alle Ständer den Querschnitt 28 28 in

der Säge passieren, wobei die dünnen Enden von 26 m"

1 5 gesenkt Diesen Senkungen entsprechend bil-

deten sich die Ablösungen der S cm starken Uogen-
schalung von der inneren Leibung; zuerst 1 >om im
Scheitel, dann im Bogenviertel, nachher in der Nähe
des Kämpfers. Schließlich war dieser Zwischenraum
auf 8—10 cm gewachsen, sodaß der Bogen vollständig
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frei stand. Die Senkungen des Bogcnscheitels wurden
während dem Ablassen des Gerüstes mittels dreier
Instrumente beobachtet; dabei konnten die Angaben
der Tabelle auf Seite 650 unten festgestellt werden.

Wir sehen daraus, dafi, nachdem in der Nähe der
Widerlager die Sandtöpfe stärker entleert wurden, der
Scheitel des großen Bogens sich wieder um 3™» ge-

hoben hatte, um nach vollständiger Entlastung aller

Sandtöpfe wiederum l«><^ zu sinken. Die bleibende
Senkung blieb also nur 3<<<n).

Eine Vergicichung einiger Angaben überSenkung
von Brücken mag hier folgen:

Blicke weile

m
Matetial

Scnknoijf beim
BctoDintn
mm

.Senkuoe beim
AuuchaUn

am

Sjnalalbricke

.

Butler Rhein-
brflckc ....

GrBnirald . . .

GmllDder To-
bel-UrSckc .

90

17a 38

70

79

Stein

Stein
Beton

Beton

t

2,ib«sw.i8,s

3»')

M9-1SI (II)

6,J7 beiw. 8,25

6,s beiw. lo

S

•) lofolee der |rt.<Bes Habe dct GerBMc« sind viti« SUJfic der
Stintler nOilf gcwoiden.

(SchlaS folgt.)

Zur Frage der Stuttgarter königlichen Hoftheater.
(Ponsctiung ttitt ScbluS tau No. tl.l Hieriu ein« Blldbtiticc lowle die Abbllduagen Seite US.

m Gegensatze zu dem Entwurf Achsen", die nur auf dem Papier wirken und tritt für

den Grundsatz uralter Erfahrung ein, dafi ein kleiner,

in richtiger Weise eingefaßter Vorplatz für ein Bau-
werk von viel größerem Wert sei, als eine große
Fläche. So richtig diese letztere Anschauung sein

kann, die tatsächlich durch eineReihehistorischer Bei-

spiele genügend belegt wird, so unrichtig ist es auf der
anderen Seite, aus ihr Gründe gegen große und weite
Acbsenbezichungen abzuleiten. Der Konkordienplatz

Achse
des Kleinen Hauses senkrecht
der Hauptalice zu (Abb.S.623).
Bevor der V'erfasser jedoch
diese Anordnung begründet,
stellter einige Gesichtspunkte
allgemeinerNaturauf,dieoffen-
bar gegen den Fischer'schen
Gedanken derAnlage derHof-
theatcr-Gruppe in der Höhe
des zukünftigen Empfangs-
gebäudes des umgestalteten
Hauptbahnhofes, bezw.inder
Höhe der Schillerstraße und
inderl-fauptachsedes Schloß-
gartens gerichtet sind.die aber
zum Teil nicht unwiderspro-
chen bleiben können. Es ist

wohl ein natürliches Gefühl
aller Verfasser, die meistnoch
unterdem Eindruck des alten
Schloßgartens vor seiner Be-
schneidung fürdieZwecke der
neuen BaTinanlagen stehen,

diesen Anlagen mit ihrer ehr-

würdigen Pracht allen Schutz
zu gewähren, den Baumbe-
stände mit Jahrhunderte alter

Vergangenheit inmitten der
Umbauung der sich weitenden
Großstadt für sich beanspru-
chen dürfen. Aber es ist be-

reits ein so erheblicher Teil
dieser Anlagen längst da-
hin, daß die Ausführung des
Fischer'schen Gedankens kei-

nen Eingriif mehr bedeuten
würde, der so schmerzen wür-
de, wie er etwa noch vor 5 Jah-
ren empfunden worden wäre
und der in seiner Wirkung
nichtdurch einekünstlerische
Anordnung anderer Art er-

setzt werden könnte. Der un-

ter anderen Verhältnissen so
wohl begreifliche Schutz der
Baumanlagen an dieserStelle

darf demgemäß nach unserer
Meinung nicht so weit gehen,
daß er architektonische Anla-
gen von größerer Bedeutung
für das Stadtbild verhindert.

Ferner wendetsich Moritz ge-
gen die „Illusion unendlicher

35. November 1908

Littmann, welcher, dem Rein-
hardt'schen Gedanken folgend,
die Achsen beiderHäuser senk-

recht auf die HauptachscderAn-
lagen richtet,wendet derEntwurf
desHrn. Reg.-Bmstr. K.Moritz
in Cöln die Achse des Großen
Hauses der Schloßgarten Stra-

ße, die

Abblldang 18. ZastramcBle-

gnag de« LcbigciDslei der

Hauptonaueg vor Aulitcllunc-

Abbildung 17. Ktnielheilen

dci I^hrgeiOitci der Haupi-

OHnimf.

AbbildoBg 19. Lehrgcrtltt

der kleiticn UcdaaDgcn.

Die OmOoder Tobelbrflcice

bei Teufen (Appeoxell),
Schweiz.

KotwurfTon Piol. K. HOrich
in Ztrich in Verbindung mit

Dipl.-Ioj;. A. Suite r in

Niedei-Teufen.



in Paris mit der De-
putiertenkammer auf
der einen und den
beidenGabriel'schen
Bauten auf derande-
fen Seite, mit dem
Blick auf den Etoile

nacli Westen und auf

die Madeletne nach
Norden ist ein tiel-

fander Bendt hier-

BLdaft
«liehIn dnemPaOe
mit wetten Achaeo-
Beziehungen nicht
allein um die Wir-
kung der Gebäude an
sich, sondern um die

Wirkung der gesam-
ten Anordnung han-

delt, in welcher die
Bauwerke nur «In
Teil sind.

Unter seinen Leit-

sätzen führt Moritz
auch auf, daß es nicht
in seiner Absiebtge-
legen habe.dasGrolle .

'

und da« Kleine Haus
zu eineriMMBogenen
Einheitzu verschmel-
zen, denn die unglei-

chen Massen deroeidenGebäude atin-
denderErstrebungdnealrtlMtlciiidien
Gleid>eeiridite»<ntgegen;gieidMwihl

Bwaalle dw GtanHarin wi beob*
aditen. Aberau^b«
gen der neuen Gruppe ni den Haowr>
gruppen der Neokar-Strafle durdi Er-
richtung eines Neubaues, der von die-

ser zu der Tbeatergruppe aberleitet,

strebt der Veiiasaer wohl nidit mit
Unrecht an.

Aus den Gesichtspunkten, die fürdie

Einzelgestaltungen bestimmend wa-
ren, fOfiren wir Hier nur an, daß bei der
Gestaltung des Züsch aucrliauscs auf
Proazeniumslogen ganz verzichtet und
die seitlichen Hoflogen etwa H m von
derUühne abgerückt wurden. Es wur-

den keine Scitcnplätze angeordnet,und
obwohl die Buhne eine große Tiefe e^
halten hat, stellt Moritz doch auf dem
Stäiidpunkte, daß die szenische Wli^
kune bauplsächlich in der
flacSea Keüefwirkung der
Bdmen nidien sei.

Das Uitdl des Preisge-

ridites «kamt aa, daS der
Entwurf die beatdienden
Adaeen adionea will, und
erbUclcttn derPlanung eine*
besonderenPlatses vor dem
Großen Hause eine Folge
dicsc-s Restrebens, bezwei-
felt aber, ob die Erweite-

rung dieses Plat/'es über die

Scmoögarten-Straße hinaus
möglich sei. Für die Anord-
nung derbeiden I fäuser, der

Magazine und der X'erxval-

tungsräunie gegeneinander
biete der Knt wnrf eine ziem-

lich einwand freie L'jsung dar.

Die Architektur des Aeuße-
ren beider Häuser sei sehr
verschieden im Charakter,

was durch Lageund Bestim-

6SS

Nirvi::'*;;
mung bedingt sei. „.Am Großen Haus ist ein

stark Übertriebenes Pathos zu bemerken, das in

der kleinmaßstäblichen und idyllischen Umge-
bung besonders auffallend sein wird." Die reich-

licfaeAnwendung vonAttikenobneDachhinter-
grund gäben den Eindrudc dea Unvollendeten.
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Behaglicher und der Um-
gebung entsprechender
mute das Kleine Hans
an; aber das ungünstige
Verhältnis desbreitenMit-
telteiles zu den verküm-
merten Seitenteilen störe
den guten Eindruck. Im-
merhin zeigt dieses Klei-
ne Haus am meisten den
Charakterdes genius loci.

Zweifellosbandelt es sich
hier um eine sorgfältig

durchdachte.künstlerisch
reife Arbeit von großem
Wurf, bei der nur die sti-

listische Disharmonieder
beiden Häuser zu bedau-
ern ist, für welche deren
gegenseiti||;e Unabhän-
igkeit kein genügender
"nmd ist.

—

Die mit dem IIL Preis
gekrönte Arbeit der Hrn.
Professor Schmohlund
Staehelin in Gemein-
schaft mit Masch.- Insp.
Groß geht in der Anlage
wieder auf den Reinhardt-
schenGrundgcdankenzu- •

rück. Das Urteil desPreis-
gerichtes bezeichnet die
Lage der beiden Theater
zu einander als glücklich.
Es sei dem Verfasser ge-
lungen, das Große Haus
in die I^ngsachse des
Sees zu legen und den
Eingang zu ihm von der
Sceseite zu nehmen. Um
nun, wie es die Bildbei-
lage zu dieser Nummer
zeigt, die Kassade des
Theaters von der Secseite

nach Möglichkeit zurGcltung kommenzu
lassen, sei die doppelte Baumreiheum den
See an dieser Stelle stärker unterbrochen
(L.ageplan Seite 6J3). In großem Abstand
hinter der Front des Großen Hauses liegt
der Zwischenbau mit Verwaltungs- und
Magazin-Räumen, während das Kleine
Haus parallel zum Großen Hause gelegt,
aber weiter vorgeschoben ist(S.6j5). Auf
eincunmittelbareVerbindungdes Kleinen
Hauses mit dem Zwischenbau ist infolge-
dessen verzichtet. Das Preisgericht hält
die räumlich getrennten Bauten für eine
glückliche Umrahmung des Sees. Starke

6S3



Ausstellungen werden an dem innerenOrganismus der
beiden Häuser genMcbti «nf die inr aber aachlUer ia
dieiem Stadiam der VonfbeitMi aidit weiter eiaiu-

ßbeBbiaadu«. Ooeb darf nidit imenrtbiit bleiben,
B sie derart eind, daft ihre Bdiebung wohl dne ver-

änderteGrundriSgestaltungzurFolgebaben würde. Da-
gegen wird der architektonischen Ausgestaltung der
Innt-nräume sowie der Gestaltung (ks Aeu&eren, in

dem vor alleoi ein Streben nach Ruhe zum Ausdruck

komme, einbedeutendes künstlerisches Gefühl nacbge-
fttbat^ das durcb die penpektivischeAnsicht .in glin-

MaderWeil»inm Amdruck gelangt*. Man kann nier

das GefdU wohlwollender Uebertreibunfrim HinbHek
aofdiestarkenBeinangelungender orgamscbenGrund-
ri8-Anlagentchtab«eMen,denntat8ScElichgebtdiehier
gerühmte Ruhebis nahean dieGrenzederNüchternheit,
iil>er welche das llott dargestellteSchaubild für den tie-

fer Blickenden nicht hmwegbilft. — (ächiuB ioi(t4

Baugesetz und Baukunst.

Ein Vergleich der Bauordnungen von Berlin, London
Vortrag (ctitltta sni dtm VIII. InUiUktiooalcn Arehilckteo-Koof^cQ m Wico »m 19.

lutschen Baugesetzßcbung und Baukunst bestand ur-

S|irUn>;lirh kaum irgend ein Zusaramenhang Denn
<lit- H .uuninunKcn verdankten ihre Kntstehung vur-

wicgend 1 rwn^'iinßcn tcchnisrhcr und hyijicnisrher N.Htur

und rr.fiii licM diuicr bis vor kurzem \Ast ausschließlich
nur \'ürsi hiihcn ?iir S'chcrunK des Verkehrs außer- und
innerhalb dci ('.e^audi.', zur SrchcnuiK der S'andtähigkeit
der Gebäude und der liesundiieii ihrer Bewohner, sowie
tum Schutze gegen Feuersgeiahr. Trotzdem hat man schon
lange erkannt, dafi den Bauordnungen — im Zusammen-
hang mit den sie ergänzenden Bebauungsplänen — auch
dn wesentlicher Kinfluß sowohl auf die wirt&chaiüichen und
sozialen Verhältnisse der Bewohner, als auch auf den bau-
künstlerischen Charakter ihrer ('>cltungsgebiete zukommt
Denn die heutigen Bauordnungen sollen in erster Linie

dcrall^u großen si'ckulativcn .\usn11t7ung des Baugrundes,
wie sie durch Krrichtung von Massenmicthäuscrn geübt
wird, eine Clrenre setzen, eben jene (Irentc. welche die

Gesundheil und Sicherheit des Linzeliicn und der Gesamt-
heit unbedingt tordern Dadurch entstanden aberzunächsr
Bestimmungen, die vom Massenmiethause ausgehen, und
die,, indem sie den Bau des Einzelwohnhauses unnötig er-

schwerten, den Bau des Massenmiethauses geradem (Or-

derten Wie 9litu diese schematischen Vorschrilicn im Zu-
sammenhang uh ichemadschen Bebauungsplänen gleich-

seitig dazu beitrugen, den modernen Sudttcilcn jenes scha-
blonenhafte AoSMben zu verleihen, dem meist jeder künst-
lerische Reil und jede Alnvcchshing fehlt, ist nckrinnt

Durch die /Vnl.iLii- eigener Wohnviertel, hiiii|itsai hlii li

.•»Is ("ott.igcs, auch in jenen Stiidicn des mitlelciiroji.tisrhen

Festlandes, in denen das Miethaus der herrschende Tvi)us
geworden w.ir, erlangte .aber das Einzelhaus endlich doch
wieder eine solrhc l'örderung, daß es sich in den Bauord-
nungen nllmählicb besondere Berücksichtigung erzwang.
Hierduidi cqnb lich eine Abstufung der Bauvorschriften
nach Terschleaenen Gcbludegattungen mit strengeren Voi^
Schriften technischer Natnr iOr das vielseschossige, von
einer großen Zahl von PaniHen bewohnte Nfietfaaus und mit
leichteren Bedingungen für das von nur einer oder weni-
gen Familien bewohnte H.aus mit geringer Geschoßzahl
Parallel mit dieser .Abstufung nach Geb.iudcgattiingen ent-

wickelte sich eine Ahstulung nach Gebietsteilen in dem
Sinne, daß im dichtverbauten St.adtinnercn mit Rücksicht
auf ererbte Gewohnheiten und Rechte eine prölicrc Aus-
nutzung des Baugrundes nach Ilreiie und ffuhe pcsfanct.

hingegen in den äußeren, bisher nur spärlich oder g irmcht
verbauten Stadtteilen zurKrziclung gesünderer Verhältnisse
nur eine geringere Ausmtning des Baulandes zugelassen
wird. Gleichzeitig wurde dieAnlage belBstisenderGewerbe-
und Fabrikbetriebe in den eigendichen wohngsbiCteB e^
Schwert oder ganz untersagt, dafür aber in anderen, ftkt

diese Betriebe geeigneten Gebieten, i>evomigt
Mit der .\u1stellung dieser Staffel- oder Zonenbauord-

nuni-'cn vi .ir der erste ^< hrist ?iir Durchbrechung der Scha-
blone und des liehindcniden Zwanges getan. Allerdings
nur der erste Denn ra.an bcL;nllgte sich zunächst damit,
die aligestuitcn Vorschriften iuviiglich der Geb.tudchohc
und der (ieschoßzahl. bezüglich des Seitcnabst.indes der
Gebäude fici villenartiger Verhaiiung usw in bestimmten
Maßzahlen anzugeben, wodurch eine neuerliche Schabio-
nisierung, wenn auch nach einteinen Gebietsteilen, her-
beigefOhrt wurde. Hier konnte nur Wandel geschaffen wer-
den durch das Vorschreihen von Verhiltnisrahlen, sodaß
z. B die Gebäudehohe abhängig gemacht wird von der
»traßenbrcite, die Hofgnißc von der GebäudehOhe usw.,
kurz, die Hohe der Gebäude durch den I.ichteinfallswin-

kel bestimmt wird Krst hierdurch kann den Forderungen
der llvgicnc in rationeller Weise entsprochen werden, er-

gibt sich aber auch gleichze t g eine troiicre .Abwechslung
in der KrscKciniing

In wirtscli.ittlii her llinsitlu ;i;ißcrte sith die /.iinenein-

teilung allerdm^js viellach als a-.^cer /w.mg, und zwar durt,

wr» zu wenige Zunenabstutungen vurgenomraen mler die
Zonen nicht derartig sorgftliig abgegrenzt wurden, daA sie
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den utsächlichen Bedürfnissen wirklich entsprachen. Ins-
besondere machte sich in letzter Zeit vicHach eine starke
Hcwc),'unk! gegen die gc[jlantc aÜJii große Ausdehnung der
sogen offenen Uauweise in den .Außengebicten der St.adte

geltend, jener Hauu eise, die man lange fUr die einzige Form
eines »irklich gesunden Wohnens hielt. Die KostsiJiclig-

keit der Errichtung und Krhaliiiii^,- li'sciiig IrcistehenaerGe-
bäude, das große .Ausmaii des von ihnen beanspruchten
Baulandes, die dnicb sie iicwirlue Unterbindung des Ge-
schäftsverkehres nad mandhes andere IlSt diese BaUfwrm
hauptsächlich nur fflr die bemittelteren Stadtbewohner ge-
eignet erscheinen. Man erkannte, daß für die wirtschan-
licn Schwächeren auch genügend große Gebiete mit ge-
schlossener Bebauung vorgesehen werden mttssen, die
rbenfalls »eitr.lumig, .ilso hygienisch einwandfrei zur Be-
bauung gelangen, sob.dd für diUä Freihalten des Inneren
der Haubincke behuls Anlage zusammenhängender Höfe
oder Garten Vorsorge getroffen wird Das beste Mittel
Sdr das I'reihalten des Rloek lnncren besteht bekanndich
,11 di.T \"i irschreilnin}^ einer sogenannten rückwärtigen Bau-
lluchilinie. Zwischen den olteoeu und geschlossenen Bau-
zonen, sowie zerstreut innerhalb beider, können Gebiete
mit hiUboffener Bauweise, also mit aller Art von Gruppen-
Bauten, vorgesehen werden. So drängen hier hauptsäch-
lich wirtschaftliche Rücksichten zu einer weiteren Ausge-
staltung der Bau-Ordnungen und zu einer Behebung der
Monotonie allzu ausgedehnter Gebiete mit ein und der-

selben Bauweise, »Oiiurch t:lei( hzeitig wieder die indivi-

duelle Aiisgestaltungder cn/cinen Gebäude Und aiub deS
gesamten Stadtbildes (.;eliirder( wird

Die Kntwii kl-.ing der llauordnungen wie der Bebauungs-
f'läne liegt d.ihcr wesentlich in einem immer sorgfältigeren
.\npassen an die vielgestaltigen sozialen und wirtschattli-

chen, örtlichen und hygienischen Bedürfnisse der einzelnen
Stadtgemeinden, in einer immer weitergehenden Oiteen-
ziemng der vortuschreibenden Bestimmungen. Durch disae
Differenzierung werden ebensosehr die mit dem Zusam^
menleben vie^r Menschen unzertrennlichen Uebelstände
gemildeit, als neue Möglichkeiten für eine abwechslungs-
reiche, künstlerische Ausgesultung gefioten

Eine unmittelbare kttnstlerisrhcF.inliußnahme fällt den
GcmcindeN erw.i'.iunj;cn bei der Aufstellung der Bcbauungs-
I)länc zu Denn durch diese kann und soll u a Vorsorge
gctroHen werden für die künstlerische R.iumwirkung neuer
Straßen und l'liitze, sow:c für die cntsjirechende, wuksanic
Vcrleüung und .An* irdriirii^ der zu errichteiiiien nytent-

lichen Btiuteu, Denkmaier und Gärten. Sache der U.iu-

Ordnungen hingegen ist ea, solche Neubauten zu verhin-
dern, dte das Staatlnld ofienbar verunzieren würden, und
vorhandene geschichtlich oder kttnsüerisch wertvolle Bau-
denkmale vor Zerstörung, Veränderung oder sie beein-
trächtigender Nachbarschaft zu schützen Das Gefühl der
Verpflichtung, nicht nur unsere alten Baudenkmale, sondern
womöglich auch den eigentümlichen Charakter ganzer Alt-
stadu:, Ortsi halten una I.;widschaften zu erhalten, hatSidl
gerade in letzter Zeit immer mehr Hahn gebrochen

Wenn man nach solchen Erwägungen den imilt ß. der
den Bauordnungen aui die kilnslleiische Frst lienii.iif; der
einzelnen Gebäude und des gesamten Siadtbildes/ukoniuit,

anerkennt, und wenn man anderseits die Hauptstädte der
großen Staaten als die Repräsentanten der herrschenden
Kultur betrachtet, die deren Licht- und Schauenseilen in
gewaltigstem Maßstabe widerspiegeln, dann liegt der Ge-
anke nahe, eine Vergletchung zwischen den Bauordnungen

einiger Weltst-tdic anzustellen Ich unterzog mich des'i ilb

auf Wunsch des den VIII Intem.ntionalen .Architckvr. Kon-
greß vorbereitenden Komitees gern der .-Vutgabe. die Bau-
Ordnungen für Her in und London, Hir l'ans, Rom und
Wien vom Si.mdpunktc des \rc hitekten aus ru verglei-

chen Hei der l nmuglichkeil. alle uriliibeii Verballtiissc

der geri.intiten Sl.idte in kurzer Frist zu erheben, kann
diese Studie lUcrdin^ls nur rincn ersten Vers;:« ii bedeulen,
dessen etwaige Irrtümer richtig zu stellen und LUcken zu
ergänzen Aufgabe einer anschueBcnden Diskussitm wäre.
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Für diesen Vergleich durfte bcriiglich Berlins nicht
nur der Stadtkreis Merlin, dessen üaupolizciordnung aus
dem Jahre 1897 stammt, betrachtet werden, sondern es
Bwlitca auch die Voroit« hadiam B«ildaiciiä(img tmdm,
mt mit der Hauptstadt tchon taige mam ideelle ESoheh
bilden und sich während der leisten Jehtsehnte dermaßen
entwickelt haben, daß ihre Bauoidnung wiederholt umgfr
arbeitet werden mußte. Uie letzte BaupoUiei • Ordnung
iUr die Vororte von Berlin stammt vom vorisen Jahre ttnd
ist daher die jüngste der geltenden Buuorcniungen.

I >ie ,l,ondun-Biiildin(' Acts" sind vom Jahre 1S94 und
erhielten Amendements m den Jahren 1S9S und 1005

InTans gelten bekjuintlit Ii st.ut i incr einheitlichen Üau-
ordnunk' eine Reihe von Dekreten und Verordnungen,
diet.T bis ins 17 Jahrh «u-

rllckreichen und von de-
nen lUr ttiuerenZweckdie
«ichtigatenaind : das «R^
gkotent wr les hanteon
et les saüHes des Imui-

ments" vom Jahre 1902
itnd das „RcKlemeot sa-
nitaire' vom Jahre 1904.

ßischc l'luchtliniengeseu vom Jahre 187s und das erst im
vorigen lahre erlassene (Jeseu gegen die Verunstaltung
vonüruichalten und landschaitUch hervorragenden Ge{{en-

dea, das «ich den Scbut* der Baudenkmale etnscUießt
~ ndoe Deakmalschutac-Gesetze be«itten England (seit

Jaihie 1881), sowie Frankreich und Italien ^beide seit

2.0MnfiUCHOSS.

We
4« Hts. ItokMwSoltaiekl
* Statfcelia hl OeaMtai«

eluitl mit MueIi.-lMp.OroB

in Stnttrut. III. Pr«li.

Eichedes ljtgtp\n inN«.9it

Seite 613

)

Zur Frage der StuttKartar

kgL:

Die Stidte Rom und
Wien besitzen mit ihren
Bauordnunucn vom Jahre
'i&>7.bciw. heute die

Tcialtetsten and KforaH
beAliWgfMtt Bangesetse.
Allerdings erhielt jenes

von Wien imJahre
i8<>ocine wertvolle

Ergän^.ung.diedie
Bauzonenteilun;.'
einiührt; und so
wohl m Koin als

iaWien liegen seit

einem Jahre Knt-
würie neuer Hau-
Ordnungen vor.die

derGcnehraigung
harren. Mit Kllcli-

sieht aul die wer^
vollen Ncucrimgen, die sie enthalten, seien auch diese En^
wttife in den Hereich dieses Vergleiches gezogen.

Außer den tUr diese Stüdte geltenden Hauordnungen
und deren KntwUrlen mttsscn hier aber auch solche Reichs-

Gesetce ins Auge geiaßt werden, die diese Bauordnungen
SU «rgwuen bestimmt sind. So oeaOglidi Berlins dispreu*

SS- Novenaber 1908^

dem Jahre ifiA-). während (Ur Oesterreich ein Denkmal-
Schttizgesctz zw.ir schon lange im Entwurf vorliegt, die
gesetzliche Behandlung aber noch nicht erfahren hat.

Zwischen diesen städtischen Bau - Ordnungen und
Reichs -Gesetzen seien nun Vergleiche nach tol>,'endcn Oe-
sichtspiinkicn .mgcstellt

;

I F.in Vergleich der Vorschritten ubci den UcbauuniiS-
plin.d Ii eine rntersuchunj;, «ie weit die einzelnen (le-

ineindevcrwaltungeii das Recht oder die I'tlichthabcn, einen
licbauungsplan auiziisu ilcn. und wie weit eine /,onen-Ein-
tcilung, gegebenen I' alles auch Vorschriiicn lUr bestimmte
Straficnbreiien vornseben sind.

IL Ein Vergleich der zulässigen Ausmaße der Wohn-
GdMlvde(also ausschließlich Fabriken usw und zwar be-
iflgtidi der Gebäudehohe und Geschoßzahl, der Ausladun-
gen an der Fassade und der Dachlorm, endlich bezüglich
der Holausmaße.

lU. Em Vergleich der zulassigen Ausmafte der Ge-
schosse und der Vorschriften Ober deren Bennlstmg su

65s
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Wohnrkuraen. Hierher gehören die lichte Höhe und das
Flichennufi der Wohnrltume, sowie die licbtgebende Fcn-
•terfllche, femer die Zulitssigkeit von Keller- und Dach*
boden-WohDungeo.

IV. Ein Vergleidi beiflglich der Zulassung von Holt
als Baustoff fttr Haupttreppen und Hauptgesimse, sowie
für Fachwerk statt Außenmauern

V. Ein Vergleich der Vorschriiien, die sich au( die Schön-
bd^Charaktenstik und Geschichte der Stadt beziehen; und

VL Ein VcrRlcich der Vorschriften bezttglicb der Ver-
«nkWOrtiiclikcit <!cs Architekten bei der AartühniBg von
Neubauten und b^jiilichcn Ab!lndcriin^,'cn

l. Bebauungsplan
I. PI an au! st eilung. Die Städte Berlin und Rom

haben das Recht, die Statu Wien die Pflicht, einen Gesami-
Bebauungsplan auhusteilen. In Berlin bedarf die Pest-
setzung neuer und die Abänderung bestehender Bebau-
ungspläne der königlichen Genehmigung. In Rom hat die
(SeiBelDdci sowie jede italienische Stadt tnit mehr als looooo
Biawohnern I diis Recht, einen Regulicrungsplun /u v er-

fassen, der, nachdem er die Genehmigunc der Landes-
Regierunt; und des Ministeriums für öHentlichc Arbeiten
erhalten hat, eine C'iültigkcitsd.nuer von it, Jahren besitzt

I he (iemcmdc Wien ist sowohl nach der bctchundcn
Rauordnung .tls auch nach dem Kntwurt zur Aulstcllunj;
eines l'cbauun csiJhuics \ or;iflichict und vollkonimenci^;en-
bcrcchtigt, soaad auch ein Rekurs gegen die Festsetzung
sowie gegen nachträgliche Ablndernogen des Planet nicfat

erhoben werden kann.
In London hat der Couoiy Couadl. d. L die dasBaup

acMtsluuidhabende Behörde, nicht die Befugnis, einen Be-
EaumUBplAn aufzustellen (selbstverständlich ausgenom-
nen In jene Gebiete, die der Council selbst ankauft und
umpaRelliert . Hier haben vielmehr die Grundbesitzer
die Baulinien selbst zu bestimmen und vom Counnl ge-
nehmigen ru lassen (le^jen die Kntsrhcidung <lcs ("oun-
cils kann beim .-\i)}iellations-( lerichtshoi Berufung eingelegt
werden. In l)cstchcndcn Straßen wird im allgemeinen jeder
Neubau so weit von der Slraßenmittc /uriirkgcstcllt, als

der vorgeschriebenen normalen Straßenbreitc cntspnchL
Die StadtPaiis hat nach einigen erfolglosen Vermcfaen

um das Jahr 1813 auf die Aufstellung emes Gesamt'Re-
gulierungsplanesveisicliiet DieRegulierungspläne farein-

telne Gebiete — die ^oSartigkeit und der weite Umfang
der Pariser TeilregHUcnuwen sind l>ekaBBk— waden am
Grund üKentlicher fiiqamn genehmigt Audi hier sind
nachtr.1gliche Rekurse gegen den Plan ausgeschlossen

Bauweise Kme Kintcilung des Stadtgebietes in

Zonen mit ubgestuilen liauvorsrhnftcn ist durchaus ncu h

nitlu liberal! cingcliürgert So besitzen London, I'ans und
Rom keinerlei Baiizoncnrintcihmg, ebensowenig der Stadt-

kreis von Berlin In Horhr. k nnn nur in besonderen Fal-

len die Anlage von V'orgarten vorgeschrieben werden, und
die Bauordnung fordert nur in emigen namentlich ange-

Sebenen Geländen und Straßen die offene Bauweise mit
wischengartenvon bestimmterMindestbreite unter glddi-

aeitigem AusschluB tob Fabrik- und Speichergebiuden.
In Paris bestehen smtflHf einzelne kleine Gebiete l>esoa-
dcrc Bestimmungen, SoA wurden diese nicht mittels der
Bauordnung erlassen : so jene für die Fassaden, die in

Vermiachtes.
Techniker al> BargeraieUler. Aus Anlaß der Ncuhc-

setzunj; der Stelle riis I Bürgermeisters nach dem Obcr-
Biir>;ermcistcr in Katlsnihe hat am 17 .N'ov d J eine
Oiicntlichc Versammlung stattgelutiden, die von den tech-
nischen Vereinen der Stadt, und zwar vom Badischen .Ar-

chitekten- und Ingenieur-Verein, vom Bund Deutscher
Architekten (Otts^ppe Karlsruhe), vom Bund technisch-
industrieller Beamten (Ortsgruppe Karlsruhe), vom Elek-
trotechnischen Verein fCarlsruhe, vom Karlsruher Bezirks-
Verein Deutscher Ingenicure und vom Technischen Ver-
ein Karlsruhe einberufen war, um Stellung zu der F'rage

der Anstellung eines Technikers als Bürgermeister zu neh-
men. F.s waren Krdncr in den Personen der Hrn Geh.
Ob -Brt Iir. K l! a u ni ei s t c r . .\rLh F 1 ) e 1 n es und Stadt-
verordneter Arch Hugo Sievo^'i auif^estelll Nach An-
hi.irunf,' i'.cr Austührun^icn dieser Redner sowie nach llin-

gcrcn trortcrungen nahm die VcrsauiiiilunL' iolgende Fr-

kläruDgaa: «Die im Ftiedtidiahoi m Karlsruhe am 17 .Nov

tooS versammelten, von den bedeutendsten technischen
Vereinen der Stadt eingeladenen Bürger stellen folgende
Forderung: 1. Ks darf keine Btlrgcrmdsterstetle ohne vor-
heriges öffentliches Ausschreiben besetzt werden i lede
Betulsart ist dem (icsctz entsprechend zur Beuerhun'.; zu-

lulassen. 3. I>ie St.idtverwaltung von Karlsruhe wolle eine
Aenderune der Scädte-Ordoung bcantr.agcn, damit Vor-
StlDde techoitcher Aemter bescnließendeSiimme im Stadt-
nt bduHBoieii kOanca- 4. DieVontcberdertediiiiMbMi

emigen Straßen und aut i'iatzen nach gemeinsamem Plane
mit einheitlicher Architektur ausgeführt wurden; femer Be-
stimmungen Uber Votgärten in einigen Avenuen und Uber
offene Bauweise in einigen bestimmtuagmistcn Gebieteo.

Ausgebildete Zonenteilungen bestelieii in den Bau-
ordnungen fUr die Berliner Vororte luid fttr Wien, die An-
deutung einer Zonenteilung im Entwurf Itlr Rom.

Die der Berliner Vororte-Uauordnung unterstehenden
Gebiete sind in sieben B.iuklasscn oder Zonen geteilt; in

zweien davon is: die geschlossene Bauweise gestattet, in

den übrigen iüni die offene Bauweise vorgeschrieben mit
Bauwichen von mindestens 4—5» und Frontlängen von
horhstens 30™ I )o])(ielh.tiiser, Gcb.liidegru(i[irn und ge-
schlossener Reihenbau sind auch in den Gebieten der
offenen Bauweise unter gewissen Bedingungen gestattet
Für Familienhäuser gelten in allen Bauionen besondere,
tdlweise sehr wertvolle erleichternde Bestimmungen. In
elnielnen Getneien ist die Errichtung störenderBeinebe vei^
boten. Eine Bestimmung über rückwärtige Baulinien fehlt

Nach der bestehemlen Wiener Bauordnung kann der
Gemeinderat für einzelne Gebietsteile den Bau von Wohn-
häusern in geschlossenen Fronten mit Vorgärten oder
einzeln stehend, mit oder ohne Vorgärten, vorschreiben,
si iwiu dit! Keringste und größte Hrthc dieser Gebäude und
deren Gesch. iLU-ihl festsetzen Mit Hille dieser Befugnis
wurde cm B.u;/(incn|jl.in mit liinl /.oncn aufgestellt, die
hauptsächlich nach der zuliissigcn Geschoßzahl unterschie-

den sind. In der vierten Zone ist grOfiteotdlsdie olfene
Banwdse vorgeschrieben, in der lOnften beaidien Vor^
chfilten, die tfieErrichtungTODFabfikeDbegAnstigen, doch
Ist deren Errichtung in anderen Zonen nicht verboten.

Nach demBauordnungs-Entwurf fflr Wien ist das Stadt-
Gebiet in sechs Bauzonen einzuteilen. Die drei inneren
Zonen dienen Wohn und Geschäfts-, die vierte Zone haunt-
sathlicii Wohnzwecken, die fünfte Zone den Zwecken der
Korst- und Landwirtschaft, die sechste Zone Indus'.rie- und
Handelszweckcn. F"ür die drei inneren /unen ist durch-
wegs die geschlossene, ftlr die drei äußeren nur an be-
stimmten Straßen die gesch!i)ssenc, sunst <lic halb^;e

schlosscne oder oiicnc B.iuwcisc vorzuschreiben. Zusam-
menhängende Hole und Gärten im Inneren eines Bau-
blockes können durch Fcstsetnmg einer rückwärtigen Bau-
flucht sichergestellt werden. Mit dieser BestimmungschlieBt
sich derWiener Entwurf den besten Vorschriften inDeutsch-
land an Belästigende Industrie-Anlagen aollen nur in xwei
Bauzonen gestattet, in den Übrigen verboten werden.

Der Baiiordnungs-Entwurf für Rom teilt das Stadtge-
biet nur in zwei Teile, der Hauptsache nach in einen inne-

ren Teil, der List ganz verbaut, und einen äußeren, der
noch fast unverbaut ist Diese beiden Zonen uniersciici-

den sich nur durch die Vorschriften bezüglich der gestat-

teten Gebaudehohen und Hofausmaße. .Außerdem behält
sich die Gemeinde das Recht vor, gewissermaßen als dritte

Zone bestimmte Gebiete zu bezeichnen, in denen aus-
schließlich nur Villen erbaut werden dlUfen und die Er>
ikhtungindustriellcrAnlagen nicht gestattet ist Wenndiese
Voncbnlten auch noch nicht ganz einer ZonenbauordnuJtg
entqiredMn, ao bedeuten sie dodi dncB weacntlidwaFof^
•dmtt gegen die bettebeade fOmlMbe Banordirang.

(Pnrt^ctrunB loljjl )

Aemter erhalten beschließende Stimme im Stadtrat" Die
letzten beiden Punkte betreffen die Stellung der leiten-

den städtischen Baubcamten in den städtischen Kollegien
in Baideo, die liisber infolge der Bestimmungen der badi-
schen Städte-Ordnung nicht die ist, welche der Bedeu-
tung der technischen Wissenschaften in der Volkswirtschaft
unserer Tage entspricht Hier bessernd einzugreifen, ist

bei der heutigen Entwicklung eine l.cbensfrage für die

Städte Im Anschluß an obige Erklärung bekannte sich

die Versammlung weiterhin zu der Forderung, es sei tür

Karlsruhe, dem zunehmenden UiiiLiiig der Geschalte ent-

sprechend, eine vierte Hürgernieisierstelle ZU schaKcn und
dieW mit einem Techniker zu besetzen. —

Wettbewerbe
In eioem cngerea Wettbewerb zur Erlangung von Eot-

wUrfen IQr den Umbau des ProTinzial-Siandehauaet In DOa-
•cldorf, an dem 4 Fachgenossen beteiligt waren, die durch
je 3000 M. entschädigt wurden, errang den außerdem an-
gesetzten Preis von 3000 M. Hr. Aren, tfeim. vom Endl
in Düsseldorf Preisrichter waren u a. Brt. Zimmermann
in Münster, Brt, Heimann in Coln. Prof K Hocheder
in München^ und^Brt Ostro p in IHisseldo rl —

lnVült; Die Otnllndcf Tobel-^rUtkr b«l Tiiihn lAppentcUl, Sdiwdi.
(FortKttungl. - Zur Fra(c der Slull(att«r kSfllflidw« HolllMalfr. (Port-
wtiunn 1 - Himf«cH u nd Mauiiun»!. — Verniltctitct. - WetHwwerb«. —
UTld beil.ige : ZtiTl rase der Stuttgarter ki^nigb Hoftlieater.

Vtritt der DeulKbMi Bauzclbiac,' O. la! b. it., BctUa. Fu dlt RidaldtM
.— AlWeit Holaaaa. IMtUe. _ ^.

.
.....
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TeUcr HauMaalirelcn. Junfmsjrcr-PUta tm Griei in TOU. PboiopiphUcbc Auintbrne tob FriEi B«iU>ick io TOl<.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N°: 96. BERLIN, DEN 28.NOVEMBER 1908.

Zur Frage der Stuttgarter königlichen Hoftheater. (SchhiO)

Prof. Schmobl & Staehelin in Stuttgart mit derMaB-
gabe erfolgen solle, daS aus Staatsmitteln zunächst das
,Große Haus* mit Verwaltungsgebäude und Kulissen-
magazin erbaut und Herbst 191 1 eröffnet werden soll.

Ueberdie näheren Umstände sind unter.Vermischtes"
weitere Nachrichten gegeben. Die Entschließung läßt

den Wunsch der beteiligten Faktoren erkennen, sich

einerseits den Entscheidungen des Wettbewerbes zu
unterwerfen, ein Wunsch, Cossen Erfüllung in diesem
Falle durch die bedeutsame Tätigkeit Littmanns auf
dem Gebiete des modernen Theaterbaues leicht ge-

macht wurde; sowie anderseits die berechtigten Emp-
findlichkeiten landsmannschaftlicher Mitwirkung bei
dieser vorläufig größten neueren Uaufaufgabc des Lan-
des zu schonen.

Die Tatsache dieser Entscheidung gestattet aber
nunmehr auch eine völlig freimütige nochmalige Er-
örterung über die Lage der beiden Theater, ihre Be-
ziehungen zum Schloß, zum Schloßgarten, zum künf-

tigen Kmpfangsgebäude der umgestalteten Bahnanla-
gen, sowie zu dem ganzen Stadtteil, der zwischen der
verlängerten König-Straße, neuem Bahnhof, Schiller-

Straße, Neckar-Straße und Schloßplatz liegt Unseres
Erachtens ist jetzt der Zeitpunkt gekommen und der
äußere Anlaß gegeben, diesen TeU der Landeshaupt-
stadt, der für die Repräsentation des Landes wie kein
anderer Teil der Stadt in Betracht kommt, nach einem
einheitlichen künstlerischen Gesichtspunkt zu entwer-
fen und den unmittelbar auszuführenden wie auch den
etwa in der Zukunft geplanten Monumentalbauten in

diesem künstlerischen Organismus eine Stelle anzu-
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n dem Augenblick, in welchem
wi runseren naturgemäß nur ku r-

zen Bericht über den Wettbe-
werb betreffend die beiden neuen
Hoftheater in Stuttgart schlie-

ßen, trifft von dort eine Nach-
richt ein, die in erfreulicher

Weise sagt, daß die maßgeben-
den Stellen entgegen vielfach

gehegten Bedenken, die noch
' eine weitereVerschleppung der

Angelegenheit befürchteten, sich zu einem schnellen

Entschluß entschieden haben. Zu einem Entschluß,

welcher aus dem Verlauf des Wettbewerbes die natür-

lichen Folgen in künstlerischer wie in landsmann-
schaftlicher Beziehung zieht, mag die Entscheidung
des Freisgerichtes auch in nicht unwichtigen Punkten
angefochten werden können. Nach den vorläufig nur
fragmentarischen Mitteilungen von zuverlässiger Seite

aus Stuttgart hat die kgl. Domänendirektion auf Antrag
des Hrn. Prof. Littmann einan den „Botanischen Garten*
anstoßendes Privatgrundstück an der Neckar-Straße an-

Sekauft Nachdem S. Maj. der König einen auf Grund
ieser Erwerbung von Littmann bearbeiteten neuen

Lagoplan genehmigt hatte, hat das kgl. Finanz-Ministe-
rium Hm. Prof. Max Littmann mit der weiteren Be-
arbeitung der Aufgabe auf Grund seines preisgekrön-
ten Wettbewerb-Entwurfes betraut Im Staats-Anzeiger
wird dazu berichtet, daß die Ausführung der beiden
Häuser durch die Firma Heilmann & Littmann in

München in Gemeinschaft mit der Architektenfirma



weisen. Schon als der Königsbau errichtet wurde, hat nerTendenz beachtenswertenVergleich zu wählen— in

Cef
~

man die sich darbietende Geleeenheit benutzt, eine derPlatzgrupjiebcwundern, dicdasfranzösischeßarock
baukiinstlcrisch in hohem Grade bedeutende VVcst- inderGruppePlaceStanislas.PlacedelaCarncreimAji-
Ost-Achse zu scbaKen,und nunmehristdieeneute Ge> tchlufi an die Promenade de la P6piniire in Nao^ ge-

•yr.
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cbaffen hat. Eine lltfllclie Gdegfenbeit «•(« kt

Stuttgart gegeben; sie tu nützen wäre ein idtaaer
und groBmiitiger Akt baukünstlerischer Anschauungs-
weise i;nd vcirnehmsler Städte- und Lirnfcskuluir

Hier erwüchse dem Städtebau unserer 1 aj^c eine sei

ner anziehendsten Aufgaben, h'iir eine solche Aufgabe
ist ein Auftakt von beachtenswerter GiofSe bereits in der
erwähnten West-
Ost- Achse tcetje-

ben, und t-m tlt-r-

artiger Gedanke
könnte aich zu-

demaufeineKeibe
mtirlicherBedin-
gungen stutzen,

die sich andere
Städte erst mit
grofier Mühe und
mit erbebltcben
Kocten veracfaaf*

feil fflOfiteo. Die

haitÜcher Flu festgestellt werden, der neben den
kOostlerizchenAnforderungen auch die wirtüchaftliche

Lage der ganzen Untemenniung gebührend berück-
sichtigt, dessen Ausfülirun^ sie]) ihcr n.i; h den jetzi-

gen und den kommenden baulichen Hedui lnissen rich-

tet, ist es gestattet, in dieser Krage, die in ihrer He-
deutung über die württembergischeii L.iiidesgrenzen
hinausgeht und zu t- in ein \ ; irbildhchen Hci ijxcl der I lohe
des deutschen St.'tdtt baues der Gej^emvart und der näch-
sten Zukuidt werden kann, einen \ or^chlagzumachen,
SO ginge er dahin, unbeschadet der bereits getroffenen
Abmachungen, die sachlich durchaus zu billigen sind,

der Ausführung der Theatergruppe einen
Wettbew crl) über die stüdtebaukünstlerische
Gestaltung des gesamten Geländes zwischen
Neckar-, Schiller- und König-StraBe vorauf-
feheo zu lassen und nach ihm einen iQr alle
ommenden Zeiten gOltigen and festgelegten

Kosten! Mit ihnen
ist das verhäng-
nisvolle Wort ge-

nannt, welches je-

dem 2Ug<enden ei-

ne willkommene
Waffe ist. Es han-
delt sich aber da-
bei in der Hau|>t-

•adie am Icetnes-

wegs mehr, als maabei d«a j«ti|e<aFltain tchon tu
gewähren geneigtist Dennetwirdniditdaninfankom-
men, alle die auf dem genannten Gebtete möglichen
frroBen Neubauten innerhalb einesJahrzehnteszurAus-
ührung gelangen zu lassen; für sie kann der Zeitraum
eines Menschenalters in Aussicht genommen werden.
Jedoch ee mOfite jetit ecboii ein graA gedachter ein-

a&Moveniber ifA

i

S 3

es
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Bebauungsplan mit großen Ciesichtspunkten aufzu-

stellen. Wir machen diesen Vorschlag in der ICrwar-

tung, daB das Stuttgart der Gegenwart in dem stolzen

Gefühl seiner überraschenden Entwicklung in städte-

baukünstlerischer Beziehung nicht zurückstehen will

hinter dem Stuttgart, welches ein Menschenalter zu-

rückliegt und den Königsbau als .^bschluü einer An-
lage von eindrucksvoller Grobe schuf.

DaB verwandle Gedanken in den Kreisen der feil-

nefamer desWettbewerbes gehegt wurden, beweist der
durch einen Ankauf ausgeieicbneteEotwurfvonBruno
Schmitz inChariottenbargmitdem dnmkterittiadwn
Kennwort: .Forum Wtlbäimtoüm". Dit FiniMtiidit
bezeichnet die Gesamtanlage dieses Entwarnt dt
klar und hübsch. Der Verfasser gehe von der An*
schauung aus.daß der gesamte Baumbestand des Ron-
dells entfernt werden müsse und betrachte dies als

eine Konsequenz der i'Utzwahl. An Stelle der Baum-
anlagoi schUgt der Verlasser geschnittene Lauben»
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änge.die zu schattigen Promenaden werden, vor. Das
.Heine Haus liegt gegen das Schloß zu, das GroQeHaus
bat seine Lage mitten in den Anlagen erhalten. Die
Verteilung der Baumassen ist günstig; ,dcr Platz wird

e
a

ei

£
8

I

aber stark durch das GroBeHaus eingeschnürt und die
Fassade desselben, die parallel der Hauptachse d«r
Anlagen steht, ist (ür die Platzwirkung verloren". Im
übrigen werden die Grundrisse als lobenswert und
wohl durchgebildet bezeichnet. Gerade an diesen be-

tte

merkenswerten Entwurf knüpften sich lebhafte Erör-
terungen, die sich namentlich mit seinem Kadikalis-

mus in bezug auf die vorhandenen Anlagen beschäf-

tigten. Während die einen dem Bestreben, eineAnlage
zu schaffen, die durch-
aus künstlerisch in sich

bestehen kann, vollen

Beifall spenden, erblik-

ken die anderen in dem
Zwie-ipaltzwischendem
Schmitz'schcn h"orum
und den Eigenschaften
des alten Scnloßgartcns
einen Fehler von grund-
sätzlicher Hcticuiung.

Hier steht Anschauung
gegen Anschauung, de-
ren Gegensatz vielleicht

nur durch die an man-
chen Stellen gehegte
.Ansicht gemildert wer-
den kann.daßdie Bäume
des Kondells überhaupt
ein nurnoch zeitlich be-

grenztes Dasein haben.
Im Entwurf der Hrn.

Eisenlohr & Weigle
in Stuttgart schneiden
sich die Achsender bei-

den Häuser rechtwink-
lig. Die Häuser selbst

sind verbunden durch
einen segmentförmigen
Zwischenbau mit den ge-
forderten V'erwaltungs-
und Magazin- Räumen.
Nach der Ansicht des
Preisgerichtesbietet die-

se Anordnung für den
Betrieb gewisse und gro-

ßc\'ortcile,sci abervom
künstlerischen Stand-
punkte aus bedenklich.
Die Folge sei, daß dem
schoncnWeihcrundden
Anlagen die Seitenfront

des G roßcn Hauses und
die Front des Magazin-
flügels zugekehrt seien.

,,Die Räume, welche .in

diesen dem schönsten
Teile von Stuttgart zu-

gekehrten Fronten lie-

gen,sind also dieDienst-,

Geschäfts- und Neben-
räume.derenHöhcn- und
Breiten - Dimensionen,
wenn sieihrcn Zwecken
entsprechen sollen, eine
kleinliche, nicht monu-
mentaleFlntw icklunp der
Architckturdiescrh ron-

ten notwendig zur Fol-

ge haben müssen." Dies
werde auch erkennbar
in der(icstaltimg dieser

Fronten, „welchen in-

folge ihrerVerhältnisse,

der Häufung von \'or-

und Rücksprüngen und
dem Wechsel von Ach-
sL-nwcitcn, Höhenver-
hältnissen usw. jedcRube
und Große abgeht". Die

Gestaltung des Inneren wird als einfach und ruhig be-

zeichnet und es sei kein Grund anzunehmen, dati es

nicht gelingen würde, eine würdige Gestaltung durch-
zuführen.

In dem JooS'schen Entwurf wurde das Prcisge-
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rieht merkwürdig berührt durch die Gestaltung des rieht glaubte den vorstehenden beiden Entwürfen vor^

Magazin- und Verwaltungsgebäudes in derGrundform halten zu müssen, muß es auffallen, daß der Entwurf mit
eines Viertelkreises, der zuliebe auf der anderen Seite dem Kennzeichen der 3 Ringe des Hrn. Prof. Martin
des Großen f-fauses in gleicher Viertelkreis-Anordnung Dülfer in Dresden, den wir auf S. 658 und 659 zur Dar-
ein Marstall-Gebäudeangeordnei wurde.' „Im Bühnen- Stellung bringen, so weit zurückgestellt werden konnte,
haus ist die Anlage des Verkehres verfehlt und ganz daß er nicht einmal in die Gruppe der angekauften
unglücklich, trotz der Verbindungsg&nge, die Anord- Entwürfe kam,, obwohl er nach unserer Anschauung

nung der Intendanzräume und des Magazinbaues'. Da- in künstlerischer Beziehung dorn an dritter Stelle aus-

gegen enthalte derAufbau des Aeußeren außerordent- gezeichneten Entwurf mindestens ebenbürtig ist. Die
hch glückliche Motive. Maßstab und Charakter der Annahme des Zuganges zu dem Kleinen Hause ander
Architektur der beiden Häuser schließen sich nachder Neckar-Straße, für die manche verkehrstechnischeEr-
Ansicht des Preisgerichtes glücklich an den Schlofibau wägungen sprechen konnten, kann den Entwurf nicht

an und werden der äußeren Erscheinung eines Thea- so weit zurückgebracht haben und auch der architekto-

ters in dieser Umgebung „außerordentlich gerecht", niscbe Teil des Aufbaues weist, wenn man von der
Bei den starken Bemängelungen, die das Preisge- nicht gerade auf flotte Wirkung berechneten Darstel-

z8. November 1908.



lung riMteht und sich mehr in ihn vertieft, nicht fife-

wöhnliche künstlerische Eigcnschafit-n suf Hat der
Entwurf unter dem Kampf gelitten, der, das HiQt die
Entsclieidung crlccnncn, innerhalb des Preisi^crichtes

Stattgefunden und die Sachlichkeit der IJeurteiking

vielleicht etwas beeinträchtigt hat?

Sei ihm, wie ihm wolle. Die Wirkung und den
WertdietetWettbewerbetwirdmanentdanniflvoHem

Umfange beurteilen kOnnen, wenn man ausfOhrlicber
die Gesichtspunkte erfährt, von denen der nunmehr
erteilte Auftrag an die beiden eingangs genannten Fir-

men begleitet wurde. Krst dann wird es zweckmäßig
sein, über die noch unter „Vermischtes" hinaus erfol-

genden Mitteilungen ein Schlußwort zu dem Wettbe
wetb und der ganzen durch den Bau der beiden Hof-
tbeaterctDgeieiteleD AIctioaluqiroGbeB.— —H.—

Die hdherea .BwibeamUn In deni Aber die Neuregdniig des
In PreuBen.

\em (ircußischcn Landtage liegt t.Ztder Entwurf eines
Gesetzes vor betr. die , Bereitstellung von Mit-
teln tu Dienst-Einkommens-Verbesserun*

gen" Das Gesetz sieht eine Neuregelung der Besol-
dungs-VerhSlinisse der etatstnftlÄieen Staatsbeamten
auf Grund einer abgeänderten BesoMungs < )rdnunL; und
außerdem eine Neuregelung der Woliriurinsk'eld /.u-

schUsse vor. Das Geseu soll rückwirkende Krah vom
i. April igo8 ab erhalten, und zwar auch hinsic htnch der
Pensionsansprllche der nach dem i April nicS aus dem
Dienst ausgeschiedenen Ilcmitcn und der \ ersorjjungs-

Ansprllche der Hintcrblielicncn der nach dem i April

MOB verstorbenen Beamten. Inssesamt sollen jährlich fUr

die durch das Geseu verfolgten Zwecke 136 Mill. Ni mehr
aufgewendet werden; davon 60,5 Mill. IL far die Erhöhung
der Gehülter der anmittelbaren etatsmä&igen Beamten und
der Beztlge der DiStarc; 13 Mill. M. für die Aufbesserung
der WohnungsgeldzuschUsse der ersieren.

N.ich der Reprtlndunp zum Gcscti soll nach der neuen
Hesoldiinnsordnunii,' bei den oLirsnuiIsifien iinmüielb.iren
StaatsheanUen, soweit es sich um innere und mildert lic-

amte handelt, durchweg eine .Vulbcsserun^' der (iehaltcr

slalttinderi, auL^erdem iür einen ^;roL5er. I der höheren
Beamten K.benso suli eine n.imhaltt Krhi ilv.n^' der Woh-
nungsgeld ZuschUsse lUr alle lieanitcnklaäscn einirctcn.

Die BesoldunesordnuDg sieht jedoch mit RUckRcht aui

die Gehaltserhöhungen vor, daß alle in üir nicht aufge-
nommenen, im Staatshaushalt als ktlnftig weglallend oe-
telchneien nicht pensionsfahigen I.«kalzu1agen, weldie Be-
amte in Berlin, F'rankfurt a. M. und einigen anderen Orten
neben dem Gehali fjisher beziehen, in Hohe der diesen
lie.imten ficw.ihrtcn GchaltserhilhunK in \Vci.;iall kommen
sül'.cn, iinii tiuß lemer die i:n Va.v. iur luoS \ irgeschencn
Stellenzulagen nur soweit bestehen bleiben sollen, als sie

in der Hesoldungsordnung wieder .Aufnahme gelundcn
haben.

1 Soweit diese Stcllcnrulagen den Charakter von
Teuerungszulagen besagen, sind sie last durchweg besei-

tigt worden, soweit sie den Ciiaraktcr als Dienstzulagen

tragen, wesentlich eingeschränkt.) Das Gesetz sieht ander-
seils in seinem § 4 ausdrücklich vor, daß kein Beamter
gegen seine bisherigen Bezüge an Gehalt, Zulagen und
Wohnungsgeldzuschuß durch die Neuregelung eme Ein-
buße erleiden darf Soweit dies doch der Fall sein würde,
soll dem IScamten Uber den Etat hinaus ein nicht pen-
sionsialii^'er Zuschuß gleich der entstandenen Differenz

bis zu dem Zeit])unkt gezahlt werden, ?u welchem durch
Krhohung des Gehaltes, durch /ul.if^en uder höheren Woh-
nungsgcldiuschuß wieder ein ents'ircL l.ender Ausgleich
eingetreten ist

VVic die der neuen Bcsoldungsurdnung beigegebene
Denkschrift sagt ist bei der Neuregelung der Grund-
satz verfolgt^ „alle in der ersten etatsmt&igen An-
stellung sich belindenden höheren Beamten, die
eine volle akademische und praktische Vorbil-
dung genossen haben, im Höchstgehalt unter
Beibehaltung der bisherigen Minaestgehülier
gleichzustellen und auch die Frist /u dessen Fr-
reic Illing nach gleichen ti r un dsa t z c 11 ? 11 bemes-
sen'* Uiesein Grundgedanken wird sicherlich allgemein
.ils zeitgemäß und berechüg'. zugestimmt werden. .\ls eine

.unvermeidliche"' Folge der Gleichstellung der höheren
Beamten wird dann in der Ocnksclirill die mit Vors;ehen-
dem imWidcrspnich stehende Herabsetzung des Anlangs-
Gehaltes der Bauins|iektoren bezeichnet, nne Maßregel,die
nur noch hei den Gewerbeinspektoren und den Oberlehrern
an den Bauftewerkschulen angewendet werden soll.

Wichtig ist femer der in Ocr Denkschrift ausgespro-
chene Gnindsati, daß auch bei den höheren Beamten in

Zukunft allgemein ein Teil der Beschäftigung vor
der ersten etatsmäßigen Anstellung auf das Be-
soldungs-Dicnstalier angerechnet werden soll

Durch das Ru htcrbcsoidungsgesetz von i'X>7 ist den Rich-
tern, die 3000 M .Ani.mgsgehalt bei der ersten .Anstellung

beziehen, die .Anrechnung der Uber 4 Jahre hinausgehen-
den Dienstzeit als Gerichtsassessor, jedoch nur bis zum
Uöch&tbetrage von 2 Jahren aul das Ucsoldungädicnst-

TöLzer Hausmalereien.
Hiri/u rini' bil<lliFil.iKr, «u»if die Abbildumni SrilrbS?, OH) unl «61.

I'ikt ri cd rieh von Thiersch brach vor einiger Zeit eine

B Sa; ' "Vnze fßr das „(estliche Gewand", das die meisten
mittelalterlichen Gebäude geschmückt habe Go-

tische und Rciiaissancc-Fiissaden seien durchaus über den
H,>ustein hinweg iarbig bemalt gewesen Die Gotik habe
te[iiiichartig tiachenhali gemalt, während in der Renaissance
der M.dcr stellenweise Irci schaltete, indem er I.opglen
und Nischen dorthin zauberte, wo auch eine lielebung mit

menschlicher Sbüfage wohl tat. Redner sprach ierner von
den rihimlichcn TweneBekHn der antiken Wandmalerei,
und wie ifie Nachfolger Hblbein'i es verstanden haben,
die gemalte Architektur außer Beziehung zur Suruklnr des
Hauses zu stellen, sodaß der Beschauer in eine neueWeh
eingeiUhrt worden sei. In eine Welt, die einen erstaun-
lichen Mut zur Farl>e hatte. Warum, so frug Thiersch.
kann heute die Farbe so schwer aufkommen' l'nd er

antwortet: ,\Veil war niüilernen Menschen so \LT\uil:rit

und verzärtelt sind, ti.iü wir keine positive Farbe mehr er-

lragen können .\l)cr." sd tuhr der Redner fort, .schon
regt sich bei den Künstlern und Ijiien neues Verständ-
nis und neue Freude an der Farbe'

Diese Worte emhielien ein Programm. Und dieses
PrapMMnm fand seine nächste Verwiriuichnng in dem bald
dttiiif fertig gewordenen neuen MBndiener Justizpalast
Alle Welt aunnle Aber diesen kühnen Mut zur positiven
Farbe. Heute, wo uns lustige ehrliche Farben in der Ar-
chitektur vertrauter geworden sind, stoßt sich Niemund
mehr an dem satten Farbengepränge Man hat sich ja

in weilen Kreisen auf einen Gesi hni.ick geeint. <ier dem
Thicrsch'schen l'rograinm grundsat/lu Ii Zugeständnisse
macht D.is gleiche I'rogra:nni ist vm l'rolesMir Gabrie!
V Scidl schon irilher liir Kleinfcmeinwesen aii^uestrlit

worden, Iür Markte und l.andstadie, wu sich mehr oder
minder gute Beispiele von Hmsbenalnag eitaaltcn haben

66s

und für die Wiederaufnahme der alten Sitte mitsprechen.
Mit den ländlichen Freskomalereien hat es eine eigoie
Bewandtnis: sie sind zwar volkstümlich, nicht aber men-
gen einer Volkskunst, einer aus dem VolksvermOgen her-
aus erstandenen Kunst Denn sie sind in ihrer l'rneschaf-
lenheit nur .Milcgcr der städtischen Kunst und mit mehr
oder minder gbacklichem Wurf Nachahmungen des stol-

zen Farbenschmuckcs der alten Reichs- und l«indesh.iu|>t-

stüdte. Soweit sie nicht vom Feuer oder von roher Tünche
zerstört wurde, hat sich nun die ländliche Hausmalerei
bis auf unsere Tage gerettet DaU diese dörfliche Fassa-
den-Bemalung gewöhnlich m V erbindius mit einer eigen-

artigen, dann lahrfaendene «xpiobtai Innweise aiinnt^
erhöht ihre Bedeutung. Auf ane Nlte Kegt die Möf^icfa*
kät des historischen TUnchlusses hier am nächsten.

In dieser Flrkenntnis hielt sich G. v. Seidl nicht lange
mit theoretischen Erörterungen auf, sondern l>egann so-
gleich mit der praktischen Durchführung seines Programms,
indem er in seinem Sommerlichen Wohnsitz Tölz durch
lieisinulc uriii /.uspruih seinen KinlhiCv aul Wiedererrin-
gung und 1oitentuirklunghcimatlicher Kigenart und Schön-
heit ertolgreu h geltend machte

Der .M.irkt l ub, ein an der Isar und zu Füßen der
Alpen idyllisch gclegcru r Gebirgsort, ist ausgezeichnet
durch eine schone H.irinonie zwischen Straßenbitdem, Ein-

telhttusem und Landschalt. In ansehnlicher Breite sieht
sich die Hanptstrafie langsam steigend durch den Mtflbt
und bietet — ein verlängerter Marktplatz — mit {edem
Schritt neue malerische und abgestuhc Bilder von selte-

ner Gieschlossenheit. Die Bauart der Bürgerhäuser im
Kern des Marktes hat sich aus den Grundzügen des olier-

buerisrlien Gebirg>b.iuses entwiekell, das m den cin-

111 irulervlen I aniN'.r.iLU n n ii li in seiner \o;len frsoning-
iu-hiceit als Bauernhaus zu sehen und gelcgcntlicn auch
in die I lurhten der Seiler. -.iraL^en .i'is .dtes Ucberl-lcibsel

eingestreut steht. Das Gcbirgshaus ist gewuimlich Halb-
bua, d. h. der Unterteil gemmeit, nunchnud sn einem fiek-
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alter zugesichert P»* Gleiche wird jetzt allen höheren
AuniBmmtni inAuwAlIWWk,

nicht Dbnsteigt Bei oenBMmlen nntncht moir dssSoeM.
Anlüglgehalt soll diese AnrechnuDK vom 7., bei den mit
hflbwtnAntangsgehltItern ausgestatteten Beamten vom 10.

fahre an stattmden, jedoch ebentalls nur bis zum Höchst-
DctraRC von a Jahren. Das Privileg der Oberlehrer, denen
bisher die jjesamte, Uber 4 Jahre hinausgehende Hills-

lehrcrzcu .in^'crci nnct wurde, ist damit a ji^jchulifn

Diesen Hes-.immungen ist jedoch keine allgemeine
rückwirkende Kr. i!t t,'Cj.;clien iilr die vordem i April looö

angestellten He.inucn Die Ucnkschnit iUhri hierüber iolgen-

des näher aus: „Die Schwierigkeiten, die sonst entstehen
würden, wären svhr groß, die finaaiiellea Wirkunucn nicht— — - .x-J...^--.. —^jUMMwr
. . auf Grund der ntatn VofiduiiMB
Htcaren Im Besoldungsdienstalter Obeiliotea kann, 10 soll

wenigstens eine Uebergangsbestimmnnlf Plats greuen, wo-
nach tttr Beamte, die sich in der ersten etatmäßigen oder
in einer im Gehalt gleichwertigen Stelle befinden, nach-
träglich eine anderweite Festsetzung des Besoldungsdienst-
altcrs sLiiiilnden soll, wenn sein Besoldungsdicnstalter
sich unter der Voraussetzung günstiger stellen würde, daß
er erst am i April i<)oS zur etatniiliigen Anstellung ge-

langt wäre. Da bei den höheren Beamten höchstens 2 Jahre
der diätarischen Dienstreit angerechnet werden ki innen,

so kann fttr die vor dem t. April igoH angestellten ik
mtea alao bodut«» «ine Vordatierunfi des Besoldiutgs-
Diemtdters auf den i. April 1906 stattfinden.

DerFntwurf des neuen Gesetzes bctrcHend die OewKh-
tung von Wohnungsgeldzuschüssen »n die un-
mittelbaren St.-iatsbeamtcn sieht vor, daß an Stelle der seit

1003 noch bestehenden 5 ScrvHskla'-sen (Berlin und I bis

Iv, Scrvisklasse' 5 neue OrtsklA,ssen treten. Gegenüber
den Sernskl.isjen weisen die enisiircrhendcn ()rtski.i.sscn

durchweg eine Krhöhung um 50
"'

1, der VV(5hni:ngsgcIdzii-

schüssc au(, soweit die höheren Beamten d h der i , 2

und 3, sowie der 4. und 5 Rangklassc; in Itctracht kom-
men Außerdem soll eine noch größere Erhöhung des
pcnsionsUhieen Durchschnittssalzes stattfinden, da dieser
jetzt gleich dem Duidiachnitt aller Ortsklassen ist, wäh-
rend irdher, unter Ansscheidtmg der für Berlin allein gül-
tigen Bezüge, der Durchschnitt nur aus der I —IV. Servis-
klasse gebihlet wurde. Die Steigerung des pensionsiähi-
gen Durehschnitts-Zuschusses stellt sich danach auf 72" „.

Die Klassenteilung der verschiedenen in lietracht kom-
menden tlrtchatauf der Grundlage des mittleren Diirrh-

schniits-Mietzinses für l Zimmer si ittgL-furn'cn Die F.in-

tei'iing isc im Ubngcn so gctroHen, daii die Wohnunusgeld-
tusrh;:ssc in keinem Ort geringer geworden sind,alsl>ci den
bisherigen Servisklassen Da jedoch nicht jeder Ort in

die Ortsklasse gekommen ist, die der Zahl nach der frUhe-

MB SeivisUain cBWNiGlii^ so gw*dw obtniaimMB Pro*
sentsats der ErfaÖEimg der bineirifen Besflge mdtk aldit
in allen Orten

Sowohl die Kinteilung der Orte in Ac. \<;rschiedenen
Klassen wie die Höhe der Wohnungsgcldiuschüsse ent-

spricht im ilbrigcn den Ansätzen, wie sie von der Reichs-
Verwaltung lUr ihre Beamten in Vorschlag gebracht wor-
den ist. Dasselbe gilt auch von der Regelung der Be-
soldung. sodalJ in /.ukunit die Beamten in Preußen und
im Reiche, die sich in gleicher Stellung befinden, gleiche
Bezitge erhalten sollen, eine Maßregel, die jedenlalls den
Verhältnissen entspricht

Es soll nun im Nachfolgenden untersucht werden, wie

«alt di« hMMwea Banbcjunten durch die Neuregelung der
Besoldung tmd des Wonnungsgeldiuschusses tattKblich •

cine.\un)csserHngerfahren DerVc)llsti.ndigkeithalbersollen

an den bctrcffenticn Stellen auch die Aenderungen in den
Bezügen der Oberlehrer an den liaugewerkschulen.sowieder
Gcwerbcinspcktoren usw berührt und schließlich zugleich
die Veränderungen in den Hesoldungcn der l'roiessorcn an
den technischen Hochschulen ui Hciracht gezogen »erden.

I'ür die höchste den 'i cchnikern /. Zt in der .Suals-

bau- hezw. Kisenbahnverwaltung zugängliche Stelle des
.Ministerialdirektors, der bisher ein unveränderliches
Gehalt von 15000 M. bezog, hat eine Abstufung von 14000
—
-15 joo— 17000 M. stattgefunden. Die Erfaöhtuigen fin-

den je nach 3 Jahren sutt, wie denn Uberiumpt dsf Giuad-
sats der Erhöhung nach je 3 Jahren fOr alte Beamten«
fclaimen {csttebalten ist

Das Gehalt der Ei Benbahnd i re k t i o n s -P r a s i d e n •

tcn ist mit tiooo M. unverilndert geblieben Sie erhalten
wie iriiher je 1500 M. nicht pensicinsiähigcr Stellenzulage.

Die vortragenden Räte in siimtlichen Ministerien
haben ir <' ii<' Kr.

'
r-ung ihres vun 7500— iioco M stei-

genden (i<:h:,hf'- TT. 'it crt.thren, sie erreichen aber in Zu-
kunir d.is Hi n 'i-v'^ic' i.iU st.itt n.ich 12 srl on nuch o Jahren.
In die neue Gehaltskl.uisc von 7500 M steigend in o Jah-
ren bis looco M ist der Direktor des iNtai e ri al prU-
lungsamtes in Dahlem aufgenommen, der bisher in 9
Jahren 7^00—51300 M. besog>

Die Landesgewerberite sind in derGehaltsUatse
00-7500 M ,

Höchstgehalt erreichbar nach 9 Jahren, ge-
ieben, sie behalten auch 1800 M. persönliche Zulage,

von der 1000 M 3 Jahre nach der etatsmlßigen Anstel-
lung als l.andesgewerberat pensionsfähig werden.

D.as Höchstgehalt aller tlbrigen von Technikern und
überhaupt von der Mehr/ahl der In iliereu Beamten erreich
baren SteUiingcn ist jct^t L^eichtiiäliig aul 7200 M iestge-
sci7.t Der /citininkt, /n dem dieses Hi ichstgehalt erreicht
wird, ist jedoch nicht immer der gleiche. (s.i iu.i i..ii.i>

Erker erweitert und blendend weiß gctttncht. der obere
Teil (Gaden'! ein Holzblockbau von uralterTechoik. Durch
eine Holzgaterie (Laube), umlautend oder nur an derSchau-
(Giebel- Seite aii|gebracht, wird das Haus wagrecht ge-

gliedert Diese Cirabe liegt zwischen Erd- und Ober-(ie-
schoß; ist eine zweite vorhanden, so heißt sie nach ihrer

La(ic Ober- oder Dachlaube. In der Regel ist das die

kleinere Laube. Es gibt aber auch Diichlauben von der
I^Hngc der Hauswand und untere Lauben, die zu Haikonen
verkürzt sind Die LaubcnbrUstungen, St.inder, Säulen
und Trame zeigen stets eine reu he r'rolV.icnirn.', rlic l .iuitbret-

ter, Stimbretter der Pleiten, First|)letien und .Schalbretter

sowie das Bundwerk des Giebeldrcieckes tragen teils Be-

malung, teils ausgesagte Ornamente. Ueber dem Haus
Uegt da» noAe wotiuiuadeode Scfaindelsatteldacfa von ge-
ringer Hohe, die SehlndelbanwB mit großen Steinen oe-

Splter dQille sie ein Ausdrucksmittel iUr das öffentliche
Bekenntnis tum duistlich-katboliachen Glanbeo femcdai
sein. Besonders, als in der Rokokoceit die Innen*Aiclu-
tektur der Kirche ihre Macht der sinnbezwingenden Far-
ben- und FormenfUlle auf das alles Bunte liebende Ge>
birgsvolk einwirken ließ, da fand die iip|iigc Kunst des
Rokoko an den Hausmauern selbst der entlegensten Bau-
ernhöle einen begeisterten Widerhall. Der Einfluß des
Rokoko auf den ländlichen Geschmack blieb ein ticicr

und nachhaltiger bis aut den heutigen l ag Mit dem
Einzug der Rokokopracht tiel gar manche I.aube, um
für größere, pomphafte Malereien, die womöglich ganze
Kircnenräume mit Säulen. Altarbildern und Tabernakeln
l>erspektivisch auf die Hausfltchen zauberten, Platz zu

Schwert D :.s ^^mze ILiuswesen — Wohngelasse, StSlle

vod Wirtsi b ii'^r.L.ime — ist unter ein Dach gebradit
Dieses ungegliederte Dach bietet Im Sommer Schutz vor
St:hlagregen und Sonnenstrahlen, während im Winter die
Sonne bis in die hintersten Winkel dringen kann; es macht
also die Wohnräume im Sommer kühl, itn Winter warm
und verdankt seine Form denselben praktischen l'Onlc-

rungen, (Irr. et; .Icr GcsaiiilbaU durch klare .\nl.igc und
Maten.al-Kciitlieit Rechnung trügt Dazu waues bei den
iarbenfrohen Altbayem schon in den aliesien Zeiten Ub
lieh, nach dem Beispiel der Sildte Augsburg und Mün-
chen die weiften Hausflächen mit ornamentalen und figflr-

lichen Bemdungcn zu schmücken. Meist bestehen sie aus
Umrahmungen der Fenster und Türen, aus HaussprOchcn
In flotten I^artuschcn und aus Heiligenbildern und Sze-
nen aus Bibel und Legende Die religirtse Malerei am
Haus hatte (rUher wohl den Weit von ! etisi hen und Schutz-
mitteln gegen die boscn Geister, gegen l'nglück. P'euer-

und W.issersgeiahr iienn .li:ir(cr noch als draußen ayf

ebenem Lande trägt sich das Leben in den Bergen. Da
fahrt dD iederSdtfittvoraberan Gefahr und Vasdarbtn'.

sSl November 1908W

Die Lauben fielen aber auch schon früher, wenn der
Kern einer größeren Ortschaft, wie z. B. in Tölz, sich zu
geschlossenen Ittuserreihen verdichtete. Hier erinnern —
und damit kommen wir auf die jetzige Form der TOlzer
llUrgcrhauscr — nur noch die in die Straßenlinie ge-
stellten Giebelwände und die zickznckarrie aneinander ge-
reihten flachen S.alteldächer .an das ehemalige Geliirgshaus
H.dkonc und Lauben sind zu kleinen gemauerten Erkern
?üs.inimcngeschrunnili, vielleicht weil die aneinander ge-
reihten Holzlauben eine Feuersgetahr liir dieganzc Straßen-
seitegebildet hätten, und an Stelle des Halbbaues ist wohl
aus demselben Grunde der reine Steinbau getreten, ge-
legentlich mit stadtUblichen Bauteilen, wie Slcingewan-
düngen der HaustUren, Ecktttrmchen und Eck-Brfcemaurch-
setzt .\uch französische Mansarden verdrftngen vereinzelt
das Gebirgsdach Solche Mischbauten sind auch für Tölz
eine rhnraktcristischc Erscheinung. Sie mußten jedoch
SI irk in den Hintergrund treten voraenortsUiphtlieii If aus-
bema hingen, von denen nach einem Stull .nis dem Jahre
i.Soii l.ist kein H.ius ausgeno.ninien ir Hin paar Häuser
mit Stuckiassaden sorgten überdies fUr Gcgcosatz-MotiTe.

fBcUuB MBD
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Vermischtes.
25jllvl^ B««tih«it du »tUdsehM
BtrHa wird am 27. und 38 Noybr. durch

sieierlicheVereinigung ehemaliger und jettiger Schiller
qer Anstalt sowie durch einen Fesukt der Anstalt selbst
begangen. Mit der Jubelfeier der Schule ist zugleich eine
JuDelfeierdes Direktors der Anstalt, des Architekten G von
Stralendorif, verbunden, welcher die Schule »5 Jahre
leitet Mochte die Feier für die Anstalt den AbschluU von
nrganisatorisrhcn und materiellen Verhtltnissen bcdeuteo,
die ihrer freien Entwicklung trotz des beSHa WüUaf aller

BeteiliKtcn bisher entgegen standen. —
Zur Frage der Stuttgarter kOolgllcheo Hoftbeitcr wird

in StuitRartcr Tagesblllttem die nachstehende Erklärung
verbreitet, die im Einklang Steht mit unserer eigenen An-
schauung in dieser Frage und die ernste Beachtung der
Kreise yeidient,. welchen die letzten Entscheidungen in

dieser fttr das repräsentative Ansehen der schwiuschen
Hauptstadt so außeiordentlich wichtigen Angelegenheit
vorbehalten ist. Wir können einstweilen noch n^tt an-
nehmen, daß das Stuttgart des beginnenden zwanzigsten
Jahrhunderts weniger groß denkt, als das Stuttgart der
Mitte des vorigen Jahrhunderts tatsächlich gedacht hat.

Die Erklärung lautet: ,1 Der Plan, das Theater in den
botanischen Garten m verleben, ist ein Vcrlcgcnhcitsplan,

auf den aus VUnstlcnschcn Gründen niemand pckommen
wttre. Ein so wichtiges Bauwetk sollte aber von künstle-

rischen Gesichtspunkten aus behandelt werden. 2. Der
Plan entsprang aus dem berechtigten Wunsch, die Anla-
en möglichst zu schonen. Die KmikurTeniarbeiten haben
iber' bis sur Evidenz bewiesen, dafl die Schonung der An-
tauen auf diesem Wege nicht erreicht wird, sondern im
Gegenteil entweder eme bedauernswerte W rs'.itmmelung

des schönen zusammenhängenden Teils der olieren An-
lagen eintreten oder aul eine wahrhall iiiotunnerVuile <ie

staltunp des Baues veriichtet werden muü Der Platz

an der Schillerstraße erlaubt es, aus derti Tiic.iter. dem
Schloli undden oberen Anlagen ein monumentales (iatues
von Kroßarti^;er Wirkung zu schalten. Zugleich erlaubt

der Flau an der Schillerstraße, den Theaterbau selbst nach
kOastierischen Gesichtspunkten frei zu entwickeln. 4. In
der MlentUchen Meinung hat sich deswegen ein vollkom-
mener Umschwung zu Gunsten des Platzes an der Schiller-

Strafle vollzogen. Dies ist in einem Maße der Fall, daß
es heute kaum mehr einen Architekten oder sonst einen
künstlerischen Sachverständigen gibt, der den Platz an der
Sdnllerstrafie nicht voctiehen wflrae. — Prof. P. Bonats,
PnL L. Habieh, Prot R. Han«, Prat B. Pankok*. —

Inzwischen wurde, *ic wir schon an anderer Stelle

mitteilten, die weitere Bearbeitung der Pläne an Hm. Prof.

littamaa in München ttbsitngan. Der-Stnalsanifiger iHr
Wlittemberg" begleitet diese fUboA mit den folgen-
den Kozelheiten: .Die Lage des GsOBen Hauses ist hier-

bei SO bestimmt, daß es mit einem Abstand von beiläu-

fig So "> in die Achse des Anlagensees gestellt wird. Hier-
bei bleiben die den See umgehenden Baumreihen nahezu
vollständig erhallen, da zur Gewinnung eines ästhetisch
befriedigenden .Vntjliclces auf die Iljuptiront des Großen
Hauses nur die Knit'ernung einiger Uäume an der äuße-
ren Seite der den See umgebenden Fahr-.Mlce erforder-

lich wird, der Anlagensee selbst bleibt in seiner dermali-
gen Gestalt vollständig erhalten Die Längslront gegen
die Schloßgarten-Straße bleibt von derselben 35 ent-

fernt Der Haupteingang zum Grollen Ham liegt in der
Adiae des Anlagensees, fttr ZufahrtsstrsOen iatnwrfclhend
gesoret; die Anfahrten fUr den WAgenverkehr von
den Wegen ttu Fußsänger streng geschieden. Bd dem
Großen Haus soll die Zufahrt durch eine neue parallel

zur Schloßgarten-Straße auf dem Areal des Krongutes an-
zulegende Straße erfolgen, bei dem kleineren Haus ist

hierfür eine von der zu vcrlängcmdcn Schiller-Straße zu
der Seilenfront lUhrende breite Vcrbindiingsstraße vorge-
sehen, die gleichzeitig zur Aufnahme von Tr.tmbahnglcisen
bestimmt ist. Zwischen der Schloßg;^rtcn-Slraße und der
neuen ZufahrtstrMBc von der Nci k,\: Straße wird eine gärt-

nerische Anlage von 65 "> Lange und 10 »Breite, welche
die Eihahung eines crbeldichen Teiles des Baambeatnn-
dn «Mattet, angentmimea. Sehr <n statten kam bei ifie-

aer Aiiordoung der Gebäude, daß inzwischen seitens der
k|^ Krongutsverwaltung das an die kgl. Adjutantur an-
grenzende Grundstück angekauft wuroe. Hierdurch ist

eine erhebliche Verbesserung der für die Lösung der Auf-
gabe maßgebenden Verhältnisse erreicht und insbeson-
dere die nutiiiidh.rinc Siiiiicrung des Großen Hauses er-

möglicht sM inlun ! tlr (!ic l- .i.ssi»denbildung ist im wesent-
lichen der Wcal cucrbs-K.ntwuri beibehalten; nur die Sei-

tcnlassade bat eme vereinfachte Ausbildung erfahren. Das

idierer Trennai|r Irom Großen Haus tind derart ausge-
bildet, daß dasselbe zu dem künftigen Kleinen Haus In
gleiche Beziehung gebracht werden taan. I.>etzteres würde
sich in den Gesamtkomplex der Theateranlage derart ein-
fügen, daß es auf dem an das KAnigin ICatharina-Stift aasto
ßenden Teil des botanischen Gartens zu stehen käme, mit
der Hauptfront gegen die Platanen-.\llce, in einem Ab-
stand von beiläufig 70»» von deren Mitte gerichtet Die
Inangriffnahme der Bauarbeiten für das Große Haus nchst
Verwaltungs- und Kulissengebäude soll im Krühjahr 190g
erfolgen. Für die Ausfühmng des Baues ist die Urma
Heilmann & Littmann in München in Gemeinschaft mit
der Stuttgarter Architekienfiimn Sdnohl & SMshelia in
Aussicht genommen, welch' letzlere bei dem Wetibeirerb
den III. Preis zuerkannt erhielt und hauptsächlich berufen
wäre, die Interessen der inländischen bau- und kunstgc-
werhelreibenden Kieiae wahrzunehmen. DieFertigstelluag
dcsBaawesenssoll woBsOglidi bisHerbst 19» erfolgen.*—

Wettbewerbe.
Ein PreUaaacchreiben zur Erlau gaog von EotwUrfea fOr

den Erwdteruogtbaa der Volluaebule in Waldklrch wird vom
Gemeinderat für die in Waldkirch und Freiburg ansässi-
gen Architekten sowie die Mitglieder des Oberrheinischen
ezIrks-Vereinsdes Badischen Architekten- und Ingenieur-

Vereins zum si. Jan. 1909 erlasaea s Preise von 800 and
s^o .M.; MoM stehen zum .Ankauf nicht preisgekrönter
Entwürfe zur Verfügung Unter den Preisricfatera die Hm.
Stadtbmstr. K o e 1 1 e r in Waldkirch, Smrie StsdlbniStr.Tho-
ma und Arch. Vöhl in Freiburg. —

Btnan Wettbewerb aar garteokOoitleriacliia AasgesW-
tong dti Piatie» im Prautoplan to Eiacoacb erläßt der Ver-
sclionerun>;s\ erein daselbst mit Preisen von ,^00, 150 und
100 M. Unterlagen gegen 2 M., die zurückerstattet «"erden,
durch den Verein -

Wettbewerb Aroebergscboie Araaladt. In diesem Wett-
bewerb ist die ungewöhnlich große Zahl von 284 Ent-
würfen eioselaufen. Den I. i'reis errangen die Architek-
ten Sehllliog & Grftbner in Ofcsden; den U. Preis
%rdi. Albeit GviSer ia Hanbiin: den UI PreitdieAr»
chiiekten KumM & Wolf in HMMberg; die Entiigrfe
„B. H. A." nna «Dominante" «öden cum Ai&anf
emplohlen. —

lo dets engeren Wettbewerb cor Ertangoog voo Eot-
wttrfcD fUr die Erweiterung der ReataafatlODa-Oebäude Im
ZoologiecbcD Garten lu Bcrilo. ZU welchem die Sieger in

"inem voraufgegangencn Wettbewerb, und zwar die Hm.
Prof. Bruno Möhring in Berlin, sowie Alb. Froelich,
Wilh. Brurein und J Urgensen & Bacbmann in Char-
lottenburg eingeladen waren, riegle derBntmufderHia
JUrgenscn & Bachmann. —rgensc

taWal
Id MedridufeaCn, ausgesdniebenvon derG. m. b.R. .Lnft
Schiffbau Zeppelin", wurde der L Preis von 3000 M. der
BrUckenbau-A.-G Klender in Benrath bei Düsseldorf
zuerkannt; den II. Preis von 2000 M. erhielt die Gute
Hoff nungshtttte in Oberhausen in Verbindung mit dem
.•\rch Prot Bruno Mrthring in Berlin, den III. Preis von
loco M. die BrU( itenliau.in.s'.ah t j u s t av s b urg bei Mainz,
Zweiganstalt der Vereinig Masch -l abnk Augsburg und
Masch -Bauges Nürnberg Zum Ankauf empfohlen wurde
eine Arbeit des Ingenieur-Bureaus Frnst \I c i e r in Berlin.

Dem Preisrichterkollegium gchiir:cn an du- Um Geh.Reg.-
Rat Prof. Dr.-Ing. MUller-Brcslau in Berlin, Ob.-Reg.-
ftat £. Ebert und FraL W. Dtets in München. Esfindct
dnc Alkatlkhe,jododnwiBr FacUente soaUnglidie Ans»
Stellung der Entwtbfe im Rathanssaal von Fiiedridishslen
bis 3. Dezember statt —

In dem Wattbewatb aar Brlangnog von EatwQrlka ftr

den Nioban inaa Oyouiaalnnia In Bregans liefen 86 Arbeilen
ein; unter ihnen wurde ein I Preis nicht verteilt Den
II. I'reis im Betrag von 1500 K erhielten die Hm K vV R.

Schleicher in Stuttgart Vier III Preise von je "^o K er-

rangen die Hm, C) SaU isberp in Berlin in ('lemein-

schaft mit Krebs in Karlsruhe, W Graf in Stuttgart;

MOssinger \- Hecker in Stuttgart, sowie Hönig &
Soldner in München. Für je 400 K wurden angekauft
die EntwUife der Hm. Ried & ICasnrka in Wien und
Ludwig Schneider in Karlimhe. — Eine lobende Aaer-
kennnngfanden Entwürfe der Hm. RTremel in Ifün*
eben und Beck 8t Hornberger in Dresden. —

lakalt: Xur Kr.i.;< r Siuil«arlrrbaaaglidicn Hotilirnlrr (SrhloB )
-

Die hflfcrTrn Haut"^.i i'in. il^m ( i«^H> fliier Nrurritrinni: «Ir» l»n-«nt.

rinliiimneM dct lli'.imirti m l'ii iilWn. — ToUrt Miiutinilrteini. V«.

Htersu eine Bildbeilage : Tolrer Hausmalereien.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLH JAHRG. N2:97. BERLIN, DEN 2.DEZEMBER 1908.

Brunnen auf der Straße „Am Sande" ru Lüneburg.
Architekt; Otto I.tlcr in Hannover Hier« »Inc BildbeU»«».

er .Sand* in Lüneburg, ein

j,Ehrenmal"norddcutscherniit-
telalterlicher Städtebaukuiut,
hat, wenngleich die Zeit man-
chen seiner hohen Giebel stürz-

te, ein mittelalterliches Archi-
tektur-Bild von seltener Eiljen-

art der Neuzeit überUefertOest-
lich schließt den Platz die Sankt
Johanniskirchemitihrem mäch-
tigen Turm in markigen Linien

ab. Westlich, dort, wo die Grapengiefier- und die
Heiligegeist-Strafle in den „Sand" einmünden, rahmen
diese Strafien 2 schöne Giebelhäuser ein, deren eines
als , Schütting* bekannt ist Vor dem »Schütting* ist

ein monumentaler Brunnen
errichtet worden, welcher
neben seiner Aufgabe, als

Laufbrunnendem Matktver-

kehr zu dienen, zugleich als

Ehrendenkmal emes ver-

dienten Bürgers der Stadt
Lüneburg, „Reichenbach",
gesetzt wurde. Seine letz-

tere Aufgabe als Ehrenmal
wurde beim Brunnen er-

füllt durch Anbringung ei-

nes Relief- Bildnisses in

BronzeguB am Brunnen-
schaft. Dieses Relief ist von
Putten umrahmt.Derdurch
die mittelalterlichen Gie-

belhäuser des „Sandes*
gebildeteRahmen verlang-

te vom Brunnen gute Ein-

gliederung in das Gesamt-
bild, aber auch Selbständigkeit, insbesondere be-

züglich der Größen - Entwicklung, damit das Werk
durch die stattlichen Baumassen der Umgebung nicht

erdrückt würde. Den Brunnenstock krönt in kraft-

voller Darstellung die Figur des ,Sülfmeisters Henne-
berg* als Abbild urwüchsigen Alt-Lüneburger Bürger-
tums und als Erinnerung an die stark bewegte ältere

Stadtgeschicbte der alten Sülz-Stadt Lüneburg. Acht
Prellsteine schützen den Brunnen gegen Beschädigun-
gen durch den an dieser Stelle staricen W'agenverkehr.
Slit Rücksicht auf die Stellung des Brunnens zwischen
den altehrwürdigen Giebeln durfte das Werk nicht ala

Fremdling in diesem Kreise erscheinen, daher mahnt
die Umrißiinie an mittelalterliche Brunnen, während
dieFormcn desBrunnens denGeist derNeuzeit atmen.
Die Aufstellung des Brunnens erfolgte unter Berück-
sichtigung der Verkehrs - Interessen, insbesondere
nach malerischen Absichten und namentlich, um über-
raschende Durchblicke zum Brunnen von den in den

Platz einmündenden Stra-

ßen zu schaffen. Diese Ab-
sicht ist völlig erreicht
worden.

Der Brunnen, welcher
eine Höhe von 8 » erhielt,

ist im Auftrage der Stadt
Lüneburgvom Architekten
Otto Lüer in Hannover
und dem Bildhauer Karl
Gundelach daselbst er-

richtet worden, welche bci-

denKünstler durch eineAn-
zahl gemeinsam hergestell-

ter^lonumental•\Verke,un-
ter anderen kürzlich die
Denkmal- Anlage für Ru-
dolf von Bennigsen in Han-
nover, bekannt geworden
sind. Die Ausführung des
Brunnens erfolgte in Kan-

dersackerer Muschel- Kalk durch die Kaiserstcin-
bruchAktienges ellschaft inCöln.DieBronzegüsse
sind von der BildgicBerei Gladenbeck in Ftiedrichs-

hagen undvonCarlMännel inHannoverausgefflhrt.

—

Tölzer Hausmalereien. (SthluO) Himu <lie Abbilrfunsen Seite w>7 nntl in So. <»L

|n diese Uel>erlic{erung hat nun Seidl wieder ange-
knüpft. Er gab natürlich nicht eine Wicderholunj^ des
naiicm-Rokoko und der Übertriebenen schvulstisen

Scheinarchitektur, wie sie sich in den Märkten der Um-
gegend erhalten nM und aus ne(iuemlichkeit weiter ge-
pflegt wird. Ihm lag daran, zunächst die überkommene
Form des Tölzer Hauses rein zu erhalten und die für

Tölz so charakteristische Zickzackiinicdcr Dachgicbel(S.6s7')
wiederherzustellen. Seine erste Tat in dieser Richtung war,

daß er den Bau des neuen Rathauses (S 660) imlnter-
esse des harmonischen Straßenzuges mit zwei Giebeln be-

krönte. Vorher hat hier eine .Mietskaserne städtischen Ge-
präges gestanden, die das malerische Cicsaintbild beson-
ders durch ihr steifes gcradhnigcs Dachgesims störend
beeinflaßte. Um den öBentlichen Charakter des Geblludes
zum Ausdruck zu bringen, gab der Meister der Rathaus-

Fassade eine Pfeilergliederung, bekrönte die Bedachung
mit einem Aussichts- und einem Glockenturmchen und
lügte in die Architektur eine Uhr und das 'l ölzer Wappen
ein Der Schwerpunkt wurde in die Bemalung gelebt: ein

großes Giebelbild religiösen Charakters, Blumenkörbe,
Fruchtgehänge und Inschriften in den Fensterkartuschen,

unten eineiarDigeßctonungundandere Behandlungdes Un-
tergeschosses, die von dem getonten Holiwerk der drei Tore
angenehm unterbrochen wird Gleichwohl zcigtdieGesamt-
anfage, daß der Architekt sich nicht damit begnUgte, nur
äußerlich und oberflächlich einige gemalte Einzelheiten an-

zubringen, sondern daß er seinem Entwurf eine innere, den
Zweck des Hauses offenbarende Berechtigung zu geben
verstand. Das gleiche Bestreben spricht auch aus seinen
übrigen Neu- undUmbauten. So beim Le ch n e rh au s(S.66o)

.Zuinyioeckh", dem einstigen Besiu des HauptanfUhrers

66s
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Die höheren Baubeamten in dem Gesetz Uber die Neuregelung
in PreuBen. (SchioS).

des Diensteinkommens der Beamten

|n die große Klasse der höheren Techniker, die in

ZukunU bis 7200 M Gehiilt beziehen sollen, gehören
mit dem höchsten Anlangsgehalt von ß^co M. die

Direktoren der Haugewerk- und Maschinenbau-
Schulen, die in 9 Jahren das Hckihstgchalt erreichen. Sic
kamen früher in derselben Zeit nur auf 6600 M.

In die Klasse der Beamten, die von 4200 M. steigend
in Jahren das Rndgehalt von 7200 erreichen, gehören

wie früher die Mitglieder des Zcntralamtesundder
Direktionen der Kisenbahn -Verwaltung Unter
ihnen beliehen dieOberbaurätegleichdenOber-Regierungs-
rilten wie bisher je 900 M. pensionsfähige Zulage. Soweit
sie erste Vertreter derPräsioenien sind, erhalten sie aufier-

dero in Zukunft weitere 900 M. Zulage Ks gehören ferner

hierher dieOb er- Bau rate und Regie rungs- und Bau-
rftte der Bauverwaltung und der landwirtschaft-

Abbildiinf la Heritcllung dc> Iliuptecwalbci. Abbildapg ai.

Die Qmander Tobel Brtlcke bei Teufen (Appeasell), Schweis. (Text in No. 98.)

HttttelloDf dtr SluIcD *ul dem HiaptgewBlbc

und der Fahibahntifel.

im Volksaufstand 1705, des Wcinwirtcs Johannes Jäger.
Der Künstler versuchte eine ansprechende Teilung der
Fassade; erzog einen Fries mit blauen, gclbgclaßtcn Kirmcn-
Rartuschen und bemalte die übrige 1 weißgelbc) Wand bis

hinab zum graublauen Sockel mit einem schön stilisier-

ten Weinreben -Spalier in Naturfarben. Das von Zier-

btumchen Uberragte Spalier umschließt die rotbraun ein-

gefaßten Fenster und die Architektur des Erkers, dann
aber auch dielnschrilttafeln .Weinhaus* und ,.Zum Hoeckh",
die alten Familienwappen, die Lebzelter- und Wachsgie&er-
Zunftzeichen und schließlich als Denkmal an den fUr's

Vaterland gestorbenen Johannes Jager dessen l'orträt und
Ehrentafel

Fjn weiteres Denkmal für die armen Opfer der Mord-
weihnacht 1 705 sollte an demM a ri c n s l i f t erstehen Beilage
xuNo.96j. Mit diesem wurde beim Scidl'schcn Umbau ener-
gisch aufgeräumt, dem Haus vor allem ein Vertrauen er-

weckendes Dach gegeben, die Kapelle mit einem schützen-
den Walmdach abgedeckt und rechts ein verschalter, zu
einer Laube sich öflnender Giebel aufgesetzt, während eine
Galerie die verschiedenen Teile architektonisch verbindet.
Die Freskomalerei wie beim Rathaus und Lechnerhaus.
von Prof. Karl Wahler in München ausgeführt, besteht
in der Hauptsache in einer charakteristiscnen Gliederung
der Wände durch grüne Gewinde und Kränze, in die Figuren
der Ortsgeschichte und des Fürstenhauses eingesetzt sind.
Die Bilderreihedcs Mittelteiles erzählt von der Vaterlands-
liebe und dem Hcldennim der Voriahren und gibt im Ver-
ein mit den Wa))pen verdienter .\delsgeschlcchtcr ein
lebendiges Bild ehrenvoller Vaterlandsgeschichte. Der
leichte Anklang an Ludwig XVL kommt dem Ganzen nur
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zugute, da auch dieser Stil, ebenso wie das Rokoko, in

Alinayern, wirklich volkstümlich geworden ist und sich in

das Ortsgepräge trefflich einfügt. Die F.rinncrung .in den Stil

LudwiirXVI ließSeidl noch mchranklingenbciocrWieder-
herstedung des alten Rathauses, an dem ein aulgesetztes
Glockentürmchen auf die frühere oHentliche Bestimmunj(
des Gebäudes hinweist i S.66y '. Aber auch hier keine stilisti-

sche Nachbetung, sondern eine innerliche Verarbeitung der
aus dem Stilstudium gewonnenen Eindrücke.

Seidl hat seine Kunst auch in den Dienst des Wohn-
hausbaues gestellt und eine Reihe Landhäuser in echt
heimatlicher Bauart entstehen lassen, wobei er in dem ver-
dienstvollen Marktbaumeiser Freißl, der auch bei den
vorgenannten Umbauten die Bauarbeiten besorgte, einen
verständigen Schüler fand Anderseits gelang es ihm,
Tölzer Bürger mit Frfolg aufzumuntern, die heimatliche
Kunst der Freskomalerei an ihren Häusern ausführen zu
lassen Dem neugeweckten Interesse verdankt jeut eine
hübsche Anzahl Bürgerhäuser ihre neue oder wiederherge-
stellte FarbenzierSo die Sc h retzenstall er'scheK unsl-
mühle in der Marktgasse und besonders das Schwaig-
hofer'schc Weinhaus (S. 6611, zu dem Seidl seilet
den Kntwurf zeichnete und durch Prof. Ludwig Her te rieh
in München die kCVstlichen Figuren aufmalen ließ. Diese
wie die anderen F.ntwürle crh;»ltcn ihren besonderen Wert
ditdurch, daß sieden Besitzer, seine Arbeit. sein Gewerbe und
die Haus- und Lokalgeschicnte zum einzelnen Haus in eine
lebendige und anschauliche Beziehung treten hissen; diese
Saat Seidl's wird zur Freude aller Kunstfreunde noch manche
Blüte zeitigen in Tölz und anderwärts —

. A Messcrer.

N0.57.
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liehen Verwaltung und die in anderen Verwaltungen
(Ansicdliingskoinmission,Kinanzministcriuin)hesch.'ütigteD

Regicrunfcs- und Bauräte. Die nicht pensionsfühigen Zu-
lagen der beiden ReK'crungs- und Bauräte der Ansiedlungs-
Kommission von 600 beiw. 750M sollen kOnftig wegiailen
Es bleiben dagegen die nicht pcnsionslähigen /Zulagen von
je 1300 M. der Reeierungs- und Bauräte bestehen, die als

Abteilungs-V'orstener der technischen Bureaus im Ministe-
rium der <)Rentlichen Arbeiten und in der l^andesanstalt iUr

Gewässerkunde beschäftigt sind. Ebenso beziehen die Ober-
Bauräte der BauverwaUung auch weiterhin ihre pensions-
(ähige Zulage von 900 NL Es gehören terner dieser Beäm-
tenklosse die als Regie-
runjjs- und tie wer be-
rate beschädigten Tech-
niker an, die bisher in 15

Jahren nur das Hochstgc-
nalt von66ooM. erreichten

In dieser Klasse geblie-

ben sind auch die Ab t e i

-

lungs - Vorsteher im
Material prUfungsamt
in Dahlem Einer dersel-
ben bezieht wie Irilhcr als

stellvertretender Direktor
000 NL pensionsiähige Zu-
lage.

Eine Sonderstellung ist

neben einigen Beamten
der Domänen- und der
Berg-,Hütten-und Salinen-
VcrwaltungdenVorstän-
dcn derHe triebs-, Ma-
schinen- und Werk-
stätten-Insnektiuncn
der Eisenbahnverwaltung
gegeben, die bisher 3600
bis 'i^oo M., erreichbar in

15 Jahren, bezogen und in

Zukunft unter Festhaltung
des Anfangsgehaltes in 1»

Jahren bis 7200 M stei-

gen sollen.

Die Mehrzahl derTech-
nikeristdcrCichiiltsklasse
von3ooo-7JooM zugewie-
sen, welch' letzter Höchst-
betrag in Ji Jaliren er-

reichtwird Hier sind ein-

geordnetdieEisenbahn-
au- und Betriebs-

bezw. Maschinen - In-
spektor en.die Bau- und
Maschinen -Inspekto-
ren der Bau-Verwal-
tung.dicMeliorati ons-
Rauinspcktorenin der
landwirtschaftlichen Ver-
waltung und die in einzel-

nen Steilen in der Ansied-
lungskommission, imRul-
tusmmistcnum und der
Berg-, Hütten- und Sali-

nen -Verwaltung beschäf-
tigtenBauinspetctoren,ins-
gesamt zurzeit 065 Beamte.
Sie bezogen bishercin Oc-
halt von 3600 -jTooM und
erreichten das'Höchstgc-
hak nach 12 Jahren.
Es gehören hierhin fer-

ner 157 (Ic werbe - In-
spektoren, die jedoch
nicht sämtlich als Tech-

Es sei nun insbesondere die Klasse der Bauinspek-
toren herausgegriffen:

Jahre 3 12 15 18 ai

36ooj4ioo!47ooi5ioo 5700 57001 570015700

3000I3600 4200I4800 54006000 6600I7200

Gehalt: bisher

.

in Zukunit . . .

Bei den vor Inkrafttreten der neuen Bcsoldungsord-
nung angestellten Bauins))ektoren tntt hierdurch mit Rück-
sicht auf die Vordatierung des Besoldungs-Dienstalters um
3 Jahre von 6 Jahren an eine kleine, nach dem 15. Uicnst-

jahr eine erheblichere Gehalts -Erhöhung ein. Für alle

ni>^cr ini engeren >'nne
betrachtet werden können.
Die den gewerbetechnischen Hilfs.irbeitem bei den Regie-
ningen bisher bewilÜRten nicht pensionsfähigen Zulagen
fallen in Zukunft in Hohe der Gehaltserhöhung turt. Es
sind hier femer die 321 Oberlehrer an den Baugc-
werkschulen sowie die Oberlehrer der Maschinen-
bauschulen eingereiht, die bisher von 3600—5700 M in

18 Jahren aufstiegen
Bei allen diesen Beamten tritt also die ganz ungewöhn-

liche Maßregel einer Herabsetzung des bisherigen An-
fangsgchaltes ein Damit die vor Verkündigung des Ge-
setzes angestellten Beamten durch diese anderweite Re-
gelung des Gehaltes keine Einbuße erleiden, soll ihr Be-
soldungsdienstalter um 3 Jahre vordatiert werden.

2. Dexember 1908.

TOlzcr Mauimalcrelea. \Ue% Kaihaus. Fa^ixicn-Eniwurf von Gabriel von Sei dl in MOncbcD.

nach dem Inkrafttreten des Gesetzes anzustellenden Bau-
Inspektoren tritt dagegen eine Verschlechterung der bis-

herigen Besoldungs-Verhältnisse ein, selbst wenn die in

der Denkschrilt zur Besoldungsordnung vorgesehene An-
rechnung <ler 4 lahre überschreitenden üiätarischen Dienst-
zeit mit dem Hochstbetrage von 2 Jahren durchgeführt
wird (Im Gesetz selbst ist eine dahin gehende Festlegung
noch nicht erfolgt ) In der allgemeinen BauverwaUung be-
trägt die Wartezeit bis zur ersten Anstellung als Uauin-
spektor augenblicklich 5—6 Jahre, es wären also im ersten

Falle I, im zweiten F'alle 2 fahre aul das Besoldungs-
Dienstalter anturechnen. Dann ergibt sich durch eine Ge-
genüberstellung der bisherigen und der zukünftigen Gehalts-
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leicht, daß im ersten Kalle bis einschl. zum 14.,

im iweiten Falle bis einschl. lum i,^, Diensijahr das Ge-
halt niedriuer l)leil)t als bisher um insgcsanit 4K00 heiw
2400 M, und (laU (lesumtRewinn und -Verlust erst nuch
21 hc7w 17 Jahren einander aufwiegen. Es ist dies eine

erhebliche und nicht gerechttertigte direkte Schädigung
aller derjenigen, die jetzt als Rejtierungs-Baumeister im
Staatsdienst stehen. Diese ScbOdiguns wUrde noch er-

höht wcfdoi, solMld die an akh Sueoua» gerechtiertigt

endiemende Aufliebonff det Kolltlnflaalst«ue^PrivileK8

der unmittelbaren Staatsbeamtea (iesetieslu-aft erh&It. Se
oll nach der Vorlage der RegieranK bekanntlich iür alle

Bach Inkrafttreten aes Gesetzes anzustellenden Beamten
Ms loe^fo der Siaatselnkommensteuer durchgeführt werden

Besonders ungUnstig aber steht die Sacne i'lr d!c Tlau-

inspektoren — und die einmal erlittenen ( ,011,1. tsverliiste

bleiben ja auch beim Uebergung in eine liühcre Stellung

später bestehen — , wenn man sie mit Linderen l:>e;innen-

klassen der gleichen Oehaltsstuie, so mit den Oberleh-
rern, Richtern und Verwaltungsbeamten vergleicht Der
.Berliner Architekten- Verein" hat an das Abeeord-
netenfaai» voc knaen» eioe Biuaehrih in diCMf Sane ge-
richtet in welcher Iserttber interessante UntenuchunBen
angestellt irorden sind. Nimmt man nach den fetzigen Ver-
hältnissen die Wartezeit bis lur Anstellung bei den Bau-
inspektoren mit 5, bei den Oberlehrern mit 1, den Rich-
tern mit 4 und den Verwaltungsjuristen mit 8 Jahren nn
und berücksichtifii die etwas abweichenden l^bcnsalter
bei AblepunK des Suuusexaiiiciis um Hinblick aut die
rerschietlen hin).;e Studien- und Ausbildungszeit,!, so er-

gibt sich aus dieser Zusammenstellung, daß die Besol-
dungsvorlij;e itlr die zukünftigen I{auinsj>ektoren bis zum
53 Lebensjahre eine Aufbesserung des Gehaltes tiberhaupt

nicht zur folge haben wird. Gegenüber den Uberlehrein
Stellt sich das MindcteinkoiBaien bis lu dieser Xxüt auf
aSioe M.. den Richtern um 3<iae M, den Veiwaltuags-
jniiilcii (diearit4MeAL Anlangsgehalt aBgeatellt werden)
nm 14400 M. ohne Berücksichtigung des Wohnungsgcldzu-
sdmsses. Wird letzterer berticksichtigt und nach Erhöhung
umSO*h im Mittel mit 800 \L angesetst, so ist der U nterschicd
gegBBllber den Oberlehrern noch erheblich höher, da diese

mit Rflcksicht auf ihre Iriiliere .Vnstellung ?ur Zeit des Ver-
gleiches den erhöhten Zuschuß schon 2S Jahre genießen,
die Bauinspektoren erst it Jahre Die Differenz zu Un-
gunsten der Bauinspekioren steigert sicfi dann auf 33800 M.

Diese Verhältnisse werden natürlich noch sehr viel

ungünstiger, sobald die Wartezeit der Bauinspekloren, die

aeitweilig beiiaantiich bis tau und 13 Jahre betragen hat,

wieder steigen sollte, was keiaetwcgi ausgeschlossen ist.

Man huie also den BaninspeklOfeB entweder ihr bis-

her bfiberes Anbngsgehalt bdassen mOssen, wie das ia

auch bei den Verwaltungsjuristen ucsrhchcn ist, uder aber
einen entsi>rcrhcnd höheren .\nteil der Wartezeit auf das
Bcsoldun^sdienstaltcr .mrerhncn müssen. Die Kingabc des
licrlincr .Art Hackten - Vereins macht den letzteren Vor-
schlag' und bittet um Anrechnung der 2 Jahre überschreit
tenden Wartezeit Selbst dann würde das Gesamteinkom-
men der Bauinspektoren noch eiiieliiich hinter demjeni-
gen der Oberlehrer zurückbleiben. Die Bittschrüt tritt aber
mit Recht auch für die Klteren Bauinspektoren ein, die bei
der Gehallsaufbesserung leer ausgehöi würden imd dnidi
die frühere (Ibermäßig lange Wartezett gegenflber aUcn
anderen höheren Beamten benachteiligt worden sind. Aueb
hier wird um Anrechnung eines Teiles der Wartezeit ge-
beten, wie das im .MiK'cordnefenhause wiederholt geloraeit
w urde Wird dieser Wc^ nicht beschritten, so bedeutet die

neue Besoldungsordniing nur nir einige Bauheamte in den
höheren Stellungen gewisse Vorteile Für die weitaus grö-
ßere Mciirzahl derselben sowohl im preußischen Staats-

dienst wie im Reichsdienst in Zukunft aber Nachteile, die
dringend eines Ausgleiches bedUrien. —

lim das Bild der ^wiritung der neuen Beaoldungs-
Ordoung auf die BeiOge der höheren Baubeamten zu ver-

vollstSnoigen, sei nocn erwXhnt, daß die sttndigen Mit-
arbciterheim Material prllfungsamt io Dahlem, die

bisher in 18 Jahren von 24C0 4S00 .M. auirflckten, in Zu-
kunft in II Jahren ebcnialls bis 200 \L. von »700 be-
ginncnd, autsteigen sollen, und schließlich sei noch der
influß auf die Einkünfte der Professoren an den tech-

nisch e n H o c h s c h u 1 c n c r» .ihn t, deren Gehälter bekannt-
lich nicht nach Dicnstaltcrsstuicn aufsteigen Hier soll

für 6 Prolessorcn der Technischen Hochschulen in Han-
nover, Aachen und Danzig eine Autbesserung des Durch-
schnittsgeiMUes von 3300 auf 3800 M., tOr s Professoren in
Berlin von 3600 auf 4100 M. stattfinden. Im Durchschnitts-
gehftltvoo5SaoM.bieil}ca itiPtolesaorentaiAachen.Danxig,
Hannover voA Breslau (s4po M. nicht pensionsfähi^ Zu-
lage für den Rektor)tmd 58 Professoren an der Technischen
Hochschule in Berlin im Durchschnittsgehalt von 6500 M.
•Jaiißcrdem 4000 M. nicht pcnsionsfahij,'e Zulage für den
Rektor Kinc .\endcrung soll insofern eintreten, als an
allen technischen Hochschulen derden Duzenten zufallende

.\nteil an den Kollegicngeldern, der bisher das Gesamt-
honorar bis 1500 M und darüber '/^ des Betrages bis zur

Hohe von 3000 M umfaßte, iilr dieses Viertel bis zum
Höchstbetrage von (ooo M gesteigert werden soll. Die
Vorlage berechnet den erhöhten Anteil der Professoren
an den Kollegiengeldem mit rd. aiioooM. Es ist femer
eine Verstürkung des Foods von 1 10000 II, aus welchem
BesotdungsnschQsBcsurHeranaiehungund Erbaltungtflck*
tigfer Lchfkifllleaii lechaischen Hochschuten geleiatrt wer*
den sollea,vm 55000 M. in Aussicht genommen.— Ffc E.

Vermischtas,
Ucbcr Heimatachutz In Italien entnehmen wir der ..Köln

Ztg ",daS am 15. und 16. November d J in Turin der zweite

Nationalkongrcß zum Schutze der Landschaft
und der malerischen Denkmäler Italiens getagt
hat Es wurde u a. der Entwurf ciries Staatsgesetzes für

den Schutz der künstlerischen und d>. i \ uurschönheitcn be-
sprochenund ein Beschluß gefaßt, beim Unterrichtsminister

viod beim Senat niganten eines solchen Geseises voisld-
lig SU weiden. Eine lebhafte ErBrtemnR erhob aidi am
den Punkt der Tagesordnung: Aesthetik der Eisenbahnen.
Dabei fand das Verlangen allgemeinen Beifall, daß nicht
nur die Staatsbahnverwaltung beim Bau der I.inien und
der zugehörigen Gebäude : Staats- und Wärterhäuser) auch
dem miren Geschmack und Charakter der landschaftlichen
L nif/cliunj; Reihnim^ trage. Sondern r.-'M ,iiu ;i du: schrei-

enden Rcklamcscliilder lan>;s der !la'inhnii.n beseitigt oder
nicht länger geduldet werden Ccsviii ist dieser Wunsch
allen Italienrciscndcn aus der Seele f,'csi 'ro> 'lei;. denen die

Fahrt durch die venezianische Lagune idcr du-i ri d e feier-

liche Einöde der römischen Campagna durch den Anblick
solcher Reklametalehi veidorboi worden isL Auch mit
der Regelung der Waaseittnfe und der BinnenschiSahrt
beschäftigte sich der Kongreß und sprach den Wunsch aus,

daß die Regierung strenge (iesetze Uber die Abholzung
von Wäldern, die AuHotstuog von Berg und Tal und Uber
die Bepflanzung der Rußufer mit Bäumen erlasse. Den
Gemeindeverwaltungen Italiens wurde dringend ans Herz
gelegt, dab SIC bei der l-'eststelluni: su-idtischcr Bebauungs-
pläne die Rücksicht auf die natürlichen Schönheiten nicht

außer acht lassen. Schließlich einigte man sich dahin,
bei dem Komitee für die Turiner .\'ationalausstellung 1911
d irau' I ii -iiw.rkcn, d li.s damit eine Schau der italienischen

Natursctn;nhciien verbunden werde. Wie man sieht, fehlt

es an Stoff und an Anregtingen nicht. Die Kongreßmitglie-
der beschlossen, schon im kommenden Jahr den dritten
Kongreft in Venedig su haUen. —
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Wettbewerbe.
In dem Wettbewerb betr. EotwQrfe fOr den Neubau einer

Technl»chtn Hochtcliule ZU Buenot Alre» liefen 18 .\rbeiten

ein Den I Treis errang Hr Arch K.rontiiss in NUrn-
licrg, den II Preis gewann der französische .\rrhitekt H.

Ebrard, den IIL Preis die Firma EmÜio Moline Edu-
ardo Dcslanotect. —

WcttbcwHt RtalBchaU Brake. Eingelaufen 64 EntwOifs.

L Pnis: H.W. Bshreas io Bfemen: IL Preis: G.Labbert
in Wilhehnshaven-Baiit;m. Frds: H. Prastttck in Oldan*
bürg. Zum Ankauf emj)foh1en Entwürfe von Fr. Backhaus
io Bremerhaven und K. Krahn in Bremen. Der mit dem
I. Preis gekrönte Entwurf gelangt durch seinen Verfasser

H. W. Benrens zur Ausführung —
In dem Wettbewerb der Traghcimcr Klrchengemeiodt

In KOai(iberg erhielten den 1 l'rcis die tirn .NIattar &
Scheler in ("olnMutichen; drei 11 l'reise wurden den
Hrn 1' Recht in t'oln, Prof Vollmer in Lülicck und
Renard in Charlottenburg zuerkannt. Zum Ankauf wur-

den emplohlen die KniwUrfc der Hrn Schnaß & LUb-
bert in Fncdcnau, sowie Mattar & Scheler in Cöln-

QMsr den WeHbesMik LnBseMtanhaUe Z«pp«Un In
Ifoastanx erfahren wir Midi, dai 74 Entwürfe eingegangen
waren, wovon 3 io Kob^ « In Eisenbeton, 43 in £isen-
konstmktion gedacht wateo. Es sollen viele mteresssBls
LOsungn in aeo beiden letsteren Maletialica eingegan-
gen sein —

lakall: nfuniwn auf litr .Sli.ißr ,.\m S.mdc* ru LOnrburr. — Die
hithrrrD ItuulMramten in drm Gc^tu flUtr ilir NciirferluBK ilrm liirmtFia-

liimunrnx «Irr Ilrnmlrn in l'rpuüen. (Sililuül — 1 olzef tiuubmakit-tco.

(SchluB.) — VrtniKthlf«. — Wrllln-» <• 1 1 .r.

Hiana ciae Bildbeilage:
Sande"

Brunnen auf der Stnfic
zu Lüneburg

rptulKlitB BaoieltunE, 0 ci b M., Dr. Un t°ar dl*
~

1 Albail Molnana, ttoUa.
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Konalniktloii der AM*tellun(«ballen der Stadt Manchen im Ana«tcUan{tpark an der TberesicDwicM. Blick in die HmJlc Iii.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL,n. JAHRG. Ng. 98. BERLIN, DEN 5. DEZEMBER 1908.

Die Gmünder Tobel-Brücke bei Teufen (Appenzell), Schweiz.
Vom bauleitendcn Inucnicur: Dipl.-Ing. A. Suttcr. (Schluß nu« N<i «.) iiimu J,r AbbiViungm s, ^72 u. t.T.i, lowie in No. <»7.

le bereits erwähnt, wurden
vor Beginnder Arbeiten ein-

gehende Versuche über die
Beschaffenheit unddie zweck-
mäßigen Mischungsverhält-
nisse der zur Verwendung
gelangenden Materialien an-

gestellt. Dabei zetgtees sich
4uch hier wieder (wie schon
bei denKemptenerBrücken),
daß gewisse Sandsorten un-

gewaschen größere Druckfestigkeiten ergeben, als ge-

waschen; natürlich ist hierbei von erdigen Bestandtei-

len nicht die Rede. Das rührt wohl daher, daß bei den
üblichenWaschmaschi nen die fcinstenTeilc des Sandes
ausgewaschen werden und so mit dem Abwasser ver-

loren gehen. Kine ähnliche verkehrte Anschauung wie
die über das Sandwaschen besteht oft darin, daß das
beim Brechen reincrSteinc entstandene Steinmehl die

Festigkeit des Betons herabsetze und daher entfernt

»erden müsse; alle unsere Versuche haben das Gegen-
teil bewiesen. Die uns zur Verfügung stehenden Kies-

materialien waren Kiesel von 0,5 «"> bis 60 cm Größe
aus blauem Alpenkalk vom Säntisgebirge. Wir konn-
ten schließlich feststellen, daüzurlirzielungdcrgrößtcn
Betonfesti^keit folgende Mischung erforderlich war:

I 1 'leil iingowaschcrcr leiner Grubensand,

I
1 Teil gewaschener crober Flußsand,

' I Teil KalksteingruB von o,t —3 » Komgr.
I 3 Teile gewaschener Klußkics, j— 25 Komgr.,
! 3 Teile ungewaschener KAlksteinschottcr, i—zs"«
y Korngr.

DiesesVerhältnis wurde bei allen fetteren Mischun-
gen durcJi^efaends verwendet und mir der Zusatz ytm

Sand

Kies

Zement den Konstruktionsteilen entsprechend geän-
dert; als Mischungsverhältnis wurde z. B. gewählt für:

Fundamentbeton 1 Z : 4 S : 8 K
Aufgehender Beton i Z : 3'/, S ; 7 K..

Beton der Gewölbe und \ .300 i<c Zement zu 430 > Sand
armierter Beton f tu 840 1 Kies.

DieQualität des Zementes war eine sehr gute, wie
aus den festigkeitsproben entnommen werden kann;
denn es ergaben Mörtelproben 1 :3beiVyasserlagerung

nach 7 Tagen nach 38 Tagen

Zugfestigkeit

Druckfestigkeit 436.3• •
I

303.0 -

Diesen hohen Werten entsprechend sind auch die
Betonproben,die unmittelbar aus der zur Verwendung
gelangenden Masse entnommen wurden, sehr gut aus-
gefallen; der Beton bestand aus einer Mischung von
300 Zement auf 1260 ' Kies und Sand. Die Proben

nach
28 Tagen

nach
1 nach

3 Monaten
{

6 Monaten

Drucklestfgkeit i 30S •«/i™»
|

.;o5 '•«.'q"» 447 N qn»

Wenn wir also eine größte Spannung des Maupt-
Bogens von 31,3 »f/«)«" zugrunde legen, so haben wir
einen Sicherheitskoeffizienten • =

nach
38 Tagen

nach 1 nach
3 Monaten

|

6 Monaten

ird
'

10
] 13

J
M

Die Gesamtkosten der Brücke belaufen sich aus-

sclilie&lich der sehr kostapieligen Straßen-Korrektionen

auf tä. 40dÖdb Frrs. Es ist dfocr Wert stliön b« den
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ersten VorantwOrfen limiahernd ziemlich richtig be-

stimmtworden, Indem durch Anlehnung an bcstt-hcntlc

Bauten gesetzt wurde: ^ooFrcs. für Pi"' Grundfläche
der Brücke oder lo Frcs. lUr i ct>m überbauten Kaum.
Im ersten Fall wSre die Summe 175 "> • 7,5

"»
• 300 —

394000 Fm., iqi zweiten Fall wäre die Summe 175 ">

' 34« • 10 *s 416000 Frcs., atoo im Mittel 410000 Fircs.

»1
» ü —t -V- — f-
t ! • f C

• iJ- '

X,

Stcka

BNliC.

1 r m

[1
Llil

- . _ 1. —
in*

''^ 'Bod.A.

IJdicic Veiladcflalion fit den TnMpOft von Kit« nsd Sud.

BMkA. BgchR

Abbilduog ij. Obm BalUdettell« latlKiM und Sand tui dtt BmmmU«.
Maleri>l-/.ub(rcit<iDg**ABl«feAMildg. 16.

mil Mueiial-Zubnnfen.

Fliervon kommen rund geredwet auf:

Diesculirhcn (>cHniin|:cn snmt
['Icilcm . Kr 1 70000 = 4^,5

"

r,

Den großen Hogco samt Fahrbahn 90000= 2 j.j
"'

ol.-j,.

Dessen Gerüst samt Betonaullagem iioooo— 27,5 " ol^
'*

Verschiedenes, Bauleitung usw. 300C0 = 7,5 " 0

Fr. 409000.

Wirendwa
liIenttn,da6<Ue
AnordnunKei-
nes großen Bo-
gens sehr ge-

rechtfertigt war,

indem die Ki is-

tcn hierfür nur
rund 51 1"/» der
Gesamtkosten
betragen, wäh-
rend auf dicicn

Teil des Baues
viclrni)ir;ils:,o";'e

des LberbiMtcn

Raumes kom-
men.— Derge-
samte Bau,VOO
dessenAutiOli-

rupg die Abbildungen
2Q—2}, einige Stadien
wiedergeben, umfafit
etwa sjoocbm Erdau»-
hub^ &|00 «ta Beton,
1500 abB Hob für die
ü«rlMe,«o«Eieaileil«
undS^fanbeo iDrdia
Gerttst, sowie 70t Af^
mierungs-Eisen.
ZurGewinnungund

Verarbeitung dieser
Massen waren von der
'Jntrrr.chn'rung sehr
zwe c k n 1 :

1
Ii 1 1; (• 1\ i nrich-

tun(.;fn (.;cl r: iffcn wor-
de!L ! )rrKit_'> inuiSand
drr Si'itcr wi:rdc ,Ulf et-

wa I km langem Roll-

bahngleise im Flußbett
/u der sogen, unteren
Station (Abbildung 24)
gebracht, dort in eine
Seilbahn umgeladen,
mittels dieser JO" ge-

hoben und zu der rd

500 n» entfernten Bau-
stelle befOrdert(Abbii-

dung25},wofIeaortiert»

^ c\iniscDeii,iniBmdier
zerkleinert und unmit-
telbar darauf in die
Mischmaschine gefüllt

wurden. (AbbUog. 26.)

Der Beton wurde
etx-iifalls rr.ittcls l>eson-

derer Seilbahn 1' Abbil-
dung 2j\ /-iir \'<'rarl)ci-

tuiigsstelle gebracht
und zw.trgcsch.'jh dies

durch eint' dop|jelt wir-

kende W iiuir, die so-

i'. I i'nl den wagrechten
als auch den senkrech-
ten Transport ermög-
lichte. Durch diese
Anordnung war jedes
Transportgerüst über-
Hil'isig, es Konnten so
groüc Kosten
werden.
Die Leistun^ffthig-

keitdieaerSr V > n

Motor 730, V«rKc1((e 198,

Sieinbrechrf »50, Kie»w»jeh-

Muchinc 70, Vorjcifgt far

den Uclonmiichcr 125, Hclon-

iiebef 60 Um Jnrtmneen Itr

die Minute.
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war befriedigend, jedoch eine beschränkte. Die Kies-

transportbabn leistete etwa 70<i>"' in lo Stunden, die

Betontransportbahn in dergleichen Zeit je nachTrans
portweite bei su«' Weite rd. 4()>i" bn nl. i,i<-'--".

Als Kraftquelle für alle Maschinen diente eine

besondere Transformatorenstation des Elektrizitäts-

werkes Kübel, die den auf loouo Volt gespannten Lei-

tiuiesstrom auf 500 Volt Arbeitsstrom umwandelteund
•o die beiden elektrischen Motoren von 20 und SOPS.
abgab, die wiederum die Käes- und die Beton-Tran»-
portbabn, die Waschmaschine, Beton- Mischmaschine
und die beiden Steinbrecher betrieben.

Als Termine für die Arbeiten seien angeführt:

Der Beginn der Arbeiten erfolgte im Mfln 1907; die
Beendigung des gfoBen Gerüstes im Dez. 1907. Da»
Bctoniereo detgroflien Bogens dauertevom 36. hünbi»
l6k Uai 1908. Das Ablassen der SandlOpfe erfolgte am
i.Aug. 1908, die Fertigstellung der BrOdnimOkttQoS.

Die Vergebung der Arbeiten erfolgte auf Grund
eines engeren \ erdings an die Firma Frotc, W'ester-
mann & Co A.-G., Zürich. Die Frstellung des Lehr-
t^cnistcs wurde dem Zimnicrmeister R. Coray aus
Trms (Graubünden) in Unterakkord Ubergtben. Die
.•\rbciten für tiie Brüstung in .trniicrlem Beton führte
das Kunststein^cschäft Hans Hörbst in Hauptwil aus.
Die gesamte Zcinentlieferung, deren ausgezeichnete
Ergebnisse bereits erwähntwurden, besorgte die Jura-
Zementfabrik Aarau (vormals Zurlinden). Die oben
emäbnte Installation für den Baubetrieb wuide von
der Firma vo n Arx & Co. in Zflricll duidl deren In-
genieur Binkert-Siewart ausgeführt

Durch die Erstellung dieser Brücice ist die Reihe
der groflea Betoobogenbrüclcen um eine vermehrt und
ea ist dweb diese Ausfabrung die mit ;om bisher
«etteat gespaimte Brldce fiber die Isar bei Grflnwald
oodi bedeutend dberflligdt irordeo. —

KonstraMoa der Awwtalhinga-Hallen der Stadt München im AnssteHungsparlc an der Ttasteslenwieae.
Hwm rinf IlililbriUi){r, %omic f&e Abbildungen S^Mltr i^fi un<I 67S.

jurch einen allgemeinen Wettbewerb wurden scineneit
die Unicrlanen tür diesen ständigen Ausstcllunps-
park der Stadt München gewonnen 1 su lic „ 1 »ciit.st lic

Haiijeuung" Sr. (12 w ff, 1908: Im nrcisgekrontcn F.ntwiiri

dcsHm. Hauamtmann Bcrtsch inSllinchen waren bereits

die i Hallenbautcn dir siSndiL'e Aiisstellungs?«Tcke vor-

gesehen Die cndi^ii I L'c Hci.r'icituni.' der Hallen-Fiiiwiirfc

erfolxtedann aulGrund des Weubewerbs-brgebnissc&durch
disssn AtchitdUwa. Die äußeren Umrisse, soweit sie durch
die archhekloniadie Ausbildung zu bestimmen waren, die
Art der Beleuchtung durch Seiten- oder Oberticht wurden
dabei iestgelegt Auch war vorgesehen, daB In Inneren
der Hallen eme bestimmte Raumgestaltung, die durch
konstruktive Einbauten oder einzelne konstruklive Glieder
nichtgestOrt werden durfte, er^olxen sollte ImAufbauwaren
alle

J
H.i'.len m cint.u hen rurmt-n und ihrem dauern-

den Zweck entsprechend aus daucrhaitcm Material vor-

gesehen.
Auf Cnmd dieser allgemeinen rnlcriagen erfolgte lUr

die Aufbauten unter Flisenl>au- und Kiscnbetonbaufirmen
ein allgemeiner Wettbewerb für fiie konstruktive Ciestal-

tunK ibcscr I lailcnltauten. Im .Xcußcrcn sollten die um-
schliclienden Wanilc und Pfeiler vollständig aus Heton
hczw F.iscnbeton mit stcinmetzmäßigcr Bearbeitung der
Ansichtsfliichcn erstellt werden; die Dachbedeckung sollte

aus do[nJcItcm Ziegeldach bestehen
Nacn einsehender Prüfung der itir alle 3 Hallen ein-

Mgangcoea Wcttbeirerbs-Entwürle in lüsen und in Eisen-
betoo wurde die Balscheiduag dahin getroSen, daß die
zweitgrößte Halle III OSdl den Konstruktions-Entwurf der
Firma D^ckerhoff Widnann A.-G. in Mtinchen-NUm-
bergin bisenbeton ausgeführt werden sollte: die Flallen

I und II dagegen sollten inEisenkonstruktion herge-
stellt werden Die AusftJhrung der größten Halle I wurde
nach ihrem Kntwurf der Vereinigten Maschinen-Fa-
brik Augsburg und Maschinen- Baugesellschaft
Nürnberg A -O Ubertragen, dl^eiiigs der Halle II den
F.iscnwcrk München. —

I. Die AusstcUungshalle III in K : c r. 1
1 c ton- K onstruktion.

%'orj Dipl -lPK. W. Lud, Dirckior der Firma Di .ktrhoff * Widmanti A.-G.

Durch die oben ^:l-S( hikkrtcn Verhältni.ssc waren
sfinstigc Vorbedingungen iür die .\us!ührung in F.isen-

Dcton gegeben, da nicnt allein die reine Prci.siragc der
erstmaligen Baukosten berücksichtigt zu werden brauchte
und i'.a anderseits in bezug auf gcnngc Unterhaltungs-
kosten, leichte Heizbarkeit, geringe brwännung im Sommer
trotz dUnner Dachplatten und Feuersiclierheit benils sehr
günstige Erfahrungen iür Efsenbeton-Hallett vorlagen. Da
sich die Eisenbetonkonstruktion auch den gewünschten
Dachformen anpassen tUflt, so war lediglich die Frage prak-
tisch ungelöst, ob die verlanglnjDOtten Sttttswntea bei
der außerordentlichen Höhe mh Bwenbetooblndem au8-
gelUhrt werden konnten

Aut Grund der Kriahrungen bei F.niwliricn und Aus-
führungen ähnlicher HaUcnbauten, die vom V'crt.isscr (^"c-

plant und ausgelUhrt wurden, insbesondere aut ('.rund der
günstigen Bruchbelastungsergebnisse des Svstems, we'

Abliildun^; 1; und die Bildbeilage stellen die Inncn-.\n-
sichten der Seiienhallcii bezw. des Rupfielbaues dar. In
^'0 73, J.ihrg i</>3 der .Deutsclien BauzeiluriK'" sind bereits

einige .Aiilienansichicn des ganien Baues wiedergegeben.
Vor .\iisliihrunf,' ilur H.i'lenauibauten war noch die

beste GrUndungsari zu besunimen. l'robelöchcr ergaben
einen sehr ungÜnsAgen Uateigiund für die HaHennodap
mente. Eine irOhere Kiesgiubc war auf 8—le HWie mk
Olenasche. Kohlenschlacke und Bauschutt aufgefüllt wor-
den Bei Herstellung der ProbelOcher traten aus dem Auf-
fttllmaterial stickende Gase zutage, die ein Weiterarbeiten
in der Tiefe nur mit Entittftimneinrichtungen möglich
machten Der Bauplatz der Halle III konnte noch der-
artig verschoben werden, dall die eine I Jingsseitc auf festen
Kies in 2,5—31= Tiefe, die vordere Längsseite und Teile
der Stimlund.wientc dagegen in 8 loni j iclc gcgründei
werden mußten. Die durcnlahrenen Schichten der Probe-

chesbeiderNUrnbergcr.\ussteUung8halleiqo6beii8aStUu- löcher waren so schlecht — sie bestanden teilweise aus
weite (vergi. Mitteilungen Uber Zement, Beton- und Eisen-

hetoraan 1908, No. 4) angewandt wurde, war alle Sicherheit

hieben, daß das Rleiche oder ein Khnliches Svstem auch
Ittr dieMQuchenerHallenbautenAnWendung finaen konnte.

Die Halle III stellt bis jetzt das größte Hallen-Itau-

werk in Eisenl>eton nach Form, Stützweite, Autbauhöhe
und narh Bindersvstemdar Im.\ufbau zeriällt die Halle III

in drei Teile: einen .Mittelbau, der kup|>elariig ausgebildet

ist, und zwei gleichartige Seitenbauten
In Abbildung i ist iler 1 .ängsschnitt durch den .Sciten-

uad KuppcHiaii. n; A i'n!'lum.: : der Querschnitt durch den
Seitenbau und den Rupiiclbau dargestellt. Die Seiten- . .

teile wurden nahezu nach dem Wettbewerbs-Entwurf, Je- Queisdnilt n Abbildnog smd die BniselhcilCB in der
Ihn Um bei noch folgenden Abbildung s) Die S

Flugasche — daß selbst eine Eisenbetonplahl-GrUndung
fUr Halle III ausgeschlossen werden mußte. Dabei dem
Kuppelfundament 500t Höchstlasten vorkamen, so wurden
Stampfbetonfundamente ausgeführt. Abbildung 4 iS. f>75^

stellt den Gründungsiilan der Hälfte des Hallenbaucs dar
Die Fundamente erhalten fast nur senkrechten Druck, dader
Horizontalsrluib der Binder durch Zugbänder am Kopf
der Fund.imLnt|i(ciler aufgenommen wird; die Horizontal-
Windkr.itt ist im VergMoi ZU dcn stakiechten AdUger-
kräflen sehr gering.

Das Kunstrukttonssystem der Seitenbauten stellt zwei
aufeinander geseute Rahmenbinder dar (vergleiche den

doch mit etwas größeren StUttweiten durchgeführt
demKuppelbau die vorgesehene wagrechte Deckenbildung
hl Höhe der oberen SeitenItchte und die sichtbaren t acli-

werks-Zwischenblnder tu vermeiden, wurde nach Herstel-

lung mehrerer Model le bestimmt, daß bei der Kuppel die

wagrechte Decke in Wegfall kommen solle und daß statt

deranfan^i i" HaUkonstruktion vorgcielicncn Aufbauten
die in Risenbeion durchgebildete Dathunteikonstruktion
selbst in der Dachneigung die Innenabschlüsse zu bilden
habi! Dadurch hat die Innenausbildung des Kuppelbaues
)hnc/i5^cifcl gewonnen; dieStUtzweite unddieHohe derKi-

„ - Statzweite von Mma
zu Mitte Gelenk beMgt a6 a, die Fnt'eraung der Außen*
pfeilerkanten nmd »7». Die Stutz* eite des oberen Rah-
mens beträgt 17,14 die Höhe des Unterrahmens bis zum
Gelenk|)unkt des Oticrrahmcns 13,66 « Die Binderentfer-
nung der Normal bindcr ist auf 7 > bemessen. Die seit-

lichen Rahniensiandcr bis zum Gesims sind rund 10 ">

hoch und bilden gleichzeitig die Pleiler der umschließen-
den Wände und die Fensterrahmen

Der unteren Dachneigung von 33' mußten auch die

Rahnienglieder folgen bis an diejenige Stelle, an welcher
senbeionkonstruktionwurdcovergröliertunddieAuibauten die schwach geneigten Seitcnoberlichtc aufgestellt wer
hierdurch und infolge der nngOnsSg~~ '^"''^ ' " *~ » -«
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igenGtllndaiigvefSlirkt den sollten. An dieser Stelle ist die Auflagerung deaOber-
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rahmens eriolgt. Hin VerbindunKsbalkcn dieser beiden
Aullagcrstellen des überrahmens, nach der Mitte etwas

ansteigend, bildet das SthlußRlicd des Unterrahmens und
nimmt gleichzeitig den Horizontalschub des Oberrahmens
aul. Zwischen der Außcnpfette über den Außenpleilera
und zwischen der Inncnpfette an den Aullagerpunkien des
Oberrahmens wurde in der DachnelKung von 33* eine 10 an

Starke bisenbetonplatte gespannt zur unmittelbaren Au!-

nalime der Dachziegel aui eingelegten Holzlatten.

Die Auflagerung Uber dem Fundament ist gelenkartig.

Von einer allzuweit gehenden Gelenkausbildung wurde ab-

gesehen, da die Gclcnkwirkung im Einzelnen selbst ohne
nennenswerten Einfluß ist. (Is war jedoch die Annahme
hinreichend gerechiiertigt, daß bei einer Ausbildung als

Abbilduog 17. Seilbahn (Ii den Bctontruitport lur VcrweDduDgaitelU auf der BtCcke.

Die GfflOnder TobA-BrOcke bei Tenfea (AppcnscU), Schweis.

Sog. Platt|;elenk mit nur Vi I'astUl>ertragungsfliU:he der ge-
samten Sittndeniuerschnitte eine MomentQbertragung in

nur ganz geringem Umlangc möglich sei. Es ist hier-

nach tUr die statische Berechnung durch die Annahme
M=0 eine wesentliche Vereinfachung erzielt und flir die
UebertraguDg der Vertikallasten auf die 8—10 hohen
Fundamentpleiler der Angriffspunkt der Gesamtkraft genfl-

gend genau festgelegt worden, sodaß eine sichere unadau-
erhalte iConstruktion des Unterbaues erfolgen konnte Die
Querschnitte der Unter- und Oberrahmenteile sind in der
tinzelzeichnung Abbildung 5 eingetragen ; ebenso die ver-

schiedenen Querschnitte der Kahtnenständer.
Als Sekundärkonstruktion Ubertragen die Außen- und

Mitielpfctten und die Dachplatten ihre Lasten auf die
Rahmen. Die Au-
ßen -I'lette bildet

gleichzeitig das
Gesims und den
oberen Fenster-
sturz und die Mit-
tel-Pfette die Fen-
sterbank der Sei-

ten-Fenster. Die
DachplatteinVer-
bindung mit der
Außen- undMittel-
Piette bildet die
Versteifung zwi-

schen den Rah-
men unddcnWind-
trügern. ' •

Die Dachlasten,
bestehend aus Ei-

gengewicht-Wind,
Schnee und dem
Gewichte der in

Holz ausgetllhrten
DichspiLze,werden
durch die an den
Ncigungswechsel-
punkten angeord-
neten Pfetten aus
Eisenbeton aul-

genommen. Die
Dachplaltcbesteht
auseinerVcrscha-
lung auf Holzspar-
ren. Die Eisenl)e-

tonpfcttcn bilden
dicVcrsteifungder
Oberrahmen. —
(Kor1»«uuog lalfl.)

Baugesetz und Baukunst.
Ein Vergleich der Bauordnungen von Berlin, London, Paris, Rom und Wien.

Vortrag, gehalten aal dem VIII. loierDaiionalen Arctaiiekico-KcmgrtB io Wien am 19. Mal 1908 tos Prof. Dipl.Arch. Karl Maf rc der

Itraßen breiten UeberdieStraßenbreitenist inden
Bauordnungen von Paris und Rom, auch im Ent-
Wurf für Rom, keinerlei Bestimmung enthalten, so-

daß dort deren Wahl ganz dem Regulierungsplane vorbe-
halten bleibt. Für Berlin ud seine Vororte gelten die AusfUh-
rungsvorschrilten zum preußischen Fluchuinien-tiesetz vom
fahre 1876, wonach Hauptverkehrsstraßen nicht unter 30«»,

lebenverkehrsstraßen nicht unter 20m und alle übrigen
Straßen nicht unter is« breit angelegt werden sollen.

Doch korrigiert ein auch sonst sehr beachtenswerter Mi-
nisterialerlaß vom Jahre 1906 diese Bestimmung dahin, daß
sie „nicht als unter allen Umstanden maßgebend zu be-
trachten" sei, und daß insbesondere bei Wohnstraßen imter
das Maß von 12" herabgegangen werden könne.

Die Ix)ndoner Bauordnting unterscheidet zwischen Stra-

ßen, die dem Wagenverkehr dienen und nicht schmäler
als 40 Fuß 1 13,20»), und Straßen, die nur dem Fußgänger-
Verkehr dienen und nicht schmiüer als 20 Fuß (610» 1 an-
gelegt, beziehungsweise wenn sie schon vorhanclen sind,

aul diese Xfaßc gebracht werden sollen. F'ür den zur Her-
s'illung dieser Normalbreitcn abzutretenden (irund wird
keine Entschädigung geleistet Hat eine Straße eine be-
sondere Wichtigkeit, so kann eine Breite bis zu 60 Fuß
(18,30») vorpeschrieben werden gegen eine Entschädigung
für das geforderte Mchrausmaß. Straßen, deren Breite
Uber dieses Maß hinausgeht, bedürfen gewöhnlich eines
Parlamentsbeschlusses.

Nach der geltenden Wiener Bauordnung sollen neue
Straßen in der Regel nicht unter \6» breit angelegt wer-
den. Für Nebenverkehrsstraßen genügt, wenn die zu er-

richtenden Häuser bei höchstens iS» Höhe nicht mehr als

drei Geschosse erhalten, eine Mindestbreite von i2B;tUr
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Nebenstraßen mit Vorgärten ist eine Mindestbreite von
loiB festgesetzt.

Der Wiener Entwurf zeigt insofern einen Forlschritt,

als er davon al)sieht, eine durchschnittliche Norm für

Straßenbreiten autzustellen und nur verlangt, daß Haupt-
Straßen 24 - 33 », Nebenstraßen ohne Vorgärten nicht unter
loo, solche mit Vorgärten nicht unter 8a>l)reit sein sollen.

II. .\usmaße der Wohngebäude.
I. Höhe an der Straße. In allen genannten Bau-

Ordnungen, mit alleiniger Ausnahme jener für Wien, ist

die Höhe der Gebäude abhängig gemacht von der Straßen-
breitc, also vom Lichteintallswinkel. Dabei wird lUr die
schmäleren Straßen der Altstadt überall das Zugeständnis
gemacht, daß die Gebäudehohe tmter ein angegebenes
lestes Maß nicht zu sinken braucht. Als Norm gilt in Ber-
lin und dessen Vororten und in London ; hier allerdings nur
in den seit 1862 angelegten breiteren Straßen) das Ver-
hältnis von Straßenbreite zu Haushohe wie i : t, sodaß die
GcbäudehOhe nicht größer sein darf als die Straßenbreite;
in Rom gilt, offenbar mit Rücksicht auf stärkere Sunnen-
wirkung, das Verhältnis 1 : i'/,; und in Paris darf ein Ge-
bäude iS" hoch sein, mehr einem Vietel des Maßes, um
das die Straße breiter als 12'» ist. Diese Normen gelten
überall bis zu einem gestatteten Höchstmaß, und zwar in

den Berliner Vororten bis zum Höchstm:iß von 15 bezie-
hungsweise i8">, in Paris von 20", in Berlin von 22», in

Rom von 24 und in London von 24 40'» 180 Fuß). In
Wien ist Überall eine Hohe von 25 "> gestattet, was aller-

dings durch die Beschränkungen der Geschoßzahl eine
indirekte Einschränkung, je nach der Zone, ertährt. Das
autfällig niedere Maß von 20 für Paris erklärt sich da-
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durch, dnß dort oberhalb des Hauptgesimes noch mehrere
Dachgeschosse gestattet sind Aber auch in London ist

über ?4 5 » hohen Fronten die Anbringung von zwei Dach-
Geschossen erlaubt.

Nach dem Entwuri für Wien ist die zulässige Front-
höhe in den drei inneren Zonen abgestuft mit i'^ i '/«und
i> g der Straßenbreice, in den drei äuUeren Zonen ist sie

gleich der Straßenbreite angenommen.
Eine äußerst bemerkenswerte Neuerung wurde in der

Bau-Ordnung für

die Berliner Vor-
orte dadurch ge-
schaffen, daß die
Hohen - Entwick-
lung der Einlami-
liennäuserin allen

Bauklassen nicht

durch Höhenan-
gaben begrenzt ist,

sondern durch das
für jedes Quadrat-
meter verbauter
Fliehe im Durch-
schnitt gestatte-

te Kubikmaß der
BiumuiSüc So wer-
den lür jedes Qu.i-
dratmeter verbau-
ter Fläche in den
verik:hicdcncn

Bauzoncn pct»»,bc •

ziehungsweise 6,

4 • 5 oder 3 • 6 cbm

Baumassc zuge-
lassen. Dadurch
ist die Möglich-
keit geboten, un-
ter Einhaltung der
vorgeschriebenen
Seiten - Abstände
entweder bei ge-
ringerer Hächen-
ausnutrung eine
größereHOlieoder
beigeringercrHo
hen Ausnutzung
eine größere F'lä-

che in Ansi)ruch
zu nehmen, und
der Architekt hat
diegrOßteFrcihcit
in der Gruppie-
rung derBaunias-
sen und in der
künstlerischen

Modellierung des
Gebäudes

2. Geschoß-
zahl. Bezüglich
der Geschoßzahl
können wir zwei
grundsätzlich ver-

schiedene Stand-
punkte unterschei-

den : Die Bauord-
nungen von Lon-
don, Paris und
Komenth.tltcn gar
keinetlestimmun-
gen Uber die ge-
stattete Anr.-ihlder

Übe rein ;milcr an-
zubringenden

WohrvGcsrhossc,
sodaß sich dort
die Geschoßzahl
einfach aus der
gestatteten Höhe
der Front und der
verl.ingten

Geschossen. Ucbcrdies ist die höchste zulässiire l>age des
obersten Stockwerk-Fußbodens in Wien heute oegrenzt mit
20» OberdemGeländc, gemessen an dessen hörhstera Punkt,
nach dem Entwurf mit Ji ». gemessen in der Frontmittc.

r Ausladungen an der Fassade Bezüglich der
Ausladungen an der Fassade beschränken sich die ge-
nannten Bauordnungen, mit Ausnahme jener für Wien, auf
Vorschriften, betreffend das zulassige Maß der Vorsprünge
von Risaliten, Erkern, Baikonen und Schaukasten, abge-

Abbilduof 3j. Lehr^crUd der HauptOifouDf wlhicod der AubtelluDg.

Abbitdone 2j. HiOfke «thicud der AuittHinioK (liibinter die alte Kttenbracke).
Die GmDnder Tobel-Brflck« bei Teufen (AppenscU), Schweis.

destcn lichten Höhe der Wohngeschosse ergibt In den an-
deren Bauordnungen al>cr ist die Anzahl der Übereinander
anzubringenden Wohngeschosse begrenzt Sein Berlin mit
fünf, bei einer gestatteten Hochstlage des obersten Stock-
werkes von iS m Uber der Verkehrsflächc; in den Bauord-
nungen für die Berliner Vororte und für Wien ist die gestat-
tete (leschüßzahl abgcstuit nach Zonen zwischen vier und
zwei Geschossen, beziehungsweise zwischen sechs und drei
Geschossen, im Wiener Entwurf zwischen sechs und zwei
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stult nach Straßen- oder Vorgatten breiten; auf Vorschrif-
ten, betreffend die Gesamtlänge dieser Vorsprtlnge in je-
dem Geschoß als .aliquoten Teil der Fassadcnlänge; end-
lich auf Vorschrillen, betreffend die geringste Höhenlage
von Erkern und Balkoncn Uber dem Trottoir und ihrer
geringsten Entfernung vom N.ichb.irn Am rückständig-
sten in dieser Richtung ist die Bauordnung, sowie leider
zum Teil auch der Entwuri für Wien durch die zahlrei-
chen Grenzmiißc tUr die Ausladung des Sockels, der Tür-
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und FenslerUmrahtnungen, des Zierverputzes und der Ge-
simse. Diese vielen Nfaße sind ebenso hinderlich fttr deo
Architekten beim Entwurf, als mißlich lu kontrollieren für

die Behörde. Am interessantesten und feinsten KCKl>c(Icrt

ist in dieser Beziehung die neue B:uiordiiunß lUr Paris

Diese unierscheidct zwischen .luslaiitr.dun Teilen, die zum
Gebäude gehören, wie dekorative Klementc, Sockel, Bal-

konc, Erker usw , und sulchcn Teilen, die jjelcRenthch

anj;cbr:irht werden, wie Ladcn%orbautcn, Gitier, Schilder,

Markisen, I'Lii hen, Fensterladen usw Kür die ersieren,

cum Hause gehörigen l'eile, ist als Grenze iUr ihre Aus-
Udons «ine Leerform, ein aogcaniiitlerGabaiiVMU,*''^*
men, denen Ausladung von der StnBenlweite •OblBgiK
ist nwl der aus swei Teilen besteht, einem unteren, we-
ntger aualadenden, und einem oberen, mehr ausladenden
GabariL Der untere G.ibarit, also die l.eerform iür die ge-

ringeren Ausladungen, ist mit einer um so größeren Höhe
festgesetit, je schmaler die Str,iße ist Filr die peleKeni-

Uch angebrachten Teile pellen besondere ISesLitniiiuDk-en

4- ßachtorm. P'lir die Dachform enthalten die Ver-

ordnungen für Wien und Rom, auch der K.n'.wurf für Rom,
gar keine Besiiinnmntjen Nach den Bauordnungen lür

Berlin und seine Vororte, sowie nach dem Entwurf filr

Vicn dürfen die Dächer oberhalb der zulässjgcn Front-

hühe über eine im Winkel von4X* gedachte Ebene nicht

hinausgehen; in London gilt hienflr ein Winket von 75*.

Bei Anwendung eines steileren Daches muß nach allen
diesen Bauordnungen die Front um so viel niedriger

halten werden, daß das Dach noch innerhalb dieser ge-
dachten Ebene bleibt

Die Bauordnung für Paris stellt auch tdr d.is Dach
eine Leerform, einen Gabarit, auf Dumt I cs'cl.t aus

einem Kreissegment, das nach unten tanjjenti.il an d;e

Frontlinie und nach oben an eine unter 45* geneigte l un-

gente anschließt, die bis tur Gebiiudemitte reichen <lar>

Der Radius des KreisseK'nienle-. dar! bis zu Straßenbrci-

ten von 12 ™ stets 6 " und in breileren Straßen die halbe
Straßenbreite, jedoch höchstens to » messen. An dieeea
Haupt-Dachgabarit, der die Fortsetzung der Pasnde bil-

det, schliefit sich ein tweitcr Dachgabarit in der Fort-

etnmg des oberen Fassaden-Gabantes an, der für die

Dachfenster usw. gilt, sowie noch ein dritter Dachgabarit
ftlr die Bekrönung ausragender Konstruktionen. Wenn
auch selbstverständlich die C"iesamtlän).'c der (Iber die

Dachform hin.iusBchcndcn Teile an hcstimnile Maße y.r-

bunden ist, so bleibt doch der Freiheit des .'Vrchitekien

ein hinlänglicher Spielraum gewahrt

5. Hoigrößc und Gebäudcmaße an Hilfen Be-
züglich der Holgrößen schreiben dij.- fiauordniin^'cn ent-

weder nur die Nlindesttläche oder auch das Verhältnis von
Hofbteite su GebAudeböhe vor, letstew geneaseB von
der Sohlbank des untersten WoharaDmieBSten bis xam
Hofgesimse.

So werden im BerUoer Stadtkreis je nach der Bau-
fliehe 80 4» bis herunter ni 35 qn Hofflache bei einer ge-
ringsten Breite von 6> verlangt; in Paris muß ein Hol
mit Wohnräumen mindestens .30 M", nur mit Küchen min-
destens IC irr., nur mit unbewohnten RÄumen mindestens
S •i'^ messen und eine jeweilig .inKCgebene Mindestbreite
haben, wahrend in den Berliner Vororten die Hoftläche
je nach der ^iau^onc mindestens 50 bis ~o'\a der Bau-
flache besitzen muß und die geringsten Fntfernungcn zwi-

schen den Vorder- und Hintergebäuden durch besondere
Bestimniui^en oer^elt aind. InSU» muß die Hofbreite
mindestens eni Drittel der GebludehOhe, bei unreeelmllBi-
ger Form die Hoffläche mindestens ein Drittel des Qua-
drates der Gebäudehöhe messen. Nach dem rOmiscncn
Entwurf muß die Holfläche in der inneren Zone minde-
stens einem Achtel, in der äußeren Zone mindestens einem
Fünftel der Summe der umgrenzenden Mauerflächen gleich-

koriKiicn und die geringste Breite Lileich der Hime be»
ziehunjjsweise zwei I-'UnUc!n der lliihe sein

In Wien wird heute nur verlangt, daß die Summe der
HiMc mindestens 15 '

., der Haufläche betrage und davon
der L'.'ößcre Teil auf den H.nipThof entfalle. Diese gewiß
un^ulängLchc Maßregel ündeicine Korrektur im neuenWie-
ner Entmuf dadurctCdaß die niUasise aiittl«ie &eiw des
vor sogenannten ,Hauptfenstem" Ircibleibeaden Hofes
iestgeseut ist, und zwar in den zwei inneren Zonen atitdtr
halben, beziehungsweise zwei Dritteln der Hothöhe, in den
vier äußeren Zonen gleich der Hofhöhe. Dazu kommen
erleichternde Bestimmungen bei Wiederverbauung, die
Angaben für die geringste .Abmessung der Höfe vor Haupt-
lenstern usw.

iMne Kigenttimlichkeit der Londoner Bauordnunp be-

steht in der ! ordcrunL', daß an der Rückseite jedes Wohn-
hauses ein freier Kaum opcn space) mit einer mindesten
Tiefe von 10 Fuß i^.oi vorgesehen werde, und daß sich

gegen diesen ireien Raum kein Gebäudeteil Uber eine in
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ihrer Lage gegebene schiefe Ebene erhebe. In älteren

Strafen darl das Erdgeschoß bis zum rückwärtigen N.ith-

barn reichen und der freie Raum erst oberhalb des I-".rd-

gescliosses beginnen
Kndlich istDezüglichdcrHotniaße noch hersoriuhebcn,

daß in Berlin die Bauplätze in drei Streifen geteilt werden,
die parallel zur Bauflucht hegen Der erste Streifen ist 6«»,

<lcr zweite Streifen 36'" breit, der dritte bildet den Rest.

Im ersten Streifen ist kein Hof notwendig, im zweiten Strei-

fen hat die Holfläche mindestans 30*/», im dritten minde-
stens 40% tu betragen. Diese Streifenteilung dient nur
lur Ermittelung der verbauten Fläche des gansen Grund«
Stackes, der freibleibende Grundstacksteiibraucht nicht
im verrechneten Ausmaße in den einzelnen Streifen vor-
handen zu sein. Der Sinn dieser Berechnungsart besteht
lediglich darin, flache Grundstücke zu begünstigen und
tiefe (Irundslücke zu benachteiligen.

Für I.ichtschachte enthalten diese Bauordnungen ver-

schiedene Angaben von Mindestmaßen, auf die hier nicht

naher eingegangen werden soll. Ks sei nur erwithnt, daß
die bestehende römische Bauordnung l-ichlsch.ichte über-
haupt ausschließt, der Entwurf für Rom sie aber wieder
gestattetj wenn siekeine Wohnrtnme beleuchten, wenn ihre

FllchemcbtkleineristalseinFfinfundswanägstelderSumme
derFllehenderangreniendenManen^undwennderoering-
sta Abstsnd vor federn Fenster nichi kleiner ist als s,S">.

UL Attsmafie der Geschosse und deren Be-
nutzung zu Wohnungen.

I. Lichte Höhe. Die Forderungen fflr die lichte

HAhe der Wohnräume bewegen sich twisdien i«» vad
3,5'". Rom und der Hauptsache nach anch Wien ver-
langen 3<n, Berlin, dessen Vororte und, fUr die zwei un-
teren Geschosse auch Paris, veriangen s.S«, London fUr

d.is ganze Stadtgebiet nur 2,6>" als lichte Zimmerhöhe.
Dieses Maß gilt auch für die oberen Geschosse in Paris

und in den Außengebieten von Wien, lür die der Wiener
Entwurf allerdings eine Erhöhung auf j.Sm vorschlagt E'.ne

lichte Hohe von nur j.J"" wird in den Berliner Vororten
in den Wohnräumen der Dachboden, Keller und m Ncljen-
r.Tumen i.'cs^nltci .in.:l i-IiL-n.s;> in allen Wohnräumen der
Ejnlamilienhauser, was jcdcnialls eine wertvolle Erleich-

terung bedeutet
3. Lichtgebende Fensterfläche. Bestimmte Fo^

derungen bezüglich des Mindestmaßes der lichtgebenden
Fensterflächen der Wohnräume fehlen in den Bauord-
nungen für Berlin, seine Vororte imd Wien. In London
und Rom wird als Mindestmaß der Fenster ein Zehntel
der l'ußbodentiache des Raumes, im Wiener Entwurf ein

.'Vchtel, ebenso in Paris im letzten Geschoß ein .\chtel,

in den Übrigen Geschossen sogar ein Sechstel der Kuß-
bodenfläche verlangt

3 Mindestfläche oder Mindestrauin einer
Wohnung I .:r du- Mindestmaße der WohniingL-n oiic-r

einzelner Räume enthalten die Verordnungen für Berlin

und seine Vororte, für London und Wien Keine Bestim-
mung. In Paris muß ein Wohnraum mindestens messen

;

im Souterrain nv«, in den tUbrigen Geschossen 94», und
im obersten Geschoft Bv. 1a Rom ist das geringe Aus-
maß eines Wohnraumes mit 2S<:Imii feslselM^ «asauchim
römischen Entwurf beibehalten ist NueS desä Wiener
Entwurf muß eine Wohnung wenigstens aus zweiRtnmen
bestehen; aus einer Küche mit mindestens S')"' tmdeinem
W^ohnraum mit mindestens i.j i»' liodcnliüche.

4 Kellerwohnungen 1 )ie Verwendung des Kellers
oder Souterrains lür Wohnriiume ist heute nur in Rom und
in einigen Gebieten der Hernncr Vororte verboten. 1:1 den
Übrigen genannten Städten aber unter Licstimniten Bedin-
gungen Uberall gestattet, teils in beschränktem, teils in

unbeschränktem Flächenmaß. Der WienerEntwurf schließt

Keller- und Souterrain-Wohnungen aus.
Dachbodenwohnungen.Dachbodeairohnungea

sind unter bestimmten Bedingungen in allen genannten
Städten, mit Ausnahme W^iens, aberall, in Wien, auch nach
dem Entwurf, nur in den ,\ußengebieten gestattet. In
London erlaubt die Bauordnung ausdrucklich die .\n-

bringung von zwei übereinander liegenden l.Jachgeschosscn,
und in I'aris darf man so viele Geschosse im Dachraum
unterbringen, als es bei Einhaltung der vorgeschriebenen
lichten Zimmerhöhen, Fußboden- und FenstCtflächen in-

nerhalb des Dachgabarits möglich ist

IV Zulassung von Holz als Baustoff für Haupt-
treppen und H.iuiitgesimse und für Fachwcrlcs-

w a n (i e statt A u ß c n m a u e r n

Für diese /.Acrke darf Holz nur in Rom nicht ver-

wendet werden, in l'.ins ist < s I ir kernen dieser Zwecke
verboten, daher überall crlaubt.mdcnandcrcn drei Städten

unter verschiedenen Bedingungen zulässig.

So wird insbesondere Hartes Holz für Haupttreppen,

N0.98.
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wenn säe unterhalb geröhrt und verputzt oder anderswie
KcRcn Feuer gcschiiut sind, in London und den Berliner
Vororten in allen Wolmgcbäuden Restattet. Im Berliner
Stadtkreis genügt iiir Cich.Hiidc, deien oberster Fußboden
nicht hoher als 7"= Uber dc:ri brdi odLi: jL'iit, eine cin/igc
„notwendige" Treppe aus Hui/, wenn sie In ^ilcit her Weise
((egen Feuer geschUi/t is( In den Berliner Vororten kann
in höchstens zweigeschossigen Gebäuden die so ^eschüirtc
Haupttreppe auch aus einem anderen als aus Kirhcnhoiz
bestehen, oder es kann eine ungcschllute Eichentreppe
Terweadet wendto. In Wtes daif «ine (CMhitit» Eidm*
treppe nnr tn hOchitens dreigetcbottiKen WtdmhittMm
HOtsraieirissenBedinfningen, nach dem wiener Eirtwul in
den Wohnhttusem aller Gebiete verwendet weiden.

Hölzerne Haupigesimse sind unter gewissen Pedin-
gungen in Berlin, in seinen Vororten und in London zu-
lässig; in Wien sind sie verboten, aber tatsächlich in der
offenen Bauweise ^esuitici, wie sie auch der Wiener EnN
wurl in den drei äuLiercn Zonen ausdrücklich zuläßt.

Holziachwerk an Stelle von Außenmauem ist in Ber-
lin und London verboten, in den Berliner Vororten teil-

weise, in Wien für höchstens dreigeschossige Gebäude be-
dingungsweise zugelassen. Der wiener Entwurf gesuttet
die vemradunc on Hobfachwerk us Acuflerea derOe»
blude ia dn ifid UBcMa Zoom Ind Amu&ieia Ga*

m obeiateB GeschoB bei Gebdudeo mit
hOdtstens drei Geschossen.

L Aviitcllungihalle
Id Kiseabctoik

MbOdeati. LtafMoteHtdMshdteadl»

AbbiMoBff i-

jurdl4»llii|ftl.

V. Schönheit, Charakteristik
und Geschichte der Stadt.

In dieser Beziehung kann man
nntcrschcidfn : Vorschniten, die sich

auf positive künstlerische Arbeit be-
riehen; Vorschrilten zur Verhütung
on Vcmncierungen des Stadtbildes
durch Gebttude, sei es durch deren
Errichtung, sei es durch Krgänzun-
Knanihnen oder durchihreVcmach-

nisung; und endlich Vorschriften
rum Schlitz der vorfaandenco Kunst-
und N.i-.iirHcnkmalemidderBgeiiait
des Staillbildcs.

V(irs< hnücn, die sich auf positive
künstlerische Arbeit bezichen, finden
Sichnurim F.nlwurf iiir Wien ! lurt

wild vom Siadtbauplan ausdruck-
lich verlangt, daft er unter anderem
die besondere architektonische Aus-
gestaltung jener Plätze und Straßen
WStsetzc, die auf das St.adtbild von
WCSCDtlichcinKinflußsind; daßgerad-
UoiM Straßcntluchten in übermäßig
großer Ausdehnung tunlichst ver-

mieden, und daß Vorsorge getroffen
werde lUr Ireie Plätze und olfentliche

Anlagen in entsprechender Anzahl
und Größe, sowie für Baustellen lür

Kirchen. Schulen und andere öffent-

liche Geo&ude. Der Baubehörde soll

CS zustehen, in bciücksict
wflrdigen Fällen oderdann, ^

sondere srhOnheitlicbe WhkmigeQ
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errielt werden sollen, (frößere als die nnpeßcbenen Aus-
maße für Vorsprün^c, Halkonc. Kri:cr, Aiisb.i'iicn usw zu-

zulassen Endlicl) soll die Cieincmdc hcrcolniKt sein, lür

einzelne Tunkte der Stadt höhere architektonische An-
forderun);en zu stellen, um dem Straßenbildc einen ein-

heitlichen Charakter zu gebea «der zu erhalten.
Derartige künstleriscfie Rjückiiehiea sind in keiner der

ttbrigen genannten Bauordnungen tu finden. Die in dieser
Beziehung ebenfalls noch reehtdtliliigen preußischen Bau-
Ordnungen erhalten allerdings «b ttod zu trcniiche Er-
gänzungen durch Erlasse des KQnfsleriums für öHentliche
Arbeiten. So sei aus dem Erlasse vom lo. Dezember igo6

die Stelle erwähnt: ,Für die FrcihaliunK genügend großer
Plätze in hinreichender Anzahl als Srhmuckplätzc, Spiel-

plätze und Parkanlagen sowie titr später ui errichtende
Gebäude ist Sorge zu tragen Wenn auch iilr dtc Fest-

setzung von l-luchilinicn in erster Linie Rücksichten der
Zweckmäßigkeit entscheidend sein mtissen, so ist auch
das üsthetischc Interesse dabei nicht außer acht zu lassen.

Auf die Vermeidung zu großer Eintönigkeit bei der Ge-
staltung des Straßoinettes und aui die Enielung einer
gewissen Abwechselung im Straflenbilde ist Bedadit sn
nehmen. Deshalb wirC ««»n nicht das Verkehrsinteresse
entgegen steht, bei der Linienfflhrung der Straßen nicht
grunotitxlich der gerade Verlauf .mzustrebcn sein * Hier
nuß auch bemerkt werden, daG das neue preußische Ge-
setz gegen Verunstaltung von Onschnlicn u. a auch ver-

Lvigt, daß für die Bebauung bestimmter Flächen, wie
I.andhausnertcl, H.adcortc oder l'rarhtstraBcn, besondere,
Uber das sonst baupolizeilich mlass'^'c M r3 hiaaiiigwhtn-
de Anforderungen gestellt werden kunnen.

Bestimmungen gegen eine derartige Errichtung oder
Veränderung von Gebäuden, daß hiedurch das Straßenbild

verunziert v* ;irde. finden sich «Krhon lange in vielen Bau-
üidnun(.;cn, etjciiso l:.e5l:iiiiiiunj;e:i L;egt:n die Vcmach-
lässigung der Gebäude Neu sin<l aber die Vorschnltcn
Über Scnilder und Scliauienster, Uber die Farbe des An-
striches und über Plakate. So verbietet die Londoner Bau-
ordnung das Anbringen von Reklame-Gegenständen auf
dem Dache (sky sisnsj. Der Entwuri f(U Rom verlangt, daß
ftlr ScbUdw «ad Scbnlenar an HaimMtwUiin oder an
Bauten kfinstlerischeti Charakter« vor mnr HtsttenmiK
die Pläne zur Genehmigung vorgelegt W^rdcn^ an histo-
rischen Bauten ist ihre .\nbnngung im a}1gen)craen unter-.
s.igt; ebenso werden sie nicht zugelassen, wenn sie durch
Verhaltnisse, Matenal. Stil oder Stimmung mit dem Clu-
rakter des Gebäudes oder der .^tadt nicht iltiereinsiimmen.
Der römische Entwtirl vctbiciei ai.i-:i, die '1 Llruiurahmung
der Gcschailslokale, um sie von anderen 711 unterscheiden,
mit auttaliigcn oder zur allgemeinen I3emalung der Mauern
und Gebäude schlecht uassendcn P'arben zu bemalen;
und er verbietet endlich das Anbringen von Plakaten, In-
schriften, Reklamen usw. auf GebäiüdcD historischen oder
kttnstteMcben Charakters und deren UmaabaM: Nach
dem Wiener Eatwutf dOrfen sum Anstrich eiMfl Gebiodca
keine grellen, das Auge blendenden Farben verwendet
werden, bei (icbäuden, die eine einheitliche zusammen-
hängende Fassiulc besitzen, darf der Anstrich der einzel-

nen Gcbiiudc nur in einer die Gesamt -Wirkung nicht
becinir.irhiigendcn Weise erfolgen; die Anbringung von
r: ik.iri r. und \ n kiindigungstalcin an Gebttuden ist im all-

gemeinen verboten. Nach dem preußischen Gesetz gegen
die Verunstaltung von Ortsch.ilien kann durch Ortssiatut

vorgeschrieben werden, daß die Anbringtmg von Keklame-
8childem,Schaukasten und Abbildimgco derGenehmigung
der Baupolizeibehörde bedarf. — (SchiuB loift)

^KTsHbawcriMa
Dat PreUauaaebrciben de* RitterirgalisWdsf«dart Uber

das wir Seite 640 kurz berichteten, beiriHt eine Aufgabe,
welche fUr Beaibeiier, die Sinn für die Zusammenwirkung
von Architektur und Landschaft haben, von großer An-
ziehungskralt sein kann. Ks handelt sich um die Aufteilung
von drei ("leländeleiler in landschaftiu h bevorzugter Ge-
gend im Osten von Berlin, am Kalk- und am Sticnitz-See,

die in der Nachbarsch;dt der Seengrup]ie der ( il)crsprce

liegen. Ein Gelände A mit ix t" l'lache liegt unmittelbar
am Stienitr-See, ein Gelände Kt. mit 30 h» Fläche in näch-
ster Nachbarschaft des Sees, und cm Gelände D im Aus-
naA vaa aohS Uagt am Kalksee. Fflr diasa 3 GdUtaida
wird dB Bebawauiiplaa der gesamten Besiedelnn||a-An-
lage gewilnscbt, der in gleicher Weise die künstlerischen
und die praktischen Gesichtspunkte berücksichtigt, und
sowohl eme zweckmäßige Aulteilung in bezug auf die .\n-

schltose an bestehende Straßen und Bahnen, sowie eine
möglichst geringe Belastung des baulich nutzbaren Ge-
ländes durch oHentliche .\nlagen darstellt. Sehr sym-
pathisch berührt die I'Orderung, daß die Sicdelungen so
in die l.andschait gelUgt .serden, daßdieöttentlichen Wege
um und durch die Sicdclung eine erfreuliche Wanderung
gestatten und dem Iicsiicher einen schonen Oesamt-Uebcr-
lick über die kiinliige Siedclung, die Seen und die Wald-

wege «wiimB. B» aoll iamer die Auftctluaii dea QeliB'
des nicht idiema^di erfolaen, sondern im AnaddnH an
vorhandene, zu natürlichen Grenzen geeignete bewachsene
GiSben, Teiche, Hügel und unter Ausnutzung von Wald-
bestand und Sceflächen. Es wird namentlich für die Ge-
ländcteile am Stienitz-See und in seiner Nachb.irschaft der
Charakter eine« .f'Tartendortes"' gewünscht Der p.irvenO-
halle .\: N liui -. _\'illL'nkoU;nie* ist iiber.all vermieden, w.as

nicht minder ein .ins] rer hcndcr Zug des Programms ist,

wie die liestiiiimtu- lictoniing der landschaftlichen Zusam-
menwirkung Zur (itientlichcn Benutzung sollen statt zti

sammenhäiigcnder größerer grir:uniclie: .Arl.i(,Lti ul c;

das ganze Gelände verteilte, an die natürlichen Verhali-

niase aoaekhate, garten- und landschaitskUnstlerisch aus-
ubildende Pütze geringeren Umfanges geschaBen werden,
wie sie sich bei der Aufteilung zwanglos ergeben. Bei
letzterer sind zwei verschiedene Siedelungslormen anzu-
nehmen: 1) größere Grundstücke mit verhältnismäßig klei-_

ncn Häusern, zur wirtschaftlichen Ausnutzung durch Gar-'
tcnbau und 2' kleinere Cinmdstfl« kc mit größeren und
kleineren Häusern, die nur von einein Wonng.irten um-
geben sind I'iir die Sicdelungen am Stienitz-Scc ist mehr
der lundürhc Charakter .'ti wählen, während lür die Siede
luncen am Kalksce mit Rücksicht aut den Ürt Kalkberge
stftaiische Anklänsc zugelassen werden. Für jede der bei-

den Arten vonSieoclungen sind 5 Typen zu entwerien Die
BattennneB acdka akh twiadien zoooo und 50000 M. bewe-
gen. Rlrdh kItantlafiKhaGaitattung wird keine bestimmte
Kk^touuvorgaschiiebaB; iadoch aoll b«ilodlvidaenerycr>
cUedaonaitaarcinaetaanAnt
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lerischer Gesamt Sodraefc der Anskdehmg in einer 4m
neuzeitlichen BedttrfniMcn aagepalten EatwkUnng deot"
sehen LandlebensimmXrkiadiettChankterenieltwefden.
Die Haiiptzeichnungen sind i : 500, t : 100 und 1 : too zu lie-

fern Eine Besummung, die geeignet ist,die gleichmäßige Be-
urteihing zu erschweren und welche die Teilnehmer .luch zu
unnUt.'eni .\rbeirsaulwand veran'.isscii kann, sagt: .Die Zahl
(lerspekiivisclier r.esaiiii-.\tisiclitcn und Kinzelzeiclinungen
wird nicht l>escli:anki .\iii sie wird besonderer Wert gelegt
und in Rücksicht aui die Veröffentlichung sind farbige oder
'in Tusche ausgelührte IDarstelluogen erwünscht " Es ist

eine VeröRentlichung der preisgekrönten oder angekauf-
ten Entwürie in Bocbfon» beaMchtiit Zu dar Aae-
fflhrung sollen die Preistrlger nach Möglich-
keit unter besonderen Vereinbarungen hintu-
gezogen werden.

Wir haben der Besprechung dieses Wettbewerbes einen
etwas breiteren Raum wie sonst gewährt, weil die anspre-
chenden, mit dem Gclühlsleben des Menschen rechnen-
den Gtunds.Mze. aui denen er aulgebaut ist, lilr die Bc-
bai.iung des Geländes um Herlin besondere Bedeutung
gewinnen Ks fiandelt sieh hier zwci5elIo3 in erster Linie
um eine geschdtiliche Unternehmung, jedoch um eine Un-
ternehmung, die in kluger Weise aucti mit menschlichen
Gefilhiswerten rechnet Es geschieht nicht oft, daß ein

Mlcher Paktor in die Rechnung eiaaeaieUt wird; wo ea
aber geschehen Ist, hat er in siSncr Wirkung selten ver-
sagt. Ks ist daher zu wünschen, d.iß die .\usfahnmg dec
hier beabsichtigten Sicdelungen unter demselben 2!eiäwn
stehe, wie die .Ausschreibung des Wettbewerbes. Diesem
wünschen wir reichen Erfolg —

lo einem Wettbewerb betr. EntwtUfeftlrelDEafenRlcbler-
Denktn«) bei Hagen lielcn iS .\rbeitcn ein Den I und den
11 Preis errang Hr. Arch. GusL Wenner in Barmen; den
III. Preis Hr. Arch. Gust. Mucke in Hagen -

Wettbewerb Amtberc- Schul« Arnstadt. Verfasser des
zum Ankauf empfohlenen Kntwurles „B. H. A." sind die
Hrn. Beck&Hornbergerin Dresden und Reutlingen.—
planes Atr das sSSm FlnäntalSr^^lra' S4 Arbeiten
ein. Der I. Preis wurde nicht verliehen. Zwei II. Preise

von je 800 M fielen den Entwtirfen des Hm. Ing. Fischer
in Mainz, sowie der Hra .Arch SchOnbcrg & Ehrlich
in Hagen 1, W zu Den III Preis von 600 M errang Hr.
Arch Hermann Jansen in Berlin. FUr 300 M. wurdcdcr
Fntwiirt des Htn Hoff in Kiel nnsekautt. —

lakilt: 1> . <">in<iii<lct TulMsl-UfllcJie b«i Tcalcn (<\i>|>ciuirllk Schwab
(S>hUil)) K. i-irakiion der AtMMdhmgtJfollfa mSinH HaBcluB im
.'Xu-strtliiriL-^n iri. ,in drr TberenrnwicM. — BangcietJttnil Baalnuisl (F«ft-
srl^jltH: 1 VV'-rfh,-«, f*T

Hierzu eine Kildbeil.ige

bctonhallc III der Si id

an di r

Hhck in die Kuppel der ICisen-

Miinchcn im /\iisstcllungs-Park

1
• eresicnwicsc _

V«li«g IMutKken li*uc«liun|[, U-in. b.tl,, Mriin. >'IU die RedakUos— — \ilbart" ~ "

Digiiiz<2ü by Google





DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn.IAHRG. WS: 99. BERLIN. DEN 9.DEZEMBER 1908.

Literatur.

Aui Mkuthinsrn in Obet-Oeiicneich.

Nach: R4la>rd Tharab, ReltcAkUiea am Nledir-Oeiterrelcb, Ober-

Oetterrelcb and Tirol. Vctli« von Anton Schroll A Co. in Wiep.

Iiiac-Skittni am NIcder-Oeaterrelch, Ob«r-
Oeitrrreicb und Tirol. Architektur-Motive
der Kleitistadt FedericichnunKcn nach

der Natur von Eduard Thumb, Architekt in

Wien. 60 Klatter Photo-I.ithoKraphicn. Verlag
von Anton Schroll in Wien. Preis 20 M.

—

Die reine Freude, die Jeden umlftnRt, der in

Tirol, d.as außer Innsbruck und Trient nur
Kleinstädte besitzt,undaiidcrenösterreichi8chen
Alpenländem wandert, kommt auch in den Über-
aus reizvoll dargestellten BIftttern dieses schönen
Werkes, von welchen nebenstehend, sowie auf

S. 681 auseewälilte Beispiele Kegebcn sind, zum
Niederschlag. Die Stimmung des Kleinstadt-

IdyllcsdcrWirklichkeitist hierin außerordentlich
anziehender Weise auf die zeichnerische Dar-
stellung Ubertragen. Man ulaubt aus manchen
Blättern die gemütvolle stille Lyrik des Tiroler
Sängers llermann Gilm zu Roscnegg zu hören.

Es bcdari kaum des Wunsches des Verfassers,

daß, so wie Liebe zur Heimat die Veranlassung
zur Entstehung dieser Blätter war, sie in gleicher

Weise Liebe zur Heimat und deren Bauweise
erwecken mögen. Mit einem treffenden Worte
sagt er, die lieimatkunst solle für jene kein
bloßes Schlagwort sein, die selbst hinausgehen,
um dem Zusammenhang zwischen Zeit, Volk
und Form nachzuspüren. Es hieße alle die

schönen Orte der österreichischen Alpenländer
aufzählen, wollte man den Wanderweg schil-

dern, den der Verfasser beschntten hat. Eine
seltene Gewandtheit der F'eder kommt einer
glücklichen Darstellungsgabe und einer maleri-
schen, bildm&Qigcn Auüassungsweise entgegen,
in wirkungsvollster Weise sind die Blätter mit
tonigem Unterdruck von verschiedenen Karben
verschen, der an charakteristischen Stellen auf-

gelichtet ist Indessen, es hieße den Duft der
Blume beschreiben, wollte man nur mit Worten
die Schönheit dieser Blätter schildern. —

Projekt und Bau der Albalabaho. Denkschrift
i..\. der Rhatischen Bahn zusammengestellt von
Dr F Hennings, Prof. a. Eidgenössisch. Poly-
technikum, s Zt Ob.-Ing der Khätischen Bahn.
Churi^. Kommissionsverlag von F Schuler.
76 S holio Text, 36 Tafeln. Preis kart. 10,50, in

Leinwand geb 11,70 M. —
Indem aie Verwaltung der Rhätischen Eisen-

b.thnen s Jahre nach Eröffnung ihrer wichtig-

sten Linie, der technisch und landschaitlich gleicn

interessanten .A.lbulabahn, ein mit zahlreichen,

gut gezeichneten Tafeln vornehm ausgestattetes

WerK herausgibt, erweist siedemEisennahntech-
niker, Tunnel- und Brückenbauer einen guten
Dienst. Denn eshandclt sich bei dieser Bearbei-

tung nicht nur um eine Bcschrcibungder Linien-

führung und der mannigfachen kUnnen Kunst-
bauten, wie sie sich auf einer verhältnismäßig
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so kuricn Strecke — 61,75 dtWmiOta: m kleinen

Tunneln und 5.87 i"" im Haupttunnel, sowie 3,01 '•i» aui

Brücken und NHadukten — nur selten rusammendrängen,
sondern es werden von einem berufenen F.ichmanne, der
den zur Ausführunß gelangten Entwurf bearbeitet und die

gesamte BauaustUnrung geleitet bat, die Besonderheiten
tmd SchvierigkcittB du AbttMAankga uod der AnafflliF

Hing, die ArbeitäforUdnittie vnd rotDem auch die Kotten
der verschiedenen Bauten eingehender behandelt Da die

Verwaltung den größeren Teil des Haupttunncls in eige-

ner Regie hergestellt hat, so konnten nier die wirklich

nn^tewendeten Kosten genau verfolgt weiden, sodaß diese
Angaben lUr den Praktiker von besonderem Werte sind
Wertvoll sind auch einige vag^dieade Angabeo von
anderen Ali)cnhahncn.

BcziiKÜch der Bahn*) selbst sei noch kurz erwühnt, daß
sie die höchstgclcRcne Adhtisionsbahn in Europa ist und
mit dem Haunttunncl das Gebirge in 1800 m Meertslmhe
durchbricht. Da die Bahn trotz der Meterspur sich nach
ihrem gansen Verkehr als eine groAe Durchgangslinie
kennxeichnet und da auch im Winter der Verkehr aufrecht

zu erhalten ist, ergaben sieh duidi diese hohe Läse be-
sondere Schwierigkeiten, die dttreh bemerkenswerteStuten
überwunden werden mußten. Die Steigungen betragen im
unterenTeile i^, im oberen 3; */«; der kleinste Halbiiesaer
ist im allgemeinen 1 lo an i Ausnahmcstcllen sogar nur
noch 100 >. Nur 10,6 »/o der f; ui 'cn Strecke liegen in der
Wagrechten, S7.7°,'o in der Ceradcn Ohne den Haupt-
tunnel liegen 18.5 •/« der Strecke im Tunnel, auf der Nord-
rampe sogar ji" o '17% auf der Gouluirdbahn''. Im Ge-
gensutz zur Gotihurd :i:iliri, die iiist .lussehitelilieh eiserne

^rtlcken besitzt, sind hier mit AuSDaimie der den Rhein
in niedriger Lage bei Thusis tlberschrcitenden BrUcke alle

Bauwerke in Stein ausgeführt, sodaß sie sich vortrefflich

in die Landschaft einjMSsen. Die ItOhne ßrttcke Uber die

Solis-Schlucfal^ die hohen Landwasser- und Schmittentobel-
Brflcken sind bemerkenswerte Beispiele. Schneegalericn
und Lawinennrerbnuungen erregen weiterhin das Interesse
des Fachmannes. Die AusiUhrung des großen Tunnels
ist ein interessantes Beispiel für die Anwendung eines First-

schlitzes statt besonderen Firststollens, die sich hier ein-

facher und billiger gestaltete. Die Maschinenbohrun^ im
harten Gestein (Granit erziehe hier fernere F'ortsch ritte,

wie sie bei keinem anderen Tunnel bisher überschritten sind,

Die Durchschnittskosten des Haupttunncls mit 1225 Eres.

fOr I > trotz besonderer Schwierigkeiten und außergewöhn-
lich beschleunigter Artieit lialten sich in durchausnomalen
Grenten, wie auch die Gesantkosten mit4i7qooFrcs. Mr
I kB unter den besonderen Verhlltnissen nidit nls hohe
ni 1>ezeichnen sind.

Auch die kurzen Angaben ttber die Organisation dsr
Arbeit, die Art der VorgebunK und .\brechnung sind an
Interesse, sodaß der Praktiker aus dem Buche eine FUUe
schätzenswerter Angaben entnelimen kann —

Dratsehcr Camera - Almaaach. Ein Jahrbuch tUr die
Photopraphie unsererZeit Heprlindet von FritzLoescher.
5. Band SUr da?> Jatir kjoq Vollendet von Gtto Ewel Mit

A Tafelbildern, ^4 Vollbildern und n.i ,\bbildunpen im
Text Berlin. \*erlag von Gustav Schmidt vorm Robert
Oppenheim). Preis 4 und 5 M. (Hierzu eine Bildbeilage,

sowie die Abbildungen S. 079

)

Wer noch daran zweifelte, daß diePhotographie unserer
Zeit sich itt eiaer pfaotofnqAisdien Kunst entwickelt hau
kAnnte sdion dttreh den astt Übd JdMn twdidBMdsn
.Deutschen CamempAfanwiMb" daräntbUMUgt «erden.
Dem Begründer dcs Almanadu^ FHtiL6tch«r, hat der

*i VcfgL uMcie tan i^Ui^ehM AhWMasgsn beileitHe Tei*
OtaaMaag ha Jdwf. 1909 S. 449 A —

Tod die Feder aus der Hand genommen Sein .N'ncTiolger,

Otto Ewcl, erblickt sein Ziel darin, den ideahstisciien

Gedanken des Vorgängers wirkliclicn Hoden zu gewinnen,
ihnen „Blutwärme und robuste Widerst.uidstafiipkeii" zu f'e-

ben. Die Ausgabe des 1.ihres n/c-j irii^;^. durLii.ius den (jeist

der vorangegangenen .Ausgaben. >Lt voller Berechtigung
wird gesagt, Ungeziüilten haoe erst die Photographie die Au-
gen geöRnet, den Wegzum Natur-und Kunstgenuß gewieselt
Ntan dari daher in der photographischen kunst eines der
wirksamsten Förderuogsniittel des Sinnes SUr Kunst und
Natur im allgemeinen erblicken. Als außerordentlich er-

weist sich aus unserem .'Mmanach die Gestaltungsfähig-
keit des t'hotORTaphischcn Bildes, und zwar sowohl des
figürlichen, wie des I.iuidschalts-, wie auch des architek-

tonischen Bildes Wer den Camer.^-Aimanach mit Muße
durchblättert, empianL't einen wahrcnGcnuß künstlcnscher
.\rt und begreilt, dsib auch auf diesem sehr wirksamen
Wt. i:;t; die Kunst in das Volk getragen werden kann .\ußer-
gewöhnlich reich und reichhaltig ist das Bildmaterial, wel-

ches hier um ein Geringes dem Liebhaberphotographncher
Kunst dargeboten wird. Die in dieser nummer enthal-

tenen Abbildungen stellen eine kleine Auswahl aus dem
Reichtum des Almanachs dar, die unserem Arbeitsgebiet
nahe kommt Sie lassen die Schönheit erkennen, die den
AbUldongen unseres Werkes eigen ist Neben IcUteren
pehen unterrichtende Aufsätze und literarische StimmungS'
bilder einher Ein prächtiges und niditteaves Gctcbsnk
für den Weihnachtstisch. —

Alt Halle. Verschwundenes und Erhaltenes aus der
alten Salzstadt an der Saale Federzeichnungen von Hans
von Volktnann. Verla« von Gebauer-Sch»et.>irhkc in

Halle a S Preis 2 \l (Hierzu die .\l)bildun^;en S CSo)
Ein köstliches Büchlein, von dem der Zeirhncr, ein

Hallenser Kind, das .in einer Frühhngsnacht anno 1S60,

da eines der ersten M.ai-Gcwitter Uber die alte fUnftlirmige

Salsstadt an der Saale hemiedcrging", geboren wurde, er-

kürt: .... um was es Sieh hier huddt, das alte Halle,
omehmlich aus den sechsger bte adilziger Jahren, ist

mit all meinen liebsten, leisesten und stärksten Jugend-
Erinnerungen so innig verknUpit, daß ich nicht davon er-

zählen kann, ohne mich selbst mitten hinein zu stellen*.

Und nun schildert der Zeichner zunächst mit gemütvollen
Worten d.« Halle seiner Jugendzeit und ergänzt darauf das
Wort durch das Bild. Im Alter von 13 und 14 Jahren
durtfizo^; er mit dem Skizzenbuch in der Hand die Vater-
Stadt und ihre stillen Winkel und zeichnete sie, st.att .auf
den uralten Schulbänken der l.atma mir ein umfangreiches
humanistisches Wissen aniueiKncn". Und als darauf der
Doktor roedicinae Richard Volkmann, der berühmte Ehren-
bBrger der Sudt, seinem Sobne gestattete, eiD .ridiliaer
Msler" ni werden, .blieb mit der Liebe snr Heimat cba
Interesse fllr Alt-Halle und für meine alten, zum Teil noch
recht einfältigen, zum Teil auch schon besseren hallischen
Skizzen in mir wach und ward neubelebt bei jedem Be-
such in meiner Vaterstadt, neubelebt aber auch durch die
machtvoll seit einigen Jahren einsetzende deutsche Be-
wejjung zum Heimatschutz"- Nun wurden die Zeichnungen
der Jugendieit aus alten Mapiicn und SkizzeniiUchern svicder

hervorgeholt, umgezeichnet, berichtigt und ergän.'.t und zu

dem vorliegenden Bilchlcin vereinigt, dem bald ein zweites

Heitiolgen soll. Diese si l.fjncn und ^tmimungsvollenZeich-
nungen sollen „mahnen, daU man nicht, wie schon so olt,

ohneNotcerstdre^ 8ondemerst))edaclitsampiflfe und nichts

faTtnehme,ohneBesseresoderwenigsteiwimlMdingtNötiges
und also Gutes an dessen Stelle zu setzen". So sind die
Skizzen entstanden, von denen wir auf S. 680 zwei Beispiele

wiedergeben, die sicher das Verlaagca der Leser wecken,
ancb <M Obvigeii SUssen kennen su lernen. —

Baugeaetz und Baukimat (ScMuBl)

Ein Veri^eich der Bauoraonngen too Berüiv London, 'Hm, Rom und WiaB.
tai VnL iMcnMlanilcn AwkilthHa leagwfl In Wien us ts^lirrf i«d6 von MLDIpLAMh. KmI Hariedcr.

fOr Rom eadrillt

sie bestimmt,

Toiinr» gAalica

enSchuts der aus kttnsderischen oder gescbichdidkcn tlntlCB kaan. Eiasig die BattOfdanog fOr
RQcksichtenderSilialtungwertentyenKmXlerflberlieS Vorschriften für den DenkmalschutsTDeim

' man bis vor kunem dort, wo man tiberhaupt dieses
Bestreben hatte, eigenen, für das ganze Land gültigen

Gesetzen. D.iher erklärt es sich, daß die Bauordnungen
für Berlin und dessen Vororte, sowie lür Paris und Wien
gar keine Bestimmungen Uber Denkmalschutz enthalten
In der I,ond(mcr Bauordnung findet sich nur die merk-
würdige N'orschrift, daß beim Demolieren alter GcbSude
von historischem oder kiinstlcrischem Interesse die Be-
hönde auch dann, wenn diese Bauten nicht den gesetz-

lichen Bestimmungen entsprechen, ihre Wiederherstellung
nach demselben Plane und in demselben Matenale ge-

**) Auf S. 656 Absais I. Plaatuiatcllimg mufl <i in der 6. Z«Ue
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daß die Gemeinde im Einvernehmen mit der Archäolo-
gischen Kommission und mit dem Unterrichts-Ministeriiun
ein Verzeichnis jener Bauten anzulegen habe, deren Er-
haltung wünschenswert ist, und es wird unbedingt unter-

sagt, an den in diesem Ver.'eichnis aufgezahlten Gebäuden
.\rbeiten durchzuführen, ml-IlIic dit- .Anordnung ihrer 'Teile

verändern oder irgendwie ihre Testigkcit beinträchtigen.

Solche .-Krheiten dtlrien nur ausgelUnrt werden mit Er-

laubnis des Unterrichts- Ministeriums, die au( Grund eines
Gutachtens der Baukommission erteilt wird. Der römi-
sche Entwurf gibt nur unwesenüiche Erweiterungen die-

ser Bestimmungen. Das italienische Denkmal-Konsenie-
rungs-Gesets dchalc diM Vendchnis ttber das ganze XA-
nigreich aus und schOirt alle Mfwnmanls^ sowie alle son-
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sttgen Gegenstände geschichtlichen oder künstlerischen
Wertes im OHcntlichen und privaten Besitz vor Verände-
nug, Zerstörung und VerscnIcppunK

Nach dem französischen Denlcmalschutzgesetz trägtder
Staat die Kosten der Erhaltung sowohl der im öHentlichen,
als auch gegebcnenialls der im privaten Besitz befindlichen

Denkmäler und Gegenstände geschichtlichen oder künstle-
rischen Charakters Die Abtragung, Umgestaltung oder
Wiederherstellung eines Denkmales Icann nur mit ministeri-

eller Bewilligung vorgenommen werden, und Baulinicn-Be-
stimmungen sind immer mit Rücksicht auf etwa vorhan-
dene Denkmäler vorzunehmen.

Aatichl TOD L«a(eDt>ar(r nii dm Slromichnclleo det Obcrrheiott,
Aua: Deataeher Camcra-Almaoach 1909,

Autnthme von H. tod SefgerD in Hamborg.
Vnlaf TOD GostiT Schmidt (Torm. Rob. Opptoncim) io Berlin.

,Aut aller Zeit*. Autoihioe von H. \V. Mull er in li.imbuti;.

Aue Deutseher Camera-Almaaach 1909.
Verlag tod Guiut Schmidt (mm. Rob. Oppenheim) in Berlin.

9. Dezember 1908.

D.is englische Gesetz anerkennt nur das Recht des Ei-

f|cntflmers eines Denkmales, es unter die Obhut der könig-
ichen Kommission iUr Staats- und öKcntliche Gebäude zu
stellen und ihr die Krhalrung des Dcnkm.alcs aufzubürden.
Hier kommt also alles auf den guten Willen des Eigen-
tümers an, weshalb auch das englische Gesetz zur Erreichung
seines Zweckes oft nicht ausreicht.

Nach dem preußischen Gesetz gegen die Verunstaltung
von Ortschaften können bauliche Aenderungen an künstle-
risch oder geschichtlich wertvollen Gebäuden, sowie in deren
Umgebung versagt werden, wenn dadurch die Eigenart jener
Gebäude beeinttächtigt werden würde Das Gesetz geht aber
noch weiter denn nach ihm kann iUr bestimmte Straßen und
Plätze geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung vor-
geschrieben werden, daß die bchrtrdlicheGenehmigung von
Bauten oder Aenderungen zu versagen ist, wenn dadurchdie
Eigenart des Orts- oder Straßenbildes beeinträchtigt werden
würde.

Für Wien sind in dem Bauordnungsentwuri einige den
Dcnkm.ilschutz betreffende Punkte aulgenommen worden.
So bestimmt der Entwurf, daß künstlensche und geschicht-
liche Baudcnkmalc, sowie Naturdenkmale bei der Aulstel-

lung des Bebauungsplanes möglichst zu schonen sind. Soll

ein derartiges Denkmal abgetragen oder verändert werden,
so hat die Gemeinde vor Hinausgabc der Bewilligung ein

Gutachten der k k Zcntralkommission für Kunst- und his-

torische Denkmale einzuholen und dieses bei der Entschei-
dung tunlichst zu berücksichtigen

Ein Denkmalschutzgesctz besitzt Oesterreich noch nicht
Der Entwurf eines solchen von Baron Heilert befaßt sich

mit dem Schutz der öffentlichen Baudenkmaic; ein jüngst
von derZentralkommisston verfaßter, noch unveröffentlich-

ter Entwuri dehnt den Schutz auch auf alle im öffentlichen

Besitz befindlichen beweglichen Denkmale aus.

VI. Verantwortlichkeit des .\rchitckten.
Die Frage der Verantwortlichkeit des .Architekten, so-

weit sie durch die Bauordnung gegeben erscheint, will ich
nur ganz kurz berühren, da ja dieses 'Phema auf unserem
Kongresse von anderer Seite eingehend behandelt wird.
Ich will nur hervorheben, daß von den genannten Bauord-
nungen nur jene von Rom ludWien den Architekten Uber-
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\" K^ruX V .
/-' T TTa r "i?'''" "^''^'li ^'l'^

^cr\^^^^. .lab der EiKcniUmer oder der Bauunte^
) ' "

' M j^V Ligen Umer und neluner umerecßmbt, und der P«i«r Behörde gegenUb«
' ^ ' uoteMdiwibci^m London ist nur der Eignitlbncr verutwoitUch. In Rom veriaBte

die Gemeinde ein
Vcrzcichnisialbo)
von Architekten
und Injjeiüeuren,

und jede I'lanvor-
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and Bauunterneh-
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chitekten ge-

setzlich noch
nicht 4 ge-
schtttst,aoa-

dem ToU*
kamenfrei

ist, werden
hierdiemei-
stenHautcn
V on Hauun-
ternehnicm
aus^'cliihrt,

die sich mit
H:lfcot:un-

icrgcordnc-
ter KriUte
die PUtne
Mlbat Ycr-
fassen.

\Ct dem
geschilder-
ten Verhält-
nisderliau-
ürdmiriu' 'uni

An nitektcn
sclu'int tn.in

Ir.'s: Inders in

Herhn ein-

verstanden
zuscin.detn
beim hJUifi-

gen Wech-
sel der Ar-
chitekten
wahrend ei-

tler It.iuiilh-

run>;, womit
':lt weitgc-
lietiderian-

arKienin^cn
Verl i-ndcn

8ind,SL
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die Bestimmunf;, daß der Architekt nicht zu unterschreiben reich, wo die „Socictc des Architectes Uiplonies par le Gou-
braucht und daher nicht verantworthch ist, bisher bewährt vememeni" es erreichen will, daU nur diejenigen als Archi-

haben Es istdort z H üblich, hei Gnindvcrkäufcn gleich ler- tekten anerkannt werden, die das Uiplom an der Kcole des
tige Baupliinc lu lietcm, die zunächst dazu dienen, die Bau- Beaux-Arts erworben haben. In Oesterreich will m;in diesen

eriaubnis zu erhalten, die abersodann vielen Abänderungen Schutz durch Schaffung von Architektenkammem erlangen.

unterworfen sind Die Berliner Archiiektenschalt hat sich Mit dieser llcbersicht hoflc ich eine Vcrgleichung we-
deshalb bisher mit der behördlichen Vorschritt abgefunden, nigstcns der das baukünsticrischc Schaffen am meisten
Trotzdem strebt man aber auch in Deutschland so wie in beeinflussenden Bestimmungen der Bauordnungen )Ur Ber-
manchen anderen Ländern an, den Titel des Architekten zu lin und London, für Paris, Rom und Wien gegeben zu
schützen. So auch in England, so auch besonders in Frank- haben. Man sieht aus diesen Darlegungen, welche KUlle
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von Arbeit hier iiiederReleßt ist und wie sehr man durch
eiiitn Ver>{leich die Sch»aLr,cii lIlt hcinuitlichen Verhält-
nisse erkennen und aus den Vorzllf^en der anderen lernen
kiiiin. Gewiß ist keines dieser (lesetze als vollkommen
zu bezeichnen, und in jedem konnten noch Vcrhcsscrun-
sen atif^ebracht werden zur Forderung der Freiheit des
KUnstlensctien Schaffens, zur Bc^Unsti^fUDg des Famihen-
WoluÜUKKes, cum SchuUe d«r Gesundheit in milMlai
Sinnemd tur sorglaltiKerenBerilekaichtiffunK der örtlichen
Verhältnisse der einzelnen StUdte imd der verschiedenen
Gebiete innerhalb jeder dieser SUdte. Aber es ist gewiß
erfreulich, daß die jQngsten der genannten Bauordnungen,
t'ene fUr die Berliner Vororte und fUr Paris, als die am
)esten durchgebildeten und forischritilichsten bezeichnet
werden können, wahrend iils KrsaU iiir die veralteten liau-

ordnungen für Rom und Wien seil Uineercm fertige Ent-
wflrfe Torliegen. Der Sudt London eadlich, die Mreits

eint;eheiide Studien über Kauzonen-Einteilung gepflogen
hat, tiiirUe .iurth diis v.jin Minister deS Inneren, John liurns,

den Kammern vurgelc^te (lesetz demnächst das Recht
der BebauungS|ilan-Auls(elUing verliehen werden

Zum Schlüsse driinj;t es iiiirh, hervorzuheben, daß es
mir nur möglich war. diese t'chcrsicht vorzuJcgcn durch
die Miihiltc einer Reihe der hervorragendsten Kachmftnner
auf dietcm G^ticte. £ sind dIcK di* Hm. Geh. BM. H.
Kiyser io Berlin und Geh. Ob.-Brt Oikar Lanner in
Groß- Lichterfelde; der Superintending Architect des Lon-
don County Council. Hr W. E. Riley in London; der
Architecte-vover-en-chef de la Ville de Paris, Hr. Louis
Honnier in t'aris; Hr. Arch. Filippo Galassi in Rom,
und Hr (Mi.-Krt. Heinrich Goldemund in Wien F's sei

mir i;cst.ittet, diesen geehneii Herren auch an liicbcr Stelle

iUr ihre eingehende und kuJlerst wertvolle ^litarbeit den
verbindlicfaften Danit Muxusprecben. —

Konstruktion der AussteUungs-Hallen der Stadt München im Ausstellungspark an der

I Die Ausstellungshalle III in Eisenbeton-Konstruktion. (F<>ii»-iiuni(.)

Von DipL-lsK. W. I.urt, Direktor 4cr finM Djrckerhoff & Widm«Dn A.-G.

|ic st.ttische Berechnung sämtlicher Kiscnbeton-Kon-
slruktionen eilolgte nach den . Vo rläuiigen Leit-
sätzen iUr die Vorbereitung, Prillung und

Ausführung von tisenljetonb.iuten", aufgestellt
vom .Verbände deutscher .\rchitekten und Ingenieur-
Vereine" und vom „Deutschen Beton-Verein" 190.}, IUr eine
Schncebelastung von iioi'g/'i'" wagrechter Dachfläche (bei
60' Dachneigung Schneelüt » = o, bei «o* Dachncigung
Schneelast a— ikHh'o) sowie für tas*" winddruck. Die
Ltagspfetten und Kisenbcton-Dachpiaiten als Nebenkon-
struktionen erhalten eine größere ücans]>ruchung fflr die
Ffciten«^ -46ks^B«toodriiclafiannung, <r, — 1035 ^ 'i"<

Eiseotttgspnnnang; für die Dachplatte 47.'^ ^e-

tondnickspannung; = 11 14>-'^ ' Fisen/u|;spanr;img

Die Hauptkonstruktion bilden die beiden aulein.mder-
gesetzten Kanmenbindcr. IcderRahmenfUrsich betrachtet

it bei Annahme eines l-'ußgelenkes einfach stutisch unbe-
stimmt; als Unbekannte ist der Horizontalschub eingeführt.

^. r , ,
fiPdi

Die gesamte Delorraationsarheit betr&gt A /
, / 1 K .1

wenn die geringe l-'ormänderungsarbeit der Normalkralte
Temarhilsslgt wird. Nach den Gesetzen vom Minimum

dcrgBleiittteBArl)ettenaHiA^-«ea>y ^
g>

~ "

F(lr das System des Oberrahmens sind die von tfen
einzelnen Systemteilen geleisteten Arbeiten in belttHttar
Weise ermittel t, sodann addiertundnachderUnbelcanntena
entwickelt. In gleicher Weise geschah dies fOrdas System
des Unterrahtnens

In eingehender Weise sdII \<: üer VeroHenllichung
von Vorversuchen mit kleinen Ralmienbinilern und bei

der ausführlichen Veröflenilichung der ^esamieii Versuchs-
Ergebnisse der Bruchbelastung des Nürnberger .Ausstcl-

lungsbaucs iqo6 auf die Berechnung von Rahmenbindern
fUr Brucken. Hallen und sonstige Bauten eingegangen und
die sweckentsprecittnde Veiwendtmg der Theorie der
Elsenbauten fBr Eisenbetonbamco imMundit werden. le-

deofalis kann ietzt schon gesagt mn6*a, Al0 z B. bei den
Rahmen des Namberger Ausstethngsbraes die Bruchbe-
lastung weit günstigere Ergebnisse gehabt, eine weit höhere
Sichcrncit ergeben hat, als sie der Berechnung nach vor-
ausgcsct.'t werden konnte Diese Berechnung ging von
den all^;c^u'.n gültigen GrunJs;f./cii aus. die sich lür sta-

tisch im' icstunuiie Svstenic bei Kisenb.iulcti bewährthaben
Icdcni <l l'x 'ledeulet i!ie .Vnu'etidur;).' des sluiten Zweigelcnk-
kahiiieus, nach erstmaliger Ausiührung bei ahnlichen fCon-
strokiionen, wie l>ei der Wagenhalle Sl Peter in Nürnberg,
l>ei mehreren Balkenbrücken, bei der Ausstellungshalle der Bewe&mng des Oberrahmens sind ebenfalls aus Ab-
in Nürnberg, bd den grollen sweistielicen. iS« weit ge- biklnng $ su eninebmen. Die Auflagerkndt dieses Ober»

peratur wurde den Münchener VVitterungs- Verhältnissen
eiits-.irecliend berücksichtigt Ks ergaben sich sonach die
Großt- und Kleinst - Werte unter möglichst genauer Be-
rechnung aller Einilüsse

Im ganzen sind 10 n[>rm:ile Rahmenbinder vorh.inden.
An den Stirnseiten v.-.jnlc l.is I Ku h ;ils Walmdach aus-
gebildet und es muljten die liinderrahmcn entsprechend
konstruiert werden. Aus dem Längsschnitt Abbildung i

in No. q8 ist die Anordnung ersichtucli. Der Oberrahmen
des letsten Binders bildet sugieicb die Fensterbank der
oberen geneigten OberUchtfentter (verg). Querschnitt A1>*
hildung \ in No. 98';.

Die Endwändc sind als SiSndcriachwerk mit den glei-

chen -Vußenfens'.er .\bschlußtialken hergestellt worden.
Abbildung 6 zeijji die .\us!ii'.dung eines Teiles der hin-
teren Ku;i|ielabsi hlußw.ind mit Kinlegung der Eisenein-
lagcn .\us dem Grundriß Abbildung 4 in No r>8 und
aus den F.inzelsrhnitten Abbildung 7 ist die I'teilerausbii-

dung der umschließenden Wände im Ii .11 den Ecken nod
am Anschluß an die Kuppclbindcr erkenntlich. Die tm-
tcren Normalfensier haben eine Lichtweite von 5,52, 6,93 »,
die geneigten oberen Fenster 6- »,50 ». Eine vorzügliche
Belichtung der Halle ist durch die gesamte Fenster-.An-
ordnung erreicht worden.

Das Fußgelenk des Unterrahmens der Hauptbinder
ist in den Einzelheiten der Abbildung 5 auf S. 6S3 darge-
stellt Der größte Gelenkdruck bei einem Nontiiilbinder,

der durch die Zwischcnlage einer Dopr'cldachnappe nur
auf etwa ' j der gesamten Querschnittsflache übertragen
Wird, beträgt höchstens <<8,8', mindestens 78,; t Die Hori-
zont.dkrait aus Eigengewicht und Schnee- und Teinperalur-
.\eiiderutigs-KinflUssen wird durch ein Zugband auigenom-
rnen. Die Konstruktion dieses Zugbandes ist aus der
gleichen Abbildung ersichtlich. Die größte Zugluaft be-
trägt 16,4 i, sodaß 2 L-Etsen von 70 - 70 • 9n Stärke ge-
nügen. Gegen Rostgefahr wurde das Zugbaad daduräh
gesichert, daß zunächst die L-Eisen mit Zenwnt-Snienpe
vcisehcn und dann io einen F.isenbetonträger von tQ-4ocw
Querschnitt cingdiUlt wurden Der KiscnY>etonträger ver-
hütet Durchbiegungen des Zugbandes bei ctw.aigcr senk-
rechter Belastung desselben ,\ut den F'iindamcntpfeiler
mußten die .\uflasten übertragen werden unter der Be-
dingung, d.iß die Betonbeanspruchungen nur V&derWOrlsl-
festigkeit nach zStägiger Ktiiärtung betrug.

Das ^;r<lßle Moment bei dem (.'nterrahmcn tritt am
L'ebergang vom senkrechten Rahmenstander zur Dach-
neigung ein und beträgt 2j 000000 «nitg. Die größten Be-
anspruchungen betragen 40,5 k», », = ii6oii«/<c«.

Die Querschnitts -Bemessungen uitd alle Einzelheiten

spaonieo Bahnsteighallen imHauMbdüiSol ftOnbew fetst

bei der 27 •» weit gespannten Miodiener Ausstellungs-
Halle III, einen wichtigen .\bschnltt Inder Entwick-
lung des Eisenbetonbaucs zu Großkonstriik-
tioncn im Wettkampf mitdcm reinen Eisenbau

Der weitere Gang der statischen Berechii.ini.' der
Halle III n.ich Ermittelung von j- lmIi zunutiisi :i.r Er-

mittelung der Einilüsse des Eigengewichtes, lerner der Be-
rechnung für doppelseitigen und einseitigen Schneedruck.

Der Winddruck Übt eine zweifache Wirkung, eine be-
lastende und eine umstürzende, aus. FUr die umstürzende
Wirkung ergeben sich ziemlich hohe Werte, doch eignet
sich das Rahmensysteo» auch Ittr diese Art der Bean-
spruchung durch die leicht versHUkbareo Eckpunkte tdur

rahmens Ist als Einielkraft von dem Unterrahmen aufzu-
nehmen Die Horitontalkraft an der Auflagerstelle be-
trägt 17,4 <; 4 kundeisen, die im oberen B:dkenteil des
rnterrahmcns verlegt sind, dienen zur .\ii!nahme dieser

Ziigkr.ilt Bei der Berechnung des l ntcrr.ihmens niuLUen
die verbleibenden Horizontalkräfie aus dem Oberrahmen
enisiirechend Hcrücksichtigiin^; finden l)ic größte sogen.
Schubbeanspruchung nach den I .eits.it.ren betr.igt r,, =• 9,3
und die Gleits]Mnnung r, ^ 5,0.^ i-n;

Diese Werte sind nur Scheinwerte und treten in Wirk-
lichkeit niemals auf. Durch die zahlreich angeordneten
8 mm starken mit Ober- und Untergurt fest verbundenen
Bogel, sowie dinch die an den geiährlichsten Querschnit-
tenMiSeiden iMwh abgebogenenGuitungseisen und durch

gitt. Auch der EinIhiB der Temperaturindcruagen mit «jafitlegte Anker ist eine Boinspnichuig des Betons nur in

einem Unterschied von ± jp* gegen die Auistellungsten- gemgein MaAe notwendig. — (ScfeM to%t)
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Tucaiat dtn Dcnischen Reichsucder
4WB lLeidwlmnh*lt im Juhre 1909 M lu-

gegtamok. An den einnuligeii Aus(»b«a imOidi-
* EJUrMtdioanum ist dute das Bauwesen mit

8-^

Dca mita*,ieMnLM.r-4^)ann^$teltejBclldUiatm
fast gleteh hohen PoideruDgen tdilleBen aien das Reichs-
heer mit 30,35 Mill. (— «,a8) und die Schutzgebiete mit

19,41 Mill. ( + z,6*<l an. Hei letzterer VerwaltunR er^^bt sich

das Mehr durch erhöhte l'orderunKen für Eisenbahuwecke.
Nicht berücksichtigt ist, wie auch bei unserer AufstelliiBg
im Vorjahre hei drm V.m der Srhtitrfjphicie, eine Summe
von 15 Mill looS nur S Mill M , welche der Ostafnka-
iDSchen KisciibiihniL:cscllschak als Oariehn gegeben wer-
den soKcn iiir l ortuilinint; der Eisenbahn Dar es Salam—
Miot<ui<^ 1>'S rabcira. Das Reichsamt des Inneren
bleibt nach den voijtthrieen hohen FnrdcrunKcn lilr die

Erweiterung des Kaiser Wilhelm-Kanales nut 14,3«; Mill.

ebenfalls erbeblich hinterdenAnsliienttlr i qo8 1
- 10,48 MilL)

surtlck. AucbdieReichspostverwattung begnügt sich

tti.üi Mill M»), also mit
14,35 Mill M- weniger ;ils im
Vorjahre beteiligt Nlit KUrk-
sidit auf die ungünstige Fi-

nanzlage ist voaden meisten
Verwaltungeo au! die Inan-
griSfnahme neuer Arbeiten
verzichtet und nur iUr die

:ii]^;{;;:in|,-iTcr Artn-ncn diiü

Notwcridi^rc ),'efürdcrr An der Sj iiüe steht dieses Mal wie-
der die R ei i h sni ar i n c mit :<>,4(j Mdl + 2.<ii Mill. gegen-
über 190S:, wahrend die N'crw.ilf.inK (it-r R eic h"s ciscnbah-

') Vetgl. den Ketwuif (llr 1908 im II. Hlbd. iiju; S. 671 n- 674.
*/ Wie frlhet «lud aneb rein« GruadciweibÜMteb nh wJgt'

Dqmmeo.

9. Dezember 1908.

mit i3,}*4 Mill , d. h, einer um 2,41 MlI M genngcrcn
Summe. Die übrigen \'erw;dtun(ctn bleiben mit ihren An-
si)rUchcn in bescheidenen Cirenzen, meist unter i Mül M

Diese kleineren Fordcrun^'cn seien zunaihst vorweg
geaomnien. Ute Reichs- Justizverwaltung verlangt
93 500 M. SU InstaadsclHacs-Arbeiten ni

Ms
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HebSudc, das Reichs-Kolonialatnt (^250 M {ür den
GrundstUckslcau! Stlr das Dicnstßebäudc der Zentralvcr-

waltung in licrlin l)ezw lUr ein Denkmal (Ur die im Aiil-

Standc in Siidwcstalnka (iclallenen (zunäc hst 10000 M. lUr

Vorbcreitunji, Wettbewerbe usw 1 DieReichsdrucikcrci
braucht als weitere Rate für die Erweiterung ihres Clrund-

stUckcs 87 081 M Für (liiK Fv cichs-MilitärRcricht wer-
den 850C00M als 3 Rate iür den Neubau des DicnstRc-
bäudes in Berlin nebst l'risidraten- Wohnung gefordert,

vom Auswärtigen Amt 91 j 060 M,, darunter 175000 M. als

I. Rate für ein Konsulatsgebäude in Hentsin (im Vorjahre
bgelehat) und 613 960 M. als i. Rate fttr die Erwerbung
eines neuen BotschaftsgebSudes in St. Petersburg (Ges -

Kosten 3.4^ Mill. M.\ Das Reirhs-Schatzamt verlangt
I H0400 M., darunter 5S0400 M iUr die Erweiterung des
deutschen Eisenbahnnetzes im inililärisclien Interesse.

Von den 12,84 Mill M. welche die Reichs;.iostver-
Waltung einstellt, komnicn .lUcin M'l- auf reinen
Grunderwerb, der Ubnj^'cns auch in den ilbngen An-
sätzen z. T. mit enthalten ist. Von der Gesamtsumme ent-

lallen 313000 M. aul Wohngcbaudc (Ur untere bczw. ge-
ring besoldete Beamte in Orlen mit Wohnungsmangel,
bezw. auf die Ausstattung eines Genesungsheimes in Bad
Nauheim fttr solche Beamte. Der gesamte übrige Betrag
entiiUlt auf Erweiterung, Umbau bezw. Neubau von
Postdiensigebäuden und den dazu eifoiderlichen
Grunderwerb Aul Bertin und Vororte kommen allein

rd. 4,1t Mill Erste Bauraien iin Cesanitbetrape von »,24

Mill. M. werden iür jjcn.mntc Zwecke uckirdeil Iür Zab r ze.

SwinemUnde, Recklinghausen, Mannheini, Lim-
bach i. S, Mainz, Herne, Hannover (Ob.-rosidirek-
tions>;ebäudc, Oes -Kosten 1,87 Mill.l, Gera, Eydikuh-
nen. Einbeck. Coblcn? < O'i.-PostdinitdOMgelAllde),
Berlin i^Fcrnsiircchäniter j und 7).

Dm Reicnsamt des Inneren seut von dem Ge-
tuitbedafl von 14.39 Mill M. nui 387000 M. unter den
dnnaiigen Ausgaben des ordentlichen Etats, 14 Mill. auf
Extraordinarium ein. Von dem ersteren Betrage sind allein

jjoooo M, fQr den Bau des Deutschen Museums in
München vorgesehen, 25000 M. wieder für die Herstel-
lung des ehern Kurldrstlichcn Schlosses in Mainz
Für die Ausschnulckiitn.; des Reichst.i(^sget>rmdcs werden
zurzeit neue Miiiel iiocJi night jielordcrt Der Etat sct/t

auch 400000 M als erste Rate lilr die Beteiligung des
Staates an der Weltausstfllunp in Brtlsscl loio

an, in welcher Summe wolil auch .\'.-:^.Mben !Ur Kauzwecke
enthalten sind. In einer besotuiercii Denkschrilt wird aui

die Bedeutung dieser unter Führung des belgischen Stin-
tes stehenden Weltausstellung auch für die deutsche In-

dustrieliingewicsen, von der eine regere Beteiligung erwartet

wird, BOdaß eine otfiziclle Vertretung des Reiches geboten
schien, während sich Deutschland bisnervonden belgischen
Ausstellungen amtlich fem gehaltenhat Prankreich,ltalicn.
Großbritannien, eine Reihe von Staaten aus Amerika und
Alien, haben bisliur eine amtliche Beteiligung zugesagt

Im außerordentlichen Etat sind wieder 4 Mill M /ur

Förderung; des Baues von Kleinwohnungen iilr

Arbeiter und gering besoldete lieatnte an(?esetzt, außer-
dem 10 Mill als dritte Rate für die Erweiterung des
Kaiser Wilhelm-Kanalcs. Die eigentlichen Bauar-

beiten sollen jetzt aulgenommen werden. ZnrVe
stehen von 1907 noch tj Mill , sodaß bis zum Schluß" des
Etatsiahres loo^rd. 4S MiU. M. verbraucht werden können.
Davon sollen rd. 11 Mill noch fttr Grunderwerb, rd 13 Mill,
iür Erd- und Ilaggcrarbeiten, rd 14,6 Mill. M Iür .Schleusen-
iind Tirfirkenbauten in dieser Zeit verausgabt werden

Der Haushalt unserer Schutzgebiete sieht .Aufwen-
dungen in Höhe von 1942 MJll. M. vor, die sich wie lolgt

auf die einzelnen Gebiete verteilen: Karolinen-, l'alau-,

Marschall' tmd Marianneninseln (s800 M.,Semoa 03870 M.,
Nea-Guinea 335000 M., Kiautachou 1 710300 M., Ovtafiika
2671700^ Togo 4416150, Sfldire8taIrika463ii8oound ichlieft-

lich Kamerun 5405600 M. Besonders zu erwähnen sind in
SUdwestafrika 3.6 Mill. M als vierte und letzte Rate iflr

den Bau der Eisenbahn von Lllderitzbucht nach
Keetmanshoop, in'l ogo 4 Mill M a's zweite Rate fUr
dieEisenbahn I.o m e - .\ t ak pame, in K am e run 4.5oMill.

a's zweite Rate iUr die Eisenbahn Dual a -W id i ni c n ge
und schließlich in (Istairika i.S> Mill als zweite Rate
zur FortfUhnmg der Usamb.irabahn von Mombo bis

zum Panganifluß. (Erwähnt wurde schon eingangs, daß Iür

dieses Schutzgebiet ein 15 Millionen-Darlehn vorgesehen
ist an die Ostafrikanische Eisenbahngcsellschait.) Die
flbrigen Ausgaben sind für Hochbauten.Wasserbauten und
namentlich auch fttr Erschließungs-Wege bestimmt

Die Reichsheeres-Verwaltung sieht im ordent-
lichen Etat >o^^5 Mill. vor, die sich au! Preußen mit 13,95,
Elsaß-Lothringen mit 1,06, Sarhsen 1,63 und Württemberg
mit ? .Mill .M verleilen Eine Reihe von Etatspositionen Hu
ScIuelSstiinde, 1 rtiiipenübiingsplät/e usw enthalten außer-
dem auch .'Vuiueiidungcn Stlr bauliche Zwecke, die sich
aber niclu aus den ( ".es imisunitiien herausschälen lassen
Dasselbe £;ilt von I 'osihdtien des Exira-Ordinariums. Von
den IUr VVtiritcmberg ausgeworfenen Summen kommen
1,5 Mill. als a. Rate auf den Kavallerie-Kasemenbau in
Stuttgart In Sachsen entfällt ebenfalls der Hauptteil
auf Bauten der Gamisonvcrwaltung und zwar zur Fort-
setzung der Kascracnbauten in Bautzen, Freiberg,
Chemnitz, Oschatz, desgl. in Elsaß-Lothringen fv
Kasernen in Colmar, Metz, MBlhauscn. Von den fttr

Preußen angesetzten Summen werden S0850M für Maga-
zine in Bonn und Trier, 1.03 Mill Iür den Neubau von
Bckleidungs -.\enitcrn in Danzig, Coblcnz. Posen.
Königsberg i Pr und Münster berechnet, bis auf
letzten Betrag alles Fortsctzungs- bczw Schlußraten. Der
Hauptanteil wird hier ebenfalls mit 7,84 Mill. M dem
Garnisonbauwesen zugewiesen IUr Kasernenbauten.
Dtt Militär MediaiBnlvescBTcrlMUBt 1,86 MiU. IL, dsp
von allein 1,25 MilL als S. Rate forden Neul»a der Kaiser
Wilhelm-Akademie in Beriin. .Auf Miliiär-Erziehungs-
und Besoldungswesen werden 1,2^ Mill M. verrechnet
EUr die Herstellungeiner neuen .Anschlußbahn derMilitär-
Techntschen Institute in Spandau mit Rücksicht auf

den dortigen Bahnhofsumbau werden als i. Rate 480000 M.
gciordcr:, 109800 M. für die Verbesserung der Bahnhofs-
.Tn!aj,'cr. und Umgestaltung der Militär-Eisenbahn in

Berlin und 100000 \1 ais i. Rate (ur den .Anschluß des
Militär-Bahnhoies daselbst und der benachbarten roilitär-

n die Schoncbergsr]

Der Wetlbeweit rar Brlangnac von BBtwMbn ürdn
Jbn «läse PoUaalgiibindea in Manchen, den wir bereits

Si CaS nnkaBdigten, ist numehr mit Frist zum 1$. Hai 1909
fttr deolSdie Architekten durch die kgl Staatsministenen
des Innern und der Finanzen in München erlassen worden
Es gelangen ein I Preis von 12000 M., ein II. Preis von
(tooo S\ , zwei III Preise von je 6coo .M und zwei IV Preise
von je 3000 M zur Verteilung Nicht

|
ireiSi^ckronle Ent-

wilrlc können bis zu je 3000 M erworben werden Unter
den l'rcisrichtern befinden sich die Hrn Prof. v Hilde-
brand in München, Cieh Hrt, Dr.-lng. L. Hulimann in

Berlin, Geh. Üb.-Brt Prof. K. Hofmann in Darrostadt,

Prof. M. Littmann in München, Ob.-Brt Fr. Ohmann
in Wien, Ob.-Brt. Reuter in München, Städt Bauamtmann
R. Schachner in München, Prof. Alb. Schmidt in Man-
chen, Prof Jos. Sch mit» in Nürnberg, Prof. Dr.-lng G.
V Scidl in .München und GA. Bit Dr Ing. P. Wallot
in Dresden Unterlagen pfen 10 M.. die zurOckeiStattet
werden, durch das Staatsmuusterium des iBBeien in Mün-
chen, Theatiner-Str 21. —

W«ttb«w«Tb bctr EntwOrfe fOr Kirche and Gemiindeaaol
ftr Bahreofeld. In einem beschränkten Wettbewerb unter
den .Architekten ('icvcrt, Cirouihoili und Faulwasscr
um eine Kirche nebst Cicmcindes4ul, l'astorat und Zube-
hör für den Hamburger Vorort Bahrenteid wurde die Ar-
beit des Hrn. Faul wasser einstimmig mit dem 1. Preise
gekrftntundnirAusfahnuigMiKtooaiaMQ. IKe Kirche soU

«4

See Sitzpläue enthalten umi :si in den Formen des Bandt-
stilcs ausgebildet Die liaukosten betragen izooooM.—

Zum Wettbewerb der ZeppeUn'acbio LaftachUr-Baoballe

In KoDCtani wird gemeldet, daß keiner der eingegangenen
Entwürfe zur .Ausfühning kommen soll, vielmehr die drei

preisgekrönten Firmen und der Verfasser des zum Ankauf
emplohlcncn Entwurics vergl die Mitteilungen in No. 06)

zu einem engeren Wettbewerb eingeladen worden sind
Die neuen Entwttiie sollen bereits sun e. Januar (?) sing»»
fordert sein. —

In einem WeMbeweib snr Brlangong von BntwDrfeo ftr

die Mnedsflaebe UmfMiaUnng der UmgelMmg der Dom-
klrehe in Agram und der aafiegenden Stadtteile Kaptol
und Dolac fiel der I. Preis von 2700 K an Hm. Arch.
Kova^ir, der II Preis von 2000 K an Hm Arch Stjepan
Podhorsky, beide in .Agrani Den III Preis von 1^00 K
gewann llr .Arch Dionys Sun ko m Hamburg. Unter den
'rcisnchtern befanden sich die Hm. Geh. Holrat Prof Dr
C Gurlitt in Dresden, Prof C Konig in Wien, Brt. Cyrill

iTekovii- in Zara und Brt Jos. v VanöaSin Sarajevo —
liikkit: 1 i!> i.ihn — li.iiaurTif iiml llaukunnl. <S<'blutt.) — Koiwtmk-

li .n <lrr A>i^<f llunK- ILnllrn ilrr Stadt MOadMa in AtmldtaaeiMlit a
In Ttirrr.i. r.ivi<--< . |K.>n>rlzunK »- D.i< BamrCMB in dMMdica Rakhi-
h«ii^h«ii lai VAft. — yy.iii.rnriiH'

Hierzu eme Bildbeilage: Klosteriiforte ia Rom und
Partie aus St Mscnelc.

OcuttcbeB Uiuitituiic, 0 m. t> II.,

Albtcl MolmiBO, BttUa.
[irriin. rar 1

ao, BttUa.
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Literatur.

|lc Wohoaoc der Neoicit.

HerausgeKebcn von
Erich H a e n e 1 und

Heinrich Tscharmann. Mit
228 Abbildungen und Grund-
rissen, sowie 16 farbigen Ta-
feln. Leipzig 1908. Verlag von

J. J Weber. - Preis t.joM. —
fHierzu eine Bildr)eilii|;e,

sowie die Abbildungen S. 6S8
,1'nscrcn f-Vaucn " widmen

die Vcriasscrihrc bemerkens-
werte Veröffentlichung und
deuten damit an, auf welche
Kreise diese in erster Linie
berechnet ist. Das schöne
Buch ergänzt der Verfasser
„Einzelwohnhaus der Neu-
zeit", das vor etwa » Jahren
erschienen ist und an dieser
Stelle gleichfalls eine kurze
Besprechungfand(vergletche
.Ueuische Bauzeitung", L
Halbband 1907, S 67, 68, 72
und 81) „Als eine Antwort
auf die immer lauter sich er-

hebende Frage, ob wir im-
stande sind, unsere Kultur zu
einer künstlerischen zu ge-
stalten", will auch dieses Buch
aufgefaüt sein. Ks bringt le-

diglich ausgeführte Arbeiten,
um an ihnen zu zeigen, wie
die Forderungen der Gesund-
heit, Schönheit und Bequem-
lichkeit im eigenen Hause wie
in der Mietwohnung eriUllt

und wie die Wohnung von
Unvernunft und Phrase frei-

gehalten werden kann. Den
eispielen, die sorgi&ltig ge-

wählt sind und in Aufnahmen
nach der Natur, sowie auf far-

bigen Blattern eine muster-
gültige Darstellung eriahren
haben, ist eine kunstkritische
Uebersicht Uber die Entwick-
lung des Innen-Kaumes im
Laufe der letzten lojahre vor-

aulgeschickt. die in die Worte
ausklmgt: „Ist Natürlichkeit,

Vernunft und ein wenig Tem-

Hallcntrrppe der Villi Biboiidd

in Baden (Schwcti). Arcbitekien

:

Curjcl A Motcr in Karliruhe.

Au5 : Hienel&TiebtrmaDD,
Ol« WQhnung der NtuMtt



ient vorhanden, so stellt sich die Kunst, das heißt die

'__Jdcr Wohnung, l).uUl von selbst ein. Sie braucht

keine Lelirbttchcr und Keine Akademien • sie lebt dort,

wo der Mensch sich ciniach und ohne Phrase gibt Zeige

mir, wie du wohnst, und ich will disieigcn, wer du bi«L"

Die Natflrlichkeit dieser Anschauung iit Mt Stfitreibeo der
Gegenwart oft verloren gegangen.

, Die AbbOdiintenaidden Seilea<Bs«nd6BB sowie dar
Bildbcaen dieser NamlDer rind dem Werke entldint —

O. Stttbl, Staditnintwflffi vor allem Im Baclutetoba«
ans dem Uotcrrieht aa dar Ttehnieehen Hoehaehv^e Berits.

JoTaSein in Lichtdruck in Mappe Verlag; : Srhuster-VRaSleb

tai Berlio. Preis tS \L
Für den aufmerksamen Beobatliter der norddeutschen

Backsteinbaukunst bestand schon lange kein Zweifel mehr
darüber, daß sich derselbe in einer künstlerischen und ma-
teriellen Krisis befindet, die sowohl in der künstlerischen

Anwendung wie in der Fabrikation Reaktionen bervor-

Serufen hat^ Mr deren Einzelerscheinungen auch die Stu-

ienarbeiten der ScfaOler Stiehl'« ein Beispiel sein kOnneo.
Der Heniisnber dieser Arbeiten ist gleich uns davon
Obeneagt,du die Ziegelbaukunst einer „Aufmunterung"
bedarf, von der man auch eine willkommene industrielle

Nebenwirkung erwartet. Daher lißt sich als ein Grund-
lug der in dem Werke enthaltenen Arbeiten das Bestreben
erkennen, fttr die Verwendung des Backsteines möglichst
viciseitigcund gesunde Wege zu suchen und zu zeigen.

Daß das nicht ohne gewisse äußere Schwierigkeiten ge-

schieht, licpt bei den künstlerischen Strömungen der Ge-
genwart aui der H.^nd Diesen starken Hemmnissen gegen-
ber vermögen nur das uneingeschränkte Vertrauen des

Lehrers in leine Seche und das Uebertragen dieses Ver-
uauens auf seine Sdittler zu einem Fortschritt tu verhel»

len. Er kommt in den anziehenden Entwürfen der Schule
Stiehf's tu schöner Geltung.

Die Entwürfe entstanden in der Zeit vom Herlist 1004

bis Herbst 1907- Für diese Periode bestand für den Hcrau.s-

geberanderTechnischen Hochschule in Charlottenburg der
noch bcgrenrte Lehrauftrac „Entwerfen in mittel. ilterlichen

Stilartcn mit besonderer HerUcksichtipung des Rackstcin-

baues". Als dieserLehrauftrag dann zu Ostern 1007 in „Knt-

werien im Backsteinbau aller Stilarten" erweitert wurde,

bot sich C.elc>,'enlicit, auch die I3,icksieinbaukunst der Re-
naissance und späterer Zeiten im Unterricht zu verwerten.
F.ine Art prograounatiscber ErkUning spricht der Henaa»
geber der Studienentwttrfe aus, wenn er sagt: ,Des Sta*
dium der Baukunst unterscheidet sich darin von dem der
sonstigen bildenden KUnste, daß ihm das Vorbild der

Hatat smn für Zierformen aller Art als Wegweiser dienen
kann und soll, den Kflnstler aber in bezug auf die all-

gemeinen großen .Anordnungen und Ciliederungen, das
heißt in allem eigentlich .Vrchitektonischen, völlig im
Stiche liißt. In betreff dieser großen 7.U«e muß sich der
Architekt in den Werken älterer Zeiten Rat hcjlen, wenn
irgend möglich bei ihnen selbst, nicht bei papiemen Ab-
bildungen — und die aus ihnen geschöpfte Anregung be-

deutet ihm in dieser Hinsicht dasselbe, was dem Maler und
Bildhauermu« allgemcindMStudium derNstiirbi«tct''Stiehl

erUKftdie Daukttntderitdbco Schöpiungen derVergangen-
heit dahermitvollem Recht fOr ernstes künstlerisches Schaf-

fte unentbelirlich undglaubtnichtohne Grund, ihreWirkung
selbst in den freiesten Schöptunsen der Neuzeit klar zu er-

kennen. Im Sinne einesNatnnlndiuinBsinddaher die künst-
lerischen Behelfe aufzufassen, durch welche die vorliegen
den Fntw'.lrie entstanden sind Neben den monumentalen
Regungen gclanKcn auch die behaglich anheimelnden Wir-
kungen zu ihrem Rechte Diese „wurden in der Sucht nach
unerhört Neuem und Geistreichem, über der augenfälligen
Steigerung der Einzciform heutzuutge so häufig veriehlt, sind
dagegen der ülteren Kunst in so beneidenswertem Maße
eifeo*. DatVorwiMteiOrtertimAnadihiBaadieMAniHUi-
rungea in inteieMuter und geistreicher Weise noch dne
Reine anderer Lehrlragen, unter deren Gesichtspunkten
die SchUlerentwUrfe enistanden sind

Diese erstrecken sich fast Uber das ganze Gebiet des
sakralen und profanen Bauschaifens Stadt- und Dori-
kirchen mit Pfarrhäusern und Schulen, Kaiiellen, Rat-

häuser, Geschäfts- umi Wolinhauser, (Ixstin i'c. 1 ()r-,lh:i;iser,

Stallungen usw reihen sich zu Hiatt aneinander, die bei

aller künstlerischen l'h.int.isiedun h-.v eg durch itrcnge Zucht,
Abkehr von allem l'hantastisi l.en, lieriir ksichtigung der
wirtschaftlichen K.rtordcrnisse uml Kr/iehung zu dem Stre-

l>en. die Kunst in der Verklarung des Notwendigen zu
weben, sich ausieidmeo. Olme m toten Archaismus zu
erlallen, zeigen dieEntwfiiieduidigehendfl ausgesproche-
nen Stilcharakter und lassen auch da, wo es angebracht ist,

das Streben nach malerischen Wirkungen, die das (}e-

mtttsleben des Beschniera anegen, nicht vennissea. Vor
«IkB aber wird der SdiOkr «nauluM^ bei aller Idealitit

«M

des künstlerischen Schaffens die FQße auE dem Boden SU
behalten. Und das scheint uns ktfal geiiagtrVomig der
schönen Entwüric zu sein. — _ H. —

DU Ptotaif and die SfMselullM 4tt IbIkiendaMtae.
Ergebnisse von Versuchen, ausgeführt im kgl. Material-

PtUfungsamte tu Gr.-Lichterfclde! Von H. Burchartz,
attodigem Mitarbeiter d Abt f BaumaterialprUfung. Berlin

1908. Verlag von Julius Sjtringer, Preis 5 M. —
Der Veilasser bezweckt mit der vorliegenden Schrift,

auf Grund der umfangreichen Krfahrungcn, die in dem kgl.

Material-Prüfungsamtc durch jahrelange Prüfung vcm Kalk-
sandsteinen gesammelt worden sind — es haiide'i s rh um
nicht weniger als 255 Einzelprüfungen — eine möglichst
erschöpfende Aauiaft Aber die bautechnischen Eigen*
Schäften der Kalksandateine zu geben, ttixr welche, trotz-

dem dieses Material bereits seit 10 Jabren im GroAbe-
trieb hergestellt wird, in den Kreisen der Abnehmer noch
recht geringe Kenntnis, oft sogar falsche Anschauungen
verbreitet Md. Sehr verschieden sind demgemäß auch
die Bedingungen, welche bei der Lieferung und Abnahme
von Kalksandsteinen gestellt werden

In einer kurzen Fanicitung wird ?uniirhst eine F.rklä-

11111^.^ des ik'gnffcs „Kalksandstein" nebst kurzen .Angalien

Uber die beiden Haujitverfahren der Herstellung — das
„Hochdruckvertahrcn" tmd das „Nicderdruckverianren" —
ferner über die Rohstoöe gegeben. Dann folgt eine Er-
örtenmg Uber die wichtigsten Umstände, die bei derHo»
Stellung der Kalksandsteine eine Rolle 8])ielen imd die
Gute oe» Etseugni&ses beeinflussen. Die wichtinle Rolle
spielt hierbd die möglichst vollkommene Ablöschung des
Kalkes tu Kalkhydrat. Es folgen dann eine kurte Besäirei-

bung der in dem Material-PrUfungsamt fttr Kalksandsteine
flblichen Prflfungsverfahren, insoweit diese von den sonst

flblichen abweic hen, unci darauf der Hauptteil der SchnU,
die filicrsichtlichc taticllanschc Zusammenstellung der von
1897— iQc6 ausgeiührten l^riifungen Aus djesen l'nter-

suchiingen sind dann die K.rj^cbnisse der Prüfung i Durch-
schnittswerte der M.itcp.al-Kigcnsrh.ütcn von 100 Kalk-
sandsteinsorten, nach steigender Druckicstigkcit (in trok-

kenem Zustande) geordnet tusamtnengcstellt, sodaß ein
anschauliches Bira von diesen Eigenschaften gewonnen
werden kann.

Aus diesen Untersuchunflea gebt hervor, daß auf die
Höhe der Dnickiestigkeitdie bei etwa 100 Proben zwischen
78 und 378 im Mittel rd. 153 i«i4<»> im trockenen
Zustande, 133 its'q«™ im wassersatten und 127 kg/qcm nach
dem Getrieren. betrug, das .\lter der Steine von Kintb.iß

ist. Die Festigkeit nimmt innerhalb gewisser Gretii-eii iint

der Zeit zu. Ein unm:ttell.>arer Kinliuß des Gehal-.ev an l' S

licher Kieselsäure auS die Dnicktesiigkeit konnte zwar nicht
festgestellt wertien, doel: 7eigcn<'.iL Nersn he, daß bei hohem
Kiesel&äuregehalt die Steine im Wasser und bei Frost
weniger an Festigkeit verlieren, als bei geringem Kiesel-
säuregehalt Regelmäßige Beziehungen mscnen Dichtig-

keit und Wasseraufnahme zur Druckfestigkeit ließen sich
dagegen nicht ermitteln. Was die Wasseraufnahme setbft
anbetrifft, so sind die Schwankungen im Grade des Wasser-
aufnahmevermögens bei Kalksandsteinen nicht so groß,
wie bei Ziegelsteinen verschiedener .\rt Beim Trocknen
geben Kalksandsteine das Wasser ctw.-is langsamer ab, als

Ziegelsteine, nehmen aber auch das Wasser langsamer auf.

Bei gewöhnlicher Luftlagerung nimmt der Wassergch.ilt
aber in last gleichem Maße wieder ab, wie bei Ziegeln.

-•Mle gejirjuen K al andsieiiie erwiesen sich bei der Cie-

frierprobe als irosibcstandig. bei den ausgeführten Brand-
proben wiesen sie sowohl gegenüber der £inwirkuivdei
i'euers, wie der des Wasserstrahles bom Ablöschen im
wesentlichen das gleiche Verhalten auf, wie Ziegelsteine.

Vergleicht man die Festigkeit und das Wasseraufnahme-
vermögen der nach Terscmedenen Veiiahren hergeaieUten
Kalksandsteine, so lassen die Versuch* kefse erfieblidien
Unterschiede erkennen

/um Schlüsse laßt \'erf,isscr die aus den Versuchen
gewonnenen Ergebnisse derart zusammen, daß daraus die

Forderungen abgeleitet werden, die an gute Kalksandstciije
tici der Lieferung Schon jetzt gestellt »erden dürfen Die
wichtigsten Foracrungen sind: Drm klestigkeit Trockcn-
fcstigkcit), falls die Steine aU Krs.itz lur Hintermaucrungs-
steine und Verblender dienen sollen, mindestens ijo^ Ifta

Klinker mindestens 100 «g v>; höchstens 15 Festigkcü»-
vcriusc durch Wasscraufnahme und hOcnstena so*/« bei
Frosnirobc; Wasseraufnahme nicht weseatlidimehral8i5*h
des Gewichtes des trockenen Steines

Es ist eine fflr die Kenntnis der Eigenschaften des
Kalksandsteines sehr wertvolle und verdienstvolle ,'\r1>eit,

deren Ergebnis wir fiierinseioeii}{au|: tpunk.ten kuri wieder-

gegeben haben. Ihr Studium liann nur allen Interessenten
empfoblcD «etden. — rt.E.

No. loa
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Das
Ute ficsinitlordcrong der

Bauwesen im Deutschen Reichshaushalt

Kcichsciscn bahn -Ver-
waltung stellt sich :iul 23,to Mill M-, davon sind
1,30 Villi, den einmaligen Ausgaben des ordentlichen,

20,80 Mill M dem außerordentlichen Ktat tugcwricsen. Von
letrterem Betrage sollen wieder 7 Mill M. lUr die Be-
schaHung neuer Uctrichsmittel Verwendung finden,

5,6 Mill iürncue Vcrbindungs-
strecken bzw. Nebenbahnen,
3,Si Mttl fUr die Umgestaltung
von Bahn- Anlagen in und bei

Städten bezw dieEIrwcitcrung von
Bahnhöicn, 2,3 Mill lür die Her-
stellung zweiter, sowie dritter
und vierter Gleise, 2,16 Mill

iUr Werkstätten-Anlagen. KJeine-

rc Beträge sind iUr Tunnel-Aus-
bauten, BrÜcken-Verstflrkungen.
Vorarbeiten usw. bestimmt ; e^

handelt sich last ausschlielilicl

um die Fortführung schon angc-
langcner Arbeiten Kine erste Rate
ist allein ilir die l mgestaltung
dcrHahnan lagen bei Die den-
holen mit 2 Mill M. vorgesehen.
Insgesamt sind diese AusiUhrun-
gen, die namentlich in der Schal-

luDS besserer Bahnhofsanlagen
und neuer Verbindungen lUr den
Güterverkehr, aber auch in neuen
Anlagen lür den Personenverkehr
bestehen sollen, mit 33,« MjII M.
veranschlagt. Der jetzige Bahn-
hof stammt aus dem Jahre 1878, ist

in seinen Anlagen iUr den GUter-

1909. (&hluil.)

desgl. 1,1 Mill als i Kate tUr eine Bahnverbindung zwischen
St Ludwig und Waldigholen Ges.-Suninie i4,88Mill M.}.

Essollenfernerjetztdie genauen Vorarbeiten fUr ei-

nige eingleisige vollspungeNebenbahnen ausgeführt werden,
deren Bau schon im Programm von 1902 vorgesehen war.
Es handelt sich um die Linien Ingweiler— LUtzelstein,

AbbiMimg la AusIlhiuDg des Kuppel-Gciptnc*.

Abbildung 8. Schein« dct
Kapp«l|(rundiiMcs.
(G GelcDkc).

Verkehr allerdings mehr-
fach erweitert, da dieser
sich ganz bedeutend ge-
steigert hat, seit nach
EinführungdcsThonias-
Verfahrens die lothrin-

gischen Mineite-Erzeein
erweitertes .Absatzgebiet

gefunden haben: eine
durchgreifende Umge-
staltung und Erweite-
rung war aber erst mög-
lich nachdem jetzt in der
Hauptsache volhoge-
nen Fall der Stiidtumwal-
lung An l''ortsctzungs-

ratcn lUr die Umgestal-
tung von Bahn.inliigen
sind ferner 1,3 Mill. für

den Bahnhof in Luxem-
burg, 150090 NLfUr den
Bahnhofin Metz vorge-
sehen Von soastigeo grö-
ßeren Betragen sind zu
erwähnen 2 Mill M. als

2 Rate fflr die Haupt-
Werkstatt bciDieden-
hofen, 1.5 Mill. M als

4. Rate für den Bau
einer Nebenbahn von
Schlettstadt nach
Sundhausen Gesamt-
kosten für das Reich 743
Mill j.desgl 1,1 Mill Sl.

als 2 Rate zum Bau einer
vollspurigcnNelicnbahn
von Bettsdorf Uber
Endorf und Waldwie-
se nach Merzig (Ge-
samtkosten 30,66 ^UU.;,

Abbildung 9
Auibilduog

d. KiienbctoD-

KoppclbiDdrr.

(Vergleiche da-

loacDUeiaint-
Quetichnitt in

AbbildoDg j in

No. 98).

Abb. 9b. IClntel-

heiteo der Kup-
pelkoniuuküoo.

JCoottruJKtlOD der AuMteUuD(tIiallen der St«dtMUachen im AuittcUangipark an derTberetlcnwIcM.

13. Dezember 1908. «7



MUnzthal—WolmUnster- Pfalzische Grente in der
Richtung auf Zwcibrilckcn, und Wcißenburg-Pfäliische
Grenze in der Richtung auf Dahn f''emcr sind die ge-

nauen Vorarbeiten vorgesehen für eine vollsourige Bahn-
verbindung zwischen Dettingen und Kollingen, die

hauptsächlich zum weiteren Auischluß der F.nlelder im
nördlichen I.oihringen dienen soll.

Als letzter und umfangreichster bleibt schließlich noch
der Etat für die Reichsmarine mit insgesamt aQ46Miil

,

davon 8,J7 im ordentlichen, ii.ioMill. VL im außerordent-
lichen Ktat Davon entfällt der Hauplanteil mit 30,Jo]Mill.

auf die Be-
d U rf ni SS e
der Werf-
ten und zwar
10,47 für Wil-
h e I m s h a-
ven. 4,^7 lOf

die Werft in

Kiel, 310000
M. iür Dan-
z i g und 4,75
Mill. für ge-
meinsiuneBe-
dUrlnisse der
Werften Für
Wilhelms -

haven sind
für vcrschie-
deneHDclilnu-
ten 70"joooM
angcscizt^ar-
unter 520 000
M als 4 Ra-
te für die zwei-

te elektrische
Zentrale, fer-

ner 175000M
für Kleinere
Bauten im Ha-
fen.SoooooNf
als I Rate Ulr

weitere Fahr-
wasser-Kor-
rektionen in

der ladciGc-
sami-Summe
S.S Millionen
ÄLkrk) Zur
Fortführung
angefangener
größerer Ar-
beiten sind
lerner vorge-
sehen je

.Millionen M.
alsg Rate iür

den Neubau
eines AusrU-
stungs- Bas-
sins, lUrdic 3
FUnfahrt und
Erweiterung
des Baubas-
sinsbezw für

die Krwcitcr-

ungdcrWcrlt
südlich des
Kms — Jade-
Kanales bei

32,7, bezw
2fi.o'.Mill M
Gcs - Kosten

;

temeri.sMill
Mark lUr den
Durchstich
durch die

Schleusenin-

Diele' : r.l a vr^ r, I • i^' <> im. ArcLiiekt: Piotc»or Kuil SlOviDg in Berlin.

Rauebcrkcr im EBiimmcr dri Hn>. Prof. A ScDgel m DuiDtudl. Aich. : Piof. G. Wiekop inDumilidl.

Aui: HacDcl A TicharmaDa, Die Wohnang der Ncozelt VerUj; von J. J. Weber lo Leipzig.

sei als 2 Rate. In Kiel sind für 1. Raten zu Neubauten
3,03 Mill. M. vorgesehen, davon 250000 M. für ein Schwimm-
dock für Torpedoboote, 3500000 NL für ein Schwimmdock
mit Nebenanlagen lür Schilfe größter ,\bmessungen 1 Ges -

Kosten 6.Mill.M für das Dock selbst, 2 Mill M lür die Neben-
anlagen) Im übrigen handelt es sich hier um Erweiterun-

gen der Werkstätten, der elektrischen Zentrale, um .Anlage

einer SchwebcfÄhrc usw In Danzig ist der Neubau eines

Horizontalslip für Unterseeboote, dazu die i Rate mit

300000 M ,
vorgesehen Unter den gemeinsamen Bedürfnis-

sen der Werfte werden 4,5 Millionen Mark als 2 Rate für~ einen Hafen
für kleinere
Schiffe derln-
sei Helgoland
aufgeführt.

Von den nun
noch übrig
bleibenden
Summen wer-
den angefor-
dert: 152407
M. für Arbei-
ten im all-
gemeinen

Schilf-
fahrts - In-
teresse^Bau
von Leucht-
TUrmen,

Leuchtbaken,
L,eitdammen
usw.). 341000
M. für die

Artillerie -

Verwaltung,
femer 1,31

Mill. M. auf
Torpedo-
wesen, 1,32

Mill. M. auf
Lazarett-
wesen(Fort-
setzung der
Bauarbeiten
an den Mari-
ne-I.;»zaretten

in MUrvik,
Sonderburg,
Wilhelmsha-
ven; und end-
lich 5,06 Mill.

auf die Gar-
nison-Ver-
waltung. Es
handelt sich
bei den Bau-
ten der letz-

tercnVcrwal-
tung vorwie-
gend um Ka-
sernen - Bau-
ten in Wil-
helmshaven,
in Cuxhaven,
Wik und auf

Helgoland,
umVcrleRung
der Marine-
Schule von
Kiel nach
M ü r v i k, um
den Baueiner
evangeli-

schen Gami-
sonkirche in

Cuxhaven
usw. —

Konstruktion der Ausstellungs-Hallen der Stadt München im Ausstellungspark an der Theresienwlese.

1 Die .\usstellungshalle III in Eisenbeton- Konstruktion. i>.iiiui;)

Von Dipl.-lDg. W. Luit, Direktor der Firm« Djckerhoff & Widmano A.-G.

jjer Kuppelbau besteht aus der Dachkonstruktion,
aus den oberen und unteren .Ansichts-Trägern und
ausden beiden Viergelcnk- Diagonalbindern, .\usden

4 Ecken vereinigen sich, parabelähnlich nach der Mitte

autsteigend. 4 Bögen in ihren Kraftlinien. Um nun die
Konstruktion auch praktisch durchführen zu können, wurde

6SS

in der Mitte eine .\utteilung des Querschnittes eines Bogens
vorgenommen ( .\bl)ildungen 8 und 9b) undsoeineigenarti-

Ses (Icbildc, ein rechteckiger Kr:mz, geschaffen, bei dem in

en Seitenmitten die 4 (iclenke angeordnet worden sind.
Die I''ußgelcnke der Diagonalbiiuler sind ähnlich wie l>ei

den Seitcnhallcn-Rahmcn ausgebildet. Es ergeben sich
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dadurch zurVereinlachung der ganien Rechnung und Kon-
struktion 2 UreigelenVbogen von 37 ™ Stützweite und j* »
Höhe, die also ein statisch bestimmtes System darstellen

und leichter zu berechnen sind. Die Berechnung selbst
erfolgte nach Bestimmung der Gewichte aui graphisch
rechnerischem Wege nach der Üblichen Methode.

In Hohe derOSerlicht-FensterUbertracenStinder-Fach-
werksträijer die Teillasten des Daches auldie Diagonal-Bin-
der (vergleiche Abhildg. t und 3 in No 9S und Abbildg. o).

Die obere Decke besteht aus einem System sich radial und
rechtwinklig kreuzender Kiscnbcton - Balken ivergl die
Bildbeilage in No 9K), welche die Decken -Konstruktion und
Deckenscnalung aus Holz aufnehmen. Die oberen und un-
teren Ansichts-Träger haben cincnTcil der ingleicherNei-
gung und Konstruktion wie bei den Seitcnhalien- Bindern
ausgcbildetenEisenbeton Dachplatte aufzunehmen Die sta-

tische Berechnung ergab einen großenEinfluß der Windwir-
kung in bezug
au! die Momen-
te der Diago-
nal-Bindcr Bei
der großen
Höhe Ubertra-
gen die geneig-
te Dachplatte
und die An-
sichts - Träger
die Wmdlasten
auf die Diago-
nalbinder.

Die Wind-
belastung der
Umlassungs-
Wände wird
zur Hälfte auf

dicFundamen-
te unmittelbar
übertragen.die
HöchstDean

-

spruchung des
BiMiens beträgt
für ff, •=47,3, ff,

= I02o''K''KB.

Die Ausbil-
dung der Fuß-
gelenke der
Dreigelenktx>-
gen ist ähnlich
wie bei den
Sciten-Hallen-
bindem^vergl.
Abbilde $ in

N0.99: I)erHo-
ri:ontalschub'
von 44500 H
wird durch dia-

gonal gelegte,
unterdemhuß-
boden befind-
liche Zugbän-
der aulgenom-
men DerQuer-
schnittdcrZui;-

bändcr beStent
aus 3 L-Kisen
I20-I20- II

und es ergibt

sich ff, — gyo
Iki/qo™ Auch
diese Zugban-
der wurden in einen Eisenbeton-Träger einbetoniert

Am Kopte der Fundamentpieiler in Höhe des Zug-
bandes wirken die gesamte Vertikulkraft von 269 > und eine
HorizontalwindkraU von 13,6 «. Die Mittelkräfte dieser bei-

den Krälte und die Fundamentpfeilerlast ergeben an der
Fundamentkante eine Gesumikrait von 490 >. Die Funda-
ment-Beanspruchung beträgt bei 2,.H • 4,8 "> Ifeilergruße

5 kgfqrm

Ebenso wie bei den Seitenhalleo bilden Ständersäulen
der Fachwerke und die Ständersäulec der Diagonal Bin-
der die Stützpunkte der umschließenden Wände; zwischen
diesen Stützpunkten sind in Rahmen-Fachwerk die Fenster
ausgebildet vergl. Abbildg. 7 in Nd 99).

Die An.schlUssc der Seitenhallcn an die Kupi>el-Kon-
Struktion dienen als BewegunKstugen (vergl. den Grundriß
desPfeileranschlusses jn Abbildg 6 in S'o. 99). Die Aullage-
rungder Kuppeldach-Konstruktion auf denSeitenhallenrah-
meo mußte daher beweglich alsSchleiflager gestaltet werden.

Da« zam Abbruch beitimmte Hiitoritche Mu»eam in Bern.

Der Ausfuhrung des Hallen-Aufbaues vorausgehend
erfolgte die zuvor oeschriebene Herstellung der Funda-
mentpieiler. Alsdann wurden zuerst die Rüstungen und
Schalungen für einen Seitenteil aufgestellt, die Eisen einge-
bracht und die Betonierung vorgenommetL Die Konstruk-
tion der l^ehrgerUste war verhälmismäßig einlach; schwieri-
ger gestattete sich schon die eigentliche Schalung, die auf
den LehruntergerUsten ihre Unterstützung iand.

Die Seitenteile aller Säulen und Binderschalungen
wurden 14 Tage nach der Betonierung entfernt, und die
Ausschalung eines Binders wurde nach einer vierwöchent-
lichen F^härtung vorgenommen. Die gleiche Schalung
konnte dann zum wiederholten Male fUr den anderen
Seitenteil benutzt werden, während für den Kuppelbau
nach F.ntschalung des zweiten Seitenteiles die Scnalhöl-
zer zum dritten mal teilweise verwendet werden konnten.
Die Abbildungen 10—12 zeigen einige Stadien der Ausfüh-

rung, nämlich
die Herstel-
lung derDach-
fläcnenderSei-
tenhallen, die
Aufrüstung der
Kup(>elunddie
Betonierung

des Gespärres
der Kuppelbe-
dachung.

Eine sehr
wichtige Frage
war hierbei noch
in praktischer
Weise zu lö-

sen, nämlich
die Stoßanord-
nung der Gur-
tungs - Eisen.
Die Länge der
Eisen war be-
stimmt durch
die käuflichen
Handclslängcn.
Schweißungen
von Eisen w ur-

den grundsätz-
lich vermie-
den, da eine
Schweißung

von Flußeisen
mit nicht sehr
geschultem

i'ersonal und
am Bau - Platz

eine sehr zwei-
iclhafteVeibin-

dung ergeben
kann Bedingt
waren jedoch
die Eisenlän-
)^enauchrlurch
die Forderung,
lange, nacn
verschiedener
Krümmung und
nach verschie-

denenWinkeln
gebogene Ei-

sen überhaupt
in die kasten-
förmigenScha-
lungcn für die

Säulen oder die geneigten Balken gut einbringen zu können.
Der Verfasser hat die Grundsätze, wie sie sich bei

Lamcllcnstößen, bei Blechträgern oder bei Laschenstößen
von großen eisernen Balkenbrücken als zweckmäßig er-

wiesen haben, bei einer großen .\nzahl von Eisenbeton-
Brücken und -Hallen angewandt und erprobt. Diese Stoß-
Anordnungen haben sicn auch bei den Eisenbeton-Kon-
struktionen vorzüglich bewährt und sind durchaus sicher
wirkend auszuführen. Die Scherlestigkeit bezw. (ileitfestig-

keit des Betons muß hierbei dieWirkung derNiete ersetzen
Dadurch ist es sehr gut möglich, Kräiievon einem Stabende
an das andere Stabende zu übertragen, wenn die St.abenden
mit einer genügend starken Betonschicht, wenn auch nur
einseilig, umhüllt sind In der f'raxis müssen oft folgende
Stoßanordnunucn durchgeführt werden : UeberblattunK, ein-

seitige Verlaschung, doppelseitige Verlaschung der Stäbe.
Die Stoßlängen l ergeben sich nach der Berechnung der
in den Stäben wirkenden Zugkräfte Z, wenn die Krätte-
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Ueb«rleitung durch die Scherkraft des Betons oder durch
die Gleitiestigkeit eriolgt, genügend genau

z z
= . oder =

d » T| <i • To

Set« man t» beiw. r, =• 3 bis 4,5, so ergibt in der Regel die

Rechnung Werte, die praktisch verwendbar sind.

Neben dem Einbringen der (lurteisen war auch deren
Befestigung mit ihren Bügeln in der Kastenschalung durch-

Abbildaag 11. Hctitellusg der EUeDbetoodichcr der Scitcnhillcn.

AbbilduDf 12. ROituBg aod ScbaloDg fflr die Kuppclblader.

zufuhren Alle Fiscn wurden an der Baustelle gebogen.
Bei den großen Querschnitten der Binder mit den

vielen Eisen, z. B. an Stößen, konnte n.ttürlich nur Guß-
beton bei den Rippen und Säulen Verwendung finden,
andernfalls wäre eine gute Umhüllung der Kiseneinlagen
mit Beton nicht möglich gewesen. Hierbei haben die BU-
el noch einen sehr wichtiijen praktischen /weck zu er-

llcn. Beim Einbringen der Kiseneinlagen, der Ober- und
Untergurtstäbe oder der Außen- und Innenstäbe der rechtzeitig erfolgen.

690

Säulen mtlssen sie zunächst die in der Berechnung ange-

nommene Entfernung zwischen Ober- >ind Untergurtstäben
gewährleisten Das Mischungsverhältnis des Betons für die

hochbeansjiruchtcn Teile war i Teil Portl.-uid-Zement von
Dyckerhoff Söhne, 2 Teile Quetschkies von 0—7
1,25 Teile Quetschkies von 7—12 m™, » «Teil Kies von 7 bis

25mm Betonwürfel in diesem Mischungsverhältnis plastisch

betoniert ergaben 2301« q"» FestiKkcit nach 28 Tagen
Der nali eingebrachte Beton hat nach 28 'I agen zwar

eine geringere Festigkeit. Dieser Beton hat je-

doch auch noch andere als reine Druckfesiig-

keits- Zwecke zu erfüllen; er muß als feiner

Mörtel (Gußbeton) zwischen die Rundeisen
gebracht werden können, er muß die not-

wendige Gleitfestigkeit zwischen Beton und
Eisen ergeben, er muß die Rundeisen durch
die entstehende feine Zement- bezw. Zement-
Mörtelschicht vorRostschUtzen Seine notwen-
dige Druckfestigkeit wird er aber trotzdem nach
iS Tagen erreichen, wenn die Wirkung der
Querlicwehrung, die durch die in großer An-
zahl vorhandenen Bügel gebildet wird, berück-
sichtigt wird. Bis zur endgültigen Entschalung
ist die Festigkeit des querbewehrten Betons
eine solche, daß mindestens fünffache Sicher-

heit vorhanden ist Um dies festzustellen und
tu beweisen, wurden bei der im Bau befind-

lichen zweistieligen Bahnsteighalle in NUrnf)erg
bUgelbewehrte Probewürlelhcrgcstcllt.undzwar
aus nassem Beton. Die Festigkeit dieser ent-

sprechend der Konstruktion cjuerbewchrten
Würfel betrug das iV»— i V» ''«che von der
WUrfellestigkeit des nassen Betonwürfels Dies
bestätigen auch die umfangreichen Gelenk-
steinversuche der Firma Dyckerhof! & Wid-
mann A -G , die mit Rundeisen ähnlich quer-
bewehrt waren.

Durch die für die GesamtausfUhrung not-

wendige Au^führungszeit wurde der schlagende
Beweis geliefert, d.-iß die Halle III in Eisenbe-
ton-Konstruktion mindestens ebenso schnell

erstellt werden konnte wie die anderen Hal-
len I und II in reiner Eisenkonstniktion. In

den zuerst fertiKgestclltcnScitcnschiffen konn-
ten schon bei Herstellung der F.iscnbctonkon-
struktion der Kuppel, also langst vor Fertig-

stellung des ganzen Bauwerkes alle weiteren
Bauarbeiten, wie Schlosser-, Glaser-, Zimme-
rer-, Dachdecker- undSpenglerarbcitcn ausge-
führt werden. Mit dem iiau konnte sofort nach
Genehmigung der Entwurfs Einzelpläne Ende
April 1907 begonnen werden. Die Funda-
mentherstellung erfolgte absauweise ohne ei-

gentlichen Zeitverlust vorangehend der Her-
stellung der Eisenbetonarbeit Nach Auf-
führung der ersten Fundamente wurde die
RUstungs-Schalung auigcstcllt und Mitte Juni
der erste Eisenfieton der ersten Normalbinder
eingebracht. Ende November wurde der letzte

Eisenbeton für den konstruktiven Aufbau der
Kuppel hergestellt, sodiiß also der Eisenbeton-
aufbau in nur 6 Monaten ausgeführt worden ist.

Einzelne Nacharbeiten anden Vorbauten und an
den Brüstungen, sowie die gesamten weiteren
Bauarbeiten wurden rechtzeitig fertiggestellt.

Die gesamte Einzeldurchbilaung aller Kon-
struktionen, die Aufstellung aller statischen Be-
rechnungen, - Arbeiten die wegen der kurzen
Bauzeit äußerst zu beschleunigen waren, —
erfolgten unter Oberleitung des Verfassers ge-
meinsam auf den technischen Bureaus der
Firma Dyckerhoff & Widmann, A -G. in Nürn-
berg und München. Bei der Durchbildung
aller sichtbaren und architektonisch wichtigen
Teile wurden, soweit dies in der kurzen Zeit
möglich war, für die außen sichtbaren Teile,
wie zum Beispiel die Gesimse, die Träger-
breite, die Ausbildung der Kuppel nach Mo-
dellen von der zuständigen Bauleitungaller Aus-
stellungshallen, Hm, Bauamtmann Hertsch,

von Fall zu Fall endgültige Bestimmung getroffen. Die
Ausführung der gesamten Bauiirbeiten in Generalunter-
nchmung erfolgte unter allgemeiner Oberleitung des
Verfassers und üesonderer örtlichen Bauoberleituni; des
Ingenieurs F. Klette durch die Firma D y c k e r h 0 f f &W i d -

mann, k.-G. in München
Die Inbetriebnahme der H,ille III konnte für die erst-

malige Benuuung zur „Kunstausstellung München 1908"
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II. Die Ausstellungshallen in Eisenkonstruktion.
^.ifucnd <lic in Kiscnbeton ausgeiUhrte Ausstellungs- stelltworden. DerMittelbauderletzterenmit 27 « Breiteund

Imllc nur ein einziges Schill von 27 m Breite besiut, HOheentspricht den Abmcssunnen ilerKisenbetonhalle III,

d:is sich, nur in der Mitte durch den Ku))pclb:iu während sich beiderseits noch nic<lri>{e Anbauten von etwa
unterbrochen, auf eine Ges.imtlanfje von rd 104« erstreckt, 9 » mittlerer Hohe und ie 13 Breite anschließen. Kin un-
ist die Halle LI mit 31 • 82 Grundfläche zwcischiifii; und mittelbarer Vergleich acr 3 Hallen nach den Baukosten
die Halle I von 53 • 1 16 Grundfläche dreischüfig ncrge- iUr 1 bebauter Grundfliche kann also mit Rücksicht

la. Dezember 1908. o



auf die verschiedenen HöhenTcrhältnisse iwar kein durch-

aus richtiges lUld zur Wcrtbcmcssiin^; der beiden Bau-

weisen nach ihren Herstellungskosten pchcn. ist aber doch
von Interesse. Es er(?eben sich Ulr H.UIc 1 bei nind 6i5oii'»

Grundfläche und 480000 M. Gesamtkostcn lUr 1 übcr-

bamen Raumes rund So M, lür Halle II mit rund «SSom
und 340000 M Kosten für i etwa 94 M. und iUr die

Halle UI beinL»8oo«BGrumUiieliefar !« et*>95 M.
Bei Halle II ist zu beiflcksiclitiBen, daS die ^en-Ron-
struktion innen verdeckt ist, sodaß sich hieraus \ erhält-

nism&ßie höhere Gesaxntkosten ergeben Anderseits cürlte

das Verhältnis fUr die Kosten der Halle III zu denjeni-

gen der Halle I gOnstiKcr auslallen, wenn man nur den
öheten Mittelbau in Betracht lieheo wQtde. Es stehen

vm UeiHlr aber ZmUcd niclit m Gebote.

4ei ümakane LfVcLduaMaiitikbbaj.)

Es seien natlisiL-lierKl nur über Halle I, welche im
Inneren die Eisenkonstrukilon unverhUUt xeigt, also in

beiug auf die Raumwirkung und den EiudnicK des koo'

struktiven Ausbaues in Vergleich gestellt werden kann mit
der Kiscnl>ctonl. die noch einige Angaben geniachl.

Die Halieniiindcr vcrgl den Hallen-Querschnitt Ab-
bildg 131. <lie in .j.fi; Fntiernunc angeordnet sind, bil-

den mit den Säulen und Fundamenten zusammenhän-
gende Raiunen-Pachwerke, die derart ausgebildet sind,

da& jedes Feld fUr sich standlest ist Die Ausnutzung zu-
verlusig emichbarer Einspeimuan-Momente ergab die
Möglichkeit, die Binder noch in Vmpiofilen bezw. Blech-
trägem auszubilden, sodaß eine glatte, vom Stabwerknicht
beeinträchtigte Innenansicht bei gefUHgef leidHer Form
erreicht wurde 1 vcrgl Abbilds. 15).

Die ^iiLienwändc der Halle wurden entsprechend dem
Programm ir. Kiscn!ieton ausgeltthrt verg! Abbildß. 14),

ebenso ist die ]k'darln;ni: der niedrigen Seitenschiffe in

Fisenbcion hergestellt und zwiu als Bimsbetondach in der
von der ausUihrenden Firma mit bestem Erlolge einge-
Ulhrten und bei zahlreichen großen Hallen angewendeten
Bauweise. Auf die tiimsbetonplatte sind Doppelklebpaope
undChristoianstrich autgebracht DieMittelhal (eist nachVor-
schrift mit Ziegeln auf lioltlattung und -Schalung gedeckt

Ueber die Grttndune der Hwle auf Sim p 1 e .x p t ä h 1 e

.

d.h. auf an Ort und Stelle in vorher eingeramniier und
wahrend des Betonierens wieder herausgezogener Fisen-

form hergestellte Retonpfähle haben wir in den zur .Deut-
schen Bauzeitung" gehörigen , Mitteilungen Uber Zement-,
Beton- und F.iscnhctonbaw" Jahrg. 1907 S 6c u ff bereits

eingehender l>tri<;'itc;

Ganz besondere Auimerksamkeit wurde der üelich-

tung geschenkt und hierbei durch Anordnuni: von L.'ings-

una Queroberllchien, sowie großen Fenstern in den Vm-
Sasaungsmauem möglichst gleichmäßige Lichtverteilung

eneidiL FUr die LUnung ist durch große, in den Seiten-

Slaswladen liegende mmingsklappen, sowie durch Dreh-
ttgel in den Fenstern der Umlaasungswlnde gesorgt Die

großen Klappen tind durch besondere Auizugsvorrich*
tungen mit Ausgleichgewiditen von einem Mann unten
bequem zu bedienen. Rin großer Teil der Seitenfenster

und Wände ist derart ausgebildet, daß sie ohne Schwierig-
keit bei Ausb.m einer Nische eniiernt werden krtnncn Die
Montaac der hohen Hinder vollzog sich r.iscb, einl.ich und
ohne l'nlall niifels t.ihrliarcr eiserner Montier • Gerüste.

.•\ussi hlie.>'ii Ii der ( /riir.d ir.u', die von der Eisenbe-
ton- G cse I Isc hal t in München bewirkt wurde, erforderte

die Ausführung der gesamten Halle etwa 4 Monate. —

Die VcnriehtaDc di

Gegen Ende Oktober d J hal eine Volksabstimmung in

Bern mit rund 5000 gegen 3000 Stimmen die Vernichtung
des alten Historischen Museums in Bern, eines S, ^8'» ab-
gebildeten Werkes des Schweizer Meisters Sprdngli, be-
schlossen Die „Schweiz Bauztg." bemerkt dazu mit Recht,
zu deuLen gebe die erschreckend große Zaiil der ;!,:rf;ci,

welchen der Sinn lUr den Wert der Kunstwerke verloren
ging, die in (!en letzten lahrhunderten die Baumeister SO
mancher (Jencraüon in inrer Stadt geschaffen haben.

Die Sachlage ist folgende: Das alte Bern, ein wunder-
sames, geschlossenes Stüdtebild, bildet in der Anlage ge-

wisserraaaeii eine von West nach QstlOMgeMMckteXand-
sunge, die von der Aare mnüosien wiroT Die Stadt Hegt
auf einem hohen Plateau, das Flußl>ctt der .\are ist tief in

ein oltschluchtarligcs Gerinne eingebettet Bezaubernd sind
die Ausblicke von der Stadt und inrcn Promenaden auf die
Landschaft der näheren und weiteren Umgebung Rems und
auf die Berner .Alpenwelt Diese .Ausblicke eröffnen sich
auch in mehreren der kurzen Querstraßen, welche die die
l«andzunge der Lange nach von West n.ich ()st durch-
schneidende Hati;itsiraße \on Hein mit ihren brunnen und
Torbaulcn kreuzen. Eine dieser Querstraßenabcr wird in der
Achse der Straße durch die Fassade des Hisiorigchen .Mu-

seumsabgeschlossen; ein Ausblick auf die Landschaft wurde
bisher hier entbehrt Er sollte zuoleich mit der Verwirk-
liehongTon Neubau-Plftnen geschaffen werden und war an-
tdieinend das Mäntelchen fUr diese Pläne. Gegen den Aus-
VSÄ wäre vielleicht nichts einzuwenden gewesen, wenn er
gegen ein glcichgüliigesGcbäudcohnckUnstlerischen Wert
hätte eingetauscht werden können. Gegen die graziöse Fas-
sade dcsH'Storischen Museums aberwar dcr.Ausblickunter
rtllcnl uisianden teuer er k,um Das war auch die Ansicht
weiter kunsiliebender Kreise, deren Bemühungen auf Erhal-
tung der l assadc längere Jalire zurückgehen Es war auch
die Ansicht des Berner Stadtrates, der am 18 Sept d J mit

40 gegen 14 Stimmen beschloß, lur die Wiederherstellung
des Historischen Museums 65000 Frcs. aufzuwenden. Doch
die Gemeinde verwarf mitdem oben angeffUinen Siinmcn-
vofblltaii den Betchltdl und dm Scbickwl Uoeo weiioren
Banet edler schweiacriieber Kuoftabong der VergugeB«
hcU «ar-beäegek. Der Betaer •BuDd* beuedtte «ai^

es sei ein Leichtes, mit roher Hand zu vernichten, was
feine Kunst aufgebaut habe Die ,Schweizerische Bau-
zeiiun«" glaubt, daß es mit dem schönen Platz und der
sihunen .Vussuh-., die mim an Stelle des Historischen
Museums zu gewinnen hoffe, nichts sei und daß man dort
einen neuen Schmuck aufstellen lassen rnUsse, um die ent-

stehende Bloße zu verdecken, etwa einen monumentalen
Brunnen mit Bäumen oder ein Denkmal.

Das Schicksal des Historischen^luseums in Bern kann
auch ein Beispiel ittr den Weit von Voiksabetimmung«
in Dinfen sein, die nach Arerianefon Art Uberden Durdi^
sdinilt der Deaknagsait der Menge Unausgehcn. —

^Vottbcwoftoc
Ein Ffslaenseebiriben aar Ertaagoag von Entwurfm Ar

die (Brtatriaelw Awsgaaialinng tfia WaUftltode* von LOaa«
borg erläßt der Haiitstrat zum aS. Febr 1909 Es werden
3 Preise von loook 300 und soo M. in Aussicht gestellt Im
Preisgericht befinden sich u a dieHrn Gartenbauinsiiektor

Heins in Bremen, Stadtbrt. Kampf in Lüneburg und Hof-
gäriner Pick in Hcrrenhauscn bei Hannover Es handelt

sich um die garten kl ins; lern he.Ausgestaltung eines jic<xnm
großen W.illgelandcs. Die hait-M-heidung d.irilhcr. ob einer

und weither der EntwUric zur .\i,npi il^lln^' utlaf.ucti soll,

bleibt der Stadt Lüneburg vorbehalten. Unierlagcu gegen

3 \t , die zurttckctstaitet werden, dnrcb das Stadtbauanit
in Lüneburg.

Bla riiilsBussaBiiillisii bstr. daa HeUban «Insa Railuiaa«»

Innamn wird vom Oberbürgermeisterlum 30. Juni i «09 er-

lassen. 5 Preise von 9000, 6000, 4000, 3000 und »ooo M.
Ankäufe fUr je 1000 M Unter den Preisnchtcm die Hm.
Eggert -Berlin. Hof mann-Darmsittdt, Licht-Lelpzig,

Erlw cm und Frölich in Dresden, Sowie Fleck, Kessler,
Kcinhold, Richter, Vogel und Zimmermann in

l'l.iiicn Unterlagen gegen 5 .M , die zurückerstattet werden,
durch das Stadtbauamt Plauen. —________ __

••teilt tiirianii. — Ilm HMWciröTinllciiiKllcn K»irlnbMii4uill l'Mi.

iSchtuO.! — K<>n>ini]iiion Oer AuMirnuiiitvHiillea drr Siadl Manrhra Im
Au>^ltI!unK''^l.^fV .111 »Irr Tli» rr ^ii nw.i -n'. <S*hhjDt — \** rni'^t h-.- v —
Witlll' V» «Tlf.

Hierzu eine BililluMl.ige ll.i'le im ll.iuse des Heim
Kommcrzienrat I 'r ^ ir.oii in Merlin _

Vcdiä d« Ucuucbfä fifuicitung, U. 10. l>. H., ilctiui. >'&f dlt RediUioa

llo.tee.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn. JAHRG. N9:ioi. BERLIN. DEN i6.DEZEMBER 1908.

Oekonomie- und Verwaltungs-Gebäude auf dem Gute Klein-Blittersdorf

bei St. Johann-Saarbrücken.
Architekt: Gust«iv Schmoll in St Johann-Sjiarbrtlcken Mi«-nu nnr niMh<-ii»)!r. wmr air Ahi>iirianK s.ins

eher erhalten bleiben mu6te, durchschnitten war, zur
Verfügung.

Auf dem südlich von diesem Wege, den Garten-
Anlagen zu stark abfallenden und vorspringenden Teil

wurde das Gärtnerhaus angelegt, in welchem sich im
oberen Geschoß die Wohnung des Gärtners, unten
Automobilraum und Werkstätte befinden. Da dasselbe
von allen Seiten frei stand und durch seine Lage weit-

hin sichtbar war, wurden die vier Seiten gleicnwertig
mit hohem Giebel in Fachwerk ausgebildet. Diesem
Gärtnerhaus gegenüber, jenseits des Zufahrtsweges, lag

der alte Hundezwinger, der erhalten werden sollte und
nur eine neue Abschlußmauer erhielt. Es mußten des-

halb die übrigen Gebäude weiter nach Westen gescho-
ben werden. Um nun aber eine Verbindung mit dem
Gärtnerhaus und dadurch eine geschlossene Baugruppe
zu erhalten, enttchloßsich der Krbauer, das Oekonomie-
Gebäude mit Kutscherwohnung so zu stellen, daß der
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n den sonnigenHängen derSaar,
oberhalb Saarbrücken, entstan-

den aus kleinen Rebliäusern
nach und nach emigeLandsitze,
welche es den Besitzern ermög-
lichten, auf leichte Weise dem
Geräusch der Stadt und dem
Dunst der ununterbrochen qual-

menden Werkejenerlndustrie-
Gcgcnd zu entfliehen. Kine der
(schönsten und größten dieser

Besitzungen ist das dem Hrn. Ingenieur Fr. Kexroth
gehörige Gut bei Klein-Blittersdorf.

Besondere Verhältnisse machten es 1906 notwen-
dig, einen TeilderaltenOekonomiegebäudeundeinige
Wohnungen für Personal durch Neubauten zu ersetzen.

Als Baustelle stand ein stark abfallendes Gelände,
das außerdem noch von einem der Zufahrtswege, wel-



Ziigangswcg überbaut wurde; durch den an diesesGe-
bäude angrenzenden Treppenaufgang nach der Gärt-
nerwohnung wurde der Zusammenbang zwischen bei-

Vordcraniicbt dcf Stall|^biude>. Stitnuitteft (Hlhorr- und SehwciDttlill).

III \

den Bauten vollständig. Das Oekonomiegebäude erhält

neben der Durchfahrt eine Tenne und in dem anstei-

genden Gebäude eingebaute Keller für Kartoffeln usw.

;

im oberen Geschoß,wel-
ches nach dem Hühner-
hof Erdgeschoß ist, be-

findet sich die Woh-
nung der Kutscher.

An das Oekonomie-
Gebäude schließt sich

weiter westlich dasStall-

gebäude an, welches so-

weit gegen den Berg ge-
schoben wurde, daß vor
dem Stall ein freier Platz

entstand. DiesesStallge-

bäude lehnt sich jedoch
mit seiner östlichen Ek-
ke an das Oekonomie-

/Gebäudcan. Esentstand
dadurch eine geschlos-

sene malerische Bau-
gruppe, welche, den na-

türlichen Verhältnissen
angepaßt, sich aus dem
Grundriß logisch ent-

wickelt. Das Stallgebäu-

de enthält einen Pferde-

und Kuhstall, Futter-

. und Milchkammer, und
,

in seinem oberen Ge-
schoöRäume für Frucht
und I*"utter. Nördlich an
dieses Stall - Gebäude
schließt sich der 41» hö-

her gelegene Hühner-
stall mit Nebenräumen,

f—— Enten- bezw.Schweme-
J stall an. Ueber diesen

Bau ist das Dach des
Pferdestalles fortgeführt

Auf demselben befindet
sich ein die Baugruppe über-
ragender Turmbau, welcher in

semem ganzen Umfange als

Taubenschlag ausgebaut ist.

Der Bau, welcher nach den
Entwürfen des Hrn. Arch. Gu-
stav S c hm o 1 1 in St. Johann an
der Saar ausgeführt wurde, ist

seiner Bestimmung und den
landwirtschaftlicheii\''erhältnis-

sen entsprechend, als schlichter

Putzbau in Verbindung^ mit et-

was Holzfachwerk und bchiefe-

rung ausgeführt, sodaß der Bau
trotz ungünstig gelegener Bau-
stelle'auf nur 01 000 M. kam. —

«tR««Hosi = J Vermischtes.
ProTlaioncn an Archltektea.

Vor kurzem hat in Lübeck eine
GerichtsvcrhandUmi; stattgefunden, in welcher nach den
Lübecker TaKesblauern ein Kcchuanwalt lur Verteidieung
eines AnReschuldiRten ausUlhrte, es sei nicht nur im kaut-

mSnnischen Leben allgemeiner Br.nich, an die Angestell-
ten Gr.itifikationen zu gewähren, „sondern es bezOcen auch
Bureau- Vorsteher SchmierRelder und auch .Architekten,

die besonderen Vertrauenspersonen des Hauhcrm, erhielten

von den jui einem Bau beteiligten Unternehmern und Liclc-

r.inlcn (Jratifikationcn" Wir erblicken mit dem „Bunde
Ueutscher .Architekten"* hierin eine schwere BeschuldigunK
unseres angeschenen Standes, die mit allem Nachdruck
zurückzuweisen ist Ks wird S.iche der Ltlbccker Fach-
genossen sein, in deren Bezirk die Beschuldigung aus-
gesprochen wurde, hiergegen geeignete Schritte zu unter-
nehmen. Mit vollem Recnt führt der genannte Bund in

einer öffentlichen Frklärung. die er über diese Angelegen-
heit erläßt, an: da es in der Gesetzgebung des Oeuiscnen
Reiches einen Titelschutz für .\rchttckten nicht gebe, so
führten die Bezeichnung „.Architekt" auch Elemente, die

diese Bezeichnung nicht verdienen. Und es sei eine für

1 1 1
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Deutschland beschümende TaUache, daß viele Gebildete
den Unterschied nicht kennten iwischen diesen Elementen
und dem Architekten, der neben seiner kUnsilenschen
Tätigkeit Anwalt seines Bauherrn und als solcher am Unter-
nehmergewinn nicht beteiligt sei. Hierauiklärend tu wirken,
bezeichnet der Bund als eine seiner vornehmsten Aufgaben.

Dazu sei erwähnt, daß in der vom Verband 190t aufge-
stellten,GebUhrenordnungder Architekten und Ingenieure"
sich unter ^Allgemeine Besiimmungen* ein 15 befindet, der
ausdrücklich sogt: „Werden seitens eines Lieferanten oder
Unternehmers Provisionen oder Rabatte auf Bestellungen
gewährt, so fallen diese dem Bauherrn zu." Damu ist

eine durchaus klare und korrekte Sachlage geschaffen. —
Zur Prmcc der Stuttnrter kOnl(llcheii Hoftbeater. ; Hierzu

der Lageplan S.6<>6 ) Bereits m unseren Mitteilungen S 66.^

war die Andeutung enthalten, da£ auf Antrag desHrn. Prot.

des Bauplaues unbedingt an dieser Stelle haften bleiben

sollte, als das kleinere Uebel betrachten.

Al>er noch ist nicht gebaut und noch ist die Frage nicht

durchaus aussichtslos, ob es, einer, wie es scheint, in

Stuttgarter künstlerischen Kreisen weit verbreiteten

Meinung entsprechend, nicht doch besser sei, auf diese

Baustelle zu vereichten und die Stelle vor der Eberhard-
Grut>|>e zu wählen. Wenn auch zuzugeben ist, daß an der
Stelle des Botanischen Gartens eine wUrdige Baugruppe
geschaffen werden kann, so bietet doch die Baustelle an
der SchillerstraQe Gelegenheit, eine ungleich wllrdevollere

Baugruppe erstehen zu lassen, eine Baugruppe, die der

Landesrepräsentation mehr entspricht, als das Kompromiß
ftlr den Botanischen Garten, das alle die Nachteile hat,

welche in der Natur der Kompromisse liegen.

Wenn ferner berichtet wird, daß Littmann sich für die

Oekonomlc- and VerwaltaoKtgibäadc auf Kleln-BUttertdorf bd St. Johann-Saatbrflckco. Arcb.: Ouil Schmoll.

M. Littmann-MUnchen zur besseren Anpassung der ge-
planten Neubauten an dieUmgebung undzur größeren Scho-
nung des schönen Baumbestandes ein der tgl. Adjutantur
benachbartes Gebäude an der Neckar-Straße angekauft wor-
den sei Dicsich ausdicsem Ankauf ergebendenneucnl^ge-
verhältnisse der beiden neuen Hofiheaier und ihres Zwi-
schenbaucssind in dem umstehendcnLageplan,welcher dem
, Staats-Anzeiger" .aus fachmännischen Kreisen' zugegan-
cen ist,dargestellt Sie bedeuten ohne Zweifel eine erhebliche
Verbesserung der Lage der Gebäude an dieser Stelle. In
einem Abstand von etwa 50 m ist das Große Haus in die
längere Querachse des Anlagen-Sees gebracht und hat
günstige freie Beziehungen zur Umgebung erhalten .\uch
die Lage des Zwischenbaues ist keine ungünstige, dagegen
bleiben die Verkehrs-Verhältnisse für das Kleine Haus so
beengt, wie sie schon im Gutachten des Preisgerichtes
geschildert wurden, wenn hier nicht Bäume geopfert wer-
den sollen. Indessen wird man das wohl, wenn die Wahl

16. Dezember 1908.

weitere Ausarbeitung der AusfUhrungs-EntwUrfe vorbe-
halten habe, ,im Rahmen der von maßgebender Seite
genehmigten Gesamtdisiiosition weitere .\usgestaltungen
sowohl in der Grundriß- wie in der Fassadcnbildung noch
in Erwägung zu ziehen', so kann man die ihm gewährte
Bewegungsfreiheit im Interesse des künstlerischen Wertes
der späteren Baugruppe nur begrüßen. —

Wettbewerbe.
Wettbewerb lur garteokaottlerttcben Aiugetiattao( 4««

PraacDolaoe« In EUenacb. Im ältesten Stadtteile Ei>
senacns erstreckt sich von der Haui)t -Verkehrsstraße
jiKrauenbcrg' bis zur .Großen Wiegardt" der „Frauenplan",
in der Richtung von Ost nach West stark ansteigend. Auf
der Großen Wiegardt standen bis zur Reformation die Ge-
bäude eines Frauenklosters. .Am Frauenplan steht das
Bach-Museum, ein Barockbau des Endes des XVII. Jahr-
hunderts, und auf einem Teil des Frauenplanes steht noch
ein Häuserblock, der aber nach und nach niedergelegt
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wird. Es handelt sich dcmgcmüß um die K'irtcnkllnstlc-

rische AusResialtun^ eines umtiauten I'kitzcs und um eine

keineswess leichte städtebauliche Aufgabe, zu deren Beur-
teilung die ZusammeoMtnuiK des Preisgerichtes keines-
falls ausreicht. Wir raflsaen das im Interesse des Stadt-

bildes von Eisenach erwÄhnen, obwohl der Vorstand des
V«TtchOa«fwngs-Vereines von Etsenach, von welchem Ver-
ein das Preisausschreiben ausgeht. Hr Ober-Landforst-
meister Stoetzer in Kisenach, in einer Zuschrift an uns
ausfuhrt, eine Besprechung des WcttUewerbes in unserer
Zeitsrhnit sei (Ur den Verein ohne Interesse. Von den
beiden Zntsrhrütcn aber, in welchen das Ergebnis des
Wettbewerbes vyroHcntlicht werden soll, ist die eine die
„Deutsche Hnurcitnnn' in Ifcriin, die andere .Nfdllcr's

I>cutsf'rc < 'i.'irlncrzcitun^" in Frfurt. Wir l:(''nni-n die Mei-
nung nicht unterdrucken, daß für die Angelegenheit, die fUr

dasiuieEisenach sogroßeBedeutung hat,nochweitereKreise
der Bni- und Gartenkunst gewonnen werden sollten. —

den MiMibm «Inst Rattaaaea fai Plaoan stellt durch die Be-
dingung, daß das alte Rathaus, einer der graziösesten
Rauten der deutschen FrUhrenuissance, zu erhalten sei,

eine der anriehendsten Aufgal>en des <leiJtschen Ruthaus-
bimes der Ie;ztzeit. Das alte Rathaus liegt am Alt-Markt,

dem es seine Kiebclucschmlirkte Kunscite ruwendel. Ks
bildet den Teil eines von M.irkt- und Herren-Straße, so-

wie Unterem Graben bcKrenztcn l.inpuestreckten Raublok-
kes von 78joq°' KIrtchc. der in seiner vollen Ausdehnung;
der Bebauung Uberlicicrt wird Km Durchgang suU ilic

Laj;iplaQ (Br die n<iirr. kgl. Hoflhcalcr in S:uni;»tt.

\'cr'[iindiing zwischen M.irkt- und liahn-Straße vcrniilleln

\>ic Klache ist so zu bebauen, d.iS mindestens ' 4 dersel-

ben fürHöle frei bleibt Die Zahl der (icschosse ist den
Bewerbern Überlassen, doch sind an den einzelnen Stra-
Ben entsprechendderen BiciteiiOchstiiAbcn des Gebäudes
vorgeschrieben. Dte Wahl des Brasiiics ist frei, doch soll
.strenge Gotik* ailSflMddossen bleiben; die gleiche Frei-
heit besteht hiuididich des Baumateriales, jedoch ist hier
Ziegelfuffcnbau auszuschließen. Im alten Rathaus sind die
Rftume uir das Sundesamt und das Sutistische Amt an-
tunehmen; für die Raumverteilung im neuen Gebäude
sind bestimmte Wiin-itliu geäußert. l)j.s Untergeschoß
wird eine Ratskeller- U'irlschalt auinehnien Kar das an der
Markt-Straße gelegene KrdpeschoL\ sow.e iilr den Durch-
gang von der .Markt- zur Herren- und Uahn-Straße sind Ge-
schältslAden anzunehmen. Das Raumprogramm, das zu
eingehenderer Besprechung keinen AnlaiT gibt, sieht 36
Rmumgruppen mit zusammen 93704« FUdw W».MM Bsu-
summe ist nicht genannt, es sind jedoch knhteche Einheits-
Preise fOr die verschiedenen Bauteile angegeben, nach de-
nen sie fllierscIillLglidi zu berechnen ist. Die Hauptzeich-
nungcn sind r : 100 verlangt. Uebcr die AusUihrting ist jede
Kreiheit vorbehalten; nicntsdcstowcnigcr ist anzunehmen,
daßdieanzichcndc .\ufKabezahlrcichc Bearbeitung findet —

Eisen Wettbewerb zur Erlangung von Vorentwurfen ftlr

dcnBauelncr CTaagcliich luthcrlichcn Kirche fUr dlcHcilanda-
lclrcl>e-G«inelndeinOrc«dcn Cotta erhililder K liehen vorstand
lUr die in der Kreishaujimiannst lialt Dresden wohnenden
Architekten mit Frist zum 1,5 -März 1009. Die Kirehe. uir

die eine l^ausumme von 200000 M. zurVeriilgung steht, soll

850—goo SilspUilze, desu Raua fttr loo Personen «Hldem
Sangerchor enthalten md an derTonberg-StraAe Itdien.
Die Wahl des Baustiles ist mit der Maßgabe freigestellt,

daß Ziegelfugenbau nicht gewflnscht wird; auch die Ent-
scheidung zwischen Turmbau oder Dachreiter steht bei
den Teilnehmern am Wettbewerb Gute Verhältnisse, ein-
fache Kiirnien, schone Umrißlinien smd sclbstvcrstflnd-
lichcs l-Tt irdernis Das Innere der Kirche soll einen ein-

heitlKhen. geschlossenen Raum bilden, in dem die Grup-
pietaag der Gemeinde um Kemel rod-AUw dentlich um

Ausdnick kommt Ks werilen drei F'reisc von 1000. 600
und 400 M . sowie Ankaulc tiir je 250 M in Aussicht pc-
Stellt Die Summe der Preise mit 2000 M. ist erheblich
SU niedrig gegriffen : nach den f^üliigen Vorschriften mttßte
sie 3600 M. betragen. Im Preisgericht befinden sich als

AnBehArise des Baufaches die Hm. Stadtbauinsp. Seita,
Stadtbtt Erl wein, Mofbrt. Frölich, Brt KickelhsTn,
Brt. Prol. Seitler und Geh Holrat Dr. Wallot, sämtlich
in Dresden. Der Kirchenvorstand läßt die Absicht e^
kennen, insofern ein preis^jekrönter Entwurf die
Z u s ti ni m u n des Ki rcli en v erstand c s findet, mit
dessen VcrSasser we ^en d e r A u sSU h ru nf; d esKirchen-
baues in Verbindung zu treien. —

Der Wettbewerb zur Erlanxung von Enlwtkrfen fbr ein

oeuet PoUzelgebaude In Manchen, oder aiirh zur Bebauung
des .\ugusttncr-Stockcs daselbst, ist die Kinicitung zu einer
energischen Aktion, mit einer .partie honteuse" im beleb-
testen Teile der bayerischen Hauptstadt gründlich auftu>
räumen. DerAugustmer-Stock besteht aus einem imStaats-
besiiz befindlichen umfangreichen Gelände im Herzen der
.\ltsladl, das von der Neuhausei-Siralk, der Ett-Straße
mit F.it-Platz, der Ix>wengrube und der Augustiner-Straße
begrenzt wird. .\ut dem an die Neuhauser-Straße stoßen-
den Teil des Geländes steht die jetzt als Mauthalle be-
nutzte, sehr verwahrloste .Augustiner-Kirche. Deren künst-
lerischer Wert an sich, sowie ihre Hedeutung für das Stadt-
bild hallen seit langem Schon Piestrcbungen begründet,
die Kirrhe lu erh.iltcn Die l.cser der „Deutschen liau-

zeitung" landen .AublUhrhches darüber in Jahrgang 1906,

No 13. Diesen Bestrebungen traten Andere entgegen,
welche einer Neuschöpfung an dieser Stelle den größeren
Wert beilegten und der Ansicht huldigten, es Könnten
auch mit einem Neubau alle die Vorzüge für das Stadt*
bild erreicht werden, die man der wicdcrher{MteUten
Augusüncr-Kirche nicht mit Unrecht zuspricht Der aue-
gezeichnet vorbereitete Wettbewerb triigt beiden Strömun-
gen innerhalb der .Milnchener Hc\o!kerung Rechnung und
laßt sowohl die Krhaltung der M.iuthalle wie auch ihre

Niederlegung su, (ordert al>er uir den letzteren Kall mit
Recht, „daß an die Stelle des tie->ielienden reizvollen Stadt-
lulde> ein eliensoli lies neaes Iri'.l. das die archltektoni-

seilen Kurincn der .Michaels-Kirehe nicht beeinträchtigt
und den Blick auf die in nächster Nähe befindlichoi
Frauentttrme erhält Auf das harmonische Zusammenwir-
ken des Neubaues mit der MSchaels-Kitehe sowohl an
der Neuhauser-Straße wie auch an der Eu-Straße wird
d.%s hauptsächlichste Gewicht zu legen sein". Hier tritt

also in dank%nst*erter Weise die b«timmte Absicht der
kgl StJiatsrctricnini; zutage, das reizvolle SiÄdtebild dieses
«ii htigen f i iles vun Miinchen unter allen Umständen zu
erhalten. Den l'ntcrLigcn des Wettbewerbes sind genaue
geometrische Aulnahmen der Aiipusiiner-Kirche, schone
Naturauinahmen der .Michaels-Rirche und die Dcnkschriit
angcliigt, die Gabriel von Seidl seinerzeit zur Erhaltung
der Augustiner-Kirche herausgegeben Imt Wird die Maut-
halle eihalteo, so ist ihre Verwendung für dteZereeke der
Polisei-Direktton ins .^uge zu fassen; auch ktente das&it
geschoß Läden erhalten Wird die Augustiner-Kirche nicfat

benutzt, so sind an der Neuhauser-Straße im UntergeschoB^
Erd- und im I. Obergeschoß I.äden mit darüber liegenden
Kontorräumen antuordnen. Der Baublock soll nicht viel

mehr als mit •
, seiner Fläche überbaut werden Die Höhe

des Gebäudes ist im allgemeinen nicht eingeschränkt doch
sollten 72 ni nicht überschritten werden Die Wahl des
Stiles und der liaumaten,ilicn wird den Tiewerbern Uber-
hassen I ).is Kaumjirogr.imm sieht drei große Gruppen von
Räumen vor: 1 I )ienstr.ninic liir die Polizei- Verwaltung
mit 31 l niergrui>|>cn; 2. Dienstwohnungen und 3. Räume
fOrandetweitiae Zwecke^ wie lür die Post und kaiihnanni-
sdie Zwecke. Uie Hauptteichnungen sind i : too verlangt
eine Ansicht nach derNeuhauser StraBe i :ioo. ZweiSchau»
bilder sollen die Gruppierung der Ii uim.issen zeigen. Eine
KostenUbersicht stüut sich aut einen Einheitspreis von
22 M. lür den ci>» umbauten Raumes. Eine Zusicherung
bezüglich der .\iisarbeitung der I'l.lne für die .-\uslUhrung

oder lilr die l'e'ier'.ragLing der .\usl'.:iirung wird den lic-

Werbern nicht getn.iciit, nii liLsdciloweniger wird der Wett-
bewerb eine zahlreiche üeteiiigung linden, denn die .-Vuigabe

ist in hohem Malie anziehend und d.inkb.ir, unddas mit Sorg-
falt vcriaßtc Programm läßt der künstlerischen Betätigung
die erwünschte Kreiheit - Unter den Preisrichtern befindet
sich noch Hr Prof Hcinr Freihr von SchmidtinMUnchen.

lahall : o, k>>n>»m.e- un<t XVrwuttuTitpe, IjJuOr ,iul ih-m (iui, Klrin-
rUill4-fMlor1 hri Si. J^lur^n-Sjnihriii kcn. — Vrfmii,i tu,-*. \\>tib,-wrftie.

Hierzu eine Bildbeilage; Oekonomie- und Verwaltungs-
Gebäude auf dem Gute Klein-Rlittersdoif.

VMlat I llttiu, U. m. b. H.. bedifl. Für
ks Arbtti H«t«saa. e«rila.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn.JAHRG. N2:i02. BERLIN,DENig.DEZEMBER 1908.

Der Neubau des Märkischen Provinzial-Museums in Berlin.
Architekt: Stadtbaurat Geheimer Baurat Dr.-Ing Ludwig Hofftnann in Berlin.

Htertu eine Bildbeilag«. sowie die Abbtldun^n S. 700 oad 7DI.

in Gruppen kirchlicher Gegenstände, in Sammlungen
fürGewerbe und Kunstgewerbe, für Fischerei und Land-
wirtschaft, für Hausgeräte, Trachten und Schmuck, in

Sammlungen für die Geschichte der Stadt Berlin und
der Mark Brandenburg, sowie in einer Waffensamm-
lung. Angegliedert sind dem Museum eine statistische

Abteilung und die Göritz'sche Bibliothek. Da die
Sammlungen in der Hauptsache auf die Mark beschränkt
blieben und das Sammlungsgebiet somit sich mit den
Sammlungs^ebieten der anderen Berliner Museen
nicht vergleichen läßt, so liegt es auf der Hand, dafi

dasMuseum nicht allein nach seiner Bestimmung, son-

dern auch nach der Art und dem Umfang seinerSamm-
lungen eine Sonderstellung einnimmt.

Bei seinerBegründung fand das Museum eine vor-

läufige Stätte in dem alten Köllnischen Rathause am
Köllnischen Fischmarkt und ander Breiten Straße. Als
diesesum die Jahrhundertwende etwa niedergelegt wur-
dc,wanderten die Sammlungen,wieder zu vorübergehen-
dem Aufenthalt, in das Vordergebäude der Markthalle
in der ZimmerstrafSe, von wo sie ihre bleibende Stätte

in dem hier zu schildernden Neubau fanden. Dieser
hat eine längere Vorgeschichte, die in baukünstleri-

scher Beziehung bis in das Jahr 1892 zurückgeht El
war noch unter der Amtszeit des früheren Stadtbau-

Ii
n einer von der Direktion zur

Belehrung der großen Volks-
mengen herausgegebenen klei-

nen Schrift ist aJs der Zweck
des im Jahre 1874 von der Stadt
Berlin begründeten, Märkischen
Museums' bezeichnet, »die na-

türliche und geschichtliche Ent-

wicklung des Stammlandes des
preuBischen Staates und seiner

Hauptstadt sinnfällig vorAugen
zu führen". Diesem umfassenden Ziel entsprechen die
beiden Haupt-Abteilungen des Museums: die naturwis-
senschaftliche und die kulturgeschichtliche Abteilung.
Die erstere will die Geologie und die Biologie des Lan-
des schildern,diese gibt ,in Ueberblei bsein, bezeichnen-
den Erinnerungsstücken, in technischen und künst-

lerischen Gebilden sowie ähnlichen Hervorbringungen
eineUebersicht über den geschichtlichen und kulturel-

len Werdegang der Provmz Brandenburg und Berlin

von der Urzeit bis in die jüngste historisch gewordene
Vergangenheit". Diese Aufgabe wird in folgenden
Gruppen durchgeführt: in einer prähistorischen und
einer naturhistorischen Sammlung, in Sammlungen für

das Zunft- und Gewerkswesen, für die Rechtspflege,
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rates von Berlin, Blankenstein, dafi sich stets dringen-

der der Wunsch geltend machte, in die Physiognomie
der Neubauten Berlins mannigfaltigere Züge gebracht
zu sehen. Seitens der städtischen Verwaltung suchte
man diesem Wunsche durch Ausschreibung eines all-

gemeinen Wettbewerbes zur Erlangung von tntwürfen
für den Neubau eines Märkischen Museums in Berlin

zu entsprechen. Der Wettbewerb, über den wir im
Jahrgang 1893 No. ig H. in aller Ausführlichkeit be-

richteten, hatte ein gutes künstlerisches Ergebnis, war
aber dennoch nicht unmittelbar von praktischen Folgen
begleitet. Denn die Angelegenheit ruhte mehrere lahrc,

wonl weil ein Wechsel in der leitenden Person der Hoch-
bau-Angelegenheiten der Stadt Berlin in Aussicht stand
und man dem kommenden Manne nicht eine der vor-

nehmsten künstlerischen Aufgaben, die ihm zufallen

konnten, von vornherein entziehen wollte. Dieser kom-
meade Mann war Ludwig HoBmana. Er nahm sich der

Jl
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bedeutendsten der ihm zunächst zugewiesenen Aufga-
ben, des Märkischen Museums, mit größter Gewissen-
haftigkeit und Sorgfalt an. Lange Studien über das, was
aus märkischer Erde auf märkischer Erde im Laufe der
Jahrhunderle hervorgebracht war, gingen den Ent-
wurfs-Arbeiten voran, bis diese die Gestalt angenom-
men hatten, die sie in unserer Veröfientlichung im
Jahrgang K/ii No. 3S zeigen, mit welcher die Ausfüh-
rung in allen wesentlichen Teilen übereinstimmt.

Schondem Wettbewerb lag die Baustelle zugrunde,
auf welcher das Museum späterhin auch wirklich er-

richtet wurde: ein unregelmäßig begrenztes Gelände
mit alten parkartigen Wallanlagen und Erderhöhungen,
welche dem Ganzen eine malerische Bewegung ver-
leihen. Westlich liegt nach dem beistehenden Lageplan
die Turnhalle des Köllnischen Gymnasiums mit baum-
besetztem Platz.derindieGartenanlagendes Köllnischen
Parkes übergeht. Südlich wird derPark von derKunge-
Straße begrenzt In den Anlagen an der Strafte liegt
ein kleines, der Straßeareiniguag dienendes, gleich-

falls von Hoffmann entworfenes Gebäude. Am Zu-
sammenstoß der Runge-Straße mit der Straße ,Am
Köllnischen Park" steht der Wusterhausen'sche Bär,

ein Wahrzeichen des alten Berlin, ein 4 m im Durch-
messer haltender Rundturm aus Backstein, mit einem
kugelförmigen Abschluß undeinertrophäenartigen Be-
krönung aus Sandstein. Von ehemaligen Schleusen-
Anlagen hierher versetzt, bildet das Denkmal ein cha-
rakteristisches Zubehör zum Märkischen Museum. Die
nordwestliche Seite des Geländes wird von der Wall-
Straße begrenzt Diese biegt vor ihrem Uebergang in

die Waisenbrücke nach Norden ab und bildet mit der
Straße „Am Köllnischen Park" eine Zunge, mit wel-

chersichdas Baugelände gegen die Brücke vorschiebt.

Die unregelmäßige Form des Bauplatzes und die cha-
rakteristische Spitze in der Achse der Waisenbrücke
haben beim Wettbewerb zu einer Reihe voneinander
abweichenderund bemerkenswerterLösungen geführt.

In manchen Entwürfen war.dem
herkönimlichenBrauch entspre-

chend, die sich darbietendeGe-
legenheit benutzt, dem in der
Achse der Brücke liegenden
Bauteil eine besondere archi-

tektonische Auszeichnung zu
geben. Hcffmann hat diese Ge-
fahr des Herkommens glück-

lich umgangen.
In einerzur Eröffnung desMu-

seums herausgegebenenSchrift
spricht er seine Ansicht dahin
aus, daß die Eigenart des Inhal-

tes des Märkischen Museums
auch in dem Gebäude zum Aus-
druck kommen müsse,das dem-
nach im Aeußeren wie im Inne-

ren ein von den übrigen Berliner
Museen völlig abweichendes
Aussehen habe. Da die ver-

schiedenen Abteilungen des
Museums in bezug auf die Ei-

genart ihrer einzelnen Samm-
lungs-Gegenstände und deren
Belichtung durchaus verschie-
dene Ansprüche stellen, so hat
es derArchitekt mit Kechtnicht
fürrichtig gehalten, eineinheit-

liches Gebäude mit gleichen
Geschoßhöhen, gleichen Fen-
ster-Achsen und einem streng

regelmäßigen Architektur-Sy-
stem zu errichten, ,es wurde
vielmehr eine freie Bauanlage

f

geschaffen, welche es ermftg-

ichte, jedeSammlungineigens
zu ihr gestimmten Räumen un-

terzubringen. Eine solche gnjp-
pierteBauanlage ließ sich auch
äußerlich der alten märkischen

Bauweise eher anpassen, wie auch hierbei der un-
regelmäßigen Form des Grundstückes, sowie einer un-
gezwungenen malerischen Einfügung des Baues in den
KöUniscnen Park und seinen mit herrlichen Bäumen
bestandenen Teil des alten Walls eher Rechnung ge-
lragen werden konnte." Schon die Mehrzahl und die
bedeutendsten der Entwürfe des Wettbewerbes zeig-

ten ein malerisches Agglomerations-System an sich
oft etwas heterogener, aber in ihrer Vereinigung zu
einem harmoniscnen Ganzen zusammengeschlossener
Bauteile, am schönsten der S. 137, Jahrgang i8<j3, ab-
gebildete Entwurf des Architekten Heinrich fiein-
nardt Es ist zu vermuten, daß von allen Entwürfen
des Wettbewerbes dieser den heutigen Bau am meisten
beeinflußt hat

Während nun die Gebäudeteile an der Wall-Straße
imStile des gotischen Backsteinbaucs ausgeführt wur-
den, zeigt sich der Teil am Köllnischen Park als Renais-
sance- Bau mit geputzten Fassadenflächen. Sowohl
für die gotischen wie für die Renaissance-Teile wurden
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torgtilltige Studien an alten Bauwerken — Branden- liegt Der in den Lageplan eingezeichnete Grundrifi

bure. TangermUnde und an anderen Bauwerken der zeigt das eigentliche Erdgeschoß, welches dem Be-
Mark — gemacht und von ihnen Formen zum Teil un- sucner aber nur so weit zu^ngüch ist, als es die prähi-
niittclbar übcrtragea. Waren Architektur- l eile als storische Sammlung enthält. Im übrigen ist ein großer
Sammlungs-GegenstÄnde vorhanden, so wurden sie in Teil der Räume dieses Geschosses der Göritz sehen
dea Bau eingefügt Aul diesem Wege entstand eiae Bibliothek nigewi«sen, wftbreod andere Räume di«
Gruppe mannigialtiger l eilc, die jedoch aus
einecn Geiste «isammengeschlossen «urdco.
Datiei fiel eilMiD die ganze GrujipebodlOber-
ncendeo breitenTunnnun Zusammeabilt der
eiiuebien Bauteile eine wichtige RoU« m. Ef
ist bei der AnlagedesMSrldacheQAluseuma'vüi)
dcmbewahrtenGrundsatz
architektonischen Schaf-
fens — des Entwcrfens
von Innen nach Außen —
zugunsten der äußerenEr-
-sclieinung ties Gebäudes
abgewichen worden, je-

doch ohne d;i(Ulic Anlage
des Grundrisses dadurch
wesentlich gelitten hätte.

Denn einen einheitlichen

Grundnti-Organismus zu
schaffen, beabsichtigte
der Architekt nicht und
konnteesbeiderVerscfaie-
deuMtickeit der Samm-
ItinesgeEeDtttode aticb

nicot So i«t deno der GrundriS in gidcfaer
Weiae du Aggloment von R&uraen, wie daf
AcufiereeisAggloineratvon Bauteiiea iat, tunid

deiiiiocbgehtetneiobeitlidier,dea£iadniGkder
Komtwerbe fördernderGebt dnrdi dieAnlage.

Der Besucher betritt d.is Museum durch
einen überdeckten Treppenaufgang, neben wel-
chem an der Seite des I urmcs cme Figur tics

Rolandes steht, icnerin vielenSlädtcndcrnord-
deutschen Tiefebene noch erhaltenen Reste aus
der Städteverfassung früherer Zeit, über welche
die Gelehrten noch keineswegs einig sind, ob-
wohl siel) die geistvollsten Hypothesen gegen-
über stehen. Der Hiintritt erfolgt im hohen Erd-
geschoß ii) eine auf Pfeilern gewölbte Vorhalle,
an welcher die Kleider Ablage liegt Durch ei-

nen kleinen üurcligangs-
rauni gelangt man in il.is

-Seitenschiff der Großen
Halle und indiesc selbst;

von hier aus weiter durch
eine kleine Pforte an der
östlichen Seite auf eine
l'reitreppe, die 7Uin Gro-
ßen Hol hinuntcrführt,der
mit großen Architeklur-
Teüen besetzt ist £ii)e
TOrandersüdUcbenWand
derGiofieoHalkführt 7.utn

tiefenErdgescbo6(S/ x>S\

inwelchem diep>rä histori-

sche Sammlung, die sich
utn den KlciiienHof grup-
[iicrt, Aufstclliini^' gefun-
den hat Diese wjiJ ei:icn

Uebcrblick über die rr.'ir-

kisclieVor^'cschichtc von
derl'rzcit bis zurGeniia-
nisiemng und zur C'hristiatnsierung des Landes im
XII. Jahrhundert geben. Der fJcsuchcr wendet sich
nunmehr zur Großen Malle zurück und zum gotischen
Trcjjpenhaus, von welchem aus die Naturgeschicht-
liche Sammlung zugänglich wird, die sich über der
Prähistorischen Sammlung, um den Kleinen Hof gela-
gert, ini ersten Obergeschoß erstreckt. An sie schlie-
fien sudlich des (iroßen Hofes die Räume für die
Kulturgescliichtlichc Abteilung an und umfassen die-
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Werkstatt, eine Dunkelkammer, die Zeniralhcizuqg,
sowie Wohnungen für oiedere Bedienstete bildeot

Memerkcnswert ist die Anlage vor aUem auch VOa
•M i lof an drei Seiten. Die Käume leiten zum Haupt* dem Gcsicbtspunicte aus, wie sie aichio dea Pkrk VOr<
Eingangziiruck,an welcbem>gegeii die Wai^senbriieke schiebt uod die Hauptgruppe des Parkes utnfaSt In

iie Raumgnippe für die Verwaltung den Gartenaolageti wurden grBflere fiadwerke aufge*
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stellt und es wurden hier die Wege so geführt und die

Rasenflächen und Baumgruppen so angeordnet, daS
sich dem in den Anlagen VVandelnden von verschie-

denen Stellen aus abwechselnde Architekturbilder
darbieten. Das schon erwähnte kleine Geräte-Depot
für die Straßenreinigung zeigt bei aller Einfachheit der

architektonischen Ausbildung den gleichen architek-

tonischen Charakter, wie die gotischen Teile des Mu-
seums und soll nach der Absicht des Architekten auf

diese Weise zu einer innigeren Verbindung des Mu-
seums mit dem Köllnischen Park und der näheren
Umgebung beitragen. — (Kortuuang IoIcL)

Ansicht win Norden niil <lci» H.iu|>tring.iiig und Koljnd.

Neubku des Markischen Provinzial-Muaeufn» in Berlin. Arch.: Sudlbauiat Uch. Baurat Dr.-Ing. I.udwi|> H<if|(niniiD in Krrliti.

Verwitterungs-Erscheinungen am Münster in Ulm.

ia3 die Steine verwittern, ist nichts Neues, aber neu
ist die am Cölner Dom, am Straßburger Münster
und an vielen anderen Domen und Baudenkmalen

aller Art gemachte Entdeckung, daß die Verwitterung ganz
allgemein in einem sehr viel rascheren Zeitmaß erfolgt, als

man früher eszubenbiichten gewöhnt war. Der Grund dieser
Erscheinung ist nach neueren Forschungen zweifellos in

dem gegen irUher wesentlich verstärkten Auftreten der
.schwelligen Säure" zu suchen, welche durch das Ver-
brennen schwefc1h:i1tiger Kohle entsteht und, durch Regen,
Nebel, Schnee, Sturm u. dgl auf Bauwerke getragen, die Ver-
witterung vieler Ocsteinsarten in hohem Niuße beschleunigt

Sanostcinc mit kalkig -tonigem Bindemittel sind oei

700

Zerstörunij durch schweflige Süure besonders stark aus-
gesetzt. Die schweflige Säure verwandelt das k.ilkige Binde-
mittel in Gips, wobei ein Aufblühen, Abblättern, Vermiir-
ben des Gesteins erfolgt, das bis zur völligen Zerstörung
des Steines führen kann. Diese schlimmen Wirkungen der
schwefligen Säure werden beim Vorhandensein von stick-

stoffhaltigen Stofien durch die Wirkungen der sich bilden-
den Salpetersäure unterstützt und beschleunigt

Je mehr ein Bauwerk von industriellen Anlagen mit
viel Sieinkohlenrauch umgehen ist, um so rascher zeigen
sich die Spuren der Verwitterung Ein besonders deut-
liches Beispiel hierfUr gehen die Haller Keupcr-Werkstcine,
welche im Jahre 1^—89 am Sockel des Vorbaues des

No. 103.



Bahnhofgebäudcs und an der Unterführung des Bahnhofes eines Bauwerkes, vollends bei einem gotischen MUnster,
Ulm verwendet wurden. Nach kaum aojährigem Dasein wo so unendlich viele kleine und kleinste Teile: Fialen,

tritt so starke Verwitterungein, daß schon tm vorigen Jahre Krabben. Kreuzblumen usw. hoch und frei in die LUfie

ein größerer Teil des Sockels — Bahnscite und Straßen- ragen und ungeschützt den Einwirkungen von Frost und
Seite auszubessern war. Die (cineren Profile waren voll- Hitze, Nebel und Regen, Sturm und Säuren ausgesetzt sind,

stjlndig zermUrbt, sodaß sie entiernt und durch Beton, wel- FOr den Veriasser, ftlitglied des Kirchen-Gemeinderates,

Ansicht von Sttdwettcn.

Neubau de« Mirkiachen Provinzial-Mueeumt in Berlin. Arcb.: Stadtbaurat G«lu Baurai Dr.-Ing. Ludwig Hofimann in Berlin.

ehern der zerstoßene Haller Werkstein beigemengt wurde, lag es daher nahe, gelegentlichdcr Durchsicht des MUnster-
ersetzt werden mußten. In diesem Fall ist Übrigens auch hau- Etats iqoS'oq den Zustand des Münsters hinsichtlich
stellenweise ein starkes „Salpetern" des Steines zu bcoh- der Verwitterung desSteinmatcralcs zuprilfcn, da dicserZu-
achten, welches auf das Vorhandensein organischer StoHe stand von entscheidendem Kintluß aut die Kosten der dcr-
schließen läßt zeitigen und kUnItigen Unterhalumg des Münsters ist. Am

Es ist klar, daß die Verwitterung der Steine im engsten 30. März fand unter der Führung des Hrn Mitnsterbmstr.
Zusammenhang steht mit den Kostender Unterhaltung Bauer unddes Hrn MUnsterwerkraeistersLorenz eineBe-
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tjehung der Dachtraufen und tler C':iorlUriiie statt, an welcher
sich auch Hr I)r (i I .e u Ij e tit;tLili(;:c D.is Krgebnis dieser

BesichtiKunji . und iindcrcr vom Ven.isser allein vorgenom-
menen Hesichtigungen; istitn Folgenden zusammcngeiaßt

;

1 Das Kacksteinmassiv der Umlassungswändc, das
Quadermauerwerk des Sockels und der höheren Teile,

soweit dieselben nicht, wie t. B. die Baldachine an den
Mittelpfeilern der Vorhalle, sehr fein gegliedert sind, zei-

fMi txots ihrer 500 Jahre nur sehr geringe Spuren von Ver-
wHtemng. Am stärksten sind die Verwitterungs-Erschei-
nungen in Hühe des Dachumganges der SeitenschiBe.
denn gerade in dieser Höhe beginnt das Heer der an und
aui den Hauptpfeilcrn befindlichen {eingliedrigen Fialen,

Krabben, Kreuzblumen und dergl. Je weiter nach oben
(nicht bloß an dem 1890 fertiggewordenen Hauptturm, son-
dern auch an den 1877— i.s3o vollendeten ChortUrmcn:,
um so mehr lassen die Vcrwittcrungs-Erscheinungen nach
und aui weite Enticrnnngcn hinaus scheint die unverwit-
terte Spitze des Hauptturmes in ihrer schneeigen Weiße

Daß die Verwitterungs-Erscheinungen gerade in un-
gei&hrer Höhe des Dachumganges der SeiienschiHe am
sUrksten auftreten, mag ttbnfteos auch damit zusammen-
hangen, daß die mit schweaiger SSure geschwängerten
Rauchgase sich in der HOhe der Schornsteine der Um-
gebung entwickeln, also hoch Aber dem Boden. Auf dem
Bahnhof Ulm t. B. tritt die stärkste Verwitterung an den
Haller Sandsteinen des Verwaltungsgebäudes in der Nähe
des Bodens auf, entsprechend der Rauch Erzeugung durch
die Lokomotiven, während st l.on werni^c Meter ilber dem
Boden die Verwitterung der Steine rasch narhlallt.

2. liei einem Rundgang um das MUnstcrdach fallt auf,

daß ganz allgemein die Steine, sowohl im Massiv als an
den lein gegliederten Ti Icn, gegen Süden und Westen
ziemlich hell geblieben sind, wahrend gegen Norden, noch
mehr aber gegen Osten die Steine eine rauhe ange-
admürste AiiOenseite zeigen — man kann dieses sogar
von TrattOir «as beobachten. Schon diese .Patina" läßt
Tcrmuten, daS die größte Verwitterung an den gegen
Osten gerichteten Flächen auitritt, unti dies ist auch tat-

sächlich der Fall.

An den Frei[)feitern des Viereck-Umganges der bei-

den Chortürmc ist eine ganz merkwürdige Erscheinung
zu beobachten Diese Heiler bestehen aus Stuben-Sand-
stein von NUrlingcti. Neckartenzlingen usw und wurden
un!er M'Jnslerl)aüii!!.-;Ätcr Scficu in licn lahren 1S71 bis

ifc.So L'rl'.it.l An ir.L'lirt-rcf. ilicscr I'ici'.lt sii;:1 die glultcn,

gegen Südosten gerichteten senkrechten Flächen durch
eine ziemlich scharfe Linie geteilt Links dieser Linie
ist die Fläche bell, unverwittert^ höchstens ein wenig au«-
gewnscheiL Rechts dieser Linie ist die Fliehe gesdiwio^
am meisten anmittelbar neben dieser Linie. In dieser
geschwirrten Fliehe zeigt sich eine auffallende ZermUr-
ung und Verwitterung des Steines, von welchem sich an

einzelnen Stellen fwie z. B. an einem Fcnstcrpfeiler des
Baldachmes im 'rrc]:'i)enhaus des südlichen Chorturmes

dünne schalige Splitter ablösen. Sieht man hier naher SU,
so findet man, daß die bcs.igte Linie die scharie (Frenze
des Schlagrcgens bildet, der infolge Schuties durch vor-
gelagerte Konstruktionsteile nur einen Teil der l'feiler-

Klitche ireHcn kann Unwillkllrlich denkt ir,;in hierl'Ci an
den im Boden steckenden Holzpialil, der nicht im leuch-

ten Boden, sondern an der Oberfläche des Bodens am
raschesten fault, d. h. da, wo Feuchtigkeit und Trocken-
heit am meisten wechseln.

Einmal aufmerksam geworden, finden wir dieses Ge-
setz in zahlreichen anderen Fällen bestätigt: An allen den
Stellen, welche dem Schlagregen entzogen sind, bilden
sich scnwarze Nester, in denen ein Zermürben und Zer-
fallen des Stuben-Sandsteines den .\usgang nimmt. Ein
sehr l)e<iuem zu besichtigendes Beispiel hierfür bietet der
alte Ulmcr Stiatz. der lange Jahre aui dem First des
Mittelschiffes des Münsters thronte und jetzt in der Vor-
halle des südlichen Scitenschifies ein freudloses Dasein
führt Dieser Snatz hat unter dem rechten — ursprüng-
lich gegen Noraost gerichteten — Flügel, also an einer

Stelle, wohin gewifl kein Regen dringen konnte, eine

solche sduRsnaniaadeite aefmOrble Verwiiterungsnarbe.
Es ist n vermaten, daB «a £«en gegen Schlagregen —
nicht aber gegen Nebel — geschflizten Stellen die in der
Luft enthaltene schweflige Säure ihr Zerslörungswcrk un-
gehindert betreiben konnte, während sie an den Stellen,
welche dem Schlagregen ausgesetzt sind, wieder verdUant
oder ganz ausgewasrnen wurde.

Betördert wird diese Vcrwittenings-Erscheinung durch
die Porosität des Stuben-Sandsteines. Der Süßwasser-
K,ili,stcin des slldbrhen Eckufcilcrs ist sehr dicht, er zeigt

an den gegen Osten und Norden gerichteten Flächen
wohl ajcii die bekannte Schwärzung, aber trotz BSilMr

500 Jahre ist die Verwitterung wenig bedeutend,
Auflallend gering sind die Verwitterunss-Erscheinun-

gen auf der Mordseite. Es sind ja «onl auch einige

Steine an den Strebepfeüem mit starken Verwitterungen
zu finden, allein es handelt sich hier offenbar nur um em-
zeinc weniger gute Steine, wie sie sich bei großen Lieferun-
gen ab und zu einmal einschmuggeln können. Auch die
Verwittening der {eingliedrigen .\rcnitekturteil& der Fiden,
K.rabben und Kreuzblumen ist auf der Nordsenn 4

den kleiner als auf den anderen Seiten.

Zu bemerken ist noch, <Iaß bei vielen Kreuzblumen,
Fialen und dergl an den Stellen, wo sie au! das Massiv auf-

gesetzt sinil, Stücke abspringen und sn die Lmlcrnuiig
der betr. An hiiekturstücke bedingen, weniger wegen Ver-
witterung als um einem Abstiirien dieser Teile vorsubeu-
äeiL Dieser Uebelstand ist aof einen Mangel der Ver-
Obdnng lurttckzufOhren, welcher bei den neuauigeaetzten

Teilen vermieden wird.

3 Das Verhalten der am MUtisler in Ulm vertretenen
(lesteinsarien pegen Verwitteriing ist ein sehr verschie-
denes ,*\m scfilfchtesten h.it sich der Rorschachcr
.Mo I as s f - S a 11 d s t c I n gehalten Derselbe ist vomchin-

fUr Karl Schäfer im AfdlllektaD-
Verein zu Berlin.

I m .Moiit..tj, Jen 23. Nov. veranstaltete der .-Vrchilekten-

V'creiii zu Berlin in dem Festsaale seines Vereins-
hauses für sein im Frühjahr verstorbenes Mitglied

Ob.-Brt Prof. Dr.-Ing. Karl Schäl er in Karlsruhe eine wOr-
Äi Gedenkfeier unter «ifleMmtentikh ilarkerBeteiiigang

er Mitglieder, an weldier die beiden SOfene md eine
Tochter des Verstorbenen, sowie Vertreter des Kultus-
Ministeriums, der Architekiur-.'\bteilungder Berliner Tech-
nischen Hochschule und belreiindeter Vereine teilnahmen.
Im Kuppelsaale war eine wcnsol e Sammlung von Ent-
würfen Schäfer's ausgestellt, die in dankenswerter Weise
von Behörden und Privaten zur Verfügung gestcilt waren

I)ieCiedachtnisrede,dic ein lebenswahres Hild von dem
künstlerischen Sc huflcn und Streben Schäkr's entwarf und
mit großem Bcilall aulgenommen wurde, hielt Hr. Baurat
Ludwig Dihm Wir ihr den naefastehendeo
Gedankengang:

Schäfer«mdaam i9. Taouar 1844 in Cassel geboren; in
iungen Jahren adwB verlor er seine Ehern, sodafi er früh
auf sich selbat gestellt war. Mit h'/j Jahren besuchte er
bereits das Casseler Polytechnikum, um Ingcnieur-Wissen-
schaU zu studieren. Bei dem zum Studium betriebenen Feld-
messen kam Schäfer, wie er selbst erzählt, auf die Idee,
Kirche und Kloster von Nordshausen hei Cassel mit dem
Meßtisch .tufzunehmen, und diese .-Vulnahme sowie die im
Text niedergelegten Forschungsergebnisse desSiebeiuehn-
j.'ihrigcii w.iren «isscnsi haitbch bereits so vollendet, daß
Sic in den,Baudenkiiialern iles Regierungsbezirkes Cassel"
erscheinen sollten Durc!i diese Beschäftigung war Schäfer
aui das Studium der .\rchitektur hingeführt worden, dem er
sich unter Ungewitter's Leitung nnt grafier Begeisierung

7«"

und uncii^iildl icluri I ki.?\ ;iinL';i':) Die Wirkung, die dieser
große l.elirer,der Begründer unserer Auffassung der mittel-

alterliclien Kunst, auf Schäfer ausübte, war entsc-neidend für

sein ganzes ferneres Leben. Auf diesem (Grundstein baute
er, unabhängig von Ungewitter ständig seine Kenntnisse
vermehrend und vertieicnd, seine Forschungen auf, durch
die er,den Msistsrlttieiiatslnd.derSielonaalordnrdeat'
sdien Kunst werden sollte (ohne Eiaschnnkang? D. Red.).

Seine Stellungnahme zur heutigen Kunst nat Schäfer
in einem Vortrag, den er 1806 auf der Gewcrbeausstcllung
in Berlin hielt, festgelegt. Er führte darin aus, dafi eine
Kunst, die lebenslänig sein wolle, auf l'radition beruhen
müsse, da die historischen Stile, gleichwie die Sprachen,
.\usdru( ksriiiticl seien, deren sich ein ganzes Volk, eine

g.anze Zcitcpoche bediene Bis zum Lnde des iS Jahr-
hunderts haocn alle Stile auf Tradition beruht. Da erst

habe man sich, wie in der .\rchitektiir so auch auf ande-
ren Runstgebieten, gegen die Tradition gewendet Es war
das Zeiulter Rousseau s, wo die Menschen die Sehnsucht
nach paradiesischenZuständen, dieBtgfiimningiöriiianB-
verdorbeneKatur beherrschte, voraltem nabedieGriechen'
Schwärmerei jener Tage ihren Ausdruck gefunden in der
Rttckkehr zum griechischen Stil, i n dem nun allenthalben ge-
baut wurde, una der doch,dadasTempelschema so gamicht
zu den Anforderungen derNeuzeit passen wollte, besonders
weil der griechische Tempel keine Fenster hat, zu den wun-
derlichsten Künsteleien lührte. Wenn daher die Entstehung
eines neuen Stiles in der Weiterhelebung und Weiterent-
wicklung eines historischen Snles zu suchen sei, so sei der
griechis< he hiervon ausgeschlossen 1 >iese Weiterbelebung
utid''. citercntwicklung sei nun nicht etwa gleichbedeutend
mit Kopieren. Wie in einer Sprache die Dichter für ewige
Zeiten die herrlicbsten Werke mit denselben Ausdruckt-

M«. MS.
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lieh am Haujitturni an dessen West um! Nordseite ver-

treten. Dk^<t Stem Verwittert iti dUnneit Schalen, .lut Ii

ist er dein .'\us»'a,Si hen <hiri h Si hlaureyeii mehr ausge-

setzt, ftlsiedenindere Mr II 1 he ini vontu n Jahr :iin Marlins-

Fenster beponnencn und ilcinnu( hst abgeschlossenen Aus-
wechselungen <l es Korschachcr Steines ergsbco ein recht

trübseliges Bild. Aui h aui der Nordseite des Hauptturmes,
dessen OttUcber Eckpleiler gegenwbtig eiagerllstel ist

ist der Roncnaraer Stein «elir venriaett und muß gittiidp

lieh aufgeräumt werden. SelbctveiStVadlich wird der Ro^
Schacher Stein nicht mehr verweodet An dessen Stell«

tritt der dirhte. un|>oröse und wetterfeste Krcnzheimer
Muschel-Kalkstein Dieser Stein wird seil einigen Jahren
auch an Stelle zu ersetiendcr Sf.ibcn-Sandstcine eingebaut

D.is 1 Iau;iiniassiv dos I uiiiies (iini der LanKSchiH-
wände bildet der Don/doner Saiuistem <les braunen
Jura. Dieser hat sich vorrtljilich (gehalten und eine I'atina

von herrlichem Goldbraun angesetzt. Nur dieohcren feinen

Teile des 500 Jahre alten südwestlichen Kck|>feilers muß-
ten erneuert werden, während die großen Flachen last

unberührt sind. Höcnstena^ daft an cuueliien den Sclileg-

reeen besonders ausgeseuten Stellen die feinen harten
Aaem des Steines etwas stärker hervortreten.

Auch der Staben-Sandstein der Strebepfeiler und
Strebebögen (1&15—iSso erbaut) sowie der ChortUrme ist

ein sehr gutes Material, das nur in <lcn feingegliederten

Teilen stärker verwittert, im Massiv aber ab(;csehen
von einzelnen minder unten Steinen — sich bis jetzt gut

httlt (s. unter 2) Auf der Nordscite zeigen die Oberflächen
der Strebebo>;en stellenweise reichlii he Moosbedeckung.
Zwar schlitzt das Moos fiecen die unmittelbare Kinwir-

kting der Atmosphärilien, über das Moos hält den Stein

jeucht und bildet somit einen sehr zweifelhaften Schutz
• — namentlich gegen Erfrieren des Steines

Zu der Brttstunff am Dachtrauf des LangschiBes wurde
dergelb-biMunlicbeTertiftr-Sandstein von Ellville (Mets)
verwendet Dieser Stein hat sich gut gehalten. Dagegen
erwitieit der zu den Brflstxingen am Chorumgang ver-
wendete französische Sttßwnsser-Kalkstein (Morley)
riemlich stark, indem er sirh an den V'erwittcrungsstellen

aulblaitert Diese letzteren beiden Steinsorten sind zu
leinen Gliedern verarbeitet und befinden sich an sehr aus-
f^eseizten Stellen Im Quadennsucnrerk halten sich auch
diese Steinsorlen mil.

4 Iicr l"nistaiui, daß liaus^erke je nai ;i üauslijff uiul

i..dKe der Verwitterung mehr unterliegen, als andere ge-

scmltiter gdegenc oder aa-^ i^Unsiigercm Baustoff herge-
stellte, sowie die Erkenntnis, daß mit dem Wachstum der
Städte und dem sesieiflenen Verbrauch von Kohle die
Verwitterung kostbarer Baudenkmale beschleunigt wird,

haben schon lange dazu geführt, weichere Steine oderSteine,
die besonderen Finwirkungen ausgesetzt sind, durch Ueber-
zuR oder durch Tranken mit peeißneten Slofien zu schützen.

Gerade in neuerer Zeil inaclit sich das Bestreben,
einen «uten S t e i n sr h u t ? lu-T/ustellen.besonders bemerk-

bar und die Industrie bietet eine Menge von Mitteln am
die ^;eeiKnet smd oder sein Sollen, die Zersn ininL; der Steine

durch Atmosphärilien, durch G.ise, Sauren oder Flussig-

keiten aller Art zu verhüten oder wenigstens zu verlang-

samen. Alle otler jedentalis die meisten dieser Mittel

gehen davon aus, daß die Durchlässigkeit der Steine
(Porosität) in erster Linie zu t>ekämpien sei. Die Mittel

soUeo io enter Unie die Poren des Steines verstopfen,

danil dem Eindringen von Wasser, Dämpfen usw. der Weg
vetnoent ist Daneben enthalten die Mittel Stoffe, welche
das Biodemittel des Steines vor ungünstigen chemischen
Umsetzungen schützen sollen ; und endlich sollen die Mittel

so sein, claß die Härte des Steines an der Oberfläche
vercnißert und die Oberfläche gegen die mechanischen F.in-

wirkungen di r I.n't oder von Flüssigkeiten geschlitzt wirÄ
Nun gibt es aber Fade genug, in welchen die l'orosilät

des Steines erwünscht ist, z 13. an Wohngebauden Ks gibt
auch Fälle, in denen es geradezu verhängnisvoll wäre, nur
die Porosität der äußeren Fläche des Steines zu hemmen,
während der Stein von innen heraus oder von unten her
Feuduigkeit snIaehDen kana In solchen Fall »Oide
nidit nur der Ueberzug leiden, sondern der Stein selbst
nitrde voraussichtlich größerenSehadsnnehmen, als wenn
er ungeschützt wftre. Gans MliB^ vciliAlt es sich mit
dem Schuu des Bindemittels gegen lugttnstige chemisclie
Umsetzungen. Ein Steinscbuumitiel, das fabrikmäßig her-
gestellt wird, ist am wirksamsten für einen Stein von der
/.usamtncnsctzung, welche uir die Fabnkation des Mittels
zugrunde gelegt wurde Für alle anderen Steine hat das
Mittel geringeren Wert.

Ks müßte also strenggenommen bei jeder Steinsortc
die genaue /us mimenseizung etniiuc't jnd danach, so-
wie nacli Siaiidori, BenUt/ungsari und besonderen Ver-
hältnissen das geeignete Schuumittel jeweils bestimmt
werden. Daß dieser Weg ungangbar ist, hegt auf der Hand,
und so muft man schließlich sich damit begnügen, ein
Mittel anzuwenden, das anderwärts unter ähnlichen Ver*
baltnissen erprobtist Wennschlleftlicheine Fiale, Krabbs
oder Kreuzblume statt nur je Jahre swei oder dreisaal
solange aushält, so ist das schon ein großer Gewinn.

W ie Sicht CS n.ir. aus mit dem Nachweis der Bewäh-
rung cmcs Steinschutzmittelsr Das ist eine heikle Sache!
Die meisten zu Baudenkmalen verwendeten Steine werden
ja mit möglichster Sorgiah und S.ichkenntnis gewählt imd
vers|)rechen, iint;L-sch;ui', eine Dauer von mindestens
einigen Jahrzehnten, bis deutliche Verwitterungs-Erschei-
nungen auftreten. Wie lange das Auftreten von Verwit-
terungs - Erscheinungen durch den Steinschutz verzögert
werden kann, darüber fehlen bis {eist sichere Erfahrungen
undNachweise. Solche können naturgemäß erst nach einer
Reihe von Jahrzehnten, vielleicht erst nach mehr als 100
Jahren erbracht werden. Soviel weiß man aber doch sicher,
daß durch .Anwendung von Sietoschuttnittcla die begb-
nende Verwitterung eriolgrcicll bdclai(lft bstW. StUU StiU-
siand gebracht wurde

mittein schatten kunnten, so seien auch die Architekten
im Stande, in demselben Stil immer wieder Neues und
Schönes zu erfinden. Diese Ansicht, daß man historisch

stilgerecht bauen solle, rollsse durch die höheren Bau-
schulen verbreitet werden. Für eine Aendcruog des Lehr-

smte Voiscfallfte.

Während seiner Lehrtätigkeit an der Berliner Hoch-
schule, die bis dahin eines nennenswerten Unterrichtes in

mittelalterlicher Bauliunst Uberhaupt entbehrte, hat Schäfer
Uber die Formenlehre der mittelalterlichen Baukunst, die
Geschichte der deutschen Holzbaukunst und den .\ushau
und die ausstattende Kunst im Mittelalter gelesen Der-
art neu war das, wiis er vortrug, daß Männer in Rang und
Würden im vollbesetzten Saale zu den ! ilßen des \ icrund-
drcißigjahngen saßen, um nachzuholen, uas zu hören ihnen
früher nicht geboter. war Später, als I.ehrcr an lier Tech-
nischen Hochschule in Karlsruhe, fUgte er den genannten
Flehen noch Vorlesungen Uber malerische Perspektive,
Aolage der Kirchengebiude und zwanglose Vorträge aus
den veiaehiedeiisieiiGebieten der Baukunst und desKunst-
gewerbes hinstt.

Im Gegensatz zu den Anschauungen der alten Berliner
Schule, die den Auffassungen der SchinkerschenZeitoodl
nahe stand, lehrte Schäfer als Erster den innigen Zusammen-
hang von Form und Baumaterial, der der heutigen Kunst,
besonders durch Schälers Verdienst, bereits etwas ganz (ie-

läufiges ist. Er war auch der Krstc, der tür die Wiederein-
führung der kralligen frischen l'^arbc in die Haukunst durch
Kehre und N'nrluld eintrat Auch aal die erst neuerdings in

Fluß gekommenen Bestrebungen einer Denkmalpflege und
bodenständigen Heimatkunst h u Schafers WtrkSB ttod
Lehre den segensreichsten Eioduß ausgeübt

f9w DiMBibar

Aui dem Cielucte der Kunstwissenschaft nahm Schäfer
eine hohe Stelle ein Zwar ist die Zahl seiner im Druck er-

schienenen wisscnschaitlichen Arbeiten verhältnismäßig ge-
ring, aber was ihnen an Zahl fehlt, ersetzen sie durch ihre

grundlegende Bedeutung. Hätte Schäler alle seine in den
TSiKfaiedensten Werken und Zeitschriiten verstreuten Auf-
siHesoviedieinBeinenKollegienvorgetragenenErgebnisse
seiner eigeacn Forschungen in einem Werke vereinigt, so
wäre elB solches von so großem Umfang und so hohem
Werte entstanden, daß dadurch das berühmte Werk des
großen Franzosen Viollet-Ie-Duc in den Schatten gestellt

würde. Aber ist nicht die Annahme berechtigt, daß diese
Kehren, auch wenn sie zum großen Teil ungedrucki ge-
blieben sind, lebensvoll vielen Tausenden aufmerksamer
Schüler vorgetragen, ungleich eindrucksvoller und nach-
haltiger gewirkt nahen, als es das beste Buch ermöglicht
h.i'ien würde? Trotzdem muß man es bedauern, daß es
nicht zu der weiteren Drucklegung seiner f' orschungsergeb-
niase gekommen ist, schon deswegen, weil dadurch für alle

Welt sein geistiges Eigentum in größerem Umfange fest-

gelegt worden wäre, als es nun der Fall ist
Auch für die Hebung des Handwerkes ist Schäfer voo

auBerordendichem Kinfluß gewesen. Bei seiner tiefen

Kenntnis auch dieses Gebietes brachte er, indem er in den
Werkstätten und auf dem Bau selbst Hand mit anlegte,
durch das Vorbild den Meistern und Gesellen die richtige

Benutzung der Werkzeuge und das vergessene Handwerk
wieder bei

l)ic künstlerischen Keistuneen Schäfers stellen die in

einer .V.isstellung vereinigten Bruchteile seiner F.ntwUrfc
und ausgefulirten Werke vor Augen Welch" reiche Phan-
tasie offenbart sich da, in Schr.uiken gehalten durch einen
schallen Verstand, befruchtet iwd geklärt durch die Studien
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Auch hei unserem Münster werden an gcei^etcn
Stellen und in jicciunctcr Weise Steinsrhutzmutcl in Be-
tracht 7.\\ kommen nahen Es k.inn sich aber nicht wohl
darum hundcln. die großen Flächen des Mauermassivs mit
Steinschuizmiueln zu behandeln. Uage^en ist ein Stein-

schutx angeuigt beiden vielen kleinen und kleinsten Archi-
tekturteilen, den Fialeii, Krabben, Kreuzblumen, bei Bai-

dachinen der Außenseiten u. dergl, d. h. bei all' den Tel-
len, welche bis feut nur eine kurae Lebensdauer geieigt
haben. In Erkenntnis der Vorteile des Steinschutzes wer*
den am MUnstcr in Ulm durch das Mttnsterbauamt Ver-
suche mit bekannteren Steinschutzroilteln gemacht.

Wenn nun im Vorstehenden die Verwitterungs- Er-

scheinungen an unserem MUnsier besprochen sind, so muß
tetzt — zum Schluß ^;cs:int »erden, daß der Gesamt-
'.indnick der Besirhtinun^ des Steinmateriales ein sehr
putrr ist. Das StcinmaicniU des Münsters ist ein ausge-
zeichnetes, mit großer Sachkenntnis und Vorsicht ausge-
-wihltM. Irgendwelche tieien SchMdMi—»lj

Rorschacher Stein — sind nicht zu bemerkcD, und wo ein-
zelne Quader oder wo Icincrc ArchitekturguederMMl»
ben, werden sie alsbald ausfjewechselt

Ihe Steine am Mdrister unierliescri aber wie il'ierall

den (iesetzen der Vergängliclikeit, und es küiumi alles

darauf an, rechtzeitig emzusreifen, wann und wo ein Scha-
den sich seist Es ist natürlich, daß die Instandhaltung
dncf to honeti. komplizierten und massigen, dabei in un-
endüdi viele einzelne Teile flieh auilOsenden Bauwerkes
nicht nur teuer ist, sondern vor allem nelien der olleo
Hingabe der banleitenden Architekten einen Stamm tüch-
tiger, mit den einschläijigen Verhaltnissen vertrauter Ar-
beiter erfordert Der f;e>;enwariij,'e Stand unseres MUnster-
Bauamtes reicht eben hin. um die erwachsenden AufgalMn
imAeußcren un('; Inneren des Münsters zu bewältigen Die-
ser Stand des Münstcrliauamtes darf auf viele Jahre hinaofl

als ein d.iuernder betrachtet werden, um aas Mllnsler
in seinem derzeitigen günstigen Zustand zu erhalten.

*- C Hm* in Ulm.

WTcHbfliwei l>e.

fa dam Wetthewei» war Srlanciug von
tiaea Bitraarek-Tarm Im Stadtpark sn Bocliain lief die un-
gewöhnlich hohe Zahl von 530 Arbeiten ein. In der Ober-
raschenden Zunahme der Zahl der Entwürfe bei den Wett-
bewerben der letzten Zeit spiegelt sich ohne Zweifel die
niedergehende wirischatiliche I.aße wieder. Den I I'reis

von 1000 M und den II I'reis vun (xxi M errang Hr Arch.
Goithold Nestler in DU.sscldorf mit seinen Kntwüricn
„Im Park" und „Deutsch". Den III Preis von 400 M uc-
wann der Entwurf .Ein Riese" des Hrn Albrecht Friebe
in Breslau. Die Entwürfe mit den Rennwotton .Ocnk-
mal", „Sankt Georg". •Heimdahl', .Des großen Kanzlers
wtlrdig», .Kanaler-, .fine* umi .Babel' wurden mm An-
kauf empfohlen. Die Entwilifemad bis clnKhL tx. Dec. in

der Oberrealschule zu Bochum MteMÜdl ausgestellt. Man
erhebt gegen alle Gewohnheit Htr J Tage der Woche ein
"^Itrittsgeld; hiergegen einzuschreiten wäre Sache des in

Bochum ansässigen Mitgliedes des Prci»i^;cnchies —
In df:Ti Idecn-Weltbcwerb zur Erlan^uoK von Slciiz«n

fta d-ij Ntubau eint* Mlnlateiial- uod L»iidtag« Gttiäudei in

Oldeoburf sind 172 .\rbciten cinpebuitcn, die bis .n. Dc-
zemberd, J in derTiirnh.illedesClyninasuinis in Oldenburg,
Theaterwall 21, ciffcnihch ausgestellt sind Für die Hesich-
tinunpspenodc sind die beiden Weihnachls Feicii.ii,'c aiis-

gcbchlossen. Viele l'eiinehmer des Wettbewerbes werden
es bedauern, daß auch am zweiten Feiertag die Besich-
tigung ausgeschlossen ist, da doch gerade die Feiertage die
beste Gelegenheit zu einer knnen Räse darbieten.

Die Beratungen de« Preisgerichtes hatten folgendes
Ergebnis: Je einen Preis von ^000 M erhielten die Hrn.
Prof. P. Bonnts in Gemeinschiut mit Art h F. K. Scholer
in Stuttgart, sowie die Arch. F. und W Hennings in Berlin.

Einen Preis von je 7500 M gewannen die Hrn. F" und W.
Henninjjsin Berlin und Hr R Weberin Dresden. Zum

Ankauf fBrJeTjoH. worden empfohlen die Bntwilife der
Hm. P. L. Troott in Manchen; sowieR Bergtholdt in
Manchen in Gemeinschaft mit A. Herberger in Nflra-

berg, W. Grnf in Stuttgart und R Schmid in Freiburg. —
Das PnlMoascnrelbcn betr. Eatwnrfe Ar eloea Schol-

haaa-NaalMii lo Btattbeorcn war mit 164 Arbeiten beschickt.

Ein I. Preis wurde auch hier nicht verteilt Zwei II Preise

von je 800 M- wurden den .\rcl'.ilekten H.ins kV Herrn.mn
Moser in Ulm und R. Haag in Stuttgart zuerkannt Je einen
III Preis von 500 M. gewannen die Hrn -Mehlin in Stutt-

Kart, sowie Hoffmann und LeipoUUm Reutlingen. —
Der Wettbewerb betr. Eotworfe für die Bebauung de«

JohBODlatale« bei Elaeiiaclt hat zur Einsendung von 74 Ar-

oeüen sefOhtt Den I. Preis von sjoe Ii. ftwsan Hr. Aldi.-
F. A. Hansen in lAtatdien; den n. Preis von tseo ML
erhielt die geneinsuie Arbeit der Hm. Arch Cartobini
undSÜuligeoineterSchfpulla in Eisenach Den lU. Prflit

von 600 M. gewann der Arch. O. Borkowski in Bannen.
Die EntwQrie mit den Kennworten «Waldtal" und .An
ScnK'cKbach'" wurden zum Ankauf vorffeschlagen. —

Km Prcl«aui«chrtiben betr. kQDitlirltchc Entwi:Tfe för

Preü Puiz erlaßt die Kunst-Plasiik-Gesellschalt m. b. H.
in Franklun a M fUr deutsche Künstler zum 15 Februar
qoq 3 Preise von 500. 300 und 200 M. FQr Antcftufe von
c 75 M stehen jooo M zur Verfügung. Als Preisrichter:

^ir. Back, Arch. Linnemann in Frankfurt VL, Prot.

Billins in Kerlsnihe, Prai G16ckn«r in StnAbttVtmd
Dek.-Maler Herrn snn in OIfcnbiiJt —

^

lalialt! lirr NVtiUati i1r<> Mnrki«^hrn PfovjnTinl.\fu's''uni^ in Rcilia.^
\'f r» illrrunj^* ' lÜHchrfnunjffii am MUn*klcr zu t.'lm — ( h .Ui hlnttloclMr
Ka<l 6<bAicr im A r« hiu Lifn .W n-tn ru Hfrl m. — W'fUbcwerbe.

—

UlClSU eine BirdbeilHK'e : .N'eu':>au 'des .MArkisciisn FlOTiii^
zii»l-Muscums n Berlin. ^^^^^

Berlin. PBf 01» ReiliMläeVeriac*^ I>eat«chea Baateltanff, O. in. h. H.,

YtrunworUtdi Aloen Holminn, BerUn,
Bacbdrackaret Oaiu* Scbeock Naobn«., P. M. Weber. Bedln.

großer Verganpenheit' Hin Baiikilnstler ersten Ranges von
einer unerschojitiicheii Vielseitif^keit I'ieses beweisen die
EntwUrie und AusiUhrungcn (Ur kunstgewerbliche Dinge
aller .\rl, für inneren .Ausbau, für Neubauten und Wieder-
herstellungen auf dem Gebiete der bürgerlichen und kirch-

Uchra Baukunst in schiersahlloserMengein grOfiierStilisti-
scher Mannigialtigkcit Bei sHenseinenBuün haHicllfer
den Beweis erbracht, dal^ fflr BBodeme BeddiMsse fweck-
mißig bauen und in seiner Anlhsning stilmlBiK benen,
keinen Widerspruch enthält.

Aus der endlosen Zahl seiner EntwUrfe und ausgeführ-
ten Werke seien hier nur die wichtif^sten anfjjcF.ihlt Die
Wiederhersicllunjjs.irbcitcn am Dom ;u l'-ulerl lorn, oic Neu-
bauten auf Schkill Hinnenburjf. der Fntwurl Mir die höhere
Gewcrbesrhiilc in Cassel, der Wettbewerbs-Entwurl liirdie

Johanniskirchc in Altona .Mle bisher (.'eiumnien .\rbeiten
wurden ausgclUhrt in einem .Xl'.er vni; 20 ijjahren. Ferner
sind zu nennen das Universiiais(;ebauüein.Nlarburg, derAus-
sichtsturm bei Marburg, das Schloß Stumm in Holzhausen,
eine große Anzahl von Entwürfen ftlr Kirchen, UnterrichO-
nnd Geticfaisgeblittde, die Schttier wtthrend seiner Tätigkeit
im Hinisteiium der öHendichen Arlieiten angefertigt hat,

unternoderendasAnla-Gebliide fflrSdiulpiorta,das Klistei^
haus fUr den Dom inMerselmrg, die Kanie) firiKeWesen-
Kirche in Soest u s. w.

F"emer seien genannt der F.<iuiuiblc-Palast in Berlin,

mit dem Schäfer den Gnindtviius des modernen Waren-
hauses mit ganz 111 Picilerbicllung aulgelösten Fronten
schul, die Wiederherstellung der Kirchen in -Münclien'.ohra
i 'l'h , in D.iusenau. der Jolianniskirche in Ncubranden-
biirg, der Neubau ilc* StliUisses Stumm in Ramholz, der
Fintwurf fttr die Wiedcrhcrsteniinf,' des Domes in Bremen
und tUr die Kdmerlront in Frankfurt a. M, der Neubau

W

der Universitätsbibliothek in Freiburg i B , die altkatho-

lische Kirche nebst Pfarrhaus in Karlsruhe, der ,, kühle
Krug" bei Karlsruhe, ierner zahlreiche Neubauten von
Wohnhäusern, Gasthöfen und Bierablagen für die Brauerei
Meyer in Riegel. Endlich seine Meisterwerke, von denen

ina ' " "MdM lUsia Üua tmvcrgSnglichen
cBe Wliderheitlellung der Jung St Peterkirdie in SlinB-
burgl. Eis., des Friednchsbaues vom Heidelberger Schloß,
der Entwurf fttr die Wiederherstellung des Ottoheinrichs-
Bauesund schließlich das letzteund glanzvollste Werk, den
berühmtesten Werken aller Zeiten ebenbürtig, der erst

kürzlich vollendete NeubauderTUrmedes Meißener Domes.
Und nun noch einige Worte Uber Schäfer als Mensch:

Fline Vollnatur seltenster .\rt tritt uns hier entgegen, un-
ermüdlich in seiner .Arbeit, zu der ihm aber nie großer
Erwerb oder Ruhm und Ehrsucht der .\ntricb sind Seinen
Schulern, die mit grenzenloser Begeisterung an ihm l'.injjen,

war er ein väterlicher Freund. Zu den kosilich.sien Er-

innerungen ftlr die Beteiligten gehören die Stunden, wo
er in fröhlichem Kreise mit übersprudelnder Laune und
goldenem Humor die Unterhaltung führte. Er konnte er-
Sühlen wie wenif^e und konnte reden ttber alles, Ulienll
wußte er Bescheid. Seme Belesenheit «d last allen Ge-
bieten, nicht nur der schönen Literatur, war gieuienlos und
sein Riesengedächtnis ließ ihn nichts vergessen.

Am 5. Mai dieses Jahres wurde er nach laMneni schwe-
ren Leiden durch den Tod erlöst Die deutsche Kunst hat
durch sein Scheiden einen unerset/lirhcn Verlusterlitten.

—

Mit warmem Dank an den Redner und mit dem Ge-
löbnis, diiß der Name und das .\ndenkcn Schälcr's im Ber-
liner .\rchiiekten -Verein allzeit hoch gehalten werdM
sollen, schloii der Vcreinsvorsitiende, Ob- und Gefa.bt
Dr.-lng. Stubben, die wirkungsvolle Feier.

—
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5

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn.JAHRG. N2:i03/4. BERLIN^ den 24. DEZEMBER 1908.

Der Neubau des Märkischen Provinzial-Museums in Berlin.
Architekt: Stadtbaurat Geheimer Baurat Or.-Ing- Ludwig Hofimann in Berlin.

(r<Ti-f(/iinu ) Mtrrru rinr BiIi]t>L-iUgr, »nnur die Abbihluiigen S. TOti. untl 71.1.

um Obergeschoß führt

die Renaissance-Treppe
empor und mündet in

einen Vorraum , dessen
Wände durch Bilderaus
der Nikolai -Kirche zu
Berlingeschmückt wur-
den. An den Vorraum
schließt sich, über den
Verwaltungsräumen ge-

legen, einVortrags-Saal

an, dem ein Zimmer für

den Vortragenden bei-

gegeben ist. Zur Lin-

ken der Ausmündung
der Renaissance -Trep-
pe wird der Besucher in

den mit reichen Gewöl-
ben geschmücktenWaf-
fensaal geleitet, von wel-

chem aus, wieder durch
Vermittelungcines klei-

nen Vorraumes, dieEm
porc der Großen Halle,

deren Hauptteil bis in

dieses Geschoß herauf-

reicht(S.709), zugänglich
ist Sie ist als hoher, gc-

W()lbterGang ausgebildet

und besitzt ihren Haupt-
schmuck in einem Kru-

zifix, das aus der Marien-
Kirche in Berlin stammt
und die Blicke auf sich

lenkt. Ein in leichter

Gliederung gehaltenes
schmiedeisernes Tor
schließt denHallengang
vondem gotischenTrep-

K«;ii>ii>'^<itiL*c-Krkct k;c};cii civil

K'illiiibcbcn i'.iilk.
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ponbrnuMab. AudibteritteietokldaerRaiiminlteiiieiD
Tonoeneewi&lbe, der su demAuMteUuoemal fflrHan-
del, Undlidie Gewerbe tntd Fiteherei flberldtet. Mit
besonderer Sorgfalt und Kunst sind die beiden R,1ume
für die AusstellungkirchlicherAltertümer ausgestattet:

der fast q'.iadratischc Vorr.itmi mit einer vortrefflich

wirkenden Hotzbaikendecke, die von alten Konsol
steinen getragen wird, und vor allem der mit einem
reichen NetJgewfitbe überi'pannte und chorartip; abge-
schlossene i^aLlptraum, der auf der Oildbeilagc zu die-

ser Nummer dargestellt ist und zu den i-iohcptiiik(cn

der eigenartigen architektonischen Schöpfung imKöll-
niscbcn Park xühlt. An den (k-wolben haben alte Kon-
sol- und Schlußsteine Verwendung gefunden und, um
den kapellenartigen Kindruck /u steigern, sind in ihm
einige größere Altäre aus der Mark zur Aufstellung

eeUingL Ein langgestrecktes niedriges Gemach mit
noUdeeke, bolzvertäfelten Winden und mit steiner-

nem Maßwerk ist als Vorraum von der Langseite der
Kapelle her zu betrachten. Dm den Kleinen Hofbeniin
ist eine Gruppe kleinerer, vielgestaltiger RftumesB-
lagert, die der Rechtspflege der Vergangenbeit; der
Kenmik der Mark uoo mftrkischea laoenraumeii ge-
xridtnet sind. Von diesen kt an erster Stelle ein
Spreewaldzimmer zu neaaen, das mit Wänden, Decke
und Fußboden einem Haus« in Burg-Dorf im Kreise
Cottbus cntnoninieii wurde und dessen übrige Aus-
stattung zwar nicht ursprünglich, aber doch dem wen
dischen Gebiet entnommen isi. In einen! kleinen Fck-

raum ist ein Berliner Zm-.nieretwa aus dem Jahre l8jO
eingerichtet und mit einem aiChtseitigeil kteineil Vor-
raum versehen worden.

Der intime Reiz dieser Gruppe von Ausstellungs-

räumen wird «schon in der Gestaltung des Grundrisses
angedeutet. In emem gcwissenCicgensatz hierzu steht

die Flucht von Ausstellungss^ien, die in diesem Ge-
schofi um den Großen Hof gelagert sind. Es sind Aus-
stellungssäle, wie wir sie auch in anderen Museen wie-

der treffen würden; mit aller Liebe und Kunst durch-
gebildet, das ist hei Hoffmann selbstverstiindlich, aber
eben doch nur Sammelräumc für die verschiedensten

GCKeastände und ohne die individuelle Eigenart, die

fHÜnde der Begriff „Märkiadies Museum" gibt. Zwei
Hdoere Rflume mit Metallgegenstanden und Certtten
der HaoBwfrtscbaft letten mn dem einen der kirch-

lichen Vorräume zu dieserRaumflug t Ober, deren In-

halt die Baugesciiichte Berlins In Bildern und Karten
aller Art ist. Es sind 3 Räume, die diesem Zweck ge-

widmet sind : ein mittlerer, größerer, durch Erkeraus-
bau nach dem Hof bereicherter, und zwei seitlich an-

schließende kleinere Räume. Derersteder Räume zeigt

das Wachstum Berhns etwa von l'j^it- \>iT,0, und ent'

hält namentlich die Bauten, die eine Folge der unter
dem Großen Kurfürsten durchgeführten neuen Be-

festigung waren. Der zweite der Räume zeigt in Ge-
mälden, Stichen und Steindrucken diearchitektomsche
Entfaltung Berlins nach den verschiedenen Stadtteilen,

während der dritte Raum das malerische Berlin dar-

stellt, das zum Teil noch der lebenden älteren Gene-
ration bekannt war, aber unter dem schnellen wiri

schaftliclienUmbtldungsprozeß.dem die Reichshaupt-
stadt seit vierJahrzehnten unterworfen ist, zum größten
Teile schon verschwunden ist und täglich noch dem
Untergang verfällt. Der große Ecksaal mit Erkeraus-
bau nach dem Köliniscben Park versucht eine Vor^
ttdlong von einemPninkraom aus derRokolcoMitBer-
Hmm «beik Wieder ein Gian^nkt der an charak-
teristischen Momenten so reichen Raumgruppen des
Museums ist der stattliche Saal, welcher an der Straße
„Am KOllnischen Fark" sowie an der Kurzseite des
fir.iüen Hofcs liegt Und der I " r i f.iltung des Innungs-
und /ufiftwesens des al:en Herlin dient. Wir werden
die: becfeiits.tmr R.iiinisctv 'pliing auf einer Bildbeilage
der nictistcn— SchlutSnunitiicr des Jahres— beigeben.
Die schöne Architektur des reich mit Holzwerk be-
dachten Räume«! erhJüt die glücklichste Frt;anzung
durchdicZunft und Inniings/cichen.die den I ^--scliaucr

von Decke und Wänden, in Fenstern und in Schau-
kistea begrflflen. In der Raiunfol^e Hoden sich noch

sifei kldne Räume mit ErinnerungsstOckea aller Art,
«onvfibieiiScUiiflderderLai^-uodOrtifmUcbte
gewidmete Saal neben dem Renaissanee-Treppenhaut
bildet. Von diesem Saal ist ein gewölbterTeilalx eine
ArtDurchgangsraum, jedoch gegen den Saal offen, ab-
getrennt. Der den Kopf der Baugruppe bildende Vor-
tragssaal ist in seiner Ausstattung mit etwas mehr
Hcichtum bedacht worden, als ihn V'ortragssale ge-
meinhin zu zeigen pflegen; er soll auch zu gelegent-
lichen repräsentativen Zwecken dieneti. In ihm sind
Säulen eines Altares, sowie eine Kanzel und unter den
Fenstern ornamentale Bauteile der M.ir m - -rr .41. .irr

Nikolaikirche in Berlin aufgestellt SeineKronleuciiter
sind Nachbildungen von Leuchtern aus der Kloster-

Kirche in Berlin von der Mitte des XVIII. Jahrhunderts.
Soweit die räumliche Anordnung der Baugruppe.

In erster Linie läßt sich aus ihr erkennen, was ihr Er-
bauer wollte, von welchem Ziele er geleitet war und
mit welchen känstlerischen Grundsätzen er dieses Ziel

zu verfolgen fliehte. Es wird aber nicht uninteressant

sein, SU aem, was aus dem Bauwerke selbst eine so
deouidie und sympatbiacbeSprache spricht, noch den
Architekten namentlich aber den Auf- und den Aua-
bau stt hOren. Er ist von der Ud)erlegung l>efaerTKh^
daß der so verschiedenartige Inhalt des Museums sei-

nem Aeußeren und Inneren den Stempel aufdrücken
nr.issc. Inhalt des Museunis und die durch die Bau-
stelle gegebenen äußeren Verhältnisse wiesen auf die
gruppierte Anlage hin. Sic kam auch rein äußerlich

der märkischen Bauweise entgegen. Die in eincReihc
von Einzelmotiven aufgelöste Rauwetse fand ihre Zu-

sammenfassung durch den Turm. Innerhalb der gro-

fjenGesamtwirkung^ist allenthalben das Bestreben nach
P'.rreichiJnp von kleineren Gegenwirkungen zu bemer-
ken. .,Wiedi es in früheren Jahrhunderten oft geschaii",

äußert sich Hoffmann über diesen Funkt, „so wurde
auch hier versucht, die Wirkung bedeutsamer Motive
durch Gegensatze noch zu steigern". Die Leser der
«Deutschen Bauzeitung* sind durch die zahlreichen,

diesem Aufsat / helt^egebenen Abbildungen desAeuße-
ren und Inne: LI. des Märkischen Museums in die Lage
veraetrt, nacbsuprüien, ob der Künstler das erreicht

hat,was ermitdenfeindenAusfQbrungen ausspricht:

,So seiet iidi dem vom Snktdmarkt her in der Wall*
StraBeKommenden xuntcnst Ober einem ganx «cbücli-
ten, aber kräftigen Unterbau ein Giebel mit einem der
reichsten und lebhaftesten Maßwerksmotive. Erkommt
hier vor dem ganz ruhigen, sehr hohen Dach der da-
hinter liegenden Kapelle gegensätzlich gesteigert zur
\\ irkimg. Der Kapellenbau enthält in seinem unteren
Teil das gleiche lebhafte MaSwerksmotiv \'om Park
aus erblickt man nun diesen unruhigen Teil gegensätz-
lich vor dem ruhigen unteren i eil des Giebelbaues".
A .1 c h am Renaissancebau ist dieses k ü n si le r i s c h e G es et z

des Gegcn«!atzes beobachtet. Ein Erker in reichen Kc-
n ai SS an ce Formen mit \\ a|ipen n-ärkischcr .Städte steht

zwischen zwei Baumkronen (5. 70h). „Er steht als ein-

ziges Schmuckstück am Ende einerlangen Putzfläche,

die sich hier in das Dach erhebt, um dem Erker Platz

zu machen. Ein Tor mit zwei l'uttcngruppcn vom al-

ten Ephraim'schen Palais bi det den Vordergrund für

den Erker an der Strafie" i S 705).

In sinngemäßer l'ebertragung haben die beim
Aeußeren verfolgten Grundsätze lür das Inncrc die

von HoHmaon in die ioleenden Worte gekleidete Ge-
staltangenommen: ,PQrdieGestaltungundAusbildung
der Räume war nur die Rflcksicht anfaleGegenatande
der Sammtungen maßgebend. JederSuBerllcne Effekt,

wie er durch die Verwendung kostbarer Materialien,

durch lebhafte Farben oder durch auffäihge Foinien
erzielt werden kann, ist vermieden woiden. . . Dabei
wurde versucht, der verschiedenen An der S imnilun-

gen entsprechend, einen regen Wechsel in der Kaiim-

bildung und ganz he'-(>nder'. auch ilt der Belicliluiig

der Räume zu erreichen". Zu den aus diesen Erwä-
gungen hervmgelienden W irkungen gesellen sichnoch
zahlreiche kleine \\ iikungen, die au> ii.)lgeiuien lieob

acbtuogen und Anordnungen gezogen wurden. Bei
allen iubeiten, seien sie in Hou, Steto, Metall oder

Ne. tesf4.
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Putz zu erstellen gewesen, wurde die alte Handwerks-
Technik nach Möglichkeil wicderzurGeltunggcbracht
Den Gegenständen mußten sich auch die Schränke,
in welchen sie untergebricht sind, anschliefien; „auch
das kleinste nicht erforderliche Profil hieran wurde
als ein Fehler zu vermeiden gesucht". Bei der An-
ordnung der Fenster ist in verschiedenen Räumen
darauf Kucksicht f;eiioninien worden, daß die Bäume
des Knilnischen Parkes auch fiir die Räume tunlichst

zur W'irkunj^ koninieii. Mar. sieht strhon aus die-

sen kurzen Anführungen, und der aufmerksame Be-
schauer des Bauwerkes gewinnt an last allen Stel-

len, an welchen eine WimiOR sich überhaupt beob-
achten laßt, den Eindniclc: £ ist eine unendliche
Fülle feiner Beobacbtungeo, vertiefter Studien und

bewußter kOnatlerischer Anordnungen, aus welchen
sich das vielgestaltige Kleinicben dieses eigenartigen
BauWerkes zu einergroßenWirkungzusammcnschließt.
DasGlaubenslickcnntnis für diesen Bau leg! Hoffniaiin

mit den Worten .^b; „Die Gebäude aus früheren Jahr-
hunderten verschwinden in Berlin melir und mehr.
Um so stärker fühlte der Architekt sich verpflichtet,

hier, beim Bau des Märkischen Museums, im Anschluß
an die Sammlungsgcgcnstände späteren Generationen
die Stimiminj^eii /u übermitteln, welche äußerlich und
mnerlich den (iebi^uden Alt-Berlins eigentümlich wa-
ren." Ks ist cm schönes und unbefangen natürliches

Bekenntnis deutschen Heimatsinnes, welches in die-

sen sdilidtten Worten liegt—

Zur Frage des Urheberrechtes an Wettbewerbs-EntwrOflsn.
Von Kcchisanvr^li ]. tod Licbis in Moiichtn.

|ie bei Wettbewerben Ubiiche Hc-siimmuii^;, d.iß die

preisjfekrnntcn Kntwiirtcin das unbeschrankte KiKC-n-

tum der ausschreibenden Stelle Uberjjchcn sollen,

ist unklar und entspricht der .\usdruckswcisc des Gcsct/es
nicht. Dieses Cicseiz, welches aul die ktinstlenschcn Ent-
wUrie von Bauwerken seit i. Juli 1907 Anwendung findet, ist

das RciclMSCBelz vom 9. Januar 1907 Uber das Urneberrechtu Werken der bildenden Kttnste und der Photographie.
Dieses Gesetz unterscheidet scharf zwischen der Ueber-

traeuQg des Eigentums und der UebertraironB des Urheber-
rechtes. Wer das Eigentum an einem Werke der bilden-
den Ktlnste oder einem kiinstlerisrhcn Entwurf für ein

Gebäude erw-irbt, erwirbt hierdurch noch nicht d.is Urheber-
recht n.is C.cscti' saRt .lusdr'icklich : ..f)ic L'cbcrlassi.in^;

des Eigentums au einem Werke schließt, soweit nicht cm
anderes vereinbart ist, die Uebertranju^ der Rechte des
Urhebers nicht in sich". Zur Uebcrirajjunu des l riielier-

reclr.es. .ilso ;ies Rechtes, ein liauwcrk nacn dern Kntwurl
auszuiüliren, bcdari es also einer Vereinbarung, welche
von der UebertraKung des Eimntumt zu unterscheiden ist

Selbst die Uebcrtraguns des Umeberrecbtes gibtnochnicht
die Befueoi^ u dem Werke AenderunRcn vonunehmen,
also c B. den Entwurf in gelnderter Poim Hissufahren.
Die Anbringung von Aenderungen an demBntwinfe bei der
Auriflhfung miiu also wieder eigens vereinbart werden.

Es sind sonach eigentlich drei Vereinbarungen ertor-

derlich, w enn Jemand das Recht erwerben will, über einen
künstlerischen Entwurf für ein Gebäude vollstandij? irei

zu verlüden: Die KjKentumslllienr.i>;unf^ an dem Enlwurt
selbst, a. h an den Zeirhnun^;cn und 1'l.anen, die Ueber-
Ira^ung des Urheberrecl-.;es. als ) die liefugnis nach diesen
Plänen einen Mau auszuitlhrcn, und endUch die Einräumung
der Befugnis, bei der .\usitthrung an dem Entwurf be-
liebige Aenderungen vorzunehmen.

Sollte die erwähnte Klausel etwa die Absicht haben,
auch die Uebeitragung des Urheberrechtes in sich tu
schließen, so ist sie unUar und es fragt sich, ob nkbtnit
Erfolg geltend gemacht werden könnte, daß eine solche
Klausel allein nicht geeignet sei, die Vcriifltchtung zur
Uebertragung des Urheberrechtes zu begriinaen Jedenfalls
wäre CS angemessen, wenn die .^rchitcktcnvcrhandc mit
aller Energie crkl.trtcn. d.iß sie und iluc Mri^licdcr die
K'aiisel nur so auSiasscn wollen, daß unter derselben ledig-
lich die Ueheriassung des EigentnoBS SU den Zcichnüngen
und Planen lu verstehen ist

Die erwähnte Ausdrucksweise, daß die preisgekrönten
Entwtirfe in das unbeschränkte Eigentum der ausschrei-
benden Stelle Übergeben, ist vennotliGhenliKNamendem
§ 66t des BGB. An deser Stelle trHIk das BGB. einzelne
Vorschriften Aber die öffentlichen Zusagen von Preisen Mr
die Lösung einer Aufgabe aus den Gebieten der Wissen-
schaft. Kunst, Technik usw. Nach diesen Bestimmungen
wird durch die öffentliche Bekanntmachung der Bekannt-
machende verpflichtet, dem jeni!,«en, welcher che vor|;eschrie-

bcncn Bedingungen ertullt, eine liclohnunK zu bc7.i!ilcn

Nach i; 661 des IKiH kann der .\uslobcnde auch (he
Uebertraguni; des Eigentums an <lem Werke vcrlanucn,
wenn er in der .\u5l0bung bestimmt h,-»t, daß die UcDer-
tragung des Eigentums an ihn eriolgen soll. Nach der in

den Kommentaren vertretenen .\nschauung, welche aller-

dings sehr weit ^eh^ kann der Auslobende seiner Aus-
lobung auch weitere Bedingungen beifügen, also z. B. «De
Bedingung, daß der Fertiger eines preisgekrönten Ent-
wurfes auch zur (Jebertragungdes Urheoerr«:htes verpflich-

tet sein soll Daß eine solche Bedingung eine Benachlei-
ligung enduUt, auch wenn lie iccfallich üllasig Ist, ergibt
sich aus folgendem:

DerZweckderAuilobinigs«}UBebi,vefBcUedeaeKflnst-

H Dsssnber 190!.

ler zu veranlassen, sich um die !'rei!,e zu bcw ertjcii, we'chc
im Wettbewerb Stlr die besten Entwürfe versprochen sind.

Jeder der Hewerlicr lauft Gefahr, daß er Mlllie, Zeit und
.\uslat;en vcrf;ebcns aufwendet Um den Kinzclnen trotz-

dem zur Fertigung von Entwtirien zu vcr.inlasscn, liedarf es
eben der Hoänung auf den Preis, die in ihm erweckt wird.

Die Preise haben also den Zweck, eine Reihe von Bewer-
bern anzuziehen, damit sie ihre lunftnnil opfern, um
eine Zahl von EntwOtten zu schallen, wdchedemAusloben-
den einen Ueberbtick geben, wie die gestellte Aufgabe am
besten gelost werden kann

Eine andere Sache ist die Uehertragung des Urheber
rechtes an denieni>,'cn Entwürfen, welche dem .\uslobenden
.ils die besten er^<- 'ii inen Es wurde als der Iiilligkeit ent-

sfircchcrd erscheinen, d.iß erst nach der FcstHtcTlung der
[)rcis^;ekronlen KuuMjile die Verhandlunucn mit den rcrti-

li;crn der Entwürle stattfinden, unter welcnen Bedin({unKen
sie ihr Urheberrecht und das Recht SU Acndsnmgm BeS
luitwurfes Ubertragen wollen.

Das gegenwärug Übliche Verfahren, durch welches die
Bewerber genötigt werden sollen, beimEmpfaneeinesPrel-
ses auf ihr Urheberrecht zu verzichtenL zeigi daß die Archi-

tekten nicht genfigend zusammengeschlossen sind, um sich

gegen Benachteiligungen und Schädigunf^en zu wehren. J£s

ist ein großer Unterschied, ob der Kerüger eines guten,
vielleicht vortrefflichen Entwurfes in derl,age ist zu ver-
iiande'-ii d.ir.ilier, unter welchen Bedingungen er sein Ur-
heberrecht tibertr.i;.;en will, oder of) ihm von .Anfang an die
Hände gcbuiuieii sind, sodaß er durch den Preis nicht bloß
eine .Xuszeiehnung für die (iütc des Entwurfes erhält, son-
dern auch sein Urheberrecht op'ern nuiß Die Belohnung
\ erben hierdurch den Charaktcrciner .Vuszcichnung für die
beste Losung der Aufgabe und wird lediglich eine Bezah-
lung, von welcher es sich manchmal fragen mag, obsic wirk-

lich dem Werte des verlorenen Urheberrechtes entspricht
Der Aualobende triSt so swei Fliegen mit einem SchUg:
Unter dem Schein der Auslobang MdM der Auslobenoe
o billig als möglich sich einen henromgsnd guten^twurf
zu verschaffen,

Jcdent.ills wäre es dringend wünschenswert, daß wenig-
stens die Form der.'\uslobung keinen Zweifel dartiher läßt,

welche Rechte der mit einem Preis ,\usgeze;chnctc ver-

liert, und deshalb müßte energisch gegen den Ausdruck
.Uebertr.i.i,'ung des unbeschiiEinen iSgenunts' Einspradi
erhoben werden

Nachschrift der Redaktion Die in vorstehenden
Ausführungen autgewortcnc Frage schcmt uns sehr crwä-
fensweit, seüdemmrden Archiläuen durch Auinahme der
Werke der Baukunst unter den Schutz des Urheberrechtes
ftlr die Werke der bildenden Künste eine ganz neue Redltt-
liige geschaffen worden ist. Bis dahin lelilie es ihm bekannt-
lich an jeder gesetzlichen Handhabe, seine Werke gegen
Nachbauen zu schützen; nachdem ihm diese, wenn auch
in beschränktem Maße, ^eueben ist. sollte ersein Urheber-
recht ni( lit letcritfertig iire;s^el)en .Anderseits alier dürfen
die .\ns[irK( 'le nu ht so hoch gcsrhr.iubt werden, daß damit
auch d.is ^esuride Wef.bcwerbswcsen, dem die deutsche
liaukunst c.wcilellos eine erhebliche Forderung verdankt,
unterbunden wtlrde

Neben dem AusfUhrungsteeliikoiiuiu aber bei Wettbe-
werbennocheine zweite Seitedes Urheberrechtes, das »Ver-
Offentlichungsrecht* der Entwürfe, in Frage. Es werdn
jetzt häufigervon Bodcn-Gcsellschaften Wettbewerbeiardle
Aufteilung von Grundstücken erlassen und eswiiddabdvOD
dem Ausschreiber das Veröffentlichungsrecht hcaiispnicht
in der Absicht, mit den Entwarf«! später gesddftlicfie Re«
klame zu machen. Dagegen Ist an sich nichts einzuwen-
den, mir mUssen die FreSe dann entsptecbend hoch be*
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messen werden, und es darf keinesfalls den Bewerbern Rigentumsrccht an den Zeichnungen erwirbt, verpflichtet,

selbst das Recht genommen werden, ihre Entwüric nach diese dem Urheber zeitweilig zu VcrOffentlichungszwek-

ihrem Relieben auch an anderer Stelle zu vcröHcntlichen ken zu überlassen oder kann er das verweigern r Im letz-

Dabci tritt die Frage auf, ist der Ausschreiber, der das leten Kalle müßte der Architekt vor Abgabe seiner Wettbe-
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wcrBs-Rntwürie sich von vornherein Kopien xurUck behalten, des Austobenden als logische l-'oluc der UcberlussunK des
wenn nicht sein Veröffentlichungsrecht illusorisch bleiben Veröffentlichunjjsrcrhtcs an den Bewerber besteht, lra>!en

soll. WirneigcnderAnsichtzu,daßcinc$olcheVerpflich(UDg aber doch: Istdicsc Rcchtsiragc vollkommen geklärt? —
»4 Dezember 1908. 709
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Zur Lehre
K h. (ioin Rfchtedcs IV-d -B. beträgt i§ «95.; die rcRel-

ii.;ilv.i;(r VcrjähnjnnsJrist 30 Jahre; es Kchf" jciioi h

Sigi) dK-AnsprilchcderKimllcutc.Fabrikamen, Hand-
werker uniJ dcrienit.'cii. welche ein Kunstgewerbe betreiben,
liir I.ielcniMf,' \ on Waren, AusUIhruns von Arbeiten und lUr

die liesornun^; IrumderGescIiaitc in:t Kitiscli:uL> i!cr Ausl.i-

gCD, in 2 Uhren unter, es sei denn, dai^ die Leistung lür den
Gewcrbeoelneb des f^chuldncrs eriolgte, in «-elchern Ictz-

leren Falle solche erst in 4 Jahren vcrjihren. DerAnspruch
Ulf Wandelung oder auf Minderung sowie der Anspruch
aufSchadenersatzwegenMangelseinerzugcsichertcn Eigen-
schaft verjiUircn [§477) beiKauf>oderLie!eruagsgeschäften
in 6 Monaten von der Ablieferung, bei Grundstücken in

I Jahre von der L'ebeipabe an, sotern nicht der Verkäufer
den M.ingi-I arj^listin verstliwiejjen hat; ebensu 1(5 638! die
RUge von Werktnängeln in 6 Monaten liczw in einem oder
inlUnI Jahren Kndlich verjährt der Ansjinirh mi'. Krsui/ Jes
jius einer itnerlanlifcn Handlung cnl^standl•nf n Schadens
S ^S- in .1 Jahren von dem Zeitininklc an, in welchem
der Vcrlctae von dem Schaden und der Person des Krsalz-

pfUchliKenKenntnis erlangte,sowie ohne Rücksicht au f diese
Kenntnis in jeJahren von der Begehung der Handlung
«D. Angesichu dkscf RechtsU« «iM bei der prakiiMhea
Anwendung der Redilsregeln Iber den I^inif der Verilh«
run^sfristohmalsZweifcl entstanden,welche lu eineniRecnt»>
streite Veranlassung gaben und stets i(ir die eine oder die
andere Partei die Aufwendung erheblicher Kosten und An-
waltsgebilhrcn im Gefolge hatten, weshalb es lilr die be-
teiligien Kreise von Wert ist, die RechtsUberzeuguni,' des
Reichsterahtcs hierüber kennen zu lernen.

Inden l'rteilen des frUherenOhertribunalsvom 14 Nfarz

187^ SiriethorsiS4, 2751, sowie des Keu list^erichtes v. 21 Mai
1885 Jur. Wschr. i&S;. 247 , 1 Man 1900 ichd iwo, 30(11.

S.Januar 1905 1 Ret). IV 463/01 wird ülicrcinsiimnnnd an
erkannt, daß der Werkvertrag eine Ausnahme von aer
kurzen Verjährung nicht begründet; jedoch fällt nach dem
U. vom 29 Jiini 1891 (R. G Z 18,232} dersogen Entreprise-
Vertrag nicht unter die kurze Verjährung. Bezüglich det
letzteren iührt dagegen das U vom 1 1. April 1907 R -G. Z. 66,

6) aus, daß nacn dem Rechte des B.-G.-H der Vertrag
Uber die Uebernuhme emcs Baues als rechtlich eigenar-
tiger Vertrag neben dem Werkvcrtrai; nicht mehr besteht,
der letalere 11.ich |? 631 vielmehr alle I''allc uml,\ßt, in denen
die I cisuiriL' <lcs Unlernehmcrs dse Herstellung; eines ver-

si>ru<.iieiien Werkes ist, ohne dalS es daraul an koiiiiiil. von
wem die dalür criorderlichen Arbeiten auSf^et lhit werden,
weshalb in den Fallen, in denen Bauarljeiicn (Gegenstand
eines Werkvertrages sind, es demnach rcchtlicn keinen
Uatenddcd machen kann, ob die Arbeiten dem eigenen
Ifaadwnfc des Unternehmers angehören, oder auf dessen
Bestellung für ihn von anderen Handwerkera mulgeftthft
werden. Es komme vielmehr nur darauf in,ob tBefibeniom*
mene Leistung die eines Handwerkers ist Hierauf gestützt
wird derRechtsgrundsats erkannt, daü auch die Ansprüche
aus einem Banentreiirisevertrag der kurzen d h. zwei- bczw.
vierjährigen Verjährung unterliegen.

üb jemand als Handwerker rechtlich l>cuncilt werden
kAone, ist aus dem Umfange der Arbeiten sowie daraus

d«r Verjährung.
zuentnehmen, ob er sich selbst als Unternehmer eines hand-
werklichen i!c-.r:ct LS bezeichnet und bei der Ausführung
der .Arbeiten (icrsunlich mittätig gewesen ist. Das ent-

scheidende Gewicht ist dabei aut die heute geltenden wirt-

schaltliehea Anschauungen zu legen, welche gerade bei

den Bauhandwerkern dahin tahrcn. den Kreis nicht ;ii eng
zu ziehen. Denn der eesctzgcbcnsche Grund fUr die Ein-

ffihrung der kurzen Verjährung trifft auch für ihre Unter-
nehmungen zu, insofern kleinere Bauten zu den Geschäften
des allttelkben Verkehres gehören, bei denen die Bezah-
lung ähnlich wie bei Kauileuten und Fabrikanten alsbald
nach der Beendigung der Arbeit gefordert zu werden pflegt

Ueber die Anwendung der kurzen Verjährung auf
Forderungen der Kaufleute für .Ausführung von Arbeiten
führt das 0. vom 23. April 1007 R -C} Z. 66, 481 aus. daU eine

Forderung der hier in Rede stehenden Art auch zu den
Ansprüchen aus Geschalten des täglichen Verkehres ge-

hört, mit welcher Be?eichnung die Denkschrift zum Ent-
wurf des B G -B die im 5 ic'j aiil^'oiiil' ricn Ansprüche
zusauiuieniaGt Und dies gilt selbst in solchen l allen, in

denen die Forderung eine bedeutende Höhe erreicht, wes-
halb die Anwendbarkeit des § 196 durch letztere nicht aus-

«•chlONeo ist Es kOBuat eben wu auf Voiliegen eines
GciwfbebetriMieB an;md dieser seist, wie sich schon am
dem dsda mi^Bommenen Uerkmal des Betreibens er-

gibt bei der betretenden Titigkeit das Dauernde, Berufs-

mllHge voraus. Demgemäß kann Jemand, welcher blos
in einem einzelnen Falle eine Tätigkeit der bezeichneten
.\rt ausübt, als Gewerbetreibender nicht angesehen werden,
sodali weder f;egen ;hn d e kur/cre Verjährungslrist des
t; 1(^6 .\bs I geltend ^em.irht werdeil UUIO, nOch auch
ihm die vierjährige für Leistungen sum Gewerbebetrieb
des Schuldners zu st.itten kommt,

I ).iß der im § 463 geregelte .Anspruch auf Schaden-
Krsat^ wegen Ntchleriüllung aus arglistigem Verschweigen
eil es Fciders der Kaulsache bei dem Kaulabschluß der
jojaliiigcn Verjährung des § 195, aber nicht der sjährigen
det S ^> unterliegt, iolKerte das U. vom 26. April 1907 (IL-

G- Z. SS) daraus, weil der in § .163 anerkannte Anspiudi
eul Scha-'i-ncTsatz in seinem vollen Umfang ein vertrag-

licher isi, I. \rf;list bei dem Vertragsabschluß aber
unter den don ^^crcgelten Voraussetzungen die gleichen
vertraglichen Wirkungen beigelegt sind, wie der Arglist

in Erfüllung des Vertrages, während der Grundsatz in 852
nur Anwendung finden könnte, wenn ein außervertraglichcs
Verschulden, also ein Verstoß gegen die guten Sitten als

Schadens-ürsache im Sinne des §826 zui (ieltunt; kAnu:
Indem V vom lo. Juni i«>> (J"r. Wschr 05, 4S4 wird

auf Grund der Bestimmung des § 640 ausgesprooien, daß
die kurze Vcrjährungdes §oj8 nicht nur fUr die Herstellung
einer Sache, sondern auch für Leistimgen nicht körper-
licherAn Imsw. die Erzielung eines Erfolges Piatz greift und
alsdann mit der Vollendung der Leistung beginnt, sowie
in dem U. vom 15. April tQ07(R.-G.- Z. 66, 16) dessen kune
Verjährungslrist aucn au) Entschädigungsansprüche aus
dem Transportvertragc anerkannt Dagegen erklären die

U.vomi r)czcmberi90? R -G Z 62. 1 19 ,30 Dezember 1005
1 R.-G Z 6/, 2io\ 10 Juli 11^:6 K -G Z 6j, 41; den 5:638

Wieilertierstelitingsarbeiten auf der AkropoUe
von Atlien.

leber die in den leutcn Jahren betriebenen Wieder-
beisteliungsarbeiten auf der Akropolis von Athen— enthält der ,Schw. Merk." dnen Reiselwricht, dem

wir 11 a das Folgende entnehmen: Der imposante Burg-
fclscn war zwar unablässig der Gegenstand von Erhaltungs-
und Wiederhetstellungs-Arbeiten; in diesem Jahre aber
sind sie mit grofiem Eifer gefördert wordm. Der Wieder-
aufbau des Erechthcions hat l.isi das ganze Jahr ausge-
füllt Er umfaßte die .Vulrichtung der hohen Rückwand Ins

zur Gebälkhohe und die Konsulidscrung der Korenhallc
Es halten sich last ;i!le I l.uif.;l;eder w ledergetunden, sod.iß

nur wenige Stücke neu i.:e,irt(eilL-t weiden nuililen Inder
Karyatldenhalle sind die ( .eb;ilklc:le .iliijel mI ri jud :ii

richugeLuge versetzt worden, wie denn auch die Kassetten
der Oeclte ihre ursiirUnulichc Stelle wieder eingenommen
iu1>en; der schwere Auiliau mußte aber mit Eisenträgem
gestützt werden Die häßliche Ton-Karyatide, ein Abguß
des von l.ord Elgin nach London entführten Originals, ist

vorläufig noch stehen geblieben. Man trägt sich aber mit
dem Gedanken, sie entweder durch einen guten GipsabgoB
(? Die Red 1 oder durch eine getreue Kopie in Marmor zu
eisetzen An der Ostvorhallc sind die noch fehlenden Ge-
bälkteile und auch d:e dem Giel ielteld angehörenden Stücke
aulgesetzt worden, w.Uirend uu Wesien durch den Abbruch
der byzantinischen Zisterne und eines späten Ziegelmaucr-
werkes die Stelle des sogen. Kekropsgrabens ireigelegt

710

wurde. Eist jetzt vermag man das Seltsame der soL-en.

schwebenden Ecke mit einiger Sicherheit zu verstenen
Die Gegensätze und Widerstände, die sich bei den großen
periklcibchcn Umbauten auf der Akropolis zwischen Bau-
roeisier und Gcistlicbkeit geltead macbtea, haben ihre
Spuren an dentliclisten an den Bauwerken selbst hinter-

lassen. Gegen die Umwälzungen, die ein groß gedachter
Bauplan auf der Burgterrasse notwendig machte, die einem
feiniUhligen künstlerischen Empfinden, einer freisinnigen

Auffassung entwachsen waren, sträubten sich die alte Tra-
dition, der kimservative Geist einer engherzigen Priester-

srhaU l nd an liieseni unlieiii;sanien f'.i^;(-ns;nn zerst hell-

ten die l'iane der unverdrossenen hT*i;u;er 1 »le Propyläen
und das F.rcchtheion sind die bester. Zeugen jenes K.impfcs
Heim Ercchtheion halte sieh neben anderen Srh«ieriK-
keiten jene ergeben, daß die jetzige SiidAcsu 1 ke gerade
aui dem Cirabe des Kekrops hegen mußte und eine Fim-
damentierung des neuen Bauwerkes ohne die Beseitigung
der geweihten Stätte unmöglich erschien. Der Architekt
entschloß sich daher zu einer kühnen, at>er gewwten Lö-
sung, indem er über dem Gral>e durch mächtige Marmor-
balken eine „schwebende Ecke' schuf, die das Grab un-
berührt ließ, aber die gaiue Last des übrigen Mauerwerkes
zu tragen hatte Sie nat sich völlig bew.nhrt und in den
24 J.dirhunderten, die seitdem vertlossen smd, lial sich die
.Nfauer hier nicht um einen ein.'igen Zenimietei gesenkt
Man hat es jetzt trotzdem liir no'.ig liefunden, die schwe-
bende i^ckc durch eiserne Träger zu stUtten. Binnen we-
niger Monate wird die Arbeit am Erechdieion vollends er-
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für unanwendbar, wenn es sich nicht um einen Nfungel
des ^ciiciertcn Werkes handelt, sondern um emc durch
positives /.iiw;(lerh;indeln gegen die pflichtmäßige Sorg-
iah bei derHL-rs'.ulluni,: des noch niehtVollMldelCIIWCfkM
be(;;angcnc VcrtnigsvcriciiunK.

Auf Grund des § so« wird die Verjährung unterbrochen,
wenn der Berechtigte auIBelriediKuniioder aut Feststellung
<les Anspruches, au! Etteilung oer VoUslreckungsklausel
oder auf Erlassung des Vollstrecknngsarleits Klage erhebt
oder gemäß § 477 Abs. 2 Beweisaufnahme zur Sicherung
des Beweises Ixantragt. Der Erhebung der Klacc stehen
?!lcich die Zustellung eines Zahluniisbcichls im Nfahnver-
ahren, die Anmeldung des Anspruches im Konkurs, die

Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruches im Pro-
zesse, die SlreitverkilnduMf^ in dem l'rozesse, von dessen
AuspiinR der Anspruch ahhangt, die Vorniihnie einer Voll-
streckunnsluincHunj,; und die Stellung des Antrages auf

Zwangsvollstreckung. Zutolge !; 211 dauert solche lort, bis

der Proicß rechtskräftig entschieden oder anderweitig er-

ledigtist DochinUv§ 3i3)die Unterbrechung durch Klage-
«rliMNmgalSBM»teiloljgt|W«nBdi«IL^
oderdnreli ein mchtindeiSscheselbstenlscheideiKles Urteil
rechtskrältig abgewiesen wird. Wird die Verwahrung unter-

brochen, so kommt 1 317) die bis zur Unterorechung ver-

strichene Zeit nicht in Betracht und es kann eine neue Ver-
jährung erst nach Beendigung der Unterbrechung wieder
beginnen In Beziehung hierauf erklärt d^s U vom 26 Ok-
tober 1007 k -Ci. Z. 66, 41 2 I einen \n'r,i^ ,»i;r Sirhcrunj^
des Beweises iiir nicht geeignet, die Verjährung der Ce-
währ!eistiin^'s-,\ns|jrüche lu unterbrechen, wenn er nur zu

diesem Zwerke mit der Bitte eingereicht wird, ihm zunächst
keine Vo\^e zu geben, sondern weitere Anträge abzuwarten,
weil das Recht des B.-G.-B. die bisher Ublicne Anmeldung

der K-Iage zwecks Unterbrechung der Verjährung nicht

aufrecht erhalten hat; währcni; d IS U vom 10 Oktober 1007
(R -O. Z. 66, 366; in Uebereinstiinmung mit dem l.l. vom

März 1904 R -O Z S",. 37.?) berw. v 25 März 1907 i R -

G 7. 6;, 398) die RcchtsUltcrzeugung vertritt, daß durch
die gencntliche Geltendmachung eines Teiles «km An-
spruches die Verjährung des übrigen Teiles in der Rcgd
nicht unterbrodien wird Daran festhaltend istderBrwwli
zu widerrtten. swecks Ersparnis von Rosten blos einen
Teilbetrag einzuklagen, um je nach dem Ausgang des
Rechtsstreites den nicht anhängig gemachten Re<itl)etrag

nachzufordern, sobald es sich um einen Anspruch handelt,

welcher wegen der Länge der verflossenen Zca der Verjäh-

rung ausgesetzt ist, weil dann leicht die Wi;kunp eintreten

kann, dai-> de: \frsuchsweise eingeklagte Teilbeirag zu-

erkannt, der diesen Ubersteigende .Mehrbetrag aber aber-

kannt »erden mtiß
Zwar beginnt 1,101) die Verjährung der in den ^§ 196,

197 bezeichneten Ansprüche mit dem Schluß des Jahres^

in welchem der so nacli den §§ 198—200 maßgebende
Zeitpunkt eintritt, d. h- sie ttlÜK wurden; allein es ändert
(fies sich, sobald eine Unterbrechung oder Hemmung der
Verjährung in Frage kam, weil dann dsf Grundsatz im
^ it& (ieUung rindet, wonach die .\u$sdlttlMrist mit dem
Tage endet, welcher durch seine Benennung oder durch
seine Zahl dem Tage vorangeht, an welchem der Unter-
brechungs- bezw Hemmungsgrund fortget'allen ist Behufs
der Rllge von Kaufmängeln stellt das LI. vom js Februar
Tr)07 R -G Z. ()t,. j.m ' den Grundsatz aui, daß, wenn der

K Uliabschluß, i\c Ücbcrgabe und die .\unassung in ver-

schiedene Zeiten lallen, der Fristcnlauf nicht eher beginnen
kann, sIs bis die Gtfbhr auf den Kaufer Ubcrgmg —

Kreisgerichisrat Dr. B. Hilse.

Zur Umgestaltung des TheaterpUttses in Dresden.
Qvidqaid k|ti, prudcaiw •* irird Dicht viel Neues bringen, erschöpft ist jedoch d< r

Gr renstand noch nicht. F.r hält es fUr seine Pflicht, noch-
:ii i s im Namen seiner schönen Kunst SD der Hand flflch-

liger Skizzen auf das Wesentliche hinzuweisen Der Be-
senauer des Modelles bewege sah mi; seinem -\uge, lang-

sam von Neustadt kommend, gegen den SchloL^platr und
betrachte fortgesetzt den Bithnenraum, denn mit cmem
solchen ist füglich der Thcaterplatz zu vergleichen. In
welch' pr.tchtiger Weise die linksseitige Kulisse, mit wel-

cher die Hoikirche sehr wohl vergleichbar ist, sich darbie-
tet, das Bühnenbild zur Linken säumt, ist von Altersher ge-
nugsam bekannt Die entsprechende rechtsseitige Kulisse,

Deutschlands lur Erlangung von Entwilifeo fBr die Umge- das Hotel BellsviMb ttilt oagegien unaenilgead in die Er-
ataltung des Theaterplatzes unddaifsleli daher woht ein sdieinung. DerPlatisÄsGsnceBbetraditetisteben unfertig.

Wort voller Eindringlichkeit erlauben. Das Barackeni|eirirr,dss sogenannte italienische OiMcbtn»
Das vom städtischen Hochbauamt zu Dresden auf^e- das ursprünfliot tatsächlich aus Baracken, Stelninettwerk-

<cl r»pice Hacml

|n letzter Stunde ruft der Verfasser den Kreisen, bn
denen die Kntscheidung Uber das fernere Schicksal
des riieaterplalzesinl )reScldn ruht, dieseWorte ZU. Hier

handelt es sich nicht nur um eine aus Mitteln der Allge-
meinheit zu errichtende Schöpfung, um ein Werk, welches
ungezählte Tausendc verschlingen wird, sondern, was weit

bedeutsamer ist : um den alten Ruhm der Stadt Dres-
den als „Kunststadt", als namhafte Pflanzstätte der
Kunst Der Verfasserist einer der Preisträger jenes ergeb-
nislos verlaufenen Wettbewerbes unter dien Architekten

stellte Modell beweist schlagend, wie wahrhaft vortrefflich

jener Apell namhafterBaukünstler in den Spalten der „Deut-
schen Bauzcilung", der Hrn Hallcr-Hambiirg. Fischer-
München und Frcude-Guriil.' '.v ir. Auili lünur dur leider

leer ausgegangenen l eilnehnier lenes Wef.'iiewtrbes mit
dem Kennwort; Semper Schinkel" bewies mit seiner .\ut-

fassung hohes ktJnstlcn.schcs Verständnis Der Verfasser

Stätten, Kantinen usw bestand, soll nun endlich verschwin-
den; der haßliche Vorhang, der seit Jahrhunderten nach
Innen wie nach ,\ußen den Blick vcrhtllltc, kann fallen So
gebe III .in duc Ii die köstlichen Iii '. d c r. um die uns
viele Städte neiden, ungeschmälert der verlan-
genden Mit- und Nachwelt

Schon Fischerhebt die absolute Untcroriinung d csi-r

chöpit sein. Was an alten Werkstücken noch vorhanden
tmd Mttininibsr war, wüd seinen slian PIsts «ngenom-
men haben. Aber an eine vollendete Tmederiientellung,
die einen volligen Abschluß des Baues, eine Wiederher-
stellung des Inneren und Aeußeren ermöglicht, ist nicht
au denken Wenn die nun seit fahren das Erechtheion
entstellenden Gerüste beseitigt sein werden, wird das schftne
Geb&udc Vieles von seinem früheren Aussehen ztiriickge-

Wonnen haben; es wird uns weit mehr denn ehedem eine
Vorstellung von der fesselnden Schönheit jenes Kleinods
jonischcr Baukunst geben, aber eine Ruine wird es doch
auch weiterhin blcben. eine Kuine.<be von der malerischen
Wirkung nichts eiii^;eljilLit h ibcn wird

Auch mit den Wiederherstetlungs - Arbeiten an den
Propjrlieo wurde begonnen. Hier sollen auf den Säulen
und Kapitellen die Architrave und GebälkstOcke bis
tu den erhaltenen Dachteilen aufgesetzt werden, von
denen fast kein Stttck verloren Begangen ist. Auch
hier wurde, wie beim &echtheioD, die Leitung der schwie-
rigen Arbeiten den bewihrten Architekten Bslsnos
übertragen.

In den Museumsgebäucien der .Akropolis gehen gleich-
falls größere Veränderungen vorsieh; sie sind notwendig
geworden durch die Fülle von Kunstwerken, die durch die
in den letzten Jahren vorgenommenen Zusammensetzun-
gen einen gunstigeren Stand- und l,icgc[ilatz in den nicht
gerade sehr geeigneten Räumen beansj)ruchen. Eine Er-
weiterung des Bauwerkes ist zum Bedürfnis geworden und
so hat man sich entschlossen, den bisher aas Magann be-

«4-

nutzten Bau hinter dem jetzigen öffentlichen Museum zu
diesem letzteren tu tiehen und auf dieseWnise die in jenem
Bau tmtergetMrachienSchitse dem gröBerenPublikimieben'
falls sugänglich zu machen. An den Abhängen des Burg-
felsens, dessen Mauern an den baufälligen Stellen ausge-
iMSsert wurden, hat die vorsorgliche, schützende und er-

ludtende Hand der Archäologischen Gesellschaft die Spu-
ren ihrer Tätigkeit überall zurückgelassen An den Siid-

abhängen sina vor dem Dionysos -
'I heater und vor der

Eumenes Halle eine Reihe von jungen Baumen angepflanzt
worden, die let/t zum erstenmal grünen und zur Verschö-
nerung <!er .Anlagen beitragen. Auch auf der Harghohe
s'.iircn einige ra'.mcn gesetzt worden. l)er !'.i!uweg, der
an dem VV'cstabhangc zum Bculcschcn Tor hinauttiihrtc,

ist umgebaut worden; er hat jetit durch eine bessere Füh-
rung der Windungen einen sanfteren Anstieg erhalten, wtli-

rena der ehemaUge, unmittelbar vor dem eangangstor be-
findliche Halteplatz tiefer gelegt wurde, dafttr aber gerMu-
miger geworden ist. Durch die nicht mMriieblichen Ab-
gnu>ungen, die vor dem Beuleschen Tor notwendig ge-
worden sind, ist eine rOmische Zisterne zum Vorschein
gekommen, sowie das Pflaster des fränkischen und tür-

kischen Reitweges, der über diese sjiäte ,\nlagc zur
Akropolislührte Der ganze Wcstabhang sull ineine baum-
reiche Parkanlage verwandelt werden, in welcher der
bisher vermißte Ruhejmnki geiuiidcn scm wird, von dem
aus die Akrupolis mit ihren hoch aufgetürmten basüoo-
artigen Vorbauten aucb susnflchsterNähe wird bctniditet
werden können. —
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Platzseite als höchste künstlerische Tugend hervor. Der
Vergleich mit der l'kuzeu.iin Venedig licRt greifbar nahe
Dort einmal der unvergleichliche Ulick aui das Meer uod
auf San Giorgio maffgiore. hier der auf den Strom und sein
reiches Leben, auf dieNenstadt und aui die prachtvolle neue
Bificke von Kreis; dortra andeneitt der Einblick vom
Schiff oder der Insel in diePiutetta mit ihren Palästen, hier

derBlick von Neustadt,vom Strom oder noch reizvoller von
der Brücke mit immer wechselvollem Bild aui den Theater*
platt mit seinen prächtigen Bauten Kine Schänke, so ne
Art A!t-Hellwig an einen I'latz, den die Bauten zweier J;jhr-

hunderlc umgehen, als vierte Platzseitc zu bringen, wäre
gemeinhin ii n k ü n .stl c r i si h Kin POppclmann, cm Sem-
per wiirdcn sich diesem l'htzabschhiß mit allen Mit-
teln entgegengestellt haben

1 >ie wichtigste und grundlegende Frage bei der Um-
Cestultung des 'l'heatei|>iatzes. die eng mit dem Brücken-
Neubau zusammenhängt, ist die Frage der Beseitigung der
achlimmenVerkahrakitu-
sung Augustu^BrOcke-
SchloßstnaAe mit Ter-
rassenu{»Theaterplatz.
Ihre Beantwortung führ-

te zur Weiteriiihrung
desTerrassenufers unter
dem ersten nrürkcnbo-
gen hindurch .im Strom
en'lang Dcrl-.istenvcr-

kehrTcrrassenuler-'l hc-

aterplatz sollte dahin ab-
geleitet werden und au<

steigeDden SttmBe vor
dem Hotel Bellevue mit
ziemlich McliienRadius
über die Theaterj'l.itz-

eckc nach der Pac '-.hdi

Straße geleitet werden.
Der ausschlaggebende
Faktor scheint die Was-
Serbaudirektion zu sein.

Hier handelt es sich aber
um liedeutenderes als

uro emc zu korrigierende
Stromfflhrung oder um
dk aeit langer Zeit

bcMehende Verkehrs-
kremung.
Des genialen Erbauers

des Zwingers. Daniel
POppclmannsAbsichten

:

.den Blick auf die
Brücke vomZwinger
(rei zu halten sind
klar und deutlicii bereits

vonGottfried Semper (or-

muliert worden F.r selbst
fügte sich mit seinem
Museums - Verschluß

-

iwa dea Zwingeia achr
widerstrebend höheren
wünschen. Semper be-
absichtigte an Stelle des
denZwingerhofabschlie-
ßenden Museumsbaues
nichtsGeringeres al s eine
geradlinige Weiteriiih-

rung des schloL^seitigen

ZwingerflUgcl s ei n Stück
in den Theaterplatz hin-

ein. Hierdurch wäre auch die unglückliche Stellung der
an sich reizvollen Schinkel sehen Mauptwache unmög-
lich gewesen. Aal der gegenüber liegenden Seite plante
Semper eine Arkadenverbindung von Zwinger und Opcm-
haas. POppelmaaa ban^ augicicfa die uumw Zuaun-
neDgehAngkeit von BrOcke und Zwinger beiw. Theater-
Pliitz damit betonend, das weiland stehende goldene Kreuz
des einen Strompfeilers der Brücke genau auf die Quer-
achse des/wingcrs gerichtet unddainiteinengewißliebens-
wUrdigcn Richtungspunkt itlr den Blick geschaffen Auf
jeden Fall wollten l)eide namhafte Baiikiinstlcr
den Theaterplatz narh der Stromseitc tm ollen
lassen. .-\uch wollte der neue Kiinig von Polen. Kur-
lUrst August von Sachsen, der polnischen Schlachta, seinen
G äs t e n, d i e vo n d e r b r ü c k e n a h t e n , in i i se i n e m /.« i n-
ger ein Schaustück ersten Ranges darbieten und
sicher hat ihn nur der Tod iin derWeiicriUhrung dcrPoppcl-
uann'achen Absichten gehindert.

Nun ist ja gewiß zuzugeben, daß der Flau bei HcUwig

7"

unmittelbar am Strom ein entziickender ist; aber muß sich
d e niedere Notwend-.f;keii iiilI-.; der höheren Sügcn? Miui
lUhre die geplante UlerstraUe. wenn ]ene .\blcnkung des
WagenVerkehrs unbedingtes Bedürfnis ist, etwas, aber nicht
in solcher Ausdehnung in das jetzige Strombett hinein, also
drücke das Ufer etwas nach rechts, lasse die Ufeiwrafle aber
nicht in einer Rampe auf den Theaterplatt aiAleigen, soo-
dem verschone den Theaterplatz ganz und führe
diese Straße bis ans Fernheizwerk und im großen Bogen
zwischen diesem und dem gegenüber liegentlcn Zoll Verwal-
tungsgebäude unmittelbar in die Stallstraßc. Noch vorteil-
hafter wäre es, die Vetkehrskreuzung bliebe, wie sie seit

t.ihrhundcrten gewesen, jrui unter dem ersten Bnitken-
ogcniührtc man nur einen entsprechend schmaleren l'rome-

nadcnwcg am Uler hin, den man am Hotel Neti-Hellevue
oder aber Neu-Hellwig endigen ließe. Hierdurch würde
gleichzeitig erreicht, Neu-Hell«igbisan das Strombett vorzu-
schieben. Freude in Görlitz spricht in hoher künstlerischer

EinaichtTMaiMB Tcff-

raSfenbau-Prmite. fPd-
ches dasGesamtDudb^
herrsche. Man flihre die-
ses in den Bauten streng
durchgeführte Prinzip bis
zum Strombett weiter,
lassen den ganzenkünst-
lerischen i »rg.mismusso
anhebcn.odi r wer n miin
will, so ausklin^'en, und
man wird em (.esaiii'.-

kunstwerk von höchster
künstlerischer Einheit,

ein Kunstwerk grOlken
Stiles schaBen.
Also die ganze Sirom*

Seite bleibe so gut «ie
offen, zeige, einerseitsan
das I lellwig-Bellevue-
Kiab'iissement, ander-
seits and.iseineBrUcken-
Haiischcn;instoßend, ei-

nen rel>enumsponnencn
offenen S.nilengang und
genau in der Zwingcr-
ach8eliegend.wenn auch
atumphrinkligindenPlats
sdmsidend. eine pandkl
dsrkonkaven Stromknth
ve folgende mächtige
Freitreppe, die vonallen
Seiten m geradenLinien
unmittelbar nach dem
Damplschiff-I^mdeplatz
führt. Dieselbe mag in

2 .\bsätien, deren oberer
durch 2 kolosbale, mit
sinnvollen (iruppen ge-
schmückte Postamente
gegliedert, angelegtwer-
den.DencrwMiiilCB Mint
de voe auf der Bracke
könnte Kreis nät einem
bedeulaanaen Schmuck,
einer tOchtigca Figoraa-
gruppe oder aber audi
nur durch einen gewal-
tigeren geschmückten
Strompteiler mit Leich-
tigkeit uieder scliaHen.
l)ierethtssei!it;e Kulisse

wäre nun dadurch bedeutsamer und wirkmu^svo lcr zu

gestalten, daß die Ecke nach dem Theateri>latz und die

Theaterseite als vornehmes Hotel Bellevuc mit nach dem
Ufer vorgeschobenem hinteren Flügel und unmittelbar

anatiftflend daa R^annmt Neu-HeUirig mit Geschoß-
Terrasse, nach dem Strom vornelegter Kolonnade, Garten
und unter Umstftnden tieferer Terrasse geschaffen würde.
Das Hotel Bellevue, nach dem Platz zu vorgeschoben,
doch noch hinter der Flucht der Opemhaus-Unterfahrt tu-

rückbleihend. Hellwig's Restaurant würde an den vorzu-

schiebenden Teil des Hotel Bellevue angegliedert und
n.ich außen gebrochen, und hierdurch nicht nur die not-

wendige 1 rennung beider Bau-Charaktere erhielt, sondern
vornehmlich, entsprechend der Hoikirehe. das Kulissen-

artige zum .Ausdruck gebracht Hotel UcUcvuc kiinntc im
Stil des alten durchgebildet werden,dem eine gewisse steife

Vornehmheit nicht abzusprechen ist, Hellwig in einem
heiteren Barock mit Betonung des Terrassenartigen Wird
das Ganze in dieser oder ähnlicher Weise durchgebildet,
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so wird man ein Gesamt-Kunstwerk von teinsinniKSter Ein- Terrasse nach dem Strom mit Kolonnaden, eine große
tmd Unterordnung erreichen. Die herrliche Hofkirche als geschlossene Einheit bei aller Mannigfaltigkeit! Alles
Dominante, das Opernhaus, Museum, Bellcvue-Hellwig, würde, sich sachlich und formalistisch ein- und unterord-
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nend, ein Kunatwwk Mi «intB G«f, «did^ der
Toten werden.

Wm bnnRt DUQ dagegen Ib. Erlweinf Er MUebt
seio ErMte-Restaurant indie geflhilieheNlhe deBBillcken»
kopfM, «eaigiMMdMMn flacbt TemaM^, stellt es stumpf-
winkliK zu den Theaterplatz nnd twar mit Terhthnismttßig
starker Dach-Entwicklunp Fin Terrassenbau Priniin er-

kennt er jedenfalls nicht .m Kr schließt zum ersten Slale

den Platz endftUltig. denn er liißt einen nur bescheide-
nen Teil oHen. Die wUraiffe Beziehung zwischen Brtlcke und
Tbeatcrplatz, die die großen Toten tu erhalten strebten, er

UtKht sie einlach aus, für ihn ist sie nie vor'niinden jicwesen.

FUr ein drittes KOnigs-Reiter-Standbild eignet sich

der Fiats — «t ilt der PU£^ deo Bdwein iieüaHeii Vitt

—

Maßnahmen zur Bcsaerung der Bauweise
Im 17. Dez. d. J. hat in Ronn unter dem Vorsitz des
Hm. ObeipiMsidcnten Dr. Freiherm von Sclior*
lemer eine Beratung stattgelunden, die sieh ana-

führlich mit den einleitenden Maßnahmen zu einer He-
bung der Bauweisen in Stadt und Land beschäf-
tigte. Der Hr. Oberpräsident eröffnete die Sitzung mit
einer kurzen Ansprache, in der er betonte, daß in dem
Kampfe gegen die Verunstaltung des Ortsbildes und der
I.unaschait eine wirksame Heilung der Sctiäden nur aus
hingebender Mitarbeit aller beteiligten Kreise hervorgehen
könne, nicht im Wege des Biireaukratismus und der I'o-

lirei- Maßnahmen. Es gelte, Freunde für diese wichtige

FraKedesHeimatschutzeszuwerben und die Erkenntnis der
Aulgaben der Gegenwart mögUchst weit zu verbreiten.

In den Einleitungsworten des Vorsitsenden des Rhei-
nischen Vereins fttr Denkmalpflege und Heimatschutz,
ReRienmgs-Prts. a. D. zur Nedden-Cktblenz, wurde auf

die allgemein empfundenen schweren SchSdigungen rhei-

aifchfer Landachafts- und Ortsbilder aus den IcUten Jahr-
zefanten hingeiriesen. gleichzeitig aber auch betont, daß
die neuerdings so stark gewachsene Heimatschutzbewe-
gunR enerk'ische .Maßnahmen gewährleiste und daß nun
auch das Gesetz vorn 15. Juli 1907 gegen die Verunstal-
tung von Landschaft und OrtsbiUl die rechtliche (Irunii-

lage zu ener({ischcr Aktion jjcbc; im Uhrigen solle es

sich hier um eine cinf;chcndc ücsprerhun^; ricr jl: LTj,;rei-

fenden Maßnahmen handeln, deren Ergebnis in einer aus-
führlichen Denkschrift niedergelegt werden solle.

Die Reihe der Berichte eröffnete Hr. Prof. Frentzen-
Aacbea mit einer ErUitlening der wesentlichen Ursache
des Verfall« ttndUdier Bauart In der Rheinprovinz — die
unverständige Verwendung entliehener Daulormen, die Be-
nutzung fremdartiger, störender, nicht bodenständiger Bau-
materialien und die Schematisierung des Ortsbildes auf
Orund -Schabloncnhalter Bebauungspläne. Dementspre-
chend bcdUrle die ländhcbe Bauweise einerinneren Kriilti-

gung, der Befreiung; vi ir: sinnlosen iremden Eintliissen und
einer Rückkehr zu zwccItcnLsprcchender Eigenart und .\n-

passung aller Bauten an die natürliche UnmebunR. Trol.

Kreis- ütlssekiori erörterte dazu die Ndtwenclijjkeit einer
eindringenden Kenntnis ixltercr einheimischer liauweise und
gab eine Reihe von Vorschlagen, die auf eine Heransie-
Kuoc tttchtiger Kräfte — auch tu den Bauaufgaben des
platten Landes — auf die Schaffung von Beratungsstellea
und auf die Notwendigkeit individueller Lösung aller Bau-
Ausfflhrungen abzielten.

Bei der Besprechung des Wertes der ttberlieferten

heimischen Architektur für die heutige I^auweise wies zu-
nächst der Provinzialkonservator der Rheinprovinz, Prof

Dr. Clemcn-Bonn auf den reichen Besitz der Rhcml.inde
an guten einheitlichen Bauten aus der zweiten Hallte des
18. und aus dem .'\nlang des 19. Jahrhunderts hin, dem
so viele rheinische Orte ihren malerischen Reiz verdank-
ten. In dem (leiste und dem inneren (leh.ilt dieser stets

dem Ort&bild fciniUhlig cingelUgten Bauten lagen reiche

Anregungen, die man freilich nicht durch sinnloses Ko-
pieren von Einzelheiten beleben könne; die Sammlung
und praktische Verweitung dieser Motive sei ein wirk«
ames Mittel, dessen imversttndiger und schldücher An-
wendung man durch Zusammenstellung mit guten moder-
nen Beisjpielen leicht begegnen könne. — Reg. u. BrL von
Behr-Trier betonte die Notwendigkeit individuellen
WeitcrschaHcns .auf Grund dieser heimischen Vorbilder,
des Annassens aller Neubauten an das Ortsbild tud na-
mentlich auch einer sorgBUtigeD Vccwenduig der OrlsBb-
liehen Bauraatenalien

Der Mericht des Hm. Landrat Dr Reumont-Erke-
lenz befuS^c sich vornehmlich mit der uraklischen Frage,
wie weil die beteiligten Behörden aiit <ler ("irundl:i>;e des
Geseucs gegen die Verunstaltung von Ort:>bild und L.and-
schalt eue gedeihlidie Wirksamkeit entialten kOnoen;
aufier den Veiwalmngsbcaaten leien die BausndiveiMia»
digca, die Architekten, dieBannuÄBfialieii-FnbiibuMai und

.
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aul keinen Fall. Genug, daß das König Tohann-Denk-
mal iO verlassen auf dem großen, durch Anlagen leicht

zu gliedernden Plaue steht Verschiedene Beurteiler imd
mit ihnen der Verfasser möchten dasselbe an diesem Platte

am liebsten ganz missen. Sjrmmetnsch zur Achse des
Museums könnten allenralls zwei Reiter^Standbilder Auf-
stellung finden. Ferner könnte die Schtnkel'sdie Haupt-
wache recht gut dort beseitigt und an anderer SteHe efBem
anderen Zweck zugeführt werden.

Mochten diese Zeilen, ehe es zu spät ist, zui Ein- tmd
Umkehr auf dem schon bcschrittenen Pfade Anlaß gebeiL
der Vrrlasscr würde in diesem Falle btuS^ ApOu md
allen neun Musen opfern. —

Panl Rretschmar.

in Stadt und Land in der Rheinprovinz.
-Händler, femer die gemeinnutzigen Bauvereine tu ge-

•imsa^ vor nllem aber mflMe eine unmittelbare freund-
sciuddiche FHhIung mit den kleinen Bauherren — nament-
lich auf dem fl.icnen Lande — angestrebt werden Es
gebe eine \fenge von Mitteln und Wegen, Ortsstatute,

Baukommissionea, Erwerb von Baugcliindc clurch die Ge-
meinden, Preisausschreiben, Gründung von Bauvercinen
und namentlich auch die Schattung von Beratungsstellen —
am besten wohl einer ZcuiT ile lUr die Provinz und min-
destens je einer Stelle lür den Regierungsbezirk. Hierzu
beh.andcltcRcg.-.\ssessorFrhr. von Wilmowski aus Bonn
hauptsächlich die drei Kragen Preisausschreiben, Orts-

Statute und Beratungsstellen Tici den l'rcisausschreiben

werde stark gesUndigt durch zu weite hassung der Be-
dingunnn; BcsdirtnlnBg des Ausschreibena sni BeairlM
von einnwieher Bauwöse, die Möglichkeit unnnttellMier
Verwendung der Entwttile und die Einwirkung des ent-

werfenden Architekten auf die Bauausführung milssen ge-
fordert werden: die Ortsstatute sind in weitestem Um-
fange auch auf kleine Orte ohne hervorragende Einzel-

Bauwerke, aber von charakteristischer Bebauung, auszu-
dehnen Sod:mn spr.ach der Berichterstatter noch aus-

itihrlichcr über die schon bestehenden Beratungsstellen in

Wilrttemberg, Bayern und Sachsen, sowie Uber die trei-

willii;eOrganisatu)nder()eschälisstelledes Bundes „Heimat-
schüt,'" in Meiningen; die F.rlahrungen seien durchaus
gtinsiig. Notwendig sei auch fUr die Rncinprovinr die Un-
cntgelUichkeit der Auskunflserteiitmg und wünschenswert
eine freiere Gestaltung der nicht fest mit amtlichen Stellen
zu verbindenden BeratungHteilen. Durch den Ansclilufi
an eine freiere Organisanon — etwa den „Rheinischen
Verein fOr Denkmalpflege und Heimatechuts" — seien
das Vertrauen der Bevölkening tmd die notwendige Ißt-
arbeit der Pnvatarchitekten am ehesten zu sewinnen.

Die beiden letzten Berichte behandelten die sehr wich-
tige Frage der Heranbildung geeigneter Bauleute und
Handwerker. Ausführlich sprach Stadtb.aurat Schocn-
lelder-Elberfeld Uber die .Vusbildung der Baugewcrks-
lucister, denen der Wohnhausbau namciitlicli aui dem
Lande ganz anvertraut sei, auf den Baugcwerkschulen,
deren Ziele vielfach zu weit gesteckt seien. Was uns not
tue, seien tttchiige Baugewerksmeister und Pcchniker iUr

das bargerkcbe «ad MtaeiUcbe Wohnhaus, dMia MHeh
och AreMtekten, die ihre Fortbildung in guten Architek-
tur-Ateliers erhalten sollten Gerade das Halbwissen, mit
dem die Absolventen so vieler Baugewerkschulen in die
Praxis gingen, sei für den Wohnhausbau der letzten Jahr-
zehnte so sehr vom Uet}el gewesen. Bessere Stellung
des I-chrermateriales und dadurch auch die .Moulichkeit,

feinsinnige .\rrhitekten als Lehrer zu gewuu-.cn, ilescluan-

kung der reinen Formenlehre vergangener .Sf.lartcn, da-
für aber Vertiefung der Bearbeitung der einzelnen kleinen
Bauaufgnbcn unter Rücksicht aul /weck und Umgebung,
eine scliarle Durchsicht des vür:i;ai kncn Vorbilaermate-
riales seien neben der verutlnitigeu Beschränkung des
I.ehrzieles dieser Anstalten anzustreben.

ProL Halrohuber-Coln sprach Ul>er den Niedergang
handwerklicher Tüchtigkeit unter dem Einflufl der In-
dustrie und über die Maßnahmen zur Erziehung eines
fachlich und wirtschaftlich leistungattlügen Handwerker-
standes, Uber Wander-.^usstellungen, Beratungsstellen fOr

Handwerker und tiber den Schutz gegen unlauteres Ver-
dingungswcsen und unlautere Bauspekulation

In der den Berichten lolnenden HeS];.tcchung sprachen
Reg-F!nistr Scnz-Coln Uber die vorn „Verli.ind Deut-
scher .\rchitcktcn- und Ingenicur-Vcrcinc" bereits ausge-
gangenen Anrc^ningcn, Geh Keg -K.it R c h I I » i-so dort

Über die Erfahrungen der Rheinischen Cienossctischali

für Arbeiter-Wohnungswesen, über die propagandistische
Tätigkeit durch Baumeister-Konferenzen und Vorträge,
sowie Uber den Plan einer dauernden sonalea Bau-Aus-
Stellung in DOsseldoif, Brt Rehortt-GOin Ober die
von dem Bmd Heiattttchuts mit groOem Bifoig bettie-
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bcM Aulkl&rung durch Vorbilder in daa Schulen und
durch Vortrtf^e mit der GeKenlihcrstcllunR vcm Beispiel

und Gegenbeispiel im Sinne Si lu.luc-Naumburgt. — Zu
der Fra^e Hauaewerkschulen erKriff Rcr, -Bmstr
a D. Moriti-Crtln aas Wort; diese Schu'.en sulUcn rein

schulmäßiK das Sr.hwerRewicht huS I'echnik und Zeichnen
legen, nu nt so sehr aul das Kntwerlen, dalür möchte aber

eine tüchtige praktische Ausbildung in dem Atelier des
Archilekteo folgen und — wenn mOKÜch — sogar lUr den
Baugewerksmeister lur Pflicht gemacnt «erden. Alle diese

Redner berührten gleicbmäflig die Frage der Beratiiogs-

stellen, und es herrschte Uebereinttioimaog ebensowohl
darin, daß eine mehr freiwillige Orguiwiion von größe-
rem Nutsen sein könne, daß aber auch anderseits nicht

die Beratungsstellen durch Anfertigung von Entwürfen tu

einer Konkurrcni für die Privalarchitekten werden sollten.

Reg -Priisidcnt Dr. Bai tr- Trier betonte demgegenüber
die Nolwendij^keit der Mitarbeit der Kehorden, denen die

Baupolizei etil :igc; darin lie>;c d.\s Mittel zu einer (icsurulun^;

der Daupolitcilichcn Iicstimnninj,u-n im !5tnnc dcslleim.u-

schutzes. Uebetdies wäre gerade bei den Städten die MOg-
UchkcU^ im Rahmen der vorhandenen Bertimmungen bii

Ausnahme-Genehmigungen dasIntHvewdes Heimatschut-
zes geltend zu machen, nicht voll ausfienutxt. Atntsrichter

a. D- Dr. Bredt-Barmen besprach cndurh nuchdie ungfla-

stigen Erscheinungen, die sicn bei dcr.Vufstellung von Orts-

Statuten namentlich in der Frage der Sachverständigen
geltend gemacht haben, wo z B bei einer großen Sudl
der ObcrbUrgermeisterallein die SiichversiAndigen ernenne;
ferner betonte er die Kotwcndigkeit, den vorhandenen
Ortssututenmm durch Bereitstellung vonlütteln Hieb eine
durchgreifende Wirkung zu geben.

In dem Schlußwort stellte der Oberprtsident den
Beschluß der Konferenz fest, daß der Rheinische Verein
fUr Denlunalpflege und Heimatschutz auf Grund der Be-

richte und der Besprechung nun die Vorbereitung für eine

allgemeine größere Versanimlungtreffen sollte, und sprach
dabei dem \'orsitzcndcn des Vereins den I):uik lllr seine
Bcmtihun^'cn um das Zustamiekomracn der Konterenz aus.

Ks steht 2L1 erwarten, daß mit dieser Taj'ung die Heimat-
si hut/bewcKung nun auch in der Rhcinprovinz durch den
/.•.isamiiiensL-liluß der verschiedensten Kreise und durch
die Abgrenzung der nächsten und wesentlichsten Ziele in

die licmgen Bafaneo gelenkt ist —

SU Baflla. In der Sitsung
itaNov , Vorsitzender: Dr.-Ing. Schroeder, spracE

dcrESeenbahn-Bau- und Bctriebs-Iospektor Dr.-Ing. Wie-
necke Uber die Entwicklung und gegenwärtige
Umgestaltung der Bahnanlagen in Co In

Die in COln und Deutz endenden Privatbahnen erhiel-

ten die erste Verbindung unter einander, nachdem von der
Staaisregierung der Cxiln-Mindener Kisenbahn>;esellscha!t

bei der Konzcssion iUr die Hahn DeulrCFießen die Ueber-
brtlckung des Rheins, und der Rheinischen Kisenbahnge-
scllschaft bei der Konzession fClr die Fortsetzung der Bahn
COln-Bonn nach dem Oberrhein die Herstellung einer Vcr-
biadmigiibnhn miiGlwB ihfca 3 Liaiea GUa^wmiL CMa*
Aadiea und CölB^Mehl tmrie mit der Rhdninfleke luf-
erlegt war. Damals mide auch der Hauptbahnhof in Cöln
an der Stelle angelegt, an der er sich noch heule betindet
Zu diesen Bahnen kamen sMter noch die Linien der Ber-
gisch-Mtrkischen Bahn von Klberield und Bensberg, die in

Deutz endeten Nach Vcrstaatlirhunj; der drei genannten
K;sinl nhn-Untcrnchmen und mit Rücksicht aui d ic in/.w.sri.en

eingetretene VcrkehrssiciKerunp wurde im Jahre iWj der
Ausbau der von Pnvaibahuen hergestellten .\nlagcn zu
einer organisch entwickelten, einheitlichen Verkehrsanlage
beschlossen und zur.'\usitlhrung gebratlu dieser Zeit

ist der Gilterverkehr in Coln wieder um das Vteriache ge-
stiegen, während in Preußendie Steigerung das Dreieinhalb-
ladie, in Deutschland das Zweieinhalbfache betragt, sodafi

CöId, das den 130.Teil derFJnwohner von DeutscHiand hat,

mit einem Siebzigste! vom gesamten Güterverkehr von
Deutschland oder mit i,^ aut den Einwohner beteiligt ist
Der Personenverkehr stieg in den letzten 20 Jahren sorar
auf das Filnlfache Infolgedessen hat sich eine erheblicne
Erweiterung der .Anlagen als notwendig herausgestellt, die

zur Zeit in der .\uslUhrung begriffen ist Neben der Her-
stellung Von f-roßen R.itiK:er::.ihnholen am Kileh.or und Dst-

lich von Deutz kommen wesentlich der Hau von /.wci neuen
KisenbahnbrUcken anstelle der vorhandenen und cincrdnt-
ten im Süden von Culn rait den nongcn .Anschlüssen, die
Herstellung eines neuen Personenbahnhofes in Deutz so-

wie ein Umbau des Hauptbahnhofes inCOln in Frage. Hier-
bei wird auch die bestenende StraflenbiOcke in der Achse
des Domes durch eine neue, breitere ereelst Die Knalen
sind auf so MiU. M. veranschlagt —

Vermischtes.
ScbafTuog einet Vcrbandt-Vcrmecen«. DerVontand des

«Verbandes r>eutschcr,\rchitekten- und Ingenieur-Vereine"
hat infolge eines Hestiilus.-ics der H.mzi^cr .Vbneünlneten
Versamnilutij; die Sih.iMuni; eines Verh.mds- Vermögens
ein^'eleitet, indem er zu diesem Zwei k an sämtliche Sfit-

glicder einen Aulrut zur Leistung ireiwiUigcr Sjicnden ge-
richtet hat 1 »er .\uifuf begründet die Notwendigkeit Hu scr

Sammlung ruitdcrzukUniug zu erwartenden erhöhten 1 atig

keit aller Verbandsoigaae im IntereaM seiner alten und
neuen Ziele. In die ente Linie wird dabei Ae Verbrdteung
lieferen Verständnissei fOr das Wesen der Technik und
ihrer Werke im ganzen Volke gertickt, um dadurcb den
Fach und seinen Vertretern eine höhere Geltung zu er-
ringen, als die vielfach noch am Alten haltenden Anadmu-
ungen fast aller Kreise der Bevölkerung ihnen bisher zu-
erkannten, und es wird hervorgehoben, daß, trut/dem in

Deutschland glänzende Leistungen der Technik ihren Wert
als Kulturi.iktor in das hellste Licht rückten, j^erade hier
das Volk, die Nutznießer ihrer Errungenschaiten, ihr fremder
fegenUbentsfa^ als in manchen anderen Uadaia. Dar
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Auimi weist darauf hin, wie der Widerstand der öRent-
licben Verwaltung gegen die imaufhaltsam wachsende Be-
deutung der Technik und gegen das Streben ihrer TQltger

nach Anteilnahme an der Verwaltungallmkhlich ins Wanken
gerate, da man zu fühlen beginne, daß die Verwalttmg eine
Tätigkeit d.irstclle, die immer mehr und immer tiefer durch
technisches Wesen im weitesten Sinne des Wortes beein-
tluiit werde. Die FUllc von F.inzelaufg.abcn, die der .Augen-
blick erheische, um das nahe gerückte Ziel zu erreichen,

bedingt aber finanzielle C.runalagcn, die ahnliche Ver-
einigungen aus ungetä.hr den gleichen sozialen Schichten
sich längst und teilweise unter erhebUchar Belastnng ihrer
Mitglieder geschaffen haben.

Die AbgaofdaataiHVariaamhiiiffbatindarEtmnnu
dafl die Verbandsmitglieder sich momKsch tn der Betelu-
gung an der beabsichtigten Spende verpflichtet ftthleo

würden, von der Erhebung einer ptiichtmalMgen Umlage
abgesehen; sie hat ferner in der Hoffnung, daß nur gani
wenige Mitglieder sich zur Leistung des geringsten Bei-
trages von 5 M. gezwungen fühlen «'Urden, <ler Ojifer-

ircudi j^kcit nach oben keine Schranken gesetzt Der un-
gemein w.arm und jiackend verfaßte Aulrul schließt mit
der herzlichen Hute, „die Älteren Mitglieder möchten be-
denken, dali sie die von ihnen errungenen Erfolge zum
! eil den 1 iti^;iahn^'en eifrigen Bestrebungen des Verbandes
zu verdanken haben, die jüngeren Mitglieder mochten er-

wogen, daß die glücklichen Aussichten, die heute gehegt
werden dUifen, in allererster Linie ihnen zugute kommen;
die sämtlichen Mitglieder aber möchten im Auge behalten,
daß das kleine Opfer, das sie heute bringen, nicht bloß
der eigenen Person, sondern auch dem allgemeinen Fort-
schritt dienf.

Die Einsendung der Beitrige wird an die Depositen-
kasse A H der Deutschen Bank, Berlin W. 30, Martin
LutherstraGe 5, erbeten. — s

Elberfclder Wohnaoga- AuMteUiui( Januar 1909. Dic
Rhcinlande bcf;inncn das vor der TUr stehende J.ihr mit
einer .\usstelUir' l: bur^:crlicher Wohnungen, die von Elber-
lelder um die l^lebung der Kunst in der aulblühenden In-

dustriestadt verdienten Patriziern zunächst durch Ueberlas-
sung geeigneter Räume gefördert wird. Es handelt sich um
einen Kern von drei Murgerltch ausgestatteten Rlwneo,
wie sie sich auch minder Bemittelte hi den Grenian ihres
Besitzes leisten können Um diesen Mittelpunkt grup-
pieren sich 9 weitere Räume mit Ausstattungen, welche
in Abstufungen bis zu den elegantesten Wohnungen auf-

steigen und mit reicheren kunstgewerblichen (legenständen
geschmückt sind. Die Kntwiirie zu diesen letzten, sowie
zu sämtlichen .\usstaitun).',c:i dun h .M >hel USW. sind Werke
von .Mlrcd .Mtherr, den mit Werken der anderen bil-

denden KUnstc die Maler Prot Ludwig Dill in Karlsruhe
iinrt die Prüder Althcrr daselbst und in Basel, sowie die
Phistikcr Hcrnh. Stöflger in Büren und Max Piette in
Herlm ergänzen. —

Der Baodlraktor das atattUchcn Hochbauwc—na In Ham-
borg. Hr. Stadtbaurat H. Erlwein in Dresden legte Wert
darauf, daß unsere Ann.ihme von S. 638, er habe sich in
Hamburg beworben, berichtigt werde. Wir entnehmen
dazu dem Antrage des Senats an die Hamburger Bürger-
schaft vom 7. Oktober d Js die Stelle, in welcher es heißt,

der Senat habe dem Vorschl.ige der fiaude])uiation und
der Voraussetzung entsproehen. „unter welcher Stailtbaurat
Erlwein sich bereit erklärt hat, einer Berufung hierher
Lolge zu leisten". Diese Voraussetzung bestand darin, daß
ihm gicichdem WasserbaudirektorzudemeiatsmißigenGe-
haltahw pamOalicha Zulagevon 750011 gawthlt «eida.

—
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Wettbewerbe
Dm PreUauMchrtibcn fOr die (arteokan«tlerl*cht AUi-

fCSUltuDg dt« VValieruDdei am Bardowtcker- Wall in Lflnc-
burf scheint uns von den Bewerbern mehr zu fordern, als
lediBlich gartcnkünsricnschc Fntwürle Der Bardowicker
Wall io LUncburB vcrläuU von Osten nach Westen, Vor
ihm stehen die Reste einer alten, malerischen, aus der
Festungszeit stainmenden Wallmauer, die erhalten bleiben
soll. Auf dem Wall siehcB twei Reihen stattlicher landen-
btume. Nördlich des WaHet nun liegt der ticfgelegene
Wallgrund, der nach Osten in eine gebrochene Spiue ver-
lauir, im Westen dagegen in die gärtnerisch ausgebiklete
Bastion übergeht und sich bis sur Bastion SiraiJe erheb-
lich verbreitert. Der Plächenranm der neu zu schaffenden
Clartcnanlagcn beträgt etwa »joco q«. An den Wallgrund
grenzt Baugelände lUr Villen. Die alte Wallmauer mit
charakteristischem Gepräge k;inn ah und tu durch An-
pflanzunfjen von Schlingfjewächsen unterbrochen werden;
im übrigen aber niuü die He|)flanzung des Wallgrundes
an geeigneten Stellen Durchblicke au( die Wallmauer ge-
stalten und es darf die Mauer nicht durch Anschüttungen
in unmittelbarer Nähe in ihrer Wirkung beeinträchtigt wer-
den. Mit dieser aus dem GelOhle des HeimatschuUes her-
TOnrefacaden Vorsorge wird man sich nur einverstanden
Srkllren können. Soweit hat die Aufgabe vorwiegend gar»
tenkflnstlerischen Inhalt Nun n-ird aber das Gelände In

der Mitte etwa durch die Rotcndedicner-Straße durch-
schnitten. Diese Straße soll durch den Bardowicker-Wall
voraussichtlich als Untertunnelung und weiter durch den
Wallgrund im Wepe der l'chertinlckunf,' n.ich dem Villcn-

MlKnde geführt werden J An licr l;--.!! kcnt'ihrun^; im
allgemeinen über das (iclar.df, hcilit es in den Hcdin-
Kunfjen des Wettbewerbes, .bildet einen Gegenstand des
Wettbewerbes". Hier setzt der architektonische Teil der
Aufgabe ein, der mindestens ebenso wicliiik'. wenn nicht
wichtiger als der gartenkUnsilcrische ist Denn es liegt

««f der Hand, daft eine seUedil oeiUhrte oder b&Qliche
BrflelEe «emOwn kann, was der Gartenktlnstler an Wir-
kung aufbaut Es Rcnllgi daher nicht, daß die Brücke nur
„im allgemeinen" behandelt wird, sondern sie muß, zu-

gleich mit der Durchtunnelung des Walles, in ihrer archi-

tektonischen Gestaltung zur Wallmauer tmd zur Umgebung
harmonierend entworfen werden Hier wird vermutlich eine
aus Ziegelstein gewölbte Brücke von charakteristischer
BoKcniorm das seiti, was dem Wall, der alten Wallmauer
und dem gcnius loci von Lüneburg frommt. Die Folgen
aus diesen .\nnalimen filrd!eZusammcnsct?unn des Preis-
gerichtes LTf^eben sich von selbst In diesem befinden sich
iwei GartcnkUnstlcr und cm Vertreter der Baukunst Es
erscheint uns axigemessen, das Preisgericht um ein bau-
kflnstlerisches Butglied tu verstärken. In diesem Falle
durften ftir dieBeurteilung dieses Wettbeirerbesaidit«ikin
die Grundslttze fttr Wettbeweibe auldem Gebiete der Gar-
tenkunst zu gelten haben, wie das Programm ausführt, son-
dern es müßten auch die Wettbewerbs- GrundsStzc des
.Verbandes deutscher Artf itekfcn- und Ingenieur-Ver-
eine" zur .'Xnwendung kommLn I >urch die Ausschreibung
des Wettbewerbes hat sich die StadtVertretung von Lüne-
burg; zu der A'isich". bekannt, daß CS sich hier um
einen wichtigen .\kt des Heimatschutzes handelt, dem
aber gerade in einer so vcrhiiltnismaßig unberührt erhal-

tenen Stadt wie I.Uncburp besondere Sorgfalt zuteil wer-
den sollte. —

Kineo Wettbewerb zur Erlangung von Eotwllrfeo ftir dei.

Flriwlriniiilimuek awelar HSumt la Nornberf erlttfit der HaiK
delsvorstand daselbst fttr in Nürnberg wonnende oder liier

Keborene Künstler zum 31. Jan. 1909 und verheißt 3Preise
von 600. 300 und KäoM. E» handelt Sich um den male-
rischen Schmuck der Häuser Hauptmarkt sS und Waag-
gasse 7. die für die Zwecke der Handelskammer Nümberj
umgebaut wurden, also zweier Fassaden in nächster Nach-

barsc h.iü des .SchOnen Brunnens", deren :ikc Giebel na-
t irlirh erb.ilien werden sollen Man kmin'.e seine aulrith-
ii>:c I rcuilc an diesen Bestrebungen, das Stadtluld Nüin-
Ihths im Sinne der alten Zeit un<l der beulen Ritter, deroii

köstliche VV'erke uns die alten zauberhaucn ISiltK r aus der
firoßen Vergangenheit der Siadt so lebendige vor ,\ugcn
Nlliren, künstlerisch zu bereidiem, haben, wenn nicht un-

sere atmosphärischen VerhlUiniBse so harmäckigc Feinde
gerade dieser Ait von Schmuck wiren. Indessen, auch
tmnn es tich um einen Sehmuck von nur begrenzter
Dauer handelt, so sei das Vorgehen des Handt ls Vorstan-
des Nümbergdoch mit Freude begrüßt. Man ist ir. Niur.berg
zielbewußt am Werk, die glücklichen Erfolge des mo-
dernen Inilustriclebens der Stadt in der gleichen kUnst-
leris( !u-n Weise zum .Ausdruck zu bringen, wie das Han-
delsle'ien (Ii s Miitel iliers und der Keii.iiss.ime es detail

hat Das l'rcisgenchtbesteht a a. aus den Hrn i'rof. Jos.
Schmits, Prof. F. Brochler lud Bauaatts-Asstssor Oll-

mann, sämtlichinNflmberg. Als Enatspieisficlileriatlfr.

Arch O Schulz daselbst bestimmt
Ein Preitauttclirelbeo lur EilanKung von Entworfen ftr

ein Deotunal in GroBhertogt Frirdrtch I In Karliratie ist Iflr

in Raden tätige oder im GroßherzOf;uim geborene Künstler
in .Aussicht genommen Für die Kriichtung des I^enkmaleS
wird eine Suriune vun 2:0 cco .\I f,'L'n;mnt. Die Summc
der Preise wird mit 10000 M, angegeben —

In dem Weitbewwb der Knaat-PUank-GeMlIaciiaft in
Prankltot a. M. handelt es sich um die Gewinnung von
Entwürfen fttr eine neue Erfindung „Preß-Puu". Der Putz

soll ein ornamentales FUchenmuster erhalten, welches
mit Cummi-Siempeln von jo«« Breite auf die Putzlläche

aufgedrückt wird Der Kencfdiarakter des Musters mutt
scharf zum .\usdruck kommen. Die Ueberragung des
.Musters über die Putzflächc darf 3""i nii lit überschreiten.

Prcß-Pulz wird als ein neu erfundenes l'utzmatcrial be-

zeichnet, das SU Ii ininlue .seiner Harte, die Elastizität nicht

ausschlieft, vorzutjsweisc iur die Herstellung von hohen
Wandsockeln, Wand- und Deckcnbcklcidungcn in Sälen,

HauseinHängen, Tiejjpenhäuseru, Vorplätzen, ICUchen, Bä-
dern usw eignet. Entsprechend dieser Verwendung des
Putzes muß jeder Entwuri ein Wimdsockelmuster mit an-

sdiUeAendem Wandfllchcnmuster und ein Deckenmusier
enthalten. PkeBpuMinstcr gegen 3 M., die zurückerstattet

werden, durch tSe Kunst Plasiik-Gesellschaft ro. b H. in

Frankfurt n. IL, Bedimann-SttaBe si. —
In elMm Wanbewcrb de« ArchtiekteD-Verdos tu Berlin

für seine Mitglieder betr. Entwürfe für einen Torbau für die
.Berliner Terrain- und Bau-Aktien-Gesellschaft in Steg-
litz" gingen .t7 Arbeiten ein Den I Preis ^;ew.inn Hr.
Aug Becker in Buch, den II Preis Hr Fntz Her|:!erin

Friedenau, den III PreisHr K Neuhaus in Wr.inersduri -

In dem Wettbewert) zur Erlangung von EniwtJrfcn tOr

einen Wataerturm In Caasel, auf die .Vrchitcktcn C;lSSels

beschränkt, liefen 55 Arbeiten ein. l. Vteia von 1500 M.
Hm. Arch. Ernst Uehrinser; II. Preis von 1000 M. den
Hm. Hans Jooß und Wim. Nida-ROmelin; UL Preis
von 700 M. den Hm. A Rarst und H. FanghäneL An-
gekauft wurden Entwürfe der Hm. H. Gerhardt in Ge-
meinschaft mit M. Schäfer, sowie Hummel & Rothe
in Gemeinschaft mit Dr.-Ing. Weiske. —

In dem Wettbewerb betr. EntwOrfe für eine evangeUtelie
Kirche In Wlener-Neuatadi liefen 44 Arbeiten ein. Em I Preis

wurde nicht verliehen; zwei II Preise fielen an die Hrn.
Theiß it Jaksch und Perko iV Baumjiarten. einen
III. Preis K'cwann Hr Ried, sämtlich in Wien Kin Ent-
wurf des Hm Stm.id in Wien wurde .inj^L-k imt

In dem Wettbewerb lur Erlaoguog von CatwUrfen fflr

eine Tarahall« In Grevtamoehlen U M. liefen 130 Arbeiten
ein. Den L Preis gewann Hr. Aich. Paul Heidrich in

Stadl Refabum bei Hannover: der IL Preis fiel den Hm.
Glocner tc vermehren in tflbedt zu. Angekauft wm^
den EntwOrfe der Hm. Carl Ziegenbein in Barmen-
Ritiershausen und Johannes Busch in Wismar. —

Wettbewerb Teeholache HochaeltDie Boeooa-Alre«. Der
Gewinner des I. Preises von <;oooo P , Hr .\rch Johannes
Kronfuss in Bamberg, ist mit der Ausführung der .\nlage
betraut worden. -

Weitbewerb Aroaberg • Sebule Arnstadt. Verfasser des
zum Ankauf cmjilohlcnen EntWurfM aDombUUMe' iSt Hr.
Hcinr. Mchlm in Stuttpart —

MiBttände bd Wettbewerben. In einer Uck.anntmachung
des Preisgerichtes über den Auslall des Wettbewerbes
der Tragneimer KircbenKemeindein Königsberg
i. Pr. ist gesagt, das Protokolrder letzten Sitzung des Pteis-

geiichles, welchem die genaue Beurteilung der zur eng-
sten Wahl gestellten EntwUHc ongciUgt ist, sei gegen Ein-

sendung von i,So M. vom Traghcimer Gemcindekirchen-
rat erhältlich Es ist nicht zu wünschen, daß der Brauch
Eingang findet, daß die Teilnehmer eines Wettbewerbes
zu dem grolien .\ulwand an Zeit, .Miilic und Geld, den sie

der aussciircibenden Stelle opfern, auch noch zu Geld-
o;iicrn veranlaßt werden für bescheidenste Leistungen der
andert-n Seite, die giinzlich frei sein sollten. Die .Grund-
satze" des Verbandes sagen in s .S. das ("lui.u hlen des Pit-is

gerichtcssei lies dcr.-\uss:clluni; der F.ntwüricauszulegenund
abschriftlich allen Teilnehmern am Wettbewerb
zuzusenden, natürlich ohne materielle Gegenleistung. —

labaHi Der Ncobaa dr* Mürkinchea Pwwwial-MiwfMiiw in BrriiB.

(ForUetnuiK.)— 2«t Flage <Im IVhvlMrrm-hir« ao WrUbewefbii-Ealwarfctt.
— Zur l.<-lire vnn der l^iillinin«. \Vii'<l< tlH'r..irlluii«r>iithciien avt der
AlErDDotis voaAÜMk Zlir t-^»i;<-^i.ilimiK •!<-'> Tlif-.iK-rnlaixni in fhi*Mlea.
— HalliulinieB tar BcsMcruiif; tUr Uuuwi-s^c ui ^uiOt und l-aad in der
Bbaiapcovin/- - Verrinr. — \ c-mn-.' hu-« - Wriibi-werbe.

—

Hierzu eine BildiKilaxc: Der Neubau des Mlrkischen
ProvinziaT-Muscums in Berlin.

Vau«! ItaaMitUBZ. O. D. b. H., Berlia. rot i

: ATkart Hatnaaa. »1
—

' P.k.\
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Vorraum lur AuixlrUangtluilli: ittt lurcblicbc AltenSincT.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLn.JAHRG. Niios. BERLIN,DEN30. DEZEMBER 1908.

Der Neubau des Märkischen Provinzial-Museums in Berlin.

Architekt: Stadtbaurat Geheimer Baurat Dr-Ing Ludwig Hoiimaan in Berlin (Scuiufli Hirrm noc BiidbciUijr

Is in Hiesem Frühjahr die Eröff-

nung des Märkischen Museums
stattfand, gab es nicht nur ver-

einzelte Stimmen, welche das
Gebäude alseinen Anachronis-

I

mus in unserer Zeit bezeichne-
ten. Jedoch die besondere Stel-

lung, dicdasWerkselbstindem
Rereiche des Eklektizismus der

I
Hoffmann'schen Kunstübung
einnimmt und die wohl in er-

ster Linie zu dem angeführten Urteil Veranlassung ge-
geben hat, ist durch den tnhalt der Aufgabe genügend
begründet. Gleichwohl bleibt das Werk ein charakte-
ristischer Meilenstein in der Geschichte der Baukunst
Berlins. Die Entwicklung liegtetwazwischen den beiden
Gebäuden, die im Lu<>tgartcn und im Köllnischen Park
stehen und umschließt mit diesen beiden Endpunkten
die Wandlungen, die der öffentliche Geist von der
Gräkomanie bis zum deutschen Nationalismus und der
landschaftlichen Hcimatkulturdurchgemachthat. Wel-
che Wandlung zwischen der Zeit, in welcher Wilhelm
von Humboldt Schinkel in das verarmte Berlin rief und
in Erinnerung an seinen römischen Aufenthalt ihm den
Boden für eine Reihe seiner schönsten Rauten berei-

tete! Zwischen der Zeit, da das Museum am Lustgar-
ten entstand als ein monumentales Zeichen eines wie-

der auflebenden Nationalbewufitseins in gnechiscben

Formen, und der Zeit, in welcher das Nationalbewußt-
sein so weitverzweigte, so zahlreiche und so feine

Wurzeln getrieben hat, daß es das Bedürfnis zeigt, sich

in die heimische Formenwelt zu kleiden und diese

selbst in den entlegensten Winkeln als kostbare Zeug-
nisse regen Kunstfleißes sucht und sammelt. Und den-

noch haben beide Bauwerke auch wiederum ctwasGe-
meinsames, ein Kriterium, welches für alle Kunst der

Tradition angeführt werden kann, wenn diese die Ei-

genschaft einer Persönlichkeit zeigt. Das Kriterium

stammt von Jakob Burckhardt; er wendete es auf die

Architektur der italienischen Renaissance des Quattro-

cento an und schrieb in seinem Cicerone: „Nie anders

denn als Ausdrucksmittel für ihre eigenen Bau Ideen

hat die Renaissance das Altertum behandelt" Das tat

Schinkel und das tut auch Hoffmann, erstercr mit stär-

kerem Individualismusauch im Aufbau und in der Form
seiner architektonischen Gedanken, letzterer mit mehr
Verleugnung der Persönlichkeit, soweit nicht der in-

nere Organismus eines Werkes in l'rage kommt. Bei

beiden aber wird die Baukunst zu einem sichtbaren

Zeichen des Prozesses des inneren Ringens, bei Schin-

kel von der Stufe des nüchternen MuH zur Stufe der

künstlerischen Freude, bei Hoffmann im Märkischen
Museum von der Atmosphäre der Erweiterung der
Forderungen des Lebens, der Unerbiltlichkeit des Da-
seinskampfes zu der zurückgezogenen Sülle beschau-

lichen Verweilens in der Vergangenheit. Der Entwurf

7«:
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l*gt der Mainbrtickcn in Frankfurt u. M. Photogr. Aufnahme von C. F. Fay in Frankfurt a. M. (Im Hintcr^rumlc die alte BtUckc.)

zum MärkischenMuseum ist zu Beginn der Berliner Tä-
tigkeit Hoffmann's entstanden. DieFrage wäre interes-

sant, welche Gestalt wohl der Entwurf angenommen
haben würde, wenn Hoffmann heute vor diese Auf-
gabe gestellt wäre.

Wir glauben nicht, daQ die Grundzüge des künst-
lerischen Prinzipes andere geworden wären, obwohl
zwischen Fassung des Gedankens und zwischen Aus-
führung mehr als ein Jahrzehnt liegt. Denn — und da-
mit kommen wir zu emem Hauptteil der Beweggründe
für die Gestaltung des Museums — die Verhältnisse
des Kunstmarktes und des Sammeins alter Kunst-
und Kulturgegenslände bedingen die Aufstellung der
Kunstwerke und die Schaffung ihrer Umgebung. Ob-
wohl die Bestrebungen immer ernstere werden, das
Kunstwerk in dem Verband und in dem Zusammen-
hang zu lassen, in dem es geschaffen wurde, weil es
heißt ein gutes Teil, oft ein Hauptteil der Wirkung zu
zerstören, wenn alle Beziehungen zu der geschicht-
lichen Umgebung des Werkes gelöst werden, so brin-

en es docli die Verhältnisse des Kunstmarktes sowie
ie nicht immer zu umgehende Notwendigkeit der

Zentralisation der Kunstwerke mit sich, daB sie in völ-

liger Loslösung von den alten Beziehungen, die nicht
selten ihre Form beeinflufit haben, an einen neuen Ort
übergeführt werden. Dem Werke aber tunlichst die
alte Umgebung wieder zu verschaffen und ihm die
Wirkung zu sichern, die es an seinem ursprünglichen
Standorte hatte, ist das Bestreben der fortgeschritte-

nen heutigen Tätigkeit der Museen. Und diese Tätig-
keit hat nie glänzendere Früchte gezeitigt, als bei der
inneren Ausgestaltung des Märkischen Museums. Was
Hoffmann hier aus dem— sagen wir es gerade heraus —
dürftigen Inhalt des Märkischen Museums machte, wie
er es verstand, das Kunstwerk mit der Architektur zu

einer größeren Wirkung zu verbinden, wie er suchte,

das Eme durch das Andere zu heben und wie es ihm
ein tief empfundenes Bedürfnis wurde, selbst dem un-

scheinbarsten Gegenstand, einem Schaukasten, die

Form zu geben, in welcher er für den Gegenstand, den
er aufzunehmen bestimmt war, einen harmonischen
Rahmen bilden konnte, wie er auch die magazinartige
Aufstellung mit Erfolg künstlerisch zuveredclnsuchtc,
das ist bewundernswert Selten ist ein bescheidenerer
Inhalt eines Museums durch den Schöpfer der Hülle
zu größerer Wirkung gebracht worden, wie hier. Sel-

ten haben Heimatsinn und Heimatkunst eine würdigere
Stätte der Ruhe vor dem sie umbrausenHcn Strom des
Lebens gefunden, wie in dem schönen KöllnischenPark.

Es hat Jahre der Arbeit bedurft, das zu erreichen.

Aber die Janre haben eine schöne Frucht gereift. Ihrer

wollen wir uns freuen und uns die Freude nicht selbst

durch kritische Kathederweisheit verkümmern. Denn
jedes wahre Kunstwerk spricht eine ewige Sprache,
die uns — und auch dem Gegner — erst nach Jahr-
zehnten in ihren wahren Tönen vernehmlich wird.

Und das Märkische Museum ist doch noch nicht ein-

mal ein Jahr eröffnet. — —H.

—

Zur Erhaltung der alten Mainbrücke in Frankfurt a.M.
HiciTU die Abbildua^n Seile 71H und 'l'J.

HBn Frankfurt a. M. wogt zurzeit eine tiefgehende Be-HH ve^ung. deren Ziel die Erhaltung der alten Main-•^ brUcke ist Im Zeichen des Ooethc'srhcn Mahnrufes,
der in seiner Vaterstadt nicht immer beachtet worden sei,

des Wortes: .Was du ererbt von deinen Vätern hast, er-
wirb es. um es lu besitzen", haben eine frroße Zahl von
Bürgern der alten glänzenden Reichsstadt, unter ihnen
viele namhafte Vertreter der Kunst, sich zu einem Aufruf
an die Bevölkerung Frankfurts zusammengeschlossen, der
zunächst die ErhnItunK der Mehlwage und der allen Nlain-
BrUckc, weiterhin aber eine Vereinigunft zum Schutze der
Heimat «nstrebt. Her Aufruf stellt die leider nur zu be-
kannte Tatsache fest, daß bei der Lösung großer vcr-
kehrstechnlscher .\uigaben, wie sie in den letzten Jahren
alle aufblühenden Gemeinwesen bcschültigt haben, hlußg
Konflikte eingetreten sind zwischen den Kriordernissen
praktischer N'.ttur und solchen, die in mehr idealen, ästhe-
tischen oder künstlerischen Rücksichten ihren Ursj>rung
haben. „Uiese KonHikte häufen sich um so mehr, je be-
deutsamer die historische Vergangenheit einer Stadt ist,

auf je größere Schätze, sei es rein historischen, sei es künst-
lerischen Wertes, eine Stadt stolz zu sein Ursache hat."

Es wird dann der Ueberzcugung weiter Kreise Kranklurts
Ausdruck gegeben, daß hier die idealen Gesichtspunkte
den rein praktischen Erwägungen nicht immer als gleich-
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berechtigt an die Seite gestellt worden seien; „daß augen-
blicklichen Bedürfnissen unersetzliche Werke geopfert wor-
den seien, durch deren Preisgabe wir uns der Nachwelt
gegenüber eine schwere Verantwortung aufgeladen haben."
.^Is die nächsten Opfer werden die Mchlwagc und die

alte Mainbrückc bezeichnet. Es wird mit warmer Be-
geisterung ausgesprochen: „Die Erhaltung der alten
MainbrUcke. des Wahrzeichens der ehrwürdigen
Kaiser- und Krönungsstadt, und des durch sie
charakteristischen Städtebildes ist eine Ehren-
pflicht der Bürgerschaft". Wo ein Wille sich zeige, da
sei auch ein Weg Es gebe Mittel und Wege, die BrUcke vor
Verfall zu bewahren und sie so umzugestalten, daß die Ver-
kehrsverhältnisse zu Wasser und zu Land mit der Erhal-

tung dieses schönsten üenkmalesmiticlalterlichcr Brücken-
Baukunst in Einklang gebracht werden.

Als wirksiuner Schutz gegen diese und weitere Zer-

störungen wird der Zusammenschluß der heimatliebenden
Bürgerschaft empfohlen, damit sie kräftigen Widerspruch
erhebe gegen jeden unnötigen Abbruch und. ohne in

.\ltertUmclei zu verf.illcn, eintrete für die n'Mige Verkehrs-
Verbesserung der Vaterstadt bei möglichster Schonung
der wertvollen, aus Zeiten hoher Kultur überlieferten Bau-
denkmale Der .Verein zum Schutze der Heimat" solle

zugleich eine StUtze des Dcnkmalpflegers bilden.

Die BrUcke nun, um die es sich handelt, ist in unseren
oben stehenden Abbildungen nach ihrer Loge im Stadtbild

No. 105.
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Div alle Mainbrllckc in Frankfurt a. M. Aufnahme au> drm N'criag <U-r Neuen Pliningraphiüchi-n Gt-st'lUi-haft in Stcgliu-Rvrlin.

Vereine.

VerelDlfunt Berliner Architekten. Ord. Vers, am i s Okt
1908 AnWCS ?p MitKl. — Hr Wo Hf enstein begrüßte die

Anwesenden bei tic^iinn dcrWinter-Taijung und stellte als

neues Mitglied Hm Straumcr vor.

Alsdann gab er einen Benchtdbcrden internationalen
Architekten-Kongreß in Wien. Derartige Kongresse
— tUhrte der Redner aus — sind von großem Interesse und
von Wichtigkeit für die Entwicklung unseres Faches. Auch
der Wiener Kongreß hat eine imposante Kundgebung dar-

gestellt. Es muß aber immer wieder daran erinnert wer-
den, daß ein größeres Gewicht aui die Kongreßarlvcit zu

legen ist und daß die Vergnügungen mehr in den Hinter-
grund treten müssen. Von den zur Verhandlung gestell-

ten Themen streifte der Redner: ,üie Regelung der staat-

lichen Kunstpflege"; .Die Regelung der internationalen
Wettbewerbsbestimmungen"; jDie Regelung des interna-

tionalen Rechtsschutzes des künstlerischen Eigentumes";
die Erörterungen Uber den ,Kiscnbctonbau", denen eine

sehr anerkennenswerte Arbeit des Hrn. Gch.Ob-Brts Lau-
ner- Berlin zugrunde lag; lerner „Die Erhaltung öffentlicher

Baudenknutler" Bei letzterem Thema gipfelien die Er-
örterungen in etwa iolgendem Satze: .Eine ZurUckiUhrung
eines Baudenkmales in seine vermutliche alte Erscheinung
und eine engherzige Nachbildung alter Stillormen gilt

heute nicht mehr für richtig". Von besonderer Wichtig-
keit erscheint dem Vortragenden das Thema: .Gesetzliche
Befähigung und staatliche Diplomierung". Namentlich ist

die Frage eines Gesetzes lür die Einrichtung von Archi-

tektenkammem bald und gründlich zu erörtern, denn mit
dem Institut dieser Kammern würden eine große Anzahl
der wichtigsten Standeslragen sich von selbst erledigen.

Neben diesen Haupiihemen gab es noch andere inter-

essante Vorträge, z B von Mayreder Uber die Bau|>olizei-

Ordnungen einiger Großstädte. Ks erregte allgemeines Er-

staunen, daß in Wien überall 24«» hoch gebaut werden darf.

Das gUnsiige Urteil des Hm. Mayreder über die Berliner
Vororte-Bauordnung wurde nicht allseitig geteilt. Hinsicht-

lich der mit dem Kongreß verbunden gewesenen Bau-
kunstausstcllung bedauert Hr. Wolffenstcin. daß der .Ver-
band deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine" auf

der Ausstellung nicht gut abgeschnitten habe. Die Aus-
stellungsgegenstände waren teilweise sehr schlecht unter-
gebracht. Im ganzen hätte die Ausstellung seitens des
Verbandes eine größere Sorgfalt verdient. Vortragender
schließt seine temperamentvollen Ausfuhrungen, denen
er noch manche Miiieilungen Uber persönliche Erlebnisse
hinzufügte, mit dem Wunsche, daß sich die .Vereinigung"
mit den besprochenen wichtigen Gegenständen auch fer-

nerhin noch weiter und cingcnender befassen möge.
Hr Möhring ergänzte diesen Bericht durch einige Be-

merkungen über dieArchitektur-AussteliunginVVicn.
Diese Ausstellung sei im allgemeinen glanzvoll gewesen,
leider aber hätte die Ausstcllun({ des .Verbandes" der
Wichtigkeit dieser Organisation nicht entsprochen Die
Berliner Werke hätten sehr ungünstige I'lätze gehabt.
Oesterreich und Ungarn haben sehr große Anstrengungen
gemacht. Die Russen haben den Vogel abgeschossen.

und nach ihrer Gestalt dargestellt. Es handelt sich um
eines jener — man möchte beinahe sagen, verhängnis-
vollen — Bauwerke, bei welchem eine schöne Gestalt und
ein hoher künstlerischer Wert der Erscheinung an sich wie
der Lage im Stadtbild in Widerstreit treten mit den An-
forderungen, die der sich stetig mächtiger entfaltende Ver-
kehr zu Wasser und zu Lande im das schöne Bauwerk stellt.

Es ist die zweite Brücke, die von stromaufwärts den Main
überspunnt;die östlichste Brücke stromauf wärtsist die Ober-
mainbrÜL'ke. Die alte MainbrUcke verbindet nicht allein
Sachsenhausen mit der Altstadt m Krankfurt, sondern sie

ist auch zu einem nicht unerheblichen Teil d'e natürliche
Vermitilenn des Verkehrs vonOfienbach und Oberrad nach
Frankfurt, soweit er sich auf der linken Mainseite abspielt.
Dazu treten noch bedeutende Vcrkchrswandlungen, wenn
die auf die Schaffung eines Osthafens gerichteten Pläne dir
StadtFrankiurtvcrwirklichisein werden. Man sieht: Bcfürrli-
tungcn genug, ob es möglich sei, die praktischen Z'dc mit
den idealen zu einer harmonischen Ausgleichung zu tjringen.

Vor allem ist in hohem Maße erli. '.ilich, daß man in
Frankfurt a M. das volle Bewußtsein h ii, was man mit der
alten Mainbrücke an idealen Kulturwcrten verlieren würde.
Die aus dem Jahre 1 ^4» stammende Brücke, an welche die alte
Mühle und die schonen Baumgrujipcn sich so malerisch an-
lehnen, spieltschon in den Jugcndcriiincrungen Gocthe's.in
.1 >:chtung und Wahrheit", eine Rolle. Wiederholt knüpltder
Dichter in Stimmungsbildern, die er zeichneo will, an die
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Erscheinung der Brücke an, auf der er am liebsten spazieren
ging. Es wird berichtet, daß die Brücke im Eigentum des
Staates sei, der|ihre Beseitigung und ihren Ersatz durch eine

neue Brücke, tunlichst auf Kosten der Stadt, gefordert habe.
Ist das zutreffend, so wUrden sich zwei H.mdlungen des-
selben Staates ergeben, wie sie widersprechender kaum
gedacht werden können: Auf der einen Seile der Staat,

der das von allen den Kreisen, die in der Liebe zur Heimat
ein so wesentliches Kulturelement zur Zusammenhaltung
des StaatsgeiUges erblicken, so begrüßte Verunstaltungs-
und Heiinai!ichui2geseu erlassen hat, auf der anderen Seite

der Staat, der hier auf Beseitigung eines Bauwerkes drängt,

dessen mögliche Rolle in der Erscheinung des Frankfurt

der Zukunft heute auch noch nicht einmal annähernd ge-
schätzt werden kann. Jedoch, es gibt auch einen Trost
in dieser Angelegenheit. Obwohl die Brücke bereits 1860
an den Staat fiel und schon ru Beginn der achtziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts sie als verkehrshindernd be-
trachtet wurde, ist doch seither nichts an ihr geschehen.
Möge in dieser Zurückhaltung auch lür die Zukunft der
gute Stern des Bauwerkes leuchten und möge es sich be-

wahrheiten, wenn berichtet wird, daß der Ersatz der Brücke
nicht mehr in Frage stehe Vielleicht hat auf den Staat

die Erinnerung Eindruck gemacht an das Wort Goethe's,
mit welchem der Dichter die alle .Mainbrücke als .beinahe
das einrige Denkmal jener Vorsorge" beieichnet, .welche
die weltliche Obh^t^^ üuen Bttigem iriiiiMig ist." —
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Besonders intcrcHvnnt bei Her nissischen Ahteilunff waren
die aiisL'cstclIicn Gi-nehe. Holitsrhnit/crcien, sowie die
DiirsielUinKiTi volksiüiniichcrt'y/,iintiniS' her Kauknnst Am
wenigsten um war n.ich dem U'rieil MOhrinR's Ii.iiifii \l-t-

treien I)us sei uin so erstaunlirher. als d<e Iiiiliencr die

schönen «Itcn Reisptelc in ihrem Lande hal>en. Hr Moh-
rin(! wUnschie, daft in Zukunft derartige Ausstellungen bes-
ser vorbereitet werden und daft eine besli|iliGbe Erinnerung
an den Verbands- Von!ti«nd pterichlct werde;

Sodann t!a*> Hr Flocthke einige erelnzeode Bemer-
kungen zur Diin/i^e r Al> jeurdneten-Versammlong
Für den itusi;cschiedeiien Oiitnann !ür Itesichtigungen usw.
wurde Hr. Krurein gewählt

Ks I Iß ein Antrag vor betreffend das Verfahren einer
Verla^'sfirma, die sich auch mit Haiianj;clc>[enhcitcn be-
faßt. Die Versammhinj; beschloß, iiV>cr diesen Anlrng iiir

Tauesordnunn übcr;ui(chen, um Ulr die beircHende Firma
nicht noch weitere Propaganda zu machen. — B.

Piaaktamr Arcb.- at<d Ia|r.-Verebi. Versammlung vom
36. Oktober 1908 Vors. Hr. Roelle. N^ch Verkündigung
neuer EinlSiiie und Vomshm« WO Aufnahmen erhSlt Hr.
Rau das Wort zu setnen Notschfei betr. den Zustand
der alten Frankfurter Mainbrücke. Er gedachteder
Zeilen, da noch Kaiser und KUrstcn, ja selbst die Geist-
lichkeit Beiträge zur [nstandhültung des wichtigen Bau-
werkes, 3ui das Frankfurt sioli Ke«csen, mit Freurlen ge-
geben h.ihen Diese Tacc sind loidor vorbei; die BrUrke

tt ein Sorgenkind der Stadt ;;ewordrii, seit 'S66 Kiyen-
tumsrecht und L'nterhaltun^sjilln in in die Hände des Staa-

tes l'reuCsen illierne><unj!en sind Her nunmehr durch lange
Vernaclilassiv'unj; einjiciretcnc Zustand bei dem iiiii

zu geringen Hochwasser-Profil ist eine bi-d.iiierlichc und
beunruhigende Tatsache. Der Verkehr hat sich angesichts
dieser MMSMade von der Drücke weggesoimv wbbhi dem
Herten der Stsdt der Lebensnerv unterbunden wird Be-
sonders bedenklich ist dieser Zustand im Hmblirk auf
die seit 10 fahren mit Autwund vieler Millionen erfolgten

StraßendurchbrUche, die alle auf den modernen Verkehr
Uber die Brllcke zugeschnitten sind uird nicht rentieren
können, so lan^e die alte Brücke im jetzigen Zustand den
Verkehr sjicrrt Nun h iut die Studt den 0>thafen, einen
der größten Hinncnhaien Deutschlands, und will ihn hao
in Betrieb neh men Da hat die BürgerscIiaU ^;ii iHic So>i;e

über die Gcstaltunj,' des Schiffiverkehres durch tiie .die

Brücke, deren Piciler un Siriim stehen und d.idur( h die

schmalen Bogen-I'ruli'c einengen und die Durchiahrt der
großen Rheink&hne schwer gefährden. Da ludem wegen
der eigenanigen Strömungsverhaltnisse nur wenige Boxen
benutd>ar sind, so bildet die Brücke ein ernstliches Ver-
kehrshindernis. Uie von der Stadl vor 3 Jahren m>t aller

Energie angeknüpften Verhandlungen schweben noch und
werden vielleicht schwebend sein bis zur Kroffnung des
neuen Osihafens. Wohl ist von neuen Brdrken die Rede,
ober- und unterhalb, aber duß dur Si.i.u der in ihren Vor-
schlagen unermüdlichen St.\dt cnitcgcnkonimc, davon ist

nicht die Rede rn/wciiclhaite l'Hicht unseres N'crcins ist

es, Wandel srhit^cn hellen Ks ist seine IMlicht,
daran! zu dringen, daß die alte .M .11 n brücke zu-
rück in den Besitz und die Verwaltung der Stadt
Jelange. Es soll durch .\bl6sung die Stadt einen Teil

er Kosten erlangen. Zum Schaffen des Wandels, wie er_

auch bei derBahnhof-Vorptaiiilrage siZt. erreichtwotdcöla^
schltgt Hr. Rau (olgenden Antrag vor: .DerFraakfurter
Arch - und Ing -Verein beauftragt seinen Vontand,llarch
geeignete Eingabe die kgl Stuntsregierung zii ersuchen,
die MainbrOcke in einen des fUudenkmales würdigen,
den Anforderungen des Straßen- und W.isser Verkehres
entsprechenden Zustand zu versetzen" D.e Kingabe sei

möglichst bald dem M.igistrat mitzuteilen Der .-Vntrag

wird angenommen — Hierauf erstattete Hr Koclle einen
hochinteressanten, diir« h viele Stadt- und Strandbildcr ver-

anschaulichten Beric lit filier die .\bgcordneten- und die

Wander-Versammlung in Danzig
Die Tagesordnung schloß mit einer Iksprechung der

fOr 1010 in Aussicht genommenen Wander-Versammlung
desVerbandes deuucncr Arch - und Ing - Vereine in Frank-
hatuBdetoerdamitiuvcrbindcndcnBauaussteHting.— Gstc.

Vermischtes.
Ihffladoktorrn. r)ieTechnischcHochschiilcinHan-

nover hat dem ( K-lt Hrt Dr phil h c Albrecht Nfeyden-
hauer in Berlin de W 1- eines Doktor-Ingenieurs eti re n -

halber verliehen .Mc\ lenbauer ist der .\usgcslaUer des
VI in anderer Seite nir .indcre (icbietc erfundenen Meßtnfd-
Veri thrcns und hat es mit glücklichem Kriolk'eden /.»ecken
der Haukun>t dienstl>ar gemacht. Daneben hat er in dem
MeÜbild-Archiveine Suininlung schönster .-Aufnahmen alter

Bauwerke begründet, die schon heute ein nimteil uncr-
aetslkher Runstbesia ist und es im Laufe der Jahre mit
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dcmfortschreitcndcnVerschwindcn undderunaufhaltsamen
Ve'andening der Flenkmaler immer nie' r .kr-rden wird -

Von der'Fech n i sc hen H och sc hu 1 e in .Mit nchen wurde
aiil einstimmigen Antr.ig der Bau'ngenieur- \bteilung die
Würde eines .Doktors der technischen Wissenschalten
: Doktor- Ingenieurs)" ehrenhalber verliehen dem In-
gcnicurHrn Eugen Freihermv.Schacky auf Schönfeld,
k. Staatsrat i, o D.. Ministetialdirekuir und Vorstaad der
Bauabteilung im Staatsministerium ffirVerkehrsangelegen-
heiten in München, .in .Anerkennung seiner von fonschritt-
bchem Geiste getragenen, tatkräftigen und erfolgreichen
UemUhimgen um die Förderung des Eisenbahninpenieur-
wesens in H-iycrn"; femerdem Ing HrnDr iihil.Jos Kpper,
Chef des KidtienOssischen Hydrometnschcn Burea 'S in

Bern, .in .-Vnerkennung seiner Veniienste um die wissen-
sch.iltlichc und technische .Ausgestaltung und die ha^*nbrc-

chende Kordeningder Hydromcirie und Hydrngr.qihif- -

AuHlelluncstiaUca der ,Aa«»teUane MOnchea 1908'. Mit
Bezukt auf den entsprechenden Aulsatz Seite doi bittet uns
die ZweiganstaltGustavsburg der A-G .Vereinigte
Masrhineniabfifc in Aunbiin ina Maschmenbaugesell-
Schaft Nflrnheni" su wiederholen, was ru Eingang des ge-
nannten Aufsatzes l>ercits gesajit tsar. daft die Ausführung
der H.ille I durch sie auf Gruna ihres Entwurfes von ihr in

Geneial Unternehmung erfolgte. Krgftntend wünscht die
genannte Anstalt bemerkt zu sehen, daß die Ausführung
der Halle II auf Grund ihres Entwurfes und ihrer Ivin/el-

l)lane ilir die Kisenkonsiruklion erfolgt ist Bei dem l>c-

schränkten Wettbewerb, welcher der .\usiührung derH dien
Miranging, hatte die .\ G. .Vereinigte Maschinenfabrik
.Xiigsliiiru »ml Maschincnbaugesellschnft Nürnberg" lür

alle 3 Hallen die günstigsten .\ngcbotc gemacht. Rück-
sichten verschiedener Art ließen aber die Erbauung aller

5 Mallen durch die Gesellsrhaft als untunlidi etscneineB,
sodaß durch sie nur die AuslQhrung der Halle I erfolgte.—

Vn. VerMuinlane von HcIsaniS- und LQfiuogs-Pach-

mSmem Prankiurt a. M. 1909. Die VlI. Versammlung von
Heinings- und LUftunvs- Fachmännern wird als Kongreß
iUr Heizung und Lüftung im Juni looqin Frankfurt
a M stattfinden Zurzeit erfolm tlic Bildung eines Orts-

.\usschusses von hervorragenden Heizunu'S-Industriel'en,

B.iubeamten und Hygienikem ,^n dem Kongreß kOnnen
alle Diejenigen tediiehmcn, die durch ihre Tätigkeit als

Fabrikanten oder Ingenieure der Heizungs- und l.llftungs-

Tcchnik nahestehen oder in ihrer amilichen oder privaten,

wissenschaftlichen oder praktischen Wirksamkeit ein be-
sonderes Interesse iUrdie FOsdcniag des Hcisnogs- und
Luftungswesens haben. —

Wi
Zu elDcm Wettbewerb xur ErlaogUDg von !

den Neubau eines Alicntieimi im Park von Tasawr bei I

werden seitens <ies Vorstandes der Egestorfi Stiftung in

Bremen die im Bremer Staatsgebiet geborenen oder dort
aiisil^sigcn Architekten eingeladen Der .Milicfcrungsiermin

der .\rbeitcn ist aul den i .April iqoq tcstL'i :se'..Tt lV-:icr

die Verteilung von 3 Preisen von jooo, 1500 und 1000 .M.

entscheidet ein Preisgericht, dem u a angehören die Hm.
Baudir Ehrhardt, Prof Mänz und Prof. Högg in Bremen.
Unterlagen gegen % M , die xuittckefstsiUet weiden, tob
Gewerbc-Muscum Breinen. —

Bngsiir Wcllbewsi^ snr miaipMi von Bntwftrfia füt'

da BaflkfiMkide In «adspist. Wiewhr S. 371 (I HalbjO be-

richteten, hatte derPct^ Eiste Vateillndische Sparkassa-
Vercin in Budapest einen engerenWettbewerb ausgeschrie-
ben zur Erlangung von Entwftrfen fOr ein Bankgebäude,
eine schwierige, aber interessante Aufgabe, da außer den
Bankr.fiimcn noch Lüden und Privatwohnunpen vorzusehen
waren, die so angeletit weriien sollten, d.ili eine spätere
Krwciterung der Bank ohne besondere Schwierigkeiten
vorgenommen werden kann Hierzu waren 8 ungarische
Architekten und ? .Vuslandcr cmgcUdcn Den I. Preis er-

hielt der .\rcli Ign.^tz •Mp.'ir, den II. Fr .Arch. Dr Desider
Hühl, den III Pr Arch Prot. Bruno Möhring in Berlin.

Zum Wettbewerb Wasaarteaflantoe Walehsasse ertafc»

rcn wir auf Anfrage durch die Oberste »rabehOrde In Mfin-

eben, daft eine YnllUlgerung der Eintieferungsbist auf den
I. Mün 1900 staltgiefundea hat und daß dies allen I>en-

ienigen unmittelbar mitgeteilt sei, welche s. Zt die Wett-
bewerbS2l'nterlagM_eingeforde^

likalli Ort Nruhau de» MÄkiK-twn l'roviMial-MmCTim» in Bertin.

iSrlilnO..) — Xm KthaltUM der alM« Malabrtldic in FriuiMurt »- .M -

Vrrrinc. — Vcrmi»fMrii. —»wg
Hicrsu eine BÜdbeiUce: Neubau des Mirkischen Provin-

tial-Museuros in Berlin.

Varlaf der Dcutuhen niuicitung, O. m. b. H, Berlin. Für die ReilafeMsa
'Tbtrt Hal<aaoB, Berlin.

,P « WHMt. narU»
Afbtrt HolQaoi

<lM<»« SrbMck Nacun».
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Technische MitteUtuigen.

RUckttauklappe Tür Hautetitwaascrunc«.
LcitQDgen mit LUftungimOgUchlceil der
Straaealeitungco. Dem (icmcindc-lirt Saß
in Miiriendori ist eine Vornchtunc mm
si-lbsttatmen AbschllelJen von .'XbÜiiß-

röhren gegen RilclLSiaurtUssigkcitcn |)a-

tcntanitlicn geschlitzt worden, die «ewisse
Vorteile bietet. Nach dem heute üblichen
Verlahren durchlaufen die Abwässer eines
Hauses, die durch ein Haiiptabdußrohr
der Stralienicitung 7Uf;cfilhn werden, vor-

her den sogenannten Hauskasten, aurcli

den das Aoflutirohr unterbrochen wird
Vor dem in diesen Reisten einmllndendcn
Rohrteil hänut eine eiserne Klappe an
wagrerhter Arlise, welche den 7.wcc\ hat.

bei Rückstau von der Sir.tlic die Haus-
Iciiunj: Rcgcn das Kindringen von Flüssig-
keiten /u schützen Diese Kluppe öffnet
sich nur wenig, wenn Abwässer aus dem
Hause abtiielicn, so daß sie Hir die Ent-
Itiltung der Strnßenicitung ein Hindernis
bildet Da die Ablallrohre im Hause (ll)er

Dach getUhrt werden, so würde beim
Fehlen der Klappe (lie KntlUftung der
.StraUenleituneen mittels der Hausruhre
eine außcroracnilich wirksame sein. Die
vorliegende Krtindung gestattet dies,

außerdem aber hindert sie auch den Rück-
stau von der Straße Die konstruktive An-
ordnung ist in ioliiender Weise getroffen

:

Die Kla[>i)e pcnclclt nicht tun eine w.ig-

rechte .AcKse. sondern hat die l'orin einer
Tür. die um eine loirecliic .\chse drehbar
ist. jedoch mit einer kleinen Verschiebung
der .\chse, sodaß die Tür selbsttätig zu-

schlägt. Tür undtfchäiisc sind durch eine
Kette verbuntlcn, welche in sich einen
Schwimmerträgt Das Gewicht dicscsZug-
organes i.st derart, daß die 'I'iir unter
gewohnlichen Verhältnissen offen steht

Tntt nun Rückstau von der Straße ein,

so hebt der Schwimmer die Kette, wo-
durch sich djc Tiir schließt Während bei
.\nwendung der üblichen Hinrichtung die
übelriechenden G;ise aus der Straßen-
lettung mittels der Revisionsschächte aiii

die Straße gehingen, ist bei .Anwendung
der vorliegenden Krfindunp, unter Aui-
rcchtcrhaltung dos sicheren Ruckstaii-
vcrschlusscs, iiei jedem (lebäude eini-

wirksame Fnllüttiing gegeben. —

Der Raum dieaer Helte naserer Zeitachrltt liat auf
abaehbnre Kelt voll besetzt.

RUD.OnO MEYER
HAMBURG inUN BREMEN KIEL nUNKFIItTl.M. POSEN

HEIZUNCS-UND UIFTUNGSÄNUUIEN

GEBR. WICHMANN
SpECIALGESCHÄR für BERUN NW5.KAJ11STRU

ZEICHENBEDARF.

brinpTn

Chronik.
Daancue Kurhau« in Bart Oeynhauten,

il.i« 10 Jjahrigtr lljuxcil mit einem Kotlcna\il-
wanile Ton 1,5 Mill. M. ccbtui «urdrn iit, «urJr
am II. Juni il. J eingeweiht. Oai Kufhatu bc-
tieckt eine Fl.'i':!)« vun.tJy)i|m und bctitit iccht-
tckigc ('Irundfiirin. DcrMillelbiu wird von einer
Kuppel Kekt tnl. Die llauptlaiiade i>t gnai in

iohlctiichccn Sandstein ius|;elBhTl und milfei-
eher Iii Idhaucrarhcil gesctimdcki. An die Siiulvn-
halle de> MiiielLiaoe* fchlteficn licli in Ki>cn-
koniuukliun uusj;e<afarie KoDierlhallen btidet-
«cit« an, die den KoojierlplaU amfA^scn. Da«
Geblüde Kt roii Uampf-Nicdcrdiuckticiiung und
clcklriich bell icheneo Ventilatoren auieeilauel. -

Dieneue Eiaenbahn von Ctirlstianla nach
Bergen lo Noiwcfcn i>i am lu. Juni dein Ver-
kehr endgllliif abetj;cbcn worden. Allerdings
muB vomSSdeodc des KrOdcrenseet «urieti noch
der t'mwc); aber die OramiDcner Bahn nach
i'hri«liania benulit «erden, da die unmittclbaje
Verbindung aar Nordbatio erst in i — j Jahren
lerli^Kote III sein wird. Die jeiiigc VctbindonK
besteht aus lullenden Slre cki-o :

1 tirisliania Uber
Dramnicn zum SOdendcr des Krjldcrensees 191 kro.
»im diirtbisCjuIsvikainNoidendc4,)k:ii Ü.impter-
(alirt au( dem geDannicD See, dann 351 km
B.«hn üulivik- herjten, ins. 585 km. Dieielitcn
1(11 km der leisten .^iiecke von VoB nacli BcffCD
bestanden bereits seit llogcrem als Srbmalsuur-
bahn und sind nun. entsprecht nd der Ohrigen
Stzeekc, Tolbpung «usgcbnui. —

Frismsn

Tageslicht.
[infsU-Üditf and ObfrlidirpIdrttn.brfdhrbdrwirrbvqfbbdrtaM'

Dtar&dirs luxfvr-Prismrn-S>nd.baikHßrrlin-filiiiiiii,
Ltkdir i\rt»*» S4'3B. TclMk*" N«. 231.

HANS BIEHN & Co. a. m. b. H.'
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

(TtLi Tl, ISTT).

Spezial-UnternehmungfflpAbdichtungen
und Bauausfahrungen im Grundwasser.

R
ar<tlMt>oh«Bauwe>rt>r Di|||a|la||Ja|ai|*|an Ahn«rt « Co., Hambur«

bMiah.n büUi üsn nUllallSIIIIIIIIIOlBII Semperjitut. Tll.f 211? OlkirilliHtIVI

" —TTII —r.

Gl

Harz-Granite
rot| graublau

dunkeiprün
Beste Uochglanzpolitur • GrOsste Wetterbeständigkeit

Spezialität: FassadenverKicidungen

Granit-Werke Steinerne Renne, fl. ß.

Wernigeroöß am Harz.
VtflrtfciBg Btriln: S. »RNOT. Ku-1ur>!cn(!.i -im 162 Fi>rns|>r : Wllmaesdan-*, No.3720.

rr ZIBCT 33

Isolier- unb ßeton-ßimskies
t'*r Brtli;i und Wasser billit.sl. JMI

y\ Bernhard Lorenz, Coblenz 15. /\

U«atsehe A. Oaterr,

T^'^p"- Pyrofugont-Werke ^eieph.

Vollhommenifir fugenloser Asbeif-Fussbodenbelag (442 d

Gebr. Schleicher, rP^X"
7

'^UJl'-:
lieber 500000 n» FuskSUea Im «ebraaeh.

Google



TORGANENT
1897 6old. lisd. BGdenbaoh - 1897 Silb. Med. Leipzig - 1906 Silb Med. Dresden

Der Autbau de* swe.tca Clelete der tl-

blriechen Bisenbahn wurde Ton drr Duma,
eniipr. dem Antikgc dei Vtikehnminiitetiun»,
btwillij^. KoilCDSunimc 127 Mill. Rubel. Dct
Auibau ioll lieh aa( die ganie I.&Dge tod der
ruuiach • euro|iti>cheD Greoie bii lur Maod-
leburei eisueckcn. Ausi^enommen bleibt nur
dicBaikalace-CmgcbuDfibahD. lo den nlchiten
Jahren »ollen «unlchjt 57 Mill. verbaui werden.

Ein zweite« Kurhaua dea Vereint für
Ferienkolonien zu Bannen" bei Schalkt-
nOhle im Votme-Tal ist nach dem Entwurf
det Hrti. Arcb. Knedr. S c h utt e in Ratmeo fcnig-

KCitellt und Mitte Juni leiner BettimmuDg flbet-

Kebea worden. Du iBr 100 Betten cioscriehtetc

Haut iit imStile dci bcrgiichen Landet gehalten
und beantpruehte eine Rauiumme von iiooooM.

Die Einweihung der neuen tvvip,. Kirche
mWeaterland Sylt nach cincmKotwurl vooHm.
Uch. Ob.-Bft. H o S ( e I d Tom Arch. Heinr. B o m-
holl In Hamburg erbaut, fand am 10. ]uoi itatt.

Der Neubau zweier Kaitchuppcn in
Eiaentieton im Prelhafenccblet der Stadt
Steltin ul der Ka. Keine- kc S Co. in Siciiin (tir

dicSumine Tun454aoo M. übertragen »otden.

—

Bin Palaat der amerikaniachen Monroe-
Doktrin. Am ii.Miid.J. itt in \Va<hiO|rton
derOrundttetn lueineni monumentalen Gcblude
ffclcgl worden, welehea alt Tempel dct Monroe-
Doktrin bcicichnet wird, amtlich aber den Namen
einet Gebindet der, Internationalen Union ame-
rikaniicher Republiken' trt|;t. Oer Vlarmurpalati
wird dal panameiikanifchc Bureau beherbetfen,
da* unter der gcmcintchaftlicheD Leitung und
der Hoheit der >i amerikaniichen Republiken
tteht. Dietei Bureau toll die pantmcrikanlichen
Konfrcitc TotberciteD und auttshreo und in det
Haupttache den Handeltvctkchr iwitchen Nord-,
Mittel- lud Sfldamerika pflegen und lOrderii.

Dietcn Zwecken dient teinc bauliche ürgani-
talion. Die ,,New York Tribüne" nennt dai Haut
den Palatt der „formulation of the Monroe Doc-
tiin« in tangible term» '. —

BewSeaerung der Konla-Ebene. Im Jahre

1907 wurde die , Analuliiche Kitenhahn-Getell-
ichalt* mit den Arbeiten (Br die Bewitierung
der Konia-Rbene betraut. Die auf 6 Jahre be-
rechneten Aiheiten erfordern einen Aufwand ron
19,5 Mill. M. Kar ihre AutlUhrung hat die Riten-
bahnijeiellichufimitder Finna Phil. Holtmann
A Co. in Krankluit t. M. eine neue .Geielltchult
lurdte Bcwa»<ftiingderKonla-Khene* gebildet.

Ein neues GtbSude lUr den Kinderachutz
in Wien iti am 17. Juni in Gegenwart de«
Kaiien Kram Jotcph eingeweiht worden. D^t
mit Hilfe von Wohlt&tem duich den Verein
,Kindcrfchutitlatianen* in der Lackoergaste in

Wahting nach den Kotwürlcn der Architekten
Krauü A TOlk erbaute Hau* bietet Kaum lur

Aulnahine von 4011 Kindern in det SchuUitation
und Tagrthettnsttlte. —

BaumatenaUen.
Die Prelae fDr Ziegelateine, Zement und

Glna in der etilen Hllllc dcsMoDatei Juni 190^

im Verkehr iwischcn Sieinhtndlem und Koniu-
menten bei grOSercm Raubedarl liod von der bei

denAelietten derKaufmannichafi von B e r I i n be-

ttehenden tilcdigen Deputation f. Ziegclinduiirie

und Zicgelstcinhandcl wie folgt ermiltelt worden:
fflr Hintennauerungffteine (Sr Tauieod

I. Klatie ab Plati ... M. 19 - ai

dcigl. Bahnttcioc 10 - 11,5

(HinttrmaueruDgtttetne II. KI.

lind I M. billiger)

Hintermauerungiklinker
I. Klaite M. 26 - .10

Rrettiteine von der Oder
|

Hartbranditcine V.Freien- |

waldcr Kanal und von 1

der Oder '
„ J7 — .11

Klink" .»> - 14

Biikcnweider Klinker . . „ 40 — 60
Rathenower Handttrich-
üleine

, j6 — 411

detgl. lu Rohbauten . . . „ js — 45
dctgl- Muchincntteine It

Vcrbleoder yt - 54
desgl. Matchloeniicine II. 44 — 4N
dctgl. Dachiieinc • . . „ Ji — is
porOte Vulltteine 30 — J.t

dctgl. Lochtteine . . . , „ rj —
Chamotteitcine loo — 150
gelbe Verblende!

:

Sommerfelder 54 60
Wittenberger, Poleyet . „ S* — ^

Berliner Kalksandsteine . „ 19 — jo
Zement lUr rTO kg netto . „ 6,50
Stern-Zement I. 170 kg netto ., X

Putt-Gipt Iflr I Sack 7$ kg
frei Bau einichlieBlich
-'•»ck „ 1^5— 1.7s

Stuck-Gips lei 1 Sack» 7; kg
Irei Bau detgl '<75~ ' 'X)
Die Preise vertteben tich tat Waiietbciug

in l.adungi.-n frei Kahn auitclil. Ufcrgeld-, iDi
Bahnbeiug Irei Waggon, Kingangsbahnhol; ab
PlaU erhohen »ich die I'iiiic um M. u.i« 1,0
far das Tautend tat Waitcibetug. —

106

Bester hygienischer FussboDenl
F«u«r«ioh«r U Fugcnloa D UiivarwQsilieli

Torgamentestrich* und Korkestrich - Unterböden

:: Ueber 1 Million Quadratmeter aas^ertUirt ::

Lao^ührif^Q Rrfahranf;. Glünzende Zeuentsse.

Torgamentwerke G. m. b. H. Leipzig

Otto Schultz
Teitett- und KunstschmiedeGiHer-Wei
Hallesches Ufer 36 BERLIN SW. 28 Hallesches Ufer 36

I Monumentale Kunstschmiedearbeiten in Eisen u. Bronzel
Man verltltiije Kutnloi/e.

f>ARL

Viel/ach

Maschineofabrik

|l| BERLIN N.
Ca. IM» Atbvltet und

Beamte.

Spezialität:

Personen- und

LastenaufzQga

aller Art,

An t JCiOO Anlag^n bit-

btr i^lielari und in

t&gUchtm BoirieiH).

SS
Dommitzscher Thonwerke Aktien-Geseiischan

(105)DomuBitzwcta a. Klb«
empfehlenW Glasierte Thonröhren

FzconstQcIce. Sinkkasten. Fett- und Sandfanoe. geteilte Tbonröbren zu Rlnnen-

ln ond Krlppenanlaoen. Vlehtröge, Pferdekrippen. Schornstelnaufsitze etc. qT

KIRSCHNER & MERKEL
vorm. H. SCHACHT & CO.

Beton- u. Eisenbeton-Baugeschäft * HANNOVER

U/asserdlchfes

Beton röhr mit

HlBchmantelelnlage

fflr hohen Innendruok

Billiger ils Kltenrotir.

Unbegrenzte Haltbarkett

Wasserdichte Behülter

Keller und Fundamente

im Grundtirasser s

nach glcNThrm System.



P«»onal-»Uchr*e*>'on

DeuUehe* Reich. MiUiH-B»uvcrtr«Jmng

Pcru6«D. Zum lotcsd.- n. Bn. ist d.Milit.-Btuioip

Rri. Koppen erniDDi \ ». Milit--B«uiinp. d. Keg.-

Bcnttr. Riuicbcr in Lipptladl u Veberw. alt

tcchr. Hilf»»rb. «. d. Iniend. dci IV. Armee-
korpi; d. Rt|[.-Bni<tr. Hoinbosicl i. Gvoii.-

Maich.-B^ainsp. b. Much. - H«a*nit Wilbclnu-

ba*(D: i. d. Kulietiand Ttr*. d. Milit.-Rauintp.

Rrt. Pieper in Jaacr.

B>dea. Dem preuS.Ob.-BrtSchnc ider in

Maini ist d. Koramandcurkreut II. Kl. d. Ordens
«om Zlhrinifci LOwcn verliehen und dembaycr.
Baoamimann t>r. Maximilian Ton T c i n beim
Zentr.-Rareau f. Heleorologle o. Hydrographie d.

Kilieikreutl.KI. mit Kichenlaub deitelb. Ordens
Dem PrU. d. Minist, d. Finani. Wirk). Geh. Rai

Dr.-Ing. Mix Hontell ist d. Kriaubnis c An.
nähme u. i. Tragen d. kgl. preub. Kronen Ordens
(. Kl. u. d. GroBkreasei d. Verdienst -Ordens
Philipps d. GroÖrofltigen erteilt. — Vcr». d.Reg.-

Bmstr. Kd. Kirscr in Emmendingen i. Wasser,
u. StraSen-Bauinsp. RasUlL

HcMcn. Dem Prb. d. groBheri. bad. Minist,

d. Kinanien Wirkl. Geb. Rai Dr.-Ing. Hontell
ist d. GioBkreui d. Verdienst-Ordens Philipps

d. Grofitntttigcn verliehen.

Preulea. Verliehen isl: Dem Prol. a. d.

Techn. Hoohsch. Berlin Geh. Brt. Bernh. Kflhn
d. Rote Adler-Orden II. Kl. milEichcnlaub; dem
Reg.- o. Brt. Ad. HOplner b. Poliiei-PrU. in

Berlin, dem Eiienb.-Ban- u. B«tr.-Insp. Graget
in FruUart a. M. a. d. Arch. Reg.-Bmstr. a D.
Wilh.Schleicher in DBsscIdoil d. Kote Adler-

Orden IV. Kl. Die Erlaubnis tur Anlegung d.

Ritteikteuies II. Abu d. groShen. aichs. Haut-
Ordens der Wachtamkeil oder Tom weiBcn Fal-

ken ist dem Reg.-Bmstr. a. D. Arch. Siebold
in Bethel b. Bielefeld erteilt. —

Ernannt sind: Zum Prtt. d. Kttenb.-Du. in

Erfurt der Geh. Ob.-Reg.-Rat u. vortr. Rat im
MinitL d. fifleniL Arbeiten Kindcrraann und
x.Gch. Reg.-Rat u. Tortr. Kai im Minist, d. flffenil.

Arbeiten d. Rer.-Kat Dr. Poleoi, .Mitgl. der

Kisenbahndir. Berlin.

Verlieben itl; d. Chuaktet alt Geh. Brt. d.

Keg.- u. Brtn. Koibab io Aachen, Breitig in

Bretlaa, D o r p in Disieldorf, Bohnen inKOnigi-
bcrg i. Pr.| d. Char. alt Geh. ReK.-R«t d. Landet-
gewerberat v. C'sihak.

Die Wahl d. Prof. Korrmann ».Rektor d.

Techn. Hochschule Berlin f. 1908 09 isl betttligl

Zur Betcbllt. sind überwiesen: DerHauinsp.
Schmedes, bisher beurlaubt, d. Eitcnb.-Zentr.-

Aml in Berlin j die Rc;;. - Hmstr. d. Hchbfcbs
Krcttchmcr d.l'olii.-Hräs. in Berlin, Bellers
F r ila u. J up pe d. Regierung in Oppeln, Stral-

sund beiw, tCOnigsbcrgi d, Wass - u.Sliaü. -Klch

Poergens d. Regierung in Königsberg, Kicbl-
ner dgl. in .Schleswig; o.Eitenb. - Bichs. Kd m-
mcl d. Eitcnb.-Dir. St. Joh.-SaarbtackeD.

Zu Reg.-Bmttm. ernannt sind d. Reg.-Bfhr.

Arnold Knoblauch u. Ew. Friti au* Beilio.

Gerh. Krcitehmer aus Gotteoihin, Herrn.

Leyn aus Hannover (Hchbich.); Rieh. Docr-
gens, Max Maybaum u. Heinr. Trictt aus

Berlin, Kr,iDi Kraelfi aut COtlin (Watt.- und
StnS.-Bfch.); Wilh. Autt aus MUlheim a. Rh.,

Heinr. Beeker aus Prüm, O^kar KBmmel
aut Korbach, Cliritt. Kraft aut Hameln (Eitcnb.-

Bfcb.); Karl Ziegicr aut Bielefeld und Am,
Schalkau aut Königsberg i. I'r. (Match.- Bich.

Die ntchget. Entlattung a. d. Slaattdienst

in erteilt d. Reg.-Bmstm. Bruno Neubaocr in

Charloltenburg, Rud. Hage n in Neurode u. Anh.
Rosenberger in Finsterwalde.

Wtttttemberg. Ucbcmagcn ist d. Stelle ein-

techn. Kolleg.-Ast. b. d. Zentr.-ätclle f. Gew. u.

Handel ro. a. Tiu Bauins[<. dem Dr.-Ing. Her.
Meuih in Karlsruhe. In den Ruhestand s. An-
suchen entspr. verseilt ist d. Reg.- Hmtir. U n 1 e I d,
Zcichenl. a. d. gew. Kortbild, -.Schule in Ulm. —

Geiloiben Arcli. Wilh. Sicharl aus l.td-
wigtburg —

Brief- und Fragekasten.
H. H. Etien. Sie tind darin richtig belehrt

worden, daS bei einem Palenl-Auinutiangi-Vcr-
Irage switchcn einem l'alentinhaber und teincm
Geldmaiine die ^'rABte Votsicht tu beobachten
itt, um nicht in die Lage m kommen, daQ der
eihoffie Erfolg Tcttagl und so;;tt die Ausnutiuog
der KihnduDg infolge dei Verhallens des Ucld-
mannes unmöglich gemacht wird. Allem, es itt

die Möglichkeit «Ollig auigcschlotten, an dieter
Stelle Ihnen diewantcheiiswettc AufklHiuDgaller
dabei cu brrllcktichti^cndcn Gesichtspunkte tu
verschaffen, weil der hicrfllr erforderliche Raum
sowohl wie das All^meininteretie fehlen. .Sic

werden eben mit einem auf diesem Gebiete
priktiich erfahrenen, gewiiscnhaften Recbtt-
kundigen sich in Verbindung setten müssen. -

K. H-e.
Hm. Arch. C. in Edeokobeo. Auf Grund

^^11 B. G. -H. wird vermutet werden dtrfen, daB
der Zwischenraum, durch welchen die beiden I

UrundilBckc A u. B i^cliinnt werden und welcher

mmmmmmmmmmmi
CARL SCHILLING
:: Königlicher Holsteinmetameister

Ausführung monumentaler

Steinmetz- unb Bilbhauer-flrbeiten
in Sandütelnen and Mnschelkalkatolaen tni eigenen Brüchen.

Stammhaus BERLIN-TEMPELHOF Ringbahnstr. 40

ZwcigKcsrhäit -

WUnschelburg
Graltcbah Glatx.

— SandsteinbrOcbe =
in Wünschelburg
in Priederadorf.

Farbe der Steine:

weiss, grau, gelb.

S teinmetzwerlcplätze
in Wünscbelburg
in Mittelsteine u.

in RQckera.

sagerei

in Wflnscbelburg.

ZweiKgeschäh ---

Warthau
in Nicderschicticn.

— Sandateinbrflche =
in Warthau.

Farbe der Steine

:

weitt und gelb.

Steinmetzwerkplatze
in Wartbau und
in BuDzlau.

= Diamantsagerei =
in Warthau.

Zwcij<KCSchäll

MUhlhausen
in ThOringen.

MuschellcaUcsteia-

bruch —
in Ober-Dorla.

Farbe des Steint dunkelgrau.

Steinmetzwerkplatz

und Diamantsagerei

in MOhlbausen i.Thrg.

/-«'cippcschäli =

—

Kirchhelm
in Unteriranken.

Muscbelkalkstein-
brOcbe

in Kirchbeim

polierfahigen marnior-
:: artigen Kalkstein ::

in bUugraucr Firbung,

iKalksteiaKemstein

in hellgrauer K.irhc.
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nach Ihrer Sachichildcrung tiuta Tnulgut/f tu
bilden ichcint, j^emeiDiamei Kigtotum beider
Grxindei^er lei, oder dioe doch xur Rcout-
tMDg der Einrichtung gemeinichtftlieb berech
ligl (eicn. Mithin finden auf dieien Streifen die
Kechttregeln aber die Gemeinichafi Anwcndaog.
Ei kann lufolge § 749 U. G.-B. daher jeder Teil-
haber jcdrrKtl die Aufhebung der Gcmeinichali
Teclangen, wai im iregebenen Kalle dahin luhrcr.
Wirde, da6 die Ursachen. Ober welche der Kigen-
tlmer B Betchwcrde führt, nluilich da» Kol'
»tthcn der Wandfcuchtigkcit infolge Tcrtragf-
widrigen Gebrauchet de» Traufgangci durch A.
(csleealellt werden, und daB dieiei diejenigen
Kiniichtuni;en lu treffen hat, welche denjenigen
Nachteilen vorbeugen. Nur im Wege der Klage
vor dem ordentlichen Gerichte kann B lelDC An-
tpidche verfolgen, wenn eine gütliche Euugnng
•ich nicht «ollte hewetkitelliRen lasten, nn ,

FragebeaDtworlungcD aui dem Leier-
k reite.

Zur Anfrage 1 in Beilage i5iuNo.i9.DieVer-
lirbungen der verlegten eichenen Riemen
können »chon dethalb nicht von dem in allen
RAumen verwendeten gleichartigen Bohnerwach 1

allein herrtlhren, weil die rötlichen Flecken nur
•lelUnwcIte auftreten. K» inDssen alio in ein-

»einen Riemen »elbit Stoffe enthalten (ein, die,
mit dem Wachs in Verbindung gebracht, die rote
Farbe erzeugen ; dafür ipricht auch. daO die Rie-
men nicht nur auf der 0>.>erfl,lcbc (ondcm bi»
in ihren Kern rot gcftrbl »ind. Die örtlich

getrennten Farbener<cbeinungen der Riemen
»cblieBeo auch die Annahme vollkommen au»,
dafi sie von den »um Kinwacbicn der Kiemen ver-
wendeten Lappen herrühren. Zunlchitwlie fett-

»utlellcn. ob die vcritrbtcn Kiemen viel Splint-
hol» führen und ob die iplinihaliigen Teile auf-

(llcnderc Verfirbungen verraten. Lelitere Fe»l-
Mellung wtre mit KisenvitriullOiung voriunch-
men, lumal dioe mit der im Kichenhnlte reich-
lich vorhandenen Gerbtlurc sehr scharte Tinlcn-
rcaktion crj^ibL Hienu wUen die nicht gewachs-
ten Kehrseiten cinteincr fleckiger Kiemen lu
verwenden. Zeigen nun beim gleichmüSigen Be-
ttreichen der Kehrseiten mit EisenviiriollOtimg
die ratlichen FItchen abweichende Verfürbaog,
10 i»t der Nachweis erbracht. daB dieie Vertkr-
bung nur von krankem oder gcrbsjurcaimem
beiw. beaonders, ungünstig riivammcngcfetitem
llolic herrührenkann. Dann ist es aber technisch
unmöglich, dieten nur teilweise aultretenden Un-
gleichmüSigkeiten gleichmtfligc Flrbung lu % er-

leiben, wenn nicht Dci kfarben «iir AnwenduD^;
gelangen. Metaübeizeu dUrlien auch befriedi-
gende Krgebnisse rulasteo, nur mOBrc in die-
teiu Falle die Wachtschichl vorher mit Lauge
gründlich entfernt werden. B. Maas.

Zur Anfrage in Bcil-tgc 17 au No. j,^. Die An-
wendung V on Fluat en ist für den fraglichen
Zweck nicht lu empfehlen, weil Kluatc von ge-
brannten Ziegelsteinen teilweise lerseui und »ehr
ungleichrotBig aufgenommen »erden, und die
Fluaticrun;; der lichtbarcn Flüchen von Atiuos-
phürilien teilt ausgelaugt, teils iertii>rt wird. Vci-
dunntc lauwarme ErdwachslA'.un^', der auch ge-
ringe .Mengen von Borax oder Alaun zugescttl
werden kann, ergibt ungleich bessere und lu-
vcriüssigete Ergehnisse. Die 111 trinkenden
FItchen mosten vollkummeo trocken, »taubfici
u4>d iumind<'st handwarm sein. Es dringt die
LOiung um ao gleichmlBiger und tiefer ein, ji

höhere Temperatur die lu tränkenden Steine ver-

raten. Die KrdwachslOsung wird über einen,
W;uterbade unter Zuhilfenahme von Alkalien be-
reitet und so oft aufgetragen, alt die >ichiliatiu
Poren der lu trtnken<len Fliehen die lauu.irme
Losung noch aufnehmen. Diene erstarrt schon
kurie Zeil nachher lu einer ^etchlosaenen Fliehe,
deren Eigctuchalien jedeS^urc- oder Feuchtig-
kritt'Aufnahine behindern. — B. II.

Zur Anfrage < in Btilge ly tu No. 49. Ab-
handlungen von tu kannten Autoren gerade über
die vorliegende Krage tmdeo sich im .ücsand-
hcits- Icgcnieur* 190X, S. IM, von Dr.-Ing.
Tb. Heyd in Darroiitadt und im .Gesundhtiis-
Ingenieur" 1908, S. 289. von Geb. Rat Frühling
verOftentlicht. Et d ilrfle nicht iweilclhalt sein,
daU Stcinieugrohte in critet Linie in Betracht
kommen mUtteo. ~ A. Di. i.C

Anfragen an den Leterkrcit.
1. Wie ist ein Keller «weckmliüig und auf

einfache Art ni enilolten, detten Fenster früher
auf einen Hof hm sich Öffneten, welcher jrüt
gani überdacht werden toll. W. \V. inH.

—

1. leb bin im Begriff, ein herrtchaltlichcs
Hau« (Krd- und 4 Obergetchotse) inCharlotten-
burg bauen su lassen und interessiere mich lUr

die Frage, ob et ein tweckm.'iiji^r'i System für

die künttliche Kühlung der Spcuekammem
<9 Küchen) einet tolchenMictthautcsgibl.dcsucn
Kotten innerhalb der dafür gegebenen Grenten
bleiben. Kine Firma veiantchTagte eine solche
Anlage nach ilirem .System auf etwa M. 11 do*.
«a« uliri die linaoiielle i ragfihiKkeil eine«
lUuscs natürlich hinausgeht — K. in H.

CementbaugeschSft

Rud. Wolle, Leipzig.
Spniilausführung von ^

Beton- u. Eisenbetonbauten
fOr Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

IJ»l4»as Isilalll.Urea«« tivUnt •4alUa

Stampfbeton-Bant» aad Biaanbcton- Bauten aller Art — MAller-
Konitraktlonen — Viktoria-Decke D. B.-Pal. - Wollea Konaoldecke

WoUes Hohldecke D. R.-Pat. Rabitiarbelten.

Johann Odorico,
Otit«ra«hantmg für

Eisenbeton- nnd Stampfbeton-Banten
Mosaik-Terrazzoböden. (s«,

Stitlttbi Biricbiiiiii. Kittiniicliiii n. inUi iii friiki.

J WiciitlflfflrDampfieitunoen!
]

Metallschlauch-

Kompensatoren
»•lentlerl in tlltfi ladvttrtwtaaten.

Vennddeii jede Spannung in den Leitungen.
Jalirelang erprobf Ürösste Beliieb&sichcrheit.
Plötzliche Betriebsstörungen ausgeschlossen.

Metallschlauch-Fabrik Pforzheim

vorm. Hch. Witzenmann, G. m. b. H.
Pforzheim (Haden). (332)

Photographisdie Apparate!
Aiisscliliesslich Unj^inalnurkcn und aui.scliliessllcli

mit Qocr«- und Meyer- An.istigmatpn aiiSKcnistct

@ gegen monoflldie Amortisation. @
Ohne unseren neuen Katalog MP, den wir jcdeiinjnn uni&un&l und Irei

übersenden, kauft man pliotoi;'nptiisi;lie Apparate iinbedinRt vnreiltg

StOChly S Co.« Hoflieferanten
ORESDEN-A 16 IIOrDfUlStlllilllll II BODENBACH I i B. llIrlntimKIll

Bourz-Trlfider-Blnoclan. FpaniAslicha FernollBar.
VergfSItaeruiiaa-Apparata aeoan arlalohtai^a Zahluaa- " >'
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Technische Mitteilungen.

Von •ektorförmlgen StQtxhebeln getra
gene Schiebetor. U R P 199110 Alplionsc
'Ihcvskens in Brlissel

Gegenüber den Ijelcinnten Schicbc-
tUreii der bezeichneten Art, die infolge
der .\usbildung ihrer StütJhebel bei ihrer
Bewegung nur einen Bcraden Wec rurUck-
legen und stets mittels Hand in ihre End-
lagen verschoben werden müssen, besitJt
die SchiebetUr gcttiilß vorlieuender Fr-
(itidunp den »Hchtigcn Vorzug, daß sie von
seihst in ihre Endstellungen einiällt Dies
wird dadurch erreicht, daß die Abwickc-
lunKslange des Sektors kleiner .ils die
OcHnungswcitc der Tür und der Sektor
derart angeordnet ist, diiß der mit dem
Krcisniiitel|)unkt des Sektors zusammen-
fallende Sttit/minkt der Tür eine aus einer
Geraden und bciderseiiif; .inschlielJenden
Kreisbogen bestehende H.ihn beschreibt

Von den beigegebenen Abbildungen
zeigt Abbildung i scheniatisch eine ctn-
tlUgelif^c .Schiebetür der neuen Konstruk-
tion in ihren äußeren Stellungen und Zwi-
schenla^en..Abbildung 2 eine einfache Tür
in der bchlicßstelhing und Abbildung 3
dicselbeTürgcOffnetAVieaus Abbildung i

ersichtlich, wirdderTurtlÜgel 1 durch zwei
scktoriörmigcStUtzhcbel Ä. C. ''und D.E.
fr getragen, die in ihren K ninimnngsmittel-

I>unkten/<und ßamTürflügel gelenkigan-
geschlossen sind unddcrrn Hogcnteilc CC
und K K sich aul der ».igrecntcn Kbene
.U N abrollen. Die Abwickelungsliioge
jedes Sektors ist gleich dem Wepe. den
der TUrtl'Jgel 1 in wagrechter Richtung
zurücklegen soll, und kleiner als die Oeft-

nungsweite der Tür. Wenn der I'lUgel i

in der Pfcilrichtung verschoben wira, so
drehen sich die beiden Sektoren zuerst um
die Punkte C und E, bis ihre Scheitel D
und D sich in und D' befinden, also
senkrecht Uber denPunkten CundEstehen
Von diesem Augenblicke an rollen sich
die Bögen C C und E R der Sektoren
aul wagrechtcr F.benc .WAT ab und halten
die Punkte B' und D' so lange in gleichem
Abstände von dieser, bis diese Punkte sich

in B" und D" d h senkrecht Uber den
Punkten C und K' behndcn Von dicseiii

Auucnblick ab beschreiben die Punkte B
«inci />" im Niedergehen Kreisbogen B
wnA B'" bezw. Lf' D'" um die Punkte ("

und L", und die beiden Sektoren werden
dann die gestrichelt angedeuteten Stellun
gen b'", C",

C" und D'". JT", £"' einnehmen
In diesem System gleicht beim Anheben
der Tür .aus den Kndstcllungcn. z. H. von
B nach B'^ das Gewicht der Sektoren das-
icnigcdcr Für aus Je nach der Größeder
Sektorbugen kann dieTUr mithin um jedes
beliebige Maß verschoben werden

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BERUH BREMEN Kia FllANKFIRTi.M. POSEN

CCCIÜNOCT ItSS

HEIZUNCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
Specialgescmär röR BtRUH.NWe karlstr.u

ZEICHEN BEDARF.

3p:
"^Ib aus lüxfvr-Elclvroglas.
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Dtnucots Luiisr-iTiiffliii'ftiBa.

G. m. b. H.. Berlla - Wilusntea,
Lakritr StrtMi M.'SS. Tdapktn N«. 23

1

I

BETON »KD EISENBETON
HOCH- u. TIEFBAU

BROCKENBAUTEN » KANALISATIONEN

GEGRÜNDET HUSER u. CiE. GEGRÜNDET

OBERCASSEL-SIEGKREIS.

UartholZ'Fussböden aus Aliornliolz

Splitterfrei rar Fabriken
iinmltaMUn, amf BalkM, Lac«r tAvt Bllni

(Mir

lUitirli»),

Blindk«d«a.

Ikirikilz tli lilti Iii

iltii itgimtitii Fiu-

\vL\\ Itt ili kllllgtti III

iuirkitliiti Eriiiiriig

AbBOtcnng lant Dntar-
nohujic dar K. Mat»-
rimlprtmuin • Aastklt
Lloht«r(«ld«/BwliB

Akon 8,S ecai, llektn M eea.

Vor mtndenraitiger War* wird gewarnt.

Koefoed A Isaakson, HambarK 15.

Nass-nischmaschine fflr Steinholz
Iminclit Oh«f- una UnttrboOan im .Icr l>,>u»lr.!ln Srnlnl I...-. M i-.mi-j <>r'ab.-l, di»h<T Rut-Ii ftlr

1 kleinori! Au»^uiirur.(!. ii vc.rzu.rlii h i/üLMutio;. H*nilb«lrl«l>. Tigeil»itlung Z&O SOO qm Fltckmloi« 1

M«n StiU {l*lch« MUchung. WMmMichi Erisirnli tn Bindimittti. Einlackili Bt^lmuni.
Ppalai 2Be,- par StOok natta ab Warli.

AUflia-Vartrtebl 44 2 1 1

1

CBbr. SeMelcher, »,",^1
Digitizeci^ Google



m-MMrtsehe Baumeitter QnllaHan IfllflllviBII Ahn«rt ACo., Hambupt
B" b«i.hl."bai.>t hr. nUlloUCnnlalUUalBIIScmpBrhauä.Tli nei; Dt>8rillKl

^ HANS BIEHN & Co. Q. m. b. H.
^

BERLIN W. 50, Regensburgerslrasse 5.

(TeL: VI, 1377).

Spezial-Unternehmung fürAbdichtungen
. und Bauausführungen im Grundwasser.

Rheinische Schwemmsteine
sind leicht (650 kg/cbm. Mauerwerk 850 kg,'cbm), feuersicher, wetterbeständig und iso-

lieren vortrefflich. Sie haben sich seit 5 Jahrzehnten als Aussen- wie Innenmauerweik

(massiv und Fachwerk, unverputzt, verpatzt oder beliebig bekleidet). Decken zwischen

Balken und I-Trlgcrn, OewOlbekonstruktioncn jeder Art, Treppenhäuser, Erker, Dacher
^ usw.. bei Bauten jeglicher Ausführung bewJhrt —

Versand per Bahn und Schiff. — Jahresproduktion 300 Millionen.

Rheinisches Schwemmstein-Synöikat l «: HeuwiebA.

Rheinische Chamotte- und Dinas-Werl^e

Cöln-Rli.

FeuenesteProdultte aller Art
Fabriken In: Bendorfa. Rh .Oltweiler Bcz.Tricr

Mehlem a. Rk , Eechweiler b. Aachen, HagM-
dingen i. Lothr., Siershahn i. Westerwald.

Baudbteilung in Cöin a. Rh.
Schomsteinbauten und Reparaturen

Erhöhungen, aach wAhrood df.s Betriebs

Kesseleininauerungea Ofenbau.

t

Gemäß Abbildgii. i und % ist die Ttlr

«

l)ci 2 an einem Sektor 3 mit Gelenken an-

geschlossen, dessen Kreisbo(jen4 sich aui

der wagrechten Schiene 5 abrollt. Der Bo-

gen 4 besitzt eine oder mehrere Kerben 6.

die mit entsprechenden VorspHlnucn oder

Zähnen 7 der Schiene <; in Emgriff treten,

um den Sektor und die Schiene in der
richtigen Läse zu einander zu erh,iltcn und
eine unerwünschte Verschiebung dieser

Teile gegen einander zu verhüten Der
obere Teil derTlir istmiteinem Arm8 ver-

sehen, mit welchem bei q ein zweiter Sektor
3' drehbar verbunden ist, dessenHopen j'

sich auf einer wiigrcchien Schiene ?'!it)w;il-

zen k.inn, die ebenfalls mit Anschlägen 7'

verschen ist, welche in die Kerben 6' des

Sektorbogens 4' eingreifen. —

Chronik.
EtneHetlstitte für minderbemlHclte Lun-

genkranke am Haustein tm Baycrisi-hca

Wald wufde »m 14. Juni in leieilichcr Wciic
erARDCt. Dir KnIwBrte zu der ctvk i) km von

DegKcnitorl und 800 iti hoch Rclfgcrrn Anviali

««minrn »od Htn. «lidlisi-h. Krt. Han» Grlxel
in MDnehtn. Die BaunuftUhtunB leitete Hr. B»u-
iniiiKino Rotticr in .siiiuhing. welchem »U
fltilichct Uaulfiier Hr. Ob. -Baut. GcrttDcr «ur

Seite stand. Die Anstalt i«t eine Gmndanp de«
.VeieiniturOrflndunreini'iSanaturiumslail.un-

genkranke aui dem Miltt-Uiandc in Raycin*.

Die GrundatelnleKunR für da» neue G*-

biude des Rcich8iT)iltiAi|erlchtet In Char-
loltenburg hat an< iK. Juni d. J. stat'ec'uDdea.

Die PlSne <u dem Denen l^ausc, welche« au»

einem GelUndc am Lielicnsee lieiren wird, liod

aui dem Atelier der Geh. RaaiSlc Kayiet &
Ton Groatheim In Berlin herroiecgangen. —

Arbelter-Wohnungeobet Budapest. Kine

VotUpr der unifa'i'cheo Rrifiening tordeit vom
urgarnchen Refch»ta|{ 13 Mill. K. lui EibauunK
TOD Arbeitcr-WohDungen in der UrogebuDK von

Budaueit. 6 Mül. K. lind tflr Wnhnun^en IBr

Atbeiiet in i'aatlichen Betrieben, 6 Mill. K. Illr

Arbeiter »on IVivatbeiriebenbeitimrot. Aul einem

Gelinde »on6a2000<JaidT.-KI»ttem—J45Si<x)iim

lollro 6— 10000 Wotinungen, je rier in eiotm
Haa>e, (^«chaflea weiden. Die Jahieimicte einer

Wohnunir «oll 120 -isoK. betragen. -
Der Wirderaufbau des CaiDpanlle von

San Stefano in Venedig, der unweit der Piaua
.San Marco und der Akademie gelegenen goti-

schen Kirche de« XIV. JahihuDderK, iat durch

die Stadtverwaltung voa Venedig beachloiaen

worden, oacVdem der heutige Turm dem Ein-

•tUTf fu veffallrij droht. —
Die Einweihung des neuen Gebtudea

der Handwerkerkammer In Stuttgart, in der

Neckautrafle gelegen, hat am iS- Juni d.J. itatt-

geluDdrn. Da» nach den Hntwerlcn dc< Ilm.

Arch. Hugo Hau Her in Stuttgart erbaute Haui
brdeckt eine FlSchc von S*" >'<' kostete

looono M. -
Rhelokorrektlon zwischen Biogen and

81. Goar. Kine Konleren« der Khein Ulersiaaieti

betchlliigie »ich mit dem Gedanken der Vei-

liefung des Rheins fwischen Bingen and äl. Goar,

fUf welche die Kosten auf jo MiM. M. geachllit

werden. Durch umfangreiche Felssprengungen
soll die Tiefe des Fahiwassci» auf 1 5 m gcbtachi

werden und dadurch mit der gleichfalls >,s m
beiragrnden Tiefe der Fahrrinne des kanalisier-

ten Main flbetcinttimmen, so daB ein ungehin-
derter Verkehr iwischen Rhein und Main slalt-

fioden kann. Das Binger Loch soll durch eine

Schleusen-Anlage unii'angen werden. —
DieErOffnungdeaWerthelmateln-Parkta

auf der I-iohen Warte in Wien. Am >o. Juni

d.
J.

hat in Wien die Ucbergabe de« Weitheim-
Stein-Parkes auf der Hohrn Waitt an die OcOent-
lichkeit stangelunden. Er wurde 1907 von der

Iclitrn KigentOmetin der Stadt Wien mit dei

Bedingung vermacht, daB das Haus lu einer

Volksbtbliolhck umgewandelt und der Park dei

Oeflentlichkcit >u;Snglich gemacht werde. Der
Park bciiiit eine Fliehe von 4J000 am und weist

sehr schone alle Baumbestände auf; er ist eine

Schöpfung des GroBindusirirllen Rudolf tod

Anhabrr au« dem Jahre 1S14. Bevor der Park

der Ocffenilichkeil (ugftnglirh gemacht werden
konnte, waten girtneri«chc, Bvwisseiungsarbei-

ten, Kanalisii rungen im Betrage vnn 142000 K
notwendig. Kr bildet ein neues Glied m dem
erstrebten Pa'kgOrtel Wien«. —

Das wicdetefsiehendc San Pranclaco.
Der Wiederaufbau des vor J Jahren icruoiten

S^n Fianciico macht, dank der amerikanischen

Energie, «ehnellere Fortschnite, als ursprSng-

lich angenommen wurde. Von den rd. jiiioo

Htusrm, die 1906 mit einem Werte von etwa

400 Mill. M. «ctstort wurden, sind etwa 14170
giOBcte und bedeutendere Bauwerke iingleKhen
Wette neu emcbiet worden, trotidcmdie lehwcrc
Finantkrisi* de* Land« eise starke Hemmung
bildete. —
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Neul Neu!

Qoudron°
(«") Korkplatten
sJod dai BiulsolletrastertaJ der Zukuaft

Riufrei« feuersichere Decken
lutigt man inlt dam durch ana
•ingalfUirtMi Dackragawa^
AnDringiUkg • b a o • 0 iMChl
wia Roargrwab« odrr Laitan.
BaaugsquftUi» I. Rao^aa ffte

BBblt«««iw»k« «04

Rliiiilulii Draht -Indiitrii.

Blcker A Co..
t ni»rn 1 1 (Hm» Tifl ««^M nrf.)

Uust«r versendet dit SpeiJalfaMk fOi Winne-
schutiraititl

Rheinbold & Co., Hannover D. 4.

KItselgslir tflr Bautwccke o. Wlnaeschutioiasaea.

Syplion ..Hlundus"
o. R. a. M.

hygienisch einwandfreier Gertiohversobluss

türU>aich-.SpQI-u.ftuigu»ibecken

* lowle lOr Oel-Plssolrbeeken*

b. GIblan & Co., Natnz,
TKkilt;tn lnniB tlr bi- 1. lokiuit-llllni.

Vacuum-Pnmpen
zu Entstaubungs-

Hnlagen
für HoteU.Tilleii, Wohnhäuser »tc.

geeignet für alle .Antriebsarten.

Jrtasckinen- und ^rmatnrcn-fabrik

vorm. H. Breuer S Co.,

HOchst am maln.

Uigiiizea by v^o



P«i»OMl-MachriCht»ti.
Bayero. B«(Otdcn imd: »" Öirekt.-Rucn

ta ihren hi»h. DicnttortcD d- ^ d. Betr.- ti.

Bauinip. McminingeDhczv.NOrdUiigtn Dir.-Ai«.

Joh. Ftitdrich u. Beinh. Sommerct, towie
d. Vorit. d. Wcikit.-lDip. Nornbetg III Dir.-Asi
Kail Wind »to 6 et: lu Dit.-Ai>. an ihren bi«b
Dicnitorten d. Kiirnb.-Ait. Max Wild in Au|^'
biiri;, Ludw. Fiichcr in Aubing, Aug. Rauch
in Manchen; dgl. die Vorii. d. Betr. -Werk«
Hof. bciv. Netobeig-Hauptbahnh. Krntt R n h I c r

u. I'aul Siehling.
Vtrictil itl d. Dir. Af». Km«t ZciB in WBri-

burg all Vorst, rur Hahn«iation Landshul.
Dein Dir.-Ai>. Max H t f n e i b.d.pfUi. Elaenb

i»t d. Urlaub bii i Jjn. 1909 TcrItngert.

Preoften. Verliehen ix dem Sladlbrt.ilcnn.

Falkeoroth in Iserlohn d. Rote Adler-Orden
IV. Kl. u. d. Reg.-Bmatr. Allr. Oehm in CAIn
d. kgl. Kronro-Ordcn IV. Kl.

Erouint iil f. Ob.-Brt. m. d. Range d. Ob
Reg.-Rati d. Re^.- u. Rrt. Rotchart, Mitgl. cl.

EUenb.-Dir. Magdeburg; 1. Reg.- u. Gewetbc-
Schulral dci Baugcwtik - Schuldir. J c s > e n
in Magdeburg.

Dem Reg.- u. Oew.-SchDlrat Jesien ist d.

clalimäU. Stelle c. Reg.- u. Gew.-Scbulrjics bei

d. Rr^lcrung in Magdeburg Sbenra^'eii.

Verl. ist d. Chat. a. Rrt.d. Reg.-Rroatr. l.udw.
Dihm in Friedenau u. d. Do«, an der Teehn.
Hochschule in Hannover Wilh. H 0 y c r, dai
l'iid. l'fo(es»i">r d Ass a. d. Tcchn. (lochschule in

Charloltenburg Reg.-Hmiir. a. D. ROnn e beck.
Vers, sind die Reg. -Rmttt. d. Hochbichs.

Gslitier von Rogaien n. Jarottchin und K
Arendt T.Posen n. Hannover; d. Straß. -Bfchi.

Rltttg von l'illau nach Insierbuit;: HBicrv.
Glockstadt n. Pillau u. Grochtmann t. Berlin

o. Duisburg-Ruhrort.
An der Techn. Hochschole in Hannorer ist

die Wahl d. Abt. -Vorst. Pfol. Dt.-Ing. M ich e

I

lar Architektur, Prof. Brt. Hotopp f. UaoiDg.-
Wesen. Prof. Dr.-Ing. Nachtweh Mr Masch.-
Ing.-Uauf., Prol. Dr. Precht I. chemtsch-techD
u. elektrolechn. Wissensch, und Geh. Reg.-Rat
l'rol. Dr. Rieuert bcslltigt. Der Senat besteht
(Ur die Amtsdaucr 19081909 a. d. Rektor Geh.
Reg.-Rat Prof. Dr. Ost, dem Prorektor Geh. Reg.-
Rat Piol. Harkhausen, den 4 gen. Abt.-Vor-
stehern und den Pioletsorcn Mohrmann, Geh.
Reg.-Rat Frank. Dr. Wieghardt.

Verl. ist d. Stelle e. Mitgl. d. Ktsenb.-Dir.

Berlin d. Reg.- u. Brt. Bruno Kunie u. d. Vorst,

d. Masch. -Insp. 2 in Trier, besw. in Liegntti
d. Kiscnb.-Bauinip. Reutener beiw. Sydow.

Gestorben sind Ob. - BrL PrUsmann,
Tcchn. Dir. d. Kanalbaudir. in Hannover; Geh.
Brt, Reg- u. Brt a. D. Art. Klopsch, Kreis-

bauinsp. Treuen lels io Flensburg.

Briel- und Frmcekuten.
Hrt>. Arch. B. G. H. in I. Da weder der

Wortlaut der iwiichro dem Itauheirn und Ihnen
geschlossenen Vereinbarung noch die apgeb-
tich bereit! rugeslellle Schadensklage vorliegt,

III die Natur des RechtigeschUtes und der L'iti-

lang Ihrer bernonimcnen Leistungen unsicher.

Sollte Ihnen nur die Oberleitung und Aultichi
des Bauwerkes abertragen gewesen sein, so

wUrde nach reichsgerichiln her Rechtsprechung
Dienstverlrag im Sinne BGB. i;6ji(. und kein

Wcikvertrag ger.jlilj a. a. O. § 631 f. voilicgco.

Gleichwohl wlirde Vcrlietung von augenlullicen

Fehlem und Versehen Ihnen obliegen. DaB es

tatslchlich <u solchen gekommen ist, scheint

nach der Sachdarslellung angenommen werden
au iiiUsscD; denn .Sie tragen vor. daü twiichen
Ihren einzelnen llesichtigungen des fortschrei-

tenden Bauwerkes 4 Tage gelegen haben, inner-

halb welcher Frist ein FuSbodenbclag fertig-

gestellt wurde, der Ihnen die Besichtigung des
gebrauchten Fdllmateriales entiog. KriahruDgs-

femlä pflegen die Gerichte den Tatbestand einer

lllchtverletjung schon dann aniunehroen, weoti
die Heiichiiguog SU sptrlichgeicheben war. weil

i:e den BauFciier fdr verpflicntet halten, die Au-
genscheinnahme su oliund in solchen Zwischen-
rtumcn voriunehmen, daB ihm etwa vorgelallece
Ungehnngkeiten nicht entgehen kOonen. Komn>'
es jedoch lur Feststellung eines .Sic uefteDdeu
V'ersebuldenf, so ist auf grundsttillche Fc«i-

.
Stellung Ihrer Haftpflicht tu rechnen Ob fier

ieisgcklagte Schaden m-irklich infolge des be-

Igangencn Baufehlcrs eingetreten, ist eine Frage
tatsächlicher Natur, tu deren Bcuiteilung die
notwendigen L'nterlagen fehlen. DaU der Schaden
den aus dem Dicnsivertrag geiogeoen Nutzen
mcirlach Ibersteigcn k;iDn, steht in derRecht-
iprechunj^ lest. Daoa<'histiubefUichtcn, daBdas
t'rleillUrSieiingllniiigausfallenwird. K.H e

Hrn. L. B. in B. l'm die Balken bei Auf

-

bringen von Gipicstrich dci Einwirkung
erheblicher Feuchtigkeit su entliehen, wiren sie

mit Dachpapjie zu olierdcrken, wobei diese bis

unter die LehmaullHllung greifen und an den
StOBen tunlichst gute Ucbcrdeckung zeigen soll.

Das Nageln der Pappe ist lo untetlaasen, weil
die Nagcisicllen Feuchtigkeit in den Kern der

CARL SCHILLING
Königlicher Hof-Sieinnielsmeister

summh,u.: BERLIN-TEMPELHOF

Muschelkalksteinbrüche
nebst Steinmetzwerkplatx

mit tTiiischincllen .Anlagen und Gleisanschluss

ia KIRCHHEIM in Uoterfranken

i
Oral'CT.itl in W«iJl(TO«Q« - Ar«hit«kl : UiirLin L'uUur.

Muschelkalksteinbrüche
ia OBER-DORLA —
und Steinmetzwcrkplatz

mit maschinellen .\iil:ij;en und ( Hds.mschltiss

in MÜHLHAUSEN in Thüringen

Prachtvollea Material für freistehende Werksteinarbeiten— Figuren, Denkmäler, Balustraden usw.

3S

Vertikalbagger
Mr Kraft- odar Handbatriak
mit automatisoh artieiteniler

Sohatlrinna, f4hrbAr in horiiou-

t*ler Kl-cnp oder di^hbar nm di«

rertikale Afh.^e. Äoiisaerst praktisch. — Oröaste Lelatiuigar&blgkelt.

FRIEDLiEIDEB A JOSEPHSOI, Berlin I.. Seilerstrasse 6."*""
Fabrik für Elaenkonstruktlonon, Schmalspurbahnen und Lowria.

Prospekte nebst be»ten Zeugnissen steheu gratis und {rauko zur VerfligTing.

Meterlange Tonsteine

klinkerhart und tragfähig

für ^osse Auskra£:uns;ea,

zum Ueberdecken von Oeffnungen,

Kanälen u. dergl., für Decken etc.

Gairscbe Danpfzieoelel i. Tkoiwunifibrik, Glessen.

WtiMe and crtaiefkrtiic« V«rt>l*nd<t«IB», fl»»i«n» Staln* und Plltl«b«c
in d«a TMvchifdtnilao Karhen. Tt^rrakottva. Kamin- und Bnuin*a«t«ljaa, TroiloL^kUnkar,

Gerüst spar.«. Krane.
Bauwinden, Nfirfelmaschinen.

H. Rieche, Cassel O. (toe)

uigilizc iK
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RaHicn lehen. Um schldlichcn LutUbtchluB lu

TCihindem, wiren die Ralkcn Itnct an beiden

LiUKiritrn mit tchtli;c etoigcltcn LultlcistcD

(U vrrschcD, uolet denen die Lull lu den Halkcn-

kOplen tlii-ichcn kann. Die Pappe itl Ober die

icbrlgen Uuftleisten tu alBlpen. Hieiaul wiid

die Lehmatitlallani; mt6i(r eeotSi. eisseebnet

und »oft Keklopll. Sie ioll die aDfchlieScnden
Balken um 1.5 bi» J cm überraijen, wahrend die

mit Papjje tt'berdecklen Mulden mit leuchicjii

Sande au>(^eglichcn werden. Mit ZuliiKenabmc
Too Latten wird dann in Feldern von 1.$ bit

3.$ qm mit dOnnflUt^iKem Gips der lUtricb het-

ffcstellt und nach 10 tut 20 Stunden g^ltlop'*. K'-
glättet und gebllifelt. Nach 7 bi« g Ta(ren vcrrlt

iach|;einlB bereiteter Gipirstrich auffallendes

Schwitten. Zu tcincr Hentellung darf nur lan^r-

lain bindender Gips — alienlall« unter Beilagen

von I^eimvasscr— verwendet weiden, und es ist

der Gipsettrich in den erttcn Tagen nach «einer

Hcnteflunif nennernwener\V.^Tmei-inwltkunif lu

entliehen. Von den umschließenden Winden
soll er leni aixtchen. in welchem .Xbitand die

Luhkanille der Balken ausmdnden. DieserSchliu
wird nachher mit enupr. durrhiochten Fuflleis-

ten Oherdeckt. Nach dem Austrorkiicn lolIQipi-

estrich mit I (.'indloder tnitElidvachsIOinneiwei-
bi« dreimal gctrtnkt werden. Kt «ind beide Lo-
sungen lau'A arm mit weichen, «attnanen Lappen
auliubringen. Das Glitten der i;eUlnk1cn, ge-

trockaeten Fliehen fordert deren Haltbarkeit.

Unlef Kinhaltoi vorbeschriebener Heritellunj;»-

weite können HoligebUke mit Cijisestiich Über-

deckt werden, ohne diiB <ie dadurch irgend-

wie unrlinttig becinflufit werden. Sind aber die

Holtecbilkc von dem (.ultiutritt abgeachlotsen
und der Aufnahme von Feuchtigkeit nicht cnt-

lOjrcD, «o fuhren beide Mingel tum Auftreten von
Stichllule bczw. Schwamm. H. Haas.

Fragebeantwortungen aus dem Leier-
kreiic.

Zu Anfrage I in Beilage 19 au Nr. 37:

a) Aus iwei rillen kjnn ich mitteilen, daS sich

die im Nachitchenden nlher beschriebene KuB-
b od r n - L'nt erkon str u kt ion bit jetit mach
neunjlbriger beiw. seclitjlhiiger Benutiung sind

keinerlei gesundheit>chldliche noch sonstige

flblc Erscheinungen lu Tage getreten) durchaus

bewährt hat. Ks handelt «ich in beiden Flllen

um ein 1 betw. ein 2 Familienhaus, deren Erdge-

schosse nur teilweise unteikellert sind. Uer FuQ-

boden der nicht unterkellerten Klume liegt 0,60

betw. 1,10 > Iber dem umgebenden Gelinde.

Der Raum iwiachcn den Sockelmauero i«t tu-

nlchst mit trockenem Aushubmaterial und dann
mit cinei td. toera hohen trockenen Kicsschichi

ausgefällt. Auf die Kiesschicht wurde eine 10 cm

starke Kalkbetonschicht aufgebracht, Iber wel-

cher auf ßachgelcgten Backsteinen die Lager-

halter tur Aufnahme de« Hlindbodens fSr Par-

kett betw. Linoleumbclaj; verlegt wurden. Das
tur ,\ustsllune benutite Material muB frei von
pfltDillchcn Bestandteilen und trocken sein.

Werden als FnSbodenbelag Sieinholi, Eichen-

riemen in .\sphalt oder Linoleum auf Estrich

verwendet, «o empfiehlt es »ich, «tait der 111 ''tn

Harken Kalkbctonschicht eine 15 em turke Ze-

tnentbctonichichi einiubtingen.
H. M. In i.>u.

b) In getundhcillicherBelichungetKcbcn nicht

unteikelleite Villen auch in «olchcn Flllen man-
gelhafte Wohnuogtvcihlllnisse.wenn die Mauern
knapp unterhalb des KuBbodens des Parterres iso-

liettsind und dcrUniergrund uiiterdem Fufiboden

nenneotwerte Feuchtigkeit nicht verrät. Selbst

unter diesen gllnsti|;stenVnibediDgungen fUhrtdic

I.utt derart behandelter Parlerre-Käume mit Kin

tritt kllleter Jahresieit sehr erhebliche Feuchtig

keitsmcngen, deren Anwesenheit durch charskte

nitisch dumpfen Geruch scharf hervortritt, wenn
die kttiullico erwlrmten Parterre - Rlume nicht

lehr oft und genlgend entlofiet weiden. In nichi

unterkellerten Villen toll der FuBboden des uq-

terstcn Geschottet, der mOglichtt hoch Uber das
umgebende Gelinde tu legen ist, nur auf ent

sprechend starken Sand und Kies oder Klein
schlagbcttuog aulgebracht werden und es sind

humushaltige Unterlagsichichten de^sclbrn bit

tur Fundamentsohle aunuheben und duicii Im
musfreie Auflullung tu ersetien. Auttcrdcm ist

die Kettung mit einer to bis 15 cm starken Be-
tonschicht tu Ibcrdecken, gleichviel, ob diese

nachher jc nach Krfuideiuis mit Ziegel, PIstlen,

Asphalt, Asphalt mit Linoleum oder mit Stab-

fuBbodcn bekleidet wird. Bi'ndig mit Unter

kante der Bctonsohle wlien tunlchtt die (.'ra

fassungsmauern mit Isolieiulattcntu dichten. und
.luBerocm sind sie gegen da« anschlicBcnde üe
linde tu entweder mit jmaligcro hciBeinGcudron
Anstrich «u versehen oder mit Luftschichten

lu umfuhren Bei unterkellerien Villen sind die

massiven Decken des untersten < icschottcs min
de:ileiu mit einer locm «laiken reinen Sand- oder
RiesauHullungau iiolieren, weil dieFuÖbOdender
Psi'terre-Klumcsonst kalt bleiben. Zur AuffOlluiiK
soll Kohlcnutcbe besonders in den Fallen nicht

verwendet werden, 10 m'clchen diese Hotiteilcn

naintttelbar angelagert wird. — Arch. Haa».

III

Cemenlbaugesch8fl

Rud. Wolle. Leipzig.
SpezialausfQhrung uon

^
Beton- u. Eisenbetonbauten

für Hoch- und Tlefliau

Höchste Auszeichnung,

Leipxig
, 1897.

OrcidcD
1903. ^ (•oiilMa •4allls(irosss *,rtl(t«as fl»4at|l-

Stampfbeton- Bauten und EUenbeton Bauten aller Art — Möller-
KonatrskUonen Vlktorla-Decke D. R.-PaL - WoUea Eoaaoldecka

WoUea Hohldecke D. B.-raL — akltsarbeltea.

ODernkircimer SanasteinDrüciie, b. m. n. u.

Obenaklvchea, Grafiehaft Sobmnmbiirg
empfehlen Ihr anerkannt TornOrlichei abiolot wattarbMUndlKoi

M#i.nc1ait:ein-Vt<».^nr<in.l, roh, bes&«1 nnd bearbeitet.

°'f5;r* M. FRIEDRICH & Co.,= Np<>Eialltatcn: =s
Avisfllhrung von Anla^reii zur

Reinigung und Klärung der Abwässer
von Schlachthöfen, Fabriketablisüements und sonstigen Betrieben. 123

Abortanlagen mit Wasserspülung
für Schulen, Kasernen, Fabriken, Krankenlittuser. Wohngebftude etc. in Ver-

bindung mit konzess. DesinfL-ktions- und Klltranlage.

ConzeBaiono-Elnhiolungen und AuBfQhningen.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.
Patentinhaber liefert die Pormdabel und die Befestlrunxtdabel.

B..t. z.u.nl... Vor Nachahmung Wird gewarnt. =';:,'^„Ä:n=

BElflöSTUrt

t* Zaugnlaa«
von Behörden

und Fichleulen bevorzugt

üigiiize<3 by <^üügle
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Technische Mitteilungen.

Daa Wellputzblcch Mildem t'ortsclirci-

tcn des F.iücnhctonbuues hält auch der

vicHach als.Monicrpui/liezeirlinete eisen-

verstärkte Zcmcntiimz gleichen Schritt

UnrichiiRerweisc werden hierunter iiuch

oft die K;il>itziiul2-Arbcitcn (jc/ählt, hei

denen jedoch aas dünne Drahtpcwebc nur

den Zweck hji, dem meisicns aus Git)»-

mönel bestehenden Muteriul so lanjjc Mali

zu leihen, bis es crhunei ist Hci eisen-

» erstarktem Zcnientimlf hat das (jcflechl

dagegen nicht nur ucm Mörtel wahrend
der VerarlietumH eine Siiiue bis zur Kr-

härturiK lu bieten, sondern auch den ab-
gebundenen Mörtel zu vcrsiciien,der also

als ein Teil der Konstruktion selbst an-

gesehen werden darl ZurHcrstcllunjj von
ciscnarniicrteiii /enicntpuu cit;nel sich in

hohem Malle das Slreckmelall-I'ulzblcch,

das in ausKedehnteniMaÜeAnwendun^KC-
hindcnhat Die l'irniaSchüchiermann
& Kremer, Masch -Fabrik in Dortmund,
died;isStrcckmetall herstellt, brin^tneuer-

dings einen noch weiter verbessencnl'ut/.-

träger aus gesirerktcm Metall, d:us .Wcll-
putz blech", in den Handel, das sowohl
nach der Längs- wie nach der (^ucrrich-

tung hin gewellt ist Infolge der gewell-

ten Korn» nat (bis Material etwa den drei-

fachen Querschnitt des Strcckmetall-Ver-

putzbleches und Ubertriiii diejenige von
Dr;\litgellecht noch in erheblich höherem
NIaße. Dieser große ',>uerschniti schlielii

verschiedene Vorteile in sich: Leichtes

und schnelles Vcrj'utzen, gutes Malten
des MOricls, tielgehendcs Durchdringen
des letzteren mit den Stahlstegen desl'utz-

irägcrs. D:is Wellimublech ist besonders
zum Morteltrlij;er bei I-Kiscntlanschcii-
Uckteidungen geeignet, denn es umgrcili,

obwohl unmittelbar aul der Kisenfliichc

liegend, den Mnrtel mit allen Nfaschcn
Der NIortcl hangt deshalb nicht nur lose

daran, wie beim I)ruhi(,^ellecht, sondern
bildet eine nach allen Seiten von Eisen
durchilochtencM.isse, die sich selbst durch
Krschmierungen nicht ablöst AuL>erdciii

eignet sich das Wellputzblech auch iiir

alle anderen VeriiiiiZ4irbciten ebenso gut,

ferner zur Herstellung von Scheidewan-
den, hangenden Decken, l'mmaniclim
gen von hulzernen und eisernen Säulen,

Schcingcwdlbcn, zum Unierkleiden von
Holzireppen usw Solche Konstruktionen
bieten neben jmderen Vorteilen die tie-

wahr itlr vollkommene I-"euersicherhcit.

Keim Hran<le von Si Kranzisco haben die

Sircckmctall-l'iit/decken die l-'euerprobc

bekanntlich durchaus bestanden. —

Chronik.
Erwctlciunc des Gcrmantscheo National-

Museums la Nuraberc. Siii voi 51 Jilirrn

<1ic SamniluDKCD dci Ociinanif cl>cn Nmionil-
Mutcunifi io dem ehemaligen Kanl.li-jtcr-KIu^tcr

kn der vorderen Karthkuttr^aisc unteiiftibraclkt

wurden, « ir die I.eilun); liei MuicuiiiS t'tiiOii;

darauf bedacht, alle Möglichkeiten der Krwei-
lerunfT «ahriunelimen, «odaU da» Muicum heute

\aa j SltaUeo umioi^cn ml. Nach den belie-

benden Vcrbtltniiiea ist eine Krwcitetunf; jetii

nur noch nach Norden möglich. Hier liegen

die ttldtiüche Keucrwache und gegen den KoiD-
markl die Uecith'tche Fabrik. Die leltlcre in lur-

teit lu erwerben und der Vciwallungia-isichtiQ
bat dem Ankaul /Lgciliinml Nun fehlt rur .Ali-

rvndung He» He»i'/r» nur noch die «'*diiiche

Feuerwache, deren Ufterijarig in den Hesitx de»
MuKumi wohl nni eine Ftmge der Zeit ist. —

Der Bau einet Rathauaea für die Oe-
maiode Nieder - SchOnbauaen Itt von der

GcmemdevemeiuD^ be»chlouen worden. Die
Kotten de» »unichst au»autllhtendcn Biulcilcs
sind aul 550000 M. veransehlaft. —

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BERLIN BREMEN Kia FRANKrilRTa.M. POSEN

CCCRÜNOCT I8S8

HEIZUNCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
SPECIALGESCMÄn FÜR BERLIN. N W6.KMIISTR 13

ZEICHENBEDARF.

bringfn

Tag^slictif.
[inrall lidJfT und Ob«rli(hrplart»n b»fdhrbar«i.rb?5ilibdr.ai«n«i*t

Dvatsdirs |uxftr-Prismen-S>nd.(.-niBTrlin-iiliiiiiiii,

Lsaatr SIrataa 34/3B. Ttitpkan H: 231

(100 O]

rHANS BIEHN & Co, G. m. b. H. )
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

(TtLt VI, ISTT). W
Spezial-UnternehmungfOrAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

rtrrr.^^' RollailBn-Jilouslenr"*'"''^^''^^

Präcisions - Reisszeuge

I Samparhaui. Tll.? 2117. DllirillIntun

Clemens RiefflePi

Nesselwaos and Möocben, Bayern,
/IXa «chlaa Rlaflarilrkil tiana tm\

Neu! Neu!

Goudron=
(403) Korkplatten
lind das BaulsoliermaleriiJ der Zukunft
Muiur v«r»»od*l dit Spulaltabrlk lOr Wirme-
•chuumillel

Rheinhold & Co., Hannover D. 4.

KiiMlgnlir lürBauiwtcke u. Wlimncliuirmiuro.

Otto Schultz
Tezett-Gilter-Weric und Kunstschmiede
Hallesches Ufer 36 BERLIN SWa 28 Haüesches Ufer 36

I
Monumentale Kunstschmiedearbeiten in Eisen u. Bronzel

Teleph. M44ä

Dcntuche A Osten.

Pyrofugont-Werke ^«»»p^-^
Vollkonminifir fagsnlosir Aibnt-FusiboiliDbilai(u3D

Gebr. SchleichePp T^^j:: ^SUu?'"
Ueber SOOOOOm* FwsMdea la «ebramefe. B^^V

uigiiizea t^y^v^O



TORGAMENT
1897 Gold. Med. Bodenbicb — 1897 Silb. Med. Leipzig — 1906 Silb. MM. Dresden

Murftal-WaMcrlcraft-AolBce. Far einel
Aiunutiungdcr Wai9cikt4l(e iiu Qucllecbicl der
Murg htlte Iii. Prot. Th. Rchbock in KarU-
ruhceincD Plan 4u>gcarbcitct, wcIchcodicgroSh
badiichc Kiicnhahn-VciwallaDK erworben hat

am nach icim die baulichen und maichinellen
Anlagen auf Staaitkostcn auslBbrcn lu lauen
Oieae «ind auf etwa io,g Mill. M. Tcrantchtagt
Ton welchen 14 Mill. M. auf die Anlagen auf

badlschcin Gebiet, etwa 6,9 Hill. M. auf die An
lagen io U'Otttcnibcrg kommen. Die gewon-
nene Kraft soll in eritcr Linie fSr die Zwerke
der EiicnbahD-Verwallung nutabar gemacht
werden. —

Die neuen Hafenantagen in Tanger
(Marokko) tind kOrilich beendet worden. Die
Arbeiten, die in der Heritellung einer ,^50 m
langen Mole aut RetonblOckeu, der Anlage eines

Znngenkais. auf dem ein 170 m langer, 17 m
breiter .Schuppen Platt fand, and der Autbag-
gerung dc> Mafenbeckeos telbat biriunden, und
von der Firma Philipp Holimann & Co. io

Frankfurt n M. auigetohrt worden. —
Die neue Stubcnrauch-BrUcke Ober die

Oberspree xwlschen Ober- und Nieder
•chOoewelde i>t am Juni d. J. dem Verkehr
Bbcrgtbcn worden. .Sie itt 100 m lang und bc
liut eine mittlere, ciienSberbrIIckteOtffnung von
6omSpw., iowic iwci kleinere Se.lenOflnungen
in Beton. Sie i»t von Keg.-Bm>tr. Karl B e r n h a r d
in Heilin, Priv.-Doi. a. d. Techniichcn Hoch-
•chule entworfen, der auch den Uau leitete. Von
ihm rOhrt auch die ror einigen Jahren in der
Nibc erbaute Tretkow-HrHrkc her. Die neue
HiOckc erieut eine baultllige Hulibracke. Bau
herren iind die beiden Kreiie Teltow und Nieder
baTBim. —

Literatur.

Au» dem alten Köln. Eine Sammlung Ute-
rer Profanbauten und Siraücnbildcr. Im
Auftrage de« Arch.- und log. -Vereins ftr

Niedcrihcin und Westfalen, herausgegeben
Ton Stadibit., kgl. Btt F.C.lleimann,Arcli.
Karl Kaaf, kgL Hn. Kail Sc he 1 1 en, äadl-
baulnsp.Balduin.S chi 1 1 i ngundStadtarcbi-
rar Dt.H.K e uBe n. Caln I9)a ScIbttTcrIag.

Bibliothek der getarnten Technik, lalid.:
Feld- und Industriebahnen, *on Ing.
Leo Friedllnder. Mit loj Abbildgn. im
Ten und 4 Tab. Pr. 1,80 M.. geb. a,.'o M.
7& Bd.! Natflriiche Bausteine. Kin
Hilfsbuch Idr die Praiis, lOr den Unterricht
an technischen Lehranstalten und (umSelbst-
studium,cio Nacbschlagebechlcin fSr Archi-
tekten und liaumeiticr, Ton Dr. ph. Axel
Schmidt. Mit 5j Abbildgn. im Text. Pi.

a,40 M., geb. 2,NoJl. — 7». Bd.: Bracken
aus Holl, von Prof. Gottfried Koll, Ober-
lehrer. Mit I7<i Abbildgn. imTcil. Pr i,3oM

,

geb. 1,60 .M.— 79 Bd.: Die Eni Wissel ung
der Sttdie, von Dir. A. Reich. Mit \io
Abbildgn. im Text. Pr. j VL, geb. 1,40 M.
87. Bd.; Veranschlagen von Hoch-
bauten nebst Preisbestimmungen und Kp-
stenbcrechoung eines Beispieles, von A<cb.
Krili Schräder. Mii7 Abbildungen im Text
und 1 Tai. Pr. 1 60 M , geb. 4 M. Hannover
IQOR. Dr. Max Itnecke. —

Die Doilkirehe. Monalsschrill lur l'<lc>;<dcs

religiösen Lebens in heimatlicher und voiks-
iHmlichei <.iesialt. Herausgegeben vonPfairer
Hans Tun L p k e . mit einem baukeosl-
lerisehen Teil von Brt. Bdltner. Heft 7.

Berlin 190S. Dtulschc Lindbucbbandlung.
Pr. f.d. Vierteljahr 1,50 M. Einselhelle 6oPf.

Eichhorn, Alb., Keg..Brosir. Die Wissen-
schall des Architekten im Altertum
und seine Voibcieitungsstudien [Ui die Or-
namcnikom^silion mit uniergeleglcmTcit.
Nach a\--u .Schril'quellen bearbeitet. Berlin
iyij8 Selbstverlag. —

Polier, E., Ing., Eisenbeton - Konstruk-
tionen I. Zweite, neu bearbeitete AollagF.
Mit \ub Abbilden.. 7 ganxteit. Tal. im Text
und ,t liihogtupli. Tat. — I ntemchikw-rke
(Methode I littcokofci) Idr .Selbstunterricht,

Bureau und .Schule. Strelilt i. M. Pol)'-

techn. Vcilag M Hitienkofcr. Pr. geb. 9M. —

fersonaJ-Naciulcbtwi.
DculBchcB Reich. Der Mar. Bfhr. Bran-

des ist luin Mar. -Masch. -Kmsir. ernannt
Baden. Dem Reg.-Umslr. Siaulferi in

Basel ist d. silberne Ketiungsmedaille verliehen.
Die Wahl des Prof. Dr. Kr ai er tum Rek-

tor der Tcchn. Hochschule in Karlsruhe IBr das
Sludien|ahr 19118 09 ist bcstttigt worden.

Der Kcg..Hm»ir. t'ti. Schmitt bei der Gen.-
Dir. ist (ur Hahnbauinsp. I in Freiburg verseiti.

Der Hei.-Ing. a. D. Muncke in Oppcnau
ist geitnrhen.

Bayern. Veisetit ist auf s. Ansuchen der
Brt. Lauer in Bamberg an das Str.- u. Fluttbauamt
Ansbach, dei Uauamtnianu Max Re i Ber vom Str.-

und FluBbauatnl Anihach nach Bamberg; einannt
ist tum Bauaiuisa&s. bei dem LaadbauamlKissio-

Bester hygienischer Fussboöenl
F«u*rsloh*r D Fuganloa d UnvarwOstlloh

Torgamentestrich- und Korkestrich - Unterböden

:: Deber 1 Million Quadratmeter aosgefUhrt v.

Liingjäbrig« F.rfahrang. GlänzeDde Zeugni-ise.

Torgamentwerke G.tii.b.H. Leipzig

11 armwaü er-
Bereitnns^fü-Anlagen

lÄl? transportabel
gebrauchsTertlg

= 7 Normalgrössen =
mü 300—1500 Liter Warmwasser-Vorrat.

Für Wohnhäuser, Villen.
^ Anstalfea etc.

Marcus Adler
BERLIN NW. 7.

Cl]ristopli 5c UnmackR.6.

Berlin TP. S uno Tliesku O.C. (83)

Rhein. Schwemmsteine. — Bimskies. (88»)

b Meurin, Trasswerk«, Anäarnaeh a. Rh.

Wichtig für DampfleltunDen!

Metallschlauch-

Kompensatoren
palMU«rl In all«« ladutWadaatia.

Venneiden jede Spannung in den Lellangen.
Jahrelang erprobt Orösste BclriebsiicheihelL
Plötrlichc Betriebsstörungen ausgeschlossen.

Metallschlauch-Fabrik Pforzheim

vorm. Höh. Witzenmann, G. m. b. H.
Pforzheim (Haden). (332)
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fen def Reg.-Kmiti. Ad. S»Ut» Speyer) der
Urliob dti HtaaiDiMia. Heint. ^ lW » n n beim
Neubau der Heil- und Pfleje-A»M»lt Homburg
Ui bi< 1. August iQio verlingert.

Geiiorbeo iit der Rctitki-Kultoriog. Geore
Pickel in WSrtburg.

EltaB-LothrIngen. Der Mel.-Bauinip. Bn.
Timme in Str»ßburg itl i. Wuier-Rauintp. fSr
Kanlle, der Kr.-Htumtjs. Walter tum Mel.-Hau-
inip. (flr die jil inj itrißburg und dci Reg.-Bfhr
Hugo liafocr »um Keg.-Bw>tr. ernannt.

Het«eo. Der Bauamtiati. Sprengel in Mad
Nauheim i>t unt. Belau, aeion Amtslilelt tum
techn. Aiiitl. bei der Badedir. und dem Tief
bauamt und der Reg.-Kmilr. J e Ic e • tum Waiitr
Bauatt. ernannt.

Der Bm. Raupp, Min.-Sekr. beim Min. der
rin-, i«l a.a. Nachauchen in d.Ruheitand «eneiiL

PreuBea. Verliehen iit: dem Geh. Itrt. Ptol.
i). Jacob! in Homburg ». d. H. der Rote Adler-
Orden II. Kl. mit Eichenlaub, dem Kr.-Rmitr
de» Kr. TeliowBn. Kug. Klei n e die IV. Kl. de»,
selb. Orden»; dem Geh. Brt. Prof. Kr. .< c h w ech-
ten m Berlin der Kronen-Orden II. Kl.; dem
Reg.. 0. Bit. a. D. Olto Riete in Frankfurt a. M.
Q. dem Beigeotdn. Stadlbrt. K. Winchenbach
in Barmen der Kroncn-Ürdeo III. Kl.; den Arch.
Joh.Roth in Caiiel und Joh. Otte in Wilmer»-
dorl-Berlio die IV. Kl. deMclbcn Orden».

Die Kriaubnis «ur Anlegung nichipreuH. Of
den itl erteilt

: dem Reg.- u. Brt We h d e . Mitgl.
der Eiicnb.-Dir. Herlin, I. d. Ehten Ritteikreu«
I. Kl. dei groUh. Oldenburg. Maut- u. Verdientt-
Orden» d. Her«. Peter Friedrich Ludwig; dem
Hau- u. Betr.-ln»p. Minten. Vot»t. d. Eiienb.-
Dir. I in Hannoecr, I. d. Ehienkrtux IV. Kl. d.
(Sr»tl. ch.iumb.-lippiichen Haui-( irden» ; dem
Geh. Ob.-Hrt Neida, vortr. Rat im Mm. I. Land-
wirlachalt u«w., I. d. GroBoIßiierkreu« de» kgl.
niederl. Ordent von Otanien-Na»»au und dem
Prof, an d. Techn. Hochschule in Aachen i.i u i r 1

1

f«r da» Olfuietkrcux dcttclben Orden».

'

Der bither beurlaubte Bau- u. Betr-Ioip.
Ackermann itt der Hiienb.-Dir. .Sieltio, der
Reg.-Bantr. de» Kiienb.-Blcht. Chr. Kraft der
Eitenb.-Dir. COln larUeichtfiigung Bbcrwie»en.

Zu Reg.-Bmitrn. ernannt »ind die Keg.-Bfhr.
K. Khler» au» L'eljen und P. Hinlie au» Ohr-
druf (Kucnb.-BIch.).

Sachten. Der Reg.-Bmsitr. Dr.-Ing. Speck
in Bautien i.t r. Bauin»p. bei der kgl. Stiaflen-
uiid Waijer.Hauvcrwaltg. und dur Reg -Bmttr.
Riemer in Oinahrtlck lum etatm. Reg.-Bm»tr.
beim Landbauainlc Meiflen ernannt.

Zu etatm. Reg.-Bm»trn. der .Staat»ei»enb.-
\ erwaltung »ind die bi»her auBerelatm. Reg -

Bmttr. G. Ca» pari in i:hemnili und B. ü. H.
Langeaickel in Dretden erniont.

Der Reg.-Hm»tt. Huchnet m Zwickau itt
au» dem Siaaiidienst autgeschieden.

Wortlembtrg. Dem Abt..|ng..iit.Bauin«p
Katter ut eine Hitenb.-Hiuintp.-Stelle in Lud-
«ig»bnrg, dco Reg,-Um»lrD. Matt bei der Gen.-
Dir. der Slaaiteiienb. und Biucniinn bei der
Eiicnb.-Bauinsp. Gei»luigcn i»t je ein« Abl.-
Ing.-Siellc ubertragcD.

Brief- und Fragekasten.
Beitreibung der Kosten eine« gchieds-

fericbtlichet) Verlabrea*. Zu den an Hrn. Iiig.
W. in < atsel gerirhicten Autfflhrungen in H. i-

lage No. 19 erhallen wir folgende Zmchtid
.Die Frage, von welcher Partei ein Schied»-

richter die Zahlung »einer Koiten (ordern kann,
wird nach dem Vcrhiltni» »u beurteilen «ein, in
dem die Parteien lu dem Schicd^ricliter stehen.
Die Z.-Pr.-Ord. hat die Stellung des Schieds-
richter» tu den Parteien nicht geregelt, das Kccht<>-
»erhtltnis iwitchen beiden ist daher nach dem
bürgerlichen Rechte tu beurteilen. Durch die Kr-
nennung det Schiedsrichters seilen» der Parici
einerseits uod d urch d ic febernahroe de»Schiedi
richleraiiite» anderteiii kommt iwiscliender Pai-
tci und dein Schiedsrichter ein Veitrag tu»i.indc
der all Dicnstrcriiag im Siline der tii;6l 1 (f. BGH
anrusel.en sein ilBrfte. So faBt auch' da» Reichs-
gericht da» Vcihllinis «witchen Scliiedsrichlei
und Partei auf und bringt diese Aoichauung in
der Entscheidung vom u. i. 98, Kntsch. Hd. 41,
S. (f.. tum Ausdruck. Hirin.ich können
die Kosten von dem Schiedsrichter nicht auf
OruoddetSchiedispruchc» beigetrieben weiden,
londera mUssen nach S§ 611 und 61 J BGH. von
der Partei gefordert weiden, mit dei derSchicds-
richtet in ein Vertiamverhklinn getreten i»t. |.i
der Schiedsrichter von beiden Parteien gemein-
schaftlich ernannt, so haben beide Parteien als
Gesamtschuldner die Kosten tu tahlen

; emennl,
wie es in den meisten Ftllcn voikommt, jede
Partei einen Sohiedsriclitcr, »u hat der IcUtere
nur Ton der Partei, die ihn ernannt hat, »eine
Kü»teD lu fordern. Der .Schiedsspruch »elbst
regelt nur die Verteilung der Kosten fwi»cl,en
den Parteien; die obsiegende Partei I al lunii.-hsl
die Kesten dem von ihr emaanlen Schiedsticlner
tu fahlen und kann dann durch Vollstreckung
detiichiedsspiurliet diese Kotten von der unter-
legenen P«nci, der die Kosten nach demSchieds-
s|>ruch aufgebaidel sind, » iedcr beitrciben. Der

CARL SCHILLING
K(lr.i>;tichei Hol-.SicinmetimelsIct

Stammhaus: BERLIN-TEMPELHOF
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ebst Steinmetzwcrkplatz

mit maschinellen .\nl;igcn und (llcisanschluss

in KIRCHHEIM in Unterfranken

Urabmal ia WaiBao»** - Arohiukt: ManiD Dalfar.
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Schiedtrichltt selbst kann die Vol1.itrcckuD£ dct |

Schicdisptuchct und damit die Beitreibung der

Kutten nicht bewirken; denn die Tätigkeit de>

Schiedtrichten ist in dem Augenblick beeodel,

hl dem der Sohicd»piuch ordnungimlfii^ nie-

dergelegt ist. Sollte die Partei dem S^bicdstichter

die Zahlung der Kotten verweigern, so steht

ihm die Klage tot dem oideotlichcn Gericht

gegen diese Partei oflen.

Daraul. wer den Schieditpiueli beantragt

bat. kommt et m. E. nicht an, da der KItgcr

wohl nicht alt Auhraggebcr lor den tod ilcr

Gegenpartei ernannten Schiedirichter i;cltcn

kann; ebensowenig halte ich den Orundtati in

§ 9a des Uerichukoslengesetics lOr anwendivar,

da das (icrichtskostengeseti nur iar die ordent-

lichen Geiidite gilt, und die Srlucdtnchlcr ihre

Gebihrcn nicht nach diesem Gesell, sondern

wohl immer nach gunt anderen Giundsltscn be-

rechnen werden. Ob die Einxichung einet

Kottenvortchutics die ätieillrage vorweg ab-

schneiden wild, erscheint mir iweilelhalt, es

mttSte denn jede der beiden Parteien einen

KottenvorschuS leisten; anderenfalls, wenn nur

der KIftger einen Kostenvorschuü eingctahlt bat,

dUrlle er nach Ueendiguog de« Verlahrcns be-

rechtigt sein, die Ko^tcn. suweil sie Uber die

Gcbflhrenrechnuug des von ihm emannlin
Schiedsrichteti hinausgehen, lurflcknitordem

"

Schroeder, Krcis-Baum<tr. inKecklinghauteu.

Von unserem jurittiscben Mitarbeiter wird

darauf folgende Antwort erteilt:

„Den Auslflhrtmgen des llr..^chreder gei;en-

Ober wird bei der diesseitigen Antwort ver-

blieben. Der Schiedsrichter braucht seine Zeil

und Kenntnisse nicht unentgeltlich eintutetten;

tr hat vielmehr Anspruch auf deren Vergütung
Ton den Bcrufern des Schiedsgerichtes, ISr dii

er seine U;entte leistet. Kt trifft insbesondere

nicht tu, da6 jeder .Schicdirichler sich luntchtt

oor an den b.>llen dOrfc, iler ihn ernannt hat.

Denn in Wahrheit handelt der Schiedttichter

lOr beide streitenden Parteien, denen '•ein Spruch

tu gute kommt. (iL-iiieinalilich wird der Lohn
der Schtciltrichlcr bei der ersten Verbanillung

lettgeitclll. Ist tolchet unterblieben, so lileibi

den tttig gewesenen ScIiieUsrichtern nur Sbrlg,

falls et freiwillig tu ihrer Entlohnung nicht ge-

kommen ist, den ordentlichen Richter um deren

Festitcllung iiti/uiufen, wobei sie gemrinQblieli

und iweckrotSig den Anspruch sogleich gegen
beide Parteien richten und lunAchtt bei dem
vollstrecken lassen, welchen der Schiedsspruch
lOr den Kostenschuldocr erklärte. Uleibt die

Zwangsvollstreckung gegen diesen fruchtlos, so

wird d.ion gegen den anderen vollstreckt, der

wegen seines Aufvr;>ndct auf den ersten turlck-

§reifen kann. Hiertu ist eine neue Klage vor

cm ordentlichen Richter nOiig, um einen Voll-

strcckungttilel tu erreichen. Nach alledem be-

tlebt also grundsitilich ein Gestmt!.chuldvcr-

htitnis beider Streitgegner, llebrigen-« trifft das

von Hm. Schröder jngciogcoc Urieit des Reichs-

gerii-hte« v. li. III. \X'jiS auf die Streitfrage nichi

lu, weil es cinciscils die KoslenIrage gnimchi
berührt, sondern feststellt, inwieweit der >chieds
tichtcr lOr Versehen haftet, die er bei seinem
^^pruche begangen hat, und weil andericilt die

getroffene Eni-^cheidung auf Grund des preuBi-

scheu Landrecbtcs gefUlt w.ir, weichet bekannt-

lich seit dem t. Januar 1908 nicht mehr an-

wendb.ir itt. — K. II -e.

Hrn. K. H. In S. Die Ablehnung des Hau-
crlaubnisgesuches wird aui iwei Giunden ii;<

gesprochen, nämlich einerseits wegen ZvciU'

an der Tauglichkeit des Uaugrundes, anderer-

seits aus der Krvagung. datl die Haustelle in dt«

künftige airattenland lallen und die Duicbltlh-

rang einer .'^iraSenvcrlilagerung vereiteln «iiidr.

Diese Bedenken scheinen an sich haltbar. K>
bedurfte kcioei Vorlegung ihres Hiiigesuchei an
einen HauUeamten, tofein der Tiäger der Poli-

itigewali sich selbst, nie geschehen ist, gentl-

geude Sachkunde lugelraul hat. Insbesondere
fehlt in .Mecklenburg ein Zwan;;, durch die Bau-
poIiaetbehOrde vor Zuiflckweibung der Bauge-
suclie ausnahmslos das Gutachten eines Hau
kundigen eintuholen. DaU eine Verwaltung»
bcschvrerde lur Aufhebung der VcrlBgunu dir

Polisei mbrenwUrde, ist auf Grundlage des Meck-
lenburgischen Verwaltungsrecbics sehr iweilel-

halt, tu dafl (u deren Kinlcgung kaum geraten

werden kann, sofern die beiden Ablehnungs-
gründe lutreffcn, nämlich .«cblcchter Baugrund*
and „Lage in dem künftigen Suaftenlande".

K.H-e.
Hrn. A. in G. MaOgebend i>t HGK. § i^fi-

welcher bestimmt, dal) eine lür den Kall, datj

der Schuldner seine Verbindlichkeit nicht oder
nicht in gehöriger Weise etHIIt, vcitprochene
Zahlung einer Geldsumme alt Strafe bei ein'

tretend' in Leistungtveiiuge verwirkt wird. Mit-

hin darf der Bauherr Ihnen das bedungene Siral-

fjeld von dem vereinbarten Weik- oder Dienst

obn ohne weiteres ktlrieD. Sic sind tu dem
Verlangen n<cht hcreclitigt, daQ Ihnen der Nach-
weis gefohrt wird, dem Besteller sei aus der ver-

spkteten HeiitelluDg ein Schaden erwachten —
K. H-e.
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CementbaugeschSfft

Rud. Wolle. Leipzig.
SpBZiaiausfQhrung won

^
Beton- u. Eisenbetonbauten

für HoBh- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

Lelpilf
I 1«97.

Dresden
6r«tsa beMtat •dallla
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Konatruklionen — Viktoria-Decke D. B.-Pat. — WoUes Kontoldeoke
Wollea Hohldecke D. IL-PaL Rabitxarbeiten.

i)*Krlln<let Carl Hauer OofrUndol

KMii/Iit- iitT H"t li*f*'r»nt.
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Komplett»' (it liäiirlciinlaKeii für dio liulustrio
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D. 2. P für hohen Innendruck D. ß. P.

KunstsandslBin in ieder Ausfflhrung

Treppenstufen. M Archllekfurfelle.

G. R. b. Selitilfxa Ca., Berlin SO . Brackenilr. 13a SCSS-
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ReisEartlkel, Plaltenkofler. Lederwaren, Necessaires, echte

Bronzen, kunstgewerbliche Gegenstände In Kupfer, Hessing
und Eisen, Terrakotten. Standuhren, Tafelbestecke, Jafel-

service, Beleuchtungskörper für Das- und elektrisches Licht

gegen monatliche Amortisation.
Erstet Ür$cli.1h, welches diese leinen (ichrauchs- und Luxusaitikcl ^tgen erleichterte

Zahlungen liefert. KaUlog KK kostvntrci. — Für Beleuchtungskörper S|>«ziaUUte.

Stöckig & Co.
°^.^^'^t^1 '^^^ Hoflieferanten.
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Technische Mitteilungen.

ComprtS-Doppelfentter von Spencler A
Sohn In Berlin SW. Patent angemeldet in

Deutschland und 6 miswärtlBcn Staaten
Die in neuerer Zeit mchrtach neu aul-

getauchten Dop|)cliensierkonstruktioiien
zielen nieist dahin, ein weniger sperriges
und bei|uemer zu betätigendes Fenster /u
erhalten, als das bekannte Kastendoppel-
ienster. üies ist zwar vieliach erreicht, es
« urde aber gleichzeitig .in der großen Iso-

lationsf.^higkcit dcsKastcndoppelfensters
(.'o^cn W.irme und .Srhall verloren, die sich

nirlii soA'ohl auf dessen dickere Zwi-
schun-I.uitschicht, als vielmehr aui dessen
günstigere Falf- und ProfilicrungsA'erhalt-
nissc stützt Bei dem in der Abbildung
wicdcrgcgcbcnen Coinpreßicnster ist der

• - -- — BreiteB.—

SfiAät

SniitM hg.
^SckiaUliK.

doppelte Fal/rohmen des Kastcnlensters
beibehalten und die be<|uemercBetätigung
dadurch herbeigeiUlirt,daß Verschlüsse in
cnisprcchenderStärke nur am InnenilUgel
;uigfbra< hl sind unddie Außcntltlgcl durch
verstellbare PuHeru in die Aulicnlalze ge-
drückt werden, derart, daß .luch beim Kin-
trocknen und Schwinden des Holzwcrkcs
tnit wenig Mühe vollkommene, dichte
Anprcssung sncdcr eingestellt werden
k.mn. Durch Schicberkuppelung werden
dic.'Xußcnflügel bei Betätigung des Innen-
tlitgcis mit bewegt. Bei c sind in bec|ue
mer Lage bewegliche Zahnst.ingen an
gebracht, welche zwecks I'cststellung cIlt

gekupnelten riUgel für beliebige ()eti

nungsiage in einfacher Weise .luf einen
cntsjirerhcndcn Schraubknopl eingcliaki
»er<!cn Ks können l'cnster und Balkon
türen beliebiger F-'orm in dieser Weise
hergestellt werden Fertige Fenster oder
in licsondcrcn Falten auch nur die Bt
Schläge werden vonderFirmaSiicn gier &:

Sühn inßerlinSW gclielctt hiciCosten

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BERUN BREMEN Kia FRANKFBRTlM. PflSEN

CECIÜNDET ISS8

HEIZUNGS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR.WICHMANN
SpECIALGESCHAFT für BtRUN NW6 KAÄISTRU

ZEICHENBEDARF.

%7V
aus tüxfgr-^leKrroglBS.
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Deatscnss Luxisr-irumBo-syDa.
G. m. b. H.. Berlin -WBltsBnsea,
Labltr StrMM M/SS. Ttitphin H%. 23|.1

BETON OKD EISENBETON
HOCH- u. TIEFBAU

BROCKENBAUTEN * KANALISATIONEN

gegrOndc HUSER U. ClE. gegrDndet

OBERCASSEL-SIEGKREIS.
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solcher CoinprcR- Fenster undTdrcn stel-

len sich etwas billiccr als diejeniRcn an-

derer guter Kastcnlcnstcr und wesentlich

billi(?cr, als die der Fenster mit doppelt

auicinandcr liegenden Flügeln, gegen wel-

che SIC noch den Vorteil iwcckmäßigerer
Hol/verteilung haben. —

Chronik.

SchtoAneubau de« Eratierzogs Pranx
Ferdinand von Oe«terrelch-E»ie im Park
von Hellbruna bei Salzburg. Nach einer

MmeiluD); de» ..Sjliburj;if Volkibl»"««" h»t

Krtheri'ig Frant FetdiDaad die Absicht, im tfld-

iiitlichenTeile de« Perkes de» kau. Lusuchlosie«

HclibiuQD bei Saltborr ein oeuc* SchloB iOr den
SomnicraufcDlhalt auitulflhren.

SehUler-Denkmal für Karlabad. Karlsbud

wird nach dem Enlwurfdei Ob.-Brt. Ft. O h m « n n

in Wien ein Schiller-Denkmal erhallen, Idr Tei-

ches dal Hank-Moiiv mit einer uroeebenden halb-

kreiffOrmi^ren .Slulcnhalle fcdacnt i<i. Oleich-

aeitig <oll in der unmillelbaren Nachbaischalt

des Denkmals und in sliliitiicher Uebertinstim-

maag mit ihm eine Auiiielluogsh ille eihitit

werden. —
Denkmal auf dem Schlachtfeldc von

Aspcrn. Aii> .\nla& der huDderi|tbiigen Wie-
derkehr drr ( ieclcokttge der SvhUcht von Atpcrn
— II. und II. Mii 1809 — soll auf dem Schlacli'-

lelde ein Denkmal errichte« «eidcn. dessen

Giundsteinicf ung mit der Jahrhundertfeier 1901)

verbunden »-itd. In einem engeren Wettbewerb
ntnd von 10 Atclütek'en nnd Hildbauem Ent-

wBilc far da* Denkmal etngolielert worden.
Cioe Kntscheidung Uber den lut AusfUhning ge-

langenden Entwurf wird stattfinden, wenn ein

l'elitiblick über die durcli Sammlungen auf-

iubriogendrn <_Fel(lmiitcl ninj^licli at —
Palaii der FraazOaischen Boiachaft in

Wien. Nach dem Entwurf d<-« Architekten

Chcdannc geht am Schwanenberg- Plati in

Wien das neue Palais der Ftaniasitcbcn Hot-

schaft leir.er Vollendungentgegen. Das in einem
ausgesprochen peraOniichen äiil gehaltene Haus
sondert sich von seiner l'mgebung in nicht ei-

wflnschter Weise ab und ist ein beteichnendes

Heispiel für die nicht erfallten Forderungen des

^nius loci einer Stadt mii bestimmicm Hau-

charaktcr. —
Seblachlhaus in Obemdorf. In der Sit-

lUDg der bOtgerlichen Kollegien ram ii,. Jjni

wurde «iDstimroig die Erbauung einet neuen
Schlachthauses nach den Plinen des Ilm. Arch.

Hennings in Stuttgart mit einem Kustcnaul-

wand von 1100011 M einschl. der maschinellen
Einrirhuing beschlotten.

Die Etnwelhang dea Hausea der Hao-
delakammer in M.-Gladbach ist am 17. Juni
d. |. erfolgt. Der vornehme Hau ist ein Werk der

Architekten Geh. Rite. Kaiser & von Gios<-
heim in Rerlin-Dasicldort. Die Raukosten be-

iiugen i?oooo M.
Die Grundatelnlegungder Martin Luther-

Kirche in RUdorr-Bcrlio, die nach den PItocn
lies Arch. Fiiti Uottlob in Hctiin und unter sei-

ner Leitung erbaut wird, fand am : Juli d. J

stall. Die Haukcisten des f<>i> Sitipliiic lassendtii

Goncshauses sind auf foootx) M veranschlagt.

Daa neue Rathaua Ii Recklini;hausen,
mit einem Aufwände von rd. i ."5ooi«i M. nach
dem Entwurf de> Hrn. Arch. M H 1 1 e r • J en a ir.

C<Sln a. Kh. erbaut, ist aiu 1. Juli leinci Beslini-

niuog Bbergeben worden.
Eine Sirohgäu-Waiaer-Versorgung in

Württemberg ui Anfing Juli d. j. iTirer üc-
nutiung nbergebcri worden. Die Anlage versorgt

einen Verband von 6 Gemeinden mit Ktoo Ein-
wohnern mit Wasser und ist von Hauinsp. G r n U

in .Stui'gaii geplant und ausgeführt woiden. —

Paraonal-Nacbilcbtm.
PreuQeD. Verliehen ist: d.Ob.-Brl.Schne i-

dei in Maini der Rote Adler-Orden II. Kl. mit

Eichenlaub; den Geh. Brtn, Jacobi in Cassel,

Kebentischin Hannover, R c r t h o I d in Hagen
und Brandt la Hamburg der kgl. Kronen-' >t

den III. Kl. und dem Reg.- u. Brt. Sugg in Bres-

lau der Chai. als Geh. Brt., den vorgenannten
Beamten aus Anlah des t'ebertrittes in den Ruhe-
stand; dem .Stadlbmstr. jourdan in Rends-
burg der kgl. Kronen-Oiden IV. Kl. tmd dem
Landcsbauin^p. Friedenteich in Neuruppin
der Charakter als Htt.

Verseilt sind: der Reg.- u. Brt. Fah t en

-

hörst in Ha:Ie als Ub,-Bn. (aultrw./ der Elseob.-

Dit. nach Altona; der Geh. Brt. Bus mann in

Bromberg als Mitgl. der Dir. nach Elberfeld;

Die Reg.- u. Hrte. Batren in Frankfurt a. M,
als Mitgl. d. Eisenb.-Dir. nach Mamt, Matt haei
in Maioi als Mi'gl. d- Eisenh -Zcntralamies nach
Berlin, iitomty et in Essen als Mitgl. der Dir.

nach Cassel. Gatow in Donmund als Mitgl.

(auftiw.) der Dir. nach Bromberg, 1 1 1 u c i in Et-

Furt lur Dir. naeh Halle a S. und M.inskopl
in Fulda nach Detmold als Vorst, der neu er-

richt. Bett.-Insp.; — die Bau- u. Biir.-Insp. Gg.

Warmwai^ i$er-
Bereituuss-Anlanifeii -|^^~

= 7 Normalgrössen =
mit .^00— 1500 Liter Warmwasset-Vorrat.

Für Wohnhäuser, Villen,

Anstalten etc. = -=

Marcus Adler .

BERLIN NU. 7. «^n^^EHE? i

Zentralheizungen,
\Viii'iii\viis>.<'r-V«'rs(n*;:iiiiS'>-.Viila;ien.

Ui)iii|)l(>rto lluuH- u. Fnbrik-IiiHtalliitioiK'ti.

Hot'h(l!-iii-k-Itohi-l('itun;:('n,

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontleren

liviert in vorzOgl. .AunfOhrung als 2.tjahrigi' Spraialitiit

Pari Fiflrh Berlin SW 6L ^

t.ieCTlilltli*t

ifcr.t. Carl Hauer Octrltnilal

K<iDi».'ltclit<r il>-<l littTt^rant.

Ausführung voft Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabllzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERUM. DRESDEN-A.
Konigin .\nKu»tÄStr.51. (202) >. . r,. ,r».. 1

1

Kanalstiefel,
garantiert wasserdicht, ca. 70 cm hocli,

per Paar M. 42 unter Nachn 43C
]

Angabe der Fussllnge in cm.

f. HaaiKon Ndbae, Kohr.

'

Sypiion
o. R. a. H.

bygienitoli einwandfreier Geryohveraoliluta

fOrWaich-,SpQl-u. nusgusibeeken
* sowie tQr Oel-Plsioirbeeken *

I
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i
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L. GIblan S Co., Ralnz,
TiMuln iBnii llr In- d. latiun-lnini.

Vacuum-Pnmpen
zu Entstaubunas-
0»
00 Anlagen

fiir Hütflls, Villen, Wohnhäuser etr

f^i^ei^iiet fUr alle .4iitrtebsarten.

jlilaschinen- und yirmaturen-

vorm. H. Breuer 8 Co.= Höchst am Hain. :
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S(»udt in AlioD» »U Miig\. (»*h'W.) d«i Dir.

nach FfUiUiut . Id.. Rul 5t*Bl in Schneide-
mOht alt Mitffl. («nltrw.) dei Du. nach Miinr,

John in Saallcld all Mitgl. (auluw.) dct Di-,

nacli Elten, Gue ticke in Guben alt Mit^l.

(auhrw.) der D<r. nach tlancoTer, Ciycan in

Oinabrtick als Vorn, der ReU.-lnip. } nach Han-
nover. AnLKolh in Rroioichin alt VortL der

Beu.-Insp. nach Guben, Dieckhoten in Ktien
all Vorit der Heu. lnip. nach KOnigiberi; In

der Neumaik, Fritt Schneider in LeipiiK
all Vom. (auluw.) der Beu.-Intp. nach Altona,

Briegleb in Hannover all Vont. (aultrw.) der
Ketr.-Intp. nach Benlichen (biiher Inip. i Frank-
furt a. O.). S c h B r h o 1 1 in Caiicl all Vortt (aul-

trw I der Ketr.-Intp. nach Saalfeld, llcntkc in

KOnirtberg alt VortL (aultrw.) der Betr.-lnsp.

nach Krotoichin, L o h i e in Berlin alt VortL (aul-

trw.) der Bcti.-Inip. 2 nach Halle a. S., Frocte
in HarnoTcr alt VortL fiullrw.i der Bctr.-Inip 1

nach .Schneidemüht, Oito Simon in Breslau ali

Vom. Uuliiw.j der Belr.-Icsp. 4 nach Etieu,
Erti in Hagen alt VortL (auluw.j der Bcir.-

Inip. I nach Oinabrttck, Kurth in Hannover
nach Bremen ali VoriL der dat. neu errichL Ban-
AbL. Woltmann In Ncuialz lur Dir. nach i'ai-

lel, San in Leutcnbeig lur Dir nach Hannover,
loche m in Neuwied alt VortL der HauabL nach
Lim, Nordhauien in Creleld lur Dir. nach
Coln, .Sauermilch in Biiicnbere nach <,>uef-

(urt alt VortL der dat. neu criichL HauabL, K re-
de! in UOwenbeig nach Sohiau alt VortL der
dt«, neu etricht. BauahL o. Graetier in Poien
lur Betr.-lDsp. nach Bieilau; der heis. Bau- u.

Hcir.-Intp. IMa'll in Stettin alt Vorit. der Betr.-

Inip. nach I.auierbach (bither Inip. } FuldaK
~ die Kauinsp. Beeck in Sl Wende! alt Vortt.

der Maich.-Intp. nach Erlurt, Kmhn in Ktten
lur Kisenb.'Dir. nach KOnigtberi; i. Fr.. Sch ic -

velbuich in Berlin alt VortL I aultrw.) der
WcrkiL-lnsp. 2 nach Donmund, Ruikow tki in

Witten alt Leiter der maich.-techn. Biuabt. nach
Kecklingbausen, Cheliui in Tiier alt Vorti.

(auhiw.) der Haich.>lDip. nach St. Wendel und
BOttgc in Migdeburg tum Ritebb.-Zcntralamt
mit dem Wohniiti in Dortmund.

Uebertraecn itt d. Bau- u. Bttr,-Intp. G r e r e

In Halli: die Wahrnehmung der Ueich4lie einet
Mit(;l. der Eiteob.-Dir. dat. und Voe^rler in

Berlin diej. det VoriL der Bctt.-Insp, 10 dat.

t'eberwieien m der Bau- u. Bctr.-Intp. .Ste-

phan i in Hannover der Kixrob.-Dir. das. und
der Hauinsp. Kot

I
g e n in iCtien dem Kitenb.-

ZenlraUmi mit dem Wobntitr datelbiL
l'echn. Ilocbtchulc in Berlin. Die far

du Amiijahr 1. Juli 1908.1909 erfolgten Wahlen
alt AbL-Vorti. lind betUtigt worden, and iwar
der Prot.: Gth. Holbit, Geniraer Ittr Arch..
HuiJtt Iflt Itauingcnieurweten, Frani lOr Ma-
trhineningenicurwcseo, Laat iBr Schills- und
Schiftimatrhinenbau. Dr. von Knorre iBi t'lie-

role und HUitenkunde, Dr. Schelfert lUr All-
Kcmeiae Wisienichaflen.

Vcrtrtii ^ind die Reg.-Mm^tr. Roten leid
In Siegburg nach Berlin und Berg in Berlin in

den Her. der Kitenb.-Oir. Halle a. S.

Znr Betcballiguni; dhcrwieien sind die Kcf^ -

Bmiir. Lcyn der Reg. in Oppeln; Ttieti in

Sleltin; Autt der fCiicDb.-Dir, in Castel, Faul
Hintie und lleinr. Becker in Frankluit a. M.

Die Reg.-BIhr. Hani Volkm-^nn au« Kett-
wig, Walter Bcttcntiaedt au> Stettin, Kriedr.

Rackehrindt aui Btauntchweig. Ludwig
i'louih aui Dobeln und Willi Tocpler au«
lleilin (Hochblcb.,1, Faul Bruclimttllci aut
llcriin (Waltet- u. Sir.iBenbIcli.f tind lu Reg.-
Bmslra. ernannt.

Dem Reg.- u. Brt. Pttri in Caiiel in die
nacliget. Kntlai«. aut dem Staattdicnit erteilt.

SachscQ. Det Rcg.-Hinsir. Heinig i<t t.

Bauinsp bei der Slaatieitenb.- und Koch tum
Landbautosp. bei der Hochbau-Verwlig.emannt.

VVUrtletnberg. Dem Ing. Ludw. Dan in
Kiiednchihalen i»l die goldene Medaille Uu
Kun^iunii Wt'.Men>ch>tiam Handedes Friediich»-
ordent verliehen. Frol. Dr. Kanin Sek ist i.

Rektor der l'echn. Ilochichule in Stuligart auf
«tat Studienjahr I9a8'09 cmannL KifenD,-B»u-
insp. Mauel in Stuttgart itt j(citorben. —

Brief- und Fragekasten.
Anmerkung der Redaktioa. BeiRock-

fragcn bitten wir, itelt die urtprting-
liehe Frage tu wiederholen; der Nach-
weis dci Belüget unt.B!.itlunerllQlich.
DieKcantwortunggeichiehtiuttehlicQ-
lichandietcrStelre, nichtbricllich. An-
IragenohneNamenundAdreitebleiben
giundsllilich unbeiOckiichtlgL l-:t

koninicn nur Fr igen von .tilge meinem
Intereitc zur Beatt t woi t n n g.

Hrn. Arch. J. in Kiel. Ffli die Betcht-
dig«ng,w»lclie Ihren «u einem Wettbewerb ein-
gereichten Zcichnun);en lugelBgl tind, kOnoen
Sic «war giundtttilich Eisat« beanspruchen, to-
lern der .•^cliadcn nardwenbar durch eine Ver-
schuldung cntitanden ist. Da ^ic jedoch die
Beweillatt trifll, daB der Beschtdiger eine Ver-

Belegte HasslTtreppen in Kunststein nnd Eisenlieton.
PatentlBtaaber lUfert dl« PorradQbel und die Befeatlrangadabel.

•:::Än"* Vor Nachahmung wird gewarnt, ^''^rl'^^'rl^
und Fachleuten bevorzugt

Gerüst mnn^ Krane.
Bauwinden, nortelmasclilnen.

H. Rieche, Cassel O. (40«>

es
Dommitzscher Thonwerke Aktien-Geseiisciian

=30

Uommltzacta a. Elbe
empfehlen

Glasierte Thonröhren

(105)

FiconttDcke. Sinkkasten. Fett- und Sandrange. geteilte ThonrthreD za Rlnnen-n and Krippenanlagen. VIebtröae. Pftnlekrigpen. SchorDStelnaufsStze etc. n -
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Christoph Sc Unmack B. 6.

Berlin TP. S unD TTiesku 0. C.

Spt|intitit: CreppenanUsen unter Oe-

twihrleUtunf der trrrlangten CrAgfÄfitghtlt.

HILTRUPER TERRAZZO- & CEMENTWÄREN-
WERKE ACT.-GES., HILTRUP b. MÜNSTER I. W.

emplehlen ihre Marmor-, Mosaik- (Tcrrazo-) Platten
in Musternjedcr Stilrichtung. Ancikannt besier Bodcnbelig lUr Schulen.
Kirchen, Krankenhäuser und Ihnllche Anstalten mit ttarkciii Verkehr'

Terrazowaren:

Treppenstufen, Spülsleine usw

Kunststeine
in natürlichster Nachahmung jeder

Alt Sandstein, Rasalt. Oranit usw.

C«inentrot>r( and
CementwAftn,

Reffrenienlivten,

Preia«, entwürfe
ond RoBten-

•nachtägt hoatenlo»

(23'J)
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ehutduDX cotTcder sclbii brcu>e<K
Venchen dei witklicbtn Titer» la rcrtrctcD

bat, tiod die Auiiichten eiotr Klafc iweilcl-

hafL Dfnn Sie werden kaum diejenige Per»on

iid>cr beicichnen können, »on «elchei die-

jcnig^e «icbwidiigc Hchandlung aiugcgangcn

i»t, welche den heutigen Zuitand Ihrer einge-

reicbtcn Zeichaun); bewifkl h»t. Noch »eniifer

dSrftenSieicheinb«! dicEntHchuni;»ur»ache der-

jenigenVertnderunR nachweutn können, welche

die ZeichnoDEen bctcbldigt und entwertet hat.

Welcher VeriiiO|;cninachteil Ihnen aus der

ntichldigune ctwachien itt, i>t Kleiehfalli toq

Ihnen dem Urleilsrichter OhericugcDd nachiu-

weiieii, Tai wohl auch auf Schwierigkeiten

>loB<n wird. Denn der Zweck, lu dem Sic die

Zeichnungen einreichten, sich am auigeschrie-

bcneo Wettbewerb lu beteiligeo isl erlBlIi. Daß
Sie Gelegenheit gehabt haben vfSrdcn, dienlm-
lichcn Zeichnangcn ohne jede Vettndenini; an-

derweit IQ Tci» erlen. dtlrlie kaum nai^hiuweiien

«ein. Au» taisichlichcn Gründen kann aUo lur

Klage nicht geraten wfrden. — K. ll-e.

Hrn. E.G. in LiecoiU. AI» Werk Ober den

Hau Ton Eitkcllern usw. emplehlen « t M<n«el-

Schubert, der Bau der Kiikeller uiw. Auch d.i»

im Verlage der Deutschen Bauttg. enchietiene

Deutichc Bauhaadbach, Baukunde tU» Archi-

tekten entlilll im Bd. I, i einen Abickoitt aber

Kitkcllerbau. Ihnen die bi>te Iiollcrungiweiic

im Bii fk<&ten auseinandcriusclien, geht über

deinen Kähmen hinauf.

Hrn. Sch. in Ger». Da« Gehalt eine« heri

.

Straaenbauvervraliei» in M. betrugt ijoo l4aoM.
WoliDungSjjeld wird nichtgciahlt. Uci Dietittrei-

cn wird auSer dem wiiklichcnAulwand IltEiien-

bahnlahrien l«r einen Tag ohne L'ebcmachtung

4 M., mit UebemachtungS.soM.geiahlt. — Kr.

Fragebeantworlungcn au< dem I.eier-

k reite.

Zu Aalia^t in Beilage jo lu Nr. .(9. In thn-

lichen Ftllen hat tich folgende Ausbildung gui

btwibrt. Knapp 10 cm oberhalb des Kamin
langci werden awei ichmicdeiserne Klappen
oater einem nach unten icbaurnden Ncigun^;!-

winktl von 45 bii6o" in der Wei»e angebracM.
da8 die eine Klappe bi> lui Mitic reicht, wäh-
rend die andere entere um gut 10 cm Bbcrdeck'.

Beide Klappen tpielen in Scha/nieren und ruhen

aul einem mkfiig vortretenden Winkeleiten auf,

dettcn tcnkrechter Schenkel mit den Kamic
Wangen (ett verbunden ist. Die Obrrgreifcnde

Klappe itl mit einem von auBcn leicht eintlell-

baren Qegcpgc wicht le nach Krfordcrnit ein

lUttelleo, lodaB der abliebende Rauch um dir

enuprrchrnd llucbge^1elhc Klappe ttrcicht, wih
rena die gltiche Klapp« nach Abtti-Ilen der

Fcucr^ing oder wthrcnd det Kehriu> dei Ka-
mine« dir indric Klappe lettanlirgend Bbcrdecki

Der herabfallende KuU kann daher weder
wahrend dct Raucbabtuget , noch wahrend
dct Kehrent in den unterhalb det Kamioet be

fiodlirhrn Kaum gelangen, weil er tich iteii

nberhalh der Klappen tiaui und gegen deren
tielilc NeigungtlUchen luttcht. Von hier kann
et miticU cnttprechcnJcr, von auSrn leicht lu

gloglicher Puuiflrchtn oder Ocllnungen ra«ch

CDlferni wetd:n. Wüie anttclle i^M ier Klappen
nur eine, unter einem nach unten tchauendrn
Neigung« Ii 'nkel von 45 bi«6u' angebracht, unter

«onti gleicher Autbitdung w le lu crtteicin Falle

in iriid der Kauchabiug unter Einwirkung man-
cbrt WiticrungteinflBite mitunter upgiinttig be
hindeit, weil der Rauch nur gegen eine Karoin
wand dringt. — K. Haas,

Zur Anfrage 2 in Beilage .15 tu No. 4<>. He
bcrieitungen luro Rntwtticrii von Stein

brBchcii lutben «ich tchuii bewihrL B" gchtabci
uut der Ai>ft.i|;e nicht vindeuiif; hervor, ob
W,i«cr gehrbert d. h. »on einem hillier grlr

genrn l'unki eine gewlite Slriguug irkliiiiinen

lind d;inn wieder abf.rllcn "Oll oder ob das Watser
nur gehoben werden -oll. Im crtteren Fallrbj'do

«ich iinnierLuft in ilcn ROhren.deren VurhnnHcn
«ein im ."«rhettel bald luiii Vertagen det llelur

IBlirL Durih Anbiiiigen eiuii sehr eiiil.i< h<;;

tiod winig kustvpirlij^cn KiniiLhtung kann in^i^

;ibcr den lieber dauernd jahrelang - in

l'atigkcit rrhalli'it. Die Wirkung i>t durchaut
sicher. Um hiertlbi r Auskunll geben tu kOnncn.
ist CS .ibcr vorbei nOtig tu wissen, ob das
Wasser ({chebert oder nur gehoben Warden
toll. Den Fr.ii;etleller biite icn d.ihrr. tich mii

mir in untniltellnre Vnbindutig tu sctten. —
Dipl.-Ing. K r u ck m.inn. D^niig. Kalkgatte Kb.

Antrage an den Leserkreis.

1. K.inn man -mf Mnuerwerk.d >i mit /einen t-

inOrlel heri;esli'lli i>i. oder aul Kitenlieton, n.K'l>

dem beide« wenigitent 1 Jahr Ung auitiocknen
koiinti . FretkiigeMUlde anbringen, ohne «ich der
Gefahr auttutcttcn, daB eintelne h'nrbcn tertt<lri

werden.' Weichet Mittel «Ire vor Aulbiinguii^'

det MOrieli .laiuwcnilen, um den KinAuil do
/eiiirniet auf dir Farben abzuh.itien-' Wievcr-
litit tich der Fall hri dek' raiiver Malerei aul

Kalkverputt: Ist die Frage lilerari.sch behandelt
worden und vol - S. in M.

I .'O k

CementbaugeschSfl

Rud. Wolle, Leipzig.
SpBZialauilflbruiio von

^

Beton- u. Eisenbetonbauten
fflr Hoch- und Tlribau.

Höchste Auszeichnung.

Lelpiif
k 1997.

DrcBdeo
1903. ^ (ialdtaa i4alUatirotit l<>ld«at aadallU

Stampfbeton-Banten oad Eiaanbeton Banteo aller Art — M6Uer-
KonttruktionBii Viktoria-Decke D. R.-Pat. — WoUea Eonioltfeckt

Wollea Hohldaek« D. R.-Pat - Bablturbeiten.

Ufiernklrcimer SandsteinlirOclie, ß. m. b. h.

Olberaklrchaa, Qrafachatt Schaambarg MI
ampteUan ihr anerkannt TorBtl|Uolia« abiolat wetterbstt&ndl(ea

^a.ncl«t:c^ln>VI#«.'t<?r>1n,I, roh. healct and brarbeitet

I

RundsfÜbe u. Latten
aus aslfri-'len und gerade gewachsenen lloUern.

:: für Uermessungszweche ::

Dekorationsleisten n. ilnget. Farbmustir. Goldleisten. Bauleisten,

llffcrt .Iis SpczialiliU (1911

fdm Gerwr Holzwarenfabrik Robert Lindner

(jyriiMM— [Gera 274. Reuss.
[

fatent-Kotüetten^lUer
ans Schmledeelsea oder DrabU

ZiUrelciiB Muster fOr Frontgltter. Gartengitter und Jede

tODStins Elnrrlsdlqung. PrelswQrdIgstes Gitter iler

(KT) Qeganwart. Lieferung fertig zum Aufstellen.

RuiittBngittBrfabrik Lampertz. Cöln-Wöngersdorf 62.

Rheinische Schwemmsteine 650 kg/cbm
haben »ich lüa Aatien- unil loaenmiavm
bei fiffentllchen wie prlraten B»nten

weit 5 Jahrzfhnteii liewAlirf.

JahretprodslitloD: 8(M) BIllioneD Steine. — Refereozen. FachVeratanK.

Rheinisches Schwemmstein-Synbikal G.m.b.H.
MEUWICD 4. (HiiSÄiiii

Spannweiten bis 2,50m.

Ste^ Zernenfdielen

für massiveDochen,
Ematz für grtiiauerte und lietoHkappen.

Nach Vorschrift der Bau Poli/ei gefertiRt. Einfachste slat. Berectinung

tff 500000 Dielen in 120 verschiedenen Lüngen stets auf Lager. "VS
Man vi-rKinge Prospekte und Preislisten, auch übet

Kies und Zementröhren.

RBicbspafentB'SlGBnfliln
Cenihiner Cement-

:: Baugesellschafi :: »I

eeneral-Vertretnng (Ar Berlin niid Cmgegandi

Grubltz & Co. D.in.b.H. Berlin l^.7ir;iau^^7st"ul:-m.b
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Technische Mitteilungen.
Uebtr Maacbineo zur Z<nicntwarea'Fa-

brtkatloa f{ilit der neueste Kut.ilü){ der
SpozialmaSrhincn-Kalirik iUr San<lver»cr-
tun({. I,ci pzigcr /-ementituliistricl)r
(aspary \' ('<> in Markranstädt lic

l.cil)tin. in ausführlicher und ül)crsitht-

lii her Weise Aiiskunlt In Al)iiildung,k\ir-

zer Beschreibung der Betriebsweise, l.ci-

stuiißstillü^'kcit und Vorzüge nebst l'reis-

ati|;a()en werden die verschiedenen Typen
dieser Maschinen vorKelUhrt. eine reich-

haltige Sammlung, trotzdem es sich nur
uni die Aiisftlhningeii einer einzelnen
Kabrik handelt Zu nennen sind: Ma-
schinen Klr die HcrstcUun); von Zeinciit-

Maiit-rstcinen, sowohl ilirden Kleinbetrieb
von Hand zu bedienen, wie auch große
Anlasen mit maschinellem Antrieb, Tres-

sen Rir Zenicniflicscn, und zwar Knie-
hebel- und Spindel-H.indpresscn und hy-

draulische Tressen; Zeinent-D.ichziejjel-

Ma-schinen tür Handbetrieb und schließ-

lich Universalpressen, mit denen die sämt-
lichen vorgenannten Kauiiialerialien her-

gestellt werden können Hierzu kommen
zweckmäßige, leicht zu benutzende und
auseinander zu nehmende Kormcn -- na-

mentlich die bek.innten Kolumbusfomien
für Zementstuien, Zementröhren und iür

allerhand häufiger vorkommende l-'orm-

stucke in Zement und Kunststein; .Ma-

schinen zur Vorbereiiung der Materialien,
wie Steinbrecher, Kies- und Sand-Sortic
runKsmaschincii, KollerfjiinKe und .Misch-

maschinen tür Morlel und Beton in ver-

schiedener .\usltlhningsweise. von denen
die der KIriiia patentierten Tcller-.Misch-
maschinen besonders hervorgehoben
seien; M.isi hinenund.'Xnparatezur.Xuibe
reitung von Zemendarlten und schließ-
hchcinciibcrsichtlichcZiiSiinimensiellung

der (leriitc und Werkzeuge, die zu den
vorgen.innten .-Vrbeiicn gehören, vervoll-

ständigen das Bild Wertvoll iiir den Be-
zieher sind auch die Zusammenstellungen
und Kosten.ingaben iur ganze .Anlagen tür

die verschiedenen Kabrikationszweige.

Cbronik.
SiaditschcrVlehbofln Bamberg. DieEt-

liclilutiK einet tiiilutcheo Vit'Mialr« in Bamticts
Stauf eicciutd. 1 jTagw<ikl4.l haiKioBcnUiltD-
dc mit rintrHausumnic von 070000 NLecplaot.

Wlederherttelluai; der Galerie Borgheie
in Rom. In der Galerie Horglioe in Koro vraten

WicdeilieiilclluDgi- Arbeilen angecitduei. die
niinrorht tollen Jet sind und eine tum Teil andere
Aultielluiig ilri Kunttirerkc im < iefolKc halten.

Erbauung einer Volka-Oper In Manchen.
Am Sccdllni'crturfliiK in .Msnrhen iai die iCr-

bauuog cioer Vollu-Oper mit 877 äiuultueo und
mit einem Bauaufwand tod 6.10000 M, geplant,
im d it Eüikgnii dei Gebtudes lu lOidem. wer-
den im KtdgetchoB ein OReniliche» Koiaurani
und l.lden vorgesehen. Die Entwirre ttammen
aui dem Rutcau Ton Heil mann A l.itimanii
in MUncl'en.

Furdie Durchführung derKanaliiicrung
der Aller too Celle bla zur LeliiemUndung
will Hreinen die lltlfle der vuu der St.idl Celle
Tom picuBitchen .Staate verlaogtcD) >)ramic Iber-
nclimcn, da dtc Kaualiiieiuni;, die hei mittle-

rem Niedrigwattcr 1.5 m Waiii-niefe an»tielii

und au dtoem /vrecice TterStautlulen bei Oldau
BanurUe, Huchbolt und Madcmtloil vorticb'

auch dem bremischen Handel lu Gute kommen
würde. Die Gesainikosten der KaDalisieiuni;
sind jetti aul ) !) Mill. M. veranschlagt, die

jihilicheo Auigabiu Idr Betrieb und Dnleihat-

luog auf (16000 M. GlnscblicBlich der Aufwco-
düngen ISr VeriinsuDg vnn des Aolagekapi-
täte» und spätere l'ilgung detscihen wurde sich

die tu leistende i^hiliehe (iaisniie aul hiVcbtteos

looooo M. belaufen. Der bremische ^cnat be-
antragte bei der Hflrgrrschali, hierron die Hlllle

«u Ubcincbinen, cm Betrag, der jedoch aul

ciniiSigt werden toll, lallt tich auch Braun-
ichaeig bciciligt. —

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BERUM BREMEN KIEL F1UNKniRTa.M POSEN

CECRÜNOEn- l8Sg

HEIZUNGS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR.WICHMANN
SPECIALGESCHÄrr FÜR BERLIN. N W6.KARLSTR B

ZEICHEN BE DAR F.

brinjia
frism^n

Tag^slichr.
(inlaO-ÜditTiitidOlrarlittirpIdrTfn bTfdhrbdr*<)frbf9fhbdria2%^naMn

Dfufsdirs lu)if»r-Pri<.men-S>n(j.ti»niB?rlin-f iliiiim,

LUUr Slrita« 34/30. Ttltpktn N«. 231.

aoo >ii

CT xia CT

Harz-Granite '±t
rot, graublau

ke
I
q r ü n

Beste Hochglanzpolltur • GrOsste WetterbesUndigkeit

Spezialität: PassadcnverKIcidun^cn

ßranit-Werke Steinerne Renne, fl. ß.

Wernigerobe am Harz.
Virt-ntunfl ßeff n : S. »HSDI. u-'trslnfn; j -im Ifi2 Fernspt : WIlTie-idorl-», Nti 3720.

II 1 1 Ci —
I
loNteitiohe Baumeister

bosi«b«a biUiff ibro Rolladen-Jalousien Semperhau». Tll.l26l7. jlkirill iHlllin

HartholZ'Fnssböden aos Mornliolz
st-, Fmcea-, Splitterfrei rar Fabriken,

lAlVaiten, nt Balkta, Laftr «dir RUndka

(iiir

utikirlDii),

den.

Uirikili Iii lilii iit

altH üiiiitztii Fiii-

bi^ii Iii ili llilliiti ii<

diiirtinitti Eriiiiriii|.

AbnntinDff laat Dntar-
tnohanx in K. lfsto>

rialpiilfanffi Aottalt

LiobUrfäld«, Barliii

i tem, Blehta M
Vor mindfirwertiger War« wird Kewarnt

Koefoed A laaakson, Hambnrs 15.

Nass-nischmaschine fflr Steinholz
Imi^rlil Obtr- und Untartioilen .in Bau«t^.ll" sifti.i! irni4port.sti^*l, datuT aurli Hir

I
kioiuero Aii><inliriinei>n ToraURh' b (Ti>tM,;ii,': Handt)«1ri«b, Ti^etieltlung ?üO 500 qii ritckenlots

BSdtn. Statt glalclM Mlachui>g. WtitntllOie Ertpamlt an Bindemittel. Elnlichtta Bedlanung.

Pr«lai . 2S0,- per StOek nstta ab Warb.
AUeln-Vertrieb: 443

Gebr. Schleicher,
Münchin XXIII
ClMMnutr. 113 IIS.

II

tat

Google



TORGAMENT
1897 6«ld. Med. Bodenbaoh — 1897 Silb. Med. Leipzig — 1906 Silb Med. Dresden

Par die Etektrlaicrung der Wieeeolal-
bahn «iinl in den b;>ditcljca S .i.i'ihauthali alt

ttut Tcilloitlcranc loocuo M cingcktclll. Die

elrktriiche Kr»l« — (ür notmalcn BtUicb td.

ijoo PS — loll dem im Bau br^iiflcneo Krafi-

wcik am Rhein • Wyhlen - Aufit cntcommea
weiden. Sie wird too da nacn Baiel geiciui

und la derdi'iiigcn L'ntentalioD auf Eiophueti-
ttrom voD loono Volt Spaonang umj;ewandcli,

um dann die .>trcrken tu speiien. Es so Icn

lUDkchtl ij cli'ktiiiclie Lokomoliven von 400
bii 500 PS in U^cosl cettellt werden. Der Köm-
mitiioDtbeiichl der i. baditchen Kammer Ober

die Kiaenbahiilarderuogcn kntlpItd.i'aadielloR-

riani;. difi damit nur der erate Schritt lu einer

weiterKclicDiJen AusautiuDK dci WaKeikrtlie
getan »ein mnge.

EröiTauDg einer neuen k(L Baugewerk-
acbulc la Essen an der Rohr. Am 18. Okt.
1908 wird in Ktien i Kuhii eine neue königliche
Baugeweikichale mit Abteiluni^en Itlr Hoch-
und ler Tiefbau itaffnct.

Uebcr Kraokeohlufer in PreuBcn ent-

oehmtn wir der .Kiankf. /tg-" die folgenden
»tail«titchen Angaben: .Seit iSK» hat «ine Ver-
mehrung der aMgemeincn Heil - Aiuulien in

PieuSen von 1155 auf 141 ', also um 1156 gleich

108,74 vom liundert ila\igefuodcn. In diesen
Anatalltn standen im Jahre i>xi6 1.18016 Ketten
- 3(1,96 auf 10000 Kl uwohnei den Kranken <iir

VeifU/ung; die Zahl der Veipflegten brtcug
iu)6 161 (6j6 144 iraanl , 40001 1 «cibl.l — 17747
aui die gleiche der Bewohner des Siaatta.

KUr stmiliche An«i.ilicn im Staate wuidcn auf
I Bett 7.5t Verpflegte berechnet; in den Jahren
1K79 bi» 1905 schwankte diese /.ahl iwischcn
5.7 und 7.6. Gegen das Vor)alir ist die Zahl
der behandelten Perioncn von 981 oK; auf
loiij^o. die der Krankheitsfälle von 1011140
auf geaticgen.

Literatur.

Feiler, Joeef. Bau- und Kunst-Schmiede-
aibeiten. Neue Kniwutte in mivdemem
iimpiie- und Bicderiiieier-Siil. looTal. Ge-
wichts- und I'ieis-Uerechnungen. Licfcrg.

I- ,V Ravensburg njo-S. Otio Maier. Fr.

der'Urg. 1 M.
Dr. Hammer, E., Prof. Der logatitbmische

KechenschicberundseinGcbraucli.
Kine elementare Aoleilunt; lur Verwendung
des liititumcnii fSr Studierende und Itti I'iak-

likcr. 4. durchges. Aufl. Mit ^ Fig, im Ti'^i.

Stullgalt K^iS Kunrad Wiititcr. I'i. 1 M.
Dr. Hiratcr, Ttieod., Hci. -Ainu^ts. und Dt.

Jos. Casaimir, Dir. -Ass. Komnientai
lum Kntcrischen Wxaer • Geiclic
%um ii Slilii 1907, der Verordnung vom
I. Deibr. 1907 und der Volliugs-Bckan&t-
mschung v^m <. Deibr. l>j^^- Mtt lalilrei-

chcn Abbilden. 4. Lieferg. Manchen !90.'<.

J. Schwein. r (Anhur .Scllict;. Pr. 4 vi M.
Ilelbing, Philipp, Dir. D c 1 S c h e c k -V ci k e h 1

naui dem neuen Kccht. Gcmcinverttlodlicb
dargestellt und ciltutciL Mit dem Wonlnut
des Scheck • Geseties vom 11. Min 191'jS,

einem Sachregister und niehreicn Formular-
Beilagen. Stuttgart 190.S. Muth'sche Vei-
lagtbuchhandlung. Pr. i M.

Lange, WaKher, l'iof., Dir. Handbuch der
UaukonstiuktiontU'hre mit besonde-
rer Berflcksichiigung von Reparaturen und
t'tniiaulen. 5. vermehrte und verbesserte

Aull. Mit 51} in den Text gedruckten Ab-
bildungen und i) 'l°a(. Leipaig 1908. J. |.

Weber. Pr. geb. 4,50
Dl. Luedcckc, l'rot. Die Wasserversorgung

\on llndHchen Ortschalten und Kinielgc-
hntten. .Sonderdruck aus .l^Uhlings Und-
wirtichaltlicher Zeitung*, S7- Jahrg. hielt 7
Stangart 1908. Kugen L'lmer.

Lux, Josepb, Aug. Der Städtebau und dn
Grundpfeiler der heimischen Bauweise. Zun.
Vcrslindnis fDr die Gebildeten aller Sittndr

namentlich aber fdr ätadtverordncle, ll.in-

mcister, Architekten, Bauherren usw. Dre>
den iqOX. Gerh. Kehlmann. Pr. 3,50 M.
geb. 4.5" **.

Musterbuch fflt Eisenkonitrukiionen.
Herumgegeben im Auftrage des Vcr. Deut-
scher Kiscn- und Stahlinduslriellcr vun
Reg.-Bmsti. f. S char o wsky. Vierte Abtl

unt. Bcnutiuog von Vorarbeiten von C.Scha-
rowsky neu beatbeiict von l'tulessoi Rieh.

Kuhnke. Mit rahircicben Abbll'ign. und
4: Tut. Leiptig itjiax. Ulto .Spamer. I'reis

>i M., gil>. 14 M.

fersonal-Mccbricbtea.
Deutacbea Rclcb. Dem Int.- u. litt. Wu 1 s -

ijurlf im Kricgsmin. ist der Cbar, als Geh. Brt,

verliehen.

Heesen. Der Geh. Brt Schobcrih ist r.

Ob.-Hit bei der Kiscnb.-Dir. in Mains und der
Kisenb.-Itiuinip. I'tiester in tlarmstadt tum
Vorn, einer Match.- Insp. ernannt.

Lippe. Der firatL Brt. Knoop in Bluiuberg
ist gestorben.

Bester hygienischer Fussbobenl
F«u«i«ioh*p O Fu«aiiloa D Unvarwastlioh

Torgamentestrich- und Korkestrich - Unterböden

u üeber 1 Million Qujidnittiieter ausgeführt ::

LaDfg&hrige Krfahrunj?. (.JläiisMJndc Zeupnüse.

Torgamentwerke G. m. b. H. Leipzig

Zenfrolheizungen,
Wariii\\ass»'r-Vprs(kraiinus-.Vnlapcn,

komplett«' llaiih- ii. Faln ik-Iiistallati<»nen.

ll(Mli(liiick-Hi>liil«'i«iitii:«-!i,

Komplette Rohrleitungen zum Setbstmontieren

liefert iu voraUgl. Ausführung ale 23jllhrigeSpetiaJit»t

Pari Piarh Berti« SW 61. „

Johann Odorico,
Onttmchanang für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Banten
Mosaik-Terrazzobödeai. (sm)

Stititihi Birichiii|ii, Kittiiuubliii ii. intli iii fniln.

/ln..RltoMa„e«,r,g^|^-|^
riir Selbatanitrilfinif na CaaalntiiMa (flf .Malern uud Ani'.ticli auf

Wind etc . Casainfaitan In Tutwn, Casala- und andere Amtricbfarbea,

Casalii-MalMi»»!««, Maafala N> kattfii Wan^^uli und S«'»*"!»«*'*^
Tilnkunujmitltl lur Fesllgunt v MalDIcben u alltn Wiodmaleietaa «U.

^ - SM , , ulaMolut malt.dauelhall.uovrrlnderlich,>t4dH

ISflt(ln-|IISl(^(l aus duriti tympttOOien Rvia, Pm«iiiwi*!»!
^ .^1^,^ ^j^i^ bwleutende Aibclien In Btfent-

llclifti 0»bil-jd»n. Klrchtn. Ri'hhutem »Ic . auch In PrivüliJiittrn sind sali

ca. 17 tahrwi nll nalnan Caealnprlparalea mll grossem lirtolg austelührt

Prsaralst*, Z«u(alaa* naa Muatir gratla an« trank*. (M16)

Otto Schultz
iede•Gitter-Werk und Kunstschi

Hallesches Ufer 36 BERLIN SW. 28 Hallesches Ufer 36

I Monumentale Kunstschmiedearbeiten i n Eisen u. Bronzel
Miiti i ffhittf/r liiitiitoilf.

HANS BIEHN & Co. a. m. b. h.
BERLIN W. 50, Regen sburgerstrasse 5.

(TeLj 71, 1JT7). («)

Spezial-UnternehmungfflrAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.



Oldtabarc- Det Bii.Kcl>"^*<kB in Oldtn
bürg iit in den Ruhcitand vttscWji dttKcg.-Bmdr

PrcDOcn. Dem Urt T. Maolkowiky, dem
a<n.-Kon>ulat in AnlircrpeD lugeleill, iit der
Rolc Adler-Orden IV. Kl., dem Geh. Ob.-BtL
Koedrr, vottr. Rat im Mio. der Ofl. Arb., der
kgl. KtuDen-OfdcD II. Kl. vccliehen.

Die Kriaubsi* tat Anlegung der ihnen ret-

lieli. nichipreuS. Orden itt erteilt, und zwar: dem
Kitenh.-Dir. Buttcrvcck in Labeck des Ritter-

kreuiei m't der Krone de« groBhert. mecklenb
Greilen-Urdeni u. dem Kiienb.-Dir. r. Finckh
in D.-Wiln>ei>doil des Khten-Ritteikreuiei 1. Kl.

de» groBhett. Oldenburg. Haut- und Verdiciul-

Ordeiu dti Heriogi Peter Friedrich Ludwig
Der Brt. Ktcaim io Magdeburg it\ t. Reg.-

u. Bit. ernannt und der Rig. du., der Rr.-Bau-

lB>p. Schiele in Mciuel der Reg. In Knnig«-
berg i. Pr. Oberwieien.

Den Wauer-Rauintp. Güter in Rathenow,
Wettphal in Stralsund, Heusmann in Berlin,

Sc hübe tt in Stralsund, Frei B in MOn^ti-r i. W
,

den Krcis-B.iuioip. Saegcrt in Sielen, l'aci«

in ilarbu'g, SiSapfel tn Perleberg, Lucas in

Reichenbach u. SchlObcke in LSneburg, den
Landbauinsp. Anton Schmidt in Altona und
Alb. Fischer in Berlin, dem Match.-Bauinsp.
Hanck e In Magdeburg, d. Mel.-R'uinsp. Klin-
ken in Minden und dem Bauiiup. Labet in

Srböncbcig ist der Cbar. alt Brt. mit dem per-

idnlichcn Range der Ra'c IV. Klasse reiliehro.

Verteilt tiod: d. Reg - u. Bn.He tte in Mag-
deburg nach Poisdini.dei Bit G utensch wage r

in .\insberg als Landbauinsp. luf Keg nach Mjg-
dcburg. der Landbauinsp kug. Kohle io l.irg-

niti tur dort. Reg., der Kr.-Bauintp. S toeBe I in

Strehlen nach Oels und der Waitei-Baulosp.
Wilh.Schm idt in Hoya nach Dörverden ( Weser-
strom- Hau verwahunnl.

Dem Landbauinsp. Landsherg in Arns-
berg itt die doitigeKr.-lttuinsp.-Stcllc verlieben.

Der Bitcnb -Bau- u. Betr.-Inip. Kimmcl in

Aachen itt mit der Wahrnehmung der Getchftli'-

det Vorst, der Betr -Insp. i daselbst betraut.

Te ehn. Hoc h ü chul e tu Aachen lia
neugiwlLltc Senat iBr du Jahr Tom i. Juli iqc^

bis dabin 1909 besteht ant: dem Rektor, Geh.
Reg.-Rat Prof- Dr. Borchert als Vort^ dem
Protektor, Geb. Kcg.-Ral Picf. Dr. Brluler; den
Abt -Vorst. Pfol.: Geh. Rrg.-Rtt Dr. Ing. Her.

-

rici ISr Arch., Domkeflr Bauingenieorwctn.
Wal Ii cht ( Match.-Ingenieur«ei.,Dr Sehen ' k

llr Bergbau und HBttenkuode, (Qr Chemie UD<i

KIckirochemie, Dr.Seitt l. allgem. Witicnschaf-
teo, und aut den Hrn. Piot, Geh. Rcg.-Rticn : Dr,

Grotrian, Dr. WBst u. Dr. WBlIncr, Dr.-Iug.

Vcilii hen ist : den Reg.- iL Brtn. Rut).M U 1 1 e 1

die Spelle einet Mitgl. der Kiteob.-Dir. in Urom
berg, Wendt diej. in Castcl, Meiling eine

lolchf in Alloaa und Riemann in Hannover;
den Kitenb.-Baa- o. Bctr.-Intp. Mart die Stelle

des Vorst, der Relr.-Intp. 1 in Hagen, AhroD»
die Stelle des Vorst, einei Betr.-Intp. unL vor-

llul. Belttt. teinei amtl. Wohnsitics in Altona.

Ellenberger desgl. vorttuf. in Frankfurt a. H.,

Boriihoff die Stelle des Vorst, der Kelr.-Iosp. 1

in Bremen, Arn. Eggert ditj. d. Iiup. 2 in Lyck,
Klon diej. der Insp. i in Tilsit u. Mutacker
diej in Hameln; dem Eitenb.-Hauintp. (Quelle
die Stelle det Vorst, einer Werktl.-Insp. bei der
Haupiwerkstatt in Paderborn.

Der Kisenb.-Btu- u. Beli.-lDtp. Lagro in

COln itt alt Vorst, der Bauibt. nach Aachen vcri.

Ernannt tind die Ree.-Brottr.: GOdecke in

Kirnbaum, Schloe io MBntter i. Vt\ Brutt in

Hagen i. W , Lltlm;inn in Grottkau u. Lcop
Sarrazin in Frankfurt a. M. tu Kitenb.-Bau-
u. Betr.-Intp., Ludw. Hoff mann in Frankfurt
a. M. tum kitenb.-Bauinip.

DerMcl. BauiDsp. Hagclweide inCobIcnt
ist dem Mel.-Bautml Bonn und der Rcg.-Bmtlr.
Haybaum dem Mrl.-Bauamt Coblenc itigeleili

Veitcut tind die Keg.-Bmslr.; Dr. Wall

-

brecht in Stade nach Posen, Plaihner in lla-

velberg nach Meisel; Sperling in Landsberg
nach Oppeln, Danncel in Siet.io nach Schwedl
a. O.; uiete in Berlin nach Dubburg-Kuhroii

ZurBetcblltigungtlbcrwietrn tind dieRcg.-
Bmtti. : Betlenttacat det Reg. in Posen, K all -

m c y er in Hannover; Bruchmllllcr der Verw.
der Mtik. WasserttiaBen io Pottdam u. Ehlert
der Kitenb.-D^r. in Stettin.

Die Reg.-Bfhr. Edm. It roer aut Betlin, Rieh.
Sehlegcinileh au« Zerbst, Guit. RaBbauni
aut Kehna und Biuao Kuhlow aut Charlo tcn-
burg (Hochbfch I, — Krwin Lampmann atu
Haspe und Joht. lacekel aus Spandau (Was
tcr- u. StiaBenbtcn.). — Peter de Jonge aus
F.mden, Thcod. Con rad aus Reichcnbacb, Peter

BrBckraann aut Stolbcrg ui:d Friedr. Helm
aus Kl.-Rcchtenbarh (Itisenbfch |. — S'cgfricd
Kramm und Hcior. Herkt aut Berlin (Match.-
Bfch ) tind tu Rcg.-Bmstm. ernannt.

Die kgl. Hrte. Aug. Ritter in Stolp und
Coqui in Magdeburg sind gestorben.

WOrtlembcrg. Dem Reg.-Bmttr. Enffcl-
Iricd in Ehingen itt die ctatm. Stelle im Hea.-

Dientt d. Sir.- u. Watier-Raaverwalig. BbntragtD

CARL SCHILLING
Königlicher Holsteinmetzmeister

flusfflhrung monumentaler

Steinmetz- unb ßilbhauer-flrbeften
in Sandatelnen und MnBchelkalkitelnen »ua eigeaeii Brttchen.

Stammhaus BERLIN-TEMPELHOF Ringbahnstr. 40

/.wcigKeschäit

WQnschelburg
Gfalschafi Gltts.

= SandateinbrQche -

in Wfinscbelburg
in Friedersdorf.

Farbe der Steine:

weiss, grau, gelb.

Steinmetzwericplitze

in Wünschelburg
in Mittelsteiae a.

in RQcIcers.

r^— SAgerei ^=
in WQnacbelburg.

/.weiKgcschilt

Warthau
in Nicderschlcticn.

= SandsteinbrQche —
in Warthaa.

Falbe der Steine:

weist und gelb.

StetnraetzwerkplAtze

in Warthau und
in Bunzlau.

-= DiamantsAgerei ^
in Wartbau.

ZwcigReschäft

Mühlhausen
in Thüringen.

Muschelkallcstein-

bruch

in Ober-Dorla.

Farbe det Steins dunkelgrau.

Steinmetzwerkplatz
und Diamantsflgerei

in MQhlhausen i. Tbrg.

Zwciggeschilit '
'

Kirchheim
in Unterfranken.

JUuscbelkaUutein-
brtlche=

in Kirchheim

polierffihlgen manror-
:: artigen Kalkslein ::

in blaugiauet Ftrbung,

:: KalksteinKemstetn ::

in hellgrauer Farbe.

Steiometzwerkplatz
und Diamants&gerei

in Kirchbeim.

LrOOgle
•»3



Briei- und Fragekaaten.

Hrn. Arch. O. L. in Isei lohn. VVit haben

in Hritlkusten der BeiUgc .17 tu No. 73 dei

40. J»hjg»neei i9o6der .DculicbenBaoicliunB .

Sri48 eine Ureer« Aujlnbrung Uber I loliwe»p«n

nbracbt, die wir nichiuleicn bitlen. —
Hrn. F. k B., Areh. In D. Ihre Frigc ent-

bebri de»»llgeireinenlnterent«; jtd«i rrf»hrene

Schlotäcr oder »ueb Be»cblI«eUbrikfn kOnnen

>ie bctolworleD. Wir mafiteo imi auch ent an

eine dieier Stellen wenden. —
Hrn. Arth. Fr. in Wlefbadcn. Einen Ari-

tpruch »ul l ebentajrunu der weiteren Aaiarbei-

tuDg dei Kotwurfi und der BaiileitunB haben

Sie durch daa Auaachreiben nicht erworben.

Denn in demielben wirdlbnen ^und »ier anderen

Bewerbern) nur Itlr den Kall. daB da» Karalu-

rium der kffl l iefbauichulc damit eiuTenlanden

lei und dai Mini<lerium dieien Rcachluß be-

»Uligen würde, die Uebertrapine in Amaichi

reatclll. Namentlich entb&lt die Etkltriini; kein

Angebot der bereiften I.elitungcn, durch desjen

Annahme eine Tertragigemlfle UeberlragunKi-

pflichliuitande gekommen »ei. Demgemili wBtHe

weder im Klagewege noch im Vetwaltunir«be-

i<:hwerdever(ahren ein Erlolg für Sie «u erre leben

iein.Faillitebi«heri)fenLeiftungen»ind.Siedatch

den HmplanK der dalflr bewilligten und Ihrer-

eilt nicht btmlngelten Vergütung von SOO M
»ircinbartermaBen abgefunden. K.H-e.

7.a Anfrage J in Beilage Ji lu No. 41:

ai In einem Doppel-Wohnbauie hatte ich

iwei Kehricht-Abtallanlagcn fllr je drei

abercinandet liegende Küchen eingebaut. Der

Kolirttraog von .10 cm Weite i. L. war in einer

AuSenmauer angeordnet und rtrlicl icnkrccbt

bif luiii Hofe, woaelbtt er in einen Bchllter

aua Kitenblech mündete. Der Bjhllter war in

einer Maueiniiche untergebracht, die Niache « ar

durch eine eiieme Tür in eiaernem Rahmen ge-

ichloMcn. Die Abfallruhre waren bis mm Dach-

Auatritt vetltngeit. Die in den Küchen einge-

bauten Apparate waren mit Heleuchtungs-Vor-

lichtung verleben. Hei Kin«el-.\nlagcn mag «ich

die^e Art der Kehricht-Hcieiligung wohl bewih-

rcn, bei den in Krage itebcnden Sammel-An-

iagen gab ei «tftmlige Klagen der Mieter. In-

folge de» heirichcnden Zuge» drang der Staub

aus den unteren Ge^choisen in die ober, n

»chleehle fJerllche drangen in die Küche, e»

kamen mehrfach Vetiiopfungen vor, und nach

Jalireattiil «chon »ab »ich der ilauiherr »eran

laBt. die Apparate lu entfernen. Die»e Uebel

»ttnde »ind in Mehifumilirnhlluiern bei bot&n

dig weehiclndero Dien«tper«onal. da» an eine

tachgcmlBe llehandlung dtrartiger Voirichtun-

gen nur »chwrr lu gewöhnen nicht iu ver

meiden, und die Anlage dürfte nicht lu empfeh

len ^ein. Auch bei 3s cm i. L. weilen Abfall

Rohren werden Versloplungen nicht auibleibco;

denn wenn die Voitjchtung einmal vorhanden

wird alle» hineingeworfen: (ieiniie-AbfUJe, «er-

biuchene Fiatrhen und «onitige Scherben, Ha-

jcnfclle, Packmaterial und dergl. mehr. Um die

Koiieniur Ue»eiii(;unKdci Störungen aufdie Mie
lerabiuw»lien,wifdeicinvreniNptechendcnKlau

acl im Mietvertiagbeduifen, auf dieaberwohl nur

wenige Mieter eingehen dürften, um »o mehr, al»

die .\nlage iwar der He iucmlichkcit der Diriist-

boleiidient, w eitete Vorteile aber nicht bietet. Von

der Anlage de» Mall-Samincliaumc» im Kellet

i»t abniraien, »eil in den Kehricht auch allerlei

der Verwesung au»ge»elilc HeHaBdteile,Flci»eh-

und SpeiicreHe u»»-. geraten; die hicraui ent-

ftehcndcn modrigen Gerüche durchdringen be-

kanntlieh ahba'd da« ganiellau» — H.M. in <,iu.

bl Die .\nlagc solcher K e h r ich t-Ab f al I

-

Rohre kann nicht empfohlen werden, weil die-

»er .\u»bildung in mancher Iteiiehung die glei-

chen Milngel anhalten, wie den tittbcr in Holt

ausgebildeten ofTencn Abon-Abfall-Lcitungen

Denn mit dem Augenblick, mit dem in einer

Wohnung der F.inwuifdcckel der Rohrleitung

geOHnet wird, veiursacht d.it übet die Dach-

fläche hochgelohrte Entlttftung»rohr der gleichen

Leitung in dieser eine nach üben gerichtete Luli-

Hcwegung, deren wirbelnder Verlauf vollkom-

men genügt, um einen «iemlichen Teil det Kin-

wutfgutef in den (gleichen Kaum lu dringen,

»on dem «tu der Einwurf erfolgte. Und >ind

die Rinwurfdcclicl nicht >o schwer, daß «ie voi-

be^chriebenem Gegendruck vollkommen wider

ttchen, folgt jedem einzelnen Benutien der Ab
(•ll-l.cituog «nch bei jeder einiclncn Kinwutl

Stelle ein Austreten von Staub und Dünsten

welcher Vorgang auch dann nicht lu verhuicn

ist, vtenn die Eiri .» urfdeckel »onst gut geschlus-

aen gehalten vi erden. Auch »on»t i»t e» bei giüB-

ter Soii:lalt kaum lu verhüten, dafl beim F^in-

wagcn de» Kehrichte» in die Leitung Abfille

nicht ver»trcut» erden und Staub nicht aufgewir

bell wird. Aus dieser F.rwtgung i»t der mit sei

che« Ausbildungen verbundene Aufwand anKos

«en und Kaum in kcinerWeise gerechtfertigt, und

ei er»cheint daher in jeder Beiichung bc»>ei.

nach alter Weise den tag» über in einem GefkB

angesammelten Kebnciil abends oder früh niot

gen» in Tonnen lu cnilccreD, die in einem Win

kcl de» Hofes aufge»telll sind. — B. H.

CementbaugeschSft

Rud. Wolle, Leipzig.
Spezialauifflhrung von

Beton- u. Eisenbetonbauten
für Hoch- und Tiifbau.

Höchste Auszeichnung.

((r«in«fl> Ixjliltn« ll#dalll* . 1«97.

Drtüdtn
1903. t

«•Uta* H*4allU

Stampfbalon-Bautan and EiaanbaloB -BaBtao allar Art — M611ar-

Eonatrnktloaen — ' Vlktorta-Dacke D. R.-Pat — «oUea Bouoldaoka
WoUes Hohldaoka D. B.-Pat Rabltsarbaltaa.

Bereltnnes-Anlagen

Ä" .».spTlstrl
„,t,.u.1i.lsrtlg

"

= 7 Normalgrössen =
mit 300— 150t» Liter W.irmwasset-Votrat.

Für Wohnhäuser» Villen,

Anstalten efc. ==;

Marcus Adler
BERLIN NW. 7.

Carl Hauer Qo(rUnd«t
1873.

Ausführung von Bililhauer-, Moilell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck*

oluslro-, Sleinsluck-, Rabiüarbeiten unti äusseren Baudekorationen aller Art

BERLIN. DRESDEM-A.
Kün.KiDAuruitastr.M. (202) S"'*"*""

Phofographisdie Apparate I

AusscMliessücti Originiilmarken und ausschllmliirli

mit Qccrx- und Mcyer-Anastigmalcti ausgerüstet

gegen monaflldie ftmortlsoflon. @
Oline unseren neuen Kalalu^ III', den wi: jtJeiinann umsonst und frei

übersenden, kauft man photographischc Apparate unbedingt voreill«)

StÖCkiy S Co., Hoflieferanten

ORESOEN-A ie ItIrDlIlUClllUdI 0. BODENBACH I i B. HOrSlitimUlll.

Qoarz-Triflder-Blnocian. rraniealach« Farngllaar.
VerarAaaerunaa-Apparata eaa«" arlalchlerle Zahlung. (W Ii



BEILAGE 32 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG
^= XLII. JAHRGANG. ZU N2; 63. VOM 5. AUGUST 1908.=

lonertioiupreb in di»er Beilage die 80 mm breit« Petitzeile oder deren Raum erste Seite 60 l'tg.. die anderen Seiten 50 Vtg.

Techniache Mitteilungen.

Fallrar mit einer durch ein Hebeleeitange
angeachlossenen Falltreppe aus Nürnberger
Scheren, die beim OefTnen und Schnellen
der Falltor herabgelaaicn and fortgezogfn
wird. D R. I* 1Q7133 Th. VLircusH o u g Ii

ton in London.
Die Falltür oben be/ciciinetcr Art be-

ansprucht geudnUbcr bekannten Kinrich
tunken die VorzUKC, daß die Falltreppe
beim Schließen der Falltür selbsuätifj in

dieLukcnöffnun^ ein^ezoL'en wird und dal>
Icrncrcin unbefugtes OeHnen der Türvon
außen verhindert ist Auch wird die hoch-
KezoKene Treppe ohne Zuhilfenahme be-
sonderer Sicherungs-VorrichtunKen und
Handgriffe ledintich durch die Stellunf;
der Drehzapfen der Hebel zu einiuidcr in
ihrer I.a|?c uthalten Abbildung i /cifjt

einen Schnut durch eine mit einer [''alltur

vtrsebcnc Dachluke, in welche die zusan»-
incnklappbarc Falltreppe einf,'e7o>,'cn ist.

.Abbildung ; einen Schnitt ilurch die ge-
öffnete l.iikc mit herabgcK-uiscncrTreppe,
und Abbildung in größerem .Maßstäbe

, einen Schnitt
pj^iAM^—

—

durch ein
^it-^^^^^^r^r^r^r^^^r^

Treppen-de-
lenk Wie er-

sichtlich, ist

die in dem
Dach ange-
ordnctel.ukc
durch die bei
f an einem
Vorsprunj;
derl.akedrdi
bare Falltür

verschließbar

Zum Einstei-

gen in ilcn

Hodcnraum
dient die als

Nürnberger
Schere aus
gebildete und
l>eirandcnin
der I.uke an-

^.'cordneten

Rügcln/^dreh-
barc Trejtitc

oder J.ciicr

zwei .Sei-

tenwandcn^dcr Luke ist je ein Hebel o bei
j»' drehbar gelagert, der an einem finde
durch ein Glied A mit der Falltür und am
anderen Fnde durch cm Cilied i mit der
Leiter in gelenkiger Verbindung steht, wo-
bei dieses (ilieil i außerdem durch einen
bei i' mit ihm verbundenen Lenkarm k
unmittelbar an der I.ukenwand bei fcdrch-
bar angeschlossen ist Die Anordnung
<fer Dtehzapicn und des HcbelgcstangCN
ist so getroffen, daß sich die Leiter zu-
gleich mit dem Heben und >enken der
!• alltilr senkt und hebt, An den Si itcn der
Luke belmden sich noch bei 0' drehbare
(•rillhebcl I) mit Zahnsektoren /), welche
mit den auf dem Drelizapfcn c der Leiter
vorgesehenen Zahnsektoren r in Kingntt
stehen 1 )iircii .Anheben dieser Oriffliebcl
wir<l das HcrabLusscn der Leiter unter
gleichzeitigem < )effnen des LukendcckcK
bewirkt Von unten ist die Luke durch
einen mit einem Lautbrett m versehenen
Ureiierbodcn verschließbar, der nach
I lochklaiipen um sein Scharnier 'die inner-
halb der Luke bcliiidliche I.ciicr verdeckt

Durch mit dem Hcbcigestänge ver-
bundene Ketten n oder dergl wird der Ho-
den bcirn Heben der Leiter gleichfalls ue-
hüben, bis er die untere < )cffniing der
Luke schließt. In dieser Lage kann er

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BERUN BREMEN Kia FRANKFBRTi.M. POSEN

ccciüNorr iiss

HEiZUNCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
Specialgeschäft für Berun.n we.KAWSTRu

ZEICH EN BEDARF.

1 AT
aus lyxfFr-tlel\[roglas.

Iiiju rv

uiuuciiM Luii»r-msiuta-«>oa.
G. m. b. H.. Bsriln - WBlssansei,
Lakdar Straaa« 34 '35. Talaplion N«. 23|.1

HANS BIEHN «& Co. Q. m. b. H.
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

(TeL: VI, 1377).

Spezial-Unternehmung fürAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

^ehwemmiiteine
^ «> liefert per Bahn und WasMr ^^X Bernhard Lorenz, Coblenz 15.

lonitwrtaolio Baameiatar

buiabra billig ikr« Rolladennlilouslen^.^:;!:::.';;i,%-j:^^^^^^^

BETON iiND EISENBETON
HOCH- u. TIEFBAU

BROCKENBAUTEN • KANALISATIONEN

2MJ

GEQRONOr» HUSER u. CiE.
1870 OBERCASSELSIEGKREIS.

GCGROnOET
»70

Telepb. H44.'i

D*at«cke A Gsterr.

Pyrofugont-Werke Telepb. M46

VüllkommenifBr fugenloser AsbBif-FussbodBnbBlag(442 d

Gebr. Schleicheri r^SH." "ISIa^Jl'*;
l'ttber 500 OOO m' rasskddea im «tebramek.

Google



dnnn durch eine Federialle oder Ähnliche
VerschlußvorrichrunR festprehalten wer-
den. Die Wangen der Leiter bestehen aus
einer Anzjilil Scherengliedern f. derenVer-
bindung sowohl in den K.reuzungspunk
ten als auch an den Knden der (lliedcr

durch Schraubenbolzen eriolgi s Ahl) 3
Die (llieder sind zur Vergrößerung ihrer

Steifigkeit im Querschnitt gewölbt, laufen
aber an den Kanten flach aus, Die Trei>-
|>enstufen i besitzen ;konkavc Auss[)a-
rungcn, die den konvexen Oberflächen
der inricrcn Glieder t entsprechen, und
in denen die Wangenteile drehbar sind
Hierbei bilden die Bolzen u. die durch
Flansche « auf der Unterseite der Stufen
hindurchgehen und an den inneren Glie-

dern ( durch Schraubenmutter u> gesichert

sind, Drehzapfen, auf denen sich die Wan-
genglieder mittels Htllsen z <lrehen Kinc
Zvvischenlage y und eine Schraulien-
mutlerr dienen dazu, diese Teile elastisch

zusammenzuhalten
l'm die I.uke vom Dachboden aus

Offnen zu können, ist d;»s untere Ende der
Leiter oder der Hoden mit einem Ring <i

versehen, an dem mittels einer Haken
Stange, Seil oder Kette gezogen wird
Heim Niedergang des Hodens senkt sii I'

gleichzeitig die Leiter, tmd die F'alltüi

öKnet sich — q

Chronik.
Bau cloer WaiserstraOe Wien-Krakau.

In der 104. Sitiiin^' des Ab^cuidnctciihtusci de»
Otlertcichiichen Kcichtratri vom 9 Juli wurde
ein UescbluS mit (ai^eiidem Wonlaut eelaiit:

.Du- RcgicruDS wird aut|;L-lardert, alle Vorbe-
reuuogen tu Irenen, damit der Bau der Wasser-
itrafle Wien-Krakau im Jahic 1909, und ivrar

(leiclueilig an beiden Rndpankten derf^epUnlen
Waiicrsuafie bei Wien und Krakau in An^iiH
genommen werde.' —

Neue kaihol. Klrcbe In Bad Brückenau.
In Kad HrOckeoau in Itayem iil am ij. Juli eine
neue kaiholischc Kirche eiiij^eweihi worden, die

nach dem Kniwurfc des llin. Hulbri. E. Drol-
linger in Manchen im >^iile liet Barock er-

baut wurde. —
Die Neuburg am Inn ala Kilnstier-Er-

holangihelm. Uer ,Bayerische Verein lui

V'olktkunit und Volkskunde* in Manchen erwarb
unter Benutzung einer hochheriifcn .Spende des
Print-Regcnten von Bayern die Neubur^ am Inn.

eine berühmte .'^tine aus der bayerischen Ge-
schichte, sfldlich TOD Passau, um sie n'iedci bcr-
lusicllcn und dem Könstlcr-UnlcrstlliiiuiBSTer-

ein ais Krho'uo^shcim xu flberlassen. ~
Bebauungsplan fOr das Stadterweitc

-

rungsgcbict von Mainz. In ihrer .SIiiudk .><

8. Juli genchmigien die Stadtverordneten vmr
Mainz einen Bct>auuni;splaD Iflr das in die .S a^li-

eiwcilcrun^' einbc<o|;rne Gelilnde an der Su<l-

und Sadwcstsriic der Stadl, das sich von d. 1

Zitadelle um den i)her. n Stadtteil bis nach /.al, I

bach hiniieht. Das Gebiet hat einen Fliehen
Inhalt von ,tio ha and soll sowohl mit Qcbludn,
wie mit Uartenanlagen besctit werden. Die
Kosten lur Krdbc'.><Kun;, sowie .-.iraflio- und
Kanalbautcu sind .lut td. 8,5 Mill. M veran-

scblasL —
Graf Eberhard Bau 1d Stuttgart. Km

KtoBer GeschKtsbau Gral Kbcihard^au, wird
c»c\i dem Kntwurl des lim. Bit, Hengerer
und unlcr Mitwiikun£ der ;\icbitrkten MehliD
undKeissinK an der Kbcrhard-.StraGc in Stutt-

gart errichtet. Das Hius enihill im KrdgeschoB
an einer Wandelhalle Lidcn und Restiuraiions-
Rlunilichkeiien, im ersten ÜbergeicboB Gc-
schilisiaumc und ein Calc, im twiiten Ober-
getchott Ktumu lUr den Kautrolnnlsclirn V'er

• in und in dm weiteten Geschossen Kluroc <0r

liioe-Gt schalle —
Die neue Kreuzkirche In Heilach bei

Sluttgarl i't am 12. Juli eingeweiht wnrdei-

Das nach den KatwUilen der Architekten Hihl .\

Wohl in Sluitgarl erbaute Goneshaus hat :;o

SitjpltUe. —

Personal-Macnncbion.
Oeultehes Reich. t)cm tiiL Kuch, Bclr.-

Dii. II. Kl im Krie»;>uiin., ist der Chaiaktei als

Geh. Hrt. verliehen.

Die Mil.-Hauin>p. : Bit. Trautmann inTot-

Rau ist nach H<e>lau tl. Mauel in Breslau nach
lanau u. Schuli in NUedcburg in die Vorst -

Stelle des Mil.-Hiuaro'»s Torgaq, Keyer in Ste-
nn wird tum I Okt. als tcchn. Htllsarb. <ur lui

de* IV, Armee-Korps vcrseut.

Oer Mar.-nb.-bti. u. Bett.-Dir. Klamroil.
Lehrer an der Mar.-Akademic und an der Mii
Schuir in Kiel 'lal da« Ptldlkat l'rol. erhallm

Bayern. Ucui tJb.-Kci;,-Kai K^rdeirc u

thcr im kgl. SlaatsmiD. I. Veikehrs-Angelegcn-

136

(ers Otfen PM-Gninisi
Palent-Germanen neue .Modelle 1908
aek K(aiU>r«aliillf rra »d »ItirtaätBSr NUlart.

BrdlngunifSloJe OiiinUe für gleich vorteUlialica
Dauerbraod. LcUtungslIhlgiidt unil ipanainttnii
BmiiistoRTtrIieiach wl« Ofen nach araerikaiil-
•CIK-IB oder Irgudclnera andcran System \k\
Verwesdunc von gUlcbta BnaamstnljL, Kiricher
Failraumcrfiu« und glticlier Bedltnuae. — 0«-
ictimackvotle Aiulfihraag*a. gtnancstc Mnatage.

Widter's Meteor-Öfen
blillrsteRundfllen nach iMwibnen IrtichanSnltm
Enplthltnswert lUr alle die Fllle. wo bUlige
Preis« und nicht allein Qusllllt der Ofen inaas-
Ifebend rUr dl« AnichJlfuiix »IkI

Uber eine Million meiner Öfen
im O^tiriach. bei von Jahr zu Jahr steigendem
Absatz ist beslH Bewtls lar deien höh« Lelatungs-
laiiigkelt u. Irkhte VeikJullIclikell

Neu rnchirnen G(aant|>rrl>liaU mit kaalcr Rrl-
laa« iI2ii Srllrn stark i ailt rmiiolxt.n l*r«j>»dnrrk

Jt4* kt«»r« lir>aksuilltinic.

;S55 III

Gegr.

1796
OSCAR WINTER, HANNOVER

IblillDgii Filrik tOr Itio uni EiumiNti. (niHli-lilliiiiiuliliijir

Gegr.

1796.

Carl Hauer Gt>gntn!lat

laTä.

K.M.i.<li.'l...r II..II1..I. iii„<

Ausführung von Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERUM. ^ DRESDEN-A.

"v

Rheinische Schwemmsteine 650 hg/cbm
ormöglichen die

rasche Ausnihrung billiger, gesunder Wohnungen.
w«sa>^ Seit 5 JahrKchnten b«wftbrt.

Rheinisches Schwemmstein-Synbikat G.m.b.H.
MEUWIED 4. <3«HA.iV)

V.

Vacuum-pumpen
zu Entstaubungs-

Anlagen
tOr Ilötels,Vnien, WohnliUuser etr

f^ncignet für alle Antriebsarten.

JKaschinen- und yirmahiren

vorm. H. Breuer S Co= HBclisI am Hain. :

-Fabrik

«<

Syphon ..rnundus
0. R. a. .

hygienisch einwandfreier Geruohversohli««

fürWa»ch-.Spül-u.Buigu88becken

* sowie fflr Oel-Pissoirbeekn *

^ 3
E ^
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L. GIblan & Co., Mainz,
TKtiluln liriii llr In- l IMiaii lnlHL
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rilUronc Ann. ond i

Trann dei ihm vcTlich. kjfl. p'*»**. Roiin Adler-
Ordeoi III. Kl. erteilt.

Elfal}-Ix>tbrkngen. Eriunnt liDd : die Rcg.-
Braitr. Oraiet i. Hochbaui&ip. in SurgemllDd
u. Wilch 1. Rr.-Bauinip. in Bolchen, die Keg.-
Blbr.Heinr.F tbcr u. Friii M«>< lu Rcg.-Uaiiuiu

Hc«*eo. Uem Geh.-Kat Krhm. Ton H i c g e •

leben, froSheri. Rheinschillihrti-BeTollatitch-

tigten, ul die ErUubnii iiu Ann. und lum Tra-
gen dci ihm verlieh. UroBofnticrkreuiei dei
niederllnd. Ordeot von Oranieo-Nuiau erteilt

— Dem Ob.-Brt. Sch n e id er in Matu ist dai
Komturkrcui II. Kl. det Verdienfi-Ordent Phi-

lipp! dea Groäroüugea und dem Ker.- n. Brt
Matthaei in Maint dal Ritlerkreui f Kl. det-
xlben Ordern verliehen.

Der Rcf.-Bmitr. Witiler iit lum Kr.-Bau-
Imp. in Schotten ernannt.

Preaten. Dem Reg.- u. Bit. Vater in C.Bln

und dem Landbauinip. Sebrammen in Oe)-n
hauacD ist der Kote Adicr-Ordco IV. Kl., dem
Arch. ProL K u himann m Charloiienburg und
dein Reg.-Bmsu. T. Sieinwehr in Aurich der
kgl. Kronen-Ürden IV. Kl. rcilichen.

Oie Kriaubnit lur Ann. und lam Tragen
nichlpreutt. Ordeo i%l erteilt, und Kwar: dt;m Gcti.

Ob.-Urt. Wudrig, vorn. Hat im Kricgiimo., dn
Komtarkreuici It. Kl. de« kgl. tlchs, Aibrccht»-

Ordens u. dem Bn. .S Iburg in Cauet det Kiiier-

kreuxes 1. Kl. det kgl. wBrii. Fricdrictis-Orden»

Dem Arch. Krani M. Fabry in Wiesbaden
itt der kait. nitsitchc älanitlaut-Urden III. Kl.

ncbtt der Roten Kreiu-Medaille verliehen.

Die Wahl dei Reg.- u. Bru. Peiri in Cattcl
all bctold. Beigeordn. der Stadt Wicibadcn lür

die getetiliche Arolsdauer von 13 Jahren iit be
iUiigt worden.

Dem Aich. Hcinr. Theiiing in Gr.-Lich
(erleide itt der Char. alt Brt verliehen.

Zur Reichlliigung tberwieten lind die Reg.
Bmstr. BrOckmana der Kiienb.-Dir. in PotcD,
de jonge in Elten a. R. u. Conrad in Coln.

Die Keg.-Kfhr. Albr. Mcndc am Ncuruppin
und Hanl Wiegelt aui Ldoeburg (Eiscnbich.)
find <u Reg.-Bmiun. ernannt.

Dem Reg.-Bmitr. Lipp in Potadam itt die
nachgo. Kallall. aut dem Staatidienit erteilt.

SachiCD. Dem Geh. Hofrai Kngels in Dres-
den i>t d. Krlaubnii i. Ann. u. i. Tragen d. ihiu

Tcilich. kgl. preu8. Kroncn-Oidctu II. Kl. erteilt.

Der Keg.-Krostr. Zitier in Dreiden iit aui
dem .Sliialidieiitt ausgeichicdcn.

Die Kcg.-BIhr. beim Laodbiuanit H t rt 1 1 ng
in Dreiden und Tr unket in I.eipiig erhielten
nach betiand. II. HaupIprOf. d. TiL Keg.-Bmiir.

Der Brandveriich.-Intp.-Ati. Ed I ich iit i.

Btandveri.-Inip. inKochlitz helArden. der Bmiti.
äteinbacb alt BiaDdveti.-lnip.-Ait. angrsiellt
und der Hrandveri.-tDip tlcriog in Rochliti
in den Ruhestand getreten.

Württeroberg. Dem Abt.-Iog. Mast bei
der Gen.-Dir. der Suattciieob. itt die nachgei.
Dienitrnilaii. gewthrt und die erl. Stelle dem
Reg.-Bmitr. G r u n e r abertragen.

TechD.hochichule inStuilgart. Dem
Prot. Theod. Kit eher itt die nachgei. Dicnit-
Knilaii. bewilligt und dem Prof. Paul Bonati
die ordentl. Prof <Ur Entwerfen und Stldtebau
berttageo.

Der Rrg.-lUhr. Berner in Charlottcnbuig.
der Ob. -Bit. Dolmettch in Stuttgart, der Ob.-
Ing. W^icker in Cannitatt und Babning. Dorn-
leid in Faido lind gestorben.

Brief- und Fragekasten.
Inauog der BBumeiater lu Leipzig. Uic

Anfrage wird dahin veritandcn. datt ci iicb um
Erfollung twiichen dem ausfahrenden Werk-
meiiter und dem Bauherrn abgeichlotiencrWerk-
verlitgr handelt, in welchen die vereinbarte Fer-

tigitellungtfriil nicht innegehalten,) jedoch far

den FertigstelluDgaveriug eine Vertragiilralc ver-

einbart wurde. Nach der klaren und beiiimni-
ten Fassung det § V">9 B- G.-B. ist die .Strafe ver-
wirkt, *cnu der scliuidcndc Wcikuicister >n Ver-
lag kommt. Itcsueitct leiiterer die Vciwiikuog
der Strafe, weil er seine Verbindlichkeit erfaili

habe, lo hat er lufotgc § _U5 B. G.-B. die Kr-
fallung lu beweisen. In dein gegebenen Falle
icbemt aber nicht die Erldllung tellul, vielmehr
alt Befreiungigrund nur geltend gemaclit tu wer-
den, et habe der Beilellcr sich der logen. Streik-
klauiel unterwürfen, wonach um die Dauer eines
Aibciter-Auiiland» der Fertigiiellungs-Termin
hinauigcichobcn wird. Zwischen den Parteien
ichcint aber strittig tu icin. ub der Werkmeiitci
tich aberhaupt und gerade in der lrai,'lu hun Zeit-

dauer in der Notlage einet aufgedtingten Ar-
beitcr-Ausstandei befunden hat. Er würde nach
der itlndigen .SpruchObuog det Reichigerichie>
dethalb den Nachweis lu fahren haben, dati
unter dem Druck der höheren Gewalt et ihm
unmOglicIi war, Arbeiltkrafte lu erlangen, telbsi
wenn er lur Beschallung solcher GcIdopIcr brin-
gen wollte. Die btoUe L'nlerwerfung det Werk-
meKteri unter einen ReichtuO der Fachgcnusscn,
ihre slmllichcn Arbeiter auiiperrcn lu wollen,
hat die Sptuchabung det Keicbigcrichtei nur

CARL SCHILLING
Königlicher Hof-Stetnmctimeiitet

Stanunhau.: BERLIN-TEMPELHOF

Muschelkalksteinbrüche
nebat Steinmetzwerkplatz

mit maschinellen .Nnl.iKcn und (}Ieisanschluss

in KIRCHHEIM in Uaterfranlceo

Grabmal In Waifiena*» Architekt : Martin DUlftr.

Muschelkalksteinbrüche= in OBER-DORLA
und Steinmetzwerkplatz

mit maschinellen .•\nlaf!cn und IJleis.uischluss

in MÜHLHAUSEN in Thüringen

Prachtvolles Material für freistehendeWerkateinarbeiten
Figuren, Denkmäler, Balustraden usw. _

3S
Belegte MassiTtreppen in Kanststein noil Eisenteton.

Patentinhaber liefert 41« Pormdabel und die Befeftlrungidabel.

••vI:VeÄn"* y'or ^'achahmunfr zvird gewarnt. =WTtr.t.r=
von Behörden

IFeohleulen mump aut der HoUbranoke
bevorzugt

Warmwasüer
Bereltani;«-Anlagen

komplett
iIäI!5££l!äÄ£! gebrauchsfertig

= 7 Normalgrössen =
mit 300— l.*jOi» l.itcr Warrawüsser-Vortat.

Für Wohnhäuser, Villen,

Anstalten cfc

Marcus Adler
BERLIN NW. 7. '-^-^



dann fOr •aircichcod craohict, wenn et 11011 um
|

Sammlnnf der Krthe all gcichloitenc Kimpt-
Panei im Arbeiitkample haodclt. Hat der Werk-
mcutrrtich davcgeo der Verpflichtuoc aoidrDck-

lich UDtcrworfcD, die iugebiUi{ten FcrtiKitcI-

luagt-Friiteo auch bei Kintiitt von ArbeiKktmp-
len eiDiuhalicD, lo ist er anweireilich <ur Zxa-
lang der Vertragattrale vetbuodeD, »elbil wenn
er tich io dem Zuitande eis« aul ihn ciowir-

kcndeo höheren Gewalt befinden lollte. OaTon
kann rechllicb ntmlieh keine Rede aein, daB ein

deraitige* Abkommen, als gtgtti die i;u;cn Sit-

ten TeritoBend, au« i; i.^S B. G.-B. rcchunnwirk-
•am lei, weil er damit eben nur abemimmt, woiu

S636 B. G -B. ihn TetpBichtel. K. H— e.

P. P. tn C. Das einfachste und wirksamste
Isoliermitte! auf Kitenbetondceken bleibt immer
eine mmilettcns ; cm slaike Sandicblttimg.

-

Hrn. E. F. in Oeat(Cb-Lt»ta. Verbrei-
tung des Wurm e s in liieren Gebiuden. Je nach
Zagtnglichkeii der lu behandelnden HflUer sind

deren sichtbare Flüchen «on allentalsi^en An-
lagerungen oder Otckichichten <u befreien und
mit folgenden Losungen >n behandeln: essig-

»arei Blei, aal 1 *4 verdSnnt, oder Kssigsture.

auf l'.li Tcrdtlnot.tehwcflige Siure, auf 1 "Räume
TcrdSnet. und doppeltscbwefligiaaret Kalk, aui

I
>' Bc verdOnnl. Die Losungen werden mit Pin-

sel aufgetragen. Ks Oben die enteren nur dann
eine entsprechende Wirkung aus, wenn sie mit
trockenen HoUfllchen in BcrBhrung gelan-
gen und wenn diese mindesteiu iwiimal gc-

trtnkt werden. Die iweite Trtnkang bat erst

nach Trocknung der ersten <u erfolgen; es <tod
dabei alle nur ualbweg* zuglnglictien Fliehen
au trinken, auch wenn siedle Spurendet Krank-
heit noch nicht sichtbar «erraten. Denn weiden
solche Fliehen flbergangen, so ist mit Bestimmt-
heit damit lu rechnen, daS die Krankheit nach
kurier Zeit abermals zum Vorschein kommt, weil
die nicht behandelten Fliehen lumcist bereits er-

krankte Stellen umschlieSen, von wo die Krank-
heit neuerdings Ausbreitung sucht und Andel.
Auch sind Hfllier mit erheblichem (,)uersclinitl

sor>,'llltigcr <u behandeln, damit die Losung
auch den Kern durchdringe. — B. H.

x-y. Nach dem Wortlaute der OflenilieheD
Bekanntmachung wurde ein Bewerber .als Hilfs-

arbeiter des .Stadtbauiates insbesondere <ur Lei-
tung eines nihcr bcicichnctcn Bauwerkes' ge-
sucht. Der Anwlrtcr erhielt und Obcmahiu also
bloS die Beschlfligung einer lliliskralt des
Baubeanitcn. Der von Ihnen als Arbeitsplan
beieichnete Schrifistu ist voraussichtlich nicht
als Arbeitsdienttv ertrag iwischcn der Stadi-
verwaltung und Ihnen, vielmehr als bloüe Ar-
bcitsordnuni|[ iwiscben Ihrem Vorgesctiten und
Ihnen rechtlich zu beurteilen, was jedoch au-
verllasig sich nur aus dessen Wortlaut fest-

stellen llfli. Mithin Übt die anderweitige Ver-
teilung der Geiehllte seit dem 1907 erfolgten
Kintrittc eines zweiten Baubeamten nicht die
Wirkung einer VertragilOsting aus, sodaB der
ursprBnk;iiche Arbeitsdienst - Veitrag noch zu
Recht besteht. Sic haben sich zur Leistung dci
ausgeschriebenen Dienste eines blotten Hillt-

bearolen zur Untersttitiung des Oberlasietcb
Baurates verpflichtet und die hieifSr verein-
barte Vcrgtliung erhallen. Mithin steht Ihnen
kein Kechisgrund zur Seite, welcher einen An-
spruch auf VergfltuDg der in das Bereich der
Bauinspekiion lallenden, Ihnen IIbcrtra>:cnco.

auch von Ihnen geleisteten Verticbiungeo sioticn
konnte, sodaS einer hierauf gerichteten K^'ge
der gerichtliche Krfolg lu versagen «Ire. Nur
in Form einer Kemuncration kitnnten Sie die
Vergatung der dis MaU des Gewöhnlichen tlbcr-

schrcitcoden Mchrlciiiungen bei der Stadtver-
waltung betreiben. — GUnttigct liegt der zweite
Anspruclu Hier scheinen Sic als Bewerber um
die Pllne zu dem ausgeschriebenen Schulbau
aufgetreten und <- « scheint Ihnen auf Grund dieser
Hewcihung die Ausfabrung dieses Baues nach
Ihrea Pilnen Qbcrtragen worden zu sein. Diese
Titigkeit flllt zweifellos nicht unter die in dem
Beweihuogs - Auischreihrn angebotenen und
Ihrerseits ahemnmmrnen Dienstleislungcn. Den
I iiiitlnden nach war diese DicnsiIeisuiD^ auch
Dur gegen eine Vergfltuug zu erwarten. Des-
halb gilt eine solche als vereinbart und es spricht

das t'ebergewicht der Wahischeinlichkeil dafOt
daS solche Ihnen ;,'rund<lt> lieh auch seitens de>
ProicBgeiichies werde zuerkannt werden. Nur
der Hone nach kann solches zweifelhaft sein,

«eil Sie nach den Normen fUr .'Vichitckien und
Ingenieure li.iuidicren wollen, IUI lelztcic aber
die behördliche Restliigung als alTeniliche Taxe
bisher w^-dcr nachgesucht noch erteilt wurde,
todatt deien >lUc weder aN latmlBige nocli
als übliche im rechtlichen Sinne bei Hemessung
der Gegenleistung zugrunde gelegt zu vretden
brauchen. Voraussetzung fBi das Zutreffen die-

ser Auskunft ist natflrlioh, dati der von Ihnen
vor/betragene Sachverhalt durchweg lutriKt. —

K. II e.

Anfrage an den Leserkreis.
Sind Veröffentlichungen ober .EinkOchcn-

Mmci' Hill Giundtisien erfolgt und wo.'

O. Z. in Str.

128

CementbaugeschSfl

Rud. Wolle. Leipzig.
Spnlalausfflhrung von

Beton- u. Eisenbetonbauten
fUr Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

Lelpxlf
, 1$97.

DretdcD
i»03. ^ eal4«aa •4allUtiross« ualduis »dalli«

Stuapfbaton- Bauten nnd Eisenbeton - Banten aller Art Mftller-

EooBtrnktionen Viktoria-Decke D. H.-Pat. Wollea Sonsoldecke
WoUea HoUdecke D. B.-Pat - Rabltxarbelten.

Zentralheizungen,
Wann wji«.si'r-ViT>.tirmi IIP-- .ViilaKcii,

konipletto Haus- u. Faltrik-Iiistallalioiien.

Ilociulnuk - I^)llr•l^'i(^m^^Ml,

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert in vorrügl. Au«fülirung alt 23jähriKe Spezialitit

Carl Flach, 2

Johann Odorico,
Frankfurt a. M.
Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Mosaih-Terrazzoböden.
StaMe Berechnungen, Kostenanschläge ev gratis und frinkOy

Reiseartikel. Plattenkoffer. Lederwaren, Necessaires, echle

Bronzen, kunstgewerbliche Gegenstände In Kupier, nessing
und Elsen. Terrakollen. Standuhren. Tafelbeslecke. Tafel-

service. Beleuchtungskörper lür Das- und elektrisches Llchl

gegen monatliche Amortisation.
Erstes Geschalt, welches diese feinen Gebrauchs- und Luxusartikel gegen erleichterte

Zahlungen liefert. — Katalog HK kostenirei. — Für Beleuchtungskörper Speiialliste.

Stöckig & Co. ^«>">

Dresden A I

Hoflieferanten.
Bodenbach 2 i. B.

(lür (tiir Ocsterri'iv
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Technische Hitteilxingen.

SchichtcmnaQzur Aufführung TooMauer-
wctk mit einem die Richtschnur tragenden
vertleUbBien Sehleber. D. R_ 1' iqQi\(<
brandKck Dtwikowski in HoUtnsdt

a

Die «ebrllucTiltclien Schnurlehicu mih
Herstellen von Mauerwerk, bei deaeadic
kichtsrlinur niitiels Schieber «n mafistab-
lich cinf;eicil[c-ii Latten verstellt werdet)
kann, cntS|jreLlicn insoicrn nicht \ülhf.;
ik'iiAnlorderunnendcr I-'raxis.alsdas rich-
tige Kinsiellen der Schieber umständlich
and zeitraubend ist, auch irrlilnilicfie Kin-
sielluiif^cn lier _S< hniir hierbei nicht .lus-

l,c^ liltyisciisi:u: I >u-sc M.-infre! Süllen nun
gemttß der Erfimiunt; ditdurth btseitiKt
werden, daA sich die Schiel jtr fjeim Aut-

rOckrn selbstlatij^

•ttr die nachbiiöl

fS>« J^f'-M Kode Schichthöhe
einstellen. Abbild
I -eigtcitieAasicht
des ;tm Mauerwerk
l>etest;ctfn neuen
Si liK htenrn;<lk'S

lind AMi einen
f .anf^sschtnri durch
d:i?>lct:'tere HeiAut-
l'iluiinL; tfcs Mauer-
ivcrkcs konimen in

i:l 'liiherWci-Sc ,'wci

Schitiileninaßi; ii)

Anwendung, die et-

WA eine Ltoge von
J—3» haben r^ie

Maße wtrdi.ti im
...

\ [
unteren Teile iim
Maiierwetk dur» I;

Haki ti j iielcsn^-t, che, ;n die M aicr'u^eti
Ciivetrielii.-Ii, die Ma.v.,tti! iini^rerltn Aiii

jeder der L.itten i .r-l ein Scliiebor anj^e-
Ordnet, an weichen

I liiL'^ta-nar
| hele'-'itil

wird. Dieser Schieber bcitchi aus ei:ier
Anheile 3, einer Blattfeder s und einem
Knopf 6, derin Auskerbungen^ der Latte t

einsi h n
.i

I

'
I

Dl c s 1 1 rn fIdchcD 8 dieserA us-
kertmrif^'en stel^'en nach oben bin Sclirii;;

iin. SOdaB die >ct)ebe t ohnt- weiteres ge-
hoben werden k;,nn,-,v-ihrend die Abwiirls-
liewep-iii;: des l:;elH rs diir< h die nai^-
iLi_l:tr !• hu hcij der Kerbe verhinrirri 'Aird
I )er Abstand dit-sei v, aL;-e< ;iten Flarlieno
i ritspnclii: ^cnau der Sehn- jitholic des
.\Ull.crvserkts iicl-; tn ui dalierdenS( ii e-

ber zweier Lafcn, bis der Haken in -lie

IISiehsthöhere .\uskerbut)gcinKseiit.hOi,'ibt
die zwisctieodea Schellen ausgespannte
SchnufdieneueSchichtenhöhean,— t,

II

Stadttheattr In KlaieaRin. Die S<H,ii.
rcruetune 'oi> Kltjceniortlieietilofl di« Einca
lunif rinn lunr SljliltKr.iuH Ii;ii;ll Jtni Ht;-
w-4it rirr Atchiuk'cn E-^l!r.ii \ Utlnic: i.

U'icu unil .Ulf dvr fituiMU»jje cicer iiinwunnje
TOB JOOOOo K

Bank o 9 1 cn d c r n«u«D Balinhitf« Ira Gi o a
hrrxoKluiü Baden. Von dtn o nci;..ri nioüci,
ll:>li[jLütti,. (J:c juijfit ini lUu Sind, Ljb,rn>-:grci

und Haat-'I

HAIMO dct HattptbahBliAf«« von Frankluit a
die rail 33 Milf. M. bcrccbat« wi«rd»r. Im h
'ilnto küiicn dir tijtli.uhf Dahnhol in lt..

AC)','oyx> Nt: der Hjupili.ihii>iot m KurUi
3i9i-os>o M.t dr: IlnuutljihiiLiiI in Ilciddberjj
jjkjBoeo M. hOr die tnigfäUltuDK der liahn-

»ind 19 000 M_. lUr die
Iii rbrrtifiii, M . iiir rfic in Dufl«ch
S 171 CK>i M, h.TccIinrt. Hcmlltn d.of-n liihn-
höico lagcD dH Vtihilir.i»>i- scfir iiii Atj;> n, «d-
daS mit floftes Summen durrhj;rk-i\nilc Jiilli:

t***h»ffeB Wttrftn muütc. FriiJirli mrirtü tin-
Jtlnc Stimmen, daß imn in nmnLlier Hr/iehiin(f
in d.T VLjrhi:n-iti,riu ijtr /rkiirift lu «eit te-
«asSCB Mi, 1. a beim läiJiBltol Haicl, wtltieadmm In aadcwt llt«ich«Bf viel!« lebt aiebt weit

RUD.OnO MEYER
Aimiicmm iremem Kia FUNKmruiLnsDi

crcitUNorr isss

HEIZUNCS-UND LUFTUNCSANiiuiiu<

GEBR. WICHMANN
.SpECIALGCSCHÄFT für Bf!»fM NWS KS^i

ZEICHEN B EDAR

bringf R

Tageslicht.
bntitä-iulin oad Obvrlittitplarrrn bTrahrttrndrr tifqr^bar.»ww^k.
Ufor^ljTS lüxffrPrismrn Svnd (,,.,> M fivrlin-Wiliijiiiti.

- 2SI.

Otto Schultz
Tezetl-Gitter-Werk und Kunstschmiede
Hallesches Ufer 36 BERLIN SW. 88 MallMeltM Uftr 36

[Monumentale Kunsischmietlearbelten in Eisen u. Bronze

HANS BIEHN & Co. a. m. b. n.
BERUN W. 50, R^cnsbuicentraMe 5.

(TeLi IV itnii m
Spezial-UnternehmungffflrAbdichtungen

^ MBj BauaiKfOhrungen Im Grundwasser,
j

!!i^^yjM!i<w--»lih^^

Füllsteg-EisenbetonkassEtten^ GewfiUiB, OBEkra umi Dächer.für _
^'2' D,K.O.-ll,-b.R Q.M,' D.R..Pat..'t». li^/M avc.M*raM»Bl« • RMMtffirittlM mm4 0«iMratlen zuaisiali. tx-«<

LteenB fttr da« Oebiet „StMdeuttCHland' .
—

Cement- und Cementsteinwerke E. Schwenk in Ulm a. d. D

Albin KOm, InMilt i. MMiiiir^

'^^'^ Pyrofugotit-Werke
VollkomfflenifBr fusenlosEr Asbest-FussbD(fenbeIa|(448i)

[Geb r. Schleichei*|
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TOROANENT
1897 Gold. Med. Bodenbach - 1897 Sim. Med. Leipzig - 1906 »Ib. Med. Dreeden

(CDBK'cCKaseco i>l, t. B. in der Zuiamiucn-

[uiung und Tlochlcgunr der Rihnaolagcn in

Kuttiuhc und Durlacb, die bald eine vcikeltit-

Itchoifcbc Kioheit bilden werden. Die B«lin-

bO(e in Heidelberg und DuiUch tiad Iber die

Vorarbeiten noch wenis hinauiKCkommcn ; in

KarUrabe und Ploribeimbd man mit den Biuten

begonnen; in Baacl iit der Geieibahnhoi bc-

rtiti dem Betrieb flbereeben, den OBierbahn-

hof in OReoburg boftl man noch 1908 dem Be-

trieb dberi;ebcn lu können. —
Wiederbcf»tellung der Fassade des Do-

mes von Aretzo. Nacliücm die nOlieen Mittel

aulgebtacbt >ind, wird nunmehr die Wiedeiher-

»tellung der Fasiadc dei Dome* von Arrtto in

AngriB |;enotr/men werden. Der Bau ttimral

aui den Jahren 1 J79- 147J und leigt deroitemifl

»er»chiedene Sliinchlunjjen, welche die Wieder-
heisielluoK tu einer nicht leichten Aulsabe
machen. Die durch den Kootervalor der Kau-

derkmtirr in den Marken und in Umbrien, den
Arcbi ekten V i v iani, geleiteten Arbeiten »o|icn

1911 lugleich mit der Enthttllueg de> Hcitarca-

Dcnkinalt und der Feier dci 400^ Geburtatagei

Vatari'a beendet icin. —
Wiederhristcllung des groflen Saales

imPalazro dcl Podest <i In Bologna. DicSiadt

Bologna beabiichtiiit die Wiedeihcrttciluog dei

gioScn Saale* de* I'alaria dcl Podcttu. Die Mit-

tel hat die Sparkaoe in Bologna durch ein iin<-

Ireie» Dahrirbn auf 30 Jahre von .looooo Lire

gewtbtt. Bei dem \V«tibtwerb um die Wieder-
bertteltung dir»« froBen Saale* hat der junge

dort gcbOit >;e Mali rAdolfo D c K a r o I i«,dcrj«m

Lehrer an der llorcntinitchen Akademie lit, den
frei« von 5100 Lire eihalten. Der Kotwurl ist,

namcnilirb in der Rompotition der Decke, nach
dem Vorbild der Si\tiniichcn Kapelle gemacht

j

dicFretkcn »ollen Vorginge aus der Bolognetei

Geschichte daf*tellen oder ailegoriicbcn i'ha-

rakter habin. Ferner will De Karolisdcn kleinen

Platt iwiichen dem Palatt i'udetuund dem Haut
de* Königs Eniio wiedcrherttcllcnund von hier

aus eine monomentale Freitreppe in den groDen
Saal fahren. Die Kosten wurden sich aul wenig-

«len* 6rjO0oa Lire helaulen, wihreod biiher erst

die girunntcnioooooLireiurVeifagurgttehen. -

Eine Ausstellung von Arbeitendes Hm.
Architekten F. R. Voretisch aus Dresden
inGOtlingCD hat im Kuimtsiloa Werner daaelhit

tiattgtlunden und enthielt Bebauungspllne, Rat-

liluscr, Villen, HlUieigruppen, RadeaulagcD, In

nenriume, GrabmUer a*w. —

Literatur.
Eichmann, P., Photogiaphiiche Belich-

tung* - Tabelle Helios, Berlin 1908

Gutt. Schmidt (vorm. Kob. Oppenheim).
Pr. J.50 M.

Meisterwerke der Farben Photographie.
110 landschaftliche und architcKioniichc

Aufnahmen aus Deuiicblind, Oexerrcich-

Ungarn, Italien und der Schweir. Bctlin-

Schöneberg 1908. Franx Feil. Pr. auf Karton

je 80 Pf.

Neumeister, A., Prof. Deut»che Konkur-
renien. Band XXU. Helt8|<>. No. 160 j6i :

Wohn- und Logie.hluser Itr die Ridrr

Landeck und Remert. — Heft ni, No. lOi:

Volkttrhule IBrLudwig»halen. Lciptig 190H.

Seemann A Co. >'r. lar den Band von 1.'

Helten IS M- Kinielpr. t d. Heft i.Sii M.

Thomann, R., I'rul. Die Wasserturbinen,
ihre Berechnung und Konstruktion. Mit J07
Teiiti« und 44 Tal. Siuiigait 1908. Kon
rad Wittwcr. Pr. geb. 15 M.

Verwaltungsbericbtdct kOnigl. Minisierial-

Abteilung fflr den .StraSen- u. Wasser-
bau far die Kechnuogsjahrc 1901 1901

U. Abt. Waitetbauwescn. Herausgegeben
von dem kOnigl. Ministerium des Inneren

AbL Illr den Str^kSen- und Wasserbau. M>'

4] Beilagen. Stuttgart 1907.

II. Verwaltungsbcricht de* knnigl. preuü

Landesgewerbe am II IHt das Jahr 19,,;

44} Seiten. Berlin 190K. Carl Hcymano.
Pr. geb. h M.

Was* er wirf schalt aod Wasserverteilung im
Gebiete der Mlrkischrn Wa-sersUaBen. Bc
arbeitet von der Vciwallung der Mirkischen
WaaieitiraSen tu Potsdam 1906 Mtii7Tal
Potsdam 1907.

WDIIoer, Ad. Lehrbuch der Eiperiroen-
lalphysik. Sechste Aufl. I Band: All-

gcmeiq,e Physik und Akustik, bear-

beitet von A. WaMner und A. Hagcnbacli

Mii Mi in denTrxt ged'uckten Atibilrfgi

u. Fig. Leiptig 1907. B. ü.Ttubner. Pr. iliM

Zeller, Adolf, Keg.-Hmstr. Die romaniachL- 1,

Baudenkmäler von H il d e s h e 1 m L'.i'

Irr BetHrkfichtigung des cinheimischct,

tomini<chi n Kunstgewerbes aulgenamnini

dargestellt und beschrieben von dem In-

haber de» .tipendiiini« der kgl.Tcchn. Hoch-
schule tu Berlin, l.uuia Boitsonnct-Sliliupg

1904. Mit jo Tal. und lahircichen TeiUb-
hilduDgen. Berlin 1907. Julius Springet.

Pr. geb. 40 M.

Bester hygienischer Fussbobenl
F»u*rsloh«r D Fugenlos O Unwarwflstlloh

Torgamentestrich- und Korkestrich - Unterböden

:: lieber 1 Million Quadratmeter ansfrefilhrt ::

Langjiihrige Erfahrong- Glänzende Zenfniisse.

Torgamentwerlce G. m. b. H. Leipzig

Christoph Sc UnmadiH.6;
». lKii«wie*ff-«a

Berlin TP. S uno TTiesku O.C. (83)

Johann Odorico,
Dntcrnshjnootg für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Mosaik-Terrazzoböden. (sm)

Stitiuki Biriebiiiiii. Kittiiuuhliii if. intit Iii Iniln.

(l«frrUnd«t

1873. Carl Hauer OcgTOodal
1673.

Kimirhcbcr llnl llef«r«iit.

Ausführung von Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERLIN. DRESDEW-A.
Königin .^ug'Jflutr.SL (202) .Kcili-r^-.».»» 1*.

Doppelte Leistungsfähigkeit des Kachelofens

» Buir''*"*"

1

Nach BeJarf daurmder oder teitwelier Brand

durch Verwendung jeder Koblenart. Man sollte

1
jeden Kachelofen, auch alte ecbon stehende, mit

WinUr's Hatent-Eiosatzöfen Meteor selxen laswn,

I da die gerlngeD Anscliaffungskosten ev schon in

U einem Winter erspart werden kfinnen. Man hüte

R sich vor minderwertigen Nuchahmaußen und ver-

II lange durch bMsere üfenhandlüngen oder Töpfer-

r meistcr Original -Verkaufslisten. [msij

Oscar Winter, Hannover, gegründet 1796.

1 Fabrik für Dauerbrandofen Palent-Oermanen
1 und Germania- und Meteor-Oasapparute.

lieber '
.. Million dieser Ocfen im Gebrauch.

durch Winters Patent-Einsätze „Meteor".

1.50



)et kgl. preuB. Rtj{.-

1. Gaia..RauiDfp. in

Deutschet Reich. Dct
Bn»U. a. D. Rr. Iii ho iil <- ^«a.-HauiDip,
der kait. VUiinc in CuihsTCB eiotDot

Der kgl. wOrltemb. Bmttr. Fink iit unter
Krnennuni; lum Gtm.-Hiuintp. tum Vorst, des
Gimiton-Bauanitrs in Sonderburg hettimmt.

Die Mil.-Bauinip. Bri. Afinger in Frmnk
(ort «. M. a. Kanne in KOnigtbcrg i. Pr. wer
den aul ihren Antrag in d. Kulicttand verartiit.

Baden. Oer Reg -Bmitr. Karl Winter in

Ftcibuig ist tum Prof. an der Baugevrerkschnle
in Karlsrahe ernannt

Bayern. D. m preuS. Geh. Ob.-Brt. Blum,
vottr. Hat im Min. der ^ff. Arb. in Berlin, ist

die II. Kl. des Verdienst Ordens vom hl. Mi
chael, drtn Prof. Mai Lillmaon in Manchen
die III. Kl. dieses Ordens, dem sttdt. Ob -Urt.

Schwicning.d. slldt. Brt. Kehlen o. d. sttdt
Kauamtm. Hcttsch und Schachner in Man-
chen die IV. Kl. des gleichen Ordens verlieben.

Di'm Bauamim. Dr. v. Tein ist die Erlaub-
nis lur AniL und lum Tragen dci ihm verlieh.

Riltrikrciirrs I. Kl. Rtchenlaub des groQ-
hcrt. Iiad. Ordens vom Zlhiinger LOwen erteilt.

Dct Bauamtm. v. Tein ist an du kgl. Ilydro-
teebniicbc Bureau berufen.

Der Prof. Ttaeod. Fischer in .Stuttgart ist

t. ord. Prof, an der Techn. Hochschule in MSn
chen ernannt. — Der Hausiuis.-Ass. Ilubcr in

Aichach ist tum Reg.- u. Kr.-Bauats. fSr das
l .indbicb, bei der kgl. Reg. der Obcrptal« und
von Regensburg brfOrdcrt.

Heften. Verliehen ist: dem Geh. Brt. Prof.

Airs. Koch in Darmsudt das Khrenkreui des
Verdienst-Ordens Philipps des GroSmfltigen,
den Prof. Gg. Wiek op und Ftiedr. Putser in
Darm^ladt die Ktone lum Rrtcrkreui I. Kl. des-
selben Ordens; dem Prof. Heinr. Walbe, Rek
tor der l'erhn. Hochschule in Oarmsladt, der
Charakter als Geh. Hit

Die Reg.-Biiistr. Kralt und Wollskehl
sind lu Kiscnb.-Bau- u. Bctr. Insp. ernannt.

Der Reg.-Bmstr. Best in Oflenhach a. M
ist beaultragi, die Stelle eines Min.-Sekr. beim
Mm. d. Fin.. Abt. IBr Bauvcsen, tu verschen.

Oldeobure Die Reg.-Bmtlr. M fl 1 1 e r und
Kditncr in Oldenburg sind lu Ob.-Bcamten
der Kisciib.-Dlr. ernannt mit dem Tit. Baninsp.

PreuBen. Dem Siadtbn. Geh. Hrl. Or.-Iog.
L. Hofimann in Berlin isi der Rote .-^dlet-

Ordeo IM. K'. mit der Schleife, dem Reg.- u.

Hit. Kerstetn in LiegniK die kgl. Krone tum
Roten Adler-Orden IV. Kl., dem Migitir.-Brt.
.Sieg'r. Neamann in Berlin und dera Land-
baumsp. Kohle in I iogniit der Rote Adlet-
Ofden IV. Kl., den Ki<enb-Dir. Tormin in
MUmler i. W. der kgl. Kronen-Orden III. Kl.
und den Arch. Frobeen und Siemten in
Heilin dei kgl. Kronen Orden IV. Kl. verliehen.

Der Reg.-Bmstr. Kloevekorn ist tum
Klieob.-Hau- und Betr.-Insp. ernannt.

Dct, Keg.-Hmslr. BrtnDtog in Potsdam Ht
nach Berlin versetti.

Die Reg.-Bllir. Karl Oeliring aus Krink-
luit a. M , David Gobcf aus Plast hken, Ariur
V. We gerer aus Rastatt. Lothar GeiOler aus
Herlin. Kurt Rudnicki aus Thom, Wilhelm
Anthes aus Frankfuit a. M.. Gotlh. Mnller
uu> W.illrnbanel. Marlin KieBling aus Berlin,

KfDst Mtliler aus Landsberg a. W. und Jus.
Wiemers aus Trier (llochblch.), - Wilhelm
Groth aus ('hailotlenbnrg, Friedrich Fischer
US Berlin, Fritt KllBner aus .Stettin, Rudull
Kolwes .lus Berlin, Kurt Plarte aus Gera u.

Aug. Bohrer aus Cflin (Was»er- u. StiiBcn-
bfch.l sind ru Reg-Hmsirn. ernannt.

iCurReich&ftigung Sberwiesen sind die Reg.-
Bmstr. Clouih der Reg. in Bromberg, Racke •

brandl in COln, KaBbaum in Magdebun;.
Gollh. Miller in ilumbinnen, Ochring in
Cassel. Volkmann dem Techn. Bur. des Min
der IUI. Alb.; Groth der Reg. in Allenstein
Friedr. F i s c h e r in Bromberg, J a e c k e I in Stral •

•und. Helm der Kiaenb.-Dir. in Berlin.
Dem Kiscnb.-Bau- u. Betr.-Insp. Kloke in

Käsen ist die nachges. Entlass. aus dera Staat-.-

dienste erteilt.

Die Reg.-Bmstr. Hering in I andtbcrg a.W.
und Krecke in Reinickendorf sind aus dem
Siastsdienste ausgeschieden.

WOittemberf. Dem Abt.-lDg. Lambert
iil die .Stelle bei der Risenb.-Baoinsp. I.udwigt-
buig Sbeilragen.

Brief- und Pracekaaten.
Anmerkunf der Redaktion. Bei ROck.

fragen bitten wir, stets die uisprOng-
liehe f'*gt >u wiederholen; der Nach-
weis des Betugcs uns. Bl. istunerllttlich.
D icBeaniwortung gesell iehl ausseht ic U-
Ii ch an dieser.Stel Fe, nicht brieflich. An-
fragen ohne Namen uodAd reise bleiben
frundsttilich unberflcksichtigt. Es
ommcn nur Vtxgen von allgemeinem

Interesse lur Beantwortung. —
Hrn. Bantccbn. St. In Hageo. DsB die

fescbilderleo Mingcl und Schlden an dem frag-

CARL SCHILLING
Königlicher Ho[-Sleinmetxmets1er

Stunmhaiu: BERLIN-TEMPELHOF

Muschelkalksteinbrüche
nebat Steinmetzwerkplatz

mit m.oschinellen Anlagen und Gleisanschluss

ia KIRCHHEIM in Unterfranken

Oratioial iu WeiOeus«« — Araliiukt : Martin Ottlfar.

Muschelkalksteinbrüche
in OBER-DORLA
und Steinmetzwcrkplatz

mit m.ischincllen Anlajjen und (ileisanschluss

in MÜHLHAUSEN in Thüringen

Prachtvolles Material für freistehende Werksteinarbeiten
Figuren, Denkmftler, Balustraden usw. =^

Dadihonstruhtlonen
In Holz SgstemSfcphon

In fast allen Kulturataaten patentiert

in Sattal- ixler Bogenlorm für jode hindeckung.
Von Behörden und Arcliitekten vielfach ange-

wandt zurLVberctacliung von Hcithallen, Sfilen,
Werkstitten, Schuppen etc , .sind wescntiidi
billiger als alle iiideieii Holz- und F.iscnkonttnik-
lionen und für Spannweile bis 40 m ,iusführbar.

Gaflllige Anfragin erbeten! Kostenanschläge gratis 1

I.Isen rnehmer für Kayera.mil Ausnshme der R)ieiii£(slz. Mittel,
u Uiilrrliiiikcn: HattlllaaWeiBa« Zimmerei.MlnohaM

GesBlIschaff für AasfOhrung frelfra-

gindir Daehhonsfruktionen (n Holx
MSysfem Stephan". G. m. b. H.

DUsseldarf.

Bereltungis-Anlagen

= 7 Normalgrössen =
mit ;}00— I50I Liter Warmwasser-Vorral.

Für Wohnhäuser, Villea,

Anstalten etc.

Marcus Adler
BERLIN NU;. 7.
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liehen Hma%e Horch dm Tunorlban fli die Kiten-
btho heibet|;e(Bhn tejo kOnoen, l<t twar mag'
lieh, ItBt iich indct auf Gruod d» Sachvor-
inge* nicht mit Zavciltuigkrit bcuneilcn. Sollt«

der ntfachliche Ziuammenhang tviachrn Tod-
Dclbau und dem heuiigeo Zuitacde dei Haiuca
Ihierieiii 10 erweiscD lein, lo wGidc eio Seha-
denanipruch entweder seeeo den Eiicnbaho-
fiikui, wenn diciei in Selbitreeie die Atbeiten
hentellen lieS, oder gegen den auiluhicndcn
Weikmeiiler, welchem er lolcbe Obertrug, gel-
tend lu maehcn fein. Ei wtre todaoo der volle
Schaden gemtä B. G. B. § 823 lu eraeueo. wel-
cher f(r den Fall, daS da* Haoi gtnilich un-
braaehbar geworden «ein tollte, den Wert dei
Hauet ntnlatscn wBrde. Der Wert würde ron
.Sachveralbidigen nachMaügabe der Grundtltie
des EnieigouBt^Tcrfahreni Tettruitellen (ein,

daS kcinciwegt jeder beliebige Helrag, auf wel-
chen der KigcntOmer seinen Verluil «chktit, tu
vergüten wlre. Ratsam ertcbeini, daB Sie »ich
aunlehtt ein bauicchoiichca Ostachten Iber den
Zaftind und den heaiigen Wen des Haaiet ta-

wie aber den KiofluO det Tunnelbaues auf den-
selben beschaffen und dann die Klage durch
einen Anwalt beim l^ndgericbterbebenlasscn.—

K- H-e.
Hra. Arch. A. M. in O. Sie tragen lelbit

vor. daB gelegentlich der Vorverhandliingen be-
treffend IhrcAnitellung Ihnen nurdie Atiaiichi
etflffcet sei, daB Ihnen die Stellung eine« aka-
demisch gebildeten Zeichenlehrers übertragen
and eine persönliche Zulage von 700 M. jfthr-

lich bewilligt weiden wurde- Seihst wenn der-
jenige, welcher Ihnen die Torgedachte Rrkl&'une
gemacht hat, tu deren Abgabe crmtchtigt war
und Sie diesen Umatau-l hewcisen klJnDlen, wor-
den .Sie kein klagbares Ri:chl auf üebettiigung
dieser Stellung und auf Zahlung der GcIdiuUge
haben. Denn das Krnflnen iler Aussicht, daB
etwas geschehen werde, ist nicht gleiclibedeu-
lend mit der Zusage der bercgteo Stellung und
Zulage. AuSetdrm enthtit die Ihnen gegebene
Krkltkrang die tiillschwcieende Hedingung. daB
et lum Schaffen dieser .'^tellunir innerhalb des
Lehrkörpers kommen und daB Miitcl lOr persOit-
lichc Zulagen vorhanden «ein .v Urdcn. Narh alle-

dem ist der Erfolg einer Vorstellung an die Aal-
sichtt-llehBrdc utn Erffliluug der Ihnen eiOff-

nelen Aussicht hOchst ungewiS. Die Merkmale
eines akademisch gebildeten Zeichrnlehrcra «ird
weder gcttttlich noch in der Vet«'aliutii;s-Piaiit

verordnet, sod.tS die lu erfallendco Vorbedin-
gungen der Rerufuogtbchflrde und ihrer Auf-
sichtsbehörde überlassen sind. — K. H— e.

FtagebeantwortungCD aus dem Leser-
kreise.

Zur Anfrage in Betlage 26 lu So. 31. ItoBgl.
der akustischen Wirkung einesKiri' he n-
raumes mit fljcher llalkendecke gegenBbi r

einer in Kti unjewflllieform gehildeteo Decke au-
aiiiiiettrm Beton folhcn vui allem nicht litai die
Ureile und Lange des Mtltelichifle!> angc;;eben
sein. Zur richtigen Beurteilung kommt es we-
sentlich auch auf die Hohe des Mitleischifles und
auldie(,)uer«chnitt5'ofmdeiGcwölbt «an. tmmet-
hin ist es außer «II. m Zweifel, d^B eine Holi-
b.tlkendecke eine bösere Akustik gewihrleistet.
als eine Eisenbi tondecke, bei weichet mehr oder
wcnigcrstarkeKchoeischeinuncen eintreten. Eine
>lchere Abhilfe gegen diesen tJebclstsnd liegt

Jedoch in dem patentierten Mitiel: .Kotküher-
iiig Auri«", welches .-.ich in der vom Krbudet
dieses Mittels ncueiliauten M,»kutkii che in Stutt-
gart in vorrUglicher Weise bewlhrl hat.

Das dortige Millcischifl hat eine Breite von
4.7 m und eine lichte HBhe von I t,i5m. Rt

ist mit cictin korbbo^enfOrmigeii Tonnenge-
wölbe mit daran aoichlieBrndem KreuigewOlbc
in Eisenbeton Obrideckt. eine Form, die in aku-
stischer Briiehung (ich als sehr bciJcnklich er-

wiesen h.it. Durch den an Decken und Winden
angewendeten oben etalhntm KotkOberiug ist

jedoch die Kchowirkung vollsttxdig aufgehoben
und hOrt man in der von der Kamel 3b m ent-

fernten luSet^iten Kirchenhank noch gani vor-

slglich jedes Wort des Geistlichen. Auch für

Solopartien bei Konierten h.i' sich dieser Raum
überrasrhend gut bewlhrl. Wegen etwaiger An-
wendung dieses patentierten Verfahrens, wollen
.Sic sich an die Hinterbliebenen des Krtinders,

des inswischen verstorheDen ')b, - Baurates H
Dolmetsch in Stuttgart wenden.

Gleichicitig wollen wir Sie hinweisen auf

einen von demselben vcilaBtcnllngcren Aulialt:
.BetrachtUDgco aber Akustik und Vot-
schllge lu deren Verbesserungen in
groficnKirchenraumen." Krchicnen im Mai-
und Itili-Ilclt des ('hristl. Kunsiblatiei, Verlag
von ^. Steinkopf in Stuiig.)rt,

Zur Anfrage in Beilage ;o lu No. 51). Ich
würde cmj>l< hien. die Fliehen mit Krsaler'schem
Fluate tu trinken und dann mit Marmotiemenl
II fu pulsen und diesen Puti mit Marmoriement
I tu gllilen. Man eriielt auf diese Weise gani
j^latle. blendend wciBe Fliehen, auf denen sieh

itde Malerei in tadellosester Form anbringen
IiBl Wegen det Haltbarkeit sind keinerlei B<-
iBicfatungeniu hegen.— Fr. RBcht ing, Rllrich.

tja

CementbaugeschSfl

Rud. Wolle. Leipzig.
MM

SpBzIaiausführuni vm

Beton- u. Eisenbetonbauten
fOr Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

Lelptle
, 1897.

Dreidea
1903. ^ UaUaaa Iwlalltsemas* Unldaa* t4alll*

StuBolbeton- Bauten and Eisenbeton Baaten aller Art — MAUer-
Koas&nkUoaen — Viktoria-Decke D. R.-Pat — WoUea KoBSOldecka

WoUaa Hohldocke D. B.-Pat Babltxarbaltan.

Obernkirchner Sandsteinbrüche, 6. m. b. a
ObemklrekeB, Grafacbaft Scbaambarg sei

anptahlaB ihr anarkaant ToräflfUebae abtolut wett«rb«*tAndlcaa

Sttn<latelKi-N4»tex*lAl) roh, beaKgt and bearbeltot.

Uerblenbstdnwerke

Philipp Holzmann s Cie. 6. m. b. H.

Frankfurt a. m.
Hainstabt Gehespitz Sauen

H. -M-n. b. rrunkluri .i. .M. Ii. I'fafffndoii" (M;uki.

NiiluifBibenc VerblenöSteillE «^en gangbaren Farben und Forraaten.

Fiosl- und säurebeständige

ßlasursteine * ßaberaumsteine * Wanbplatten
in (li'n viTsrhicdcnstcn F.irberi [22ü)

Zentralheizungen,
Wann Wasser-VorsorKU US''- Aiilasi'ii.

koniplottc liaiis- ii. Fahrik-Iiistallatioiu'ii.

Ilorliilnick - I{<>lirlcituii::cii,

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert in vorzQgl. AasfUhrung; als 23jAhri(;e Spezialität

Pari Flflrh b««''««» sw. 61.
Ml«.
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Christoph Heinrich Schulte
Feruiul ;j_> DOTtmUnd l'-rnruf .12

Asphalf-y Beton-, HanalU
sotions- u, Hlör-Anlagen

m^mi Hartstein-Beton
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BEILAGE 34 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG
^= XLU. JAHRGANG. ZU 67. VOM 19. AUGUST 1908.=

Tni»nions(irei.s in dieaer Beilage die 60 mm breite Petifzeile o.1er deren Raum erste Seite flO Pfp.. die anderen Seiten 60 Pfg.

Technische Mitteilungen.

Fentter mll nach Inneo und aaüeo aehla-
geDden PIQgelii. Ü. R P 198664 Kranz
Humiinn in Hiiniburg

Der Kinführung von Fenstern der be-
zeichneten Art in die Praxis st.-ind bisher
einesteils ihre sciir timstandhchc, unbe-
(|uctnc HiindhiilninK entKCRcn, anderen-
teils ergaben die Folgen, die durch d;is

Quellen oder Werfen der Regen die F.in-

wirkungdcr Nilsse ungenügend geschüu-
icn. zur Verbindung der Hügel mit dem
Kahmendienenden Leisten entstehen, un-
ter Umständen die L'nbrauc hh.irkeit der-
artiger F'enster Demgegenüber bc,in-
sj)rucht das Fenster gemäß vorliegender
Krfindung den Vor/ug, daß eine die Ge-
braurhstahigkcit beeinträchtigende Kin-
wirkung der Nasse verhindert, lerner eine
bessere Abdichiung gegen Zugluft erzielt

und eine besonders emt;tche und bequeme
Handhabung ermöglicht wird. Um diesen

Jfyf.

Zweck zu erreichen, sind an dem Fenster-
rahmen a I vergl Abbildgn. 1—4; die seit-

lichen Leisten 6 mittels der Scharniere i-.

sowie die wagrechten Leistend oben und
unten mittclsdcr Scharniere e n.ich innen
iiiiiklai>|ibar angeordnet Die Leisten
und d bilden 111 an den Kähmen heran-
geklapptcr 1 age einengeschlossenen Lei-
Stenralimcn und den Ansi hiag lür die l>ci

gcwohnlichcmGebrauch nach aulien schla-
genden Flügel Abbildgn 2 und ? Fine
gegenseitige Befestigung der 4 Leisten
wird dadurch erzielt, daß zuerst die Lei-
sten Ii herangck1a|)[it und zwischen diese
die Leisten-/ eingeschlagen werden, deren
Länge so bemessen ist, daß sie nicht nur
genau zwischen die leisten 6 iiasscn, son
dern auch ein Anpressen der letzteren
gegen den Rahmen« bewirken DieLeisten
0 und d können in dieser Lage durch an
den Knden von d vorgesehene, in die
Leisten 6 eingreilende utid ein Anpressen
der Leisten <J an den Rahmen a bewir-
kende Riegel g oder dcrgl dauernd ge-
sichert werden. Die Fensterflügel A sind
mittels der Angeln /» drehbar an den Lei-
sten b ,ingeorclnet und können mit belie-
bigen, in die Leisten d eingreiicnden und
ein Anpressen der Flügel /" an den I .eisten-
lahmeo bewirkenden Verschlußvorrich-

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BERLIN BREMEN KIEL rRANKFIRTa.M. POSEN

CCCRÜNOET ISS«

NEIZUNCS-UND lÜFTUNGSANLACEN

GEBR. WICH MANN
SPECIALßESCMÄFT FÜR BtRUN.N W6 KARISTR U

ZEICHENBEDARF.

W^^'ä * _.._...c-.r._u... ......
.7 AI aus UjxfFr-tleKtroglas.

100 IV

uauucON Luxiir-rmmaii-Ayia.
G. m. b. H., Berlin -WslsssDMa.
Laiidar Straaa« 34 35. Talapban Pto. 231.J

HartholZ'Fussböden ans Mornliolz .J:;;..)

Splitterfrei m Fabriicen,
lalbaaten, aaf Balkaa, Laf«'' BUad

Alt-, Tm^m'y
BllBdkadao.

lliiriliilz tli lilif Iii

iltii atgimtitiB Fisi-

btdiii lit illi tllllgiti wi
diiiirkitlHti Eriiiiriig

Abnntsang lant Unter-

LIcbterfelde'BerUn

raehnni dar K. Mat«"-

rialprlminirs AnrtaJt

I.S eem, Blekeo 6,8 eea.
Vor lalnderwartiger War« wird gewarst.

Koefoed A IsukHon, Hambanr 15.

BETON UND EISENBETON
HOCH- u. TIEFBAU

BRÜCKENBAUTEN » KANALISATIONEN

ttM)

gcqrOhoci
1870

HUSER U. ClE. GCGROnOCT

OBERCASSEL-SIEGKREIS.

Nass-nischmasEiilne fDr Steinholz
Imiiiclil Olwr- und Unl«rbo<tn an <i»r n»i;<t*Ilp S-.nliil I.« , i,i trua«rortabpl daher such
I

kloin»r<i .^uf^lihrunitm vortU(fLich Keeigii»'.. Hiniltxtrltb. TiBMltlituna WO-i'oo am FiKkwIoM I
Sttit glticli* Hiictiung. WMWilllMit ErtMmli in Bindemllttl. ElnUchtlt i

Prvlai . aSS.- p«p BlOok netto ab Werk. —
AllalD-Vcnrleb:

Gebr. SehlelchBr, ffS",,?*!,',' Google



tungen verschen sein. Um die Flügel /

nach innen drehen zu können, werden die
Leisten d zwischen den Leisten b heraus-
({eschlagen und nun dte FUIkcI mit den
Irci drehbaren Leisten b n.'ich innen herum-
}{cdrcht. Sie können, wie Abbildg. 4 ver
anschaulicht,sozusiimmenKestellt werden,
daß die ircic rcnstcroflnung abgedeckt
wird, eine obere und untere spaluormige
OeHnung zurF.rziclung einer Lüftung des
Zimmers jedoch erhalten bleibt — g

Chroalk.
Dat neue Wasserwerk der Siadt Harburg

mit ciDtm Kn<itrDau(w>nd von 9UO000 Nt. nac
dem Entwuil u id uuttr ilct BiuletiunK der Firma
A. Thiem SObne io Leipiig erbaut, wurde
Kode Juni d. Ji. dem Betrieb übergeben. Oes
Werk liefert Totliut'i( 5000 cbm im Ttgt und
iit nach TOIIigem Aiubau der mucbinelleo KiO'
richtuDgen aul 10000 cbm erwcitciuDi;tllht|r

Obwohl lait 10 km von der Siadt entfernt in der
Heide Kelegeo, ist auf teine architektonische
FoiRiengcbuoe Wert gtlegi

Ein neuer Bebauungsplan Tur Darmstadt
ist aus Anlaß der Verlegung des Bahnhofes und
der damit Terbundenen Verschiebung in dei
Entwicklung der Stadt Ton Dannst&dter Stadt
veroidocteo beantragt vordcn. Zur Erlanifung
des Planet wurde der Weg des Öffentlichen Welt
bcwcrbes «orgeschlagen. Oer Hebauungiplan
soll Industrie-, Geschäfts-, Wohn- und Villen
Viertel in iwcckmlBigstcr Weise vorsehen und
10 möglichst weiter Zone um dat heutige be-
baute Gebiet der Stadt laufen. Die Bildung einer
besonderen Kommistion wird vorgesehlagen,
beitehend aut Stadtverordneten, Atcbitckteii
Ticfbautechnlkem und «oiialpolitisch betw
volkswiiucbaftlich geschulten Mitgliedern, wel-
chen die Ausarbeitung einet Voteniwurfei ob-
liegt. Oic-cr toll sowohl der Bearbeitung des
HcFiauungsplanet wie dem Oftcnllicben Wcttbe
werb alt Grundlage dienen. Die Kommiision
htlte ferner die eingereichten Pläne vor ihrer

Genehmigung durch die Stadt verordnetenver
Sammlung tu begutachten. -

Ersatz desNeptun-Brunoent tn Bologna.
Die Besucht;! Bulogoasmuäten schon seit lAogerer
Zeit den Anblick des schOnen Neptun-Brunnens,
des We'kcs des Gianbologna (Jean de Boulogne)
auf der l'iaii« del Podesi i entbehren, weil er tum
Zwecke von WicdetheritcllungsArbeiten uinhollt

wurde. Nunmehr vcilaulel, d lä sein Zustand ein

so schlechter ist, daB man dat Ofigioal im gc-
schutitcn Raum, in der Pinakothek, aufstellen und
an seine .StcIIc eine Nachbildung setxen will.

Ein neues Geblude ftlr die Schnitz« chnle
In Oberammergau gelangt im Stile der obet-
bayerischen Hiukunit nach dem Entwurf des I Im.
Aich. Fiaiii Z e 1 1 in Manchen lur Ausfahrung.

Uaumatenallen.
Die Preise for Ziegelsteine, Zement und

Gips in der iweiten Htllle des Monatei Juli 1908
im Verkehr iwiichen Stcinhindicm und Konsu-
menten bei grO&erem tUubcdarf sind von der bei

denAeltesten dcrKaufmannschali von Be r 1 i n be-

stehenden stAndigen Deputation I. Ziegelinduiuie
od Ziegciticinhandcl wie folgt ermittelt worden

:

für Hintermaucrungsstcinc fdr Tausend
»0,50
ai

I. Klane ab PtaU . . . M. |.S,7.S

-

desgl. Bahnsteine 19,7^ -

(Hintermauerungssteine II. Kl.

sind I M. billiger)

Hintermauerungsklinker
I. Klasse M. >6 - Ji

Brcttstcine von der Oder >

Hartbrandsteine v.Kreicn- |

walder Kanal und von
|der Oder

Klinket ......... 31
40

.16

49

3'

40

5"

.14

.1.1

• « 31

.. Z9.50-

.. 3<
. „ 100 —150

- 53 - 60

Birkenwerdet Klinke
Raihcnower llandstrich
steine

desgl. lu Rohbauten . .

desgl. Maschinensleine |

Verblender ....
desgl. Maachineosteinc II

desgl. Dachsteine . . .

porOie Vollsteine . . ,

desgl. Lochttcioe . . .

Chamotteileine . , , .

gelbe Verblender:
Sommerfelder. . , .

Witlenberger, Pole^er
Berliner Kalksandticine
Zement far 170 kg netto
Stern-Zement f. 170 kg netto
PuU-Uips fOr I Sack 75 kg

frei Bau eiiuchhcBlich
Sack

Siuck-Gips fOr I Sack<-75kg
frei Bau de»gl
Die l'rciic verstehen sieh inr Wäs^erberug

in Ladungen frei Kahn aunchl. L'lcrgeld; fUr

Bahnbcsug Irei Wagyun, Kingangsbahnhof ; ab
Plaut eiböbcu sich die Preise um M. ujo- 1,0

rar da* Tarnend iBr Wasserbeiug. —

5>
-

iS

6^50
8

30

1.65-

. '.7S- '.90

HANS BIEHN & Co. ö. m. b. H.
BERLIN W. 50, Regensburgersfrasse 5.

(TeLt VI, 1377).

Spezial-Unternehmung fürAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

Belegte Massivtreppen in Kunststein and EisenAeton.
Patentinhab«r liefert die Pormdabal and die Befettlsungsdabel.

••t« Z«ugni«s«
von Behörden
und Fachleuten

Vor Nachahmung wird gewarnt.

bevorzugt

Gegrflndat

1»78. Carl Hauer Qogrtlndst

1873.

Königlicher Hdi littfuraitL

Ausführung von Bildhauer-, Moiieti-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERLIN. ^ DRESDEH-A.

Rheinische Schwemmsteine 650 kg/cbm
liabcn sich .ils (HWS A Vi

Umfassungs- und Scheidewflnde (massiv wie Fachwerk)

Decken, Oewölbe, Treppenhfiusier, Erker
in Gebäulichkeiten jeder Art seit 5 Jahrzehnten bewährt,

leinisches Schwemmstein -Syndikat, G.m.b.H., Neuwied 4.

Mörtclwcrk-
Dampf-u.Transmissions-Anlagen.

laschinenfabrik Jui. Knappe,
Berlin NO., Sknlitzerstr. No. 26.

Syphon
0. R. a. m.

liygiMilioh «intvandfreler Geruohv«r«ohlu«s

(OrVaich-.Spfll-u.Auigusibeeken
* lowle ror Oel-Plssoirbeeken *

I

31

Ik

I

i
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b. Glbian & Co., Mainz,
Tiitalttlii loriii lOr liu- d. Itkiuii-lrilMi.

Vacuum-fnmpen
zu Entstaubungs-

«• Hnlagen 00
00

Hir H6t(>l8,Villen, WohnhSuser etc

geeignet für alle .\ntriebsarten.

•8

>(aschinen- und yirmahiren-fabrnc

vorm. H. Breuer a Co.,:= Höchst am Nain. ^^sz

«34



Literatur.

Abel, Lothar. A llgcmcinc' H« ur aieeb er
hiD Hand- uod Hilfibuch Itlr Baubertcn
Atcbitekieo, Baaunietoehmcr, Baumeittci,
BauIcchDiket, Bauhandwciker, Landwirte
und RechDUDfibcamtc, Entbaltcnd: die
Normen Ittr die Lieirg. der HaumattiialieD
die Beurteitunj; und Auiarbcitung der Ko
•tcnflbcrichltgc, die BaufOhruD);, die Bau
rechouafeo luw. »iDt allen DOiwendigcD
Tab. und Rej^eln der Mathematik und B>u-
iDcchantk, neb» einem Anhang aber Kiu
griclic und Haarccht. Zweite, nach amil
(^>uellcn urogearbrttcte, neu berechnete ucd
erCtnite Auflage von den ing.: Si«dibm»tr
Toni Kronci und Mit.-Bauing. Kad. Karn
bautek Kdler t. Kau t en te 1 1. Mit 9 Taf
und mehreren in den Tcti gedruckten Ab-
bildgn. Wien igoS. A. Hattleben. Pr. geb.
halbir. 10 M oder in >} Liefign. <a je 75 Fl

Ashelro, Ferd. I'rtiiiioni-Winkelltneat
von Prot. Hugo Soyka fdr den geome
iriichen und mathefflatiichen (.'nierticht

Rellin 190K. Ferd. Alheim. Pr. yt PI.

Dahme, A., Dipl.-Ing. Die Kolbenpumpe.
Ein Lehr- und Handbuch Ittr Studierende
undangehendeKoutrukteure. Mit 334 Text
abbildgn. und ; lithogr. Tal. Manchen 1908
K. Oldi.-obour<. Pr. geb. 7,50 M.

Danncnbaam, Ad., Dipl. lng. Die Oampl
matehinc und ihre Steuerung. Leit'

faden lur Einfahrung in dai Studium de»
Dampfmatchinenbaues auf Uiuod der Di-
ai;Tamme vun Zeuner, Müller u. ilcrSchicVr-
Ellipse. Mit 8i Tcxtligureo uod 1 1 Tafeln
Manchen oH. R. Oldcnbourg. Pr.geb.4,5oM.

Fischer, Theodor, Prof. Eine Auswahl
• einer Otlenilichen and l'rivatbau
ten in Manchen und Umgebung. Photo
yaphiiche Aulohmcn von Arch. Oitn

u lieber. 34 Lichtdtucktaf. und 4 Tal.
Grundruse in Mappe. Mit einem Vuiwutt
von Prol. Dr. Paul Johanne» Ree. Manchen
1904. I.- Weiner. Pr. 18 M.

Franz, Wilh., Piol. Der Verwaltungi-In
genieur. Vortrag gehatten lu Wieibaden
im Verein deutscher Ingenieure, Bci.-Ver.
Rbeingau, am la April 1908.

Girndt, M., Piol. Technik und Schule.
Beitrage luin g,:taroien Urtcrnchtc an tech-
nischen Lehranttattcn. 1. Band, 4. Helt, aui-
gegeben am 27. Sept>>r. 1907. 5. Hell, aut-
ecgeben 27. Min iqixS. Lcipiig 1908, B. G.
Teubner. Pr. det Heitel 1.60 M.

Peraonal-MacbrlctatMi.
Baden. Dem Hn. Becker in Lahr i«t das

kineikreui I. Kl. mit Kicheolaub dci Ordens
vom ZahriDger LOwen verliehen, und itl der-
selbe auf Ansuchen m den Rahciland versetit.— Der Rcg.-Bmitr. Mo r lock in Donaueichin-
gen iit lur Kulliu-Inip. Mosbach vcnelst.

Der Wastcr- u.StraBen-Baulnsp. a. D.Sch

u

iter iit gestorben.
Hesaen. Der Reg..Bmstr. Wiekmann ii

St. Joh.-Siarbrdckcn ist i. Elsenb.-Biu- u. Betr.-
Insp. ernannt.

Der Hiul. Joiicl Olbrich in Darmsladt ist

gestornen.
PreoBcD. Dem grofiheri ilchs. Ob.-Hrt.

Spindler in Weimar i»t der kgl. Kronen-Oi'
di'n III Kl. und dem Beigeordn. Siadibrt. Geil-
ten in Dasseldorl drrt'har.all kgl. Brt. verliehen

Vcrscttl lind : die Kisenb.-Uau- u. Uctr.-Inip
Menkes inRatibor •UMitgl.(auflrw.)d,Eiieub.-
Dir. nach Hannover, Dr.phtl. Schiniti in Zeven
nach Immekeppel aU Vorst, der das. neu erricht.

Bauabt. Bernh. Sievert in Itirnbaum als Vont
(aufirw Id. Rctr.-Insp. ; nach SaarbrBckcn. L i e -

betrau in Jena lur Eisenb.-Dir. nach Colu u
V. Braunck in Cassel nach Schlawc als Vorsi
der das. neu erricht. Bauabt.; der hess. Hau- 11

Betr.-Inip. Heinr. Koch in Caiscl all Vor>t. der
Beti.-Insp. 1 nach R.iiibor und der Kiscnb.-Biu-
Insp. V. Glinski in Altona lur Eisenb. -Dir, nach
Halle a.S.

Der Reg.-Bmstr. Kol wea ist dem Mel.-Bau-
Amt in Initerbnrg und Wiege 1> der Kisenb

-

Dir. Coln fur Beschlltigung zugeteilt.
Die Reg.-Bfhr. Eugen Bloch aus Ingweiler,

Rob.Matthacas aus Cassel ucd Paul Pbilippi
•US Hol lEisenblch.), Gg. .-seilen aus Berlin,
Waller Kleinow aus Stendal u. Allr. Schieb
aus Katschcr (Maich.-Blch.) sind lu Reg.-Bmsim.
erD.ioni.

Der Keg.-Rmstr. Stollen bürg in NeuroBn-
ster ist In den Ruhestand getreten.

Der Wirkl. Geh. Ob. Brt. Schneider, IrO-
her vorlr. Rat im Min. der «ff, Arb.. ist gestorben.

Sachsen. Der Ein.- u. Kri. Traatmann,
Vorst, im Fin.-Min., ist auf Ansuchen aus dem
Slaatsdienil entlassen.

Der Kcg.-Bnir. Leutemann beim Land.
Bauamt II erhielt nach bestandener II. Ilatipi-
Prafung den Titel Reg.-Bmstr.

VVürttemberg. Der Piol. Heinr. Halm-
hubcr an der kgl. Baugewerkscbule in Sluti-
gan ist gestorben.

bifii«h»D billig ikrî Roiiidin-Jiioiislii^:,?;!:;,:?/,^; irj^^^

m

Johann Odorico '

Fronhfurt a. N. 3^ >'

rnternphmiinR f<kr 36«

Eisenbeton- u. Sfampfbefon-Bauten
WDsaih TBrrazzobDdBn^^^=

.Stati-Nche BiTochniiii{;en. Kosten-
AiiscIiIAce i*v. cratis iiiiii franko.

m

liereitang;s-Anlage ii

^iSmSlS» transportabel , , ,- gebrauchslerllg

= 7 Normalgrössen = m
mit 300—1500 Liter Wannwasser-Vorrat.

Für Wohnhäuser, Villen,

Ansfalten etc.

Marcus Adler
BERLIN hh). 7. O'«"'-"'

TT

Dommitzscher Thonwerke Aktien-Gesellschaft
UommltsMCla a. Ellbe

empfehlen

Glasierte Thonröhren

(105)

Piwnstßcke, Sinkkasten. Fett- und Sudfloga, oitstlte Thoortbren zu Rlnnen-
nod Krippenanlaaen, TlebtrOge, Pthnitkrtppen. ScliornstelnaursStze etc. n\-

Palcnt-tiermanen neue Mo(lellel908
<\»rS KJmtJfrenlnIIrreii In irltxtmmlfr Mllsrl.

BcJinKuiiKsiüte Qarinilc lUr jlcicti ii>rtellliilifii

Diuerbfind. LeiitungsUhlgkeTt und S|>»rnn«ten
Brennstoirrerbfiuch wie Ölen nach imtrlkanl-
Khem oötf Irgcodtlnant andtttn System bei
VanrcndunavoD gltlcheoi Brennmalertal. {leicher
PallriuacriM« und glelcber Bedlenimf. - Oe-
schmackvolle Ausflihruogen, genaiMSIt MonU(e.

Winter's Meteor-Öfen
MlllirsteRDnd41en nach bewlhrtem IrischanSystim
Emplehieniarerl fdr alle die flll«, «o Ullige
Preis« ood nicht allein Qualltll der ölen mala-
{ebend für die Anachiffnng sind.

Uber eine *
.j Million meiner Öfen

Im Oebrmch, bei von Jahr lu Jshr neidendem
Abaatz Ist bester Beweis IQr deren hol» I elstun(S-
llhlgkelt u lelchle VeikJunichkelt.

Original Terkaofaliate SO alt ernSaalgtei
I'relaen dircb Jede besaereOfenliaadlong.

;^44 I)

Gegr.

1796
OSCAR WINTER, HANNOVER

Ulilioiii fiMi llr Olu Hill Ctuimrili. (iniüli liklamiiclilliler

Gegr.

1796.



Bfiel- und Frafekuten.
Anmerkuog der Redaktion. Bei Rsck-

IraEen biiteo wii, ttcti die nripillDe-
liebe Frevc lu wiederholen; der Nach-
weil dei Beiugci ddi. Bl. iituncrltBlich.
DieBetDtworluDrffctohiehlautichlieB-
lichandieterStelle, nichibrieflioh.AD-
frtfen ohne Namen undAdrciic bleiben
grandiltxlich aDberBckeichlift. Ki
kommen nur Fragen von allgemeioem
IntereiteiutBeantwoiiung.
Hm J. P. 1d Halle. Wenn S >e die Stellen, an

welchen die »chwaricD ruSigen Zicgcittcine lieh

datch den VerpuU bindarch bemerkbar machen,
luotcbil miiStaniul bekleben und hieraul tape-

(iercn, dinn dringen die Dritillations-Produkte

dei FcucruDgimairrialei nicht mehr durch. —
Hrn. K. * M. In M. Im Kähmen de*

Briclkaiieni in ei unmöglich, Ihnen ein Ven-
tilattoni-Projekt iBr rauchige Konierlille aui-

luaibeitcn. Sie mUsten sich irhon an eine auf

dieiem Gebiet erfahrene .Speiialhrma wenden.
Hrn. M. Scb. in P. Wir haben <u un-

icrem Bedauern ichon wiederholt an dieser .StelK-

erkllren mOiien, dafi et um an Zeit fehlt, Ho-
no r.i r- Be t e chn ungr n au'iuttellen nder lu

ptBten, lotern mit denselben nicht eine die All-

gemeinheit iniereiiiercnde grundtttiliche Frage
Tcrbunden tit.

Hrn. E. V. In O. ) Unfehlbar lind Rlumc
eine« Wnhnhnuies, in welchen d'U Ktckerf^e-

werbe luigeBbt und die iHr daiaelbe erforder-

lichen Verrichtung« n autgelahrt werden lollen,

lutn dauernden Aufenthalt von Menichen be-

nimmt. Denn die eintclnen WcikiHigrn haben
lieh darin lo ofi und to lange aufzuhalten, alt

lur AutlnhruQg der fOr den Klckereibettieb bc-

nOtiglen Lciiiungcn erforderlich iit. Sie bc-

lillcrn die tägliche Gebrauchiteit auf y'i'tSttinden,

welche noch data ,{ mal wöchentlich um weitere

3 .Stunden erhöht wird. Die« reicht aui, um
gciundheitiichtdlicb wirken tu können. «odaO
der bcregtc Zuttand poliieilichcr«eiii nicht ge-
duldet, «ondem gemU A.-L-.K. II. 17, § lo unter,

lagt werden darf. HierlBr i>t gleichgültig «eil

wie lange er beiteht und ob namcntlicn die Bau-
leicbnung seine Herstellung auf eine Weise ver-

anic^iaulirhi hat. daU daran« der Verwendung«-
iweck ersichtlich w.ir, gleichwohl aber der Hau
genehmigt und bei der Rohbauuboahmc eine

Beanttaodung unterblieben war. Zum dauernden
Aufenli alte sind die Kaume im KcIlrrgcschoS
aber unverwendbar weil iie lu tief im Erdboden
liegen und tu niedrig sind.

Kinein geprüften Baumeister kann die iiHn-

dige Rechtsprechung der Verwaltung'gerichle
aber drn baotecbtitchen Begriff .Rturae rtim

dauernden Aufenthalt* kaum unbekannt lein;

^'Od.iS der Bauherr rorauiseticn durfte, daB der
TOD Ihnen gefertigte Bauplan den poliscilichen
Vortchiiften genllk,'en werde. Indem diel nicht
der Fall war, ist ein Kunsitehler Ihrerseits be-

fangeo, den ."^leiu vcitrelcn und dessen Folge»
ie XU tragen haben. Wofcm also nicht etwa

der Weikrertrag, tu dem es EviNrhcn Ihnen und
dem Bauherrn gekommen sein wird, eine gegen-
teilige Auslegung gcsiattct. wOrde eine Klage
gegen Sie lu einer Verurteilung fuhren.

11 Sollte die Fassung des 1lauver>ragi.'« wirk-

lich feitticllen, da6 der ausgehobene .Sand Ihnen
eigentümlich überla^-cn i<i, ^o würde das Ver-

langendes Ktubcriti auf Vergütung von je i M.
für die Fuhre im Klagewege abgewiesen werden
müssen; denn w.iren Sic Higeniflmcr des Sandes
geworden) so durften Sie der selben beliebig ver-

wenden und damit auch für den fraglichen Neu-
bau. Zu bctwcifelii ist jedoch, datt es lu einet
formgerechten t'ebcreignung der auigchobenrn
San'imassen gekommen ist. — K. l-I-e.

Frageheaolwortung aiu dem I. eserkreisr.

Zur Anfrage in Beilage jf) tu No. 59. In

Zement mOrtclhergestel lies Mauel H'crk
und Helon verraten selbst narh einjährigem Be-
stände mehr oder minder erhebliche alkatisclie

Rcaklicn, |e nachdem das Mischungs«eihlllDu
des MOrtels und Betons geringcreo und reich-

licheren Zementiusats Teirlt und als Magerungs-
mittel kalkige oder kieselhaltige Sinfle lur An-
wendung gelangten. Die alkainchc Reaktion
mu6 «Ol Aufbringen der Farben neutralisiert

werden, weil dieie sonst allnilhlicher Zetsetiung
Tcrfalten. Zur Verhütung derselben wird dci
Malgrund mit vetdOnntergallerlaiiiger Kiesel-

sture ein- bis xwcnniil g^-:ritki oder aber mit
verdünntet warmer Bora i- bciw. Itor^turelOtung.

Auch verdünnte warme Atuminiumtullat-LOsung
leistet gute Dienste, l iegt Kalkrerpuii vor, sind

die gleichen Haralysiciungsmiticl aniuwenden.
wobei in beiden Fallen unlösliche nLUtrule Vcr-
liindungen entstehen, die weiterer Zerscliung
entrogen bleiben. Bei Vnrhandenstin von Ze-
menininnel um] Beton genügen oft mehrmalige
Wasciiungcn des Malgtundes mit lauwarmem
Was>> r und mit verdünnter waimcr l.Osung von
Hatyunichlcnit, '.\adtjrrh die iilkalischen Au**-

icheidungen emfernt tietw. die löslichen Magnc-
liumsalic Ml unlöslichen Zuitand nbergclühii
werden. — B. Maat.

CementbaugeschSffI

Rud. Wolle. Leipzig.
Spnlalausfflhrang von ^

Beton- u. Eisenbetonbauten
für Hoch- und TlEfbaa.

Höchste Auszeichnung.

Lelpilf Dreaden
tJroi«* Ooldaaa •4alU< ^ 1897. 1903. m Xoldaa« MadalU»

Stampfbeton-Banten imd ElMBbeton-Banlin aller Art — Möller-
KonatmkUonen Viktoria-Decke D. E.-Pat — Wolle« Souoldecke

WoUea Bobltfecke D. B.-PaL — Babltzarbeiten.

Obernkircliner Sandsteinbrncbe, ß. m. u. e
Obenaklrehea, Orafachaft Schaoinbarg M7

•mpfehlea Ihr anerkannt TorsflcUobeü abiolat wfitterbeaUüidifee

Slst.nclfli^eln-Nd[Ater>Ial« roh, b^sAgt anti bearbeitet

Zentralheizungen,
Warinwasser-Versormi MKS- Anlagen,

komplette Haus- ii. Fabrik-Iiistallntiniipn.

Hochdruck - KolirUMliiiip'ii,

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert in vorzOgl. AuafUliruog all 23jäiiriKe SpezialitUt

Carl Flach, FiratiK Affll •, Nr.

61.
UM.

^u^ Fabrikation sämtlicherW VermBssungsinsfrumenfe

Spezialität: Instrumenta lOr das gesamte Baufach

Beorg Butenschön= Werkslätte für wisscnschafliiche Instrumente

Battfenleld bei Hamborg.

Einrichtung

technischen

Bureayx etc.
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Phofographisdie Apparate!
Ausschliesslich Orii;in.ilmaikrn und ausschliesslich

mit Qcerz- und Mcycr-An,i5tigmaten .lusgerOstct

gegen monatliche Amorflsaflon. gj)

Ohne unseren neuen Kalalü^j HP. den wit jcdcittiann urnsunsl und iti.i

ilbersenden, kauft man photographische Apparate unbedingt voreilig.

Stöchig & Co.. Hoflieferanten
ORESDEN-A 16 iigrliitukliiill II. BODENBACH I i B. itorDatirrtlck).

Bearz-TrlBdar-Blneelea. rranzAslache Farngllaap.
t Ver|rAaaeruna*-App»rate geaen erleichterte Zahlung. Ii
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Technische Mitteilungen.

ZweltelU(e GewIndeaokerbaUe. l) K V
iqio^t l'redcric I) ÜRdcn in N'ew-Vork
Um bei zweiteiligen Gewindeanker-

hUlsen Schraiihenbolzen mit verschiede
nem Gewinde anwenden zu können. h.i;

man bisherdasiortl.iuiendeCiewinderiurch
glatte, nicht mit (lew-inde versehene Teile
unterbrochen Ks wechselten hierbei Grup-
pen von Gewindcganpen mit (platten Tei-
len ab, wobei <lic Gcwindctcile denselben
Durchmesser wie die fjlatlcn Teile hatten
Der in der uniftpenweisen Anordnung der
Gewinde liegende Vorteil wurde aber au!
Kosten der sicheren Anlaf^e der Anker-
hülse im Maucriüch erreicht, da die An-
lage im wesentlichen von den Blatten Tci-
U-u vermittelt wurde, die ein Drcliu-n der
iltllse im Mauerloch nicht verhinderten
Dieser Nachteil soll nun fjcmäß der Kr-

tindung da-

^ t/ durch wirk-

sam vermie-
den werden,
dali die zwi-

srhendenGe-
^ inde-Grup-
jien liegen-
den Teile der
Hülse einen
größeren

I »urciimcsser

alsdiedicGe-
windepilnue
irajjencientei-

leund außer-
dem WcIlunKen, Gewinde. VorsprUnnc
odcrdcrRl erhalten, die eine Drehunp der
Hülse im Mauerloch ausschließen Diese
Anordnung hat noch den weiteren Vor-
teil, daß. talls die Mttlse aus einem ent-
sprechend elastischen Material her({cstellt

wird, sie beim Kinschraubcn des Holzens
eine ßewissc l-orniänderiinK zulüBt, wel-
che die zur Anlage bestimmten Teilenoch
iester in die Wandunjien des iMaucrlochcs
hinempreßt. Die .Abbildungen veranschau-
lichen die Ankcrhillse pemäß der Krfm-
(tuiin im besonderen und in der Art ihrer
Uek-siinunK in der Mauer Wie ersichtlich,
ist die Hülse a mit Gewindcgruppen bzur
.Vuinahmc des Schraubcnbolzens c ver-
sehen Zwischen denGcwindcjjruppcn lic

Rcn die zur Anlage im Maucriorh bc
stimmten Teile d von eroßercm Durch-
messer, welche bei der diirj^estcllten Aus-
iahrunf{sform ebenfalls mit Gewinde \ er-
sehen sind, das jedoch nur zur Sicherun«
der festen Anlage bestimmt ist Beim F.in-
schraubeii des Holzens c- greifen dann die
Teile li in die Wandungen des Mauer-
lochcs ein und sichern so die Ucfestipung
der Hülse gegen Drehung. — (;

Chronik.
Für die VerbiDduog Rom« mit dem Meere

hegen (D»fh den Nichri,:liieti IBt Hmdcl uf.ii

laduMric de« Kcichiirnif » dci liincrt-n 1 vctichic-
dcncEotwOtfe ror. «oodcnrn derjenige mnlehtt
den mcificQ Anklang lu hndrn »cheini. narli
welchem Rom aiit dem kOtintm Wege dureV
eine Bahn mit dem Meere vetbimden. die Tiber
durch Rcjfulieninjr beMcr «rhiflbjr gemacht und
ein .Seehalen in der Nlhe »on Oili.i »ngelcgi
werilcn soll. Die Vorichllgc liegen einer Koni-
iii'.ssiiin lur PrOfung vor, die den Seehafen mit
tS M:ll. Lire reranschlagi. (-Bt di* Bahnver-
bindung liegen 7 EntwQrfe ror. Die Sudtgi-
meinde macht den VorichI.ig, Ton Porta San
Paolo öber Caitel Fusano eine 40 ra breite.
jS.-ikm lange .StraBe bii Ostia lu lehren, die
eine i-.i'eigleiilge elckuiiche Bahn aafnchmen
•oll. Kotten 13 Mill. Lire. Es wird danach ge-
stiebt, bis 1911, dem ja Jahrestage der Begr«n-

RUD.OnO MEYER
HAMBURG lERUN BREMEN KIEL FRANKFlRTa.M. POSEN

ccciüNoirr isss

HEIZUNCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
Specialgeschäft für BeRUN,NW6.ICA«L-STR.13

ZEICHENBEDARF.

bringen

Tagi^slichr.
rinbO-Üitirv unrfObtrlidifpIdrrrn brMhrbdrMirrbr^ThbariaMi'Wrii.

Dinrsdirs luxr?r-Prismrn-S>nd.o « k h 6rrlin-V 1 1 1 1 e n 1 1 1.

Iffr Striai» 54,35. T>ltf>tii H». 231.

000 ni

HANS BIEHN & Co. ö. m. b. H.
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

(TU.I TI, ISTT). (U)

Spezial-UnternehmungfarAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

Rhein. Schwemmsteine. — Bimskies. (»^

,

rrmmßtmr mim ••htftmrMa«.
Jaoofc »urin, Traaswerke, Andarnaeii Rb.

Harz-ßranite S^St^
Beste Hochglanzpolllur • Grösste Wetterbeständigkeit

Spezialität: rassadcnverl^leidun^cn

Granit-Werke Steinerne Renne, fl.-ß.

Wernigerobe am Harz.
Vartrolvng Bartin: S. ARNDT. Kurnirslandainni 182 - Faraipr.: Wllmaradarf-A, M« 37M.

liefert per Bahn und Wasser

/\ Bernhard Lorenz^ Coblenz 15.
"

D*ataeke A Ost«rr.

Teivph. H445 Pyrofugont-Werke Tel«ph. 8445

VollltammBnifir fugenloiBr Asbiit-Fussbodenbelag (442 d
br. Sohleichepy rKÄ" !J*'^'.:„"J-:

i;eber SOO OOO m* Fbbi»M«b Im OebnMieb. GoogU
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TORGANENT
1897 Gold. MMi. Bodenbaob — 1897 Silb Med. Laipzig - 1906 Sllb Mtd. Dresden

liuo); d«> Knnigieichft lulico, «cDigflcnt die
Bahntrchindunj; hL-riustclleD. —

H«fenbautcn io Trittt. Voo dcu neuen
Anlnjrrn in nach 6jlhrij;cr BtoicK jctii die fSr

den OaJmaUDi teilen Verkehr bcitimmte Mole
Stniu tenigfitcsielli bii auf die Verlexung der
Gleite. Ko»ten*ufw«nd i3 Mill. K. Zwei «eitere
Molen lind im nSrdlichcn Teile dei neuen Ha-
(engeltndci in St. Andri Torgciebcn, die 1909
bei*. 191 1 fertig werdrn »ollen. Der Bau einer

grOBercD Zahl von Schoppen und Speichern i<t

vorgciehcn. Die neuen llAfenanlaKen sollen mit

elektriichen Kranen auagertitcl werden, wah-
rend in allen HUen der Dniclcwuierbetrieb ein-

(cfahrt ifi. —
Mit dem Tunnelbau bei Elm auf der

Eiaenbahnatrecke Bebra Frankfurt a. M.
lit soeben begunnen worden. E> wird dadurch
die jeixt vorhandene und ittr den Betrieb die-

cr wichtigen Linie lehr Itatige Spitzkehre be-
leitigt, lugleich eine lu Katichangcn geneigte
hohe Diiiimtlreeke. Der Tunnel ethilt J.yam
Lanj?^ und isl auf it Mill. M. veranichlagt. -

Die Sellachwebebahn auf daa Wetter-
horn, die nach den Plänen dei 1905 trenlor-

bencnRcg.-Bmttrs. Feld mann erbaut itt, wurde
in den Ictilen Tagen de> Juli dem Verkehr llbcr-

geben. Sie beginnt beim oberen Uiiidelwa!<1-

Gleticher und endigt etwa 50010 hoher in der
Bergatation RD;;e, die an der Wetterhomwand
liegt. Die Laulnahu beitchl aus 4 unter 5;" ge-

neigten Utahtseilen, auf denen die 16 Personen
fastenden Wagen hangen, die mittel* Zugseiles
bewegt wcfdcn. Der Anltieb itt elektrisch. Die
Gciamlkostcn betri);eD rund ;ooooo Frei. Ein
besonderer Voiiug dieser Bahn ist ea, daB lie

kein ttOrendet Moment in die Landschaft hin-

eintragt. Da« Puhllkum wird sich »llerdings an
diese gtntlich ttei schwebenden Bahnen, itoU-

deoi SIC min-lestens die gleiche .Sicherheit bie-

ten wie eine Zahnrad- und Drahtseilbahn, erst

gewnhnen nOsscn. —
Eine Auaatellung fDr chriaütcbe Kunat

OUsaetdorf 1909 wird in der Zeit vom i;. Mai
bis I. Okt im ttldt. Kunstpalast .abgehalten. -

Literatur.

Galka, Max, Ing. Gtaphostalik. Zum Oe-
biauch an technischen Lehranstalten und
»um Selbstunterricht. Mit 17 Te^Hig. und
4 Tal. Hcrlin W. 1908. OltoDrcyer. l*r. 1.50M

Habianitscb, Sie^rled. Ing.-Chcni. Neuere
Zenieni- Forschungen. Freier Kalk
Italische Silikate. Thermo-i. !hemie. Hcrlin

NW. 19D». Tonindusuie-Zeitung G. m. b. H.
Pr. t M.

Hoch, JuUua, Prof. Feaerschutttaren. Km
Mauilbuch fttr Architekten, Ingenieure, Hau-
nieister und Raugcwerksmeitter, sowie lUr

die Beamten der BaupoltieibehOrden, der
BerufsfeuetwehrundderFeuer»ersicherongs-
Get. Mit III Abbildgn. Wien 1908. A.Hart-
lehen. Pr. 4 M , gtb. 5 M.

Holzmann, C ,
leg. S i ud ienb litte t aber

angewandte giaphitche Statik. Ke-

ttigkeitt- und Klatttiitlt>-Theorie auf dem
Gebiete des Brflcken-, Kitenbahn-, Hucb-
und Tief-Htues, Teil I und II, je ij Tat.

mit Text in Mappe. Hamborg 1908. Paul
llanung G. m. h II l'r. je 18 M.

LyongrUn, Arnold. .Neue Ideen fut deko-
na-.iTc Kunst und das Kunstgewcihc. Zweite
Seile. i4Tal. gi.Fol.in M.ippc. ItcrIinSW.

1904. Kant< r & Mohr. Pr. M.
Aus Natur und Geisteswell. Sammlung

wittcnscbaflltcb-geiiicinvctstlndUchti Dar-
stellungen. 19S. Blndchen: Deutsche
Kunst im Ugliclien Leben bis lucn

Schlüsse des I.S. Jahiliundctts vtin [tetlhoid

Haendeke. Mit 63 Abbildgn. im Text. -

19G. Ulndchen: Mebeneugc. Das lieben

fester, flüssiger und luhfnrroigrr Körper vun
Prof. Kichjtd Vaicr. Mil 67 Abbildgn. im
TeuL — 205. Btndchen; Arithmetik und
Algebra »um Selbstunierricht von Prof.

Paul Tranls. II. Teil : Glen hungen. Atith-

methitche und geometrische Reiben. Zin-

tesiint- und Kcntcniecbnung, Koniplete
Zahlen, Bipomitchcr Lehrsaii. Mit 21 Kig.

•m Teit- I.eipiig lyoS. B. G. Teulioer.

Pr. je M in Leinwand geb. je 1,15 M.
Schindler, Karl. Ing. Die im Eitenhochbau

gebiluchlichttcn Konstruktionen
schmiedeiserner Säulen. Kin Hand-
buch Illr Ingenieure. Architekten, TeehDikci

u. Haultthrer. .Mit 100 Textabbildgn.. ishl-

reichen 1 an. u. Kechuungsbeispielcn. Wien
1905. A. llart^eben. Pr. 4 M.. geb. f, M

Der Unterricht an Hange « etkschule 11

hcrausgegei). von Ptol, M.Gitndt. IK-fl i.,

Feldmetti.'n und Nivellieren. Leit-

faden ISrtien l'nleriicht an den Hochbaualii

bauiechn. KichsehuUn von PioL G. Vol-
quardts. Mit .<3 Fig. im Test. Pr. 80 Hl

— Hell 141 Das Ketdraessen des Tief-
bau tec h n 1 k e ts. Methoditchrs Tauhen-
buch Iflr dm GcbraLch .in Teel-.n. t;ud ver-

wandten Fachschulen und in der Praxis von

Bester hygienischer Fussbobenl
F«u«Psiohar O Fuganlps Q UnwspwOstlloh

Torgamentestrich- und Korkestrich - Unterböden

:: Uc)M>r 1 MillioD Quadratmeter aa.sgenihrt ::

Langjährige Krfahmiig. Glänzende ZeagnUse.

Torgamentwerke G. m. b. H. Leipzig

OegrUndot
1878. Carl Hauer Oegrttnda»

1873L

Kontglicker lloflieferant.

Ausführung von Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art
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Johann Odorico,
DRESDEN.
Unternehmung für
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Anstalten etc.

Marcus Adler
BERLIN NU;. 7. H^IHIZ



Oipl.-Inr. Obcriebrrr H«n» ^ t i ed ricbi,
I.Teil: Reirt Plichtn:iu1n»nojt. Mi| ,x,

Tcitabbildgo. und einem PI>Q in mehrfar-
biger Lithographie. Pr. 3,30 M. Heh 19
Rechenbuch tflr Riugewerkichtileu
und Terwudie geweibliche LehrintttlteD.
Intbctnnderc Itr Fonbilduogi-, Gewerbe-
und HandwerkerKbulcD mit (acbgewetb
liehen Abteilungen, von Fr. M e n i n g.
Teil I: Die Grundlagen dei geverblichro
Rechnen«. Pr. 160 M. Leipiig 1908. B
Ct. Teubner.

Volffs, W., Ltndci- u. Geh. Rrt. Da t Auto-
mobil, (eine Vorgcschicht« nnd «ein Ein-
fluB auf die .StraBen. Wietbaden 191^. Rud.
Bechtold A Co. Pr. 75 Pf.

Penonal-Maclirlctitan.
DinUcbes Relcb. Dem Mitgl. de* kam

Scbiffiveimeii.-Amiei Gehl haar iit der Chmr.
)• Btt. mit dem persOnl. Kange der Rite IV, Kl.
veiliehcD. Der Mat.-Schiflbmitr. K fihnci in
WilhelmibaTen iit nach Kiel veraeUL

Die Mtf.-BIhr. Bbrenberg und Wuitraa
»iad an Mar.-Schiffbmttni. ernannt.

Dein Int.- n. Hit. Koch in HinnoTcr Ist der
Chai. als Geh. Brl,,dcnMil.-Bauin»p. Gtaebner
in Posen und Oueidoih in Iterlin der Char.
ala Brt. mit dem penOnl. Rangt der Rite IV.
Kl. verliehen.

Bayern. Dem Arcb. Dr. Jul. GrOichcl in
Manchen ist die IV. Kl. dei Ordcna vom hl

Michael Terlichen.

Dem Dir.-Aif.Scbnabl beiden pflli. Bah-
nen iit der bewilligte Urlaub bis lum 1. Jan
1909 rerllQgcrt. Der im aeill. Ruhestand be-
findliche Dir.-Rat Rexroih in HOIIcDbammer
ist aul die Dauer einci weiteren halben Jahrei
im Ruhelland belassen.

Der Dir.-Ass. R e 1 6 e r in MarktredwiU ist

a. Dir.-Kat befördert und der Dir.-Ass. Wild in
Augsburr lur Kisenb.-Dir. Regeosburg versctit.

Der Bauamtm. Pevc in Manchen ist gestorb
PfCuBeo. Dem Geh. Reg.-Rai, Prot. Hart

mann, Scnats-Vors. im Reichs veraich.-Amt, den
Reg.- u. Brtn. S 1 c I k c n i und O 1 1 m a n n in
Duisburg-Ruhioii ist der kgl. Kronen-Orden
III. Kl. verliehen.

Die Rrlaubnis lur Ann. and inm Tragen der
ihnen verlieh. oIctiipreuB.Orden ist erteilt, o. tw
dem Hochbaudir. Sirasser beim Gouvern. Kl-
uttchou der kgl. wOtttemb. Landwehr-Dicnit-
Ausieichnang II. Kl. und dem Geh. Brt., Prof.
Breidsprecher >n Daniig des kaij- nisiisch.
Su Annen-Ofdens II. Kl.

Dem Bit. Heini. Hildebrand, Beti.-Oir
der Schaoiung-Kisenb.-Ges. In Tsingtau, ist dei
Char. als Geh. Brt. verliehen. Der Landbauinsp.
Hausmann in Berlin ist tum etaim. Prof. an
der Techn. Hochschule in Aachen ernannt

Verliehen ist den Kiscnb.-Bau- u. Betr.-lnsp.

:

Staadt die Stelle eines Mitgl. d. Riscnb.-Dir. in
Franktun a. M., Kmit R i 1 1 e r d ie Stelle d. VorsL
der Belr.-Icsp. Hojerswcrda, Fri'i .Schneider
die], in Altona u. Hriegleb dicj. in Beotschen.

Vcttetil sind : der Etsenb.-Bau- u. Betr.-Io sp.

Seidenstricker in Coesfeld als Vorst, der
BauabLnach Waldbröl; — dicRcg.-Bnislr.BIcll
In Dt.-Wilmersdoif nach Witiilock a. Dosse.
Scheele in Wittstock nach Nordhauscn, Gnä
ler in Stuhm nach Berlin, Rellensmanii in
Dasscidori nach Flensburg, Gnldenplcnoig
in Merseburg nach Pforia und Pegels la l'ii>rn
nach Mo^'ilno, Bliii In Potsdam nach Oiler-
beig i. M., — Frcverl in Altona in den Bti.
der Risenb.-Oir. Bre.t'au.

Der Reg.-Rmstr. Spieseeke in Posrn I5I

lum Eiscnb.-Bau- u. Helr.-Insp. ernannt.
Zur Heichlfiigung aberwiesen sind die Heg

Bmsit.S ch 1 cgel mi Ich dem Polii.-Prls. in Ber-
lin, Fahl busch der Reg. in Posen, — Plärre
der Oderstr.-Bauveivralig. in Breslau, — M c n d r

derKisenb.-Dir. in Essen a. R-, Blocbin Fnr.l;
(«rt a. M., Phi I ipp in Breslau und Hattli a t- j ^

In Hannover.
Den Reg.-Bmstm. Hicckc in Meistt.Mrt-

Knoblauch in Berlin und Friedr. Ha5>>o .n

Friedenau ist die nacbges. Entlastung au> <Jcni

Slaattdienst erteilt.

Der Eisenb.-Bau- u. Belr.-Insp. Bis I, uM
in Coesfeld ist gestorben.

Sacbteo. Der Braadversich.-Insp.-.VsMst
Kaldrack ist i. Brandver*.-Intp. in Leii.tii;
befördert.

8«chi«n-Weimar. Dem Prof. Dr. Theodor
Fischer io MDocbcn ist das Komtutkrcui and
demReg.-Rmslr. K. Dittmar in Jena das Ritter-
kreui II. Abt. vom groflhcn. ». Hausordeo der
Wachsamkeit oder vom weiBen Falken verliehen.

Brief- und Pragekasten.
Hrn.Bfbr.D.iaM. Bei derünvollkoroinen-

beit der gelieferten Sachdarstellung ist ein lu-
verllssigcs Urteil dardber ausgeschlossen, ob
das Kenster des Nachbarhauses verbaut werden
darf oder nicht. Denn wenn selbst das Nach-
barhaas schon mehr ala 30 Jahr« vom i. Jan. 1900

CARL SCHILLING
Königlicher Hofstelnmetzmelster

Ausführung monumentaler

Steinmetz- unb Bilbhauec-flrbeften
in Sandstoinea ud HoichelkalkitelBeii aat eigenen Brtcken.
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Zweiggeschält ==
Muhlhausen

in TbaringcD.

Mnachelkalkatein-
brach

In Ober-Dorla.

Farbe des Steins dunkclgraa.

Stelometzwerkplatj:
and Diamantaftgerei

In Mttblhaaaen L Thrg.

''•^clRgcschält ==
WQnschelburg

Grafschaft Glati.

= SandateinbrQche -=

in Wünschclburg
in Friedersdorf.

Farbe der Steine:

weiss, grao, gelb.

SteinmetzwerkpUtze
in Wflnachelbarg
in Mittelateine u.

in ROckera.

Sagsrei ==
in WOnjchelbarg.

Zweiggeschfttl

Warthau
in Niederachtesien.

= SandateinbrQche =
in Warthaa.

Pubc d« Steine:

weiu nnd gelb.

Stelnmetzwerkpiatze
in Wartbau und
in Bunzlan.

e= DiamantsAgerei =
in Wartbao.

ET

Zweiggeschait — —

—

Kirchheim
in linterfranken.

Maachelkalkstein-
- — brüche

in Kirchbeim

poUerfahigen marmor-
:: artigen Kalkstein ::

in blaugrauer Flrbung,

:: KalkatelnKerastein ::

in hellgrauer Farbe.

Steinmetzwerkplatz
und Diamantaagerei

in Kirchbeim.



lurlckf^erechncl bcitandcn haben »ollte, %o

litaucht doch du Kcnitcr nicht gleich all lu icin.

Duu uitt, daB du leagliche Kciuter heimlich

ohne Ihr Witttn und WiMeo durcbecbrochea
leio kOon«, «wai den Bceinn der VerjihruDg

gehindert haben wtird«. Indlich i<i nicht aui-

geichlostcD, daS ein Autbicchcn de> Fcottcrs

im beiderseitigen EiDTerttlodoi» unter Voibe-
hall dei Widerruf« gctchehen in. Wegen der

vielen Möglichkeiten, welche obwalten kOnocD,

mOtirn wir aat jedet tachlichen Uneile« cnt-

hiltcn und können nur anheim geben, dai

Grundbuch ciniutehcn oder eine Feiuiellungi-

klage mit dem Antrage aoiuiircnccn, ilafl ihnen
das Recht tum Verbauen dci fraglichen Fenttett

nicht benoinmeD tci. — K. H — e.

Hm. Arch. P. in H. Allerdings Iben Sic

alt Haupttltigkeit das Entwerfen Ton Bauten
und die Leitung von Bau-Antl8hmngen aui.

jedoch al> Nebcnl4tigkeit auch die Hentellucg
Ton Villen Iflr eigene Rechnung behuli Eriic-

long einet Erwerbet ao( deren VerluBerung.
Diete Ncbcnbctchäfiigung kennirichnct tich

nach der Rccht«dbeiKUgung det Ober-Verwal-
tungtgerichtes in den Urteilen vom 9. Juni 1901

und y). Juni 1904 »owic den beiden Kriaiten

det Handcitminiticrt vom ^o Mtri 1907 alt eine

baagcwcrblicbc Tätigkeit. Nun legen .'^ie Weit
darauf, daB Sie nicht in Selbtlregic gcmlB ZifT. }

de> $ $ R. U.-V.-G. hierbei Arbeiter betchMli-

5en, vielmehr der Ziff. i a. a. O. enttprechend
urch Inhaber gewerbiraiBiger Baubetriebe die

Arbriirn autllhrcn lattun. Allein dieser L'm-

Hand ist an tich nicht geeignet, die Auffatsung
Ihres Hagiitraies in dem Schreiben vom 16. v M.
lu widerlegen, welcher Sie auf Grund !^ 10}

I

G..(). alt neitra^'ipflichtig tu den Kotten der
Hand« crkskommcr erachtet. Im We;;c der Ver.

Wallungsklage kOnnen ^^ic allerdings die rieh-

Itriiche Enttcheidun; tiber Ihre KeilTaKipflichl

herbeifohrcn ; allein da« L'cbergewicht der Wahr-
scheinlichkeit spricht dalUr. es weide solche lar

Sie ungSnstig auffallen, «eil an den voreiwthn-
icn Rcchitgrnndtllien festgehalten wird. AuBer-
dem laufen Sie Gr'ahr, der Aullihtung dri Han-
delsmiiiiitert entsprechend gerade wegen die-

ser NebcnbescbtftisuDg gemtü j 1 H.-G -H. lui

Eintragung in das HandcUregitter und tur Zah-
long '.on Hciti&gen auch :in die Handelskam-
mer herir^'eioKcn lU weiden. — K. M-e.

Hrn. Baugewtrkimtir. A. St. in N. Ua es

sich um Schadenantprache handelt, welche aus

einem im Jahre 1904 ausgclohrten Neubau ab-

gcleiiet werden, wUrde der Einwand der Ver-

jf'rung veissgeo. Die Vcrjlhrungtlritt betrtgt

Dlmlich in Ihrem Falle i, Jabre und beginnt

mit der .\bnahme det Werket tcilens det He-

dellert. Sollte alio selbst die im Oktober 1904

b^gODBCDe Benutfiing der Schultimmer aU Ab-
nahmt de» Werket im Sinne de» B. G.-B. ftO tK

gelten können, 10 würde die Verjihrungtlrisi

noch nicht abgelaufen lein. Kann jedoch die

Rage der Kehler und Mtngcl noch geschehen,

to wllrde die richttriiche Enitcheidung des
Str,.-iilalles sich nur darum drehen, ob Sic die

vorhandenen Fehler tu vertreten haben und ot>

aus deren Vorhandensein 400 M. Schaden ei-

wacbsco sind, was auf Grund der vorgetrage-

nen Talsaeheo tuverlbsig nicht bcuiteill wer-

den kann. Das Uebergewicht <ier Wahrschein-
lichkeit spricht dalOi, daB die gerOgtcn .M&ngel

als Kunillehler erklärt werden wOiden, was lu

Ihrer Verurteilung lohten wird. Danach schcini

ein Vergleich für Sie ratsam, da im Rechtislrnie

Sacliveisitndige gehtirt werden mOB'en, deren

Zusiehung erhebliche Kosten tu vcrur<achcD

pflegt. — K. H - e.

Hrn. Arch. K. W. In M. Sofern das mUnd
liehe Abkommen mit Ihnen tatsiclilich nur die

Leistung technischer Arbelten und die Baulei

tung Iflr einen in M. 1^9'^ auigefahrten Bau (um
Gegenstande hatte, wBrdc da» Rechitveihülin'»

awitchen dem Hauhcrm und Ihnen als Dienst-

vertrag tu beurteilen sein. Ks ktuic somit H.G -B

{; 638 nicht tur Anwendung und bitten Sie keine

Kehler mehr tu vertreten. Die Verjlhrungi-

Inst lUr einen 189S unter der Heirschaft do
badiscben Landrechles ausgelohrien Bau wllrde

auf Grund Art. 169 E.-G. «. B. G.-B. 5 Jahre be-

tragen, vom 1. Januar iqoo an gerechnet begon-

nen haben und deshalb bereit» abgelaufen sein,

wotiei natHrlich vorausgetetii «:id. daB die

Uebergabe des Bauwerkes bereits vor dem 1. Ja-

nuar i<>io erfolgt und angenommen war. — Ohne
Kenntnis dev Wolllautes, welchen der Vertrag

iwischcn dem Bauherrn und dem Bau-Uniei-

nehnicr hatte, itt uns eine Beurteilung der Kiage

nnmflglich. ob die bewirkte Fundierung ver

tragtgenilB erfolgt itt, sodaB der Bauherr sich

solche )>clallcn lasten muß, oder ob und welche

Rechte et gegen die „'eschehene AusUhrnnr
geltend machen konnte. — K. H — e.

Anfragen an den Leserkreis.

Zu welchem Zwecke wird Holzmehl ver-

wendet: Kann m^n dasselbe aut Holtabltllen

(Sagetplnen und Rehlmaichinensptt>en 1 brrn.

leu und «el. hc Fiima lielert Mellcjchl .ipetial-

Mascbiacn daiu. Aug. Appell in Bremberg.
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NerdrimituktBaimeltttr Dntlailan lalniielan Ahnapt AOo., Hambups
bM..h.u büü« ikr, nUIIUflBn-ÜiluUalBll8«m<wr>>M.TlLfni7.iliirtlllMlliii

Cemenibaugeschlft

Rud. Wolle. Leipzig.
Spezlalausführung von ^

Beton- u. Eisenbetonbauten
für Hoch- und Tlifliau.

Höchste Auszeichnung.

_ Lelpsif
I

DrctdiB
«ro»»» littUia» a»4allls ^ 1897. || 1903. ^ ftoldaa» «4alU«

Stanpfbeton- Bauten ud EiMnbeton- Braten aller Art — MAllar-
Xonatmktlonan Vlktorla-Deck« D. H-Fat — WoUea XonaoMeeke

WoUee Hohldecke D. R.-PaL — Babltiarbeitea.

Zentralheizungen,
Wariiiwass<'r-Vcrs(»ruuiiuv-.\nlat;oii,

komplett«' IlaiiK- u. Falirik-Iiistallafioiien.

lliM-lul nick- Holl i-l«>itiinu<>n,

Kamplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert in TorzU^I. Aii.sführung ala 23jlUirige SpezialiUt

r*arl Flarh Beriia sw.öi. „

Otto Schultz
•Gitter-Werk und Kunstschmiede

Hallesches Ufer 36 BERLIN SW. 28 Haliesches Ufer 36

I Monumentale Kunstschmiedearbeiten i n Eisen u. Bronze]

jytitn verlange Kataiuffc

I'alent-Ucrmanc n neue Modelle 1908
aaeb lilnstUrra(nllrf*B la af<liaaaiä«a*r KUlart.

HeOini;iini;tl-.isc Ujianllr lur gleich v<,rt*llliiilirn

Daurfhiind, l.elslungsfil'lKl'tlt und spartamsteil

Hreiinslotivetbriurh wir Ölen nacli amrrlkani
«chrm oder irKcndeltien «mlcTdi System liel

\'«i«eiidunir von girfehem Breit iim.itenäl. gleicher

FUllraamKr'iMe and sirutier ii. dleiiuiii;. — Oe-
»chmtcXvnllr .VuilflhiunKrn Keiuucsir MoDlag«

Winfer's MeteorÖfen
billllfsteRundii len nteh liewilirtem iiischenSyttem.
Cinplehlenswert lUr alle flie i alle, »o hllllKe

Preise und nicht allein ijut HU! der ölen mm
geilend Itir die Alisctiaftuni; »htvl

Über eine ' .> Million meiner Öfen
mi Oitiiiuch. Ü»i von Jjlu ru Jalit Uriifendem y
Atn^iit Ist he^Ic: Bewria (ür deren hohe LeUiunt« '

Ulll.,'keM VI Irl lltr VerkluHlchkeit

ih-iKinBl.Vi>rkanralitlv]10 mit eriufitisiirliMi

l'rcjoen dnri'b Jede li«?tiicrvOrenbanillnDK.

begr.

1796
OSCAR WINTER, HANNOVER

lliielliiig Fibril für B'in niiil Ciupiiriti. Emllli - letliinr.clilldr l

Gegr.

1796
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Technische Mitteilungen.

Stufensteg lur Hertlellang von Beton-

decken mit Hohlriamen von regelbarer Hohe.
I> R IV 19S1S6 CluistiutiHiIrker in < ();i;

Die KrlindutiR erstreckt sich aui einen
neiiartiHcnStcuiUr Hetonhohldecken, wel-

rhcr den Vorrufj l)cans])rucht, daß m.in

den Zwischenraum cwisrhen zwei Stepc:i

in verschiedenen Hohen mit Platten von
derselben Breite oder mit Bogen von der-

selben Spannweite überbrücken kann Um
dies zu erreichen, sind, wie die Abbilduiii;

zei^t, an jedem IJeckenste« a die Stuien
I» an einen :n der jjanzcn Hohe jjleith

breiten Kern unijescLzt und haben nai h

innen BenciK'te Stcigflächen Infolucdcs-

scn ist aieSp.mnvvcitczwischen zwei StcKen
in jeder Stutenh<^hc diesdht Hei cmcr
bcstiniiuten Hohe dos Steges kann man
die Zahl der Stuien verschieden croß nah-
men und dadurch die Höhe aer durch
<lie Zwischcni>lattcn oder Zwischenbogen
abzuschließenden Hohlräume wie auch

^ die Höhe der Decke

3 -. ^.'^^^''^•^•'''^r^^^
in weiten (Irenzen re-

Relbar tna< hen Die
.\bbildun>; laßt die

wcttgchcndcVcrwcnd
barkcitdcrneuenStc-
Rc, die durch Ktsen-
cmlagcn verschiede-
ner Korm <•.<<, e,c, ver-

stärkt sein konnen,er-
. kennen Man kann
i B Platten / auidcn

,
untersten Absatz le-

i
;
^;en, um einen Ab-

^ srhiuß der zwischen
den Stegen vcrblci-

-, hcnden Hohlräume
nachuntcn gegen den
Vcrimtz der Decke
zu haben In diesem
Falle können dieAli-
schlußnlatten an der
Seite durch Zement-
mörtel n iestgegossen
werden. Oder man
kanndic Platten wie
zwischen dem dnttcn
und vierten Steg dar-
gestellt, aul die nächst
höheren Stufen in

die Stellung/', legen,
sodaß der darunter liegende Kaum iUr

Install.itionsarbciten, zum Ktihrcn von
( i.is- ridcrWjisscrn ihren oderelcktrischcn
1 eiiiingcn verwendbar bleibt .Man konnte
.d)cr die Platten t\ iiuch nul die unterste
Staffel in die umgekehrte Lage legen,
in wcN hcm Kalle ebenfalls zwischen der
Platte und den» Verputz noch ein schma-
ler Hohlraum für Installatiunsarbeitc-n

\crblcibt Zur oberen .\bdeckung kann
iii.'ui anstatt ebener l'latten in bekannter
Weise auch Wolbebogen g aus beliebi-

gem Stoff, z H ini|iragnierter Pappe, aus
l'errakotta, Zement, 1 )ralitnctz oder Blech
verwenden Je n,ich der H<>hc der her-
zustellenden I )crkc k.tnn man den Wulbc-
liogen in verschiedener Stutenhuhc auf-

setzen, so ist z B in der Abbildung der
Wolbebogen zwischen dem ersten und
/weiten Stege liefer aufgesetzt als zwischen
den folgenden Stegen, sodaß auch der
Kußboden niedrigcrlicgt Auf den Wi ilbc-

iiogen ^ wird Oer Beton aulgcstampit,
woljei die Stutcijform der Stege das Kest-
h.'dtcn des Betons begünstigt Um den
Beton noch besser iestzutuilten.kann man
die oberen Kl.lchen der Stege, wie tn der
.\bbildung am vierten Steg veranschau-
licht, mit Vertiefungen versehen Hierfür

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BERUH BREMEN Kia FRANKnRTa.M POSEN

cccRüNorr isss

HEIZUNGS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
SpECIALGESCMÄFT für BERUN.N W6 KARIS7R13

ZEICHENBEDARF.

r A CT

aus luxfFr-EleKfroßlas.

U8uu«.ii»> LuAiBf-rfuutau-Ajaa.
G. m. b. H.. Btriln ' WitMtnsti.
LtMar 8tr«MI 34 3S. Ttlupban N* 23l I

BETON UND EISENBETON
[ZMJ

HOCH- u. TIEFBAU
BROCKENBAUTEN * KANALISATIONEN

HUSER U. ClE. gegrOnoet

OBERCASSEL-SIEGKREIS.

I
orddeutscha Baumeister

Rolladen-Jalousien Sempertiaus. Tll.V2li17. jlktrill Itltim

r.HANS BIEHN &. Co. Q. m. b. H.
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

(TeLi VI, 1377).

Spezial-Unternehmung fürAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

Patent ^ 24027Biegungsmesser
rör Brücken, Drcken, SXnleu nsvr., '/^ mm ablesbar,

lolid)*, b*<iofiizi*i UftUkrt. [*roB(H*kt Ire IST

Gustav Griot, Ing. Pr«'iH.tr »4, Zürich

Zahirslohe Referenzen von Behörden und Firmen.

Taleph. M4A Pyrofugont-Werke Telepb. M46

VollkommBnitir fugenloser AiliBif-FussbadBnbBlag(i42n

Gebr. Schleicher, rÄ""G.:u*'*:
Veber SOO OOO m* FuaftSdea in «ebramck. GoogU



könme auch, wie am dritten Steg zu sehen
ist, am oberen Ende noch eine niedrige
ZiisatzstaHel angebracht werden, die auch
dazudienen kann.denWölbebogen in einer
noch höheren Stellung autzusetzen — q

Cbronlk.
Die ErOfToung de« neuen Bahnhofe« in

Mrts iii uu 18. Aug. li. 1. cHoIrt Der Kot
warf la dem Emp(iin£i|;cblude Tu au* eiDcm
OlTcoltichcD Wettbewerb bcivotgcgini^eii, hal
aber wiederholt L'm&oderuDg darcb iciDen Archi
Ickten Jlif;eii Kröger in Berlin, den Trlge
dei I. Hreisci im Wettbewerb bis lu seiner heu-
lisen kraftToMen Griialt erhalten. Die archi
tekionitche Gcitaltung bedient fich iwar der
romanischen Formcntprache, teigt aber eine
durchaat moderne freie Auflassung. —

Fat eine evang. GarDitonkSrche in Ulm
a. D. ist am 20. d. M. der ürundticin gclri^

worden. Der AusfBliruni; des Hauei wird cm
EolwurtTon Prof. Theodor Fischer in Manchen
lu Grunde Uckcd, der in einem 1903 Tcrsnstal
leten Wc'ihewcrh den I. Preis gewnDD.

Ein Rteienbaua toq 300m Hohe tn New
York, soll für die Equiloblc-Geselltchati da
ielbsi erbaut werden. Das Gcbludc wird also
die Hobe des KiRellurmt erreichen und die de;
Tarme des ('.nlner Domes last um das Doppelte
HbenreOen. Es soll nicht weniger als 62 .Stock

werke mit 6000 Gcscl Ufisrlomcn enthalten. Der
Entwurf des Haucf, der bereits dem Kauamt iii

New-York vorließ, stammt von dem Ingenieur
Burnham in Chicago, der bereis eine grOSerc
Antahl von Hiromciskrtiicin dort ausgcfahii
hat Das Gcbludc erhalt drei sich nach oben
TerjSngendc Absltie. Der untere wird
Stockwerke, der iweite 16 und der dritte noch
0 enthalten. Darüber erhebt sich das noch jo m
hohe Steildach. Die Plattformen in HOhe der
einicincn Abiltse sollen <u Dachglrtcn aus
genuttt weiden. —

Neue Hafcnbanten in Havrc. Seit 1895
lind grOttere Krweilerangsbauten im ilafcn von
Lc Havre Im Gange, die bereits 1901 fertigge-

stellt sein sollten. Ks handelt sich namentlich
umgroBc Kaianlagen larlraniatlautischeDainpfer
und au'gedchnte lUggcrarbcitcn <ur Hcritcllung
der erforderlichen Tide von 9 m. Ferner ist

eine in der Kammer 141 in lange, ^n,j m breite
Schleuse imBau.ebensoctncVeibindungsscbletue
twischcn dem Bassin Bcllot und dem Tancar
rille-Kanal. Kine 1 km lange Uferitrcckc des
Kanäle! soUdann mit elektrischen Krancnausgc-
rlstct werden und insbciundcrc dem Löschender
Raumwollschiffc dienen. Am anderen Ufer des
Kanals soll ebcnlalls eine 1 km lang« Rai-
anlage fttr Frachtdamfer gesehatlen werden.
Knde 1907 bat die Regierung ferner der Kammer
einen Gcsetientwurf cur VergiO&erung der Ha
fenanlagcn und ffir die Kcgolicrung der Seine-
MOnduni; vorgelegt, wonacneinFlulhatcn an der
Mündung nebst Trockendock mit einem Kosten-
autwand rnn 81.0 Mill. Frcs. gebaut werden soll.

Die Regulierungsarbciten der Seine sind außer-
dem mit 12 Mill. M. reranschlagt. (Nach den
.Nachrichten f. Handel u. Indusuie, des Keicbs-
amtet des Innc'cn".)
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Doppelte Leistungsfähigkeit des Kachelofens

Nach Bedarf daaemder oder Eeitweiser Brand
darch Verwendung Jeder Kohlenart. Man sollt«

jeden Kachelofen, auch alte schon stehende, mit
Winter's Patent-EinsatzOfen Meteor B«(r.en lassen,

da die geringen AnschaffuDgskosten er schon in
einem Winter erapart werden können. Man hllt«

sich vor minderwertigen Nachahmungen und Ter-
iange durch bessere Ofenhandlungrn oder Töpfer-

meister Original -Verkaofsliste 30. [wstri

Oscar Winter, Hannover, gegrütidet 1796.

Fabrik fttr Dauerbrandofen Patent-Oermanen
und Germania- und Meteor- Oasapparate.

lieber Vji^illion meiner Oefen im Gebrauch.

durch Winters Patent^Einsätze „Meteor".

Als Aussen- und Innenwände nach jeder i:i98A. VI

Richtung hin seit 5 Jahrzehnten

glflnzend bewährt!
650 kg cbfii

dauerhaft, ufibedingt

feuerbesändig, isolieren vorrefflich.

Rhein'sches Schweirmstein-Syndikat. Neuwied4.

Zentralheizungen,
Wariii\vass«'r-V<'rs(»r«iiim>-.\ iilaf;cti,

komplette llnuü- u. Fahrik-Iiistallatioiipii.

Horlidnirk - Rohrlritiiiiscii,

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert in vorzlJgl. Ausführung als 3.3jährige Spezialität

Pari Flnrh ^^riia sw ex.

C. LCDOIHM ArekiU-Antlqnarlai,
Iirllif, hütamrüi.U

Inkaaf a. Besarfoog technischer Werke.

Sypilon „Mundus
O. R. g. H.

hygienlsob einwandfreier Geraohversohluss

fQrWaich-.Spm-u.flusgusabecKen

* sowie IQr Oel-Pixsolrbecken «
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L. Gllilan & Co.. Plainz,,
Tiililtdn lartia llr Uo- d. MDliiN>-lrilni. I

Vacuum-pnmpen
zu Entstaubungs-

0» Anlagen 00
00

fiir Ht'itPls, Villen, Wohnhäu.sor ete
geeignet für alle Antriebsarten.

II

jlKaschinen- nnd ^rnutnren-fabrik

vorm. H. Breuer a Co..= HOchsl am Main. =:^=:
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SlrukeL Prot. Dct G'andbiu. Nach
|

dcB VorttIgeD, £ch*]tcD im (innllDdiichrn

SolytcchoiicbcD iDitituI in HcUiDgrori.
weite Aufl. Mit Ii8 Tcxttig. und j6 Tal.

Helsing^tori 1906.— Leipiij, Ä. Twieimeyer.
Pt. (ioichl. Atta« 18 M.

— Dcf BrBckenbau. Nach dcD Vonrlfcn.
II. Teil, enthaltend 41 Tai. mit labltcicheo
]ritemati$ch |;eardncten Beispielen aut der
Praxi! Iber die bewef^lichcn und stciDemco
BiScken, nebtt InbaltiTcrieichnii. Quellen-
an^ben und kurier F.tltuteruog der Ab-
bildunjpen. Heliin|;lor> 1906. — Leipng,
A. Twietmeycr. Pr. lo M.

P«r«onal-Nachricbt«iL
Baden. Dem Utt. Or.-Inf. t.M i II e r in Man-

chen iit dal Koinmandearkreui II. KI. m. Eichen-
laub de» Orden« rom Zihriofer LOwen u. dem
Reg.-Ral Aut'- Kietfer in Au(*burg dai Rilter-

kreui I. Kl. deisclbcn Ordern verliehen.

PreuBen. Dem Int.- u. Brt. a. D., Geh. BrL
Brook in Mantter 1. W. itt der Rote Adler-Or-
den III. Kl. init der .Schleife, den Kticnb.-Baa-
u. Belr.-Iatp. Roicnicld und Hamen in V>ui%-

burg der Kote Adler-Orden IV. Kl., dem C,c\i.

Hoirat Prof. Mab. Kngelf in Drrtdeo der kgl.

Krnncn-Orden II. Kl., dem Ob.-Brt. Sifle in
Ktien a. R. u. dcui Arch. Rinit / iller in A 1i,:n

der kgl. Kronen-Orden III. Kl. Tcrliehen.

Die Krlauliai« lurAon. und tum Traisen der
ilincn verlieh. nichlpreuS. Orden ifl erteilt, und
iwar: dem Geh. RrL Bre u f i ng, vortr, R<I im
Min. der OfT. Arb. des Komiutkreuiet II. Kl. dct
kgl. itchi. Albrechti-Ordcnt und dem Ob.-Bn.
a.D. .Schnei iter in M lioi dcf^Komniandeur-
kreuiei II. KI. de« );roBheri. bad. Ofdens vom
Zthrinfet Lovcn.

Dem WatserbauiDsp. Koeschen in Culin
tat beim Uebertrin in den Kuheitaad der Chat,
all Bit verliehen. — Dem Bauinip. Zßllner i«l

die Kr.-IUuinsp.-Stelle Berlin I (Reg. in Pots-
dam 1 abcrtragen.

Verieut lind: der Kr.-Bauinip. Clouth in
Moffilno nach Berlin in die Poliiei-Rauinip.-
StiDe VI (kgl. Pol.-Prt..), die Waiier-Bauinsp.
Timm in Auricb als Halenbauinsp. nsch.Siolp-
mdode und Teichner in Oderberg lum Haupt-
Bauamt in Potsdam.

Der Landeibri. Hiecke in Meriebiu^ m i.

Pro> .-Konservator der Prov. Sachten bestell!.
Dem Kcg.-Kmstr. Kra. Seeck. Lehrer so der L'n-
terriehiianit. des kgl. Kunstgew.-Mus. in Berlin,
ist der Titel Professor verliehen.

Kmannt sind die Reg. KmJtr.: Rud. .Schae
let beim Kao.-Bauamt in Herne u. Dinkgreve
beim Kan.-Hauamt Ldncn (Kanalh.-Dir. Ksien),
Hockrmeyet beim Kan,-H»uaait in Osterkii[>-
peln u. Fi cd Icr beim Kan.-Rjuami in Wunsiurl
(Kanalbau- Dir. Hannover) lu Waster-Bauiii^p.

Dem Kr.-Dauinip. Brt. )*IU u. dem Land-
Bauinip. Hausmann in Berlin iit die nach-
eesuchtr Kntlaitung aiu dem Dienite der all-

gemeinen Rauvervaltunj; erteilt.

Der Geh. Brt. Bachmann in Kaltowiti, dct
Reg.- u. Bri. Flender In Hieslau und der G. l

Brt. HaaO in Altona sind gestorben.
Württemberg. Den Keg.-Hmsun. Bari

und Ammon isi jc eine .\bl.-lnß.-Slclle bei der
Gen. -Dir. der Slaaltcisenb. Ubctiragcn.

Dem Prof. Dr. Theodor Fischer in Siuii-
gari Hl die Kriaubnis lur Ann. und Anlegung
des ihm verlieh. Komluikreuics de» groähert.
•*chi. Hauiorden» der Wachsamkeit oder vom
wcittcD Falken, sowie der silhcmcn Prini-Re-
gcni-l.uitpold-Medaillc erteilt.

Der Eisenb.-Bauinsp. Hochmlilcr i

Roltweil in gestorben.

Brief- und Fraeekasten.
Anmerkung der Redaktion. Bei HQck-

jtagen bitten wir, iiels die ursprOni.-
llchc Frage lu wiederholen; der Nach-
weis des Besuges uns. Bl. ist uner Hfl lieh.
Dl eBeantworlune geschieht ausschlic fl-
ieh an dieser Sleire, nicht brieflich. An-
trag cn ohne Namen undAdreisebleibcn
grundsttilicb unberBcksichiigu K»kommen nur Fragen von altgemeinem
Interesse «ur Beantwortung. —

Hm. K. & E. in Berlin. .\tn einer an Ge-
wiöheit grenzenden Wahrschcinlithkeit ist dar-
auf tu rechnen, dafl Ihren Aosfflhrungen rieh-
ferlicherseil. nichtlbeigeiretcn, sondern umge-
kehrt es «urFeititeirung Ihrer Kr.atipflichli,iund-
allilich'kommen wird. l),-nn .Sie haben bciAul-
sleltuogdcrsiatiichenRciectinung Bbcrdic Trag,
flhigkeu dci geplanteniSpriucnhauses verab-
tluiiil, sich tu vergewiisein, welcher Art und
Beschaffenheit das bereits bestandene Funda-
ment w.ir und'ob'cs lalticblich ibe dafür an-
genommene Ttagfthigkeii hatte. Hierdoich ist
es gekommen,' daä Ihre Berechnung tauichlich
nicht sutraf. sondern diejenigen L'mlnderungen
notwendig machte, um deren Zahlung schein-
bar .Streit bcnehu Die fnterlasiung, sich durch
Augenschein oder Nachfrage von den talsUch-

CARL SCHILLING
KOnigtiehir Hol-Steinmctzmeiiter

Slammhaoa: BERLIN-TEMPELHOF

Muschelkalksteinbrüche
oebat Steinmetzwerkplatz

mit maschinellen Anlagen und Gleisanschluss

ia KIRCHHEIM in UDterfranken

(Irabmal in WoiAanu« Architekt ; Marlin L>lllrer.

Muschelkalksteinbrüche
in OBER-DORLA - - -

und Steinmetzwerkplatz
mit maschinellen .\nla({en und Glcisanschluss

in MÜHLHAUSEN in Thüringen

Prachtvolles Material ftlr freistehende Werksteinarbeiten
— — Figuren, Denkmäler, Balustraden usw. —-— -

3S
Belegte Massivtreppen In Knnststein nnd EisenAetoii.

Patentinhaber liefert die PormdGbal und die BefestlKonsidObel.

\\"3:L'" vor Nachahmung wird gewarnt. ^Mr^^::,'^^von Behörden

und Fachleuten
MS der Holxbruioh«

bevtmgt

3ohann Odorico
Frankfurt a. M. 3^

rnternohniiing für

Eisenbeton- u. Stampfbeton-Bauten
WDsaihTerrazzDböden=^=

Ktatiürhe K^Tei-hiiuiifieii. Konten-
Antichläce ev. ;;ruti«« und franko.

Carl Hauer a»grondet
lUiS.

KouislKhi>r MuniofDraut.

Ausführung von Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und Süsseren Baudekorationen aller Art

BERUM. _ DRESDEH-A.
KOniflB Ai]si»t4Utr.&l. (308> t^iUrgaat» H.

Google



lichcs VerbUtniiicD lu flbtncugcD, pflceco die

Gerichte all tineo Vcntofl in Treu and QUa-
ba und damit ali Fahrlbiigkeit in be6i>deii.

Ucbrigc&i llBt die SachdantcllaDg die Na-
tur dei Rechugetchlftct nicht lieber erkennen,

welche« iwiiehcn Ihnen und threm Auhnfreber
tcrcinbatt war, and das ebenioipit Dienstmiete

wie Werkcertrag sein kannte. Trifft dies wiik-

ich an, daB Ihr AuhrapKebcr der gedungene
Werkmeister (Ifof-Haurermciitet?) war, so Wirde
Dicnilmictc niaochmen sein und folgcwcise

Ihre Verantwortlichkeit nur diesera gegenüber
bestehen. Wflrde dagegen der Audrag ron dem
BauheriD (ein itidtiscbct Baurai.') auigcgangcD
sein, so warde Wcrkrertraij und damit Ihre Ver-

Iretungs-Vetbindllchkcit lUr Fehler und Mlingel

des WVrkes Sie erst recht Uetlen. Wir verheh-

len nicht. daB wir iweifeln, daS ein siidlitcber

Baurat als Bauherr aufgetteien ist, er dHrhc
Ticlmchr nur als der Vertreter der Gemeinde
die den Bau aus Gcmeindcmiltcin aul^'i^lahri

haben wird, mit Ihnen Terhandelt haben. Vor
allem tun Sie gut, sich klar su werden, wer Ibi

Auftraggeber war und welchen Aultfsg Sie

hatten. K. H—c,

Hrn. Arch. F. H. In Nürnberg. Ihre Ge-
blhicn-Aulsiellung ist iniulem nicht canz >u-

treflcnd, als nach §6, .v4 der Gebnhten-Otdnung
für Arch. u. Ing. ausdrUcklicb gesagt ist, daS cm
Zuschlag fSr Tcieheren Ausbau nur gemacht wer.

den kann, wenn Icttiercr durch einen Kosten-

AnsehUg rorher nachgewiesen ist. Es sind fei-

ner unter dro nach § i, 19 besonders lu berech-

nenden statischen Berechnungen doch nur solche

lu versieben, die durch Ingenieure gemacht wer-

den mBsscn, weil man von einem Architekten

nicht die entsprechende Kenntnis verlangen kann.

Die Hcrechnung der landlftufigen Eisenkonstruk-

tionen eines Wohnhauses darf man aber von
einem Architekten wohl erwarten. Ob ferner das

l'marbeitcn der Baupoliiei-Zeichnungen beson-

ders berechnet werden darf, hingt von den be-

sonderen Unutlnden ab, die wir nicht genllgend

kennen. Liegen Verstoße gegen die Bauordnung
vor, die ein Architekt nicht begehen dlrlte. so

wirdcn Sic kaum su einer Nachforderung be-

rechtigt sein. Sie scheinen es lemci verslumi
lu haben, mit dem Bauherrn eine Vereinbarung
dahin lu ireflcn. daS die Gebahren-Ordnung fit

Arch. u. Ing. der IIonorar-Rctcchnung >U|;funde

lu legen sei. Ks wird also von den jedenfalls

tu hörenden Guuchtem und dem Gerichte ab

hingen, ob sie die Preise der Gebohren-Oid
nung all ortsOblichc anerkennen wollen, was
leider noch recht hlufig nicht geschieht. —

Hrn. J. Z. In L. Eine Sonder-VerOnenl
liehung Iber WaldlriedhSic ist uns nicht be
kannt. Lieber die neueren Bestrebungen auf die-

sem Gcbieic ündeo Sie aber wohl Einiel-Ver-

Ollcotlirhungen in allen besseren Architektur

Bllttetn. Der Waldlnedhof in Manchen ist u. a

im Jahtg. 1907 bei uns verftflentlichL —
Hrn. Sch. in Jena. In Ocuuchlaod war

bisher der Titel Baumeister nur in Sachsen ge
sehllit, wo ei eine besondere Baumeisier-l'rB

fung fOi aus der Baugeweiks-Praxis heivorge

gangene Techniker gibt. Vom 1. Oktober d.Js.

an tritt aber der neue § 13,1 dei Gcwcibe-Ord
nung in Kraft, wonach die Befugnis tur KIhrung
des Miistettilels in Verbindung mii einet andc
rcn BeteichouDg, die auf eine T&tigkeit 1111 B;iu

gewcik hinweist, durch den Bundcsiat geregelt

wird. Bis das geschehen ist, darf der Titel nur

da gclihrl werden, wo die Landesregierungen
besondere Vorschriften (wie in Sachten) daifibcr

etlasicn haben und derjenige, der den Tilcl IIb

rcn will, diese Bedingungen eifBlIt hat. Hier

nach wird die Meinung venretcn. daB der Bau
meisicriilel nicht mehr ohne weiteies angeoom
men weiden darf. 1 >b die öticiieichisclie Bau
meister-l'ralung splter auch lur KUlirung des
Titels in Deutschland berechtigen wird, ver-

mögen wii iLTieit nicht tu sagen. —
Hm. Dipl. Ing. C. N. in Dculscb-Eylau.

Durch vorstehende Auskunft wild auch Ihre Krage

schon I. T. eilcdigt. Hbcniowcnig. wie »ich

jctst schon ein Absolvent einet Haugeweiksi hule

als Maurermeister oder Zimniermciiiei usw. bc-

<:ichncn darf, wenn er nicht Uic enuprcchcndc
praktische Pielung splter abgelegt bat, wird er

ich in Zukunft ohne weiteres Baumeister nen
oen dlrlcn.

Anfragen an den Leserkreis.

1. Wie hat sich Te iranov a, insbesondere

auf der Welictseite von ficisi<:hendcD Gcliluden,

hewihit, und kann die Ainlilhiung dort empfoh

len werden? In welcher Wei<c wird ein ball

barer Terranova-Veipuii hcincittlh* —
Siadtbauamt io K.

j. In welcher Weise und mit welcher Vor
betcituug ist Uchsenblut als Anstrichfarbe

fll Eichcnlioli-Fai;hwctk tu verwenden.'
.\rch. L. G. in Hanau.

\. FIf dii> Dach einer Kidlicbenitation, die

io einem Park errichtet weideti soll, habe ich citi

Suohdach vutgcsehen. Wie kanii ich dasselbe

leueiiichei imprlgnieren?
Arch. M. in Kssee-Rlttentchcid.

CemenlbaugeschSH

Rud. Wolle, Leipzig.
SpRlalaaifOhrong vgn

Beton- u. Eisenbetonbauten
ffir Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

Dreiden
1903. ^ «ol4«a* •4alU*

Lelpsig
«r—s» tiold««« s4afll» ^ 1897.

ttUBDlbtton-Baateo ob4 Eisanbaton- Bauten allar Art — Möller»

BoMtraktionon Viktoria-Decke D. B.-Pat - Wollea Konaoldecke
WoUea Hohldecke D. R.-PaL - Bablturbeltea.

Obernlürclmer SandsteinDracne, g. m. n. h.

Oberaklrehen, Grmiachah Scluainbarg
empfehlen ilir inerkannt Torifltlichai tbiolnt wetterbMUlndifM

S&nclait:ein-IVlA'tet*lAl« roh, beelsl and bearbeitet.

8«r

Bereitiing;i$-Anlag;eu
-|^^||^

ÜSÜÄ iransporlabel
gebrauch sTerflg

= 7 Normalgrössen = (2)

mit 300—1500 Liter Warmwasser-Vorrat

Für Wohnhäuser, Villen,

^= Anstalten etc. :

Marcus Adler
BERLIN NU. 7. "'>-•""''

kfiscartikel, F'lallenkoffer, Lederwaren. Necessaires, echte Bronzen,

kunstjtewerblichc (jeßefistände .u Kii|.i.-r »if.-ii>i; in.! ki«.,, Terra-

kotten, Standuhren, Tafelbestecke, Tafelservice, silberplattierte Tafel-

uerate, l5eleiKlitiini»skörpcr für on, imri .i.-kin-. i,... 1,1. i.- ^niin

gegen monatliehe Amortisation.
Erstes Otschaft, welches diese leinen Oebraudis- und Luxusartikel gegen erleichterte

Zahlungen liclert. — Katalog HK kostenfrei. — Für Beleuchtungskörper Spc/ialllste.

STÖCKIG & CO., Hoflieferanten

Dresden A. 1 ^ Bodenbach 2 i. B.

l,tUf ÜtrulMliland). (für Oesterreich).
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niertionspifw in ilieser B«ilacc die 80 nun breite PetltreilR oder deren FUum prstp Soit« fiO I'fi» .
ilir nn irrcn Soitmi I'fr

Technische Mitteilungen.

Einrichtung lur Beftttigune (roBer Feo-
•ter- und Splegeltcbeiben in eiaernen Rah-
men. I) k I' i<»4 574 Alexander Nu-
mann in Haniburg.

In der Neuzeit werden KroL>e Schau
icnster- und S])icgclschcil)en last stets in

eiserne Ralinien ein(;csetzc, wobei eine
eiserne Dcckschlcne verwendet wird und
die Zwischenräume mit Üelititt dicht ver-
strichen werden Diese ArtderVerglasun^
hat ein häufiges ZersprinKcn der Scheiben
zur Folge Beim testen Kinkittcn des Cila
ses wird der häutige Hruch d.'idurch her
bcigeiühn.daß die Glasscheiben dicSpan-
nimL'en.dte besonders durch Temperatur
Wechsel und die Verschiedenheit der
Warine-.\usdehnunKS-K.octfizienten «wi-
schen (»las und Rahmen bedingt werden,
aber auch durch Krschiltterungen oder
Pruck austreten, nicht auszuhalten \ ermo-
Ken. GcmäßderKrfindung soll nun durch
die besondere L;igerung der Scheibe eine

Gewähr gegen jeden, aus
den erwähnten Grdndon
veranlaGten Hruch gebo-
ten werden Zu diesem
Zweck wird, wie aus den
Abbildungen ersichtlich,

der Fensterrahmen in der
üblichen Weise aus 2 Win-
kciächienen (gebildet, die

mittels Schraul>en anein-
der befestigt werden und
eine umlautende Nute Hlr

dasKinset/cn der Scheibe
freilassen Die die Nut
l>cgrenienden Flächen der
Scniencn sind mit einer
Hekleidung ausBlei, einer
Hlcilegierung oder dergl
durch WitterungscinllUssc
nicht zerstörbarem, bieg-

samen .Vlaterial bekleidet,
welchesnurlose mit Hille

von Schrauben oder Bolzen tnitden Schie-
nen verbunden ist Diese .\rt der \ii!>

kleidung läßt die durch Wärme bedingte
Ausdehnung und Zusammcnzichung des
Ralimens und der Scheibe ungehindert
zu und verhütet so wirkungsvoll ein Bri
chcn der Scheiben. Die beim Einsetzen in

die Nut « gegen das Bleifutter f der Schie
ne >i gelegte Glasscheibe stutzt sich mit der
AiiLicntllche gegen zwciGummischläuche
'1. die den Zu iscnenraum zwischen Scheibe
und Futter dicht ausfüllen Diese in der
umlaufenden Nut hintcrcin.inder geschal-
tetcii Schläuche verfolgen einen doppel-
ten Zweck Sie verhindern einerseits das
Hindurchdnngcn von Feuchtigkeit, ;indcr-
seiis bewirken sie eine frcischwebendc
I .agerung der .\ußenllache der Scheibe </,

Wodurch bei dem Temiieraturausgleich
»»der bei sonstigen Bewegungen des R.ih-
mens jeder auftretenden Spannung Rech-
tiung getragen wird. Die Fugen zwischen
Scheibe und Kalimen ab werden mit Ocl-
kitt aiisgeiüllt und geslnchen Hierbei ist

CS /weckmäßig, das Bleifuttcr nicht bis «um
iinil.iulendtn Rand der Nut » zu führen,
sondern einen oder mehrere .Millimeter
davor aufhören zu lassen, um dem an dem
Bleifuttcr nicht haltenden Oclkitt eine An-
griffsfläche in der Nut des Rahmens zu
geben — G

r-
«

h
a

0

Chronik.
DerNeubauvoa drelKlioilteaia Wlea mit

tincm Kotleniulwand *on 4.7 Mit). K. wird dcm-
Dtcl^iit in AD^rifT genommen und die Baulen tol-
len Oktober 1010 in Hcnuizung genommen «er-
den. R$ handelt licb um eine nediiiniichc Klinik,

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BUUN BREMEN KIEL FRANKFIRTlM. POSEN

ccciüNorr itsa

HEIZUNCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
Specialgescmäft für Berlin, NW6.KARLSTR13
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Präcisions - Reisszeuge
Rmdiyitta. a

~
Part« tl. L««la it*4.
UHUak I»«« Oraa« 9w\m.

Clemens Riefleri
Nesselwang and Mflocbeo, B«/era,

/Di« acktaa RItfltfilfkal Iriran «ai\
<Kop( daa Nim« ..murt.KK"./ f3!<7)

Altilwtteka aafla-
aaltalta «iia inaokla

l* r « p )i r n ,

'JT ralllsa.
AatrlttMlalaR,

MaMIliirar, (rllmtalla|a,

Hslaater
II rvich BlUhioirub*!!
fartlgt kll HpaiLtUUt

Franz Reisser,
Zl.mm*rai«lst«r.

D>npr«k(»-a,H«b*l<r*rk.

HoltsUdt I. Th.
AH lUnibartii-

20veraaklad.Crkar-

^ . aMloMea «ardu ga(ta

n-'V^^ Clnianduai vna I Mt. la

I riarkarta« fraika niaaaadat.
t lalindirialakaaafia lai JateadilK, Rlahtano Praf.
u* da Vtlda, «irdaa fagan Elatanduai «aa »t tr\.

la iriaflaarkaii rril tuoaaaWa* tn

HnttaU

J1><S«**^ trtar. 20vd

M'trr'Sr:" Rolliden-Jilouslen
von Ahnart A Co.| Hambura
S«<n|»rhaut.TlLf2ll7.llkirillllHtlDI

Hartliolz-Fussliöiten aus Mornliolz „„!:L)

B«rl«rmiifk- aal KommanaltaaUB,
Splitterfrei «ir Fabriken
DaltaaUa, nf BalkM, La««r «dar BlUiBlUdkadea.

llirililz Iii lilii Iii

illu ü|iiititii Fni-

h«ii Ist dli kllllgiti Iii

liiirkittitti Eriiiirii|.

AbontEnDg laat UDt«r
inohiuiK der K. Mat«
rialpmfangi - Aastalt
Licht«rfalde/B«rUa

Akara l,S eea, Blekea &^ eea
Vor mlnderwertlfer War« wird gewarnt.

Koefoed A Isaakson, Hambarg: IS.)^

Nass-nisehmaschlne fflr Steinholz
I
milcht Obar- und Unterboi^en im «l^r BausIdUo. Stnlnl I.e-i' I.'.

.u«f'lf.ri.Tii.''-(i V rKliclich ro«iim»t. H
Bkdan

>|irt.ll!<'l, d«l:rr
kUin«r<> .\u«f:il.n.iif.-r] V .-iiiK-lich pmiiirn.t. HindlMtMeli. T»fl««l«lilung 260 &00 qm Fltcieflloial

Statt gleicht Mitchunj. _W»iontllche Ertparnli m Blndtmlltel. ' '

Pp«lai M.
_. - - - Elnljchilt BtillenunB

2S0,- par atBoh netto ab Warh. -
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eine lolche ftlr Kehlkopf- und Niscnluankhcitci
und MhlitBlich um eine Kinderklinik. Die Ot-
btade tollen aal dem Oellodc des cherr.^liceD

Irrenli'iasei im IX. Beziik n>ch Plilnen etricntct

werden, die »on Ob.-Ior. Birth, i'ieknictek
unter Ob.-I.eiianK*des Minitt.-RattKmil Ritter

T. Frtriter aufgestellt find. —
Schlachtluii]sfQrDonibln](Vorarlbcre)

Id dcrSitiun(r rom ]>. Aui;. iqoS fiBle der Stadi-

rai (uf Antraf der SchlachthantkommiitioD den
Re<ohliiB. ein Anweten jet>eiii dei Bahnhofe«
eemlB dem Gutachten de« Sachverttlndiren
Architekten Hennin aal Stiitl|rirt .inrukaufen

nnd i^rnanntrn Arrhitrktenmii der Ausarbeitunf
der Schlachthantbaapllne lu bean(1r:i;en. —

Mit deni Baa der ncaen Mlttcnwalder
Bahn, die Uber '-chamiti und Mincnwald eine

neue VcrbindunK > viirhcn Innshnirk und MBn
chcn hcrvtellt. wirddemnichst heironnen werden.
Kt wird nach den vorliegenden Pllnen eine Linie

werden. dietowohlin lechnifcher wiclandichafi-

lichrr Beiiehung autgcteichnet iit. Die Bahn
wird eine grABcre Aniahl von Tunneln mit tui.

44 km X.tBgr, rot allem zahlreiche kBhne Vi,i-

dukle und Bracken erhalten. Unter crslerrn

iit namentlich der Tunnel an der Miriintwand
tu nennen, der Gelegenheit cu einer Felten-
hallettelle mit »chaner Auiiichl bietet unter

Ictxteren die Brllcke Ober den SchloSbachgraben,
dcMCD tiefe .'^chluchl in 5'i m ilOhe Iber der
Talfobie mit einem gewClblen Rogen vnn ü> ">

Spannweit« abertcliritten wird. Die B.ihn wird
normalipurig eebaut und elektrisch betrieben.

Die Kraft wird aut einem neu tu erhxirnden
Klekiriiititswerk am Kutibach in Stubaital ent-

rtrmmen werden, da« mit den Sielwerken der

Stadt Inntbrock in Verbindung gebracht wird,

«odaB lie «ich gegenteilig crgtnien kOnnen.
Der Entwurf der neuen Linie ttammi von dem
Insbracker Ingenieur Jo». Riehl. Der Weg nach
Manchen wird durch lic von 174 auf 1 19, a'^o uro

15 km abgekdrit."* Die Vollendung der Bahn iat

btt tum Sommer 191t in Aniticbt gcnomroeD.
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1897 Gold Med. Bodenbach — 1897 Silb. Med. Loipzig — 1906 Silb. Mod. Dresden

in Kailtrube osl. Verleih, dt» T«t. Hoehbaaloip-
tum lotu.-Beamtcn bei dei Gcn.-Dir.; die

Eiienb.-lDK.. Bahnbauinti^. Htenlaoo in Ba<r'
M ichaelit bei der Majji/.-VetwalTjj. u. Fe b i f

In Oflcnbarf, die Inj^.- Craki. (bahnbautrctin
Majr, SchaeheDmelcr, KIfcher, Gaber
Burrer, Fleiner, Rolmel, Og-Schmitt
Fr. Kioenlohr u. Wilh. Keim, die log.-Prakt
(maicli.- u. clektrotccbn I Ph. Haa«, Kam m Ol

Icr, Wilh. Stralthaus, Karl Straithaut
Schuler. Rddt, Karl Frank, Ollo Kaen u
der Raoprakt. Sladel unter Verleih, dn Titels

Reg.-Bnisir. lu Sekr. beiw. }. Beamten bei /tn
tt.tlstellen und im Beiirks-Dienst.

Verictit lind die Rcg.-Bmtlr. : Kri Scbmiti
in KaiUiuhe t. Bahnbaumtp. II Fretburf, Lea S'

Ict in BiuebiaJ nach Mannheim. Menningen
in Karliruhe lur Masch.-Inip. Oflcnborg, Noe
in ORcnburg nach Karlirahe.

Zui^eleilt tind die Reg.-Hmttr. : May der
Ocn.-Dir., .'^cbachenmeier der Bahnbauinip
Bruchtal, Kirchet in Kehl, Gaber in Gern»
bacb. Buk. Burger der Gen.-Dir., Itrch. Flei
ner der Babnbauiiup. III Heidelberp, KOIme
in Kailall, Gg. Schmitt in Baacl II, Fr. Kisen
lohrdcr Gen.-Dir., Keim der Bahnbauinip. II

KarUruhr, Ph. Ilaat der Maich.-Iofp. Mann
hein, Kammflller. Wilh. Stratthau» u. Karl
Stralthaus der Gen.-Dir., Schulerder Betr.-

In>p. Karlirahe, Rudt der Mascb.-Intp. Frei

buri;. Krank in Konttanf, Kuen in Karlsruhe
und .Siadcl der Gen.-Dir. der Staatteisenb.

Bayern. Der BauamimaitB Dr. von Tcio
in Karlfruhc i<t geitorbeiL

EliaO-Lothrlogeo. Dem Mel.-Bauinsp
Flaitch in N'.llüiauicn ift der Char. aU kaii.

Bit. mit dem Range der Rite IV. Kl verliehen.
Preufien. Dem Arch. Jareen Kroeger in

Wilmersdorf i*l der Char all Brt, verliehen.
Vcrsctit lind die Reg.-Bmalr.: Gg. Lange

in '-aarJouit nach Berlin und I.indemann in

MSntter nach Ciamikau.
Zur Beichtliigon^ Oberwietcn lind die Reg,

Bmitr.: Hammer beim Kiienb.-Zentralamt dem
Min. der Off. Aib. (Eiienb.-Abt.ij Anthei der
Reg. in Amtherg; Bohrer der bortmund-Rnu-
Kanal-Verwalig. in Manster. Lampmann der
Reg. in KOnigiberg und MOIler-Artoii der
Ritenb.-Dir. in Berlin.

Dem Reg. Hmtir. Einti Maller m Kmden
iit d. nachgei. Enilaii. aus d. Staaudienit erteilt.

Der Reg.- u. Brt Scbwancbcck in Frank-
furt a. M. und der Eiienb.-Dir. a.D. Becker
in Friedenau <ind geitorben.

Briel- and Kragekaiten.

Anmerkung der Redaktion. ReiRack-
fraj^en bitten wir, steM die uriprUnt*-
liclie Flage (u Wiedel hulcQi der .Nach-
weil dci Beauges uns. Bl. itl uncriiö-
lirh. Die Beantwortung (geschieht aus-
vchlieälicliandicicrStcllcnichlbrirf.
lieh. Anfragen ohne Namen und.Adresse
bleiben grundi^til. un b c r U c ks i cl> i iij I.

Hrn. Areb. A. R. in Chariotlenburg. Die
Gemeinde ut nicht verpflichlet die Ortliche Kn-
naliiation auf einmal auf da» ganie Geimrinde-
gcbiet (U eritiecken, sondern befugt, Orlilcilr
von der Kanalisaiion auiiuschlieSen, fall? be-
sondere Schwierigkeiten bestehen. Sie darf des-
halb unbedingt eine Sliaüe, die «war iwei Sa-
n.itrrien enihilt. andcr<eit> jedoch wegen tluer
tieferen Lage in da« |cUt auNgefShrle Kanali-
•atior->>lcm nicht werde emwtsscrn kOnnen.
einer sptleien Kanalisation vorbehalten. Sana-
torien -.ind gewerbliche Anlagen, welche keine»-
wegs SU bevoriugcn sind, sobald et »ich um
Geiiieiodeaufwendungen handelt. Liegen form'
gerechte GemeindebeschlOsse beiUglich der Ka-
nalisaiion vcr oder ist die KaDalrsation durch
Ort^natui geregelt, so besteht keine Au»niehl
iiiit einer Beschwerde wegen Au<schliiO der
Stratlcmil «wei Sanatorien duichiu<ltingcn, snn-
dein mSssen »ich ihre Anlieger da» vorli'. lige
ZurBck»iellen vom Kan.i'iiaiionianichluB ge-
fallen lanin. — K. H-e.

Hrn. Fr. S. In Hattingen. Dci Haubcir
H H. hat durch rnlerKchmer (J. [f. und unter
Leitung des H. im jähre ii|0> Bauten aus-
luhren lassen, um deren Schluilabreehnueg und
Zahlung es sieb jelil handelt. .S'arli dieser K ch-
lunu bestimmt der Werkvertrag, dad die vr rrin-
har'en Eiiihei'sprei e maBg< bcnd sein sollen.
Belm Vertrj|!«»b»ehluü lagen nur iwei An-
-chUge »um Vollfuge vor. Dagegen i-t i-i nnch-
trlgl ich mich au weiteren A ii-.cli'»gen gekommen,
in welche teil»ei<e höhere Prei.e einge%et/t
waren, was trsl jetit lur Kenntnis des Veitrag-

-

gegncr« gekommen ist. Et wird gefragt, ob
PreisabiOgc dieicrhalb angUngig seien, und
we'chtn .\usgang ein etwaiger Rechts >lrcit neh-
men würde. Hietaber enll^ >l'cn wir una ;edtn
l'iteiK. da die Veiuige nur ausauf swcite vor-
liegen und die Anscbllgc fehlen, mithin kein
Bild lu gewinnen ist, welche Atititie und aut
welchen GrOnden diese beans'andet werden und
damit GegeDstand de» KtcbUtUcitc» abgeben
•arden. — K. H—«.

Bester hygienischer Fussbobenl
F«u«raloh«r O Fuflcnles a UnvarwOsIlioh

Torgamentestrich- und Korkestrich - Unterböden

:: Uelwr I Million Quadratmeter ausgeführt ::

Langjährig« Erfahrung, (flllnxend*! Z<>ui:nlsse.

Torgamentwerke G. m. b. H. Leipzig

Zentralheizungen,
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Ildriulriick- ItolirlriiiiiiKcii,
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liefert iu vorzügl. AusfQhrnng als 23j&hrigeSpezialitUt

Carl Flarh B"ii» sw 6l ^

r
Johann Odorico,
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Nosalh-Terrazzoböden.
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^ Künzel, Schedler & Co.,
J

Schwarzenbach o. d Saale Münchberg.
j

1—

WelUmiti-Ug, Aiilwerpcii mW: OdIiI. Medaille /-»____„ _«|:__4. r»«-.»J-._
üiuüc mascliinellc AnLi^^en brOSSB pOliertB FaSSaUBn
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Tel ..Adr.: aranitwerfte. Teleph : Schwarzenbach Nr. I, Münchberg Nr. 18.
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Hrn. Bautechn. P. R. in Stade. Bei der

UDiuici>'hcDdeD>aclidtr>tclluui;, «eiche oaiucni-

lich iwetlclhaft >«iD IIBt, m welcher Ei(en<ich<(i

Sic bei dem fraglicheo Baa beteiliirl «iod, ob
Sie nlmlich Untetnehroei waren, oder den Bau

nur geleitet haben, nehmen wir dai entere an.

Sie waren danach vcrtr»({»geml8 veipflichlel

den Ihnen übertragenen Bau la den An»ehlagi-

Pri'iten amiulahren und an dieie l'reite felbit

dann gebunden, wenn Mehrleistungen bi^ lu

loil» der Anichlagsiiflem gefordert wurden. D.i-

nach wird der mit dem Rechujinit «u befai-

endeaerichtiholSle f«r »erpflichtetetkliren, die

Preltabredebitiu i lo'/idcreiniclni'n Aoscblag«-

mengen aniuerkenncn. Sie würden alsonur dann

und tür diese Mengen hohetc Preise xugebtlli);'

erhallep. um welche die gelieferten Mengen
iio'i't oberiieigen lullten. Kur die«e LciitUDg»-

mengen wflrden Ihnen angemi.»»ene Preise nach

dem Gutachten von SaehvcritAndigen cnutroaB-

lichiugcbilligi werden. DaB iode» .1 M. <ttr den

qm iiigcitanden würden i(1 kaum aniunehmen,

lumal der vereinbarte l'rei» nur 90 PI. iBr den

•la der Leistung betrügt. —
VcrtragtgemiB würden Sie über die Streit-

frage lunlchtt einen Schiedsspruch und dicier-

halt) die Herufung eines Schiedsgerichte »er-

langen können. Da indeB die Berufung kaum
Erfolg '. erspricbi. dabei aber sehr icitr.iubend

sein und srhlie6li<.h doch lur Vermeidung der

gerichtlichen Kinmi'<chuDg nicht führen wUrde.

erscheint für Sie vorteilhaft auf die Iterulung

eines Schiedsgerichtes niclit lu bestehen und

sieh mit dem Bauherrn lu verstindigtn, beider-

seits auf einen Schiedsspruch su verzichten.

Denn der Buuherr braucnt einfach nur Ihren

.Schicdsrichterabiulebncn und seineneitskeinen

la nennen, um die Ifildung eines Schiedsge-

richtes la vereiteln. Sie konnten allerdings

Klage beim ordentlichen Gericht dahin erheben.

d.-iB der Kaulicrr einen Schiedsrichter benennen

und den »on Ihnen lu benenni nden nicht be-

anstanden dürfe. Daü Sie auf diesem Wege in

absehbarer Zeit lu Ihrem Oelde kommen würden,

worauf CS Ihnen doch httiptslcblich ankommen
wird, ist etfahrungigcmU ausgeschloiicn. —

K. H -e.

FragebeanttrortuDgen ans dem Leser-
kreise.

Hrn. Bmsir. C. B. in Beilln. Fötder-
stedtcrKalk verrat insofern sehr wesentliche

Abweichungen, als er, in uockcn gelöschtem Zu-

stande oder in Form ron Brocken angeliefert-

auch ToUkommeo abweichende Verarbeitung bc-,

dingt, lumal beide Kalkarten tulalge ihrer Vor-

bebandlung ungleiche hydraulische Higoungcn

aufweisen. Gewöhnlich wird in gleichen Füllen

dem MOitel eine ungeführ iwcimal so groBe

Menge hydraulischen Kalkes beigemengt, als

wenn der gleiche Monel mit Zement verlingeit

werden »ollte. Immerhin ist die Vorsicht drin-

gend geboten, vor Beginn der beschriebenen

Arbeiuuslnhrung eine Mischung in sehr klei-

nem Maßstäbe vortunehmen, um das Verhalten

des liydraulischcn Kalkes rechtrcilig und luvct-

lü'sig beurteilen tu kOnnen. Denn etlol|,;tc des-

sen Anlieferung kum nacli seinem Brande, cr-

liirditt das Verwenden dcsKtlkes auch entspre-

chende Behandlutiif. Je geringere Mengen an

Feuchtigkeit und aMnosphüritchct Kohlensture

er iniwiscbcD gebunden hat, um so cnergiscbrr

leifllll seine Struktur, um to hoher steigt die

Temperatur des entstehenden Htcies und um so

mehr Waiser benötig-, derselbe, um nicht fiüh-

leiiig an Rindekraft einiubüBen. Ans dieser Kr

wügung ist eine sehr kleine Menge des tu ver

arbeitenden Kalkes für sich selbst lu bereiten,

um Torbeschiicbcne Kignungen genau lestiu

stellen. Grundstulich «allen diejenigen hydrau

Irschen Kalke, die beim Vermengen mit MOrtel

die Temperatur des letiteren auffallend steigern,

erst nach 10- bis 12 stBndi;,'er Abstumpfung da
Gemenges zur Anwendung gelangt 11. Auch muß
d,i< erslerc sehr sori.'rultig verrührt sein, um eine

gleiehmlBige Miscbung des Gemrnges tu er.

lielen, und darf dasselbe, gestrichen auf eine

vorgenüBte reine ZiegelH&che. weder auffallende

Trcib-Erschcinungen noch Schwindriiie ver-

raten. — B- H-

ADtiagCD an den Leserkreis.
1. Bei einem Anbau sind Steine von einem

bgeiis-cncn .>chom-teine verwendet wonlen.

Diese mit KuU be-<chmulitcn Steine sind nun
verschiedentlich »0 wieder verm.iuert worden,

daö «le mit der Ruflseite n.ich dem Zimmer 111

liegen. Jettt wo diese> mit üellarbe gestrichen

ist, (eigen sich da, wo diese Steine sitten, bei

eintretendem leuchten Wetter dunkle Flecken,

die bei gutem Welter grflfltentcils sich wieder

Tctiieren. Welche- Mittel gibt es hiergegen
F- in Halle a. S.

s. Welche Kirchen (Kapellen. Synagogen
ii.dergL) sind mit Gi-heuung- anUge «etjehen

'

Welche F.rlat.rungen sind mit solchen gemacht
worden' Wie vtellea sicbdietst-tchlichenKosten

dcsKettiehes und ev . im Vergleich lu denen bei

anderen Ucheitung^Dlagen ,- Wer iührt Gsshei
lungsaDlagen für Kirchen als Spetialfach aus?

Arch. H. S, in Frankfurt a. M,

CementbaugeschSft

Rud. Wolle, Leipzig.
SpBZlalaoifQhroni von

'

Beton- u. Eisenbetonbauten
für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszekhfiung.

Sroast «toldsa* HadatU*
Leipiif

, 1«97.

Dreadtn
1903. ^ tioMaa* lUalU*

Itampfbelon-lutoB and Elienbeton-BantMi allsr Art — HAlter-

Kotutrnktloaea — Vlktorla-Decke D. B.-Pit - WoUea RonsoldaelM
WoUes Hohldecke D. IL-Pat — Rabitsarbaitea.

Qagrllndat Carl Hauer aogrllndal

1873.

Kuniglicbvr Uofliafarsuit.

Ausführung von BlliJhauer-, MoiJell-, Antrage-, Sluck-, Stuckmarfnor-, Stuck-

olustro-, Sleinstuck-, Rabitzarbeilen unii äusseren Baudekoralionen aller Art.

BERLIN. DRESDEN-A.
KömK.nAQguBt.a.tr.61. (808) S.-il^rK-.i.s» 14.

Drlglnal-

OberlenstBr-Oeffner
einfjchslcs, praitti^ciislei. System

'^mit<;inf.i;fter und doppelter Veriiegclung

„Frische Luft"
^ 0. R,-Paterte

Fenster - Feststeller
(üf unicfc Flügel für einhchc und Doppelfenstei

^ebr.Regner^
BERLIN N., Auguststrasse 69

Erit« u Ittett« Fabrik Cef Brnnch«.

pTgfpiktt* und MiiLitll-

grnti« a. fraako

ÜÜÜIÜL« .ran,port.bsl
,,,„„,,„^^1.

rTT«

= 7 Normalgrössen =
mit 300— ISOO Liter Warmwasser-Vorrat.

Für Wohnhäuser, Villen,

Anstalten etc.

Marcus Adler
BERLIN NW. 7. «HEEII^
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Technische Mitteilungen.

Kcttenlocer BaugerOtihallcr. I) K 1' NU
igS447 )ür Wilhelm Sclinell in Schopl-
heim i W in li.iden

Die Abbildungen i und 2 zei{{cn den
neuartigen Oerüsthaltcr in Seiten- bezw
Vorderansicht bei eingeklemmtem <.)uer-

hol«, während Abbildfi 3 die zwecks Kin-
bringcns des (JuerhoUcs angehobene
Stellung der Klcniniteile veranschaulicht
Wie hieraus erkennbar, verbindet ein Bii-

He! (I in gelenkiger Weise den aut der in-

neren Seite niitUornen versehenen Schuh h

iinil »lie äußere Klemmbacke der Zange
iiir das tjuerhol/. Die Klemmbacke /ist
an dem Ansatz i- am unteren Finde der
inneren Klemmbacke li mit dieser dreh
bar verbunden. Die Klemmbacke«' liegt

m dem St.inder k an und ist zu diesem
Zweck an der Anlicgeseitc mit einer dem
kleinsten Stimderdurchmcsser enispre

J

C ;
tu dfe

chenden Ausrundung versehen Um eine
lösbare Verbindung des Schuhesft mit der
Zange zu ermöglichen, hat die Klemm-
backe ( hakenartige Griffe A erhalten
Diesen entsprechen Löcher 1 im Hügel a.

die auch noch ein Verstellen der Spann-
weite je nach der Dicke der Hölzer ^ und
H gestatten Heim (lebrauch des Gerüst-
haltcrs wird dieser aui dem Stander k an-
gebracht, indem die 1 )ornen des Schuhes/'
in das Holz eingedrückt oder cingesihla-
gcn werden; danach wird die Zange«/,/
mittels der Haken A an dem .-»uch seitlicli

bertcgbaren liUgel befestigt Beim An-
bringen des Querholzes n wird die Zange
angeholien, sodaß sie in die aus Abbil-
dung 3 ersichtliche l,agc kommt D.ts
Querholz n klemmt sich (lann einlach durch
sein Kigcngcwicht in der Zarige fest

Der Halter wird zweckmäßig in zwei
Großen, nämlich für Maler- und Gipser-
Gerüste einerseits und lür schwere Bau-
Gcrilstc anderseits, hergestellt Die An-
passung des neuen Gerüsihalters an die
jeweiligen Durchmesser von Ständer unci
Querholz wird, wie oben erwähnt, durch
die Verstellbarkeit der Griffe A und außer-
dem durch die Wirkung des Eigengewich
les der Zwinge und des Querholzes erzielt—

(i

Peatn-Marmor. Unter den Neuerungen
aul dem Gebiete der inneren Ausstattung
von Bauten scheint der .l'eatra- Marmor-,
den die Rheinische Kunst - undHart-
stein-Fabrik G mbH in Cöln in den
Verkehr bringt, Beachtung zu verdienen
.Peatra-Marmor" ist eine Nachbildung des
echten Marmors. Das Fa])rikat wird m Plat-
ten aus wetterfestem gipslreieii .Material
hergestellt und verbindet groL^e .Naturähn-
lichkeil mit guter .^usführang Die Vor-
züge des. Pe.itr.vMarmor" gegenüberdem
einzigen bisher bewahrten Marmor-Krsatz,
dem Stuckmarmor, sind mehrfacher .-\rt

Während die .Xuslührunp von Stuckmar-
mor umsi.nndlich und zeitraulicnd ist, cr-
fiilgt die Anwendung von.. Pe.ura-.Marmor"
in der gleirhen einfachen Weise, wie die
des .N'atuniiarmors Kerner werden bei
..Pcatra- Marmor" Formbeständigkeit und
Lnmuglichkcil des Reißens unaVerbeu-
Icnsgerühmt Die Politur komini.in Glanz
und Haltbarkeit derjenigi-n des Natur-

RUD.OnO MEYER
AMBURC lERUN BREMEN Kia FlUNKFII(Ta.M. POSEN

CCCRÜNDCT ISSa

HEIZUNCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
Specialgeschäft für BERLIN,NW6.KARISTRU

ZEICHENBEDARF

bringcii

Tagvrslictir.
bntafl-litlin und Oberlichrpldrrrn brfiihrbi}ro<)rrbrqthbdr innv

Ototsdivs luxFtr- Prismrn -S>nd .tu. k n ßrrlin-l i Ii 1 1 1 1 1 1,

LMlar Slrut« M 35 T«ia»k*ii %% t\\

000 ni

[HANS BIEHN & Co. Q. m. b. H.
BERLIN W.50, Regensburgerstrasse 5.

(T«Li VI, ISTT). (W)

Spezial-Unternehmung forAbdichtungen
^ und Bauausführungen im Grundwasser.

Rolladen-Jalousleni-ÄT/fMÄ^

BETON OND EISENBETON
(M4JHOCH' u. TIEFBAU

BRÖCKENBAUTEN * KANALISATIONEN

HUSER U. ClE. qcgrOnoct

OBERCASSEL-SIEGKREIS.

S^ehu emmi^teine
^kj^ liefert per Bahn und Wuser '

X Bernhard Lorenz, Coblenz 15.
"

Dantseke A Saterr.

T«lepli. 8445 Pyrofugont-Werke Teleph. M46

VollkommenifBr fugenloser AsliBiI-PusstiadBnbBlag(443 i)

Gebr. Sohleicher, "g.:„*";
lieber 500 OOO m> F«aak«dea lai «ebraaeh. Google



Marmors nahe, hat aber, wie erwilhnt wird,

letzterem (?egenUbcr den Vorzug, nach
langem Bestand mit geringen Kosten aui

trockenem Wege erneut werden zu kön-
nen F.in Ausschlagen von Feuchtigkeit

des Mauerwerkes wird dadurch verhütet,

daß der „Peatra-Marmor" vor dem An-
setzen auf der Rückseite und den Kan-
ten mit einer doppelten Isolierschicht ver-

sehen wird. Von ilcdeutung dtlrfte die Bil-

ligkeit gegenüber Stuck- und Natur-Mar-
mor sein, welch' letzterer in den besseren
Sorten als um das 2—sfache teurer als

, Peatra-Marmor" angegeben wird. —
Chronik.

Ein Eltpalatt In Berlin, der die grOStc

allcT tiitfaer beitchendtn kanillichcn Kiibahncn
CDlhulleo iOlJ, ist Tor kuriein erORoct worden.

Kr eothllt eine große Halle mit etwa 1000 <]in

KiiUuIfltchc, die in 11 cm Starke nach dem
Schwedigaaurcn - KoiDprciiioni - Verfahren der

Finna A. Boriig in Berlin hergestellt wird. Die
Kialautfliche wird in } Gochutien von 5 n> brel-

ICD Galerien für Zuichaucr umgebeo. Der Itaa

enthalt Dattriich auch Reitauratioasrtutne, ein

Kaffcebauf, L&dcD nnd im >. Geichutt noch
Klume fOr eine Anttall Inr Karperpflege mit

Badem usw. Der Hau iM ein Welk der Umsir.

Waller Hentichcl und Alfr. Richter in Ber-

lin, Ton welchen dem erateren der archileklo-

niache, dem anderen dertechniiche Teil lufiel. —
Der Plan zum Atisbau des Limfjords In

Jütland zu einem Seescblftatirttkanal, der

lucitt von dem Kopentiagencr GroUkaulminn
t^briilenien angeregt wurde, ictielot greil-

buc Gcitalt anoehmeo lu wollen. Der Genannte
hat jctit Namens eicci Kooiortiums, das auch
ausländisches Kapital Teruilt, bei der dänischen
RegieiiiDg und dem Reiclistage die IJau- und
Beuicbs-Krlaabois naehgesucni. uotidem sich

die ursprSnglioh aul 10- jO Mi II. Kr berechneten
Baukosten nach neueren Untersuchungen auf

das Doppelte bis Dreifache stellen werdcu. Gruöe
Kosten werden namentlich die lum Schutte der

wcsUichen Rinfabrt erforderlichen Molenbauieo
verursachen. Die Schiffahrtsslratte wOrde einrn

neuen Weg ISr Seeschiffe iwischen Nord- und
Ostsee unter Vermeidung der geiahrlichcn t'm-

fabrt um Skagcn herstellen, alio namentlich fOi

den Verkehr iwischen Kngiand and Ostsee ein

Konkunciu-UDteroehmen gegen den deutschen
Kaiser. Wilhelm-Kanal darstellen. Daß ein sol-

cher Kanal wiilschaltlicb bciecbtigt erscheint,

kann kaum beiaht werden. —
Beamtea-Wohnbauser in Barmen. In

Barmen tiat sich ein .Bcamten-Wohnungs-Vet-
eln e. G. m. b. H.* gebildet, der im nächsten

Jahic eine grOCIerc Ansahl Wohnhäuser ernch-

tcD laSL -

Baumaterialien.
Die Preiae fOr Zlegelttelne, Zement und

Gipt in der xweiien Hallte dct Mubiktes Aiij^u;'

1904 im Verkehr iwischen Sieinhandicm und Kon-
sumenten bei grOBeremBaubedarf sind von der bei

denAeltesten derKaufmannschali von B e r I i n be

-

stehenden sündigen DepuutioD t. Ziegelindustrii

und Ziege Isieinhändel wie folgt ermittelt worden
fHr Hintcnuaueruogssicinc für Taiuend

I. Klasse ab Flau . . . M. I-S — 20,50

desgl. Bahnsteinc . . . . „ m — Ji

(Hiotermauerungsiteine II. KL
sind I M. billiger)

Hintcrmaucrungsklinker
I. Klasse M. »T ji»

Brensteine von der Oder .

Hanbrandsteine V.Freien- |

walder Kanal und von I

der Oder I „ lu —
J-'

Klinker i' — y>
Biikenwcrder Klinker . . „ 40 — .<i>

Rathenowcf Handstrich-
steine t 36 — 4"
desgl. SU Rohbauten. . . „ j8 — 4<i

desgl. Maschinensteme la
Vcrblender ju

desgl. Maschinensteine II. 45 — 41^

desgl. Oiclijtcine — 34
porOse Vullsieine . . . . , xo — ij
desgl. Locbsicioe tj — y>
Oiamotiesteine , 100 —110
gelbe Vetbicnder:
Sommerfelder .54 — 60
Winenberger. Foleycr . „ jj — (»•

Berliner Kalkiandiicine . „ 18 — 19.311

Zemeni tHi 170 kg netto . „ 6 - b.v>
Stero-Zemeui I. 170 kg netto „ 7 — h

Puu-Gipt fir I iiack 7j kg
frei Hau einschlieUlich

Sack 1,50— 1,90
Stuck-Gips fflr I Sack. 75 kg
Irci Bau dogl 1,75— j

Die l^ciie venieheo sich fSr Wasscrbeiug
la Ladungen frei Kahn ausschl. l'fergeldi ISr

Hat-.nbecug frei Waggon, Kingitrigihahnhof ; ab
flau erhölien sich die ricite uiu M. o.jo-'i.o

för das Tausend Mir Wasserbesiig. —

ISO

iiters OefeD PuM-GniD
Palent-Germanen neue Modelle 1908
nsrh KiasÜtrtBtwirrea la t«lt«*niä>str SUlarL

BedlncuDgslosa Oaraalle fflr gleich vortellliahin

Dauerbranil, LtlatungtflhlgttTt und sparsamsten
Brennatoffvcrbraucb wie Ofen na<-^ anerikani-
sehen oder Irgtodelnein andertn System twi

VtTweadragvon gUlcbsn BreamniterlaL, ifleicber

FaUriomcriaM und gleicher Be<ll»nuDK. — Oe-
schmackvolte Anafflbrangen, genaueste Mootagt

Winter's Meleor-Öfen
hllllmlcRttndAlcnaachbcwlbneiBlrlschcnSvslem
Eaipfehlesuwert fflr alle die Fille, wo billige

Preise und sieht allein Quslltit der Öfen maaa-
gebend Iflr die Anschaffuiig sind.

Uber eine '
^ Million meiner Öfen

Im Oehraach. bei von Jihr zu Jihr steigendem
Absali ist bester Beweis (Or derea hoIm Uelsluags-
llhigkeit D. leicbte Verktuflichkelt.

Original Verkaifillite 80 mit «rnEitalRtei

Prol««n darch jele b»tsereOf«nhaDdlaiig.

Gegr.

1796
OSCAR WINTER, HANNOVER

tklillDig Fikrik tlr Dtn Did Gtup^inti Enilili-Iilliiiitckliilir.

Gegr.

1796.

3ohann Odorico
€^ Franhfurt a. N.

l'nferuehniunK fflr

Eisenbeton- u. Stampfbeton-Bauten
PlosaiHTBrrazzobDdBn^^^^

Statisrlie Berorhiiuiigon. Kosten-
Aasrlilfißc ev. jerrati»« iiiid franko.

tt

Sypbon „Munilus

D. R. Q. .
hygienisch elni«andfr«ler Geruohversohluas

ffirWasch-.SpQI-u. Ausgussbecken
* sowie fDr Oel-Plssoirbecken *

i
167

L. Glblan & Co., Mainz,
Titkiltclii loriio llr lig- b. WDkiiiii lrilHi

C. LED D IHN IreUt. . ADtIqurlat,
Birllg f., Fotidiiuntr. Sl.

Aakaaf a. Beaorgang tochniicherWwke.

Vacuum-Pnmpen
zu Entstaubunss-

0» Anlagen
fiir ll(itpls,A'illen, Wohnhäuser »tc

geeignet Tiir alle Antriebsarten.

/daschinen- anil yfrmahirtn-Fabrflc

vorm. H. Breuer S Co..

Höchst am Main. ^=



Literatur. I

von Hanfftlenge), Qcorg, Dipl..|D|>. Die
F Order II ngvücMatieDgatcrD. I.Band

Kau uDd B«techDUDg der itetig arbeiteoden

Knrdetei. Mit 4r4 Tetifiijuten. Berlin 190-

Juliui Springer. Pr. 7 geb. 7.S0 M.

JurkoTlc, Datao. Slowakiiehc V'olki-

Arbeitcn. Volkibauten, iDtciieari und
IlandarbelteD. Heft 2, 3 und 4- Wien. Anlon
Schroll & Co. Pr. de» Hehe» 6 M.

Dr. Konig. Ernct. Die Auiochiotu-Pho-
I o e r a p h I c und die verwandten Dreilarben-

l_ t ra»ter-VerIahren — Pbocographitcbc Biblio-

. ihek, Bd. 13. Berlin iqMi. Ouit. Schmidt
(vorm. Rob. OppeDheimJ. Pr. 1,20 M-, geb.

1,70 M.
KOtter, Dr.-Ing., Stadlbauinsp. Die Belich-

tung von Aalcnthalttrtumen in den
Bauordnungen. Berlin UfO'i. Carl Heymann.
Pr. I M.

Lcdertr, Arthur, Dr.-Ing. Analytitchc Kr-
mitlelung und Anwendung Ton Kin-
lluBlinien einiger im Kiienbcionbau hlu-

fig vorkommender »tätlich unbciiirumtcr

Trlger. Herausgegeben von Rud. Wolle.

/Cementbaugeichtll in Leipzig. Kerlin nioS.

Wilhelm Kmtt \ Sohn. Pr. 4 50 M., geb. 3 M.
Dr. Lax, H. I-icht, Lud und Wirme im

eigenen Heim. Mit iGAbbildgn. — Vor-
ort-Hihliothek, eine Sammlang von Kiniel-

Daritellungen aller wichiigcn Fragen de»
Vorotilebei.», i. Band. Rellin iqtvl. Bae-
deker .V Moeller. I'r. .1 M.

Dr. Pudor, H. Dokumente det modernen
KuDitgewcr be». Serie C, Innenarchitek-

tur und MObcl. Heft 4. Leipiig-StOt-
tcriti. Dr. Trenkler & Co. Pr. Abonnem.
4 Hefte II M. Rinielhefi ; M.

PerBonal-Maehrlebten
DeaUcbes Reich. Veraeui lind: der Brt

Ptatf in Karltruhe unt. Ucbcnragung det Oe-
scbkhe eine» Int.- u. Brl». lur Int. d. Wl. Armee-
Korp» in Metz, der Mil.-Hauinip. S e eb o I d in

Daniig in die VoriL-Stelle de* Mil.-Baoamtei
Karlituhe.

Baden. Dem Kci.-Baainip. Gro» in Donau-
efcbingen i>t die Vot»t.-Stellc bei der Kauinip.
Mannheim übertragen. Det Reg -Bmatr. We n 1 -

ger i>t unter Verleih, de» Tit. Bei.-Biuin>p. i.

Vont. der Bauinip. Oonauetchingen ernannt.

Den Bauprakt. ReiBcr und jo>. Kuhn i«t unt.

Verleib, de» Tit. Reg.-Bmiir. je die etalm. Arou-
»teile eine* 2. Beamten der Hochbau-Verwaltung
Bbertragen und «ind den Bet.-B>uio»p. Fieibuig
hezw. Heidelberg zugeteilt.

Der Reg.-Bmiti. Schuler in Ratiati t*l zur
Knlt.-lnip.Wildthui, Abt. 1 .t'iriach, u. d. Bauprakt.
Amann zur Bez--Bautnsp. Mannheim versetzt.

Dem lattil. Leiningcntchen Bit. Brenner
in Amorbach itt da* Ritterkreuz I. Kl. de» Or-
den* vom Zihringer LOwen verliehen.

Der Waiicr- u. StraSen-Hauirup. Greift in

Siniheim i»t nach Labt vctieut. — Der Walter-
u. SlraSen-Biiunip. Wiclaodt in Pforzheim i»t

I. Vont. das., die Reg.-Bmitr. unt. Verleihung
de> Tit. Waiier- u. StraBen-Bautnip. Kern in

Mannheim zum Vont. in Siniheim und Baei
in KarUiuhe zum Vorst, in Werlheim, der Reg.-
Hmttr. Bdrgclin in Frcibuig unter Verleih, d.

Tit. Kulturintp. zum Vont. in I.4trach ernannt.

Verletzt lind die Reg.-Bnutr.: Schllzle
in Lörrach z. W.- u.Su.-Bauinip. Waldihul, Pähl
in Waldshut z. Kult.-Iosp. Freiburg, SpieB in

Kartirahe zur Rhcinbauinsp. da»., Bdchner in

Konilanz und Kich. Koch in Karliruhe zur

Oher-DIt. de* Wuier- und SlriBcnbauei.
HcMcn. Die Reg -Rfbr. Wilh. Beck, Dt.-

Ing. licinr. GO b e 1 , Ernii Ley d he ckcr (Hoch-
blch.l, Aug. Deich, Phil. Molfarl, Karl Hoi-
mann u. Juhi. We b er I

Waiier- u. StraBenblch.)
»ind zu keg.-Bmmm. ernannt.

PreuBen. Dem Brt. M u n d o r f in Dirichau,
dem Ma>ch.-In»p. Mc i ne ri in Gr.-Plehnendotf
und dem Landbuuintu. OrOticr in Poien iti

der Rote Adler-Orden IV. Kl., dem Reg.- u. Bit.

H.Schneider in Dtl»eldorf der kgl. Kronen-
Orden ni. Kl. verliehen.

Die Wahl desRcg.-Umitn.SehmidhtuQ-
ler in Karlirahe al» besold. Beigeordneter der
.Stadl MAr» itt fflr die geictzliche .\mudBucr
«on 12 Jahren hettttigt.

Der groBh. heii. Eiienb.-Bau- u. Beu.-Inip.
Dr..|og. Wall oth in Frankfun a. M. i»l nach
Gleiwiiz verletzt all Voitl. der daselbst neu er-

richteten Bauableilung.
Ucm Reg.-Brattr. Barlei in Charlottenburg

itt d. nachge». Kntlats. aui d. .Su*t*dten*i erteilt.

Der Kitenb.-Bau- u. Hetr.-In*p. Lund in

Magdeburg iit gestorben.
WUrttemberic. Der Brt. Fitcher in Heil-

bronn itt auf Ansuchen in den Ruheitand ver-
leut und ihm der Tit. u. Rang eines Ob.-Bn».
verliehen, ebenso die Btte. Camercr in Schorn-
dorf und Knoll in Heidenheim, und ist ihnen
je das Kittetkreuz de« Orrleni det WUrttcmberg.
Krone verliehen.

CARL SCHILLING
Königlicher Hol-Steinmetimei*ter

stunmhatu: BERLIN-TEMPELHOP

Muschelkalksteinbrüche
nebat Stelometzwerkplatz

mit maschinellen .Anlagen und Gleisanschluss

in KIRCHHEIM in Unterfrankea

Qrabmal in WolBan»« ArchiKkt : Martin Dnlftr.

Muschelkalksteinbrüche— in OBER-DORLA —
und Steinmetzwerkplatz

mit m.ischinellen .\nlagen und Glcis.mschluss

In MÜHLHAUSEN in Thüringen

Prachtvolles Material für freistehende Werksteinarbelten
=^=^ Figuren, Denkmäler, Balustraden usw.

Zentralheizungen,
Wann Wasser- VcTHorün im-«- .V II la;jcn.

koiiiplelto IlniiK- ii. Kal»rik-liistnl!a1ioiien.

llnchdruck-Itnhrl(>itiinp«Mi,

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert in vorzUgl. Ausführung als 23J&hriKe Spezialität

Berlin SW. 61.Carl Flach,

Bereltang;^-Anlagen
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mit MO— 1500 Liter Warmwassei-Vonal.

Für Wohnhäuser, Villen,
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Brief- und Pragekaatan.
Hrn. D. in Ahlen. Nur :veon du bei Ihnen

bcttchende (ornigerecht lUstaDdcj^ekommeoc
Ortniarut wirklich dem Gcncindevotttande dai
Kcchl elDgerlumt hsl, die la hinlerlcgcnden
StraSenbaukotleo im Vciwaltung^ii vangirer
iahtcQ eintiuieheD, «rllfde deren Beitreibeo
dorcb Verwaltuoes-ZwaonvollitreckuDi; erfui

(CS dSrlen. D*ge|;en »Icht JcrGcmciode ta. die tu
enialtenden Sti jBeDbaukoilen im Vcrvraltaniri

ZwanKtvcrIabren ciniuiieheo. — K. H~ i

Hrn. Arch. B, In B. Wenn ein Arebiick
lur- und Raugetchltt einem i eilbaber (flr feine
Kinlaj^e taflt Reingewinn auiagt, to htiten Sie
sich doch iclDit tat;en mStaen, daQ d» bei einem
aageitheoen UntcmcliineD nicht möglich in
Den Inhaber lu verkUgeo, wird Ihnen nicht viel

hellen, denn er tagt |a telbtt, daS et kein Geld
beiitae. Ob aber dai Straf|;eaeu hier in Anwen
dunf kommen kann, etichciot uni iweilelhalt. -

Fragebeantwor'lungen aai dem Leier-
kreise.

Zur Anliage in Beilage J5 <u N0.69. Holt
mchl wird alsFlIlKioil für Steinholr, kanitlicbe
Ma»en and Linoleum «trirbeiict, ferner all Bei
miichung lu Sprcngttoftcn. Hierbei wlre iwi-
ehcD den BecnRen IloU- und Slircraehl in tech
nologitclicr Hciichong ttrenge Achcidung vor
lunebmeo. Denn während da» eriic Produkt
aut dem letitercn durch gewflhnitcben Mthl
proitU gewonnen wird, bildet Sigemehl ein

beim Slgcn von llnli uamiltelbar anlallendet
Nebetprodüki, welches hakenförmige Form führt

wihrend Holimehl mehr oder minder amorph
iit. Aui Kehlmaschinen-Spincn kann Hultmehl
auf dem Kollergange hergestellt werden. Von
dieser Herstcllungswcite wlre aber entschieden
abturalen, weil sie lulolge groSen Ktaftaufwan
des unwirtfchafilich ist und das gleiche Produkt
aus Stgemehl ungleich rascher und billiger her
lustellcn ist Die gut gekollerten Kchlmaschi-
neo-Spine können aber als vetliUbarci Produkt
lur Herstellung ron Sieinholt sehr vorteilhaft

veraibcitct werden, und twar tu ungleich hohe
rem Werte als gewöhnliches Holimehl. l'ebcr
geeignete Spesialfirmen erhalten Sie .\uskunll
von der „Holisiofl-Zeituog*' in Dresden und der
Kacbschrilt .Der Papicrlabrikani' in Berlin.

B Haas.
Holimehl (ladet in mehr oder minder fei

nem Zustand Verwendung; in Schiefipulver- und
SprengitofI - Fabriken, ferner als .Surrogat des
Korkmefale« in Linoleum-Fabriken, tur Flerstcl-

long von S'.einholi (Xylolltb). Holutuck und po
rOsen Backsteinen. Laubholzmehl, besonders sol-

ches von Birken, verwenden Holcgummi-F^ibri-
ken, und Bucbentioltmehl, das sonst frei ver

wcodbar ist, nach einem eeschutiien Verfahren
Blekereien als Streumitter

Die Tothandenen Holtablttlc kOnnen dem
nach sehr verschieden auigcnutit werden und
im allgemeinen ist die Art des Hulies ohne Be-
lang; meist können die ALlllle ohne weitere
Vorbereitung verarbeitet werden, eineAusnaliroe
bilden die barihaltigen, bei denen das Man lu-
vor beseitigt werden muB, da die Maschinen
sonst verschmiert werden.

Der Arbeitsproieil besteht in einem Mahl-
Verfahren, welchem die Slgesplne ohne weite-
res, die Kehlmaschinen-Splne erst nach geh'>-

riger /CerkleineruDg ausgescui werden k'inncn.

I.«tilere erfolgt am einfachsten durch eine krlf-

<ig gebaute lUckselmaschinc. Ist das VoiLin-
densein von >and lu beflrchten. 10 wird die-

ser twcckrnUig auf .'andsieben beseitigt, da-
mit die Mahlgitige geschont werden. In dit-^e

wird das Mahlgut eingelflhrt und wird hier tu
Mehl vcrtrahlen. Um gröbere Teile tu besei-

tigen, wird das Qui abermals gesiebt. Die zu-

rockbleibenden Stacke werden dann wiederum
dem Mahlgang lagelflhtt, bis sie «chlielilich

fein verarbeitet sind. Das fertige Produkt wird
in einer Sichlmascbine gesichtet. Zum Ver-
packen bedient man sich einer meist mit einer

Wage verbundenen Sackpackmasehine. die das
Gut lest verpackt. Keim Lagern ist auf die er-

hebliche Feuers- und Ktplosionsgefabr tu ach-
ten. Bei .Aufstellung der Maschinen ist tu prü-

fen, ob eine Kentabilittt gesichelt i^i in An-
betracht der verftgbarcn Menden.

Wegen der einscbllglichen Maschinen wen-
den Sie sich an Friedr. Krupp A.-G.. Gruson-
werk. in Magdeburg-Buckau; Amme. Giesecke
^ Konegen in Hraunschweig und Ns^'cl H Kaemp
A--G- in Hamburg. Wd^ Kig.-Hmslr.

Anfragen an den Leserkreis.
Wo sind Ortsgcsette auf Grund des Gc-

seties über die Verunstaltung von Orlscfaalten

usw. erlassen' L'ni Zusendung \un Statuieo

wird gebeten. —
ROrgermcitteraml BrShI b.COln.

' Anmerkung der Redaktion. Snweil
uns bekannt. i<t 10 Magdeburg und GAilitz ein

(olches OrUsiatui aufgestclli, in Breslau und
Hannover in Hearbeiluni;. Im übrigen durfte der
.Bund Hl imatsehuli" weitete Auskunft grbvn
kOnneti. -

Cementbaugeschift

Rud. Wolle. Leipzig.
SpnIalaDifflhrung «on

Beton- u. Eisenbetonbauten
für Hoch- und TiBfbau.

Höchste Auszeichnung.

I.ioas« «Olli»!« •4*111«
Lclptif

II
Dreatlen

1R97.
II 1903. eoMaas •4alllt

tampfbeloDoBanlea and tUenbeton-Banten aller Art — MAUer-
Honstnüctlonen — Viktoria-Decke D. R.-Pat. — Woilea Eonaoldaoka

WoUea Hohldeoke D. B.-Pat — Bablixarbaltan.

ObernUrcliDer SandsteioIiräGlis, 6. m. n. a
Obenaklv«h«B, Orafscbaft Scbaambarg

empfeiilan Ihr anerkannt TorBfifllohea abaolnt wetterbwUndifa*
SAndaitein-IVfAtcsrnnl, roh, beutet nnd bearbeitet.

MT

Belegte Massivtreppen in Kunststein nnd Eisenbeton.
Patentinhaber liefert die PormdObel und die Befeatl^ngadabel.

•'v!: 'B:h"ren"* Vor Nachahmung Wird gewarnt. ^^l'VirX''.:,^
und Fachleuten

mr-
ans d«r Holzbranobe

bevorzagt

1970. Carl Hauer Qegrttndal

vsn.

K'VDiifltcber Hof liefiTai.r

Ausführung von Bildhauer-, Modeil-, Antrage-, Stucl<-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbelten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERLIN. DRESDEN-A.
K0mKii>.\uEuatiutr.6l. (202) 8vil«n;aia« II.

Phofographisdie Apparate!
Aus.scliliesslich Oilgin.ilm.irken und ausschliesslich

mit Qocrz- und Mcycr-Anasti^maten ausgerüstet

Gj) gegen monafllttie Amorflsaflon. (H>

Ohne unseren neuen Kalaloy HP, den wir jederm.mn umsonst und ftei

übersenden, kauft man photographisvhe Apparate unbedingt vorclli«|

Stockig s Co.. Hoflieferanten
0RES0EN-A.I6 jlOrDlUtSCllIlllll) U BODENBACH I i B. ItDrOnlimiClI.

Boerz-Trlfidnr-Blnoola«. FraniAslache Feriiollaep.
Veroröaaorunaa-Apparate aooen nrinichtnrto Zahlung- «>

iogl
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ScblebetlU mit drehbarem StQtstcktor.

I) K IV i94>!o3 Erteilt an I.. Mcchaiti
in (-'lajiiart iSeint- ,

Die ErfinduoR erstreckt sich aui eine

nmtels Stützsekiors RctUhrtc Schiebetür,

die hesondersiUr Eisen- und Straßenbahn-
wagen, jedoch uuch lür andere /wecke
verwendbar ist. (leRenUberithnhchcnAus-
tUhninRen beans|irucht die Ncucning den
Vorzug. daßdieTürdauemduul dcmHo^en
des um eincgfcHtc Achse drehbaren Sek-

tors gestützt lind ueführt und in jeder

Stellung durch selbsttätiges Anpressen
des Sektors gegen die Tür (cstgestellt

wird. Eine solche 'l'iir bßt sich Icicnt ver-

schieben, währenddurchdie FeststeU-Vor
richtung verhindert wird, daß sie infolge

vonStimen undErschUtterungenvon selbst

ihre Stellung ändert. Von den bcigcgc-
bcncn .•Vbbiulungen zeigt Abb 1 die Tür
geschlossen und Abb. 2 halb geöttnei,

während Abb X und 4 Einzelheiten der
Feststell-Vorricntung in Seitenansicht und
Draufsicht in größerem Maßstabe dar-

stellen Wie ersichtlich, ist der obere 1 eil

der Tiir an einer festen Sjangc i gclührt,

über welche ein mit der 1 ur lest verbun-

denes Rohr j greift Der untere I cil der

Tür stuut sich mittels des (JuersiUckcs 4

auf den Uogen S eines Sektors ji, der aus

einer Hlechi)lattehergcstellt ist und in der

hohlen Türtüllung liegt. In seinem Mittel-

punkt ist er drchljar aul der Achse 5 be-

festigt, die im Fußlioden unter der Tür-

füllung bczw im Eußstück des I ürge-

stelles gelagert ist Uei einer Verschie-

bung rollt die Tür also aul einem K reis-

bogen 8mit großem Hulbinesser undlestcr

Drehachse Infolgedessen gehl der He-

wegungsvorg.mg sehr sanit und ohne Ge-
räusch vor sicn und liedarl nur eines

äußerst geringen Kraftaufwandes Dci
Bogen 8 des Sektors liegt zwischen den
Seitenteilen 6 des Türrahmens Seine

Enden werden aui Bahnen 7 des Rahmens
gclührt, die eiiLsi)rechcnd der Kurve aus-

geführt sind, welche die P'ndcn des l!o-

§cns 8 bei der Verschiebung der Tür

eschreiben
l'm zu verhindern, daß die 'Tür bei-

spielsweise unter dem Einfluß von Stoßen

des Zuges steh von selbst verschiebt, ist

der Sektor mit einer EcstsicllVorrichtung

ausgerüstet s .Abbildgn und .| Wenn
die Tür angehalten ist, wird der Sektor _\

gegen das QuerstUck 9 gepreßt mittels

eines Bolzens 10, dessen Kopf 1 1 an dem
Sektor anUegt und dessen Ende 12 »ui

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BERLIN BREMEN Kia FRANKFIRTlM. POSEN

CEClÜNOrr 1858

HEIZUNGS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
SPECIALGESCMArr FÜR BERLIN N W6.KARI-STR.U

ZEICHEN BE DAR F.

aus ^üxfgr^lel\frogl8S
100 IV

G. m. b. H.. BtrllD - WiIsssbmb,
Likitr 8tr«Ml 34/35. Ttliplitn N«. 231.L
Ja

Harz-6ranite
rot, graublau

dunkeig rün
Beste Hochglanzpolitur • GrOsste Wetterbeständigkeit

Spezialität: TassadcnvcrKIcidungcn

Granit-Werke Steinerne Renne, fl. ß.

WßrnigerobE am Harz.
Vtrlrtlunj Beriln: S. ARNDT. KurfUrtteniljmm 162 - F»rni|>.' ; Wllni«f«<l»rt-». No 37J0

El

Neu! Neu!

Goudron=
(403) Korl<platten
llod dt( B«uliollrnn«trrl*l d« ZnknofL
MiuUr vtnfodtt dl« Sp«it(lfilirili tOi Wlnnt-
ichutxmittel

Rheinhold & Co., Hannover 0. 4.

KlucJ(iibr Iflt Biuiwfck« tj WirmnchuttniMMii

Präcisions - Keisszeuge

Olsmens Risflsr,
NesselwutK und Mflnrben. Bayera,

/IM» »clllfB Rlftltriirk«! lr»ff f tm\ ,„
t L npf ^ r V nir „ni • » I.t K • '

Otto Schultz
Tezeti-Gitter-Werk und Kunstschmiede
Hallesches Ufer 36 BERLIN SW. 28 Hallesches Ufer 36

I Monumentale Kunstschmiedearbeiten in Eisen u. BronzeJ

Man vrrintit/f Kuttilo!/)-.

D*at«cke A Saterr.

Teleph. ftUh Pyrofugont-Werke Teleph. M4ö

Vollkommensfer fugenloser AsbBil-FussbodenbBlag(442 d

Gebr. Schleicher, T^Sh." ?^'c.:-T*:
ITeber SOO 000 m* FwskMea Im CtobrMok.

>S3



TORGANENT
1897 Geld. Med. Bodenbaoli - 1897 Silk. Med. Leipzig — t906 Silb. Med. Dresden

einer Feder i.{ befesu((t ist. Iniol)<e der
Spannung dieser Feder, welche auf einem
Biigel 14 Huilie};!, wird der Sektor 3 iwi-

schen detn Kopie 1 1 des liolzcns und
dem QucrstUck 9 fcstKcidcmmt. Aul dem
Schaft 10 des Bolzens, der durch einen
Vierkant geKcn Drehung gesichert ist, ist

eine Scheibe 15 so belesiigt, daß sie sich

nicht drehen, aber dem Schalt bei einer

l^ngsverschiebung folgen kann. Auf der
einen Seite ist die Scheibe mit Sägezah-
ncn versehen, »-eiche in entspreciieiide

Zähne einer Scheibe 16 eingreifen, die lose

auf dem Schaft 10 sitxt und mit ilircr glat-

ten Seite an die Innenfläche des Hügels 14

anstoßt. Die Scheibe 16 ist mit einem
Hebel 17 versehen, durch dessen Bewe-
gung die Ktemmung aufgehoben und der
Sektor freigegeben «erden kann Wenn
man den Hchel 17 in der Pfeilrichtung
dreiit, wird die Scheibe 'S. da sie sich nicht

drehen kann, von den Zähnen derScheibe
16 nach dem Sektor zugeschoben. So-
bald der Hebel losgelassen ist, wird der
Sektor von neuem selbsttätig unter dem
Kinfliißder Feder ijgegendasQgersiückg
gepreL^t, wodurch die l Ur in ihrer Stellung
festgehalten wird Hebel 17 wird mittels

derStangenio,2iundeinesWinkelhebels22
durch einen GnK 19 bewegt, der an detn
Seilenteil des Türrahmens in geeigneter
Hohe befestigt ist, so daß er mit der Hand
beijucm erreicht werden kann Bei seiner
Drehung verändert der Sektor seine Stel-

lungin henin auf denSrhuft lodes BoUens,
dessenKopt II denSektorgegentlasQuer-
sttlck 9 preßt. Deshalb ist ini Sektor eine
.\usspariine 23 vorgesehen, deren Krüm-
mung dementsprechend gewählt ist. — G.

Chrontk.
Thealer für Hildetheim. Kin Theater Ittt

HildohciiD grlar((t n*cli dem Kmvuit der Firma
Htilinana & l.iitroaDD in Manchen durch
dic<e Fi'cna auf Grund einer Hautumtnc von
46.tooo M. >ur Aualahrung. Dai tum i. Oki.

9^9 tu eröffnende Haut wird rd. 800 I'erionco
lassen. —

Der Bau einer Untergrundbahn In Scho-
neber{, dir, vom Nulli-ndutl-Plali a(>iwci|;eDd.
durch die MotitlraHe Dach dem Viktoria-Louite-
Plat'. Ober den Biyerisrhen Platt und durch
den Stadipark lur Haup(>mäe i;e(ahrt werden
soll, Ist, dem Antrage des Ma;;islra!es entspfe-

chend, am 7. September d. J. »on der SchOnc-
ber)(erS'adlTerordneieo-VersBmmlun(r beschlos-
sen worden. Der Bau der Uoierrrundhihn *"ll

der Firma Siemens & Hai 1 ke lUr 10,1 Mi II. VL
aheriragen werden. EiOichiicBltch der Betriebs-
ZusrkBste in den ersten Jahren bat dir Stadl-
Gemeinde tuuichst ein Kapital trni 1,^,9 Mill. M.
ufiubriDKeD, das durch eine 4 'i'.iKe Anleihe
l^edeckt werden soll. Mit den Bauarbeiten ist

im Bereiche des neu antulri;rnden Stadiparket
loiori besonnen worden. Krstrebt werden soll

eine Weiter'Uhiunt; d'r Cnterj^rundbahn vom
Nollrndorf-Platt durch die M'i'i-, Genlhiner-,
Knn'ein.Augusta- und Viktoria-SlraBe Uber den
Kemper-Plat« und durch den Tieri^arten nach
der Behrec-SiraSc. Die Vrrhandluucen lur Kr-

reichung dieses Zieles aul Grund der vom Sudi-
Brt. Ger lach Torgelegten Pltne sollen sofort

eingcleiiei werden. —
Die uraprUngliche Fassade des »oge-

naaolea SchwOrhauses in Ulm, in ui:d vor

dem alljihrlich die Beeidigung und Huldigung
der Bergerithatt der alten lieien Keichittadt er-

folgte, soll wieder hergettrllt werden. Der ichKnc
Kenaixancrbau brannte 17SJ aus. und man nahm
an, daä dabei auch die alle Fatiade, von der
sich aber Zeichnungen erhallen hallen, tu«rundr
gegangen sei. Nunmehr ist festgestellt, da6 von
der allen Fas<ade noch Vieles erhallen und nur
durch dfn Umbau nach dem Brande vcrputn
und rermauert war. Sribsi die allen Fassaden-
Malereien sind unter dem Hutr tum Teil noch
wohl erhalten. Die ehemalige schaae Fassidc
Itfil sich also in alter Kricheinung ohne gioSc
Mühe wieile' hrr»<etlen

Ein städtisches Kranicenhaus in MUl-
beim a Rh., das mit cmeio Kusienaulwande
»on Xsntxio M. von der Firma Siebold Win k -

Icr in Rrihil bei Bielefeld erbaut wurde, wurdr
am .S ^«.-ptembcr d. J. seiner Bmimmung Dt)cr.

gehen. Das den ucuieitlichrn Anlotdcrungcn eni-

sprechende Kl.»- ken^nu» («UiifCfen iooBrit.-n. -

Der Bau eines Krematoriums In Baden-
Baden, in unmil'rlharer N&*ie <lrs Kriedhufe«
ist vom Blliger*u.«chuß genilmugt. Ks ileheti

r'OOO M. fiir AuifShruDg lur VetlSgiitit; Das
adische Land heuui bereits drei Krcmaioiien

in Karlirube, Manuhrim und Heidelberg, ein

iertet ist in Frciburg in Auifehrung. —

«54

Bester hygienischer Fussbobenl
F«u»r*loh«p O Fugenlos Q UnvarwOatlloh

Torgamentestrich- und Korkestrich - Unterböden

üeber 1 Million Quadratmeter aa.sgotTlhi^ ::

Langjährige Erfahrong. (jlänzende Zengnisse.

Torgamentwerke G. m. b. H. Leipzig

Zentralheizungen,
Wariinvasser-VcrHormiiiK-'AiilaKen,

komplette IlaiiH- ii. Falirik-liistallatioueD.

lIociKlriick-ltolirleitiiii^eii,

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert in vorzUgl. AusfUhrnng als 23jälirige Spezialität

BerliD SW. 61.
Fsfasp(.Aml(,llr.Hia.Carl Flach,

HANS BIEHN & Co. Q. m. b. H.
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

(TeLt VI, 1377).

Spezial-Unternehmung fürAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

Ctiristopl] 5c UnmackH,6.

Berlin TRSuni) TTiesbu 0. C. (83)

Doppelte Leistungsfähigkeit des Kachelofens

Nach Bedarf dauernder oder seitweiser Drand
durch VerwenduQjf jeder Kohlenart. Man »ollte

jeden Kachelofen, auch alt« ichon stehende, mit
Winter's Patent-EinsatzOfen Meteor aetxen lasseo,

da die fteringen Anschaffungskosten ev schon in

einem Winter erspart werden kOnnen. Man hüte
sich vor minderwertigen Nachahmungen und ver-
lange durch bessere Ofenhandlangen oder Töpfer-

meister Original -Verkauffcliste 30. [jssir]

Oscar Winter, Hannover, gegründet 1796.

Faiirik für DaaerbrandSfen Fatent-Qermaneu
lind Geriiiatiia- und Meteor - Uasapparaie.

L'eber , Million meiner Oefen im Gebrauch.

durch Winter's Patent-Einsätze „Meteor".



Litcntur.
KommcDUr tum BayeiiiclxD Wat>ci;;c

»etie »oiD 13. Min 1907, tut V«roidnuDi; 1

vom I. Dti. 1907 uod IUI Volliui;ib«)uooi-
macbuDK »om 3. Dei. 1907 voo B<i.-Aii<ii-
m. Dr. Tb. Harsici und Dir.-A». l)t.

Joi. Cattimir. Mit lahlrcicheo Abbildgn.
5. (SchluB-jLieftiuoF. Maocheo 1908. J. 1

Schweiticr lArlbur Scllier). Pr. 6,90 M.
I>r. Eetrer, Heiot. Dr.-Ing., KcpctitoriumI

der hObcrcD Malbcmatik. Muncbcn
ign». R. Oldrcbouig. Pr. 6 .Sl

SaiDinluDe GOichcn. Nr. 196: Klcktiotccb-
Dik. Kia(ahniD{ in die moderne Gleicb-
u. Wccbiclttrorolcchnik ron ProJ. J. Hcrr-
mano. I.Teil: Die pbyiikaliicheii Onind-
lagen. Mit 42 Fijj. und 10 Taf. Zweite,
vcfbctierte Aufl. — Nr. 380: Oefleniliche 1

Kadc-u-Scbwimmanttaltcn »on .Stadt-

Oberhrt. Dr. Carl Wölfl. Mit 50 flg.
Nr. 3N3; Das Vcranichla^en im Hoch-
bau. KungelaStei Handbucb Ober dai

|

WetcD des Kottenanicblagei von Arch.
Emil BcutiDecr. Mit 18 Fijf. Lcipiigl
190«. G. J. Göachen. Pr. der Nr. jeb. So PI \

Penonal-MachrlchtM.
Bayern. Der Reg.-Htnslr. Pe r ig non iit

tum Mil.-Hiiiintp, bei der lot. det II. Armee
Korpt ernannt

Techn. Huchnchale in Mflocbcn. Zum
Kektor lor die Studienjahre i9ofl/i9ii Ist der
Prot. Dr. Schröter ernannt. Der auScrord.
I'rol. Paul Plann iit lum ord. Prof. befördert.

Der Bauamua» Voit in .Manchen itt tum
Keg.- u. Kr.-Uauaii. bei der kgl. nberaten Bau-
brhOide beli'irderti det Biuair.tni. Bluinentritt
bei der kirl. Oberaten Haubehncdc iit unt. He-
lati. de» Tit. u. Ran|;e< eioci kgl. BauamUn. 1.

Keif.- u. Kr.-Hauais. ernannt. Der BauamUait.
Wider ip ick nt t. Reg.- u. Kr.-Bana»i. bei der
Reg. »on Sehtralven u. Neuburg befördert; der
Reg.-Brn»1r. Buchcrt iit lum BauatnUaü. beim
kg\. Landbauamt Manchen ernannt.

Veriewt tind: die BauaraUa». Neidhardt
in .Scbwcinluti an di? kgl. Landbauamt Krei-
Jing, Kolbe in Anihich nach Roienheii:i und
Kreutcer in Weilheim nach Landihut, Demi
10 AtchalTenburg an da« ln;l, SliaSen- u. Kluß-
Bauamt Traunitein H. der Kci.-Kult.-Iog. Weig
mann in Ingoliiadt nach WQribur«.

Ernannt aind die Reg.-Bmstr.: .sand beim
Landbauamt Amberg, Heinrieb in Hegens-
burg, Kucbsenberger in Kiuin^-en. ScTile-
gel inAnibach. .'^traBerinWeiihelm, Dr.l.Oh-
ner u. l.aBf^loti bei der kgl. Obenten Bau-
Bthflrde, Dantacher beim kgl. StraSen- und
Flullaauarot .Manchen. MOicbner in Deggen.
dnrf, Beek in A>cba<Ienburg und Ait beim kgl
W.>i>cr-Vciaorgungi-Bur. lu Bauamtt-Aii.

Preufteo. Verliehen iit: dem r)b.-Reg.-Rat
Rhode u. dem Reg - u. Geh. Hrl Hlumliatdt
in Strasburg der Rote Adler-Otden III. Kl. mit
der .'Schleife; dem Reg.-Rat Zirkler in -Stras-
burg, dem Reg.- u. Gew.-Rat Rick in Mctx, den
Baurkteii Knapp in Hagenau. Schemmel u.
Lnliken in SiriBbur^-. dein Int.- u. Brt. Ri.-h-
tci in .SiraSbuig, den Brtn. Kraft in Meu, Lie-
ber uod Mebert in Strasburg und Stuck-
hard« io ^aarburg, dem Eiscnb.-Kiu- u. Heu.-
Insp. Woltraann in Ca»«el der Rote Adler-
Ofden IV. Kl.; dem Ob.-Keg.-Rat Pranken
in .'Strasburg der kgl. Ktonen-Orden II. Kl., der
Geh. Brt. Schneid! in Berlin (beim Ueberiii
io den Ruheitand), dem Geb. Bit. >ai(jge und
den Re^' -Ktteo Fleck uod Rohr in .Strasburg
der kgl. Kronen-Orden III. Kl.; — dem Keg
u. Brt. (»Hermann io Buenot-Airei der Char.
al« Geh. Brl. und dem Arch. Otto Heticl ic

Cbarlottcnburg der Char. als Bit.
Die Krlaubnii lur Anlegung der ihnen »er-

lieli. nich'preuS. Orden iit erteilt, und »war: dem
kgl. Hofbmitr. Böhm in Berlin Iflr deo kaii.ruii
.St. Staniilaua-Orden II. Kl., dem Reg.-Bmilr.
P.aul l.ery, techn. Heirat bei der Komm, der
Hedichaabahn in Knniiantinopel, fOr den groS
heirl. taik. Osmanii -Orden III Kl

VerieUl lind: der Rej;.- u. Brt. Dohimann
in Geeiiemlnde an die kgl. Reg. 10 Schlciwig,
die Waiier-Bauinip. Guatar Meyer in Hosum
nach Geeitemflnde, >oldan und .Schilling
In Kritilar nach Hcmfurt (Weierilr.-Bauverw.l;
der Landbauinip. ch i nd ow t k i io KOoi^».
berg i. I'r. nach Hameln, der Kiienb.-Hau- u.
Betr.-Inip. L i e » e r in Frankfurt a. M. nach
••chlUchtern al» Vorst, der dorthin ierlegti n Bau-
Abt.; die Eisenb.-Baoinsp. Bange in Duisburg
nach nosicidorf u. I.udw. Möllmann io Frank-
furt a. M. nach Maina; die Reg.-Hmstr, Lucas
in Berlin in den Bei. det Kiienb.-Dir. nach Cas-
sel, Ruthe in Caasel nach Herlio. Studier in
Limburg I. Eisen!« -Zenlralaret mit dem Wohn-
•iti in ,St. lob.-.'^aarbiDckco.

Det Hiseob-Baumsp. Keioicke ist det
Kiieob.-Dir. In St Joh.-.SaarbrOcken u.derReg.-
Bmslr. KieBling der Dir. in Cöln aur Beachtf-
tifung aberwicacn.

I Scmperhaua. Til.V2fIMIitirtlllulnin

(IroiHo Nni-Ii- „Zementon"
Von kontfzlicltan Bs-

|

tiOrdon ittln-

stiir befrat»cht«lt

HerT»iTt«:end bewlkrUr Zu«ti zum Zcmenlmörtcl zur Erzielung waiw«f
dichter Wände. Keller, Schächte. Klärbassins elc , inr BehKmpfgiiK Ten Hrnnd-
WMJerandrMg; ergibt daoerad koekwIderttudtfUlffeB TerpnU und ist okne
chädllcheD EInnauin Probequanten von 10 kg an gegen Nachnalimi-.
ZaUnlehe feinste B«rereuen. (85; Hchmelchelkan« AncrkenniDKen.

Fabrikanten: Chemische Werke Crefeld.G. m. b. H.. Crefeld-LinD.

Fr. Gebauer, Berlin n,W,
Maschinenfabrik und Kisenkonstruktions-Werkstätten

Spezialität

:

Hochbauten w Brückenbauten
(ian/c iLiuwerkc jus liistn. Biiidctkonstruklionen, Eisenbahn- u btrassenbrücken.
Üahnstcighallen. Wasserbehälter. Hochbehälter. Schachl- u Fördergerüste. Trans-
porlaniagen. ( iittermaslcn. StOtzen und Slulen fflr Ladenausbauten etc

ElsenkonstruktionBnf.Thßalßr-urdßühnenbauten

Aufzüge für Personen- und Lasten-Förderung
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Rheinische Schwemmsteine
sind leicht (650 kg/cbm. Mauerwerk 850 kg/cbm). feuersicher, wetterbeständig und iso-
leren vortrefflich Sie haben ilch seit 5 Jahrzehnten als Aussen- wie Innenmauerwerk
(massiv und Fachwerk, unverputzt, verpuUt oder beliebig bekleidet), Decken zwischen
Balken und I-Trägern, Qewölbekonatruktioncn Jeder Art. Treppenhäuser. Erker, Dächer

usw.. bei Bauten jeglicher Ausführung bewährt.
Versand per Bahn und Schiff. - - Jahresproduktion 300 Millionen.

Rheinisches Schwemmstein-Synbii^at IT, neuwieb 4.

Harmiia er-
BereitnnigN-Anla^eii H|^^^

Iransportabe l . . , ' [ ^

gebrauchsfertig " *

komplett

= 7 Normalgrössen =
mit 300—1500 Liier W.irmwasser-Vorfal.

Für Wohnhäuser, Villen,

Anstalten oU' -

Marcus Adler
BERLIN NW* 7« 0«lträndet
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Brief- und Frik^ckMatm.
Hra. Arch. H. W. In Dreadcn. Die tufolgc

einer AulfordrrunK lutii KinrcicbcD tod Z«icb-
nuDifcn and Zco^itabfchriftcn von Ihnco cin-

rei^indten Zrichnun^en «inrl Ihr Bietotum i;e

blieben und können durch Kla^jciuiackeetotdert
werden. Sollten Sie, wai jedoch tehr schwierig
«ein wird, nachweisen kOonen, durch den Kack
tenduDviTeriar Schaden erlitten zu haben, ao
hIMen Sie im Klagewege Ersau dct Betragei er-

langen dürfen. Beide Ansprache lind im Rcchti-
wege IQ Tcriolgen und bei dem lutttnd'gcn
Amttgericht inHcnabcrganhtngig lu machen. —

K. H-e,
Hrn. R. in Heidelb^. Das an der F.-Str. N o. 8

belegene Orandtiflck reicht mit der Hinterfront

io haDpoliieilicher HInaicht in das Gebiet der
L.>.Str. DemgemlB ist ein Baugeaueh abgelehnt,
welches auf HcrttclIuDg einer Haulichkeit ab-
<iell, welche Aussicht nach der l ..-Str, hat, ohne
jedoch bis lu deren Fluchtlinie lu reichen. Die
Ablelinung wird behördlicherseits auf Art. -

des OrtsstraBengcsctici gesiotrt. Aa(iichl,darch
weitere Vorstellungen eine Gcnehmienng des

Hauvorhabeoa in der beabsichtigten weise >u

erreichen und durchsusetien, ei>cheinl so gut
wie ausgeschlossen, weil die Ablehnung aus
stichhaltigen durch Kdcksicbten auf das gemeine
Wohl gcstlltiien Gründen erfolgt ist, nachdem
der Gemeinderat gehört wurde und sich ISr die

Ablehnung ausgesprochen lu haben scheint. Mit
Kug und Recht kann jedoch in dem Bauvorhaben
eine Verunstaltung ae.t Strafienbtldea der L-Str.
gesehen werden, lu der es nach Art. 7 niclt

kommen soll und die noch dasu andauern wtrde,
weil die Bebauung des Gelindes zwischen der
Bauflucht der I. -Str. und der Grundstedugrenae
der Hinterfront der F.-Str. 8 wegen aninltng-
lichet GrOBe fSr immer ausgeschlossen sein

Wirde. Der Vorschlag des Retirksanites, bei dem
Stadtrat auf eine twangsweise Umlegung der
GrundsiScke biniuuirken. scheint deshalb rat-

sam, obschon allerdings die Gefahr nicht über-
sehen weiden kann, daU er schlieBlich ungün-
stiger aulfallen würde, als das. was der Antrag-
steller erreichen roOchte. — K. H— e.

Fragebeantwortungen aas dem Leser-
kreise.

Zur Anfrage 1 in Beilage f6 au No. 71.

Terianova hat sich auf der Wetterseite ftei-

«lebendcr Ocbludc in allen denjenigen Killen
gut bewährt, in welchen das Henichten und Auf*
bringen des Verpalat> sachgemlS eitolglc. Die
sachgcmkBe Herrichtung bedingt für den ersten

oder Grobputi mittelgroben scharfen Sand, der
mit Zement im Verhtitnis : t, bis 1

:
7 lu ver-

mengen isL Das Gemenge wird gut speckig auf-

getragen und mit groSen Hollhobeln rauh lu-

gerteben. Auf diesen Untergrund wird die eigent-

liche TerranoTahchicht aufgetragen, sobald der
erstere ein Deckhiutcfaen auftuseiten beginnt
und noch genügende Feuchtigkeit verrtt. Unter
icbicbendcm Druck de« Holihobels darf der
Uniergrand seitlich nicht ausweichen. DieTerra-
novaschicbt besteht aus Terranovasand und Ze-
ment, deren Gemenge bei einem Veiblltnis von
1 :6 bis I :7 nur mlOig speckige Struktur ver-

raten soll. Das Gemenge tat vor jedem einiel-

nen Auftrag gut tu verreiben, «eil es sich sonst

sehr leicht entmischt und mangelhafte Verarbei-

tung ergibt. Die mit breitem HoUhobel aul-

gettrichene Deckichichl wird mit j^rubem llul<-

oder FiUhobel grob verteilt, wobei gleichrnkBi-

ges oder sorgfkitiges Verstreichen der Deck-
schicht tunlichst XU meiden ist. Denn dadurch
wird diese in ihrer Hindelihigkeit fiflhieitig gc-

stOrt, sie erscheint nachher in einer unbeab-
sichtigten unnatüilichen GIcichrolBigkcit und
io SU feiner KOrnung, welche Eignungen den
beabsichtigten Eindruck von NatursieinkOinung
«tOren. .Vus dieser Brwlgung wire der lu ver-

wendende TcrranovasancTin KOmung und Farbe
(u mengen; es sind auch dem Zement Karben
in mlBiger Menge beiiulSgen, um seinen gm'-
grünen Ton aufiuheben. Als Farbstoff witco
nur Ultramarine aniuwenden, weil alle anderen
die guten Kigi nschuden des Zementes verringern.

Das Gemenge des .Sandes ist stets so tu halten,

daS die eine Satdart nur in vethlltnismiSig ge-

ringer Menge beigefügt wird. — B Haas.

Anfragen an den Leserkreis.

Vor ; Jah'en haben wir ein Beamtenwohn-
haus gebaut. Winde 0,50 m st.irk aus Bruchstein.

Bis tut Hohe de» ersten Obergeschosses ist eine
Verblendung in ';, Slein starken, unglasierlen.

gelochlcn roten Ziegelsteinen durcbgelohti Fu-
gen in KalkmOitel versenkt. Der obere Teil des
Hauses ist mit Zementmörtel (.Spiitibcwurf / be-
worfen: Der untere Teil dir> Hauses ist sehr
feucht, genau bis tu der Linie, wo der Zement.
bewurf beginnt; der obrrc Teil ist gaot trocken.

Die roten Verblendet saugen begierig Wat-tr
auf, welches man dagegen schüttet, tiibt r> ein

Mittel, die Vcrblender wasserundurchlissig tu
machen, vielleicht einen farblosen Anstrich mit
beilea Oel, oder Trünken mit Fluatenf —

N. in E.

CementbaugeschSft

Rud. Wolle, Leipzig.
Spnialauifflhrung von ^

Beton- u. Eisenbetonbauten
fQr Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichflung.

Lelpilc
t 1197.

Drettlea
1903. ^ ^oldiaa iMlalllsSrMaa tioldta« adaUl*

8tanipfb«loa-Bant0B und ElBenbetoo-Bauteo alter Art — Möller-
KoBatmktloneo — Viktoria-Decke D. K-Pat — WoUes Konsoldecka

Wollea BoUdecke 0. B.-Pat. Rabitxarbeiten.

Carl Hauer UfTlL

KOnigUclier Uofliafarrnnt.

Ausführung von Bildhauer-. Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck«

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERLIN. ^ DRESDEH-A.
KöoigiD AuguatMtr.&l- (2118) !>iMlorinuaa 14.

Johann Odorico,
DRESDEN.
Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten
Nosaih-Terrazzoböden.

Slatisehe Biruhiiigin, Kosteiinschlägi iv. gratis yid frinki.

Soinnidt & Mdldau, BauuEschiag-FabriK. köIh a. lUl
onterbalten grossen La^er und liefern

zu Fabrikpreisen

Original T. & T.

Blount-

TQrschliesser.

.UNIT"

Schiebe«Beschlagne
Dir SchranktHreB etc. mit KofeUager.

Oerftu.schIo9 laufend.

Vorzüglichster timl hiliitrsler ßeiicblajr.

Original SchlebelQr-Beschiag<

„eoIoiila'^l).R.G.M
• li« stahl, vcnlelltur u. gerluschlot lanfenc

Amerikanisclie TOr-Beschläge
.Sämtl. Kftbrikate

der Yale & Towne Mfg. Co.

Rundsfäbe u. Latten
aus asKaiL-n und geride ßewaclisentn Hv'il.a'rn.

:: für Uermessungszwecbe ::

Oekorationsleisten n. singu. FirlmiQSlir. Goldleisten. BauieisterL

liL'fcri .Iis Spczijlii.it (lyi)

Gerair Holzwarenfibrlk Robert Lindner

IC Gera 274, Reusa.

üigiiizea by i^Oüg
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Technische lilitteiluiigen.

DachfalipUtte für eioe doppetlagieeDach-
eludeckaii{, l) K. i' j lür Wilhelm
Horkert in I,;ui(^endreer.

Die bei Dacheindeckungcn mit Puh-
jilatten, besonders bei Verwendung eines
wenicer guten Mnteriales, oJt eintretende
Gefahr, daß das Regenwasser durch dic

Uachplatten drioKt, läßt sich bekanntlich
bei den sogen. Kberschuanzziegeln da-

durch vermeiden, daß man dos Dacii

doi>|>e)t eindeckt, wobei dann das durch
den oberen Zicucl dringende Wasser von
dem d:imnter liegenden aut{,'cnommcn
und abgeleitet wird Kür die l>csondcr5
wegen inrer sturmsichcrcn und bciiucmcn
Verlegung viel gebrUuchlichcn l aU])lattcn

läßt sich aber eine solche doppelte Kin-

dcckung bisher nicht herstellen I)ie Kr-

tindung will nun die Vorteile eines sol-

chen Poppcldachcs iUr eine Kindeckung
mit Falz]>lattcn gewährleisten, indem diese
aul der g^inzcn llrcitc mit Rippen ver-

schen werden, die von oben nach unten
durch verlaufen, und /war tur Hälfte auf

der Oberseite, zur anderen Hüllte aul der
L'ntersci-

'
f .^ =t

ffg. t. te der in

derljngs-
richtung
abgesetz -

ten Y«Xt-

platte Die
Teilung in

der Mitte

derllrcite

ist dabei
erforder-

lich, um
die ganze
Kindek-i
kung mit
einetrPlat

terimodcll

ausUihrcn
zu kön-
nen Da-
mit greift

dann jede
Platte bis

zur Mitte

der Breite

tlber die
Nachl)arplutte und 'rcl selbst r.\xv Hallte
von der Platte auf der anderen Seite Uber-
deckt; auf der ganzen Dachfläche liegt

also eine doppelte Plattenschicht DicAbb
I und 2 zeigen die neue Platte in .Ansicht
von oben und unten, .\bb. 3 einen ',>uer-

Schmu und Abb. 4 schaubildllch einen
Teil eines mit den neuen Platten einge-
deckten Dai hes. Wie hierausersichtüchist,
laufen zunächst drei Kippen a' von oben
nach unten durch, die die Ii.übe Breite der
Platte einnehmen [)ie andere Hälfte, die
die Innenfläche des Daches bildet, ist un-
ten glatt und in bekannter Weise mit einer
winkelförmigen Verstärkung.sriii|<e 6 und
der Knagge c versehen, mit der che Pl.itten

an den I)aclilatten e aufgehängt «erden
Aul der (l>bcrseite ist die Rintcilung der
Platte umgekehrt. Die in die /wischen
den Kippen «' gebildeten Rinnen a der
NachharjilattccingrcifendehRippen/'sind
auf der Hälfte luigcordnet, die unten glatt

ist. Der sichtbare glatte Teil g ist am un-
teren Kndc mit einer Abrundung A ver-
sehen und besitzt zwickellOrmigc Ansaue
A, die bei ihrem .-Kneinandcrlcgcn der ier-

licen Kindeckung das Aussehen eines
Bibersthwanzdaches geben Die unter-
halb dieser .Ansätze h aul der l-'lächc*/ der
darunter liegenden Platten ijucr über de-
ren Breite lautenden Ripiien 1 sind in be-

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BERUH BREMEN Kia FllANKnilTa.M. POSEN

CCCRÜNDCT ISSa

HEIZUNCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
SpECIALGESCMÄFT für BERUN.NW6 KABL-5TR13

ZEICHEN BEDARF.

frismcn

Tagvslictir.
[intaD-üttitr Ml Obf rliChrplArrtn brr<]hrb<ir«)trbr9Hiban*j»niMa

DtfltMfarä lu;ifvr Pris)meD-S>nd.üj.kJtBnlin-Illliinii,

LU<tr SiratM 54 3B. TelMk*« N«. 231.

HANS BIEHN & Co. Q. m. b. H. 1
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

(T«L: TI, ISTT). (*•>

Spezial-UnternehmungfarAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

Nordrieiittoke Baumtltttr D||||oiIbii lalflllvlDII Ahnsrt AOo., Hambupa
b.«..b.B b>iuc 1^ nUllaUOll'ÜalUllalDIIScinMrliMirTlI.flin.libirilllMlIin

BETONm EISENBETON
HOCH- u. TIEFBAU

BRÜCKENBAUTEN » KANALISATIONEN

GECRONOr HUSER U. ClEi gcgrOndct

OBERCASSEL-SIEGKREIS.

OeRTllodet

1873. Carl Hauer 1678.

Kitnittlicber Uul lieforiini.

Ausführung von Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERUM. DRESDEN-A.
KöniRiD Ai.cu^-.mtr.l.l. (12021 .^„.Lt^m.«,, 14.

Nas^nisehmasBhinB für Sfeinhölt
|mi»i l;t Ober- unfl UnU.*l)Od»n an d.ir llau»tfllIo. Sl.nMl r.pi.-hl irnnif-nrtftVf-l, H^hi'r Rt:^

I klcinsr» A«»liitiTunK.T. v(ir;.l,tlii'li ..•"••iK-tt»t. H«ndb«trttb. I«9«tl«lttung JSO - 600 Qm Fltckanlst« 1

Btdtn tittt alelcht MUchung. WMtnUlch« Enpirnli in Blndcmiltal. Elnlicliit* BttHanung.

Pr«Ui . 250,- P0P Slflek netto ab 1««rk.
AUeln-Virtiieb: 44 2 II
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kannicr Art mit Einschnitten * versehen,
die derart schrSg zu einander angeordnet
sind, daß einerseits ein Durchsehen durch
sie in Richt\^n^{ der Lange der Platten aus-
geschlossen ist. d;is Dach also luftdicht
bleibt, anderseits das ablaulende Wasser
wieder auf die Mitte der Fläche o geleitet
wird, um das Einlaufen in die FaJze mög'
liehst zu verhüten. — q

Chronik.
„Haaiderlndustrle"am Schwarzeaber{

Platt In Wien. Ntch dem Kotwnif d« Hm
Prof. KatI KOnig in Wien itt daiclbit itr

SehvaiieDberg-PIcUeio .Haas der Indutttic' alt

CID bcachlcmwerKt Monumtnulbtu coutaDdeo.
Dal Haut dicDt mit tciocn Fett- und Gctchttti-
iturocn den iDdattnellcD VereiniganKcn Wieci
all KeptktcDiatlonihatu.

Wiederheratellung des SchwOr-Hausei
in Ulm. Da* mtt eincni hoben Giebel ge-
•chmUcktc Gebtude am Weinhot in Ulm, aat
ScbwOr-Haai, ist nach den Rntwarlen und uotei
der Leitang det Mm. Siadtbaumeittcr Romane
in Ulm »iederhergettellt und erweitert worden.
Das 1785 «Ollig autirebraiiDle Gebtude hat nach
icincr früheren einlachen Wiedcrherttcllunfver-
sehicdcoen Zwecken gcdieDi, bii et nonmchi
die Stadtbibliothelt, oie Uibliothek det Alter-
tumivcreiiu luw. auUuoehmen bestimmt wurde.
Das Gcbiude bat leinen Namen, wie der „Schw.
M." belichtet, daher, daB hier alljährlich der
neu gew&hltc BUrgermeitier nebst dem Kat den
Atntsrid aul die Stadtvertattung und die ZOnlte
den Treueid lu leinen hatten. ~

Ein Paisauer-Brunocn auf der Ellsa-
belh-Promenadc In Wien gclaort nach dem
KntwutI de« Bildhauers Theod. Khuen durch
die Stadt Wien lar Krinnerune an die Aoige-
staltuBK der Promenade im 60. Regierunj;jalire
des Kaisen Frant Jotel I. cur Hrrichtung. Der
Brunnen bcitcht aus vertchiedenlaibigem Mar-
mor; den Aulbau krOni eine alleKoriiche Kigar
der Donau, die von .'^iirkeltiguren begleitet ist. —

AusachmQckung des Sitzungssaales des
Reichstaxs-Oebaudes In Berlin. Der M.lcr
Angelo Jank in München hat alt .Sieger ir.

einem engeren Wettbewerb, an dem noch Wol-
demar Friedrich und Artur Kampf lieteiligt

waren, die Gemtlde für die Wand hinter dem
Prtiidenttnsiti det Siuungstaal» det deutschen
Rcichitagt-Gebludes Tollendet. Es waren drei
Wandflachen Ton je 5 m Hohe und 8 m beiw
xweimal

.1 7 m Breite su bemalen. Die Gemilde
seigcD Darttellungen aiu der deutschen Gc-
ichicbte. Da^^ linke Bild leigl Karl den GroBcn,
auf dem Keichtlag tu Paderborn im Jahre 777
eine arabische Gciandtchafl empfangend; da<
rechte Scitcnbild «teilt Harbarotta dar, auf der
ronkalifchen Kbenc eine Huldigung der lom-
barditchen StUte entgegennehmend { 1 1 ^i). Dai
Uittelbild ist ein MotiT aut der Schlacht liei

Scdan und leigt Kalter Wilhelm, den Krön-
piinien, Bismarck, Moltke und Koon Uber dai
Schlachtfeld reitend. -

Elo oeuet Schulgebiude in Heilbronn
itl mit einer Hautumme von 800000 M. nach
dem Entwurf de« Hrn. Arcb. .SieuO daselbti
an der Damm .SttaBc errichtet worden. Da
Haut dient mit «einen 5; Klasscuiimmem Hci
Kealtchule, der Mtdchenmitteltcbulc und dtr
Vülkitchule al« Unterkunft, Das AeuBere i>l in

graugelbem Hcilbionner Sandstein ei'-lelll. Uie
Baugruppe enthtlt mbtn einer Tuinhalle ein
Schalcroad, eine Schulkllche fSr die Midchen
usw. und wird durch eine Niederdruck-Dampf
heisung erwtrmL Da« cbm umbauten Raumes
•teilt sieb aut etwas Ober 19 M —

_
Vereinshaus der Gesellschaft „Colleg"

In NarnberK- Ute Getelltchalt „(. ulleg" 11;

NSrnbcrjt hat sich durch den Architekten Pn.l

Dr.-Ing. Gabr. r. Seidl in Manchen ein Vcr-

einthau« erbauen laiten.

AlzbrQcke bei Freilassing. Für die am
I. Okl. d. J. erOfloete Hihn«irecke Mahlduil—
Frei aiting, welche die Oiterreicbitebc Taucrn-
bahn durch Hayem tortteiien soll, wurden ;

HrBckcn Ober dat 600 in breite Alttal erbaut,

von welchen } den .Mohibach recht« und linki

der All Obertpanncn, wahrend die dritte BiOcki.'

die Alt telbti Sbertctit. Die HrScke wurde nach
dem iCniwurl de> Hrn. Keg.-Kii Heute! von det
Obertten Kaubch^ide durch die Bauunterneh-
niung Säger W><rner in München erbaut
Sie hat gcwslble Ocflnungen von rd. ,^5 und

37 m Spannweite, Die Krllckenpfcilcr und aul

ie
eiDCD i'.r m langen und 13 m breiten ?rnk

irunnen au« Eisenbeton, die gr^Bien btkhet

in Deulscbland ausgctübtlen, gegrSndeC. Die
Bracken bctiitcn Gelenke (wiichen Gelenk-

Suadem tut Kiotiampfbeton ohne Kiteneinlaee

;

le KeiHt'kcil belrti>t 400 kg auf di« -jcm. Üic
GtUndutK der BiOcke iit lar duppLigleitigcn
Autbau der Strecke angelegt, die Idackcn selbtt

aber sind tunlcbtt lüt eingleisigen Betrieb er-

baut —

Sicherste Hilfe
gegen Grundwasser in Kcllcri.1utiien ErJ-
fcuchtigkeit. nasse Wände etc bietet Pixol-

Isolieimörtel. Derselbe t*'ird wie gewöhn-
lich aus Zement, Wasser u, Sand mit einem
Zusatz von Schachts Pixol-Emulslon herge-
stellt. Man verlange Prosp. u. Qebraucns-
anw. V. F. Schacht, Teerprodukten Fabr.,

Biaunschwcig A. 22. •128'

ii

Sypilon „Wunilus
0. R. a.

hygienltob ainwandfreler G«ruahvar*otilat*

tOrWaich-.SpflI-u. flutgusibecken

* lowle rir Oel-Pliiolrbeeken •

I
3 .
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b. GIblan & Co., Haliu,
Tiifciiul« liriii rir Iii- o. Viliup-InlHi.

Vacuum-pnnipen

zu Entstaubunqs-

Anlagen »0
0»

filr lIdtel8,YUIeii, Wobnhäusor etc
geeignet für alle Antnebaarten.

• P9

* 1

CO

o

>(aschinen- nn9 /muhiren-fabrik

norm. H. Breuer & Co.,== HOchst am Hain.

SchmledBBlsernB Fratfir
»i Oberllrhte jeiier Art, sclmledMU.
Teppen, TDren n. Tore als Speziatitit

fertigt SM
R. Zimmermann, Baotzen.

Belegte MasslYtreppen in Kunststein nnd Eisenbeton.
Patentinhaber liefert dl« PortndObel und die Beteatl^unKadObel.

••v!:'::^:;:" Nachahmung wird g'rwarnt^^;'*^^^^
und Fachleuten f^il fTV^UlPB»m

bevorzugt

Bereit 11iigis-Anlagen
komplell

Iransportabel
gebrauchsfertig

= 7 Normalgrössen =
mit 300—1500 Liter Warinwassei-Vortat.

Pür Wohnhäuser, Villen.

Anstalten etc.^=

Marcus Adler
BERLIN Nli/. 7. ^EEE±n^



Litermtot.

Gimdt, Mm Prof. Dei Unterricht aa Bbo
ftwtrkicholcn. Heit 3: Ltilladco
Br Oeutich and GetehlltikuDdc aa
Biugewerkscbulra ued Tcrwudlen Lebt
uutalteii. Teil 1: Bautcchniiche AufttUc,
bearbeitet too P. Nicbui und K. Bode
Mit u Fijr. im Text. Pr. 140 M. Helt 5
Teil III: Kinlacbe BucUlhtuD; und Wcch
lellehrt. Pr. 1,80 M. Leiptig lyy;. B. G
TcubacT.

He»», Ludw., Dr.-Iog., Prof. Leitiadeo fBr die
Berechnang und AuifllhruDe Ton Kiiea
betOD-KoDitruktioDCD.I.Teil.Soodcr
druck au> dem .Bautecbnikci*. Wien 1908
Verlag des .Bautccbniker*. Pr.geb. .vSoKt

HU(cr», E., BrL (f) Bau-Untcrhaltanc in
Haai und Hot. Bearbeitet von Geh. Hrt

Dr. O. T. Ritgen. Achte Terbeueric un
vermehrte Auflag«. Wictbadea 1908. Rud
Bechtold tt Co. Pr. 5,50 M., geb. 6,50 M

Intcrnationalei Archiv (flr Phoiogiam
mctrie. Redaktion Prot. E. Dolcial. i.jahr
gang 1908, Med I. Wien iijo.'S. Carl Fiomme
Pr. I. d. Jahrg. {4 Hefte) 10 M. Kin Heft 6 M.

Joog'» Deutiche Peaerwahrbfleher. tieft 9
Watiervertorgung in Brandftllcn
von Bcaoddlr. Dipl. -log. Schlunk. Mit

24 Abbildgn. MBochca 1908. Pb. L. Juos.
Pf. so Pf.

Dr. Piper, Otto, Hofrat Die neue Hoh-
knoigiburg. Ein SchluSwon. Separat
Abdruck aus der ,Sir»8burger BBrger-Zei-
tung". Suaßbotg i.K. Gebr. Riedel. Pr.soPl.

RInkel, R., Prot. EiniBbrung in die Klck-
troKchnik. Phyiikaliiche Grundlagen
und Technische Auttflbriuigen. Hit 445 Ab
bildgn. im Text. — Tcubncr'i Handbächer
tflr Handel und Gewerbe, herauigegeben
von l'rl». Dr. »an der Boight, Prot. Dr. Schu
macher und Keg.-Rat Dr. Stegemann. Letp
lig 1908. B. O. Teabacr. Pr. 11,10 M.,
geb. 12 M

Parsonal-NMliiiehtaii.
Denlaehe» Reich. Der Prof. joi. Brii an

der Teehn. Hochichule in Berlin itl 1. nichl-
•iBod. Mitgl. des Pat.-Amtet ernannt, und die
Erncnnuag d. Mitgl. Geh. Reg.-Ratei Ha utd i ng
auf weitere 5 Jahre erstreckt.

Baden. Die Reg.-Bmiir. SchlOsiinger
in Waldshui, Blum in Mannheim a. Staofrerl
in Basel sind nni. Verleih, des Tit. Bahnbau
iasp. tD Inip.-Beamten bei der Gen.-Dii. der
Slaatfteiscnb. ernannt.

EUal-Lothrlogeo. Vcrsctxt sind die Kr.-
Kauinip. Fihr. v. Clocdt in Diedenhofen nach
Colmar (.Nord), ffebbeiliog in Colmar nach
Bolchen u. Walch in Bolchrn n. Diedenhofen.

PreoBea. Dem Ob.-Kit a. D. J ungbeckcr
in Bonn ist der Rote Adler-Ordrn II. Kl. mit
Eichenlaub, dem Kircbenbmsir. L. Hofmann
in Herbotn und dem I.andbauiasp. Hoschke
in Metz der Rote Adler-Orden IV. KL, dem
Wirkt. Geh. Rat. Dr.-Ing. Hon» eil, Prts. des
groBhert. bad. Kinani-Mto. ist der kgl. Kronen
Orden 1. Kl., dem Geh.-Ral t. Bose in StraS
barg i. E. der kgl. Kronen-Orden III. Kl., dem
Kiscnb -Bau- u. Beu.-Iosp. Winkelhaus in
Meli der kgl. Kronen-Orden IV. Kl. und dem
Arch. Tenge in Paderboin ist die Rcttungi-
mcdaillc am Bande verliehen.

Verlieben ist dem Kiienb.-Bau- u. Hrtr.-
Inip. Stahl die Stelle eines Mitgl. der BiiL'nb.-
Dir. in Mains, Schreher die .Melle des Vorit.
einer Betr.-Insp. unt. vorllul. Bclasaung in Wald
brOl und SebBrhoff die Sielle des Vortt. der
Bctr.-Inip. Saalfeld.

Der Reg.-Bmstr. Diett in Erfurt ist lum
Eisecb.-Bau- u. Betr.-Iasp. ernannt

Die Reg.-Bmiir. ROtteher in COln and
Oehring in Posen sind den beU. Kiteab.-Dir.
lur Bescblfti|rung Bbcrwiesen.

Der Gb.-Bri. Jangbeeker in Bonn ist von
der Teilnahme an den Diplom-Prfltungen bei
der Techn. Hochschule in Aachen a!s stiod.
Komm, des Mio. der Oflentl. Arb. entbunden
und als sein Nachfolger der Ob.-BiL Everken
in COln bestellt.

Dem Reg.-Bmstr. Ahlen in DBsseldorf ist

die nacbges. Knilats. aus d, StaaUdieost erteilt,

Saebien. DemGeb.Brt.Grimm imKriegi-
Hin. ist die Erlaubnis lur Aalegung des ihm
verlieh, kgl. preuB. Roten Adler-Ordens III.

Klasse erteilt.

Mit scibtllad. ßaulcitong beauftragt sind
die Keg.-BmsU. : Gerlach in Schwarzenberg,
Bcs.-Sleuer-Einnahme-Geb., Hager in Falken-
stein, Amtgericht, Kempe in Koiischenbroda,
Amtsgericht, Zeltler in Roths, Amtsrericht.

Die Rfg.-Bfhr. Pindeisen beim Laodbau-
amt Dresden II und Wentel bei der Baudir.
des Min. des Inn. erhielten aach bestandeaer
». Hasptptif. den Tit Reg.-Bmatr.

Oer Bmsti. Ulbricht ist als Braodversich.-
laap.-Assiti. angcstellu

Oer kgl. Kin.- u. Brt. LehmiDD in Zwickau
Mt gestorben.

immmimmmmmmmm
CARL SCHILLING

Königlicher Hofsteinmetzmeister

Ausführung monumentaler
Steinmetz- unb Bfibhauer-flrbelten

In Saadatolaen and Dick«llulktt«laen aai «l^naa Brlehao.

Stammhaus BERLIN-TEMPELHOF Ringbahnatr. 40

ZwciKgeschüIt

Wünsohelburg
Grafschaft Glau.

= SandsteinbrQche =
in Wanschelborg
in Friederadorf.

Farbe der Steine:

weiss, grau, gelb.

Steinmetzwerkpl&tze

in WQnschelbnrg
in Mittelsteine n.

in RQckera.

sagerei

in Wfinachelburg.

ZwciKKesch&it

Mühlhausen
in ThBnngcn.

Mtucbellcalkstein-

bnich -
in Ober-Dorla.

Farbe des Steins donkelgrau.

Steinmetzwerkplatz
und Diamants&gerei

in IVlOblbaosen i. Ttirg.

Zweiggeschlft ==^=
Warthau

in Niedcrschicsien.

= SandateinbrOcbe =
in Warthao.

Farbe der Sieior:

weiss and gelb.

Steinmetzwerkplatze
in Wartbau und
in BoDzlan.

^ DiamantsAgerei k
in Wartbau.

Zweiggeschäli

Kirchheim
in Unierfranken.

Muschelkallutein-^= brOche

=

in Kirchbeim

polierf&biBen martnor-
:: artigen Kallutein ::

in blaugrauer Fbbung,

:, KailcsteinKernstein ::

in hellgrauer Farbe.

Steinmetzwerkplatz
und DiamantsAgerei

in Kircbbeim.

ISO



WOrttember^. Ucr Brt. T«tcl, Prot, «n der

Raueewciktcbulc la Stangart, itt'anf AotuclKn
Id den Robcitud Tcrtctil und ihm der Titel

und Raag eine* Ob.-Brti. rcrlicbcn worden. —

Anmerkuag der Redaktion. Bei Kiele
IrafCD bitteo wir, (teti die uriprllDe-
licDC FraBC in wiederholeoi der Ntch-
weiideiHeiugeiuBi. BLiitanerllBlich.
DieBe>ni«ortun|ri[eicbiebttaiichlieS-
liohandicierSteire. DichtbriefIich.An-
(raKCDohneNimcDaodAdreiiebleiben
vrandtltiHch uoberflckiicbtict. Et
kommen nur Fragen von allgemeinem
Intereiie lur Beantwortung. —

Hrn. Arch. S. In Hannover. Oer .Ver-

band deutscher Architekten- und Ingenieur-Vci-

cine' hat Formulare aufgestellt tu einem Ver-

trage (wiichen Architekt und Hauherrn, sowie
iwttchen Architekt und seinen Aogestellien.

AuBerdcm sind allgemeine Bedingungen auf-

gestellt Iflr einen V^erkrerttag mit dem Unter-

nehmer. SimlJiche Sehrilten sind vom Vtiitge

der .Deutiohcn Bauleitung' lu beliehen, <tte

beiden ersteren sind auch abgedruckt im ,Dcut.

sehen Raukalendei" Teil I, der im gleichen Ver-

lage erscheint. Bei Abschluß eines Vertrages

I

mit dem Bauherrn empfehlen wir Ihnen auijcr-

dem, die .Bestimmungen Ober die lirilrechtlicbe

I Hahbaikeit des Architekten' sugrunde lu legen,

! die ebenfalls vomVerbandcaulgcsielli. im .Deut-

{
sehen Baukalender* abgedruckt und vom gcnann

-

ten Verbände xu belieben stc<l. .Stempel ist bei

\
Dienstvertrtgcn liwischen Architekt und Biu-

' berm, swischen Architekt und seinen Angestell-

ten) 1,50 M. (ür jedes Vertraj^^-Kiemplar lu er-

' heben. Bei Werkvertrlgen mit Unternehmern ist

bei reiner ArbciKleittung ebenfalls nur i.jo M.
Stempel tu erbeben. Bei Lieferungen dagegen
wird ein höherer Stempel nach den besonderen
Qrundsttten des Stempelgeseiicsasw. berechnet.

Sie finden difBr einen Anhalt im .Deutschen
Baukalender. Teil I. Abschnitt X. —

Hm. M. W. in W. Wenn als SchlaStermin
eines Wettbewerbes mittags ii Chr angegeben
ist, io ist es selbstvcrsttndlich, daS twitchen
ti und iiViUht unmittelbar eingelieferte Ent-

m-Hrte nicht mehr kunkuttenillhig >.ind. schlag
11 Uhr hOrt die Kinlielerungsftist auf. Du der
Rackttittdcsbetrellendcn, alsl'reisrichter in Aus-
sicht genommenen Herrn schon vor dem Aus-
schreiben des Wettbewerbes erfolgte, so ist ge-

gen die Hctcitigung desselben am Wettbewerb
loriucll nichts eintuweoden. Da er aber Ver-

fasser eines Vorenta'urfes und des Programmen
flr den Wettbewerb war, so hätte ihn wohl das
eigene GelUhl von der I'eilnahnie am Wettbe-
werb abhalten sollen. Jedenfalls aber mu8 man
den Preisrichtern soviel L'nabhlngigkeit und Ur.

teil tuhiiligen. daS sie, unbecinAuOt «onNebtn-
IrOmungen, luit ihrem Spruche lediglich ihier

UcberteuguDg folgen. -~

Hrn. Stadtbrt. B. in A. SteiDholtluSbOdcn
uDil Linoleumbelag haben sieh bei entsprechen-
der Vorsicht beim Verlegen bei Schulen durch-

acts bewihn. Uebcr die Punkte, die beim Ver.

legen besonders tu beachten >md, geben Ihnen
die Firmen, welche die genannten Bauraalciia-

lienberstellen, die beste und erschöpfendste .'\us-

kunli. Ihre weitere FraRc: .Ist von einem Hart-

holifullbodcn eine den Mehrkosten i ntiprcchendc
längere H.<ltbarkeit tu erwarten?' Obcrgebcn wir

hiermit dem I.e»erkrei4c. —
Hrn. O. Z. in Str. Aul Ihre Anfrage m Kei-

lage II (U No. bt betr. Ki n k 0 ehe n h lu s c t ha

b«n wir Sic schon auf den Artikel in No. 10 Jahig.

1907 des .Zemtalbl. d. Hauvciwaltg.^ und beiük-
lich weiterer Auikünftc an Hm. Schuldirektor

Fick in Kopenhagen verwiesen, der luerst nul

dem Kontinent das System des Kinkllchenhau-

ses aiisgefflhrt hat. W'ie wir dem .Gesundheiis-
Ingenicur' vom i^ Sept. d. I. jeiit entnehmen,
belaBt sich in Beilin die .KinkUchenliaus-Ge-
Bellschaft der Berliner Vororte m. b. H.' mit der

Anlage solcher Gebäude. —
Fragebeantwortung aus dem Leserkreise.

Zu Anfrage 1 in KciUgc .t6 tu No. 71. I m
Ochaenblut als KarbstofI tu verwenden, inuB

das Hämoglobin des ersteren gelOst und vor

Ztrsetrung geschattt sein. Hiertu wird lumeisi

Kssig oder surk verdünnte ICssigslure verwen-

det, der ;e nach Zweckbestimmung des tu be-

ntittcnden Ocbscnblutes auch Kucbaait, Bur-

säure. Zwiebelsaft oder .Mann beigelOgi weiden.

Um den KinfluB der im Kichenholr. stets vor-

handenen Gerbiäure vorweg abtuschwächen,
betw. aultuheben, die llämoijliihin t. i. ler-

seilt und dunkel läibt, ist die Gerbtäuic ent-

weder allein fflr sich abtusiumpicn oder dci

( >chsenblullOsung sind Faibsloffe beiiumcngen.

die das Auftreten des sonst schwartbraunen
l'aibenschirumers wett m.ichen. Noch »lie xu

beiacksichligen, datt nur vollkommen frisches

Blut tut Anwendung gelangen darf und datJ die

Blutlosung Uiltdicht tu halten ist. Vor der Ver-

wendung wäre diese stets gm durchiufStieln;

von der Verarbeitung tettwcite lersctrtcr L.Osiing

ist •nischiedcB abiuiatcn. - H. II.—

160

CementbaugeschSfft

Rud. Wolle. Leipzig.
M4

SpBzIalausfQhrung von

Beton- u. Eisenbetonbauten
(Qr Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

Lciptic 1 Dreadan
1897. 1M3. «isMaa* »4alUsUrots« tioldaas •aalll*

StuBplbttoa-Bsaten nnd Ziseobeton-Bantan aller Art — MftUer-

Konatmktionen - Viktoria-Decke D. .•Pat — Wollea Konaoldecke
WoUea Bolüdecke D. R.-Pat — tabltzarbelten.

Zentralheizungen,
WarmWasser-VersorsuiiRs-Aiilapeu.

koiiiplctto Haus- II. Fahrik-Installatioiien.

lIochdriick-RohrloituuiK'ii,

Komplette Rohrleitufigen zum Seibstmontieren

liefert in vorzOgl. AiuftlbranK als 23jälinge Sp«zialiUt

Carl Flflrh Berlin SW Ol. _

Sollann Odorico
Franhfurt a. N. 3^

l'ntrrin'hnnins für

Eisenbeton- u. Stampfbeton-Bauten
HDsaihTBrrazzobödBn=

Slatisrln" lirrei-liiiuii^cii. Kosten-
Anschläge ev. pratls und tranko.

Iters OefiDPM-ünn
Palent-Germanen neue Modelle 1908
aaeli KtasUaraatnOrrsa la ttitiamiUssi HUlart.

Bedinruogslote Oiranlle Iflr gleich vüitelllitlien
Daucrbtind. LcIstungtllhlgStli und spanamstiin
Breniutoffvrrbraiicb wie Ölen naeli sinerlksnl-
scbem oder irgeodelncin andertTi System bei

Verwenduogvan gltlctaem Brenamattrlal, ifleiclicr

rflllrsumgrOtse und gltlchrr Beditiiuai;. — 0«-
lOimsekvolle Auslätarungen, genaueste MonUge

Winfer's Meteor-Öfen
bülli:iieRur.d6fenaaclibewihrteisi IrisChciiSvsItm
l^irplelileiiswtrt tUr all« dl« PHIIe. wo billige
l'ieiie und nirtil illeto QuiMIlt der Otin maas-
Kcbcnil lar die Anschaffung sind.

(Iber eine ' j Million meiner Öfen
Im Orbrjuch, bei von Jsfit lu Jahr steigendem
Alistii Ist lieilrf Uewris tut deren bolie I elstungs-
Ul kkcil u •cicüleVrrkt jflk-Miell,

Original Yerkaofdiit« tH) alt ernisiliirtea

Prvitien durch Jede beiaere OfeokandlDng.

Gegr.

1796
OSCAR WINTER, HANNOVER

Ulillui Fttm llr Dill oDd tiuipiriii. Eniillli-ililiiiiBiuliiKr.

Gegr.

1796.

ügle
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Technische Mitteilan^en.

Wandplatte mit (cnotelen und («feder-

ten RAndcrn. D R P 201 414 für Wilhelm
Schuck in Dresden

Zur Herstellung von l'lattenwanden ist

es üblich, Platten mit durchlaufenden Fc-
flern und Nuten an den Rändern zu ver-
wenden. Hierbei sind die die Nuten ganz
ausfüllenden Fcdt-m etwas höher, als die

Nuten rief sind, sodaß sich am Zusam-
menstoß zweier Platten auf beiden Seiten
Fugen bilden, die mit Mörtel ausgefüllt
werden. Da der Mörtel nur geringe Teile
Oer Plattenränder berdhrt, so erscheint die-
se Verbmdung nicht lest genug Diesem
Uebelsiandc will die vorliegende Erfin-

dung dadurch abhelfen, daß die Nuten
breiter sind als die Federn, sodaß Raum
zur vollen Umschließung der Federn mit

Mörtel auf beiden
f^f- Wandseilen gege-

ben ist Damit die
Platten aber trotz-

dem zunächst trok-

ken aufeinander
gesetzt werden
können, sind du-
Federn auf beiden
Seiten mit Lager-
atLSätzen versenen
Abbildung I zeigt

die Vorderansicht
einer Platte, Ab-
bildg- 2 die eines

Wandtcilcs und Abbildung 3 den Quer-
schnitt zweier aufeinander gesetzter Plat-

ten. Wiehierau5zuersehen,nat diePlattoi
an zwei aneinander stoßenden Rändern
eine durchlaufende, halbkreisförmige
Nut 6, die nur einen Teil der Plattenbreitc
einnimmt und rechts und links von ge-

raden Flächen c begrenzt ist. Die anderen
beiden Plattenränder sind mit einer durch-
laufenden hohen I''eder versehen, die von
hohlgekrUmmten Flächen e begrenzt ist

und in eine schmale, leicht gerundete
Kante d ausläuft Damit die Platten auch
senkrecht und wagrecht ohne Hilfe von
Richtscheiben richtig aneinander gefügt
werden und schon vor Einbringung des
Mörtels aufeinander sitzen können, sind
auf beiden Seiten der Federn in gewissen
Abständen Lageransätze A von solcher
Form angebracnt, daß sie beim .\ncinan-
derlilgen der Platten vollständig auf die
Flächen c und i der genuteten Ränder aut-

sitzen, Wie Abbildg 3 zeigt, bilden sich

beim Aneinanderfügen der Platten aul

beiden Seiten der Wand tiefe, offene Fu-
gen, die mit Mörtel nachträglich ausge-
lUllt werden. Durch die Rundung der Nut
und der Federscitcnflachcn wird noch er-

reicht, daß <lic Fugen sich auf eine ge-
wisse Strecke (von g bis f) nach aulScn
verengen, wodurch in bekannter Weise
einem I ieraustreiben des Mörtels wirksam
begegnet wird Will man ein Zusammen-
fließen des von links und rechts einge-
brachten Mörtels ermöglichen, so sind du-
Federn d mit Ausschnitten « zu versehen

Cbrodlk.
Eine Groft-Marktballc im BtrlintrSladt-

tetl Moabit. Der Magiiirat von Berlin htt dco
Anliiut einet 6,; ba gruBen Geitodcs in Moabit
lur Enlellimg einer oeuen GroB-MarIcihalle, die
hioptilclilich dem Obit- und QemBiehandel die-

ocD toll, bcichlotirn. D«i Gelinde, weichet
Walter- and RabnaDichlgtl hat, wird be^enii
Ton der PauJ-StiaBe, der Spree, dem Picktiol

aid der SutSc Ali-Moabit Die Koiwlrle ISr

die neue Grofl-Mariclhallt sollen dem Verneh-
men nach aul dem Wc(c dct Wettbewerbe« ge-

RUD.OnO MEYER
HiMBURC lERUN IREMEN KIEL FIUNKFIItTa.M. PISOI

ccciüNorr itsi

NEIZUNGS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
SPECIALGESCMÄrr FÖR Berun.m.kis.kaw-stru

ZEICHENBEDARF.

f T^ümict]?rrffnsfFr

aus luxf^r-tlP^troglas.
1*1 IV

ÜIUIMOU kuxiar-rruaiaii-«jau.
Q. m. b. H.. Birlla - Wilutisti.
Uhdw atrasM 34 35. TataviMa N«. 231 I

HANS BIEHN & Co. Q. m. b. H.
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

(TeLt VI, 1377).

Spezial-Unternehmung fOpAbdichtungen
und Ctauausfflhrungen im Grundwasser.

Rolladin-Jiliiuslen

^ehwemm§^teine
^ ^ liefert per Bahn und Wasa«r

/C Bernliard Lorenz, Coblenz 15.
"

llarthol^Fussböden aus Ahornlioiz

AMt-, Fac«i Splittei^i fttr Fabriken,
MMualMitM, aaf Haiku, Lagar •4ar Blla4l

tMkrliH),

Balkaa, Lagar a4ar Blla4k«4«B.

Uirikilz iJi Mi| u1
iltii Uimlitii Fiu-

Mu lit Iii lllllgiti ni
luirkitlitti Erinirii|.

AbnatKUf Unt Untar-

tnehanf oiar K Mate-
rlalprUann • AattaJt
Llohtartalde/BarUB

Akara 1,2 eea, Blekaa M eea.

Tur minJvrwertiger Wara wird gewarnt

Koefoed A IsaAksoiia Kanbiurs; IS.

D«ataeke A ttaterr.

Talepk. S*4& Pyrofugont-Werke Talayk. 84tf

VoUkommenifBr fyginloiBr AibiK-FiusbodinbiliKusD

Gebr. Sohleicher, rKÄ"

t6, Google
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TDROAMENT
1897 Gold. Med. Bodenbaoh — 1897 Silb. Med. Leidig — 1906 Sllb. Med. Oretden

Wonnen w«idcn. Ntcb dctBciiebiun; dcrM*rkt-
hillt foll die jctiigc ZcDiral-MiikIhtille dem
Groöhudel cnitGrAOgcl und Fischen flboj^ebtn
werden, wihiend der GtoBbandel Ittr Fleiicb in

eine Mirkihalle verlegt werden wird, «r die ein

Geltndc in der Nthe dei Zentral-Viehhofei bc-

reiti frflher erwürben wurde. —
GroQe Kanalpläae in den Vereinigten

Staaten von Nordamerika. Nachdem der Bau
eines Tiefwattcrkanal« von Chicago nach den.

Mi8<isiippi erfolgreich anteroommen wurde, lu-

daS ein Waiserweg btt nach dem Golf von
Mexiko i;<scbaflcn wird, hai dieielbc Kommit-
iion für Waitcrwcgc unter dem Voriiti C o n -

way'a den Plan gefaUt, eine Waiierverbindang
twtichen Chicago und New-Votk henuitcllen.

Dieter Kanal loll groS genug weiden, um den
giOBten Secdampfcm lu ermöglichen, Ton Chi-

cago n-ich Dciiaocc fObio) xu fahren, von wo
der Miami- und Erie-Kanal bit nach Toledo
erweitert werden wOrdc. Die Seen worden von
Toledo biiBuffalo bcDutit werden, und von dort

werde der Krie-Kanal nach Ncw-Vuik veiiieli

werdrn mSiten. Üie DurchlObrung dicies Pla-

net wStde den Wasserweg von Chicago nach
New-Vurk um 500 M«ilen körien. —

Ein Geneiungahelm der Wiener Kauf-
maooachaft toll bei Modling an der Sfldbahn
erticbtel werden. Es und j Abteilungen ge-

plant; eine chirurgische, eine interne und eine

Abteilung für Hauiktankhciten. Die Konen de:

Anlaee werden au( ^,5 Mill. K grtctiliil.

Ein ncuea »lädtttchea Verwaltunga-Ge-
bäilde fOr Wleo ist gei>!ani, nachdem da> nun-

mehr .'5 Jahre betlehende Schmidi'tche Rathaus
die an die Verwaltung herangetretenen rttim-

lichen AnfordeiuDgen nicht mehr ta bewlltigeo
vermag. Der Neubau toll an der nordweslltcheu

Ecke des jetiigen Rathauses, auf dem durch die

Magisirats-SuaBc. die Kathaus-StraUe, die Grill-

parier- und die Ebcndorfer-Gaste begreniler.

Gelinde errichtet und mit dem allen Hause durcli

einen unterirdischen Gang verbunden werden
Die Tüui Stadtbauamt in Ucbereinttimmung mii

dem je'rigcn KAthause au«gearbettelcn PIftoc cr-

l<ir<lrrn einen Kntlenaulwand <on rd- I Mill.K.—
ZSjUhriges JubilAum de« neuen Rathat:-

aca in Wien. Am i.-'. Sept. lÜ.Sii wurde dri

Schlußstein lam nfucn Hathause in Wun ge-

legt, nachdem am 14 joni iS;; die tcierlichi

Grundsteinlegung siaitgelunden hatte. In det

ScbluUsiein-L'rkundc hicUes, dtU daa Werk nach
(ehnjthiiger roflhevol'er Arbeit .durch die rotch-

lige .-Schaffenskraft unseres Meisters der Bau-
kunst Friedrich Scbmid' und dutcb den rtlhm-

lichen Eifer seiner Weikgenossen" soweit ge-
diehen sei. datl dasselbe inmitten der schön-

sten .Siadianlage .mit ttol'er l'racht all Wahr-
teicben des freien Kdrgertums hoch rmporragi'.

Die We'kgenoticn des deutschen Sieinmeiien
waren N'eumann.Luni. Fleische r Sc hui i,

Heer und Deininger. Der Eibaucr iclbtt er-

kllrte den Uau alt dat Werk einet KSn'^tlert,

.der die Kaugetrhichie der froheren Jahrhun-
deite in seinen Geist aulgenommen hat'.

Wiedcrbcrstcllungsarbeiten am Erech-
theion and an den PropyUen der Akropolla
von Athen sind dem .Jahrb. d. dcu'.ich. Arch.

Intt.* lufolge teil einiger Zeit im Gange und
aleben unter der Leitung det Archiickten Halanos

Die Arbeiten am Hrechlheion werden dciiinicht;

abgetchlotien; die Nordballe, die Korcnhullc
und die eingesiDrite Westwand wurden au« der.

ursprOnglicheo WerkttBcken wieder au(g<t>2u1.

Die Sudwand wurde neu errichtet und die noch
erhaltenen Archiiektuncilc wieder an ihrer allen

Stelle verseilt. Der Wiederheriielhing der Pro-

pvLien kommen neue Keuhachiungen xusiatien,

welche Hill und Wood raachien.

Elektrischer Betrieb der ruatiscben Ei-
aenbabncn. Kr.de "fpifmber »ollie in St. Pe-

tersburg eine ll< ratung aber die Kinfahtung des
eil kiritchcD KI'lrIcbe^ auf den Haupt-Eisenbahu-
Lioien Petersburg- Moskau -Charkow- Sewa-
stopol, Peteiiburg Warschau, sowie Peteis-

burg- Wilna Kiew <)de«sa stattfinden.

Umbau des Fe&tspielhausea in Wormi.
Aul Grund e<ncs Guiaclitcns des Hrn. Hii. Tli.

l'ngei in Hannover ist das den akutlitchcn

Anforderungen nicht genSgcnde FestspielhaLt

in Worni% einem Umbau unteriogen worden, der

tum Wiederbeginn der Spiclieil im Uklubet voll-

endet sein wird.

Literatur.

Dr- Pudor, Heinrieb. Saalecker Werkititt-
tcn G. m. b. H., Saaleek bei Kflien. Kontt-
lerische Leitung Prof. .Scbullie-Naumbuig,
getchiflliche Leitung Dr. Kricdr.i ariiaDien.

.Sonderabdruck aus .Dokumente des moder-
KD Kunstgewerbes'. Kol.

- Au st t e II ungt •
J
ah r buch ii)o8. }. Jahrs.

Doppelheft ^ j. Fol. Leipiig-StOtlcrili I'Kj^.

Pi. 3.10 M.
Scheurcmbraodl, Herrn, Arch. Architek-

tat-Konkurreo>cn Hand III. Heft 4
KnlwSile SU Reihenlandbiuicm lOr eine und
«wei Familien in Erfurt. — Hellt.: VolU<-

UOcherei in Egcr und Theater in Auliiga.K.
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Bester hygienischer Fussbobenl
F«u«rsioh«F O Fugenlos D UntrarwQstiloh

Torgamentestrich- und Korkestrich - Unterböden

:: UebiT I Million QaadratmeUr ans^efUhrt ::

Lan^tihri^ KrfahrnDg. (ilünzcndL- Zeugnisse.

Torgamentwerke G. m. b. H. Leipzig

Otto Schultz
Tezeii-Gitter-Werk und Kunstschmiede
Hallesches Ufer 36 BERLIN SW. 28 Hallesches Ufer 3G

I
Monumentale Kunstschmiedearbeiten i n Eisen u. Bronzal

Mittt rt-rt tili t/r Kfitiilof/e.

Ctiristoph 5c UnmackB.ö.
•

3r<r^enm»|il<» -

<«-«»l Sff)-'-

Berlin TP. 9 unD. TTiesku 0. C (83)

N Hathenersfrossg »6

OegrUndet
itrrs.

(3«gTttndet

ISIS.Carl Hauer
K^oiL'licher UufliuferKtii.

Ausführung von Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERLIN. ^ DRESDEN-A.
Kuni«inAasujlaatr.5l. (202) Seilcrxaai* U.

= 7 Normalgrössen =
mit 300— 15(XI Liier Warmwasser-Votrat.

I'iir Wohnhäuser, Villen,

Anstalten etc.

Marcus Adler
BERLIN NW. 7. ^'^'-"<"'
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— K«fl 7: KfeBuloiiam Prciboie i. Br. |— Hell fl: Kitbtus t»i Si«dcrichftDh»u«co
bei Krilin. — H«h 9,10: SyntRogt Isr Frank-
lurt«.M. BcrliD 1908. Ercst Waimuih A.-G.
Pr. <ie\ Bandet im Abonn. (1: Hcdc) 15 H..
Einielhelie i.lSo M.

Dr.Schreier,Joi., log.. Baoadjuckt. B i r^ u n g «
and MllticnmumcDte einet (rci autue
gendrnTrlgcii untcteiDemlattiage,
lilit J! Tal. .Sonderdruck aus der „Zeilschr,
dei öitet. log.- und Arch.-Vcreini" 190S

— Graphiken lat Ermittelung d. Inanipruch-
nähme gediOckter Silbe mil KBcktiebt aul
Kniekuoj;. Mit 1 Vtlt\. Sonderdruck auf d
.Oejterreieh. Wochenichritt (Br den öffcnti
Hiudienii- Heh ., 190S. Wien 190«. l.eh
mann & Wenucl (Paul Krcbt).

Villenkolonie Z c h I c n d o r I - Weit, am
Grunewald. Aut^elohnc Bauten in Drei-
larbendrurk. Berlin W. 9. Zchlendorf-We<L
Tfirain-A.-G.

Pcnonal-Nacbiicbten
Dcuticbei Reich. Zum i. Jan iij09 wer-

den TerteUl die Mil.-Hauiofp : BiLKOhIrr in
Spandau all tecbn. HtHiarb. lur Int. dei .Wll.
Atmee-Korp», Othmer im Kriegt-Min. in die
Vortt-Sielle d. Bauamtei Spandau IV, Schett-
ler in Karliruhc lur Int. der milii. Inn. unter
gleicbieit. Kommandierung ali tcchn. Hillsarb.
in die Bauübt. dei Kriegi-Mintsieriumi.

Baden. Dem Reg.- u Ki.-Brt. Hei>ch-
in a n n in Wdriburg i»i dai Kiitcikrcui I. Kl. mit
Eichenlaub, dem Baiiamim. Schtiafl in A'<chal-
(cnbiirg und dem Bn. Plall, MiL-Bauintp. in

Karlsrabc, ist dai Ritierkreu» I. Kl. de» Urdcns
vom Zlhringrr LOven rerliehcn.

Die Bne. Hol in Oiienburg und Hormutb
in Villingcn lind aul ihr Aniucben in den Kuhe-
tland Tertetil.

Der Ob.-Hrl. Rofihirt in Katltruhc i>t ge-
(totben.

Bayern. Dem Ob.-Reg.-Rai Rhode bei
der Geo.-Dir. der Eisenb. in EtiaS-Lothringen
in der Mil.-Verdienjt-Orden III. Kl. verliehen

PrcuScD. Dem Kr.-Bauintp. Kusi in Ko-
Diu i»t dei Rote Adler-Orden IV. Kl., dem Ei-
senb.-Betr.-Dir. Boten hardt in StraBburg der
kgl. Kronen-OrdcD III. Kl. vcrüehen.

Die Bilaubnii lur Ann. und tum Tragen
der ihnen verlieh. nichipreuB. Orden i»t erteilt
und twar: dem Ob.-Bri. a.D. .Schneider in
Wicibadeo de* Komturkreuiet II. Kl. de« gioBb.
he»i. Verdienst. Orden« Pbilippi dei GroBniOti-
gen, dem Reg.- u. Bri. Mattbaei m Berlin de»
Kittcikreuie« I. Kl. deitelben Oidenf und dem
Ob.-Bit. Werren in Breslau des kais. Osleiicich.
Ordens der Eisernen Krone III. Kl.

Dem Gcn.-Dir. Ing. Genett in Qr.-Lich-
tericide u. dem Kr.-Klcinbahn-Dir, Rcir.-Bmstr.
a. O. Langbein in Picnilau in der ('h*r. alt
HrL verliehen.

Die Wahl detStadtbn.L u b 1 » v nski inCre-
leld als bcsold. Beigeoidn. d. Stadt (Hl d. gesetr'.
Amltdaucr von 12 Jahren itl bcttliigi worden.

Der Reg.-Hmtu. Michael in lorgau in in

den Bc«. der Kitenb.-Dir. nach Königsberg i.Fr
verteilt.

Der Wirkl. Geh. Ob.-Brt., Prol. Dt. thcol.
Dr.-lng. Fr. Adler in Berlin itt gettoiben.

Sachaea. Vertcut sind die Reg.-Brnsir.
AugQttin und Friedrieb in l.eiiig «um Bau-
Bur. Rötha betw. Gera alt Vorjt. dieter Bur. 0
Laueniiein in Greil tum Baubur. Gera.

WOrttemberf. Der Int.- u. Brt G locket
i«t tum Geb. Brt. und toiu. Rat im Kriegt-
Min. ernannt.

Der B.iaintp. Viybinger in Tflbingen ist

gestorben.

ov CARL SCHILLING ^
Königlicher llo/-Steinmrtiirifutcr

Stemmbaoa: BERLIN-TEMPELHOF ^
Muschelkalksteinbrüche

\\

nebst Steinmetzwerkplatz
mit maschinellen .\nlagen und Gleisanschluss

In KIRCHHEIM in Uaterfranken

Briel- und Fracekaatcn.
Hrn. Arch. R. Z. in Berlin Da dci Woti-

laut det ivrinheo Ihntü und dem Bauherrn ab-
geschloitencn Vertraget nicht vorliegt, l.itU -ich
detten Keclit«naiur und Inhalt «uverlUsig nicht
beurteilen. In der Annahmr, d lü et sich .in.

einen Dienttvcrtrag und deinen W erkvcrtmg hau-
dein wird. Itt jede Nachlordcrung aber den lest-
beduDgenen Preit Ihrer Leitlungcn und jede
Nachlordcrung f«r Verrichtungen ausgeicblot-
ten, die fflr Autlihrung det flhcinooiii.cnen .\ul
Uagcs etlurderlich waren, wenngleich ihre Vor
nähme nicht besonders iin Vertrage eiwthnt war

Die on Ihnen .'war eiitwoifeiicn aber von-
Bauherrn votliogcnen Vettiagc milden Bauhand
wetkern djtl der Bauherr jedenlallt von llioci;
verlangen. Gleiche« gilt von solchen Zeichnun-
gen und SchrilisiOcken. »n deren Betitx der Bau-
herr ein tachlichi't oder recbilichet lntere»tr
hat. Hiemach ertcheicit Ihre Aussicht geiiog,
in einem Pioiette auf Betthluog fBr Nebenlei-
stungen lu siegen und dem Bauhe rrn /.eichnun-
gcn oder .-cbrilUlOcke voi'uenthalteo, «ofem
nicht etwa die Fassung det Vertraget lutinei
anderen Sachbeurteilung fuhren kann. — K H—

1

Hrn. Arch. G. In Pforxhelm. Zu einei
auihcniiichen Auslegung des § 76 der dortiger
Bauordnung Itt et unieret Wiitcni bisher nich<
gekommen. Wir iweifeln iadci nicht datat,

Urabmal in \V*Ui«ua*e Arciiiukl : Uaitin OtUfar.

Muschelkalksteinbrüche
in OBER-DORLA
und Steinmetzwcrkplatz

mit m.tschincUcn ,\nlaßen und (ilcisanschluss

in MÜHLHAUSEN in Thüringen

Prachtvolles Material für freistehendeWerksteinarbeiten= Figuren, Denkmäler, Balustraden usw. —

Rhein. Schwemmsteine. — Bimskies.

imooh mmurtn, Trasswerke, AnrisrnaeH i

(Mm;

Rh.

Johann Odorico,
DRESDEN.

^^^^^^^^^ Unternehmung für ^^^^^^^^=
Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Nosnih-Terrazzoböden.
Sialischfl Berechiungsn, Kostenanschläge ev. gratis und franko.

Doppelte Leistungsfähigkeit des Kachelofens

1

Nach Bedarf dauernder oder eeitweiser Rrand
durch Verwendung jeder Kohlenart. Man sollte
Jeden Kachelofen, auch alte tchon stehende, mit
Winter's Patent-Einsatiöfen Meteor setsen lassen,
da die geringen Anschaffungskosten ev schon in
einem Winter erspart werden können. Man hüte
sich vor minderwertigen Nachahmungen und ver-

^ lange durch bessere Ofenhandlangen oder Töpfer-

1

meister Original -Verkaufslist« 30. [smu]

Oscar Winter, Hannover, gegründet 1796.
Fabrik für Dauerbrandöfen Patent-Oermanen
und Oermanta- und Meteor -Oasapparate.

Lieber '/.j Million meiner Oefen im Gebrauch.

~ ^Hn 1

durch Winter's Patent-Einsätze „Meteor".
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d«8 drr § 76 eine polucilicbe Sicberbcitt-Mafl-

icKcI »ein to'l. Otoich int et cid MiiicI, MiS-

«ttDdcD ToriubeuKCD, tu deDcn et lontt würde
kommen können. Da nun Totbundene THreb ge-

nau dietetheD L'ntulrlglichkeilen, aber auch die

gleichen Voneile wie die Fcntter bieten, n»m-
Ticb der Zuführung Ton Licht und Luft dienen

können, 10 itt antlandtloi aiuuncbmen, d.itt dai

VorhandcDieio einer Tlr im KrdgctchuU det

Nachbar^undtttlckes odrr von BalkoDiaren in

höheren Siofkwerken die Poliiei berccMigi, da»

Kinhalten det Rcrtettlichen Abttandct ron ^v'xi ni

von der »o betchaltencn Wand de» Nachbar»

tu verlangen. Das Verlangen der Behörde, daB

Rlunie iBr den Schlo»»erei-, Blechnerei- oder

gloichartigc Betriebe Taren erhalten »ollen,

welche nach auQen auitcblagcn, lUt »ich au»

KBckiichten fSr das Gemeinwohl rechtfertigen,

weil e» von der tIcvOlkerung die Feuer»gefahr

abtuwenden imittnde nU Mithin itt nicht lu

erwarten. daB c» im verordneten Rcchtimitiel-

tuge kraltlo» erklln werden wurde. - K. H— e.

Hrn. Arch. G. A. in Frankfurt a. M. Da
nach BGB. ijtjji durch den Werkvetlrag der Un-

lernehmer verpflichtet wird, dui betteilte Werk
hertu»tellcn, und umgekehrt der He»teller nur

verpflichtet wird, den vereinbarten Hrei» tu lah-

Icn, mufl unbedenklich eine dahin getroffene Ab-

rede, daB Nacbtahlung »elb»l dann ausgeichlo»-

ten sein -oll, wenn im Anschlage Uber»ebcae

LeiituDgen au«tut«hren waren, den Betteller vor

Mehraufwand tchatien. Der l'atetnehmer itt je-

doch nach ^ (>50 verpllichtet, sobald er erkennt,

dafi für den bedungenen Prcit die Herttellung

unmöglich itt.die» dem Beitellcr an/uieigca, um
ihm die Mngliclikcit einet rerhueiiigcn Kuck-

tritte^ vom Vertrage lu erOflnen. Die» vorau»-

getchickl. genügt die von lfcn^ n prplante K<»-

sung, daCI der Bau Ittt eine runde Summ.' Obcr-

oommen worden i»t, gebrauch«liihig abiulicfi.-m

und daU sclbtl %erge»»ene Sachen unbrriilili

bleiben, Sie vor NactilordcruDgfn tu »^ hBtien

hebi indet nicht die Anicigcpllichi gemlü
BOB. § 650 »ut — K- H-e.

Fragebeantworlnnccn aui dem Le»cr
ktciic.

Zur Anfr:!};',- 3 in Bciltiic .?6 lu No. 71. Zur

fnKr-.iclietcn Irnprlgnierun« von S'roh
können tolijeiidt LO«ungen veiwcndti «erden:

Barai Alaun, Chrom.i'aun, K.irboUneum geltili

mit K.ilkmilch, KrdwaehtlOtung vertettt mii

Schwefel oder SchwelellOtangcD, Schellack ge-

lost in Borax. Neben diesen Mitteln kennen

auch noch solche xur Anwendung gelangen, die

infolge Umtettniig gute Wifkung ergeben. Hiet-

«u eii'nen «ich <jie meisten MetjlUalie, die ant

Alkalien und Erdialten auf dichte .\bscbeidun

gen reagieren. In dieiem Falle wird das tu be

handelnde.'^troh »weim.il imprignieit betw. nach

Eintiocknen de» ersten Bades wird das Stroh

der WiiUung des tweiten Badet unterstellt wo-

bei die Auttchcidune auf der Stiohfater erfolgt

Der V'ertch'-oeruogivercin m Wotinwede soll

ein gute» Impilgnierungimittel (ttr Stroh bereil

mit gutem K.tfolge eip'oht liaben; es erteilt die

»CT Verein gegen V crgOiung von 1 M. enttpre-

chende Auskunft. — B- H.

l'cbei die Imprignicrung von Piroh-

Dlchern »ind ». Zt. in Gegenwart von Behör
ilen in der Kinillerkolonie Worptwcde loiei'

essanle Vertuche gemjchtworden. .^oviel mir be-

kannt itt, hat der Kunstmaler Vogeler in Worpt-

wedc diete Versuche aot,'e»telli. um in Nieder

sachten dieses Dach Wiedereinfuhren lu können

da dieRcRietung lu .Siadc dieies bei Neiibaumi

verholen hat. Die Regierung »oll jctil da» Vei-

bot auch wieder lufgehobcn haben. — W. in 1

1

Zu Frage t in Beilage 37 tu No. 7.;. Die

Stellen, an denen die beschriebenen !• lecker

ttitweite vortreten, lind vom l'uittu befreien und

hierauf die freigelegten Maucrilichen enlwe-le

mit Kuiniot-Falipappc oder mit Asphaltpapic

zu bekleiden. I.eUteres itt iniDdesttnt duppel

lagig antuwenden. Diese l'ntcrlage wild hier

nach verputil, und iwir unter tunitchstrr Ver

meidung von hydrauli«chen Binde- oder Mörtel

roitteln, damit die Au>lahtu<-g des Oelfaib An
striche» der lutgebetseiten l'uttfljchen nicht tu

lange hinauigetchoben werden muß. Alle an

deren Behelfe haben in ähnlichen Killen ver

tagt, weil deiKreoiotgeh^It der KuBH^ ckenselb«

hartes Naturgcttein durchfrifit. Auch die Au»

laußung der Ruflilecken hat vertaet. weil da

durch nur die tulage liegenden RuBf.ccken teil

weise enifemt werden, wihrend die dahinic

liegenden KiiBfUchcn bei jeder l'ebergangstem

per.)turnaclidiilngen und scharf vortreten. B H
NachtchriltderKcdaktion, Auch ei

Bekleben der lerputtlcn Stelle mit Stanio

das in It0);en belogen weiden kann und wi

Tapete verklebt wird, verhindert ein weitere

Durcbtchlagen der Ruttflccken. Den Anttricl

nimmt das Sianioi gut an. —
Anfragen an den t.c»erkrci».

Welche au»ftthrliche Abh.indlungen in dem
»eher Sprache gibt c» llbci trantpoitable. tei

legbaiellolrliluter mitAnhaltspunkten fStKottcn

berechnungcn.' — MB Sch. in /.
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CementbaugeschlH

Rud. Wolle, Leipzig.
504

Spezialaustührung von

Beton- u. Eisenbetonbauten
fUr Hoch- und TiBfbau.

Höchste Auszeichnung.

Lclpzi(
> l«97.

Dreaden
1903. ^ Coldtaa •4alll«(•.oaa* ««Mra» •«alll*

Stampfbeton-Banten and Eisenbeton -Bauten aller Art — Möller-

KonatmkUonen Viktoria-Decke D. B-Pat. Wolle* Koaaoldecke
WoUes BoUdacke D. a.-PiL Babitxarbeitan.

UfieraJurcnner SanasieiDOruciie, ii. m. n. h.

Ob«raklrcheB, Grafschaft Schaombarg
Int wettertest

he«lBl nnH h»>arh#»itet

3«;

'rapteblea ihr anerkannt vonrtiflicbea abaoiat wett«rbestlndlfes

fr^»i.rici«a1r©lT^. VI «x«-*-*-4r«.l. roh

A
%

Rabitzgewebe,
Durchwürfe.Drahtgewcbeu.Qeflechte
jeder Art, verzinkte EUendrähte,

Stacheldraht, fertige Kinfriedig^ngen,— Tore und Türen -

C. S. Schmidt, """r'»?"!!!?

Zenfrolheizungen,
Wann«asi»'r-Vt'r»'t»rmiiiu>-Aiila;;i'ii,

konipIcHc lliiiis- II. Fahrik-Iiistallalioiipn.

Ii)i«-li(lriu-k-lt<)lirli>itun^cn.

Komplette Ruhrleitungen zum Selbstmontieren

liefert in vorxtigl. Atuführung als 23jährijre Spexialitit

r*Qfl T71ooVi Berlin SW. 61.
Wdl i C leXK^H, Ferntp' Anie.Nf.esia. ^

Keisearlikcl, l'latfenkoffer. Leder-

waren, Necessaires, echte Bron-

zen, kunstgewerbliche Gegenstände

in Kupfer, iMessiiig und Eisen, Ter/a-

kolten, Standuhren, Tafelbestecke,

latelservice, silbcrplallicrte Tafel-

geräte, Beleuchtungskörper lür Gas

uiul eli ktr. I.iiiit, Korbmöbel, Leder-

Silzmöbel DresdencrKiinstlermöbel

gegen monatliche

Amortisation

Erstes Gesdi.ltl, welches difse feinen üe-

biauv'llS' nnd l.uxiisiartiktl gt'gpn crleichtertr

' lilimgen liefeit K.il.ilog H.K. kostenirei

( iir BeliMiclitimgskörpcr Spezialllste.

8töckiB&Co.,iif
11' ;:n.'li-:,iiil"n

DreSdßnA.l i<ar Deutschland)

BodenbactiZlB. iur Oeitcrr.i

üigiiizeü by <^OügIe
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Technische Mitteilungen.

Zur Frage der Haftpflicht bei Vcrmie-
tuog in einem noch nlebl (aot ferttfcn Ge-
bäude licicrt lolgendcr Rechtsstreit einen
interessanten Beitrag Die Architekten X
und \ . sind Krbauer und Besitzer eines
Mieihauscs in Posen Sie vermieteten ein
Vicrtflialir vor der völligen KertigstellunK
und pulizeilichen Abnahme eine Wohnunc
darin an einen dortigen Baumeister Die-
ser lud einige Bekannte zu sich, darunter
den Ingenieur Z , und als dieser nachts
das Haus verließ, sttlrzle er von einein
Treppenabsatz durch eine für ein Kenstcr
bestimmte OcHnung 4"« tief auf den ze-

mentierten Hol und erlitt dabei eine
schwere Knieverletzung Kine sonst :in-

gfbraohte Schuizvorricliiung war ansehe
ncnd entfernt worden Das (Icncht l;itn:

die Architekten firma haitpilichtig. verui-
Ifilie sie aber wegen Uberwiegenden Seil ist-

verscfiuldens <lcs / nur zur Trauung von
einem I inttel des entstandenen S< liadens
In «len Kntscheidungsgrilnden wir«! aus-
Hcltihrt, daß die F.igcnlümcr dun h das
Vermieten, wenn das Haus auch noeh
nicht fertig war. für den Mieter und des-
sen Besucher einen Verketir eröffnet hat
tcn und diesen Besuchern für die Oelahr-
losigkeit des Verkehres halteten Sic hat-

ten Sorge tragen müssen, daß jene Schutz-
Vorrichtung nicht enifemi wurde, und min-
destens für dauernde Beleuchtung der ge-
lahrlichcn Stelle sort-en müssen Ihr Ver
schulden bestehe aocr nur in der man-
gelnden Teberwachiing der Vorrichtung,
während der Kläger durch grobfahrlässi-
ges Verhallen zur Kntstehung des l 'nfal-

les mitgewirkt habe Kr liätte schon beim
Betreten des Hauses das l'ehlcn der
Schutzvorrichtung bemerken müssen uml
nicht ohne Lieht uder wenigstens nur.
sich am Gelinder haltend, hinuntergehen
tllincn —

Immerhin liätten die Architekten ohne
ihre Haftpflicht-Versicherung beim Stutt-

garter Verein mit rlen Kosten einen Scha-
den von 6652 M. gehabt —

Chronik.
Lunecnhelltialtc Ucbcrruh im warltem-

berglaolirn Allgau. Uic vrni den Aich. Wut-
Mjtin X Stahl tu .^tutt|;ar1 rrbauic LuDjfCii.

Itciltttnc t'cbcrtuh der Veciicherung« - Anitili
Wtlfticmberg iit «m 1. Scpl. d. J. eiOKewiiht
wordrn. Die Anstalt liegt im wantccDber;;i>clu'D
Allgäu am FuSe des .ScbwiTien Gratet anddurch-
sclitiitllich S50 m Obel dem MeL-r. Oie Anlage
leifallt iD lUopigebtude, Kaclieugcblude. ticr

.Sclilalbauten. Wohnhaus des leitenden Atur«
Wai.hhaut, Ketic'- und Mmachinenhau«, Klir
anläge oarh bioloKlst/hcm S>kiern und Liege-
halUn. Die Helcgrahl belilgi i!s6. Die Anita!-
dient IUI Aufnahme weibli her Verttcliertrr
der VeraicheiuDgi-An-italt Wdiitcmbcrg, Dci
Ko^tcnaufwanil belitgi etwa 1 >iaooon M. Dii:

BaL».;it nahm 4 Jahie in Anspruch, Miiaibciiet
der lcilendcD.\iehitelttca warlir. HansSrh m id t,

Annaherg.
Beainten-Wobnhauser in Remacheld.

Der seit Deiciiibcr vorigen Jahres gegiandrtr
Heaniten-Wohoungs-Veiein erbaut grgcnwtriit;

5 TtrrstOckige Hiusri in dei I.lndentiraBe mii
diei-, vier- und Idnfiininierigcn WulmungcD
Mit der Bnuleiluns ist Architekt Kit»' itiii
beauliiafft. Im ntchiien J.ihre lollm aul dem.
selben GrundstUck lUnl weitere Wohnhäuser er-
richtet werden, sodiiS hier ein lutammenhtn-
geoder Raublock mit groBcm Innenhof entstehen
wild. Außerdem gedenkt dci Veiein eine An-
zahl kleiner llluser mit Olnen am Kandc dei
.SuHt tu errichten. —

Neue tiadtlschc Galeric lo Frankfurt
a. M. Zur Regrfindung einer neuen sttdtiachen
Galerie in Fiankturl a. M. im Anschluß .in das
dei Stadl Kranklun »ui dem Vcrmlrhtnis des
Ftcibrn. V. Licbieg in Sachsenhausen iugclallene

Der Raum dieser Seife unserer Zeit-

schrift ist auf (ibsehhare Zeit voll besetzt

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BERUH BRIMEN Kia niANKFIRTa.M. POSEN

CCCIÜNDCT IIS!

HEIZUNCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
Specialgeschäft für BtRlIN.NWe karlstru

ZEICHENBEDARF.

Tageslictir.
{igltiO-ÜdirT oHi Obtrlichrplarrrn brfdhrtiarMiir bntilibar laMnaMH

Dutsdirs luxrrr-PrismrD-bynd.ü.

k
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r HANS BIEHN & Co, Q. m. b. H.1
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.
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Spezial-Unternetimung fOrAbdichtungen
^und Bauausführungen im Grundwasser.
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Aowcteo wurden lllr ein proTUoruebet O«
Mudc 150000 M. bewilligt. Dit Dcac Galeri

wild 4 Abteiliuigrn haben: 1) eioe Moders
Galerie; 1) eine Abteilung lOr FrkDklarter Kumt
3) eine SkuIpturentanimriuiK und 4) ein Kontt
wjsicnich«fuichei Museum. Oer Entwurf
dem Neubau wurde iis itUliichen Hochbauaiut
amgearbeitel- —

StraAcnanlaeen um die Akropoll« von
Athen. Um den Ku8 d« Keltent, auf welchem
die Akropolis von Athen thront, loll eine Strafie

angelegl werden, die ein Oc|^enttlck lu de
Syngros-SttaSe werden toll. Biiher tagen brei

lere Strattenillge lediglich an der SOdieite der
Akropolii enijane, wo die Amalicn-StraSe bc'

dem Odeion dei Hctodc« in die Apoitel-Paului
StraS« Bbcrfrin?. An den 3 Bbrigen .Seiten de«
Burgfeltcnt jedoch waren breitere StiaBcnittge

mit Zuiflngen lur Burg nicht Torhanden; an

der Nord- und der Oittrite (chlleSen engge
baute Stadtviertel an. Hier toll >ich nun ein

neue SiraSe hinziehen. Zur Wahrung der archt
ologiichcn Intereticn sind hervorragende Ar
chlologen um ein Gutachten enucht worden,
unter ihnen auch DOtpfeld. —

Aturrabungeo am Pklatt de« Ttaeodo
rieh In Kavcnna. Aul der Stltte det ehetna
Ilgen Palaslcf det Theodorich in Ravenna, die

iwitchen der Stadlmauer, der iCirchc Sant Apol-
linate Nuovo und der Via Albcroni liegt und
bekannt iit, tollen unter der Leitung det rri>i

Gherardio Aaigrabuogen vorgenoiuineo werden
um die unleren Teile det im Laulc der Jahr-

hunderte vertchünelen Palatlet bloSinlegcn
Man hofft to, eineneitt den GrundriS det l'a

lattet fcttitellen und mOglichef weite Motaik
boden und andere Kuniiwerke auldecken tu

kennen.
Ein neoee Korpihau« der „Clearla" In

Manchen wird nach dem Entwurf det Hm
Bauamiinann Rieh. S c ha ch ne r in München
an d<-r MSni-StraBe aulgefshn.

Neue Gefahrdung der Kunatdenkmaler
in Ae(ypten. Italienitchcn Hllltem zufolge
wurde dat fflr den Staudamm von Atiuan ge
iteckic Ziel der Bewltterung der Ufergellnde
det .N'il nicht erreicht. Daher wurde bctcbloiien,
den Staudamm um 7 m zu erhoben. Die nach
tciljgen Folgen for die Kuntttchttze .\eg)rpleDi
sind cinleucliicnd. Die Bauten der Intel Philae
werden dann ganz vertchwinden. .Kommt
feiner der Plan zur Autlahrung, daa Gebiet
zwischen Attuao und Kairo, dat jetit nnlrucht-
bar iit, gaiu tu Bbeitchwemmen. um dem Boden
neue Kraft tu geben, to würden damit die Toten-
iildie. die von den Aegyptem dort in J-thrbun-
denen in groSer Autdehnung angelegt wurden,
Tetnichlet werden. Der Verlust an archftolo-

gitcben Schtttcn worde dadurch ein ungeheurer
werden.' (Beil z. M. N. N.) -

Baumaterialien.
Die Preiae fQr Ziegelsteine, Zement and

Glpe Inder zweiten Htlftc tlck Monate t September
19081m Verkehr iwitcheo SlciDhindlernundKon-
turoenten beigrOScremBaubcdarl sind von der bei
denAelteiten derKaufmanntchaft von Berlin be-
siebenden «ttnriigcn Uepuiation I. Ziegelinduttric
und ZiegeUtcinhandel wie folgt ermittelt worden ;

fflr Hioicrmauerungitteine IBr Tauteud
I. Klatte ab Platt . . .M. 18 — to

detgl. Bahntteine . . . . h '9 S0 - 12

(Hintermauerungtiteinc II, Kl.
tind I M. billiger)

Hintcrroauerungikrinker
I. Klatte H. i6,7j - v

Btetuteine von der Oder \

Hanbrandtteine V.Freien- I

walder Kanal und von
j

der Oder ^ > j8 — J.i

Klinker „ j8 — }\
Birkenwerder Klinker . . „ 40 - yj
Kaihenower Handttrieh-
"«ine ,36 — 40

detgl. zu Rohbauten. . . „ ,18 — 44
detgl. Maichincniteine la
Verhlender h SO — J4

detgl. Maschinentieine II. 44 — 4s
detgl. »achneine 33 — 35
porAte > ulltteine . . . . „ 29 — 33
detgl. Locbtteine . . . . „ ]6,so— 311

Chamotletleinc loo — 110
gelbe Verhlender:
Sommerfelder »SS — 60
Wiitenberger, Poleycr . „ 55 — 6u

Berliner Kalktandttcine , ., 18,50— 20
Zement far rjo kg netto . „ 6 50
Stern-Zement L 170 kg netto „ 1 —
Puti-Gipt l«r I Sack;^5 kg

frei Bau eintchlieSlich
•Sack ,,6a- 1,75

Sluck-Oips IBr I Sack- 75 kg
hei Bau detgL 1,70— 1,90
Die Freite verttchen tich IBr Watierbciug

in Ladungen (tri Kahn ausichl. l'lergeld, fOr
Balinheiiis (rn Waggon, Kingangtbahnhof ; ah
Platz erboheu sich die Preite um M. 0.50-1,0
Itr dat Tauicnd IBr Waiterbemg. —

JgQljgJp^
u Dachpapp«n-Asphall
anstriche, Kitte h. Farben——_ liefert F. Schacht. Teer-

produkten -Fabrik, Braunschweig A. 22.

Man verlange Oderten. 428»

lebmlnlnlstrnB FinifBr
mi Ob«rllckte jeder Art, »ckmM»*l».
Wfpfn, nr«D n. Tor« ala Spesialitat

fertigt

R. ZlmmermaiiB. Baitzen.

U Nur ^ur die Originalmarke Bj

Gutachten über

dOjäbn'itc Hclzcrbaltung

0. Titel & Wolde
BERLIN N., Cbaossee-Strasse 82.

Catnileiinsi- nil üalililjou-flilijiEi

ipexieU NlrderdraeftdAnpr- um4
Waaaerhcir.nncen ctg(>nen .Srttema.

Ferner vollständige
BadeelarIclitaBfea, Trodteo-Anlagen,

Bu-, Was«er- nnd Kanallaatloni-Anlagea.
Selbständig dekorierbare (518)

PlattenholikOrper, tlasfifen. Winter-
gtrten n. Uewlchshamianlaren aller Art.

A Protptirtc ar<it» Mid fraako.
Tcinttt Reftrenxei.—

Vacunm-pumpen
zu Entstaubungs-

«• Anlagen »0
00

t[\r Höt«ls,VUlen, Wohnhäuser ete.

geeignet für aile .\utrteb.sarten.

Maschinen- nnll yirmaturen-

vorm. H. Breuer S Co,

=: HDchst am Hain. :

Fabrik

Zentralheizungen,
Wiinnwasser-VerNor;:un^<<-Atila^eu,

komplette Haut«- u. Fahrik-Installatiniien,
llochdriiek - KoIirleituii;:en,

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert iu vomDkI. Au.sführung als ^Sjtthrige SpeilalitJt

Berlio 5W 61.
FarMpr. «at «, Nt. kMS. -nCarl Flach,

Fichtelgebirgs-Granitwerke
Künzel, Schedler & Co

II

Schwarzcnbadi a. a saaic Münchberg
1

Welljatslrllg. Aniwerprn IS!H: Gold. ,Mrdilllc

(ifoSe ituschiriclle Anl.igen

Sckliitini. Uiiw:rk. felliraiittill, liidtliani
SjuIlii Iiis /u 7 m LJn^c

GroQcs reich as.sorticrics Laßcr deut-
scher und jchwedlsclicr Oranite,

Syenite, Labradore und Porphyre.
(144) tun Arbeilrr

Tel A ir : Granilwerke. Tricph

Grosse polierte Fassaden
zahlri-ifh .msgeführl n. vielen Stüdlen
Drtitschland» und nach dem Auslände,
ßcdeiitendu eigene Unirhe mit Dampl-

kralinen und Drahlsedbahncn.
HIauer, wcitk-r ijelber Gr.inil.

Kr>stenansclila>;c prompt u. kostenfrei.

Schwarzenbach Nr. I, Miinchberg Nr. 18.



Literatur.
Lcy, Heinrich, In;. Die Vcnrochnof der Kein

wuitrlcituDg dutcb RackSKmuoE, ihre V'et

breilttog und Vethindenniv. OStieldorl
1908. W. Deitet't Vetlaftbuchhaodlg. (Alfr
PoDUeo). Pr. 1,30 M.

LoMcber, Frltx. Leitfaden der Ltnd
• chafu - Pholographic. i. durchgr*c
hene Audaire. Mit 30 crliuternden Tat nach
Aofo. de* Verlaiiert. Berlio 1908. Quitav
Schmidt (vorm. Rob. OppeDhelm). Pr. io

Bitten-Umiehlag 4 M.. in Lcioenband $ M.
Muthedut, Hermann. Die Kinhcit der Ar

chitektur. HeUachtungeQ Uber Haukiuut,
Inseciieuibau und Kunitifewerbc. Vortrag,

rehaltco am ijt. Febr. 1908 im Verein fSr

Kaut m Berlin Berliner Vortrtge IV
Berlin iQoK. Karl Curliui. Bcd.i,5oM

Stldtng, Adolf, Techn. KanalkurTen lur
Reitimmung der AbAuBiziengen und Qe
tchwindigkciteD in Kohrleilungen und Ka
nilen. Barmen 1908. Selbstverlag. Prcii

4.^<o M. lUiBgl. Porto JO Pf.

G. Teubaer's Verlag auf dem Gebiete der
Mathematik, N ai u r w iti eni chaf t cn
Technik nebit Gtcntwiiieaichafien. Mit
einem Ordrnktagcbuehe für Mathematiker
u. den Kildniiscn von G. Galilei, Ii. Bruns,
M. Caniur. F. K. Helmert, F. Klein, Fr. Kobl-
raQsch, K. Kracpelio, C Neumano. A. Penck.
A. Wiillner, sowir rinem Anhange, Unter
lialtungs-Literalur rnihaliend. - Dem IV
ntemalionalen Mathematiker- KongicQ in

Rom gewidmet. — tot. .Vusgabc. I.etpiig
1908. B. G. Teobner,

B

P*r«oiuu-r««ciiricDtaa.

Deulaches Relcli. Der Rcg.-Bmstr. K c i m
in iCOnigsberg ist i. Mil.-Hauinsp. ernannt uni
Ueberweisung alt techn. Hilftarb. lur InL des
I. Armee-Korpi.

Baden. Dem Geh. Ob.-Bil. Prof. Dr. B a a -

raeister und dem Ob.-Brl. Prof. Or. Wa r I h in
Karlsruhe ist die Friedrieh- Luisen -Medaille
^ erliehcD.

Der Ob.-Ing. Karl Wocrnle in Duisburg
ist tum Prof. an der Raui^everk&ehule in KarU-
ruhe und der Reg.-Bnistr. Kerler io Lahr unter
Verleib, des Titels Wasser- u. SiraBenhauinsp,
zum Vorst, in .Sinsheim ernannt.

Der Wasser- u. .SiraScnbaoinip. Kern in

Mannheim ist auf sein Ansuchen aus dem staat-

lichen Dienst entlaascn.

Bayern. Dem Mil.-Hauinsp. MeiB tn

.'Vugsburg ist der TiL und Rang eines Brts

verliehen.

Preullen. Dem Geh. Br«. Härtung, »»rtr.
Rat im Krieg.-Min. ist der kgl. Kronen-Orden
III. Kl. und dem Reg.-iirhr. a. D. Zacharias
in Bad üeynhaiuen der kgl. Ktonen-Ordcn
IV. KI., dem Dir. der BrOlthaler Eisenb.-A.-G
Maiura in Hennef a. Sieg ist der Char. aU
Hrt. verliehen.

Dein flafen-Baninsp. Skal weit in Swine-
roandc ist die Erlaubnis lur .'Vnlegaog des ihm
Verl, kais.-ross. St Slanislatts-Otdens Iii. Kl. crt.

Dem Prof. Dr. Simon ist die Stelle eines
Bibliothekar* bei der Techn. Hochschule in Ber-
lin Sbertragcn.

Veiseut sind die Keg.-Bmstr.: Baumann
in Lissa nach Stendal und Mahlbcrg ir.

Cassel nach Hofgeismar. Le B lanc in KOnigs
berg <am Eiseob.-Zen'ralamt mit dem Wohaaiin
in OsnabrUek.

Den Reg.-Bmttrn. Wiemers in frier und
Schmetfcrin Dessau, Frt. Krarfti in Schnei
dcmahl lind O. Sperling in Oppeln ist die
nachges. Kntlass. aus dem .Staatsdienst erteil!

Der kgl. Eisen b.-Dir. *. D. Catlam in
Berlin ist gesiorbrn.

Sachsen. Der Reg.-Bmstr. Tr u n k e I in
Leipsig i»! behufs l'ebertritts m die Mil.-Bau-
*"*;L'f- «1" <J. Staauhoehbau-Verwitg. entlas*.

Würltemberc. D. Reg. Bmstr.Schelling
ist die Abt..|ng...Sielle bei der Kiseob.-Bauinsr.
Koiittcil Ubertragen.

Staatsrat v. Fu'-hs in.Stuttgart nt gcsiorben.

Briet- und Pmeekaaten.
Hrn. Arch. J. L ln| Zehlendorf. Aller-

dings ist In Berlin eine nrnpoliieiliehc Veroid.
nung erlassen, welche die Beschaflenheit der
Backstuben lum Gexenslande hat. Sie erfolgte
«ul feuer- und gesundheitspoliieiliehe Eiwl-
gungen hm und ist deshalb im Rahmen polisei-
licher Verlügungsrechte ergangen. Deshalb hat
sie grundstKlichc Gtlltigkeit. Sie befaUt sicli

auch mit Bicksiubenanlagcn in Uteren üeblu-
den und gibt der Poliici das Recht, aus Uber-
wiegenden Granden des flflenllicben Wohles
auch die Abänderung oder SchlieBiing von Back,
•luhenanlagen hetbeiiuflhten, welche selneiieii
poliieilich genehmigt waren. In Ictiterer Hin-
ticbt hat die Poliiei und haben deren vorge-
setite Aufsichtsbehörden eine tunlichst milde
Handhabung titeten Anlagen gegcnflber in Aus-
sicht gestellt. Eine gerichtliche Anfechtung im
geordneten Kecht^imitteUrrfahren hat die Vet-

CARL SCHILLING
Königlicher Hol-Steinmetimeister

Stammhau«: BERLIN-TEMPELHOF

Muschelkalksteinbrüche
oebst Steiometzwerkplatz

mit tniischincllcn .Xnlagcn und (ileisunschluss

in KIRCHHEIM in Unterfrankea

X

(Irabmkl io WclBaDsM Architekt: Marlin Daifar.

Muschelkalksteinbrüche= in OBER-DORLA ==
und Steinmetzwerkplatz

mit maürhinellcn .Anl.tgcn und GIcisanschluss

in MÜHLHAUSEN in Thüringen

Prachtvolles Material fttr freistehende Werksteinarbeiten
^ Figuren, Denkmaler, Balustraden usw. —

3£
Oegrtlndet

1(173. Carl Hauer
V)

OegrOndet

1873.

Ki^niilieber Hüfiiofnratit.

Ausführung von Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERLIN. DRESDEN-A.
C208}

3ohann Odorico
•^E Franhfurt a. N. 3^

riifi'riH'hinuns für

Eisenbefon- u. Stampfbeton-Bauten
PlDsaih Terrazzoboden^^^^

Stali^«•lu* lii'i-ocbuiiii^i'ii, Kostcu-
Ansrhlä^e ev. pratis und Irnnko.

Belegte Massivtreppen in Konststein nnd Eisenbeton^
Patentinhaber liefert die Pormdabel und die Befestig nictdabel.

•t« Zaugniaa«
von Behörden
und Fachleuten

Vor Nachahmung wird gewarnt. = Y*''!.'"?
t*^ T"^ * aus der Holibranokt

bevorzagt

Google



ordnuiix bisher nicht gctuoden, aodaB die Siel-

lauf der Orteiltbeharden lur talf^cworteoen

Fr*ce noch nicht bekannt geworden lit. Ob
die von der Folitci im Kintell*lle auf Grand
der Verordnung «lugtgangenen Fordcrtingcn
begrlndet find oder ili willltflrliche MiSregeln
•ngcteben werden varden, liBt ilcb crit nach
Kenntnii des SachrerhallM und der Umttinde,
unter denen sie erlaiicn wurden, luveiltstig
beant'fonen. Sollten tie ali willkürlich ange-
•chen werden können, dann würden lie nicht
haltbar »ein und im geordneten Rechtimitiel-

Verlahren »chlicBlich nicht anlrecht erhalten

werden können, tondem 'Ar kraftloi erkllrt

werden mfliien. — K. H— e.

Hrn. Arch. E. Or. in Metx. Selbst wenn
die Lufioflnung in der nieder^clegten und neu
aoliutahrendcn Grensmaucr iwischen iwei Nach-
bargninditOcken am I. Jan. 1900 schon jio Jahre
bestanden haben würde, besilndekein unbeding-
tes Recht tum Wiederanbringen einer Licht- und
LultOflnung in dem Neubau. Denn die Maaer
wischen swei Grtinditticken ist als Brandmauer

aoliuHlhren und darf als solche keine Oeflnun-
ges erhalten. Die Btupolisei wBrde also aus
Oflentlich-recbtlicben Oiflnden den Kinbaa ron
Fenstern in die als Rnndmauer aulsulthrende
Grentwand nicht dulden dürfen. Daiu tritt, daB
die niedersulegende Mauer eine gemeinsame war,
als welche sie keine Ueffnungen bekommen
duiite, sodaB der Bestand einer Oeflnung der
Natnr einer gemeinsamen Mauet suwider j^e-

wcsen wtre. Das Uebergewicbt der Wahricbein-
licbkeit spricht also dafür, daB der Nachbar A.
mit einem Einspruch gegen die Kensicranlage
ubsiegen werde. Kin untehlbaies l'iieil würde
übrigens erst nac^ genauer Kenntnii der nlhe-
rcn l'msUndc <u füllen sein, unter denen die
fragliche Orffnung entstanden war, da es einen
Untexcbied macht, ob die Oetfouog die Natur
eines Fcniteis oder nur die eines Fenster- betw.
Mancrschlities hat — K. H—t,

Fragebcaniworiungen ans dem Leser-
kreise.

Zur Anfrage 1 in Beilage 37 tu Nr. yj. Die
G a > h e i s u n g teilt swat dieVoneile, daB sie leicht

SU handhaben, beiw. leicht su bedienen und
inr Wirkung (u bringen ist, sie teilt aber auch
die Nachteile, daB sie gewissermaSeo nnwirt-
sehatilicb und uniweckmlBig ist. Unwirtschaft-
lich für fragliche Nutianwcndung deshalb, weil
hohe Rlume, deren Türen auch noch oft be-
wegt werden, mit GashcixkOrpem lumeist nur
sehr ungenügend lu erwtrmen sind, welcher
Vorgang mit der Wirkungsweise der Oasheii-
kOrper siemlich eng verknüpft ist. Unsweck-
mlBig l>t diese Heisung für fragliche Nutxan-
wendung sumeist deshiub, weil >ie die lu er-

wärmende Lull auch augicich ihres .Sauerslofles

siemiieh beraubt und weil die den Gasofen ent-

strömenden warnen Lichtstrahlen rum grOBten
Teil den hoher liegenden Luliscbichlen luge-
worten werden, woselbst eine vollkommen tweck-
lose Wirme entwickelt wird, wlhicnd den un-
teren Luftschichten die dort erforrlerliche Wirme
nicht ausreichend suKeltthil wird. Diese Cn-
iweckmlBigkeii iii somit auch von wiittchafi-

liehen Nachteilen begleitet. Zudem bedingt die

Regelung des Kaochabsuges (iemlichc Sorgfalt,

well die verbrannten Gase »»ost die su erwlr-
mende Luft stark reiunreinigeo. Vorheschric-
bene MUcgcl werden twar eingedümwt, wenn
die Heit,"i?eo mit Isolicrtchichtcn verbunden,
betw. ausgerüstet sind, sie kOnnen aber lufolfe
des Konstrulctiüiuptiniipts der Gasölen nicmalt
ganr behoben werden. — B. H.

Zur Anfrage in Beilage 39 tu Nr. 77. Kl uate
eignen sich für fraglichen Zwerb deshalb nicht,

weil sie allmihlich tersetit und ausgelaugt wer-
den. Ungleich bessere Dienste leistet dabTrtnkeu
mit warmem Petroleum. Vorher sind die tu trin-

kenden Kit' hen von Stauhnbligeningen lu be-
freien. Auch müssen die ersleren vor dem Trin-
ken vollkommen trocken sein. Das Petroleum
wird auf ungeflhr j;5 bis 40 R. eiAlrmt und
mit aetchen. inlUig feuchten Lappen auf die lu
trinkenden Fliehen aufgebra> ht betw. aufge-
drückt. Das Aufbiineen '.«Ire lumindesl ein-

mal tu wiederholen. Nachdem die KlOssigkeit

gut ein^esi'-kert ist, sind die getrinkten Kl&chen
niu n cichen liockencn Lappen tu reiben. I nter

KinfluB Torbeschricbcner Behandlung erschei-

nen die getrinkten Veiblendetfllchen matt iief-

rni und in warmerTOnung und erlangen dadurch
nachhaltigen Widi^riiand gegen jede Keuchtig-
keits-Aufnahmc. B. H.

Anfragen an den Leieikteis.

Kine i<rOB(ri- chemische Fabrik beabsichtigt,

ihre gesamten .-Xminoniak, Saltslure. Schwefel-
slure, Kalibugc und deigl. führenden Abwlater
durch einen 4^0 mm weiten Stcinieugrobrkanal
in die au« Zemenirnhren hergestellte stldiischc
Kanalisation 11: leiten. Die Wassermenge und
ihre Zutainnjentctiung sind sehr wechselnd.
Welche Anlagen sind einiubnuen, um die Ab-
wlsser derart unschsHIirh ru marhen, duB die-
selben die /emeotruhre nicht lerslOren, un^l wer
b*ul solche Anlagen' — A. in K.

i6ä

CementbaugeschSft

Rud. Wolle, Leipzig.
SpnlalaDifflhrnni won ^

Beton- u. Eisenbetonbauten
fOr Hoeh- und TiBfbau

Höchste Auszeichfiung.

. 1197.

Dretden
1903. ^ 6«l«aaa Ma^allla(troasa «roMaaa a^Allla

StHmnilisfoa-BHatao nnd Xittakcton-Baatea all«r Art — MAller-
XoDBvnktlonen — Viktoria-Decke D. R.-Pat. - Wollet Kontoldecka

Wollet Hohldecke D. B.-PaL Rabltxarbelten.

Obernkirchner SandsteinlirOclis, ß. m. b. h.

OlbenklvciiCB, Grafiebaft Sohkambarg
empfehlen ikr anerkannt onflcUehee abtolnt wetterbeetAndlf«•

Sandatein-IVfater'rn,!, roh, bept^ and bearbeitet.

Warmwa^ ii>^e1*-

komplett
^'"P"^"»"^' gebrauchsfertig

= 7 Normalgrössen =
mit 300—1500 Liter W-innwüsser-Vorrat

Für Wohnhäuser, Villen,

Anstalten etc.

Norcus Adler
BERLIN NW. 7.

Ken Otfei PM-Ghiimi
Palenf-Germanen neue Modelle 1908
HSi-li Kfinill«r*atnGrr<>n In i«lLrtniaa«rr Slllarl.

Hfi5cnjaii)(tlote Oaitnlle lOr gleich vorlellliit-.tn

Diueibrand. Lelsluugslililgkelt unJ ipirtainilcn
Ritnnttoftvtrtnsuch wie Ofen nach anierikani
schein oder Irgenilslntin aoderan S)-slem bei
VsrwenduiiK voagltfcheaBrennrasterisI, gleicher
FailrauRigrOtse und glelchar Bedienung. — Oc-
schmackvolle Ansfflbrungea, geosuesle Montage

Wintcr's Meteor-Ofen
tilllIrsleltundOlen aich bewlhrten iriselieaSystem
l'mtilehleoswen lar alle dl« Pill«, wo billige
Pt«ise and nicht slitln Quslltil der öl«n nats-
i;th*nil fQr die AntchiHung sind.

Iber eine '
j Million meiner Öfen

im Qebriuch. bei von Jahr lu Jthi iltigrnitun
Absttt Ist beiler Heweit für denn hohe I rlttungs-
llhigkeit u leichl« VtrkiulHchkdi

Orlirlnal-Verkaarillite 80 itcrmEsiirtca
Preinen darrh Jede beisereOreahaadlaag.

Gegr.

1796
OSCAR WINTER, HANNOVER

lllilluig Filrlk iDr Olli aoit Cauiiiriii [millli-liliiamkllilir.

6o«r.

1796,



BEILAGE 43 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG
^= XLU. JAHRGANG. ZU 85. VOM 21. OKTOBER 1908.^

Inscrtionspreia in dieser Reilatr« die flOram breit« Pctitxeile od«r deren Rtam erste Seite 60 Pfg:., die knderen Seiten GO V(g

Technische Mitteilungen.
Fenater mit nach auOcn •cblagendea

Flageln. D R V utd^ui Ulr<"ieornl)ic<lrich

.\filllcr in c:u.\haven

Die besonders in Nordwcsidcuisih-
l.»nd ßcbräuclilichcn DoiHiclfcnstcr mit

n.icl) außen schlagenden KKiceln l.-isscn

die RciniKung der Außenseite der ieti-

tcren nur in umstiindlicher, mit Gcl.ahr

vcrljundener Weise zu Gemäß der Er-

lindung werden solche Doppcilenstcr di»-

her aus zwei in an sich bekannter Weise
um zwei Dreh.ichsen aufschlagenden Flü-

geln zusammengestellt
Die- beigegeuenen .Abbildungen zei-

gen ein derartig ausgerüstetes Fenster in

.\nsicht und Ouerschnilt. Wie ersicht-

lich ist, sind die beiden Flügel a, b durch
die Fisrh!i:in(lcr f am Futtcrrahmen d be-
weglich angebracht Die die BandteiU-
c, e' vcrbinoendcn Zapien f sind mit Stan-
gen /". / ' gelenkig geku]>pclt, die durch
eine rSaskilie /.wangläutig und gegenLtulig
bewegt werden, welche aus dem um den

> 4

f
r

r
i

1

i 1 1

/.iplen g drehbaren Hebel h besteht. Die
Haskillc kann aber auch in bekannter
Weise aus einer Scheibe gebildet werden,
die durch /a()len- und Scnlitzlochverbin-
dung mit den Stangen f. f gekuppelt ist.

wobei diese Stangen unter Vermci<lung
eines Gelenkes unmittelbar in den Fisch-
bandza|iien r Ubergehen können Die zur
Sicherung der Flügel n, b in der Schlicß-
stcllung verwendeten BaskülcvcrschlUsse
setzen sich aus der die Drehung der Bas-
küle vermittelnden GriHwclle i, den in

geeigneter VVeise geradlinig ;;eiUhrten

Stangen k und den die letzteren mit den
ISasktllen verbindenden Lenkern / zusam-
men Die Hasküleverschluß-Kinrichtung
gibt gleichzeitig eine Drehachse für die
rlügel a. I> ab. damit diese leicht und
geiolirlos von innen her gereinigt werden
tonnen. Kinderartiger.diecrwahnte Dreli-
bewegung zulassender Mittelschluß der
Fliigel in Verbindung mit dem .VLttel-

plosten m .\bbildg 3 wnrd dadurch er-

reicht, daß die Zapicncndcn n der Bas-
killestangen in entsprechend gestaltete
I.Krher« im Fenstergewände eingreiten

Wird z M der Flügel b um die Dreh-
achse f geofiiiet und hierauf der ver-
schliisscne Flügel a in seinen Fischban-
derii gell ist una um die Achse k genügend
weil gedreht. s<> ist die .Außenseite des
Flügels a vom Inneren des Zimmers her
bei|iiem ziigiin^lich .Arn Fensterrahmen
angebrachte Grifle r erleichtern das An-
zicncndcrFlügel. wenn die Fischbandein-
richtung c, c' mit Hilfe des Drehza|>fcns<
und der BaskUleanordnung gelenkig zu-

sanimcngcschlossen werden soll — q

RUD.OnO MEYER
HAMBURG lERUN BREMEN Kia FRANKFir a.M. POSEN

CCCIÜNDCT I8S8

HEIZUNCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
5PECIALGESCMÄFT FÜR BERUH.NW6 KARLSTR.13

ZEICHEN B EDARF.

ipp^^r fVüersirtivre ^nsferi
100 IV

UHuutUM t.ui,i«r-rii»iii«B-«jroa.

C. m. b. H.. Berlin -WbIssmmi,
Laktftr Straia« 34 35. Talaphan Nt. 23l. I

:

Harz-Granite dunkel j r ü n

Beste Hochglanzpolitur • GrOsste Wetterbeständigkeit

Spezialität: Fassadcnvcrt^leidungcn

Granit-Werke Steinerne Renne, fl. e.

Wernigerobe am Harz.
Vtftratung BtHln: S. ARNDT, KurfOnlOTdamm 162

" tz

Fimipr : Wllm«r>il*rf-A, Nc.3720.

I Setnperliaus. Tll.f 21U. OlllirilllQltlon

(tiir

tuiliriiii),

Ast-, FvccB-i

HartliolZ'FussböilBD ans Alioriiliol2

Splitterfrei rar Fabriken
almtoo, asf Balkan, La(«r BUnilk«d«D.
^ - Ikiriliii Iii lili| iit^ allli itiigititii Fail-

kidii lit ili bllllBiti III

Itiirkittiiti Eriiiiriii

AbnntcoDff laat Unt«r-

aohonc der K. Mat«-
rialprOranc« • Aaitalt
Lichtarfcldc/Barlin

Aham S,9 «eni, lleheo 6,8 eea.

Vor alnderwartifar War« wird gewarnt.

Koefoed A Isaakaon, Hambarg: 15.^

Nass-Niscliniasehine für Steinholz
mivcfat Obtf. und Unt*rtied«n an i]«r DnuitAlln. Stn)>J I.oirh*. ^ninipori.il.'cl, iUIht

I
klain*» .\u«l'llirtif]Kfn vurf ll|(Iich K*«lgn»t. HandlMtrI»!). TigttliUtung 760 500 qn FKckealOMl

n. Sttli gjt^cke Mliohun«, WmeiillIcK« EnparnU in BlnMmlttil. Elnlichil* BtUiauna.
Praiai M. 250,- per StDok natt« ab Wark.

Allela-Vertrieb: 44i II

CBbr. Sehlelcher, Mi-Ml'
^igi.i^i. Google



Chronik.
Ueber die den Rhein befabrrnde Plotte

macht die .Kölnische /.ig.' Dach dem ncuoicn
.RbelDtcbiflt-KrBiiKr'iDtcrcisftDteMiileiluDKCii.
Danaoh «etkebreo auf d(m Rhein 9759 Se|^el-

•cbiBe und Dampfer. Von erstereo tind
HoInchiRc mit <ui. jiyoSi t Traj(flhiskcii

UDd tiott Reialiuog roo 6971 KApFco, 6637
KiicnicbiRc tod tos. 344 297 1 mit 17 Mann.
Von den Uampfern sind 172 Raddaiupfo mit
I Ii j,iS indij. PS. und 1895 Mann Hcuiiuni;,
die abrifen 1146 liod Scliiauhendampfer mii

183511 PS. and ^.189 Mann. Der Landeianifc-
harigkeit nach und tod den Dampfern 6;r
deuliehe, i(,1 belgische, jbritiiche, 1 fraotOiiich,

$2$ niederlindiache und s vernrhiedener N'a-

tiooalittt. Die Sebittabn betreiben n grOBere
Dan>plfchiff-Krrdereicn. Von den D-impfern
brjitjeo Maic-hlntn mit 1000 1500 PS. Die
TraKlahigkcit der eiiernen Schleppkähne geht
bei 14 auf 205a ~ 1700 t. loagetaml befahren
alio mehr al» 1 1 ooo SchifTc mit einer Bctauuo^'
von (J 000 Mann den Khem. Der Wert dieier

Flotte dSilic 100 Mill. M. mindeiteni erreichen. —
Schloasanlate des Herrn v. Waldt-

hausea in Mainz. Dem Oewinner dei I. PrL'itei

in diesem vor einiger Zeil tum .\uitraj; gekom-
menen Wctibev.rb, Hm. Hans Btlhling in

Pfotiheim, iit die gesamte Bauleitang der An-
lage Bbertra^en worden. —

ScbloB Steinach bei Straubing. Bei Suau-
bing ist nach den HDivflrfen des Hm. Prof. Dr.
Gabriel r o n S e 1 d I in Manchen eine gxoB«
SchloBanlage für Dr.A.r.,schmieder erbaut wor-
den, die, auf einer Hohe gelegen und ron eineui

Turm überr.isi, die Gegend beherrscht. Vor die

Sfidseite der .\ntage legt iich ein Terrassengarlcn.

Neue« Sudttheater in Cottbut. Am 1 . Okt.
d. Js. ist in Cottbus ein neues Siadllheater er-

öffnet worden, welchCM auf Grund einer Rau-
tummc Ton 650000 M. nach den KntwOrfen des
Hrn. Arch. Bernhard Sehring in Charlotlcn-
burg errichtet wurde. —

Ein Augustin-Bninnea in Wien ist am
4. September enthSllt worden. Der Monuroen-
lalbrunnen steht an der Kreuiung der .*-choiten-

hof- und Neuslift-Gaase, ist ein Werk des Bild-

hauers Fraiu S c h e r p e in Wien und besteht samt
der 1,5 m hohen Figur des lieben Angvi^iin aus
.Saliburger Marmor. —

Garlenanlagen auf dem Carrousel- Platz
In Paris. Nach der glrtnertschen Umgestal-
tung des Marsfeldes ist nun auch der Oarrouicl-
Plati Iflr gkitnenschen Schmuck In Aussicht ge-
nommen worden; die Arbeiten haben schon be-

gonnen. Auch hier bandelte et sich um die
Verinderung einer weiten Sandllkche, die flr

das Auge wenig .Aniirlicndes halte. Die Fliehe
wird durch Z'.t crtsiaudcD und -Suiucher in drei

Teile lerlegl; die Pnantcn geben aber eineH6hc
von 0^8—1 ra nicht hinaus, um die Uebersicht-
lichkeit des Plaues nicht zu stOreo und die die

Fliehe cinsiunicndcn Gebiude nicht lu beein-
trlcbtigen. Der mittlere Teil des PUUes wird
durch geschniitene Strtuchcr gciiert. Rosen
und Blumen erginien die BepHaniung, die bil-

dende Kunst findet durch .Aufstellung plastischer

Giuppen, die an verschiedene Bildbaucr Ubct-
tragen «urdcn, willkommene Mitwirkung. Die
große Miuelgruppe meifiell Antonin Mercir.
Die Vollendung des Plaues wird im Herbst 1909
erwartet.

Neue Icatholiache Kirche In der Au bei
Berchtesgaden. Am 17. Sept. d. J. ist in der
Au bei Berchtesgaden eine neue katholische
Kirche eingeweiht worden, die nach dem Ent-
wurf der Architekten Gebr. Rank in München
als ein schon gruppierter Putibau errichtet

wurde. —
Eine neue Schlachthofantage in Kulm-

bach ist durch den Magiiirat mit einem Aul-
wand Ton tooooo M. beschlossen worden. Das
Gelinde für die Anlage im ungcfihrcn Ausmali
Ton 10 ooo qm liegt an der .Mainteoser SiraBc. -

Literatur.

Bccitmann -Kihrer: Darmstadt und Umge-
bung. Mit tflnlfaib. Stadtplan und 11 Kunst-
Beilagen Ton Prof. E. Anihcs. II. durch-
gesehene Auflage. Stuttgart igiiK. Walter

Seifen. Pr. 1 M.
Fahrer durch das Raihaus und die Kilians-

Kirche in Heilbronn. Ilcilbronn qo'^.

Verein Hr Fremdenverkehr. Pr. so l'f.

Handbuch der Ingenieurwissenschal-
ten. V. Teil. Der Kisenbahnbau. Aus-
genommen Vorarbeiten, Unterbau und Tun-
nelbau. Herausgegeben Ton Geh. Holrai

Prof. F. l.oewc und Wirkl. Geh. Ob.-Bn
Zimmermann. Erster Band: Kinicitunti

und Allgemeines Bahn und Fahiieug im
allgemeinen. Morbeiiet von Allred Birk.
Zweite, veiinchrtc Aufl. Mit i'i^Abbildgn

im Text sorie ausführlichem Namen- und
Sachvcrteichnis. Pr. 6 M., geb. q M.

— — Drillet Hand: Gleis-Verbmdung (We:
eben und Krcuaungen. Diebscheiben und

170

r.HANS BIEHN & Co. ü. m. b. H.
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

(TaLi VI, 1377).

8pezial-Unternehmung fOrAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

Präcisions - Reisszeuge
nHityiiiB. a Lt»|iAs»«i ara«< rni

OI«m«ns Riafflary
Nesselwini; und Höncben. Bajcra.

(Die «thteo Klerierairliel liiKcn tm\
Kopl dan Naaien „HiHrvmH.") 33

•

Neu! Neu!

Qoudron=
(403) Korkplatten
sind das BauUolltrraatertal der Zukunft
Muster versendet die SpezlalUbrtk fflr WIrmi-
aclmUailttel

Rheinhold & Co., Hannover D. 4.

KIrMigabr fürBaarwKkt u. WlmmebuUmassen.

Otto Schultz
Tezett-Gitier-WerlK und Kun
Halleschee Ufer 36 BERLIN 8W. 28 Haileechss Ufer 36

Kunstschmiedearbeiten i n Eisen u. BronzelMonumentale

Gagrilndat

1673. Carl Hauer Sagrfindet

1873.

R»Diglicb*r Hoflieferant.

Ausführung von Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck*

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art.

BERLIN. DRESDEM-A.
Komgin Aufuvt.utr.6]. (202) ScilerKaaee U.

Christoph UnmackB . 6.

Berlin iP. 9 un& TTiesku O.C. (83)

Hötliencrstrasse 46 >

Doppelte Leistungsfähigkeit des Kachelofens

Nach Bedarf (lauerQj«>r oder zeitweiser Uraod
dareb VerweDdung jeder Kohlenart. Man sollte

jeden Kachelofen, auch alte schon stehende, mit
Winter's Patent-Einiatröfen Meteor «etsen lassen,

da die geringen Anscbaffungskoaten ev schon in

einem Winter erspart werden können. Man htlte

Bich vor minderwertigen Nachahmungen und Ter-

l<iDge durch bessere Ofenhandlungen oder Töpfer-
meister Original -Verkaufsliste 30. [isjll]

Oscar Winter, Hannover, gegründet 1796.

Fabrik fUr DanerhrandOfen Fntent-Oennanen
und Germania- iiud Meteor - Oa«apparate.

Ueher'-^ Million meiner Oefen im Gebrauch.

durch Winter's Patent-Einsätze „Meteor'
)0



TORGAMENT
1897 Gold. Med. Bsdenbaoti — 1897 Silb Mtd. Leipzig — 1906 Silb. Med. Dresden

.SchicbebehaenV Rcubcitc* «od R. Botiil
iiDd R. AnKCt. /.weite, TCii.ichnc Aulltt;t.

KrsteLicfcrg.: Bog. i
— 19. Mu 24 ; Abbilden,

im Teil und Ttfel I V. ft. 11 M.
Seebitet Band: Betriebt-KiiuichliuigciL

Kisic Litlttg.: Mittel lur SicbcraDf[ dcf Be-
triebe«. Bog. I 6. Bcaibeilel tod S.Sc he i b-

Der. Mit 106 Abbildgn. im Teil. Pr.j.ioM.
— — Soodeidruck tut dem .Secbtien Baadc:

SehrtDkeo und Waroangstalrln von
Keg.> a. Brt. Scheiboer. Mit 71 Abbilden,
im Text. Lcipiii; 1908. Pt. 1,1a M.

— I. Teil. Vorarbeiten. Krd-, Orund..
StraBcn- und Tanoelbau. Herauigr-

Seben von Ptol. I- r. Will mann. Vierttr

and: Strafiecbau einschlieBlich der Stra-

BenbahncD. Vierte, vetmebrle Aufl. Be.<i-

beiiet von K. v o n L a i 8 1 e r. Krtte Lielerg.

:

I.aodittaBeB. Stldiitcbe Strafteo. RoK. 1

bi* 24. Mit m Textabbildgti. u. 1} litboin

Tafeln. Leiptig 1907. Pr, 11 M, Verla);

Ton Wilh. Kngelmann.
Fortac b ritte der Inge nieaiwixcnichaf-

ten. Zweite Gruppe. 16. Heft: Giund-
ttgt der mtcbanitcbcn Abwtiier-
Kltrnof vonOr.-Ing. Kud.Sch mciline r.

Mit .«7 Fi£. im Trxl and J Tai. Pr. :,40 M.
— 19. Heft :Bi2eD|;cwicht, genitigc
Grund maBc u ndgeicbi' ht liebe Eni-
Wickelung dei Äuilecetrlgert von
Or.-Inr. Kurt Bejrer. Mit 70 Fig. im Text.

Pr. 6 M. Leipxig 1908. Verlag ron Wilb
Engelmann.

Penonal-Nicbrlchtm
Bayern. Die Ob.-KcK.-Klie im .StaaUmin,

(Dl Vcikehri-AngelegenhciteD Wicklein und
Zeulmann tind im Min.-Ktien, der Dir.-Rat
Hebler lum Rcg.-Ka', die l'atlrtte Gieibcck
in WOriburg. Stegmann ia Mlncben u. Gro 1

1

in Augsburg liLd tu Ob.-Posiilten. die Potlaxi.

.Vonneomacherin Bamberg, L Ott in Regeni-
burg und Betling in Hamberg tu Ob.-Poitatt
und der Posta». Fr. SpieB in MBnchen itt i.

Ob.-Po«iau. bei der Dir. in Augsburg befördert.
Der Ob.-Postai*. Payr in .Meuchen ist tum

Telegr.-Konstr..Aml, der i'oatait. Krani inAugi
bürg lur Dir. in Manchen und der Dir.-A*t.
Ziiilgraf in Augibuig in alt Vorst, sur Bahn-
Slalion Nfltdlinjten »cr<ciii.

PrculcD. Dem Geh. Reg.-Rai Hausding,
Mitgl. des kaii. PaL-Amles, ist der kgl. Kronen-
Oiihn III. K). und den nachbeoanntcn Beamten
beim L'ebeitriil in den Ruhestand Tcriiehen: dem
Ob.- u. Geb. Bit. Caesar in Altona d. Rote Adler-
Orden II. Kl. mit Eichenlaub, dem Geb. Brt.

Relcbmann in Klberfeld der Rote Adler-Ot
den III. Kl. mit der .Schleite, den Geh. Bitn.
Wessel in COln. Alken in Hannover u. von
den Bercken in Herlin der kgl. Kronen-Orden
III. Kl. und dem Rei^.- u. Brt. Böhme in Kö-
nigsberg N.-M. der Lbai. als Geh. Brt

Verseilt smd: die Reg - u.Brte. Friti Wölfl
in NeiSe als Mitgl. (aultrv.i der Kisenb.-Dir.
nach Kattowiti, Jul. Heins in C ottbus als Vorst,

der Bett.-Insp.i nach Magdeburg, Prior in.Saar-

brOcken als Vorst, der Betr.-Insp. 1 nach Coln.
Deuu und Aug. Berns in Kreusbarg O.-S. alt

Vorst, einer Wcikst.-Insp. bei derKisenb.-Haupi-
Wetksi. Dacti Potsdam: die Eisenb.-B:ia- u.

Beir.-lnsp. Prelle in Hagen als Vorst dei Beir.-

Insp. 1 nach Breslau, Schelfer in Ubcrlahn-
slein als Vorst, der Betr.-Insp. nach ('oesteld
Bund in COtn alt Mitgl. (aufttvr.) der Kisenti.-
Dir. nach Magdeburg, Holland in HohenssUa
Dach Wongtowiti als Vot^t. der doilhln verleg-
ten Betr.-Insp.: in Hohensalia, Karl Lemcke
in Koppaid als Voitt der Betr.-Insp. < nach Duis-
burg, .Scbreher in Waldbröl als Vorst, der
Betr.-Insp. 3 nach Cottbus, We igelt in Hoyers-
werda als Vorst, (auhrw.l der Betr.-Insp. 2 nach
Hagen, H einri cb in Lcipiig als Vorst (aultiw.l
der Beir.-lns;... 1 nach SaarbrOcken, Wollbageo
in Marggrabowa als Vorst laultrw.) der Beti.-
Ins|i. nach Obeilahnsicin, Haupt in Marien-
werder lur Eisenb.-Dir. nach Cassel, Ziemeck
in MOnsterwaldc als Vorst, der Hauabt nach
Marienwerder, Tecklenburg in Delittscb toi
Eisenb.-Dir. nach Frankfait a. M., Hilleke in

Johannisbuig tut Dir. nach L'Oln, Willy Leh-
mann in Berlin nach Pankow als Vorst der dai.
neu erricht Bauabt, Siebel« in Cnln nach Ja
lieh als Vorst d. das. neu errieht Bauabt, H a a c k
in Mains nach Carmstadl, GOdecke in Birn-
baum nach KoBchmin aN Vorst der das. neu
erricht Hauabt. und Spiesecke in Posen lur
Ritenb.-Dii. nach Kifori; — die Eisenb.-Bau-
Insp. Ritre in Bremen als Vorst der Masch.

-

Insp. I nach Magdeburg, Humbert in Weiflen-
(els als Vorst der Mascb.-Insp. 1 nach Bremen,
Haste in Willenberge als Vorst, der Masch.

-

ln>p. nach Neiüe. .Seyffcrth in Po'sdam als
Vorst der Masch. -Insp. nach Krcniburg O.-S.,
*. Glinski in Halle als Vorst, (aultrw.) der
M.iscb.-Insp. nach WeiBenfels. Grabe in Han-
nover fur Werkit-Insp. nach Eberswalde, Ru-
Ihemeyer in Berlin nach Sagan als Vorst (aul-
trw.) der da*, neu erriebt Masclt-Insp., Israel

Bester hygienischer Fussboben!
F«u«rsioh*r O Fugenlos UnvarwOatlloh

Torgamentestrich- und Korkestrich - Unterböden

:: Ueber I Million Qaadrütmet«r ausgeführt ::

Langjährige Erfahnug. Glänzende Zeagniase.

Torgamentwerke G. m. b. H. Leipzig

B. Llebold & Co., A.-G.. Holzminden.=— Spezialität seit 1873: -

Brückenbauten Jt'^S^Ä'^-
( Syit«m Liebold), ane Beton und nne
Eisenbeton. — Die grOeit« Spannweite
nneererOMnantbrneheteinbrOeken b«-

trilgt 90.00 m.

Wasserbauten S^'S^r'Ä-
Schleaeen — Turbinen.

Ooldcne Medaille •

DOaseldorf 1902.

TaknnrrAn Elneiedel 1893. -
I aiSperren Uarklieea 1902—1905.

Stützmauern ^''HeÄ-.^Un'""
OranditOck in Casi«! mit 21 m Hobe

Fundamentierungen mendÄ
, den und in den Bnicbrevieren der
Bergwerke.

Wasserbehälter ^^r-Sfi"*:
refOhrten Beh&lter fasten bi« n
JOfiOO cbm. —

Filteranlagen

Kanalisationen.

Oeckenkonstruktionen aiier Art

Röhren-, Platten- u. Kunststeinfabrik. Konstruktionsbureau.

Bochumer Gussstahl-Qlocken.
Voller, schooer, reiner Ton. —

Um etwa die HUltc billigt aU
Hronteglockea, tiei viel growmr
Hörweite, such haltbarer ab Ittiterk
irll»! hei Fall von groMCr HeiMitad
KrucfS(etBhr. Lance (iarantie. —
/«eckiniskiff und«^>lide grarbeitcica
Zubehör. Iti» Enile \*.'7 übei MOO
Kirchen- u, SDOO bittnal tiluckeu ge-
liefert. l'ruspekteinitZelchDunKcn
LI. vociilgl. Zctignisseo aut Wunsch.

Bocbam In Westfalen.

BochuniBr Verein f&r Birg-

>v _ _.a*»-' bau-und 6o8S8tahlfabrikation.

tUonientockfnaiciMr verbreiten viellach in Ann*>nccn und Prospekten <!le Behauptung, dasa
(iussitahiKlockca bei iTeiciisdiguncen wertlos werden. Diese Uehauolunii wird dadurch txlaoglos, ist*
«at>i(>lil.KirckMti*ek«a bslai räll tm grMaar BSks aa4 bal TanwtriBdan »l>«rb»apl nnbe-
cl<«dlKS l>l»il>en. Ein Springen von OlUivtahl-KIrchenglocken km regclmlssicro Uebrsucb kam
bis jelil nicbl vor, wihrend gesprungene Bronteclocken blulig in Zslilung gegeben wurden.

Wai*mwa er
Bereitanss-Anla$^eii

komplett
'""»P"*^'"" gebrauchsfertig

= 7 Normalgrössen =
mit 300—1500 Liter Wannwisscr-Vorrat.

Für Wohnhäuser, Villen,

Anstalten etc.

Marcus Adler
BERLIN NU. 7.
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ia KiloiK<brf( mit Vont. (luflr«.) einer Werhit.-
Icisp. bei dct Hauptwerfcti. nach Wiittnbcrfc
und Wi r < I D er in Bf«tau tum Kiscnb Zrntril
Ami nach Htrlin; - der KcK.-Buuir. GOri in

Kifiut in den Ret. der Dir. nach Bromben;.
Dem groBbcri. hess. Kitenb.-Baointp. Cra

mcr in Oaimiladl i in die Verwalg;. d. Wericit.
Inap. 2 daa. tbenrai^rn. Der KiseDb.-Bauiosp.
Brandei in Darmatadt iit mit der Wahmch-
maag der Qeachtfte dei Vorst der WcrlriL-
Iaa|>. da*, betraut, detgl. der Bi«enb.-Bau- a.

Betr.-Inip. Krxiliui in Woni^rowiti der das.

neu etrichl. Beu.-lDtp. .i.

Der Kef.-Btusu. Mayburg in Dflsseldorf
ist dem Mcl.-Baoamt I aberwieacn.

Die Keg.-Bmstr. Rucbholi in Oderburg.
Allr. Maller in .Stettin u. Werms er in Geeste

-

iDlIndc lind intolt;e Uebernabme lar Wasserbau
Verwlt^. ausd.Staatsciscob.-Dienst ausgcschicd.

Brief- ond Prmgekuteo.
Hra. H. K. Ks ist uns keine gesettliche Re

Stimmung bekannt, nach der die Vorsteher stldii-

scbciBaulm (er das staatliche Baumeister-Examen
abgelegt haben mlBicn. Wenn die groBcn and
miltleien Stldte diese Forderung jctit last durch-
weg stellen, so geschieht das einerseits, weil
die Ablegung dieses Riamcns doch eine gewisse
Sicherheit fQr eine entsprechende tbeorciiscbe
und praktische Vorbildung bietet, und haupt-
sichllch wohl auch deshalb, am die Stellung
des Baubeamten gcgensber den anderen hohe
rcn Beamten der eigenen Verwaltung und na
mentlich auch gc^cnflber den staatlichen Be-
amten, mit denen sie in amtliche Hertihrung tre-

ten müsten, tu sichern. Ks gibt aber noch sahi-
reiche mittlere und kleinere Sitdtr, deren .Stadt-
Baumeutei" keine staatlich geprUtten Baumci
ster sind, Tielleieht auch nicht volle akademische
Bildung besitien. Es ist uns nicht bekannt. dsS
den Gemeinden irgendwo untersagt w(ic, ihre
leitenden Baubeamien als .Stadlbaumeister* in
bescichncn. —

Hrn. Stadtbmstr. S. In M. Sic scheinen
noch nach der alten Gebuhren' Ordnung tu rech-
nen. Zulillig ergibt sich nach der neuen fSr
Skiiic nebst Koslenschtttung, da diese hier als

abgeschlossene Leistung geliefert ist, bei i'lr

lachen-. Honorar ebenfalls !0^ M Iflr den Vor
Kotwurf. Sie bitten sich auf die Gebahren-Ord-
nung der Architekten berufen und auf diesem
Betrag bestehen sollen. Haben Sie mit dem Auf-
traggeber kein Abkommen aber das etwaige Ho-
norar getroften. ><> wSrde im Kl.igcfa!le der Sich-
«ersttndige Ober die Hnbe der Ihnen luslebcn-
ileo Korderung sein Uilcil abiugeben haben.
OaB er die von Ihnen lettt gestellte Forderung
als lu hoch bescicbnen wird — falls Ihre Ent-
werfe nicht etwa besondere Mingel aufweisen —

,

halten wir fast für ausgeschlossen- Durch die
starke HerabminderuDg Ihrer Forderung haben
Sie aber unseres Erachtens Ihre Aussichten selbst
gcschtdigt. —

Hrn. A. St. la Merzig. Fflr den Schaden,
welcher bei Beförderung vonGcraststangen durch
Bruch einer .Schaufeiisierscbeibe vcranlaBi wur-
den ist, haben nach B. G.-B. §.Sti Sic ciniu-
ticten, weil Ihre I.cate in Ihrem Auftrage die
HefOrdeiung besorgt haben. Sie kennen sich
aber durch den Einwand befreien, bei Auswahl
Ihrer Leute lorgflltig gehandelt lu haben, wo-
fern Sie deren ZuTciltisigkeit fOr Ge^chlfte der
besagten Art nachiuwciien vermögen. Sollten
Sic jedoch tu diesem .N'achwcMe auBetsiande
sein, so haben Sie dem EigeDtO:rier der lerstCir-

len Scheibe den Wert lu erselien, weichet durch
Sachverslindigen-OulachteD festgestellt werden
wBrde. falls er streitig ist. Eine RechU-Ent-
scheidung des Inhaltes, daB bei lahrllssiger
Schldigung nur der Wert einer gewohntichen
Fensterscheibe vergStet su werden brauche, ist

weder unter der Heirschaft des B. G.-B. noch
unter dem fflr Sie galligen code civil gcitllt wor-
den. Zwar halle Itr das Herrschaitsgebiet des
vormaligen preuBischen I.andrechteü die An-
sicht bestanden, daü bei Schaden aus unciLiub-
Icn Handlungen je nach dem Grade des Ver-
sehens der Krsalt des Schadens verschieden tu
bemessen und auf den geringsten Wert tu be-
grentcn sei, so oft das Versehen nur gering ge-
wesen, indes isl diese Rechuprechung teil 1900
aufgegeben worden, weil sie mit den Sitsucigen
desB.Q.-B. nicht mehr venttelich sein wBrdc.

K. H e.

Fr agebeantwortungaus demLeieikieise.
Zu Antrage: Stadtbn. B. in A in Hcilsgc 40

tu Nr. 79. Der eifotderiiche Mehraufwand von
Harihu 1 1 f uBb Od en wird durch ihre vcihtli-
nistulSig längere Haltbarkeit reichlich gedeckt.
Zudem wtre noch tu berücksichtigen, daB die
s.icbgem«8e Waiiung solcher KufibOden beiDg-
lieh Kosten und .\rbeitsaufwand geringer ist,

als bei anderen KuBbodenbeltgen, die auch noch
den Nachteil teilen, daB ihre Schalldlmptung
und Wtrmeleitung, wie auch ihr Anpassungs-
vermögen an den Charakter der Nutirlunie tu-
nieist unganstigei tu beieichnen wtie, ali bei
enterer FuBboden-Belagan. — B. Haas.
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Cementbaugeschlft

Rud. Wolle, Leipzig.
SpezIalausIQhrung lon

Beton- u. Eisenbetonbauten
fflr Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

r MM 6«l4ui »tfalll*
Leipsif DrtadcD

1197. 1 1903. ^
Vtampfb«lon- Bauten and Eisenbeton Bantan aller Ari

itrnki

«aUsa« aMlalUs

Kou
M6Um>-

Uonan Viktoria-Decke 0. B.-Pat — WoUet KoBioMvck«
WoUm HokltfMk* D. L-Pat — Babltzarboltan.

Zenfralbeizungen,
Warm Wasser-Versormi II ;:'.',\ II luKo II.

kouipletti* Haus- ii. Fahrik-IiistallatioiiiMi.

Horhilriirk - Kniirioitiiii^iM),

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert in vorzUgl. AasfOhrung als 33jahrigf Spezialität

Pari Plfirh Berlin sw.ei. ^

Johann Odorico,
DRESDEN.

^^^^^^^^^^ Unternehmung für ^^^^^^^^^
Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Mosaih-Terrazzoböden. ses

Statische Birechiflogon, Kostenansciiläge ev. gratis und frankD.

Stöckig
~ H>'tiiofir.)ntfn

Reiscartikcl, PlatJenkoffcr. Leder-
waren. Necessaires, echte Bron-
zen, kunstgewerbliche Gegenstände
in Kupfer, Messing und Eisen, Terra«

kotier. Standuhren. Tafclhcsfecke.

Taiclservicc, silbcrplalticrle Tafel-

geräte, Beleuchtungskörper für Oas
und ekktr. Licht. Kurbmöbcl. Leder«

Sitzmöbel DresdenerKünslIermöbel

gegen monatliche

Amortisation

Erstes Ocscli.iil, wclclici iJicm' feinen Ge-
brauchs- nnil l-uxusarlikcl gegen erlelchu-rte

Zahlungen liefen. KaUilog H.K. koslenirei.

Für 1'clv'iic't)tungskü(per Speikatlistc

? Dresden A. 1 (far DeutschUnU)

Bodeo))acb21B.

üöogle
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Insertionitpreis in äieenr Beittg« die «Omm breite Petitzeile oder Jeren Raum erste Seite 60 Pfe., die ariilcren Reiten Pt>

Techlüsche Mitteilungen.

SchwenlcaUnseo-VertchlaS for Pcntttr
mitauffeheoderMittcIteUanc. D R P A iqo8
für Kranz Spengler in Berlin

(iegcrUher breiten einteiligcnl'eustem
und zweileilißen Fenstern mit festem
l'iosien haben mrcitciligc Fenster mit aut-
uchcnder MittcItcilunK einerseits den
Vorzug der größeren Stabilität, anderseits
den dcrKrölÄcrenBe<iuenilichkeiL\Virdn.i-
mentlicnbci zweiteiligen Fenstern mit be
»eRlicherMittelteilungeinKutcrVcrschluß
angewendet, so ist diese Fensterart Uhtrr-

:ill da besonders wirtschaftlich, wo
liauligesFensterotfncnimd-schließenstatt-
lindeniiiuß.alsoT: H in Kasemen.Schulcn,
Krankenhäusern. Ccricbtsnebäudcn, Vil-

len und ähnlichen Ujiuten
Der hier d.irKesicIltc Verschluß ist für

solche l'cnstcr besonders konstruiert; er
licsteht nach Art des Druckschwengels
oder des Kspagnolettcs aus einer durch-

RUD.OnO MEYER
HAMBURG lEILIN BREMEN Kia nUNKFIRTa.M. POSEN

HEIZUNGS- UNriJUhfuNCSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
Specialgeschäft für Berlin.nws karl-stru

ZEICHENBEDARF

gehenden aufgelegten Drehstange, deren
F.ndhaken in die mit .ihgeschragten (»leit-

tl.ichen versehenen Haken R eingreilcn
und welche in der Mitte einen festen, zu-
gleich den Miticlvcrschluß bildenden He-
belgriff tragt Durch einlui lies kechts-
und l.inksschwcnken des Griffes wird der
VerschlulS betittigt. indem gleichzeitig ein
i»ruck gegen beide Fenstcrfltigel ausge-
übt wird, welcher sie in ihre Falze drückt,

Die Finfachheit der Konstruktion si-

chert ihr längere Dauer, als sie alle Pas-
kUles oderTriebncgel mit Zahngctncben
besitzen; die Finfachheit der Iktätigung
iiiarhtden Verschluß bei|uemerund siche-
rer, als Tricbriegel und l''.si)agnolcttes Der
SchwcnkgriH kann gcr.idc oder zur Ver-
hinderung des Aufhängens von Gegen-
st.mden gebogen ausgeführt werden. Der
l'rcis des \on der Keschlagf.ibrik Franz
Spengler. Ucrlin S\V. i<j, hergestellten
\ crschlusses bcir.tgt in Kiscnaustiihrung
nur etwa 3,50 M das Sttick Der Ver-
schluß wird für beliebige Flügelhohcn
nach Mal.> geicrtigt oder zum Zurichten
aut der Baustelle in l^gen von i bezw
1.6 m versendet -

bring««

Täg^slidir.
(inMl-ÜriitTafidObfrlittitpIdrTtn bTtdhrbdr.(ttrbirqrhbariiiM5n.*«n

DcitfMhrs tuxffr-PrUmro-S^nd.um kA Brriio -1111181111.

idi III

HartholZ'Fussliöilen aus Mornliolz J'i^)
A>«-, n«e.., Splitterfrei for Fabriken,

Beelen KsrnnrnnalbsMUi, »ml BalkM, Lit(*r •4*t BUatMn.
UwtMi Iii lilii iif

lltll lt|lllt2tll Fltl-

.<i^M liiii lit ili kllllBiti iid

tiiirkiftitti Eriiiiriii

Abnntsnnf Unt Untar
jkf die

kiprflnng« - Anstalt
liolit«r(eIde; Berlin

riali

Aken U eea, llehea 6,8 otm
Vor Blnderwertl^er War« wird g:ewamt

Koefoed A^.,IiiaakNon, Hamburg IS.

Chronik.

Zweite Hochquellea-LcKune der Stadl
Wien. Die Arbeilcn so der im Biiu bc^friffe-
nen ivcitcn neuen Hochquellen Leitung der
Stidt Wien ichrciten »o icbncll Ion, daS die
Fcrti^itelluni; der Leitung frllher alt lu dem in
Aaiticht i;coommcnrn Termin Kode iqii tun-
finden kann. Man hofit die Leitung beti-it» im
Hcibtt [910 in Betrieb letien lu können. Die
reierlicbe Kinwcihung dci grofien Werkel ioll
am 1. 1910, dem Jahreiitf; de» Regierungs-
antriiitt de» Kaiieri tiatilioden. —

Stadltheater in Lobeck. Staat und .Stadt
l.abrck haben »eil dem i. < ikiulur d- J. ein oi({e-
ncsThrairr. Oaatelbe wurde nach den KntwOrfcu
in Hrn. i'fot. Mut. Dl t lc> in Dietden auf dem

Ä
»riidBBt»ohB 8auine4tt>r

l.M,i..,fi,n hUhj^ ihr» RollaüBn-JaioüsienÄr.7.,i2«Ti,Ä';;5

BETON »HD EISENBETON
HOCH- u. TIEFBAU

BRÖCKENBAUTEN . KANALISATIONEN

|iMj

GEGRÜNDET
IS70

HUSER U. ClE. gegrOnoct

OBERCASSEL-SIEG KREIS

l>«ntaelie A österr.

Telcpb. H44Ö Pyrofugont-Werke Telepk. Mtf

VollkDmmensfBr fugenloser Asbeit-Pussbodenbelag u«: d
Ceb r. Schleicher^ rPSn." "cUu"";

C«ber 500 OO« m» ritBaftSdea Im «ehraaeh. Google
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G«ltodc ao der Beckeipabc erbiul, aatdem «ich

du alte Theater der KaaiDo-OeielUohafi befand
Die Anlagt iit ciotebaul and nach der Bcclier-

Krabe durch rroSe Sulbauicn, die gemeinsam
mil dem Tbealer oder celrcnct bcDOUt wcrdcb
kfionen, verbunden. Die wirkungiTolle Patuuic
an der Beclteigrube vutdc aui Sandateio aal
Granitiockcl crttcllt, wthrcod die Blhnenfuiadc
an der Fiichergmbr in lum Teil glaiicrten Ziegel
tteincn gehaUcD itu Die Bauiumme bcirlgt ctva
I 800 000 M. —

Ein Kalter Joftf-Dcnkmal iD^Teplitz
Kclaogt durch die Protowrcn Metincr und
Krattoer aul Grund einerSumme von 139000 K.
tur Errichtung. —

Das neue GebSude dea Philantroplna
in Frankfurt a. M. Am 15 Okiobci d. J. wurd
der Neubau dci rhilantropini in der iicbcUtraS«
in Frankfurt a. M. in feierlicher Weiie seiner
Beitimmung flbergeben. Der Neubau crsctit

das vor (15 Jahren aul dem alten .HoUplatie der
Ifraeliten" errichtete Oebtude, in weichei die
Kcal-, die Volks- und die höhere Mtdchcnschule
der Israel iiiichen Gemeinde aufgcoommen waren.
Der Eoiwutf lu dem im Süle der deutschen Re-
naissance gehaltenen Neubau stammt von Hrn.
Mag.-Brt, Matidorll in Kerlin. Die Baugruppe
besteht aus dem 4 geichotsigeo Schul- und einem
beionderrnWohngeblude fSrOirektor undSchul-
dienet. Neben den ablieben Lchrrtumen jcni-

halt das Geblade einen Keitsul mit 500 Siti-

plttten. —
Uattrauchungen am Palaal dea Diok-

letian in Spalato. Autgrabungen, welche durch
die t'inlotoicn Jacques Zcilicr in Freiburg
(Schweif) und Hebrard in Paris auf Veran-
lassung der ,Akademie der Inschriften' in Vttii

am Pa;aste des Diokletian in Spalato vorgc-
nnmmen wurden, hatten neue Ergebnisse. Der
(iiundütt des Palastes wurde festgestellt imd als

ganc anders verlaufend ermittelt, als man bisher
ADgcbümmen. Er halte keine doppelten Thermen;
dieser Teil der Anlage war Qberbaupt verhtli-

DltinUJig klein. An verschiedenen Stellen wurde
die Höhenlage dci allen Bodens bestimmt; die
Umrisse der heiligen Hemke, die das Mauso-
leum des Kaitert und den dem Jupiter geweihten
Tempel enthielten, wurden genau lesigestelli

und ein Teil des MoiaikfuSbodens gefunden.
Die Forschungen sollen fortgesctst werden, um
eine eiow:in<llreie Rekonstruktion des alten Kai-
serpaldttes lu ermöglichen. —

Neue katboliacbe St. Geor(«klrche In
GeUenktrchen. Gelscnkirchen Lai eine neue
katholische Si. Georgskirche mit Pfarrhaus er-

bauen, eine Baugruppe, die nach den KoiwUifen
des Hrn. Aich. P. Labonti.' in Gelscnkirchcn
und unter Miurbcit des Hrn. Karl Colombo
in Cflln geschaffen wurde.

Waaaertveg von den großen Seen Nord-
amerikaa zum Golf von Mexiko. In eiuei
in Chicago, Cinciunaii usw. gebalienen Rede
sprach Taft, der Pilsidcntsch.i(ts-Kandidai der
Vereinigten Staaten, den Gedanken des baliiigen
Baues eines Wasseiwcges far die giOUien Huch-
see-Dampfer von den groScn Seen der nord-
amerikaniichen Union tum Golf von Mexiko
aus. Er legte diesem Kanal die gleiche H<-
dcatung bei, wie dciu Panama-Kanal,

Ein oeuea Stadlbad In Ludwigaburg ist

am 9. Uku d. J>. eiugt-wcihl wuiden. KOr das
mil einem Aufwände von J25 ix» M.ciitellle Ge-
btude.dessen Urheber die Arcbitcktcn S chm h I

& S 1 Ihe I in in Siutigan sind, die in einem vui-
ausgegangenen Preisausschreiben preugekrOni
wurden, wurde ein Gelinde am t'eutrsee ge-
wthlt. Nach einem slaitiiirben Voitaum mit
Kasse und Wtacheabgabe folgt das 9 m breite

tmd 18 m lange Schwimmbecken mit umlaufen-
der Ualcrie im UocrgcschuU. Im KrdgcschoB
bchudcn iicb ji htniel-Auskicideiellen, im
Obeigeschott 16; in diesem Ueschuti ist ludem
Kaum lar 70 Kiudcr. Im llrd- und im Uulei-
GcscbuB bibuacnsich .20 Kinsclbldei, 8 Hiutci-
biauicrtuiiic und ein UrjustrÄum IBr .Scbuun
far 1} Pvrsonrn. Üic lUdcaulagc cnth4it weiter
ein elektrisches l.ichload, Kiunie lar W^iulutt.,
HetHluli- und Danipitiliier, lar NUstage, ein
ftuiidebnd us«. —

Zur Erhaltung dea alten ..HUloriacbea
Muscuma" in Bern. In der scliwcueiischen
Uundotiaupixaili wird «eii ciuigci Zeit ciu
Kampf Ulli die iiri.aliuog des .ll>sturisciien Mu-
(cuiiii* ausgctuchlen. itur Krriclilung eines Ka-
sino« wuide der Abbcucli deaaJten .Hulorischen
Museum»* 1904 Dcsctilusscn. Uai Ucoaudc
stammt aus ikm Jabic I77i-i;;6, ist das Werk
von Niklaus SprBngli uitd teigi die Formen
des t'ebcrgatigcs vom Rokoko lum Klassiiismus.
Kl geholt xu üi'Q feinsten ^chOplungen Berns
au« dciu Will. Johrtiuodeii uud bildet den
Abschhitt der Huieigjste. Seine Bedeutung licgi

nicht (um gciingeu Teil auch in »einem Zu-
amtneuliang mit der Umgebung. Die Huiel-
g.>t»e mit dem ilisiurischcn Mu>eum gewtlirt
einen arcUiiekionisth wirksamen S-tienbiick von
der Haupitiiatie Heins au>. Das Gcbludc uud
mit Ihm diesen Ulick lu erhalten, t»t das Zul
der kdnstleruch cinsichUgcn Kieisc Berns. —
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f HANS BIEHN & Co. a. m. b. h. ^

(M)

BERLIN W. 50, Regensburgeretrasse 5.
(T«Li VI, tITT).

Spezial-UnternehmungfOrAbdichtungen
^und Bauausführungen im Grundwasser,

Zentralheizungen,
Warmwassor-Ver><»rmmss-.\iilaKcu,

koni|ilet1e Hans- ii. Faltrik-Iiistallatioiii'ii.

Iloclulnick-Kolirlcituii;;«'!!,

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert in vorsflgl. AuafUhrung ala 23j&hrig« Spezialit&t

Pari Flflrh " -

3ohann Ddorico
Fronhfurf a. N. 3^

l'ntt'i'iit'liMiiiim für 36«

Eisenbeton- u. Stampfbefon-Baufen
Wosaih-TeiTazzobDilBn^^^=

Statisflie BiTorhiiitii^on. Kosten-
Ansfhiiipc ev. gratis und franko.

Oagrtlndet

1»7«. Cari Hauer Oagrunds«
187S.

K<)ni<;licher Uofliefarant.

Ausführung von Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stucli-, Sluckmarinor-, Stuck-
olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller ArL

BERUM.
Könlirin Atik*<i<<tn>tr.fil. (202)

DRESDEN-A.

Vacuum-pnmpen
zu Entstaubungs-
»0 Anlagen 0»

für Hüt«l8, Villen, Wohnhiiu8iir <«tc

geeignet für alle Antriebsarten.

JKaschinen- tind yirtiuhiren-fabrik

vorm. H. Breuer 8 Co.,= Höchst am Main.

Neu! Neul

Goudron=
m) Korkplatten
ilij dal Bauitollcraiatrrtsl der Zuksnn.
Kjilrr versendet dl« Speilaltabrik tOr Wirme-
icliutrniltttl

Rheinhold L Co., Hannover D. 4.
Klrsalfuhr tat Baurwei.Ve u Wlrmesdiulifnassen-

ffarartif rt wa.s*erdicht
ca 70 cm hoch M.4I
ca. 80 cm hocb M. 4S
per I'uar unter Nachn.
Anp (1 FiissläDffeiocm

J. Nain>on Höhne. KaneB-Babr.

Kanal-
Stiefel

Wefibeu/erbs-
u. allt o*fm

Zlichnungen

»erntltiir.j;^ ich in meiner Lichtpause-
Anitilt lUr ;iilc itiocIcmcD Vcrfahreo auf
24 ver*cbiedcnfarbi(c Zricbcnpipicre
UDd Kartuns. In letilerco stets grosses
Lager lum Auliichen Ton ZeichDungen.

C. C. Bianckerfz, DQsseldBrf.
frTll. d. |>rsu.k. M i:il.m.-l. dir ffmiirbl. I^IsU

flspball-LacK
liir lilscn, Beton
und Mauerwerk,
siiwic larbigen

Daclilack u. wcHcrfcsirn h'assjdenan
biii.lt iivleri V. Sdiachi, Teerpfodukten-
Fabrik, brauni



Deutschet Reich. Dem li.itciit).-Hau- u.

Bcti.-Iup. Soehiiag in SauKcmBod Ui beim
Oebertriti in den Ruhciund der Cbar. *!s Bii

mit d. pcrtODl. Rang der Rite IV. Kl. Terliehen
Der tlcht. Ke^.-Buxtr. Lob mann in St

Ludwig iit tum kalt. Kiienb.-Bau- u. Beu.-Inip.

bei deo RetchseUeob. ii. die Mu.-BDir. Gründl,
Bern itcin und Blcchtchmidt lind co Mai.-
SehiRbnutm. cmuni.

Den Mil.-B*ain*p. Bn. Pieper in Hanau
ilt iiBter Verleihiuf dt* Chu. all Qeh. Bn. die

Dicbjrc(.VeftetiaDir in den Riiheitand bewilligt

Baden. Dr. W. Lauter, Dir. der Firmt
HoUnaiin A Co. in Ftankiuil a. M. i«t die Kr-

laabnis lur Ana. und inm Tragen dea ihm vcr

lieh. Offitierkreuxes des groBhenoffl. Oldenburg
Hau«, and Vcrdientt-Ordeni de« Heriogi Peter
Friedrieh Ludwig erteilt.

Den Bahnbauinip. Riegf^er in Singen i<i

die Vorkt.-Stellc der Bauinip. 1 ORenbutg und
Meaaerichmidt bei der Ocn.-Dir. die Vont,
Stelle der Baainap. Villiogen tibertragen.

Ernannt lind die Keg.-Bnutr. unt. Verleih,
des TiL Bahnbauinsp. Max Schröder in Ueber-
fingen lum Inip.-Beamten bei der Qcn.-Dit..
M I c h a e I i in Kehl i. Vorst, d. Baainip. Singen

Die Ing.-Prakt. Knittel bei der Hahnbau
Inip. II Baael und Leinet in UeberlinKcn tind
tu Reg.-Bm>im. ernannt.

Bayern. Der Dir.-Rat Ha(cr in Manchen
Ut (Um ord. Prot. fSr Ingeniearweaen der Tech
nttehen Hoctitchule in München ernannt.

Dei Reg.- u. Kr.-Brt. Spiel in Bayreuth iit

gCktoiben.
Bremeo. Der Bmfir. Hotten itt iiun Biu-

Poliiei ln>p. und der Ing. Beult en m II I ler mm
Bmitl. bei der Foli<ei-Dir. ernannt.

Heiaen. Dem Kr -Bauinip. Pütt in Gr.
Gerau, den Bauinip. Plock in Benibeim und
Kubo in Maic(, den Ob.-tng, SchOberl in

Daimitadt iit der Char. all Brt. verliehen.
Cic erfolgte Wiederwahl dei Hrii. Kuhn in

Maioi (um betold. Beigeordneten iat beatltigt
worden. — Oer Dipl.-lng. Stcinbaeh iit lum
KulL-log. ernannt.

Der Geh. BrL Reoliag in Darmtladt ist

geitorbeo.
PreuBen. Dem Geh- Brt. Gtlrom, vortr.

Rat im Kriegi-Min., in Dtciden iat der Kote
Adler-Orden III. Kl. und dem Kr.-Bauinip. Hat
tang in ObornUi der Rote Adler-Orden IV. Kl
dem Bauinip. Brt Gropiui in Berlin be>i
liebertritt in den Ruheitand iit der Cbar. al.

Geh. BrL rerliehen.

Die Reg.- u. Brte. Fahrenhoril in Alton»
und Otimann in Duiiburg sind lo Ob.-Brtn
mit dem Range der Ob.-Reg.-Rlte, die Walter-
Bauinip. Brte. John In Berlin und B erg iu i ir.

Oderberg i. M. lind tu Keg.- u. Brtn. ernannt.
Der Ob.-Brt. Oltmann iit mit der Wahr,

nehmiiog der Geichtlle de« Techji. Diiig. der
Kanalbaudlr. in Htncorer betraut

Verheben itt: dem Reg.- u. Brt. Karl Mal-
ler die .Stelle einet Mitgl. der Kiienb..Dir. ii

Kiien 1. R.i — den Hi*enb.-B«u- u. Beti..|n>p
Henket die Stelle einet Miigl. der Dir. in Han-
nover, Greve diej. in Halle a. S.. John diej
In Ktten a. K., Hemke die Stelle dei Vorst
der BetT.-Intp. in Krotoschin, Bemh. SicTert
die Stelle dei Vom. der Beu.-Intp. ^ in Saar-
bracken, Scbimpll in COln und Reinicke ii,

Dortmund eine tok-he unter vorlluf. Belaiiun^
ihrerWohniiUe.Loh te die .Stelle derBelr.-lnip.<
in Halle a. S., Loewel diej. in Kiienach u. K Um-
tnel diej. der ln«p. i in Aachen; dem ht^«
Eiteob.-Bau- a. Betr.-Intp. Koch diej. d. Inip. i

in Ratibor; — den Eiienb.-Baaintp. Bonne

-

mann die .Stelle dei Vortt der Werktt-Inip.
in Oinabiack und Brandet diej. der Werktt

-

Inip. 1 in Datmitadt.
Venetit und: die Watier- Bauinip. Bit

Francke in Meppen tur Kanalbaudir. in Han-
nover, Brt. Rumland in Tiltit cur Weichsel-
llrom-Bauverwaltg, in Danng, Landibergei
in Berlin alt Vont. dei ISr den Matuiiichcn
Kanal lu errichtenden Bauamiei I in Intterhurg,
Kllerbeckin Odctberg nach Meppen u.Buch
huli inMllniternachHinricbenbi.ig,bcide bcin
Dortmund -Ems -Kanal: — die I.andbauini|i
Bilc. Priei] in Allenttetn an die Keg. in Coh
leni, Held in Berlin an die Reg. in Slraliunii.
Foettier in Coblcni alt Bauinip. nach Betlii
g'oliiei-Bauiotp. I det Poltiei-Prb.), der Kr -

tuintp. Steinicke in DaLt g alt l^ndbau-
Inip. an die Reg. in Allentiein; der Landliau
lr.»p. Schrammen in Oeynbautcn nach Biir'in

tu den Eltenb.-Abt. det Mm. der Ofl. Alb. und
der Kr.-Bauinip. Haut i ig in Dramburg nach
Scuttettin.

Der Bauinip. Reichte iit zum Abt.-Voijt
bei der kgl. Vciiuchi. und Praf.-Anst. lar Wai-
ter-Venorgurg und Abwkier-Beseitigung ii.

Berlin und der Keg.-Uojiir KnackfuS, gegci.-
wtnig bei den Au>grabu]>gen In Milet, iit «un.
Landbauintp. ernannt.

Ernannt lind die K».-Bmtti.: Ph. Becker
in Trier, Klammt in Cutti. Konr. I amp in
Berlin, Claut in Elberleid,, Oflenberg in

CARL SCHILLING
:: Königlicher Holsteinmetzxneitter

Ausführung monumentaler

Steinmetz- unb Bilbhauer-flrbeiten
la 8ulatola«B mni MuokalktUatatneB ama elfcacB Biüelien.

Stammhaus BERLIN-TEMPELHOF RIngbahnstr. 40

ZwelRReschSh -

Wünschelburg
Oraftcbait Glats.

= SandsteinbrOche —

in WlloschelbarK
In Friedersdorf.

Farbe der Steine:

weilt, grau, gelb.

SteinmetxwerkpUtze

in WQoscbelburg
in Mittelsteine a.

in Rflcicers.

S&gerei=
in Wünscbelburg.

Zweiggeschäft

Warthau
in Niedcrtchletieii.

= SondsteinbrQcbe ~
in Warthaa.

Farbe der Steine:

weilt und gelb.

Steinmetzwerlcpl&tze

in Wartbau und
in Bnnzlaa.

T= Diamanta&gerei =
in Wartbao.

Zweiggeschäft

Mühlhausen
in Tharingen.

MuscbeUcaliutein-
bruch ^ -

in Ober-Dorla.
Farbe de« Steint dunkcIgTaa.

Steinmetzwerkplatz
and Diamantaftgerei

in Müblbaoaen i. Thrg.

Zweiggeschftit

Kirchheim
in Uniertranken.

Mtucbelkalkstein-
=^ brtlcbe^— -

in Kirchbeim

polierrabigen marmor-
:: artigen Kalkatein ::

in hiaugrauer Flrbung,

::KalkateinKerostein ::

in hellgrauer Farbe.

Steinmetzwerkplatz
und Diamantaflgerei

in Kircbbeim.
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Brombcrv, KltinratBD ioSt. Toh.-5sarbrtekeB, I
lohi. Conradi in Coln und Himmann ja
Poten lu Ki»eob.-Bau- u. Beu.-liii|j., — Goc-
bcckc in Mi^dcbur^ und Kmil Koch in Ber-
lin ra Kiirnb.-Ilaaintp.

Venelft s-nd die Reg.-Bmsu.: Heyne in
Chulotteohurg nach DDiaeldoil, Leeicr in
SchubiD nach OUrcn, MOchel in Faisenheim
nach üboinik, Otto M 1 1 1 c r in I.vck nach Brom-
berg und Heuoh in StaSfurt 'nach PIeß; —
Mari in StaSfurt nach Oppeln. Groih in Jo-
hannitburg nach Hannover und BoeDccke in
PoMdam nach Odcrbcrjf i. M.; Oockcndorf
io Charlolttnburj; jum Mcl.-Bauami in KoniK

ZurBcschtftigunr Hbciu icien sind die Rejj.
Bm«lr.: Brand itaedler demPolia.-Piil<..in Ber
Im und Wen dt der Min.-, Mil.- u. Baukomm
io Berlin.

Der Reg.- u. Brt. Wachimuth io Sehiei-
wig i>i in den Ruheaund getreten.

Den Keg.-Btoitrn. Sternberg io Wilmeri-
dorf. Paul Wr e d e in Charlotienburg u. v. Weg e
rer in Wilbelnittiaren, Wantchc io Charlol-
teobuig itt die nachge». Kntlaji. aui dem Slaat*-
dienti erteilt.

Brief- and Fragekasten.
Hm. Arch. P. S. in Steltin. Der von Ihott,

gcicr.ildenc Auabildung.gang berechtigt nicht
«ur Fahrung der lieieichnung ala Maurctmcijter
ala Zimmenoeiiter, alt Baumeister, alt H.>age-
werkimeister, als Architekt, wenn weder die
Mtisterptfllung der G.-O. S i ^.^ noch die PrS-
lung ;;emlfi der roioisterielleD V'orichriften Ibei
die Auibildung und Prfliung for den h., deren
lechniichenbla^itsdicnst im Baufach vom i. April
1906 abgelegt wurde. .Nur wer ein Baugiach&ft
»or dem i. Okiuber 1901 betrieben und von da ah
•clbit&ndig und peraönlich fortgcfahrt bat, dem
war aui Grund An. 8 de» G.:>ci<ci vom 26. Juli
'897 geatatlet, die biaher beigelegte Beielch-
nung alt Maiirai- beiw. Zimmerniciiler «reitet
lu fahren. Die Ableguog der AutoabmepratuOR
bei einer Innung gemiü G.-O. ^ S; berechtigte
«war »or lieteicTin-ing all Innungsmeiiler, aber
nicht (u dieser des BaugewcrkiiacKters oder Hau-
meiitera. Mit dem 1. Oktober d. J. itchl nach
der auf dem OeseU vom }>. Mai d. J. beruhen-
den Neufatsuni; der G.-O. S I i ) aufler aller Frage,
d»8. wer nicht »clbstindig und persönlich tin
BaugeschUt betreibt, keine der vorerwihnten Bc-
leiehnuogen sich beilegen darf, wthrend ieltm
iwcifelhaft ist, ob der luhaber eine» K-iugc-
schlftes noch daau berechtigt «ei, weil dessen
Art. II. Ziff. fll nach dieser RichiuDg hin un-
klar gefafll ist. K. H-e.

Hrn. Arch. R. P. in Moers. Auf Grand
}}906 H. G. B, kann der Kjgcntllnier de» dadurch
gelkhrdcten GrunditSckes die Zufahrang der Ge-
rlu»chbeibtigung verbieten, welche durch da»
Schwungrad de* Gasmotors verursacht wird, des-
sen Auflager der Nachbar io unmittelbarem Zu-
»ammenhang mit der geineioschaniicben Bran 1-

mauer angebracht bat. Doch niuB er den Nach,
wei» fahren, dati sein GrundsiBck durch die
Gerluachbeibligung wesentlich beeinfluBt wiid,
welcher Ihnen jedoch gelingen wird, wenn Sach-
kundige den von Itinen vorgetragenen Tatbc-
»tand bestitigen. — K. II—

e

Hrn. Ateh. O. H in Po»ea. .Nach dci
Gebabtenüxlnung lui ^Uchiiekien und Inge-
nieure § a, Ah». 18 gehören die IBr die .\brech-
nung erforderlichen Aufmcssungeo nicht «ur
Oberleitung, sondern «u den .Ncbeokostcn, die
dem Architekten besonders tu vcrgOien sind.
Die Prüfung der Kechouogeo gehart dagegtü
auf alle Kille lur Oberleitung, »odatt es Obcr-
Attsslg war, diese als io der l'ausebsumme ein-
begntlen, in S •! Il>re> Veiuagi s noch besonder»
hervoriuhebeo. Ks scheint danach, aU ob bei der
Pcstsctiuog einer Pau»chsumme far Ihre l.ei
»lungen dem ILiuberrn vorgeschwebt habe. dal.
damit Ihic slm 1 1 1 c h cn l.eistuugen verglliet
werden »ollicn. Ks wird also wohl liarauf an-
kommeo, nnchauweiseo, wie diese fausclisummt
lustandc gekommen ist. Bei dem nicht ganz
klaren Wortlaut des S j de» Veitiagcs und da
Sie »ich, statt nach Oer (iebuhrenordnung Ihre
Forderung im Kinnlnen <u berechnen, aul eine
Pauschsummc tingtlanen haben, ichriot ej un?
iccht «weifelhafi, da:; dat Gericht Ihnen eine wei-
tere Kntsrhadigung lusprcchen wird, um>iimeht,
alsSie doch «ahrsoheinlich die Aufmcssungt-Ar-
beiten ausgefflhrt haben, uhoc den Hauhetrn so-
fort in Kenntnis lu sel«en, djfl da» eigentlich
Dicht Ihres .\mtc» und besonders lu vcrguien »ci.

Bei dieser Gelegenheit mochten »irandic
Fiagestcller allgemein die Bitte richten. Ihicü
Anliageo doch gel»lli>;»i die Portokosicr
DcKuftlgcn. fall» sie Anlagen einschtckco, du
«arackgesaodt werden mO'sen. —

Aolragco an den Leserkreis.
Welche l irrnen koiDiiieo baupisiichlirh 11,

B>.'tr.<cKi lllr bewegliche Theate r • Fti fl

-

b.'dcn, lUr Vorriciiiungeo, um einen amphi-
thcaterartjg gebauten l'aiicirebudcu in iirrvi.ig
rechte Lage Itdr laniiwccke utw.i stellen tu
k4>ocen.- 11. -VI. in 'i-Gra^cnhjge.^

CementbaugeschSfl

Rud. Wolle. Leipzig.
SpBXlalaaiführang won

Beton- u. Eisenbetonbauten
fflr Hoch- und TiRfbao.

Höchste Auszeichnung.

Dreadca
1903. ^ »•Idaa* •«•UJa

Leipiig
Crttsi» tioldsa» H»d«IU» ^ U97.

Stunpfbelon- Bluten nnd Usenketoa-Bantea aller Art — M6Uer>
Konstrulitlooen VlktorU-Decke D. >.-Pat - WoUes Bonsoldeek«

WoUea Hohldecke D. B^Pat ~ Babltxarbeitan.

Obernkirclinsr Sandsteinbrüclie, c. m. b. b.
ObenUrehea, Grafschaft Scbaomborg sn

emptehlea Ihr anarkannt Toreflcllches absolDt weiterbettlndlgea
St#».r»ciit<iitn.Vf j%<;«-)t-i*».l. roh. beiUUrt nnd httarbaftet

Bereitangs-Anlagen

" transportabel
gebrauchsfertig

= 7 Normalgrössen = (--)

mil 300— ISOu Liter Wannwjsser-Vorrat.

Für Wohnhäuser, Villen,

Anstalten etc. •

Marcus Adler
BERLIN NW. 7. iHI^^EHE

Iters OefNi PM-Gnn
Palenf-Germanen neue Modelle 1908
aarh KaattltraalKirrea 1» Itjttniaxf r Slllarl.

Btdinpngiluic aifinlle tür »Itkli voilclUndf ii

Ujuefbniiil, I.Hsluuj[»f»l)lgk»7l und iparsjmjlon
BienniloUveibrauch wte Oteo nach jmerlkinl-
«eheiii odei Irgendelneni anilcien System bei
Vtrwinduncvoagleichciii B<eiinm«leit«l.»;leicli«r
l-HlliaumgrOue und glelclier Bedienung. — Oe-
«citmackvolle Aualatiruogen. genaueste MoaUge

Winfer's Meteor-Öfen
bUllgsleRundfifcn nach Iiewlhrlein IrisehenSystem
Empttblenswert tflr alle die Fllle, wo bUIlge
Preise und nicht allein gualltil der ölen msas-
»rebend fOr dir Aiwchallung sind

;sM I]

Uber eine ' Million meiner Öfen
iin Uebiaucb, bei von Jatir lu Jahr steiKendem
Absati Ist bester Uewels für deren bolir LeUtunes-
(Uhiitkella leichte Verkaudlchkell.

Orlsiool VerkaBfaliaUSO odternäHsigtoa
l'reUen dorrh Jede beatcreOrenhindlaDK.

Gegr.

1796
OSCAR WINTER, HANNOVER

miillaDD Utni für Din ui Gtuinnii louilli-lilliaittclllilir.

Gegr.

1796.
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BEILAGE 45 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG^ XLII. JAHRGANG. ZU Nii 89. VOM 4. NOVEMBER 1908.=
It,,sertiou!(i.reis in ilicscr Beilipc die 6« mm breite Petitieile o<ler daren R»uin erste Seite 60 Pfg.. dJe anderen Seiten bO Tfg.

Technische Mitteilungen.
Patcr&oiterwerke für Peraooenverkebr.

Wahrend in Hamburg I'atcrnosterwerke
an Stelle von Einicahincnaiilzilgen in Cic-
schätts- und Warenhäusern schon seit län-
Kcrcm mit bestem Kriolge in (lebrauch
stehen, war die Benutzunf; derselben in
Preußen und Sachsen noch vor kurzem
verboten, weil diesen Hinrichtungen eine
besondere Hetriebsgeiährlichkcit beige-
messen wurde KUnlich erst ist unter Er-
«äniung der Vorschnftcn tUr l'ersonen-
.\ufzUjjc die Kinrichtimc von l'atcmostcr-
wcrken lu Preußen und Sachsen gestattet
worden. Die erste Anlanc dieser Art ist

in dem Geschiiftshause der .Norddeut

Der Raum dieser Seite unserer Zeit-

schriftist auf absehbare Zeit voll besetzt

RUD OnO MEYER
HAMBURG lERUN BREMEN Kia nUU(KniRTa.M. POSEN

cccRUNoirr ttss

HEIZUNGS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
SpECIALGESCHÄR für BeRUN,NW6 MfilSTRU

ZEICH EN B EDARF.

aus [uxfer-tlrKtroglas.
100 IV

UeuiscDM Luxiar-lTuiniiu-djiiu.
G. m. b. H.. BsrllD - Wslssentsi.
Llk<«r SIratM 34 35. Ttiapken N» 1

Massivtreppen in Kunststein nnd Eisenlieton.
Patentlahaber liefert die Pormiiabel uad die BefestlrunicadQbel.
Zeugnl«««
Behörden

Fachleuten

Vor Nachahmung wird gewarnt, ^.^l^'^^^^l^

.lurrtctmitt.

In der Vorder-
ansicht ist die

Schachl-Vciklei-
duog fortgclaiicn.

sehen KreditanstaU» am l-.inucnniarkt in

Danzigvon der Chemnitzer l- irniaUurck-
hardtiVZiesler erbaut worden und steht
dort neben einem Fahrstuhl gewöhnlicher
.Art zur Benutzung, dem es vom l'ublikuni
nach kurzer Zeit wegen des Fortfalles des
liistigcn Wartens vorgezogen wurde Da
derartige .\usitihrungcn bald in grdüerer
Zahl entstehen dürften, so werden einige
•Ang iben über das Pnnzip von Interesse
sein In den Abbildungen ist das System
eines solchen Paicrnosierwerkes oder kon-
tinuierlichen Aulzuges nach den Angaben
obengenannter Firma d irgcstcllt Danach
hangen an einer oben unüimten Uber Rol-
len laufenden endlosen Stahlkette in j
neben ein.mder liegenden Schächten in
Abständen, die derCeschoßhtihe entspre-
chen, kleine, vorne offene Kabinen, in die
man durch türlosc OeHnungen in den Ge-

bevorzugt

WM

HANS BIEHN <& Co. Q.m.b.H.1
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.
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»choßwanden eintreten kann, sobald der
Fußboden einer Kabine in Höhe des Ge-
schoßfußbodens erscheint Die Kette mit

den an ihr hefesti.i>tcn Kabinen wird mit

einer gleichmäßigen Cicschwindi}{kcit von
etwa J5c«,/Sck. bcwcfit lici dieser periti

een Geschwindigkeit ist es selbst älteren

Leuten ohne Gefahr tnöf^lich, die Kabine
zu besteigen und zu verhisscn, was norh
erleichtert wird durch zweckmäßig anRc-
brachte Handgriffe in «len Kabinen und
denSchachteingüngen. Versüumt einFahr
gast im Obergeschoß das Aussteigen, so
passiert er mit der Kabine den höc hsten
Punkt des Auizuccs im Dachgeschoß und
kann beim Niedergang aussteigen

Wie aus den .Abbildungen ersichtlich

ist der Abstund zwischen dem Fußboden
der einen und der Decke der nächsten
Kabine so klein gewählt, daß ein er-

wuchsener Mensch nicht wohl dazwischen
hineinlallen kann, t)ie Firma Burckhardt
& Ziesler führt aber noch besondere Si-

cherungen aus. die das verhüten wollen.
Um ferner zu verhindern, daß etwa durch
Anschlagen vorgestreckter Glieder den
Fahrgästen ein Schaden zugefügt wer-
den kann, sind leicht bewegliche Klaj
pen an den Oeffnungcn des Schachtes
iingebracht, die bei der geringsten Herilh

runR auf elektrischem Wege durch Brems
magneten eine sofortige Stillegung des
Nfotors bewirken. Selbstverständlich kann
ein solches Stillegen auch von jedem F.in-

Uanu her durch elektrischen Druckknoi)f
erfolgen Ein Wicderinbctriebsctzen kann
dann nur durch den Maschinenmeister er-

lolgen. Die .Anordnung der Paternoster-
werke wird im übrigen so getroffen, daß
sich ira Obergeschoß eine Nachs|)ann-
Vorrichtung befindet, im Keller der An-
trieb. An beiden Enden muß natürlich im
D.tch- bezw Kcllerraum <Iic nOtige Hohe
gesch.iffen werden, damit die Kähmen .ni

den Kettenrollen vorbei aus dem einen
in den anderen Schacht gelangen können
Die Schachtanlagen zeigen von gewohn-
lichen Aufzügen also Abweichungen, so-

daß der Einbau eines l'aternosteraulzuges
gleich von vornherein bei der Planung
des (lebäudes mit berücksichtigt werden
sollte Der Kr.-iftbedari für solche Pater-

nosicrwcrke ist nach Angabc der gcn.ann-

ten Firma geringer als bei Aufzügen _ge-

wohnlicher An, sodaß auch hierin ein V or-

teil dieser .\nl.igen liegen würde, die bei

Starkem Verkehr — Rathäusern, VVaren-
und Geschäftshäusern, Hanken usw —
für dessen Bewältigung jedenfalls man-
cherlei Vorzüge bieten —

Chronik.
Rathaus-Bmonen in Leipzig. Du ocuc

Rathaus in Lcipzif; hat cidcd wcilricD Schmuck
erhallen In drm HrunocD, vrricher Tor titm Kin-

KaDK lum Ratikeller, ia tiocm eiii>prinf>cnd(n

Wirke! der hinicrcD Seile dea Hauset, lur Auf
•tcilupg gclaogt ist. Der Hriirnen iii ein W'eik
dei Hiidhaucni Prot. Oeorg Wrha iD Dresden
uod eine SiiliuOir voo I.eiptiger Rflrfjcrn. Da»
Idoür der Dantclluni; i»t die KatieD(lni;er-.Sa|;e,

durch deren liauptfii^ir in Hronie die Bruoncn-
Slule brkmnt wird. Die Vigi r dc< flötcDt>IaseQ

den Huncild Singul i>t leben^erptt und leici als

Beiwerk Kinder und Hunde. Den glalien Schall
der barocken Stute aui bayeriichem Kalktlcin
umgibt ein Kram bewester Kinder- und Tierec-
•lallen in Hron«e. Am virreckijjen Sockel der
Siule lind u. a. die Reliel-Hildniite in Medaillen-
tuttn der um den Raihautbau TerdicnlcD Obvr-
bürgcrmeitler Georg! und TrOodlln und des Kr-
bauem llu^n Licht einifi'tatsen. —

Der Wiederaufbau von Salnt-Pierre i>i

<cil eiuij{cr Zeit aul ücui allen GrundpUn der
Slidl im Gange. Demi Autrluiuen der StraUen
Ton Schutt- und TrCmmermastcn leigte sich

daS die S'riSrn und Tiottnirs, sowie alle unter-

irdischen Leitungen so wohl erhalten waren,
daB sie (dr den Wicdeiaulbtu benuui «erden
konnten. Die im Mit 1903 der Kaiasirophe an-
heim sefalirne StaMl tthlt heute schon wieder
6000 Kiuarohniri bei foiltclirciit'Ddcr Kntwick
luni; erwartet wno, daB die .'•ladt in twei Jahi-
tchbtrn ihrrn allrn H -sland wii-der eriCLhl,

Bronzetor des Domes ia Mailaad. Mii
einem Kutunaulwande von 551000 l.irc ist nach
den Kniwarfcn des Prot Fogliai^hl in Mailand
das Haupiportal des Domes mit einem durch
teicbcn fiKtrlichen Schmuck ausgeieichr.eien
Broniclor geschmackl worden. Der Inhalt der

Bester hygienischer Fussbobenl
F*u«paleh«r O Fuganlea D UnvarwOatlloh

Torgamentestrich- und Korkestrich - Unterböden

:: Uebitr I Million Quadratmeter ausgeführt ::

Langj.'ihrige Erfahrnng. Glänzende ZeagnLsse.

Torgamentwerke G.m.b.H. Leipzig

Cliristopli Sc UnmackB.6.

Berlin TP. 9 unD TTiesku O.C. (8.1)

Ii Hölhenerstroasg »6 '

Oroia« Nach-
bailotliintcpn' „Zemenfon"

Von kL-rti^-lichon B«
hor:lvu irOxi-

Btt^ I rfrutachtcll

HerrorraKCBd benXkrter Zniati zum Zementmörtel zur Erzielung wasser-
dichter Wände, Keller. Schächte, KUrbassins etc.. inr BehiBpfang tod tirand-

wa«ierandraBK; ergibt dauernd kochwlderttaBdifKtilKen Vtrpots und Ist okn*
achädllcken EinHaast!! Probequanten von 10 kg an gegen Nachnahme.
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Bereiluugfe»-Anlagen
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gebrauchstertlg
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Für Wotinhätiser, Villen,

Anstalten etc.
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Dtrtlellunetn <lrr FlOeel lind die Schnierien
und di* FtcudcD Marli, dci lohslt de* oberen
Abichluiici ist die KrOnung der Mutter Gott«
durch ibreo Sohn. DaDeben lind die Gciultcii
der Hauputifier fDt den Dom verewig.

Ein Deokm«! de* Andrea di Nmo (1270
bit 134s) ist ia iJer Gebun5ftadt PoDtedcra bei
Plorciu errichtet worden. Der Urheber dei Bap-
liiteriami in Kloreot wird lo derKanttgrtcbichtc
hlufij; Doch uBtcr dem Namen Andrea Pitano
gcfahrt. Dai Denlcmal ist ein Wetii dei Plo
rcniinrn Eagenio Mancini. —

Aufboren de» Steinbruch-Betriebes im
Elbtal. Zur Krhaltunu der Naturschanheiicn
de> Ktbtalci haben die Dresdener Stadrrcrord-
neten bctehlossen, den Rat su ersuchen, der
(ortschrcitendcn Zeriiarang der Schönheiten des
Elbtales durch die Sieinbruch-Hetriebe Einhalt
>u tun. Man denltt an die GrSndunj; von Ge-
meinde-Verbioden, hofft auf die Mitwirkung
des Staates und will die rerlassenen Steinbruche
wieder aulforsten. —

Ein Jean laequei Routseau- Denkmal
in ErmenODTUle im franiOsischen IlepaiieiDent
Oise, wo der Schriftsteller das SchluB bewobnle
und wo sich aui einer Insel auch sein Grab-
mal befindet, wurde am ig. Okt. d. J. entbnllt.
Das Denkmal ist ein Werk de« IraniOsischen
Bildhauers H. Grober: die Darsicllunif teigi
drn Philosophen auf einem Felsen in Gedanken
versunken, hinter ihm eine weibliche Gestalt,
die Wahrheit ilcr Natur, als Sinnbild des Wer-
kes des Philöiuphen.

Erweiterunr dei Indttatrieeeldndea des
Osthafens von Frankfurt a. M. Mit einem
Aulwandc »on 13 Mill. M. erwarb die Stadtfe-
meinde Frankfurt a. M. 950000 .|m Gelinde der
Grniarkung Seckbach, um das lndu!ilricj;ellnde
dcsOsthafent, das iicb schon wlbtcod des Baues
des Malens als utuiucichend erwiesen hat, su
erweitem. Auch fdr das neue Gelinde haben
lieh bereits Kluler fefundin.

Eine Gedächtnis- Ausstellanf fUr Jos.
M- Olbrich In Dannsladt, Ton dem .Architek-
ten Jak. Krug, cin-'m Schüler Olbrichs, rer-
anstaltel und um i.Okt. d. J. erBIIncl, vereinige
Uber !00 Arbeiten des verttorbenen jungen Mei-
ster» und gab ein gutes Kild seines bedeuten-
den l ebcinwerkc». Wir kommen auf die Aus-
stellung surack.

Ein neues Stadttheater in Minden wurde
D*\.b dem Kotwurl des Mm. Siadlbnulr. Ke r-
sten am Klautcncall erbaut. Die Biusumme
wird mit nur 100000 M. angegeben. Das Ham
wurde am i. Okiobcr d. J. eröffnet. -

WUdbach-Verbauungen In Vorarlberg.
Der Votarlbergcr l ondtag in Bregrens hat ISr
die Verbauung von Wildhlchen 1,15 Mill. K.
bewilligt.

Literatur.
Allltsch. Karl, Prof. Die Erdbew egung bei

ingenicor-Arbeiten. Cnter besonderer
Bcrflcksicbtigung der ausführlichen Vorar-
beiten, sowie der Abrechnung ftlr Trassie-
rung »on Straücn. Eisenbahnen und anderen
Verkclirswr^jen.Mit 10 Abbildungen im Test.
München 1908. K.OIdcnbourg. Pt.kart.i.soM.

Dr. Lesiua, H., Reg.-Ass. Das Recht der
Denkmalpflege in PreuUcn. Begrill,
Geschichte und Organisation der Denkmal-
pflege, nebst stmtlichen gesetalichen Vor-
schriften und Verordnungen der Verwal-
tungsbehörden einschlieöiich der Gesetz-
gebung gegen die Vcrun>taltung von ' >rt-

fchalten und landschaftlich hervorragenden
Gegenden (Orseiic vom 2. Juni iqoi lUid

IV Juli 19071. Fflrdcn praktischen Gebrauch
tusammcngestelll und erlluicrt. Berlin 1908.

J. G. Cntta'sche Buchhandig. N'achf. Zweig-
NiedeTla»sung vereinigt milder Bci«cr'>ch< \

Buchhandig. iW.Mertfl. I'r.4 M , geb. 4 ><j \:

N«uaieUter,A.,Prti(. l) euische Konk 1. rrc n
aeu. Band XXII Hell 11, No. 2<>}: Kcihtn-
hluserlarRrfurt; Heft rj.No.jh^jGcnesungs-
heim f«r Schiiraeck i. E. Leimig iqo8. See-
mann A Co. Pt. für den Hbo<! von n Hellen
15 M. Kinielpteis iBr das Heft 1.80 M.^J

Schröder, Max. Arch. Der Hausbau. Kinc
Schule de.% Kunsiruierens und Rntwerfens
in .? Teilen. I.Teil: Ein eingebautes Klein-
sttdthaus mit 4 Wohnunt,'en. Mit 154 Ab-
bildunger. ~ L'ntcrrichtswerke (M--ihode
Hittenkolerj l«r .Selbstunterricht. Bureau und
Schule. Stteliii i Mcckl. 190«. M ilittcnkoler.

Dr. Vogel, E. Taschenbuch der Pboio-
l^taphie. Ein Leitfaden Itr AnClngcr und
hortgescbrittene. Bearb. von Paul H a n n e k e.

19. und 20. Aufl. it.j. 74. Tiiimend). Mii
131 Abbildgn.. 2 1 l af. und einem Anhang vun
ai Bildvorlagen. Berlin 190.S. Gusi, .--cbmidi
(*oim. Rob. Oppenheim;. Pr. geb. 1.50 M.

Parsonal-Naetulcbtan.
Baden. Der Prof, Os te n d orf an d. Tecl.rj

Hoclisch jle in Karlsruhe ist mil der nebenamil
bauteclin. Beratung des FIn.-Min. betraut worden.

Prenfien. Dem Geh. Brt. Gsntser, dem
Reg.- u. Brt. Jul. Grcve in Berlin and dem Bit

CARL SCHILLING
Königlicher Hol-Sleinmetimeister

8t«nmh.ti.: BERLIN-TEMPELHOP
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mit maschinellen AnL-tgcn und Gleisonschluss
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UagrUndet Carl Hauer
V)

Uü]^rttndot

1*73.

Königlicher Bofliafarant.

AusführunB »on Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-
olusiro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERLIM.
Kciniitui Autfuntaitr.SI. (202)

ORESDEN-A.
...... L-ri'n»«» M.

Fichtelgebirgs-Granitwerke
nzel, Schedler & Co.,

^ a

1
<|

\Vc!(su^-.ti-!l); \ iiw,.i:i,r. IS'.-I: Ont.). .Vt.l.lLllr

• iroUe üM.SLliiiicili- Aiihi).'t.'n

Scillillinl. Uiiwtrk. Ptliingiiili. liiMliuril
Sdulen bis ii\ 7 m Längt

(jfoßes reich assortii-rlcs Lager deul-
scher und schwedischer Qranlte,

Syenite, Labradore und Porphyre.
(U-») 40O Arbeiter.

Tel. -Adr.: firanitwerka.

Grosse polierte Fassaden
zatilri'itli ausgfiulirt 11. vitki; bUiItcn
DeutschLinds und nach dem Auslände.
Bedeutende ciKeiie Brüche mit Dampt-

krahnen und OrahLscilbahnen.
Blauer, weißer, tielbcr Or.init. •

Ko5tenansclilji;e prompt u. kostenfici.

Münohberg Nr. 18.Telcph : Schwarzenbach Nr

O} Google



Poscra ia Ple8 iii der kg}. Kroaea-OTdcD III.

Kl. Tetlirbca.

Die Eiicab.-Hau- u. Beir.-lDf|'. Rieh. Ziui-
mcimano in Praakluit a. U. und Wilh. Wollt
in BrciUu (Haoabt. 1) lind ra Vorn, von Kau-

Abt. bettcllt.

Zur Beichlhi^nf aberwieun »iod die Reg.-

Bmtu.: Wagler der RUeob.-Dir. in Hannover
und Hebbel der Dir. in Kiien a. R.

Dem RcE.-Rm*tr. Walsberg in Cobicnx i>t

die nachget. KnlUti.au> dcmStaatadicnsl erteilt.

Der Ob.- u. Geh. Brl. Thelen in C«i«el u.

d. kgl. BrL «. B i n I c I io Raueblirg lind gestorben.

Sachsco. Vcrietit tind die Reg.-Bmstr.:

Fliehet in Leipiig «um Baubur. Ziitnu, lic id •

rieh la Leiptig alt V'orit. «. Buubur. Allenberg,

Herbig in Hauiien lur Iltuinsp. Kbcrtbach,

Radolph in Qroittsch lur Bauin>p. Grcia und
.Sehneider ia i 'rimmittrhaa ali Vont tum
Baubur. Olbcmliau; - der Landbauinip. Kocb
in Zwickau lum bochbauteclin. Kur. des Fin.*

Min. and der Rcg.-Bmttr. Langenegger in

Dretden mm l.andbauamt Zwickau.
Wontcmbcr^. Dem Reg.-Bmitr. Fei. Schu-

lter in Siuiigatt itt die erled. Prof. Iii Hoch-

batiltcber an der Baagcwerktchule nbciiragen

Briel- und Fragekaaten.

Hrn. Arch. C. H. in Berlin. Der Dieoii-

gebcr kann aul Giunü § 133 c G.-O. ohne Ein-

halten einer KBndigungttrln die Auflöiung det
OienttTcthtltnitte« verlangen, wenn drr tech-

nitche Angcitellie durch anballende Krankheit
an der Vcriichiunit der Dienste verhindert wird.

Doch behllt der Angestellte den Anspruch aul

die TerlragirotSigen l.ciitungen Idr die Dauer
von 6 Wochen, wenn die Krankhetttuttache
eine uaverichuldeie itt; et muß sich aber da-
rauf dasjenige vencchnen lassen, wai er al«

Krankengeld aus der Krankenvcisicherang be-

sieht, tadafi no diesen Betrag der Lohnbeiug
geknrtt wird. — K. H— e.

Hm. Arch. S. M. in COln. Schwamn:-
bildung in dem von ihnen bcicichncten l'm-

Unge itt allerdings ein Kauifcbler, welchen <lcr

Verkluleriu vertreten hai. Allein die Rttgeltiti

desselben lief aul Grund i; 477 R. G -B. mit Ab-
lauf einet Jahres seit Uebergang det Kigentums
aul den Ktalcr ab. Ks wflide deshalb jetii der
Verkixifer hierlOr nicht mehr eiosustehen brau-

chen, wenn Sie ihm nicht ein .irglistiges Ver-

halten bei dem KiufabtchluB nachweisen kön-
nen. Aus der bloScn l'atsache, datt die Knt-
tlehungsieil des Schwammcs 10 Jahre turOck
reicht, das Kaufgcichkh aber erst vor :'!, Jahren
stattfand, mithin erttcrer in die Bctitiicit des
Verktufcrs IU)i, ti chtlertiijt noch nicht die An-
nahme, dafi der Verkäufer die ."^chwammverdäch-
tigkelt des Hauset gekannt, deroungeaclilel aber
unterlassen habe, den Kiuler hierauf aufmeik-
sam tu machen. Ihnen fUlt nach der feiten

>prucliShung det Hcichtgerichtct deshalb die
Keweitlast (flr die Tatsache tu. daS der Ktuler
crstcrc gekannt, abergefliisenllich vertcbwiegcn
habe. Gelingt Ihnen tolche, dann können ."^ie

die Wandelnngs- oder Wertsmiaderuagtklage
mit Aussieht auf Krfolg erheben, well dies au«-
reicht, um den Tatbestand der Arglist tu be-
grflndea, womit aa .'-teile der einjlhiigen die
dreiBigjthrige KBgeicit irllt. K. II - e.

Hro. Arch.
J.

St. In Bukarect. Sic haben
lu einem Bau die Pllne ausgearbeitet und bei

Ausfahrung die Obeileitung ausgeSbl. Kur be-
tlgHch der Ofensetier-, Maler-, Aniucicher- und
Instillationtarbciten hat der lltuherr bei Ver-
gebung und AutfShruo^ Ihren Kat und Ihre Ar-
beitskraft uicht in Aniptuch i,-t:nommen. Kr will

jetit die Kotten dieser Arbeiten von den Hau-
icostcn abiti'h^n und erst von der so veiiiiindcr-

tea Summe Ihr Honorar berechnen. Dem wldcr-
i|>ficht § 1, Abs. ; drr GebSbren-Ordnung für

Architekten und logenleute vom labre 19111, in

welchem et ausdiUcklich heißt : .Die ISr du- He-
rcchnung der Gebohren in Betracht tu liebende
Gesamt -Bausumme umlatlt itmtliche Kotten,
welche Idr den Bau u jigewandt werden
Uebernsinnit der Bauherr selbst Malerial-I -

'.

rungen und Arbciiileittungen, so werden >J

Kosten bei der Birechnung der Gebdhren i

nrtsnblichen Preisen tu den Ihrigen Haukoslcn
hiniugerecbnei.' Hiernach liltten Sie also -

fallt .Sic Hill dem lUuherm ein Abkommen ge-
troffen h&tten auf Giund tief (lehohrenordnung -

nicht nur Anspruch aul ein Honorar, berechnet
nach den Gesamtkotien det Anicblsües für die
Kmwurlt.Bcarbettung, sondern auch auf ein Ho-
norar Itr die Werkieichnungen und die Ober-
leiiuDg nach MaSgabc der von Ihnen durch die
Bau-Abrechnung nachgewiesenen Bauiuminrn
vermehrt um die Konen dci vom Bauherrn seihst

bewirkten l.ciilungcn. Wenn Sic also nur Iflr die
ei|,'entlic'hen Knlu urfsarbciten Ihr Honorar von
der getsmten Kuitcnauiclilagt'Summe berech-
nen, bei den AasfUhiungt-Arbeilen digc^en nur
die Kotten der von Ihnen Überwachten .Vibci-
lea rugrunde legen wollen, so kommen äie dem
Bauberra nach der Gebahrcn-Ordnung bereits
taigegea. —

Cementbaugeschifft

Rud. Wolle. Leipzig.
SpBzIalaoifflbrung von ^

Beton- u. Eisenbetonbauten
fQr Hoch- und Tlifbao.

Höchste Autzeichnung.

iJri»» 6aMta* •4allU
Leipzig Dresden

) 1«97.
1

1903. ««Uaat atdallU

Stampfbeton -Banten and Elacnbeton-Bauten aUer Art MAller-
Konstruktionen - VUttorta-Decke 0. B.-PaL - Wollet Eonsoldeoko

WoUes Hohldecke D. B^PaL ~ Babltxarbelten.

Johann Odorico,
DRESDEN.
Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten
Nosaih-Terrazzoböden. sss

Statische Bereciiiungen, Kostenanschiagi iv. gratis uid franko.

Zentralheizungen,
Warmwasscr-VersorcuuRS' Anlagen,

koiuiilctte llaiii»- u. Falirik-Iiistallatioaen.

Ilochdrurk-Kohrloituii^cii,
Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert iii vorzUgl. Ausführung al« 2.'Hj4hr)ge -Spezialitit

Carl Flach,

Rci.seartikcl, I'lattenkoffer. Lcdcrwjrcn, .Necissaircs, echte Bronzen,
kiinstjjewcrhiiclie (ienenständc in K.ipi.r M...».nir ..nd Ki«.n, Terra-
kotten, Standuhren, Tafelbestecke. Tafelservice, Mlberplattierte Tafel-

^eratc. Beleuchtungskörper für u», unti ftlcktn?<< hf^ Licht [90 III)

Korbmöbel, Lodcr-Sitzmübcl, Dresdener Ki'invtUrnK^bel

gegen monatliche Amortisation.
Krstcs Ocscliäft, welches diese leinen Gebrauchs- und Luiusaitikel gegen erleichterte

Zahlungen liefert. - Katalog HK kostcnlrei. — Für Beleuchtungskörper Spezialliste.

STÖCKIG & CO.. Hoflieferanten

Dresden A.
(für Deutschland).

Bodenbach 2 i. B.
(iür Oesteriuich)
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Technische Mitteilungen.

> J auawatierleltungtanlagc ohne Sammel-
Behalier uod unter Beautzung einer elektro-
tnolorlach betriebeoeo Pumpe. T) K 1'

U( I j8S S i e ni c n s - Sc h u c k c r t - W c r k e
('• m b H in IJcrlin

IlauswasscrIcitunKsanlagcn mit Pum-
|icnhotrieh crlordcrn l>esondere l-!inrich-

uiiiKcn. um die Wasserlielerunp dem
wechselnden Kcd:trhitULi)>:isseti. Die i'um-
l>cii derariiKcr.Anlagen sind meist für einen
gleichmäßigen Rctricb Uber lün(;cre Zeit
eingerichtet, und es dient dann zum Aus-
gleich des rnterscbiedcs zwischen der
l.icicninR der l'uri»|>e und dem unrcgel-
niäl^f^en Verbrauch an Wasser ein Sam-
melbehälter, der in die l.eitunf; zwischen
rumpe und Verhrauchsstclle cin>{esclial-

tet ist. Kin solcher Hchältcr ist aber kost-
spielig in der Anla^ic und verursacht Un-
l>C')ucmlichkcitcn im Hctricb durch die
('•clahr des Einirierens und l'ndichtwer-
dens. Besonders nachteilig aber ist da

bei.daL^das
Wasser im
Itehitlterali-

steht und
warm »Hrd
Kin Sam-
lucllichaltei

wird ent-

behrlich,
wenn die

l'umpe nur
«ithrcnd

derWaiser-
entnahmc
arbeitet und
nur so%'iel

Wasser lie-

icrt.ttic ver-

braucht
wird.sodaLN
dieses stets

Irisch ist

lfm Jauch
Verlirauchs-

stellen, die
von der

rumpc entterni sind, mit irischem W.isser
/u »•crsor>!en, inulJ die Pumpe von ihnen
aus bei jcdcMiialiKcm Wasserbedarf in

*'..in>; fjcsetJt werden ki innen Dazu ci>!-

iien sich besonders Piimticn mit .Antrieb
ilurch Klekiruiiiüior, «eil dieser sicii be-
iriebsbereit ist, nur «eiin; Wartunc bcdari
und «lurcli KernsteiierunK leicht antfclas
sen «erden kann Zu diesem Zweck wer-
den die 1 citunyrn des Kleklromotors
n u ll den Zapistellen ^eltihri, an denen
''cbalicr angeordnet sind.

Abbildiinn i zeif;teinc<lcr.irtif;e.Anlaf,'c

mit der Pumpe ;>. die von licm Klektro-
moiur »I an^ieirieben vMrd wnd Wasser in
das Sieisrolir > zu den Zapistellen ; lilliri

Mer Klektruniulur ist an eine beliebijit-
K ralli(uelle. z Ii die Dalterie dur. Ii die
l.vitun)4 1 anKeschlusscn, von derZwei^:-
leiiun(,'en zu den Schaltern an den Z.ipi-

stellen tUhren Zur Sicherung der .\nl.iv;e

Kt es nun erlorderlich. daß die Pumpc
tiicht eher in Betrieb jjcsetzt wird, a's bis
die Wasserleitung' ncohnci ist, weil an-
ilerenlalls der Wasserdruck im Steigrohr
zu groß werden würde, -vodurch entweder
die Leitung jjeiahrdei oder der Pumpcn-
inoTor unter Strom still j'cscizt werden
konnte .Anderseits ist es auch wichtig!,

daß beim Abstellen der Pum)>t sitmtliche
VVasserhiihnc ücsrhlosscii werden, d.iiiui

nicht beim Wiedennl>etricbsetzen der
Pumpe Wasser auch aul einer nicln «e-
wünschten Stelle ausfließt Ks darl daher

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BERLIN BRIMEN Kia F1UNKFII(Ta.M POSEN

CCCRÜNDCT IIS8

HEIZUNCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
SpECIALGESCHÄn FÖR BERUM.« W6 KARISTR U

ZEICHENBEDARF.

aus lüxf^r-tlPKtroßlas.I
100 ly

DBDticbss LDifer-Prlsoii-Syiiil.
C. m. b. H., BsrilB - Wslsteniss,
Lak#«r Strtaa* 34 '3n. T«l«plion Na 7'4i I

BETON MD EISENBETON
2M

HOCH- u. TIEFBAU
BRUCKENBAUTEN « KANALISATIONEN

GEGRÜNOr HUSER U. ClE. GCGRünoci

OBERCASSEL-SIEGKREIS.

Rollaaen-Jalouslen Semotrlaat Tll.l2lir{iUrilllMtim

(uir

lutliirliiin).HartliolZ'Fussböilen aus Ahornbolz
.t., p«Ke... Splitterfrei rar Fabriken,

R«KleraBga. mmA KeBMinalkaiUn, atf Balkw, Lagvr a^ar Riladkad«D.

llirikilt Iii lilti lit

titii ilguititii Fgti

htii Iii tli llllloili lar

iiiirunitti Eriiiirnt

AbDDtranf taat Unter
inebnoff der K. Hat«
rialprflrang« • Anital<

Lfebterfelde/BerllD
Akara >.l eem, ll«kea M ecai

Vor nilDdfrwerticer War« wird gewarnt.

Koefoed A InaalrHon, H«mbnrar IB.

Nass-nischmasciilne fOr Steinholz
Imiaebt Ob*r- un4 UatifbiMlwi «n der Buutiollo Stahil Lfirb; trr.ni.i,or;iih,<l. ,ji,h«r »acli für

|
I Uuocrn AuafllbruDfron rorzilKlictt s«oi|r<>l- Hanilk«lrl*li. TifMlfiilunt 260 600 qm Fl«ck«iilan |

B6()*n SItl» (Weh« MlichuK}. WtMntllcl» Eripamli an Blntftmlltd. Elrtl«ciiat> Bt4l*nuna. I

Pralai M. 260, - per S«Ooli natto ab War*.
Alleia-Vertrleb: 44.'ll|

Gebr. SehlBlchBr, K.l!;"„?'»!,l'

iSi



ein elektrischer Schatter nur geschlossen
werden heim (jleichzeitijten OcHnen eines

Wiisserh;ihncs und umgekehrt. Um diese

AbhnnKinkrit der Hahne und Srhalier-

Stcllun({cn mechanisch zu sichern, werden
an jeder Z.ii>5stelle der Wasserhahn und
der elektrische Schalter miteinander ver-

bunden, sod.iß sie durch einen (Inff in

dem gewünschten Sinne hewegt werden
können. Rine der.irtige Verbindung von
elektrischen Schiiltcrn und Wiisscrhähnen
ist ZH'.ir Jin sich bekannt, findet aber zu

anderen Zwecken Verwendung. Im vor-

liegenden Falle dient diese Verbindung'
zur Fernsteuerung eines l'umpenniotors
von beliebig \Melen und entlernten Was-
ser- En- nahmcsicllen, wodurch der Betriel)

einer Hauswasserlciiungsanlage mit mo-
torisch betriebener Frischwasscrpumpc
ohne Sumtnelbehalter in derselben ein-

fachen Art Wie bei gewöhnlichen Wasser-
Icitun^'Sanlagen ermöglicht und gesichert

wird. In Abbildung 2 ist die Verbindung.'

eines Zaplhahncs mit dem Schalter d.ir-

ferteilt. Der Zaplhahn ist nach An einc^

'ellerventils ausgebildet, bei dem <lcr

Ventilieller ( durch Umlegen des H.infi-

hebels * durch den Exzenter e an der
Drehachse des Handhebels auf seinen Sit^

gedrückt wird Der elektrische Schalter

besteht aus den beiden ledernden, testen

KontaktS'iirkcn ei;Abbildun;;en J u x un(i

dein cbenl.ills durch die Handhcliclachsc
drehbar beweclichen K.ontaktstilck », d.ts

in bekannter Weise durch Mitnehmer und
Feder mit dem Handhebel h gekuppelt
ist In der dargestellten Lage bei geotS

netcm Vcniiltcller ist der clektrisctu-

Schaltcr geschlossen, bei Umlegen des
H indhebels in die punktiert iingedcutcte

Stellung, also durch Senken des Vcntil-

tellers (, wird der Schalter gcüSnct — ^

ChroatlU
BlBtnarcklarm von Gaben. AnltBf Sep-

tcmSci d J. i-t eiu Bitui«r>'kiuim lllr die Suji
Guben rin|{rw(ih< wordm. lo einem itincrKHi-
gea W<libewcrlj wurden iftei --he Preiie »er eilt

Oie Au«iOI>iuDj( wurde Htn. Fiiu Beyer 10

Sei.OKCbei^ bei Bcilia «uferulkd ictD>:i pfci>-

fekrftn'i-n Kniwurl«-« Uberva^fco. -

Ev<"gell«che Kirctic In Rüppurr bei
Karlsfulte. In KUppuT, ciocm »fldlichcD Vor-
ortVüo Ka li'uhr,iil «014 Oktober d j eine DCUr
CTa .f^cliichc K'rcli<, cm Werk det Voisikodci
der r»*n«f ^»rhrD Kircticubaa - laipckiioo ii.

Ka''i'uh, Bit. B drckhard i.IcicrlichciDitcwellii

wordi n. —
tinwelhunc dei tvan(eUicheo Gemeln-

dehaucrs In Aacnea. Aui 4 Okt. d. I. I^nd
in A'ciien dir Kiowcihang dci tvtQKcliichen
Gern indchiu»«« *Uti, wcicitct nach uta Eat-
wUrlen de< H'D. ArcS. Ar hur (Eberhard id

CAtn unter Miiarbeil det Arobilekteo Karl Co-
lombo 'II Cftli aiKgctahn w irdt. —

Spobr- und Kleist-Schule In Prankfurt
a. M. I>i Kfa'ikluii 4 M i«i <«i%cltcQ der K)c<*t-

5<r4ll< lind H<;r Fr leJ beider LiDilnraBe di<.G'uppc
dc> m ueo Sp <i>r- UD I K cit'-Schulc tuIIcdüci
worden K> sind iwei Voik-tchuleo nm je 17

Kla»cn f<j et MT Gruppe T>rcini|f1. M<l den
S':riu.Ln iinil rurnti«l>eo fmil die^eD Kiovlei-

g4riea und Kiod.rh <ri), Sc'iulkachco, Hidcan-
U^cn \i%4r, «re'iitindco Uic m^t ciDcm Aul-
wa rie -on 8^5000 M erbaute Sctiul^ruppe * ni-

wa I Hr. S'aUcia .iiip Ke n 1 cke , die Oril<chr

BauKit-ni; halt.- llr. Ar<:b. Ste 1 ^ Ic d e r, beide
10 K' nk -Mi ». M —

D.c Vullendung de* StadtratSaale« km
Kaufttause XU ManuOtIm i>i mit Au ticlluuj;

de> von U b> '' uc a -HcfliD ^eicKaflentfCi Denkmal»
UroB'i- l'fg KncdrK'it 1. erfüllt Uer Saal wu'd.
ID t dciu vorderen T il d -i Kaulhauio 17.10—
1746 rrbiui. Beim C'iinau wurde die a ic it<

ru'kJicke rrhalieo, Kar die Au<<<(ialt .OK de>
|r)ri|(t;n Teile« wurde ein Kuta'urt vua Oll«
S' hinal« iui;tunde Kclej;!, den dai ttadli>c^e

H ii.'tibaua Iii a s<ib>:i(t;lc. Aul der cioeo Kupl
•ciic dt.1 Saale« wur<]c eine (wngcichott i;r

Biilioi'iek, aul der aoricreo eine Holtarclii'ck-

tur cin^. ba it, die da» St indtsild uuiiahmt. t>ir

K'JSien der Aui>taltuiigdesSaalc>hab(L63aQoM
beiiafcrn —

V llenkolonieln MQnchcn-Nordoal. Kar
e'n G itride der ,T.rr.<ia Akt -Go. Miluchcn
K irdiiki* ander l»i»anln|r- r-Siralic oDeibalb ili:!

Hc'iujtp ilti'» liai l'iol. Km. T. Scidl ia .Mdd-

chcD einen B.bau'iociplan aulKCitcM, a'cli,h'i

(inc H<^Ciau<ii>g de« G^Ui^d.i nach kaoilleii

•cti> u U. »icm-p inktcD %'ar»iebi und aui dci
An<i<-d>'lunK luoiictul eine KSatllcr- Kolonie
ina> hen wiil. —

HANS BIEHN & Co. Q. m. b. H.
^

BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

tTeL: VI, I3T7).

Spezial-Unternehmung forAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

Warmwa^ e i*-

Bereltnnss«Anlagen™ JlälaoSiSJ! „,r.„.i..,em,

= 7 Normalgrössen =
mit 300—1500 Liter Wartnwisser-Vorrat.

Für Wohnhäuser, Villen,

Anstalten etc.

Marcus Adler ^
BERLIN NW. 7. " J

IM

ßaumholb s Co. 6. m. b. H. Hannouer
cesnc^ Tiefbau-Unternehmung cüfä»ci£i>

Spcziai-Beschaft für Beton-unb Eisgnbetonbau

Zweiggeschäfte: Cfiin a. f^h. • Hameln

Yacuum-Pumpen
zu Entstaubungs-
«« Anlagen ««

0»

fiir IIAt4^ls,Tillen, Wohnhäuser etc.

geeignet flir alle Ajitrtcbsaiien.

- a

•6

>(aschineii' nnö yirmalaren-fabrik

vorm. H. Breuer S Co.,= HOchsl am Klaln.

Eine neue praRt. Erfindung

unübertroff .tadellos wuKt nd
nie vcrsj){end, "^BB

darf auf keinem Scborn-
itetn fehlen, well da-

darch Jede Raucb-Be-
listloanq anmögllcli.

•r will. ^t>'t • n AI lall «trdirnKauch
mit ti<r*re>ii4t>u, vria «u» d*ii
I'foilr.rhlunpr'n fClr j«d»rmanD
Db*ri*U9«niJ i>r«lr|it)K'h 1*reii
iltip. nur nr. Nnrtin «!> Coln.

Laclimann S Berthold.
Abt Ventilation.

GAlB« Mi-tzei&tiasse 31.

301 b

öffü

f* HCSCMAhN.
'ilttjtnyn JSit ProspeHt

Peter MesemanthT)U5SBldorf-

IMi Mm Miim
iiiilii,>j.niirl ilj.sHdU u.crsvizt dicleuti'n
( >« ll.itliiTiinstriclic bei l'l.iiikcn, St«ket!>,

Scliilkii. Kulmen. Windiimtilen, Acker-
iji-rMen etc. Man verlan^i- Prospekt und
Ol(i-ri<-\on I-. SclMchl, I cerp:odukten-
J-abiik, Uijunsib«Pif .A 42k*

Google



Wald-Ankauf datch i^^ Stadt Dottel-
dorf. Di« StidlTerordortco «on DOtiddort bc-
tchloiicn den Aokauf de* Atprrvaidri im Vor-
ort Rath (flr den Prcii too rd. MiD.M. Der
amUngreichc Wtldbciiti, der bit jcttt Kigcn-
luro d»i Fiikat w«r, ioll lu ircineiooSiiigcD
Zwrrkcn erhallen blf-ihen. —

Umbau dea Bahohofet lo Genf. M t

einem Koiicnaufwand; «on 14 Mill. Frct. toll

der Bthohot In Oenf, der den modctaeo Vcr-
kehrt-Anrorderunsen Itnptt nicht mehr (endgi,
einem durchgrrilcoden I mbau und einer Kr
weiierune untcriot{en Verden. D:in II .ubau wird
unter AulweoduDg besonderer Köllen der An-
kauf durch die Schwei« am fnaiOiiichem Re-
lili Toranf^ehcn. -

P«r«on«i-Naciirtalitca
Deutachet Reich. Der Mai.-Ob.-Bn. \Vi 1 -

liam in Berlin itt nach Wilhdmihafen, der
MuchincBbau-B.lr.-Dir. Maller in Wilhelmi-
ha>en nach Berlin und der Mar.-Ob.-Bii. und
Hafenbau-Betr -Dir. Behrendi in Wilhelm«
haven räch Kiel »erieiit.^

Bayern. Dem K:|[f.-Kat t. M 1 1 1 e r in Nürn
berg IM der Mil.-Verdienitordcn IV. Kl. mit der
Krone verlieben.

Der Biuamiiatt. Uoctt in Donauwörth itt

Ant. eniipr. auf die Dauer 1 Jabrei in den
Ruhettand (etrelen. Der Rtg.- u. Kr.-R<aa<i
Hauamtm. Faticr in Waribnrg i»t lut voiBbcr
gehenden D enttleiitung bei der Obcrttco Bau
hfhd'de berufen^ der H<uimtia>i. Nitisch lo
Waiiburg itt X. Reif.- u. Kt -Biuat«. bei der Reg.
von Uoierlranken und AtrhallenburK befOrder

;

der Rcg.-Bmtir. Arnold in Amher^ itt t. Bau-
amt<a«t. beim -Str.. a. KlubSauamt WOribu-g u.
der K g.-Hmiir. Koh Icr luai Ba lamitiii. beim
Ltndbiuaml DonauwOflh ernannt.

Heaaen. Der Ob.-Btt. Mangold m lum
Miijl. det Techn. Obei-Pilfungtamtet ernannt

PreuSen. Verliehen iH: dem Geh. Heg..
Rai Dr. log. Prof. Henrici in Aachen der Rote
Adler-Orden III. Kl. mil der Schleife; dem Geh.
Reg.-Rat Prittch beim kait. Patcnt-Ami, den
Wa»tcr-Bauinip. Ml ycr in Geettemflnde und
Rrl. .Scholl in Poudam, dem Geh. BrI. Oiio
Match in Cha>lottenburg und dem Kiienb.-Dir
Hcnnenhofer in Cron >erg der K^>ie .\dlcr-
Orden IV.KI.; dem Geh Brt.Prof.Schupmann
in Aachen und dem Siadibrt . Brt. Baclumanii
ia Cotibut der kgl. Krooen-Oiden III Kl , dem
Reg.-Bmiir. Art. Schmidt in Lennep der kgl.
KroocD-t>rdrn IV. Ki.. d.m Dir. der Sf. Petert-
burger Grs. fBr clekir. Beleuchtung Bi U n ig in
St Petertburg der Char. alt Brt.

Verteut tind die Kcg.-Bmtlr. Nimii in
Cotel narh Stuhro und Keile I in Ncutladi
Barh Pr.-St»rgard.

Die Keg-Blir. Hugo Raibach aui M.thil-
deniechc. k.rl Joett aot Hcllingrolh u. Wilh
.Mllhof laut HannoverfWatier- u.SiraBenhIch.)
sind iu Rrg.-H nttrn. eioanni

Dem Keg-B,n.tr. Vollpracht in Allen
»lein Itt die nachgei EBlIaii. au« dem .'^laal
dicnil erteilt.

Sachaen. Die Krliubnii lut Ann. und lum
1 ragen der ihnen »erlich. Orden in erteilt, und
iw.. deroRrg-R„„„.Rejnh,,di,fcZt Ei.enb.-Komm. in Aut i.^mwci.Alfika. der deunchen
hBdwetiafrika-DenkmOnrcautHronir.dem.-ti^i-
Bit. ErIweiD in Orrtden de» Kiiierkrct-iet des
»p»n. Ordern h.ibclla» der Katholi.ohen.

Der Bauinip Po p p e in Gera iit alt Vorn. r.
Bauhur. Meerane u. der Reg -Bmtlr GBnichel
in Eber.h.ch rur Bauintp. Dabeln II vetteu:

Württemberg. Der Bri. Ga.ter, Prof.
der Baugewcrktchule in Siutigan, itt 1. Ani. gt-
m»8, und ant. Ve-Ieih. dei Ti.cli und Ranges
»'»" Ob.-Brtt., in d n Rjhettand veiictil.

Dem Reg. Hmttr. Iluiel in Siutigaii iit die
Stelle einet Gew.-Asi. b. d. Gc« .-Inip. iibcrirag.

Brief- und Fragekasten.
Hrn. B. H. K- in Bremen. .Sie tragen:

-Wie tind am «»eeknitnigncn die Had.n-
»chwingungen heirBhreod »on emrr Ga»-Ki
ploiionimatchine. tu beteiligen' Dai Kunda-
ment d«r 70PS. hoiuontal arbeitenden Ma.ihiDi
Itt in einem Bodtn au<gelBhr< der in »ein.n
obercti 5 m aut Kleieboden, daionter »lI t m
aut Meie mit .Sand gcroitcht und datunie/ aji
fettem Sandboden besieht. D« Fundament hatte
IrBher eine Title von i.i m und ruhte auf il
den Sand ger.rumien Pilhlen. Wilirend des
Alben n» der Mas^Sme geriet der benac ,li»rlc
Hoden bi- auf einige 100 m in eine tchwinteode
Beilegung deran, daB man licli enuchlienen
rouöre, du »•undament »on .Neuem hiiiuttellcu.
Uat brgebnii war ein negatives. Dai jet.t etwa
5 m tiefe, ibo cbin ij6o ti fotendc Fundament
getll in diese ben .Schwingungen wie liflher'
Ks icbemt, daB die Giöfle und dat Gewicht de.
Kundament-Blockes keinen H.nliuß haben auf
die schwingende Bewegung de» Bodent ebenso-wenig derfie et nBiien, mit dem Fundament
noch tie er tu gcbeo. Welche Wege t.nd nun 1

einiutchla^eo. um entweder die »chwingend.

CARL SCHILLING '[g
Königlicher Hof-Sicinmcumeittei

^'""^Xv
atammhaua: BERLIN-TEMPELHOF \.A< atammhaua: BERLIN-TEMPELHOF

l
Muschelkalksteinbrüch

nebst SteinmeUwerkplatz
mit maschinellen .Anlagen und Gleisanschluss

lo KIRCHHEIM in Uoterfranken

Orabmal in W«ia«at«« Architekt : lUrtin DOir«r.

Muschelkalksteinbrüche— in OBER-DORLA —

-

und Steinmetzwcrkplatz
mit m.uscliincllcn .Anlagen und (iicisaoschluss

in MÜHLHAUSEN in Thüringen

Prachtvolles Material für freistehende Werksteinarbeiten^= Figuren, Denkmäler, Baliutraden usw. -

3g V)
Belegte Massiitreppen in Knnststein nnd Eisenoeton.

Pateatlnhabar liefert die Porin<iObel und die BefestlKuntsdObel.

Vor Nachahmuni' wird gewarnt. =
* au» der Holzbrtnoha

Baal* Zaugnlaa«
von B»li6nisn

und FaoMeulan

w bevorzugt

= Pendel-Tür-Beschlag. =
Ohne Anwendunj; von I-'cdcrn. 121

Vorrichtung zum selbsttätigen Schnelsen der Windfangtüren
Einfachste Konstruktion. Orösstc Dauerhaftlj^keit

FRIEDLiENDER « JOSEPHSOHN. Berlin H.. Sellerslrasse 6., — — - — » wwma«! i#»fl M^afV w«
Fabrik für Eisenkonstruktionen, Schjnalspurbahnen und Lowrl».

be.^t<?n Zeiittni^sen .suliea gratis und franko zur Ver(U;,-uProipekie nebst

äs
3ohann Odorico

Franhfurt a. M.
t iitcriH-hnninR filr

Eisenbeton- u. Stampfbeton-Bauten
Hosaih-TBrrazzobodBn^^^^

StatiNthe Btrechimn^zi'ii. KoMeu-
Antichläße ov. crafis und franko.



Bewegvnx dt> Fiuidkincntei lelbit lu bcteiticcn,
|

od*t tbcT ihic FortpflaniuDg tu Tcrhindenif" —
Wir liod der Aulcbi, dkS die vergrOBcrte

MMfe dei Fuadamenii nur dciwrEen keinen Ein-
fluS auf die VeciingeruD£ der SchwiDgungen ge-
habt bat, weil es nach wie vor aul einem Pfahl-

roit ruht, der «elbiii mit >ch«ingi. denn er iirckt

auch jcut milden obeieo i, m in s eichcm Boden
(»ietiel er in dco (eiten ^and gerammt iit, wird

nicht angegeben) und i>t Termutlich nicht rc-

nSgcnd teitlich abgeileilt. d. ti. et tind w.ihr-

tcheinlicb mit ienkiechte Ttaspfkhic. aber ki- nc

Schrtgplthle i;eraiiittil. Wir glauben, daU ticu

eine weicniliclje Vetbeiierang dadurch erreichen

lieBe, daB uro dai Fundament herum eine Reihe
krtitigcr Schrlfpflble — am betten Sitcobeion-

pfthir — biiti«! in den fetten Sand eiogerammi
und mit dem Fundamentk'ott beranken wUrden.
Ob allcrdin^i j'dc Vibration in dem Kleieboden
damit beaeitigt werden kann, ertchelot nicht

gatu iweileltliei. Dann bliebe aber kaum eiwa>

änderet Obrig, alt lingt umdai Fundament min-
deiient auf die oberen 5 m, better noch bis

aul den Sandboden herab einen Schlitt autiu-

hcben, nachdem Torher in entiprechcndero Ab-
ttand eine eiteme oder Ei^cnbrloti-Spondu and
eingerammt wurde.

Wir erbitten weitere VortchJlge aui dem
Leierkreil. —

X. Y. Z. Dwr xwiichcn dem Baul.crrn und
Ihnen unter dem ij. Nov. 1906 vereinbarte Ver-
trag euihklt im § 2 die beatimuite, klare, ut^-

iweideuiiife Abride, daB iflr die im § 1 aufge-
fshrten Arbeiten und Lcittungco alt Oetamt-
Honorar x M. tu fahlen tiod, und iwar unter

Verlieht aul jede Nachfoidetung, fallt die aus-

gciettte Bau- und Autbautumme nbertchtilico

weiden tollte. Weil die in Ihrem Schreiben
Tom 8. Oktober aufgefflhrten Leistungen unter

diejenigen tich unterordnen lauen, welche im
Vertrag<-Paragra)iheD 1 genau beieicbaet iiod,

tu Wirde ein angerufenei L'rteiltgciicht Ihren
.\n<ptueb aul eine beiondcie Veigtliung der-

lelben Uber dai Gciamt-Honorar binaui alt ud-
getechifertigi lurflckw, i<en, todaS von Ihnen
nur vertuchi werden kann, aul dem W'ege gSl-
licher Kinigung iii't dem Dauheiro eine >olche
(u erlangen. — K. H— e.

Hro. Stadtbaua»*. K. V. In A. Weil ^
der l,ier In Hcirachi komme uden H.-P.-O. ISr

eine Kinltiedieung welche an der SiraBe er-

richtet wird, dai EinlioleD einer Hauerlaubait
vottchreibi, 10 kann et einem rechtlichen Be-
denken nicht unterliegen, dali der bciegie Bau-
herr einer tolchen bedurfte, d' nach dem Sprach-
gebi.i-jcb det gcu\jhnlichco Lebeot und nach
den allgemein geltenden Auslegungiregclo cs

hierauf vOllIg einlluBlot iil. ob die Eiolriedi-

ung diclii auf der Grenre tteht oder etwa 15 cm
inier dieielbc tuiacktritt, um den Begriff .einer

Einfriedigung an der MtaBT:" lu erlallen, lo-

lolgedcttcn wOrde der Giundeigner die Degiiff 1-

Merkmalc de* Tatbettandei einer (' :bctlretung
aut S (67 /.iBer 15 Sir.-G -B. erfollt haben. —

K. H-e.
Hro. R F. In B. Ihre Frage ItBt tich ohne

eine gemue örtliche Beiichtigung nicht beant-
worten. Ergibt lieb aut dieter, daS dat Werfen
det Badem auf mangelhafte kontiruktive MiB-
luhmen, 1. U. Fehlen genügender Isolierung and
.\ufirelen von Feuchtigkeit lurückiuflhren wlre,
to itt det Unternehmer berechtigt, teine Oaran-
tiepflicbl lurBckiu « eilen. Liegen dagegen Feh-
ler in der Autlllhrung tot, so bleibt der Lotei-
nehnier haltbar. Welcher dieser beiden Ftlle in

Frage kommt, wlre nur nach einer tcrgfkliigen

Untersuchung tu entscheiden. —
Hrn. F. L. in Stx. Ihre Anfiage eotbchn

dci allgemeinen Imcressci, es lehlt ihr ludem
der Nacha-eis des Belöget unterer Zeitung.

Hrn. Arcb. H. F. in O. mc senden uns
tn einer Angelegenheit, welche die Allgemein-
heil nicht iniereitierl einen lant;eu ü.iichl iii:t

II HeiUgen. «eisen aber den Buug uuicio
Blattet Dicht nach und legen auch keine Brief-

marken ISr KOckienduDg der Originale bei

Wir haben fiUher tchon tu unterem Bedauern
Wiederholl erkikren mBiieo, daB wir in Biiel

kasien-Angelegenheiten nicht in der Lage tind,

lange Schrifitiöcke tu tiudtcren und dali wii

im Hiiclk.itien nur Fragen k ou al I ge roe mein
und priDiipielleiu Intcictte behandeln kn;ineo.

Wer den Mnclkasten ' J benuiirn wüntcht, von
uns also eine Geltlllgkeit furdcil, sullle seiner

seilt auch die Bedingungen beii hien, untct wc!

chen dit«e Gefllligkeit geleistet tretdcn kann

Aniragen an den Lcscikicii.

• tniilaab;!. Weichet Sytteni tragbarer
.\pp.>rale hat tich bisher bewibrt; - -

I'. W. m F
1. 1 ntei König Albeii-Uenkiiial.tebentgroUe

Figur aut IciokOroigiai Elbsandttciu, iC'gt an
vielen bicllen Verwiiterungtmerkniale, die teil

weise einige Millimeter liel geben. Wir bitten

um Angabe nues MilicLi, um den Veiwiiterungs
HrotcB Hl vethiodcin. —

K M a I I I u g , ütadibmtii.
in MnhcDtifln-Krnttthal.
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CementbaugeschSH

Rud. Wolle, Leipzig.
SpBzialausfQhrung von ^

Beton- u. Eisenbetonbauten
fOr Hoch- und Tiefbau

Höchste Auszeichnung.

Uralt* (tolitiat •dalUt
Lclptlf

3 1»97.

Dreaden
1903. ^ boKttna •«alUa

SUmpfbaton-Baaten nad EUcab«tOB-Baatea aller Art — MAUar»
Eonstroktlanen — Viktoria-Decke D. R.-Pat — WoUaa Eontoldaeka

Wollet Rohldecke D. B.-PaL — KabltsarbeiteB.

Obernkirchner SandsteinbrQche, e. m. n. h.

Ob«rakl««hea, Grtiachalt SchaambQrg
«npfeUen Utr anerkaDni vorzOgllohei abaolat wett^irbMtindige«

SACidatoln-IVf n^tr^T-faI, roh, benieft and bearbeitet.

sei

Zentralheizungen,
Wanu«a»>»T-Vers<»rmiiiS'- AnlagoH,

komplett«' lliiiis. II. Fal>rik-Iii><tHllatioueii.

lioclKlriick - lli>lirli>itiin::<-ii.

Komplette Rohrleitungen zum Solbstmontieren

liefert in vonügl. Ausführung als 23jjlhrige Sperialit&t

Carl Flach, 5W. 61.
Nr. Uta.

a*«rtlnd«t

itJTa Carl Hauer nafrOadM
lara.

K'>ai>!liil>t-r Murher«raiil,

Ausführung von Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck»

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERLIN. DRESDELN-A.
Koniam A-ai.-u5i!istr.ül (202) --.i. !..•,.•,..•.• 11

l^fiscartikei, Plattenkoffer. Lederwaren. Necfssaire>. echte Bronzen,

kun^t^ewe^blicl^e < jei;eiistandc ... k .(.i.
. m. "uu- u.i Ki...,. Terra-

kotten. Siaiidulireii. Infelbesleckc, lafelservice, silburplaltierte Tafel-

ijerate. Beleuclitunnskörper für u... 1 .•i.ktr, . i.. - t.id.t («oiii)

Korl'iiu'ln l I filoi S:i7im'\hi-!. Oresdciicr Ktmsllerm(*bcl

gegen monatliche Amortisation.
tisifi <j«.sch.lil, welches diese iciiien Uebtauiiis und l.ux:i$atiikt;l m-gcn erleiditerte

Zahliiiik'cn Uetfrl. Kalainj HK kuslcnlti ( ITir Bi'leiiclitiinK^kflrpi-r Spe^ialllsle.

STÖCKIG & CO.. Hoflieferanten

Dresden A I , Bodenbach 2 i. B.
tilT l)i'iil»ihlanili um t1i-s(crreicli

i

V Googl
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BEILAGE 47 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG
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fUr

Technische Mitteilungen.

Holzbelac für Fufltödeo. D R I' 20i-,'M
Johann I-Iackstcin in M -Gladbach
Die KründunK crstreclit sicii aui einen

Holzbclag lUr l-'ußböden, bei dem die in-

iolge Eintroclcnens der Dielen oder Bret-
ter entstehenden P'ugen vermieden wer-
den, und der in «rirksiimer Weise die Fort-
ptLuuunKvnn RrschUttei^nKcn und Schall
verhindern soll. Von den bekannten Fuß-
biiden, hei denen die eintclncn Breiter
auf den UnterlaRern verschiebbiir ange-
ordnet sind, unterscheidet sich dieser
Fußhoden durch den Ersatz jener aus
Holzleisten Kebildetenl'ntertaKcr unddcr
zwischen diesen Leisten verschiebbar an
den Dielen bcfestit^tcn Klötzchen durch
metallene. nnchpehiRC oder steile Hohl-
schienen und met.iUcne Haften lilr die
I^iclcn Durch diesen M.iterialv erlausch
sollen die M.\ncel, die naturgemäß durch
Schwinden und Quellen jener hölzernen

fh.t. Konstniktionstei
-11-''-'^ " "

'f-i entstehen, be-
""'^ ^' r seitigtwerden. Die

Führung und Be-
IcstigungdciBret
terbeiaL'es ist kci-

! nem VVerien und
Schwmdcn ausgc-

; setzt; auch crlor-

dern die metiille-

ncn I.agcreine er-

heblich gennge-
- re Konstrukiions-
• höhe, als Holzlei-

\ sten; die Metall-
', ztvischenlage i^i

ferner ^ocifinet, iin

Falle eines Bran-
des die Fonjifl.in

ziing des bcucrs
von der Dielung zu den rntcriagcrn aul-

/iihalten; die Lager sind in Folge ihrer
l' Orni ehistisch, sollen daher schaTldilmp-
Icnd wirken; sodann ist das Verlegen die-

ses l'ußbodens einlacher und soll sich bil-

liger stellen als das der bekannten Bclävic,
und endlich erhält der Fußbuden aui der
Oberseite keine Schrauben oder N.igcl-
löcher Die.\bhildungen zeigen einen der-
art ausgeiühnen Fußboden in Draulsicht
Abb \) und in schaubildlichcr Ansicht
Abb. aV Wie hieraus ersichtlich ist, er
lolgcn die Befestigung und Führung der
Bretter ft durch l-ager in Forin iLichge-
driickter. mit einem I^tnusschlitz d ver-
sehener Rcihre e und durch entsprechend
gestaltete metallene Haften 'i Die I j>ger
«erden aul d:c Balken oder l'nterlager i-

autgenagclt Die Halten Uihren sich mit
ihrem unteren, entsprechend geformten
Ende in den Kohren und sind mit dem
oberen Ende mittels eines Stiftes an den
Brettern befestigt. — C

Chronik.
Erbaltunf der alieo Mehlwage in Frank-

fa«t a. M. lu Frioklurt a M. Itat iich cid bc-
fcchtigirr Widcrsiaod Kegca den Abbruch der
ilirn Mtrhlwai^c erhoben, die des Ooinpliti vor-
titfflich abichlietti. Die Mrhiwase gehOrl Dichi
<u den kaottleritch bedcutcDdstcD Bauica det
allen Frtiiklurt. ihr Wert beruhl Tielmrhr in der
KigcDichali einrt Gliedei in der tiglich ktli-

irr werdenden Kelle der Bauten aut All-Frat k-
ftrl; tie irtgl mit d-iu bei, den uriprSnglicheo
Cbarakler dr« aHrn F'anklurt ta rih'li'n. -

Ein neuet Gcscharitbau« der Konfek-
lionifirma Minnheuner in Berlin, ander Kcke
der Obtrarall- u. JtgeniraB« Kelchen, In kBralirh
setner BesttiDmung ObTr^cbeo worden. Der
Neubau, der nach den EntwDr'en der Archiirk-
tcn Sahnger A Schmobt in Berlin aulgcfahn
wurde, i*t mit dem alten Geichtfuhaose in innere

RUD.OnO MEYER
MAMBURG BEJtUN BREMEN Kia nUNKFIRTLM. POSEN

CECRÜNOCT ISS«

HEIZUNCS-UND LUFTUNCSANLACEN

GEBR. WICHMANN
SpECIAlßESCHÄn FÜR BERLIN NW6 MRlSTRlj

ZEICHENBEDARF.

("rismvn

Tag^slidir.
(inran-ÜtlitTMrfObtrIidirpIdrtfn.brfdhrbdrMifrbrgfhbariaMnaMM

DutMbr» [uxf Tr- Prism? n -Synd .0 . k h BTrlin -ff 1 1 1 1 0 1 1

1

Laaatr SIraat« 44 3ft. TtiM»» "« ^il.

(in iq

HANS BIEHN & Co, Q. m. b. H.
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

(TaLt VI, 1S7T). (»)

Spezial-UnternehmungfOpAbdichtungen
^ und Bauausführungen im Qrundwasger.

x> :

Harz-Granite
rotf graublau

dunkelgrün
Beste Hochglanzpolitur • GrOsste Wetterbeständigkeit

Spezialität: TassadcnvcrKleidungcn

ßranit-Werke Steinn:ne Renne, fl.-o.

- WßrnigeroöB am Harz. ^^^=
Vertretung Berlin: S. ARNDT, Kunür<lendjm>ii 162 Famipr : Mrilffl*f*ilarl-A, N« 372a

Otto Schultz
Tezett-Gitter-Werk und Kunstschmiede
Hallesches Ufer 36 BERLIN SW. 28 Hallesches Ufer 36

I Monumentale Kunstschmiedearbeiten i n Eisen u. Bronzel
Man verUtuge Kiit<tlog^.

Dontseke A Osterr.

Telt-pb. H44;> Pyrofugont-Werke Tvipph. M46

Vollkommenster fugenloser Asbest-Fussbodenbelag 1442 d

Gebr. Schleicher, T^Sh:"" c'.:'.'*:

Veber 600 (MM» m* FaaaMdaa Im «ckraaek.
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TOROANENT
V«ibin<luD( Kcbrackl woidm. AcuBrrlich «ticbt t

der Neubau, drr in eiocm frin luiSckhalleoden
»DtikitlcieDdcu Slile dci Anl.kCii;ri des Torigrii

Jahtbundriii gchtlicD Ul, voncitbilt tod dem
tlicrrn B •roc-koau «h. —

Der Neubau de« GetchirithaoM« der
PoscDichen Lande« GcnoxenichafitbaDk
io Po«en, vou den Archiitkt.n HatiiuaiiD'%
Scbleniigin Reilin entwo'fcn und UDtrr deren

Raa ObrrieiiuDK in einer Ftid von etwa i''ijah-

rcn au»g«flhii, wurde »m 16. Okiober d.J. em-
Seweihi. Da» Otblude ii« im S>ckel- und Erd-

ieiclioB in S>nd>iiin atogtlahrt, die oberen

Gricboste in Puu niti Sacidst^ in-Verblenduiiif

der kon'Kukliven Teile so den Orrbcln und
Feniur-Ocflcunyen. Oacb-Rinderkung: Role
Biberichwlnic. B»uko«Ieq: 650000 M. —

Wa««erver«orgun( voa Jura-Gemela-
dCD. 36 Omci.alicD des jura haben «irti tutacn-

mcDgocbloiien, um iBr dai w*«erarme Hocb-
land von der Oonaa bn lur ichmaiten Laabtr
mit einrn Aulwande «on 191 oooM. eine semein-
saoie Trinkwa»»er-Ver»orKuii({ aniulrgen. Von
den Haukoiien ist die Htitie durch StiaiibeihiMe

Kedeckl. Die FflhruDU hahcn die One Vi.hhau-

fco und B'-rrmaiiniren im Be»itk Ktlheim. —
Vereiasbau« far den Berliner Lehrer-

Verelo. Am 10. Oktober d. J. m in der Alti-

and.-r Sirafle 41 in Berlin ria« neue Vereinihaui

far den Beniner Lehier-Verein eioneweihl wor-

den. Du Gebinde. Itr das einseht Grand-Kr-
«erb eine Kotieniumme eon j,j Mill. M. an-

gegeben wird, fu welchem Kciiai; die Lehrer

Berlins eine Summe ron i.!,M>li. M. aul|{<b'nchi

haben, ist ein gemeinsam» Werk der Ilm Arch.

Hans Tobelmann und Hcbiy Gross in Ber-

lin. Es Kehl vom Alexaodrrpiati bis <ur Kurten
SiraBc durch. Der Teil der Bauaulage an der

AUx^rder-StraSe enthalt Geschll'siiumr, die

rSckwUrtigen Teile nehmen die VerwaltunKi-
Klumedc« Vrreios, eine Biblioihtk l«r rd. jooon
Binde mit Lesetail. das .Deutsche .Scbui-Mu-

scum' sowie den Saalbau aul. Dieser besteht

ans einem groBen Taresrestaurant, einer Kon'
ditorei, einem kleinen Feitsaal llr etwa 500 und
einem groBrn Saal Kr etwa 17110 i'ersooeu; an
die Rr>i>ur«>ion schlitUi si<h in einem der

Hofe ein Wiiltchalisirarten. Dis neue Lehrer-

haus wird als das erste seiner Art in Dcnisch-
land bcie'rhnci. —

Die Erweiteran(«baaten dt« Rangier-
Bahnbofc« Mühlacker, der aul wOiltembergi-

sebem Gebiet au) der Linie iwiscben Sluit^ari

und Kailsrubc liegt und auch den AnscMuB-
Bahnhol iBr die nach Herrrralb gehenden ZOgr
bildet, «ind in Icbhalu m Gange. Feniggeticlli

ist em Teil der QUis-Erweiierungeo, sowie eine

117 ro lange Sir»Ben-Uebeilahrung. die an Siclli

des bisherigen IVbergunges in Scuienengleiclic

<ur Au'schlieBung des jec<etts der Bahn gelege-

nen Gelindes mit einem Koslenaulwande von

M. auagellihti wurden ist. An den Ge-
sämikotiin der B«hnhofs-l tnifesultung ist aueh

Baden mit einem kleineren Antril bcieiligi. -

Neue •tid«i«che Markthallen In Brealau.

Am 1. ( >kionrr d. J.
WuidrK m Breslau die m i

einem Aulwand vun rd. 3 MiU. M. erbauten bei-

den ersten sildiischm Markibailen eiOBncL —

Literatur.
Etaelborn, Karl. Lehrbuch des Hoch-

baues. Bearbciict von den Prof.: Oebeim-
Ral Dr. Je« Dürrn, Ur.-Icg , Karl Essel-
born, Bcrnh. KoB mann, den Arch.: Kmii

Beutinger, Karl Stiel, Meior Stumpf
Arthur Wienkoop. den log.: Gg. Rflih.

Reinh. \\\ der Mit Uber ?6oo Abbildungen
und auillllirlicbcm S,iclir'gisicr. I. Band:
Giutidba'i. S ein-Konsirukiionen, HoU-Ki »•

struklionen, Eiscn-Konstrnkiionen, Eisen-

beion-KorsiTuklionrn. Pr. 15 M-, geb. 17 M.
— Lehrbuch des Tiefbaues. Bearbeitn

Ton Kail Esselborn, Dr.-Ing. Theodor
Landsberg, K<^uard Sonn e, Dr.. log. Ptiil.

Volker, Hans Wege Ic, Leo e. Willmann
D'iMe, verroehrie AuHage. Mit Iber 1800

Abbildungen u. auslDbilicbem Sicbregi'ter.

I. Band: Krd-, StraBcn-, Eisenbahn- u. Tun-

oclbau, Smii-, Fuitcr-, Kai- und .Siauinaucin

Bearbiiiet von Hans Wegelc und Lro s

WiUmann. Pr. 15 M., geb. 17 M. l.eipsig

iqoH Wilhelm Kugelmaon.
Dr.M'Zcl, Aotoo. KaniilcrischeOebirgs-

Photographie. Autorisierte deuttchr
Ucbetseiiurg von Dr. E. Hcgg und Dr.C
Siflrenburg. Zweite, dutcNgesehene und
erweiiene Auilage. Mit 16 T«feln nach Ori-

ginal-Aufnahmen des Vetl4Sters. Berlin

1908. G'itt. Schmidt ',\orin. Roh. Oppen-
heim). Pr. in BH'tinumichUg i.<fl M., in

Leiiienhand 5 50 M.
Ritzmann, Frled'r.', Dr.-Ing ,

Fabtik-Ioip. Zur
Frage der Krsiebung der Architek-
tenund Ingenieure luVerwaltangs-
Beamtcn. Ein Beitrag lur Lflsung. Mit

einer Literatur - L'ehersicht. rusammcnge
stellt vom Internat. Inatiiut fBr üoiial-Bibliu

graphie in Berlin. Berlin 190)). Jul. Springer.

Pr. I M.
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1897 Gold. Med. Bodenbach — 1897 Silb. Med. Leiptig — 1906 StIb Med. Dreiden

Bester hygienischer Fussbobenl
F«u«Psloh«p D Fuganlo« D UntrapwQstlloh

Torgamentestrich- und Korkestrich - Unterböden

:: Ueber 1 Million Quadratmeter aasgeftthrt ::

Langjährige Erfahrting. Glänzende ^ngniss«.

Torgamentwerke G. m. b. H. Leipzig

Präcisions - Reisszeuge
» . » a PaH« lt. L*«ta ••4

OI«m«ns RiefflM*,
Nessetwaiw nnd Mfinrhm. Rayeni.

(nie eehlen Rlefleralrkel trafen tm\
Kopl den Nsmep „Hir.rt.mm.-f 33.

Neu! Neul

Goudron=
(403) Korkplatten
sind das Baulsolleraialirlal dar Znkwtft
Haster versend«! dl« Spcslalfabrik ISr Wlrm-
cbutzniitltl

Rhelnhold & Co., Hannovor D. 4.

Kleicljruhr flr BaiMsrtckt o. WlrmescJiuUmasMa

Cliristoph 5c UnmacKH.6.

Berlin TP« 9 uno TTiesku 0«C« (83)

Bochumer Gussstahl- Glocken.
Voller, Bcli4>Der, reiner Ton. —

Um etwa die Xlllte billiger als

Brooteglocken, bei viel grOsaerer
Hörweite, auch haltbarer als letitere,

selbst bei Fall von grosser Mbne und
Heuersgelahr.- Lange iisrantl«.

—

Zveckmlaaiguads4,lide gearbeitete«
Zubehör. -Hi< Eoile 1407 Uber SSM
Kirchen- u KVW S<gnal-Ulo<k«n ge-
liciert. l'initxktemitZeichnnagen
u. vorzligl. Zeugnissen aal Wanacb.

Bochum In Westfalen.

Boctismer Verein fir Berg-

bau- und BBiietihlfabrikatioB.

Hr<)aiegl<Kken^.eticr verbreiten viellacM lu Aau"ucc:i uad ProipckIeD die ßeluaptung, (Um
Gutfftahlglocktn t>ci Hc»ctildiguDgcn werilo» «rrden. Oicte Hehaoptiiog wird dadarch bcUngkWi iaM

CtiJIdlKt bl»lh*a. Ein Springen von Gu««atthl-Klrchen(]ockea im regtCmMsitv) o Oebraacll kUH
bU ^lil oicM vor, wl^rtnd Ufipruageoe Bruniegli>cken hHutifi In Zahlung cegeoen wurdea.

m ]

Rundsfobe u. Latten'
aus astfreien und gerade gewachsenen Hölzern.

:: für VermessungszwecSie ::

Dekorationsleisten n. ilBgis. Fvlunustir. Goldleisten. Bauteisten.

Meiert Jls Spezialität (1911

Geraer Holzwarenfalirik Rokert Lindner

l] Q«p« 274, R«u«a.
[j

lOogle



L)cuUch(S Ralch. Otr kgl. J't. ifi

H*uin«p Heriniiriii lU luuk k*>*. Krg.- n. B<l.
>ovjc Tum bnirrcfin. titrJ HolMlb. In IMcbt*
arnt Inneren crnarni.

Zu M :

I -Biiiiri %inH dii: Rfjj. F!m*ir. er-

nuni : K 1
1- w- i ' t in Go!i1;i|i uinl K l\ h I c r in Bci-

lin unitf Uirl>rr*n«:ini: icchn. Hilfsiib. luj
Im. tief loitl. In»t. unti Komm ^nditiuu^ fur Haii-
Abt. des Kfii.-([ii:jtnixi., atr ML-Ümiu. Ua uia

-

^^Irinrr ld Miidi uriv l'tbetweiianf Kehn»
HiJljath. «ur Int r|r< Will. Armec-Cotpt,

Baden. Vt rsrin m d dif Rfu Biiüiii L t n i
in S.DKCD iiji Batir.iisumtp. HtucK.Lii, Krtlmcl
>D Ratrau lur Insp. S:iig>:a tiud ä peciil lo Kali-
•all rar laip. Waid.but. — D4c ViiMttmv 4«
Rrjr.-RmMit Sebacbtsmcict Id Ottrobuf

Bayern. Dem Dir.-A»». VorodfuDiLMan-
eheti in die Kilaabait tut Aon- und ium Tt».
(ts de« ihm vcibuh. Khm-KinctknBi« IL Kl.
isit der silbfrecs Krau d« groflhsr«. oldtr-
burjj. Hau»- und Ver.lirnJt-fJrdrns du Hi^rjnr
Pelct Friedrich Ludwig uod drm Dir. der \!H
Ki»«sb. Gajrcr In Lodwiffilialcii die Bcciili-

Otd?M II K. «m«t
Preußen. Dtm Ki. Biuir<p. Urt. M isl i n j;

in tlt)i:r(rld in der k£l. Ktooen-Ordcn Iii Kl.
n. «i«m Htg. Biuiir. St»u5k-b.ich in K:bertcld
<*r Iljlrltrooni-Ordvn IV. Kl. vfilittufn.

Der Kr. H.cU-nsp. Hn. Kiidf in [^siid^hoi^
i»l c»cli Üaniijf II, du I.andhjuinip. Kicit in
HijScr-SJlra uls Kr .rUi.m-M, mich l.iin<J.biri:
».Vi. aod der Kc^. Bm>ir l odrti n, Knmg>
b«IJ lit »or B'ItDb -D:.-. iiic?. M.iniii; .ii = ttji-

Die Ree--R'lir liiinr. B 0 Iii er iu< Bnslai;.
Jiik.KIcio iiu» Coln, W»!itr HelüK^lre »u^
ilii({drhLrif und All-, O rc^ s onr au» St. |r,ti:ir,ri

U.S. 1
1
lüclihfcl-. I, - Pul. Ni^Uin >a* i'.ill und

OHoui^: Sclirrcit .i.it Kü'i cr.iTi i.VrnsTf- l

SirnSinblc-. 1, — JuU». Höli ui e am Si<b<rhiii.
«rn und M<x Saft «im Bcrita QlittwbtcN.),
< r.^o !l reueraoi RatMrcli«« (Maieb.-Bleli.) »b

d

'1 Ki'ß.-IJiiiitrn t?DJiJi:iC.

Dem RL)f--!ir.; .11. hri;5i .M C I . l' c in:v.u l i.t

(lit uacjjjjti. toüaiK.aus 4*ai 3iaaluitta>t ttiti'i

D«r LaDdribaitiaapi. Bn,Bcrrra • iDAMhrn
)«i rrttorbea.

Sachsen, n. n-, .\r..-]i. .V'-j. i<- 1 1, m ci ^ n.
Kail«ru;,L- ,U-n. HniMr. K'nsl .Si:li!i>««cr.
MuuiltitbH der Firma Otto ik äebloiMr la Mci
«kn. in da« Rincrkniu I. Kl. vom Albreehi
Orden, dem A>cb. loa. Sobirtler fn Metß.i.
dm* RnUnif Kr. U. Kf. d. «<ilb. Ordeni »rrlu-hvn

Dt-m K;n.- u. Bn. Kru-diiob in Drt>dit:m du KrliiuOEii lar Aan. und «uot Ttaeeo de»
ibni vciHehenca UucrJueiitet 4e« tpMB. Ofden

t

KsiU lit crteih.
"

Wurticmbcrg. V^i.-.cUcn
V u n c b :i 1 1.1 M p r h 1.- i d .*: vre

i

ÜIICUO. d»» -^üinnr ir irkn i. :

ricbs-OtdcB« dl III F'i.r. r i.

]. Kl- dci f'~licilt:r'i!-(..)fdtni
;

von Neuffen dit .-irilc des Voni. der Hj-iabe
der GcD.-Uir. dtr S:iincittnb, un-er BuWrdv-
raBrium Dr. kx.>.

Der KUciirj.-H.i ii.'i,(:. Hrt. Hnrklcn
Koi.twni isi üu!di.' n.ii dvo l)i.;tiiiri:cl,:rn i:;ric!,

Bni vt-rbfindcni.- Siei:.- duf Vu-m dir KiiiTih -

H.iuinp. ll.'ilbrcnu tj.f.Trd. r-
: Hi:r Kis<:ili.- !<.!.

Itup. fciriM in Crd-*- l.t riai:l: .S.-hnrnduI ' itju.
Urni Abi.-lDj,', Wi-Itc jn Hulb/oOQ isi die

B«u:n»;) -Sirll« In Heldtnhfiiii. <i«in K«(...Bottr.
HOckelfi die MMch.-Ic;; -teile hei d.Werfat.-
Ir.»p. K8hngiT. diliiRti; :in.^:r. Scl.ui-.tr
in -StlUtj^ail eine Crlcd. f'rij'. r.i, di-r Ii. 1 f ;.:

-

Sc!mie LOd dem Keif.-a/lii. Ut.- itig. MU. !! :i i ; (i

in (iraüQd in di« Stell« dci Vor«!, und <;riu r
Hkuptb br^ri an der •Hdltiehca OcwetfeCKhuk
|blv^l^^• OlietlTMCrB.

i>L r Ki^..Hin«ir. Pi. Prob»! ioStatteart l»i

IjoIOf lie i;

.

Brie!- una rrngekaaten.
Hm. Arch. J. B. in L. ahn d v

aircinS.lu- V'crv, anuBj[»n Wie »ucil atlcr Fr^ivi ii

d« Pateotvcieoi urd de» M«iMr»cliaii'^ iu
den -Sie ao«f|brlieht AAgabeii tDunierem Dn.:
»Cbtll Hliuk;i;, imJim * !.,.>>. liut ii<ri A'ir < ic wi.
^.:<pr, nin-^i.ri.

HfB. Arth. A. J. rn ÜOrliU Wenn iMi m
Aultiafftbcr der N.icbwei« £diri;i
die im cnteo Obrrifrschoö d
Dcuii'rf

I '.Ol Uhri'jfim L;ii|;eiiulecU' KnJi'i.:il;i|^r

i:i;; M.i-.or du- vt-'i nirrltl icbhij;. nrle n Im1ii.,jIc

»eitdcr Acodcsunic hiuig vt, 5; nk sin) rl.irj ds5
Wamcr •« dei K<aaciei>
0<ebeli herubirrtlan. irJ:v^r.;(irs,rn cic Gis^ifl-
• jnd vulfnsridij; i:..h IV- L;id iiie aiklie;(cnde
.^ v.br und Kofi i; ui,t--j.-ni.iib,ir vind, aaebdüi
Bi»ilEen!«i(f r durch du- t-vurlillijkvH :.-rf:-$ »Ulk
feClif '--ti Hl, <!.-,Dri kiliii .ilbcdiLi.") iji;i Am-
•iOBtai!,' ( it.c.j^.un 1 KcL-lii.Mrvitc dt-r iU4ur.-h
l^L-.i-V.Uigti- G: ur.de igr-er <iru'i:odeaKiftataner
dri h..|ij-jr,;i .<U){C jjl AlJsmUuM dMSCT >«-
Ibitgunx crbebco. liaglgedcu« wird« der

Zentrullieizungeii,
Warmwa8ser*Vcrsor;;iiiigs-Aiifa;;eu,

komplette Haus- ii. Fabrik-iiistallatioiUMi.
TT(M'IiiItih'1v - K<ilii't(i1 iiTii^i'ii,

Komplette Rohrleitunyen zun SeJbstmontieren
tigert In v«nritgl, AmfOknat di ttjllirice apwlililM

Carl Flach, aSlÄ-ÄÄ 5

diu. I di Url.

It-r <h: :-i,,.,i5.

I K; de, Krii'il.

I. .. n:. Dir d^r

d*< HilUrkr. 1-*

di-ni Oa -HrL

Bereiluiigs-Aiilagcn

= 7 Noruialgrössen = i-i

tnil 300-1500 LHcr WamwMM^VonaL

Für WohokiDser, ViU«a,

Marcus Adler
BERLIN NW. 7.

Johann Odorico,
DRESDEN.
Unternehmung fOr

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten
Nosaih-'Terrazzoböfleii. ^

Slitischl fiindMUgifl, Kosliiiudilafti iv. gnUs und franko.

Saalburger Marmorwerke
Geti. m. hr^ciir. Haftung.

Saalbiiry (s.\ale.)

Umfmgreicher Maschine^bstrigb mit QampJ- un4 Wasserkraft.

An/ertigunff von
.SaiilfU, Hfillllifi'tdcn, Tiv/ti-':,. I x ttiilen. Fr -7,

. /l.v

Sprinfjhriinneu. Altflrrii, hanmln, T<tiifHt»»u(^n. lienkmaifrn
H. .1. Ii;

von den einfachsten bis mu den rtkhsttn Ausjahrmgen in

Alton gOMo^w*** «twUtndiuehm,

Vt'rtrtttr für H, rliii: Herr Uan x Kuntiirr, üi'ritfitnerHr. 43. 424
. ieipsig: Herr Arthur finke, Ostsfr "!

. Schlesien: Herr DittmarWoifHo/inJ / :! ;st£isini:<2

epflgy Google



HrBiutcictpKt niolil nur dir Koitrn d<i von
IhiKO vorftscblnKroeo Abpuue« lu Ungeo, riel-

nehr auch drm Hauicixotr decjcDlgcn Scti«Jcn
lu rrscttcn haben, welch« dieiem OruBdiilck
didurch «ugL-tBjjt wurde. — K. H— c.

Nichichiitt der Redaktion. Die tod
Ihnen TorKeicbligencD MtSnahmeD liod nur
von kurier Dauer; eine dauernde Abwendung
dei Schaden! können Sie lediglich durch Bc-
•eitigung dci Vnirtit eiretchen. Da diese nach
der Toriicheoden M'inang nnseret juriitiichen

Herrn Hrr^teri durch Klage eriirli werden kann,
lo rtnpfcbirn wir nicht, ertt bauliche Mafioah-
men <n treflen, aondem nntniiielbar auf Ablnde-
rung du tchadenbringenden Zuttandei in der

Brauerei lu dringen und, wenn eine rorbciier

Aufforderung cifolgloi sein tollte, die Klage
folgen lu laticn. -

Fragebeantworlungen aut dem Leicr-
kreite.

Zur Anfrage i in Beilage 37 in No. 73. Mir
•ind naehttchende mit Gaihciian^ veriehenr
Kirchen bekannt, a) die ptoteatantitche Stadl-

kirche in logoltiadi, b) die Dreieinigkeitikirchc

in Regrntburg und c) dieev. QatniioDkiichc in

Meti. Die Ifeiiung in den beidrn etsigenanolco
Kirchen erfolgt durch eine der RaumgrOBe det

Kirche enitprrchrnde Aeithl HeiikOiper mi>

ufleneo BienneiD. die in den Ologen aulKettelli

iind. Eine Lritung lur Abfnhiung der Vribren-
nung'gate habe ich in dieien beiden Kitchen
nicht wahrcrnocnmen; ich halte ein Felden der-

lelben in Kitohen auch fOt dutcbaut unbedenk-
lich. Die HciruKg Teitcüte eine angenehme
gleichtntBige Wtrtnc, und es war auch Ii:

ntchiter Nthe der Heiikllrper keine BrlUiii;uo|;

durch Gat^i'Tuch wahrxunehinen. Die Hcizuo^
der Metier Garnitonkirche erfolgt mittels so-

genannter RcgencratirOfrn. In der gerlumigcr.
Kirche -- sie hat etwa 1310 in Grundfllcfac

rait 11(10 tn Sinken, einschl. der Rmporen
sind 11 solcher Oefen autgestel'L Eine AbfSh-
rung der Gase durch Abtug Kanile c>f<>li;i auch
hier nicht. Nach eigener Wahrnehmung wird
durch diese Hrltung, die etwa iwel Stunden
Tor Beginn dfS Goitesdiensles in Betrieb ge-

sellt wird, eine recht angenehme Temperaiui
rriielt. Die fllr die Gasheiiuoj^ entslehrnder
Kosten lassen sich nicht allgeinein anheben, di
der Preis fBr das ebm Gas srhr verschieden ist

In der Giinisonkirche Met« wurden in den M>)-

naten Janutr bis Min 4900 cbm lUisgas virr

braucht, nionailich also rd. 16.^0 cbm; dascbni
Heilgas kostet hier iq Pfg. Die K<>tl n fai

Ingolstadt und Rrgensbuig wrrden die beiSgl.

Pfaritmter auf ^nfrage grwiB bereitwil i^st inil>

teilen. Die Installation geschieht in der Rege
durch da« Oriliclie Gaiwetk. Gasheizung ver-

dient meines Rrachtens fOr Kirchen in jeder

Beiiehiiag den Voriug vor anderen Heiiaitcn.

denn die Ga<heiiung ist eine sehr saubere, sie

verlangt nur srhr geringe Bedienung und isi

schnell wirkend, sie bedarf auch keine besoi -

derrn Gelasse lur Aufbewahrung der Brennma-
terialien. — H. M. in Vu.

Zar Anfrage in Beilage 4a lu Nr. 83. Die

in die Zementroh r-K anftle ciniulttirnden
Abwasser dtifen saure Reaktion nicht auf«ci-

sen; auch darf drr AlkaHgihsli der erstetrn cinr

bestimmte Grenic nicNi Uberschreiten, weil du-

Wandungen der Kankle sonst uogüatlig beein-

flüSl werden. Erleichtert wird in vorliegendem
Palle die unschldhche Kinleitunr dadurch, aU
die einiulcitenden Abwlnser In ihren minder-

teilen entiregengesettte Eignungen s'if «eise«, dir

lur gegenseitig« n Aisiuropfi ng voneilhalt hn-
angeiogen werden kAonen. Allerdings truil

diese vitrgenommcn werden, ehe die Kinleiiunt:

in dal Kanalneti erfolg'. Aus diesem Grundr
sind die sauren und alktüschen Ab»&sser in

gesonderte Voibehtlter lu leiten, von wo diese,

le nach ihrem jrveiligen Anfalle, io einen
Mischbehtlier geleilet, in diesem entsprechend
neutralisiert oder verdünnt und nachher m das
Kanslnetz geleitet wrrden. Didurch ist die

MOglic'vkeit gegeben, die rur Neutnlisierung
der sauren Abw&sser erlordeilichen alkalischen

Beimengungen oder Abwlsser outibringend an-

luvenden, betw. die Ictttcten allein fm sieh in

erforderlicher Weise lu verdOonen oder viel-

mehr die unterschiedlich anfallenden Abwitser
von Fall lu Fall iweckentsprechcnd unsehld-
lieh >u machen. ITcber die Biniclheiicn dieser

Unschtdiichmachupg. die über den Rahmen des
Fragekasteni geben durften, erteilt der Antworl-
gebci wunschgemlU ntbcte Angibcn.

B Haas.
Zur Reinieung von .\bw4<iern aus Fa-

briken, sitdtischen Kantleo. Hergveikrn usw..

sowie lur Filtration und Knieiscnung von Trink-

wts<ern empfiehlt die Fii ma
J

. M e u t i n io Ander-
nach a. Rh. ihren puiOien, weiicr- und sl ire-

fcsten, leichten Lavs-Filterkies. L' eher die B>auch-
barkrit des Mnieriales liefen Aeuberuogen in-

uad ausitndischrt Chemiker vor. Firtntn, welche
die erwtlmicD Keinigungs-Anlagcn unter Vet-
Wendung von Lava-Filtcrkies bauen, weist die

Finna nach, —

Cemenibaugeschflffi

Rud. Wolle. Leipzig.
Spexlalausfflhrung von

Beton- u. Eisenbetonbauten
fOr Hoch- und TlBlbau.

Höchste Auszeichnung.

(iro»** *ti>\4»m9 •4allU
Ltipxlf

j U»7.
D re« den

1»03. j_
Stamptbaloa>BaBl«ii oad ElMubaton - Bantan aller Art — HAller-
KonstroiiUonen — Vlktorla-Decka D. B.-PaL — VoUes Kooaoldacke

WoUea Hotüdaclia D. B^PaL — Babltxarbaltaa.

B. Liebold & Co.. A.-0., Holzminden.= Spezialität seit 1873: =—

=

Brückenbauten

Taknarran Eimiedel 1893. -
I dlSpurron MarklUi» 1902—1905.

^trit7m3tiRrn M»"" d«™aiuizmauern H«nt«chei'icb*n
üruQdittlck in Gauel mit 21 m HOh«

Fundamentierungen ;VdÄ
, d«n ond in deo BiMichreviereo der
BerjTwerke,

•Qt C«mantbraoh-
•t«inmaa«rw«rk

(Sjrit«m U«bold), »• Beton nnd am
BisenbetOD. — Di«grOMt«SpniiDweit«
(UMrerOementbrnohiteinbracken be-
trtg^t 90.00 m.

Wasserbauten ^^iT^'^iSr"^^
SchleoteD — Turbinen.

0«ldeo« Mtdain«-

Daaeeldorf 1902.

Wasserbehälter lZ!r^lil\^
(aaian bU n

20CXI0 cbm. —
Filteranlagen

Kanalisationen.

Deckenkonstruktionen aiier

bewlhrt«r Synam«.

Ol»
Art

^Hhrfln.. Platten- u. Kunststeinfabrik. Konrtniktionsbureau.

0*gr<lnd«t Carl Hauer Qegrtlcdrt

im
KnniKlichrr Hofllorerant.

Ausführung von Biltlhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERUM. DRESDEM-A.
K^niflio .\utniita3tr.51. Betler^aaa« 14.

MlMirllkil, rialltakttlir, Itdtrwirta, Ntcitsdrts, iclilt Iroarr*. kuaitgtwtrkllcht Ktgsasilait« ,ii

K<i|>ri r. M<'>>iii|r Mii l Ki>iMv Timhollta, Staaduhr.*, Taliibestickt, Tiltlsirvici, silbrrplatiünt
Talilgtrllt, etltuttiiuagsklr^ir fiir ni- >ir,.l .{..kin., h.' I.iiu. NorkmSMI , Leder • Slliasgkil,

Oriidiatr Mtaiiltrirtkel.

gegen monatliche Amortisation.
Efstci Geschalt, welches diese leinen ütb aiichs- und Luxu<3rlik«'l f>vgtn erleichterte

Zahlungen liefert. — Katalog HK. kostenfrei. — Für Beleuchtungskörper SpezialiUte

STÖCKIG & CO.,
Dresden A.

I

liar Deu'tchUndi

Hoflieferanten

Bodenbach 2 i. B.
(lur Oeiterreichj.
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Technische Mittellungen.

PaMadeaputz „Travertioa". Unter der
llezeichnunK ,Travertina" brinjjt Hr.Arch
Carl Naum.inn in Schöneberg bei Rcr-
iin einen Fiissadenpuu in den Handel,
welcher in seiner Krscheinung die Ki^jen-

schaiten des Tuilstcins nachahmen will

Ks wird diesem Rauhputz neben den
F.i(j[cnsrh4Ütcn der Dauerhaftigkeit, Festig-
keit und Wetterbeständigkeit ,die von
ISikukUnstlem so sehr geschätzte bele-
bende Leuchtkraft des Matcriaics'
nachgerühmt. Diese Tutiart, die sich etwa
der Struktur des Muschelkalksteines nä-
hert, ist beim Stadtthcaicr in Lübeck, bei
der Musik- und Stadthallc in Görlitz, in

Dresden, Bad Kister, Reichenberg i Roh
inen usw. zur Anwenduni; geLongt Ani
neuen Stadttheater in Lübeck ist uns die
inieressante Wirkung der neuen l'utzan
lulgclallen —

TaaaeadUchi|(Ia(. Unter diesem Namen
wird von der l'irma W Hanisch iV Cie.,

Berlin N 37. Kastanien-Allee 84. ein neues
Glas in den H.indcl gebracht, das — gleich
Ahnlichen ttliercn .Vnordnuiigen— zurVer-
besserung mangelhafter Tagcsbcicuch-
tung dienen soll. Aul (mind ticstimmtcr

<H)iischcr Gesetze
wnrddieWirkungs
weise des Glases
durch eine Ver-
einigung prisma-
tisch und linsen-
artig gestalteter
Oberflächen er-

zielt
, welche in

den .\bbildungen
dargestellt sind
1 )urchdasZusani
inen» irken dieser,
in einem Winkel
von 00° zu einan-
der gestelltenl'ris-

mcn und Linsen
werden eine Bre-
chung des aufge-
fangenen Lichtes
einerseits sowie
eineVerteilung im
dunkIcnRaum an-
derseits erzielt

D.is l ausendlicht-
t »las wird « ic ge-
wöhnliches Fen-
sterglas in die
Fenster- oder Tür-
bci sehr engen

Abbildg. I. Die mit Pen-
mm TcrichcDc Seilt.

Abbilde. 2. Die mit Lin-
fen vcriehene Seite.

Mhnun eingesetzt; nur >..^v..
Hölen oder m Lichtnchachttn usw kommt
es in geneigter Stellung als Reflektor zur
Anwendung und wird zu diesem Zwecke
""t '•'"ef eisernen Einfassung versehen
I >ie.\nwendungsmiJKlirhkcitcn haben wci-
tct.renzen Dunkle Bureau ,.\rbeits- und
Kellerraume können durch das GI.ts er-
hellt und bisher wertlose Räume durcii
dasselbe nuubar gemacht werden Audi
.in den Oberhchten der Schaufenster, als
Schaufenster - Zwischendecke oder als
Staiibdcckc in Warenhäusern, W.irtesälcp
und Hotelsälcn kommt die Wirkunc zur
Geltung -•

Chronik.
Neuea Lehrcrlnnen-Semtnar ia Frank-

furt a. M. Da« «lidiiicht Lebrertnncn-Srminar
in Fr»Dk(uil n. M. hii an der Eicheriheimer L«nd-
tUaSe. Kcke Vogi-SMaSc, ein neuei Heim er-
haltco, lOr dai rd. 750000 M. aufeeweDdet »or-
den lind. Die KntwSrfe •Ummeo von Siadt-
Baaintp. Kein icke in Frankfurt a. M. Die Bau-
noppe enthlh dai eigeniliche .Seminar mit lo
Rlataeo. Verwaltungirlumr, Rtume (IrZeichen-
uod Moüellicr-l'nterricUt,SamiDlunftrlunie,eiDe

RUD.OnO MEYER
HAMBURG BERUH BREMEN Kia FRANKFIRTlM POSEN

CECHÜNOCT I8S8

HEIZUMGS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
SpECIALGESCHÄFT für BERUN.NW6 KARISTR«

ZEICHENBEDARF.

^mrs\fi\m^w^n
^Lf^M _aüs t(jxffr-tlrl\trogl8S^

liooiv

DsBtschM LaxfIr-PrIsniB-Syll
C. m. b. H.. Berlin - Walssmai.
Ltktfer Stratt« M'SB. T*l«alMii N« m I

HANS BIEHN & Co. Q. m.b.H.
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse b.

(TeL: VI, 1377J.

Spezial-Unternehmung fürAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

Obernkircliner Sandsteinliräclie, ß. m. n. h.
ObeniklrcheB, Grafschaft Sohaombarg

empfehlen Ihr aDerkannt votxflcUobea ibiolnt wettarbest&ndlcea
Sandateln-IVfAterlAlt rnh, beulf^ and bearbeitet

W1

I
ordieutftofte Biuni«itttiT Rollidin-Jilouslen

BETON »KD EISENBETON
HOCH- u. TIEFBAU

BRUCKENBAUTEN * KANALISATIONEN

1870

HUSER U. UlE.
OBERCASSEL-SIEGKREIS.

GEGRÜnOEl
1870

Teleph. h44;>

Dcntnehe A Osterr.

Pyrofugont-Werke Teleph. 8446

VolihommenstBr fugenlosBr Astiiil'FussbodBnbBlaB(442 i)

Gebr. Schleicher, r%"av ".'•^
,



Biblioiheic, sowl« Stic Ittr Phyiik und Cbemii.
BiDC Uebuoiritcbnic an dcrRsebcrihcimerLtod-
tInBe CDthlli 8 VaIk»chalklM(CD mil Bidc-An-
\tgt und SrhulltSche, »owic einco Kindrrcarien.

Durch ein Wohnbaui fit den Direktor and den
SchuMiener wird dir Bau^nippr Ter>olltlltidiKl.

Eine neue eTaa(ell*ehe Kirche in WU-
mertdorf bei Berlin wurde ao der Nuiiulscheo
SiraSr, Kcke GDoliel-StraSe, crricbtct. K> han-
drit lieh um eine Baugruppe aus Kirche und
Wohnhluirra, die aoeeiehlotaen wurden, um
der Baugruppe eine gewiKe VeriiniuDf; lu f;e-

wlhrrn. Die Qr'iO'lrixc der Anlage stammen
Ton Hrn. Arch. Mart. Schreiber, die kantt-

Irriiehe Durcharbeitung des Aufbaue« war Hm.
Heinr. Straiimrr anvertraul. —

Die Entho'laor einet Luitpold- Bran-
nenf in Anabach hat Mute Oktober dattge-

fanden. Der Entwurf ru dem aut Ka'ktiein tod
Ruville eemeiBrltrn Brunnfn-Dfnkmale« ttammi
Tom Hüdhaucr F'ili Behe In Mlnrhcn. Dei
Mittelpunkt ifet Denkmalci iit ein 3 m hoher
Htreninter lu KoB auf einem Sockel Ton Ihn'

liehet HOHe. Den beideracitigen AbtchluS der

Architektur dci Dcnkmalet bilden dekorative

Vaicn. —
Badische Landes-AuMteliang 1910. In

KarUru^e rOslet man lich lu einer im J
thre 1910

abinha'trndi-n Rid'ichen Landet • AuotellUDg
fBr G wr>>r, K in«t und lnd'i«irie. —

Drittel Hoftheater in Wien. Am 14. Ok-
tober d. J. war'n et lo Jahre, daB im neuen
Buretheater am Rurgrinr in Wien die ertte Vor-
tellung - .Wallen»tein' — ftatifind. Die Oef •

ncrtchaft ergen dal lu groOe Haut, die sich

bald sowohl in den Kreisen der Schauspirln
wie in denen der Resucher geltend mad.te. hai

lich bis heule nicht irrlegt, sodaS aus AnlaB
der (waniirjlhriren Rrinnrrung des L'ebergan-

ges aus dem alten kleinen Hau>e am Hallplaii

in das gmSe Haus eines Vorschlages Ludwif
Spe i de I

'1 gedacht wird, auf dem Rallhauspla'r

ein neues dri'trs Hoftheater in den bescheide-

nen Abmessungen des alten Hauses fir das lein>

KonTersai<onsstO< k und die Spicloper tu errich-

ten. In B.rltn haben bckanntlieh die Crirat.

Theater dies** nifTrrrnripTung 'In ifst toI liegen.

—

Neari Ratbaui fOr Arnberg. Die ttldti-

schen Kollegien von Amberg brschloiten der
Neubau eine* Rathauses auf G'und einer Bau-
snmme von 450000 M. und betrauten mit den
Entwurfs Arbelten den Architekten Prof. Dr. Ga-
briel V Seidl in MOni-hen. —

Uchergang der Wiener Stadtbahn an
die Stadt Wleo. In Wien wiid lurteil dir

Vnrt erwogen, die Wiener .Stadlbahn au« dem
Hcsili d'S Staates in den der Stadt Wien tu

bernehmrn und sie duich Au>baa sowie durch
Angliedernng an das bereits bestehende stld-

tische Verkehrsneti den Wiener VerkehrsTer
htltnissrn besser anzupassen. Man hofft, eine

Kottchcidung schon in nlchtter Zeit hetbei-

flhren lu können. —

Literatur.
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fBr das Veranschlagen (Baukostenbe
reehnu'<g). FBr den Utternrht und i.
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B. Rentinger. Mil Ii Abhi'Hnufen und
tshireiehen Tabellen. Pr. 1,50 M.

— XVtl. Leitfaden der Statik fBrHoch.
bau- und T i e ( b a u I e c '> n 1 ker v n Dir

Prof. Dr. Helnr. Seipp. Mi» 6j T'Hahbil-
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wig Degener.
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Schwamm ist da untnOgtictt,

wo die Bauwerke
gegen Qrundwds-

»er, Krdicuchtigkeit und Schlagrcgen

gut Isolien sind Schjctils Pixol-Emul-

slon Ist das si.htrste und billlgslc

Isoliermateflal. QebraucHsanw 11. F'rosp.

versendet gratis F. Schacht,', Tterpro-

duktcn-Fabrik.BiaunschtwfigA 22. 428*

(PateDttJsÜ- fascboui.)
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^Koksofen
Tr«ek«nk»ls«D roa Neabaataa

KiiB BarmoafalUa brsanaadsr EokaitBok«
AbUltnng dar rirtlgan KokagsM. Bsonn«
B*lakr*n and Trookanirirkaiig. BitU Pro-

p«kt so •rlAngan.

D.KII1« Zlmnunaann. Rimichild,
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zu Entstaubungs-
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•« Hnlagen

für HAtels, Villen, Wohnh&iu«r etc.

geeignet für alle AjitrlebMurten.
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jHUsckinen- nnö yirnutnreii'fabrik

vorm. H, Breuer a ZfL,= HOchst am Hain. ^=
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Zentralheizungen,
Warmwasser- Ver>4i>rmiim>-.\ II lufsoii,

komplette llau«i- ii. Fahrik-Iiistallationen,

Iloelidriirk - Rührleitiiii^en,

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert in vorzUgl. Ausftlhrang als 23jährig« Spezialitat

WCUA ICtV^ilf Fwatfr. «flrt B, Nr. »MB. ^

Carl Hauer
Kouiijlich^r H4»ni«füraiit.
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Ausführuno von Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck»

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und Süsseren Baudekorationen aller Art
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WäTiiiwasseF
Bereitangs- Aiilag^eii

= 7 Normalgrössen =
mit 300—1500 Liter Warmwasser-Vorrst

Für Wohnhäuser, Villen,

Anstalten etc.

Marcus Adler
BERLIN NW. 7.



Psraonal-IUehrlthtea.
Dtuttcbet Reteb. Der Oth. Admlnlltmts-

Rit Vorder io Retlin und der Ref.-Rat Geh.
Bn.Scooler io Kiel iiod gestorben.

Baden. Dem EiieDb.-Dir. Ob.-Brt. We i d -

Der in Lcipiig iit du Rilierkteui I. Kl. mit
HicheaUub des Ordent Tom ZlhriDger LOwcr
dem Prot. Theodor Rehbock, Prorektor dci
Techs. Hochiebulc in KtrUruhe, der Tit. Ob.-
Rrt. Tcrlicbn.

Der Rrg. Bmstr. Kichhoro io Freibor^ iit

auf leio Aniuchcn in den Kaheittnd, der Htg.
Bmtlr. Ludin inr RheinbauioKp Mannheim ver-
beul, and der Ing.-Praki. Kmil Schmidt in
DcDaue>chingcn i>t «. Kcjf. Bmilr. bei der Wal-
ter- u. StTa&enbau-Verwaliiiof ernannt.

Bayern. Die Bewilligung lurAnn. und tum
Tragen der ihnen Terlirh. Orden itt erteilt, und
iwar: dem Geh. Brt. Sehn eidt in Berlin de»
kgl. preuB. Kronen Ordent III. Kl., dem Ree

-

u. Kr. Brt. Fleiiohmann in VVlriburg dei Rit-
tetkreate« I. Kl. mi> Ricben'aub dei groSbcri.
bad. Ordern vom Zthringer LOwen und dem
Bauamim. Schaatt in AtchaRenburg det Ril-
terkreuuf I Kl. de» gleichen Ordena.

ElaiO-LothrlDgen. Der Wirkl. Geh. Ob..
Bri. Fecht itt tum kaii. Hin.-Dir., die Reg.-
Bfhr. Keith io Colmar, Baumeiiter uod Vi-
ville <n Meli lind ta Reg.-Bmilm. ernannt.

Hetseo. Der Bn. Rau p p, friher Min.-Sckr.
io Darmttadl, iit getioiben.

Lippe. Der k^l. Re«.-Bmitr. Vollpracht
in AHrnttein iit t. Kritl. Landbmitr. und Vont.
det Ifl-itl. Rauamtci Blomberir ernannt.

Prenflen. Dem Ki»enb. H«u- u. Betr -lni|>.
Bechlcl in Cattel ist beim L'cbertriit in den
Kuhettand, dem Mel.-Raaintp. Krug in Diniig
und dem itldi. Ob.-Iog. a. D. Seh wegler in
Wiesbaden der Rote Adler-Orden IV. Kl. »eilleh.

Vtrieiil tiod: der Reg.- u. Brt Hecier in
KIbcrIrld all Ob.-Brt. (aultrw.) der Ri>enb.-Dir.
nach Knen a. R.; die Riicnb -Bau- u. Beir.-Intp.
Sebwemann in Weimar all Mitgl. (tufltw.)
der Eiaenb.-Dir. nach Elbcifeld, Gerb. MOller
in St Wendel ali Vont. der Betr.-Inip. i nach
Berlio, Umlauft io Berlin ali VoriL derj. nach
Weimar und Stechmann in Breilau a1i Vortt
(anltrw.) der Inip. i nach Nordhaas rn; der Reg.-
Bmilr. Bliertbach in Beulheo io den Bot der
Ki teob.-Dir. Dich Hannorer; der Waaier-Bau-
lotp. Locbcll Dach Minden (Kanal-Baudit.
HannoTcr),

ZurBeichUiigung dberwrieien lind dieReg.-
Bmslr.: Demoot in Magdeburg dem Mcl.-Btu-
•int LOuen und Schröter in Konigibeig den
«aiterbautechn. Ref. im MIs. fdr Landwirtichatt,
Domineo und Konten.

Die Reg.-BIhr. Max Kyier aui Dretdcn,
Erich Man aui Detiau, Otto Kng Icr aut t.eip-
lig n. Kdm. S i e d I e r aui Loburg (Hochblch.), —
Ad. Gerhardi aui Hairer u. Walter Peticl aui
Bannen (Waiier- u. StraBenbfch.), — Theodor
Manker aut Wieibaden und Mix Schulre aui
Berlin (Kiienbfch.), — Oikar Habild aui Sii8-
liirt (Maich.-Blch.) lind xa Reg.-Hniitm. cmaonl.

Der Ob.-BrL Mei6ner in Ktien a. R. in
in deo Ruheitand getreten.

Den Reg.-Bmttin. Max Schumann in KO-
nigaberg und Creieioli in Dliseldorf ist die
DBcheei. Knilau. aus dem Siaaltdicnit erteilt.

DerGeh.Bri.Lochnerin Erfurt itt geiiorb.
Sachsen. Die Erlaubnii lur Ann. und lum

Tragen der ihnen Terlieh. AutieichnnogeD dei
bad. Ordern vom Zthringer I.nweo ist eileilt,

und «war: dem Kiieob.-Dir. Ob -Brt. Weidner
in Lcipaig det Ritterkreuici I. Kl. mit Kichen-
Uub und dem Brt. Baisenge in Dresden-N
det Ritterkrcuies I. Kl. —

Brief- and Fm^akasten.
Hrn. TIefbautecha. P. A. In B. Zwischen

Ihnen undderSudtgcmeindc bctiand ein Dienst-
vcitrag, durch welchen Sie tut Lciitung der ver-
sprochenen Dienste verpflichtet waren. Ob die
Hcatbeilung der technischen Angelegenheiten
f*r die in da« Eigentum der Stadiifcmeindc «brr-
gegangene Gatansialt unter diejenigen Dicnst-
leiiiungen Itllt oder nicht, welche Sie vertrag-
lich Übernommen und tu leisten hatten, lIBl mit
7:iiverllt(<£keit sich »war nur aut dem Wort-
laut dei Dicnilvertragri fetti'ellcn; doch lug'
da» L'ebergewicht der Wahrtchcinlichkeit dalat
vor, ci werde dies der Fall lein. jedenfalls mBU-
tcn Sie das Gegenteil davon beweiten, und et wur-
de XU Ihren Unguntten in Betracht kommen, daB
Sic lieh der Erledigung dicicr Arbeiten unter-
lOgen, ohne einen Vuibchalt a-jf deren Vergu.
ttjng lu mada-n. Gegen Sie ipricht deshalb die
KechliTermutuDg det tjoij B. G.-B., daB die
DienttlciituDg den Uratitndco nach nicht gegen
eine VergHtung tu erwarten » ar. Sie irren nim-
lich in der Vorauiieuung, daB ei lieh um Lci-
itnogen far eine Akticngeiellicbaft handle uod
nicht um solche Hr die dieiuiberechtigic Stadt-
gemeinde. Denn durch den Ankauf leitent der
.'^tadigcmeinde war die Gasanstalt aus dem bii-
hertrcD Eigentum der Akliengciellichaft in das
derS adt Sbergegangen ; es halte mithin die Akt.-
Qt*. Itt bntebtn au%chOn.^Oaa labcigewichl

CARL SCHILLING
Königlicher Hofsteinmetzmeister

flusfflhrung monumentaler
Steinmetz- unb 5ilbhauer-Hrbeiten

in Handitelnen aud Mucltellialkstoinen an eigenen HrUchon.

Stammhaus BERLIN-TEMPELHOF Rinobahnstr. 40

Zwciggcschäh -

Mühlhausen
in ThOringen.

JMuschelkalkstein-

bruch —
In Ober-Dorla.

Farbe dei Steins dunkelgrnu.

Stelnmetzwerlcplatz
und Diamantsagerei

in Muhlbausen i.Tbr^.

ZwciKgesch&ft — —
Wünschelburg

Gralichaft Glau.

= Sandsteinbrfiche —
in WOnachelburg
in Friederadorf.

Farbe der Steine:

weit», (ran, gelb.

Steinmetzwerkplfttze

in WQnachelburg
in Mittelsteine u.

in RQckera.

r: Sftgerei -

in Wünschelburg.

Zweig|>eschält --

Klrchhelm
in UntertraDkcn.

Muachelkalksteio-
brüche --^

in Kirchheim

polierfahigen marmor-
.: artigen Kalkstein ::

io blaugraucr Flxbuog,

:: KaiksteinKemstein ::

in hellgrauer Farbe.

Steinmetzwerkplatz
tmd DiamantsAgerei

in Kircbheim.

Warthau
in Nicderschlesien.

SandsteinbrUc he —
in Warthau.
Farbe der Steine:

weiss und gelb.

Steinmetzwerkplfttze

in Wartbau und
in Bunzlau.

Diamants&gerei =
in Warthao.



d«i Wabrtchelsliohkcil ipriobt dnbalb diiSt,

tt weide ein uiBcruteDei L'rteiligtricht einem
TOD Ihnen «rbobcneo Antptuch «ul VerfBiuag
die Billifang vetitgcD, und diei um lo mehr,
iliSie luiUebcrnahme von PriTttubciten «uScr-
htlb Ihrer Dlenttgetchtfte die KrUubnit Ihrer

Dienitceberin bitten einholco mflueo, was je-

denhlli nicht ^etcbebcn Iii, lodifi Sie dusali
elbtt der Aniicht geweien la sein scheinen,
ci gehoncD die Ihnen abertiagencn Arbeiten <u
Ihren Dienttverricbtungen. K. M e.

E. Gr. In R. Sie tragen ;a lelbtt Tor, dafi

Sie «ich bereit erkitrt haben, Skitren und An-
achla( au einem Neubau kottealut aniufertigen.

Infolgedctseo wird die RechUvermutung beiei-

tigU wonach eine VerfUtunf tti die gclciitcten

Dtcnite all ttillichweigcnd Tcrelnbart gilt. Sie

wollen lu Ihrer Zutage zwar durch die Erwar-
tung TeranlaBi lein, gtOBetc HOglichkeiien (Ir

den Auftrag lur Auillhrung dadurch lieh tu
veriehaRcni allein Sie hlttcn sich eine VergS-
tung Ilr den Fall Toibchillcn lollen, daS Ihnen
die Arbeit nichl übertragen werde, wa> aber
nietit geschehen iit. Intolgedeuen fehlte ein

Rechtigrund, aui welchen Sie den Anipruch aul

Vergütong statien konnten. Niu wenn die Ibncn
nicht lurflckgereichtcn Skiuen oacbweiilich lur
llauauafahrung beiw. aur Hcarbcitung der Aiu-
(IhruDgipIloe lugtunde gelegt wurden. kOnnen
Sie aiu den Reebttregeln dei L'thebetrechlet

§ )6U.-0.§ V K.L'.-O.Kntichldigangtaniprache
ableiten. - K. H-e.

Hm. Arch. G.in Wonfrowltz. UctKrop-
ttngcr der Zeichnungen braucht bei deren RSck-
icndong keinen höheren Orad Ton Aulcnerkiam-
kcit and Voriicht aniuwenden, als der Abiender
bei deren Zusendung es tat. Sie haben solche
im Fcirtoci>(iaiuDt;>inieresieatsDrackiachc Iber-
icndet, kOnnen sich mithin datBber nicht be-
klagen, daS der Kmpllnget da« gleiche Ver-
fahren bcobacbtctc. Infolgcdeiicn liegt das
Uebergtwicht der Wahncheinlicbkcit dalBr \ jr,

daS Sie mit einer Klage aul Vergfltuog Ibrcr
Arbeiten bciw. .Schadloihaltun; wegen deren
Verlust gerichtlich unteilie);(n werden. Die
PostTerwaltung biauchi Schadcnertait nicht tu
Iciiten, weil l*r Verluste beiw. üeichidigungen
Ton KreuabandiendoDgen oder Muitem ohne
Wert lie die Haltung autichlicUt. Dem Inhaber
dt< lUagcfchlflei, bei welchem S:e fich um
AndelluDg bewarben, mSsseu .Sie l iolcbst den
Nachweis führen, daB er in den Besita ilmt-
licher Ton Ihnen aufgefihrten KnlwUife und
Zeichnungen auch wiiEllcb gelangt ist, was bei
der von Ihnen gcwtblien l'cbciiieiidungs.>rt
do:h schwerlich gelingen wird; suwie ferner,
daS er bei deren ZarOcktendung sich einer
Fahrltssigkcit schuldig machte, infolge welcher
die Arbeilen an Sie nichl lurSck gelangten. Die
Klage wflrde bei dem oidcntllchen Griicht lOr

den Betriebssili des Kmpllngera lu erheben
•ein; die Zusitndigkeit des Gcwerbegerichlci
iit auigesehloiien. K. H— e.

Hrn. W. A. in B. Wie Sie schon aui dem
Au{<ai(S.S98der,Dischn. Bztg.* ersehen wnllen.
darf Tom i. Okt. 1908 ab der Titel .Kaumeister'
odei.Haugewerksmeistei'' nur dann gelBhtl wer-
den, wenn die LandesregierungVorschriften hier-
in erlassen hat. Da daa jedoch in Ilayetn bisher
nicht der Kall isi, so ist die Fahrung der ge-
nannten Titel Torllafij; Tcibotcn und strafbar.

Hrn.Arch.J. B. in Berlin. Die Ochulitcn-
Ordnung tdr Aiocitcn der Arcbitek'cn und In-
genieure Ton 1901 gibt Ihnen in ^ 10 Abs. 47
einen Anhalt lOr die Berechnung der Kotten
fSr RebauuoKtplane. indem sie Iflt einfache und
chwierigc FliU die rireniwerte des MoDor.atc:i
fUr I ha beaibeiictet Fitche angibt mit 10 beiw.
60 M. ISr Voientwutt nebti Koiienschltxung und
den Rntwurf. Diraiscben mSiien Sie je nach
der Bcdeuluog dei Kalles wlblen. FBi die Be-
bauung kleiner Fliehen reichen diese Sluc na
lürl ch nicht aus, sie licd berechnet für ausgc-
dehntcrc Fliehen. —

Fragebeantwortung au* dem Lcierkreite.

'/.ir Anfrage in Beilage 44 <u No. K7 betr.

bewegliche TheaicrluBbOden, Vorrich-
tungen, um einen amphiihcateraiti^ gebauten
Partcrrebodi'Q in eine wagrechte I age (IflrTani-

iweckc usw.; stellen lu knnncn. bcmeikc ich,

dali ich mich seit Jahren mit der ADlcitigung
von beweglichen ThcateiluBbOdcn bclitisc und
Tcrschicdeoe Patente fit derartige Einrichtungen
habe. Ich bin wohl der eintigc Srriialist iii

Deutschland, der sich mit derartigen Kinrichtun-
gen belaSt. Insbesondere !(lr amphitheatetanig
aufgebaute Paneircbnden, welche in eine wag-
lecbte Lage gebracht werden kOnnen, kann icli

gute Vorschllge machen.
Wilhelm Hammann in Dlsieldorf.

Antragen an den I.eserkrcii.

Gibt et in der Fachliteratur ein Werk Uber
den Bau und die Einrichtung von Pfauen-
hlu^ern^ E« handelt >ich im ^oilicgcnden
Falle nicht um einen Hütinttbot oder eine Kj-

sanrrie, in der Tiere Tcrschicdener (jatlung

UDtcrgcbracht werden inllen. tondern um ein

Oetilade nur ISr Pfauc. M. H. in K

Cementbaugesch8fl

Rud. Wolle, Leipzig.
SpBXfalausfQhrung von

Beton- u. Eisenbetonbauten
fQr Hoch- und Tlsfbau

Höchste Auszeichfiung.

Leipilf
I 1t97.

Dresden
1903. ^ U»lt»m» ladalUaeraii» tdolilaat Madalll«

Itampfbeton-Baaten nad Eisrabflioa-Iaatni aller Art — M&Uar-
KOBStroktiOBeB — Vikloria-Decka D. B.-Pat — Wollet Koaaoldeokt

Wollet Hohldecke D. B.-Pat — Babitxarbeitea.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.
PateBtlnhmbar liefert dl« FormdGbel und die Beleatl{unK*<lllbel.

und Fachleuten

3ohann Odorico
Franhfurt o. M.

rnlrrnolininiis für

Eisenbeton- u. Stampfbeton-Bauten
WosaihTBrrazzDbödBn==:

Statisfli»' Itcrcrhuiiiipoii, Kosten-
Ansrbläßc ov. gratis und franko.

Reiseartikel. PlattcnkofftT. Lederwaren, Necessaires,* echte,Bronzen,
kunsttjewurbliche Ocßcnsländc t. KnpUr. «lomni; i.n<i Ki.Tn, Terra-

^ koiten. Standuhren, Tafelbestecke, Tafelservice, silbcrplattlerte Tafel-

({eräte. ßeleuclilunjjskörper für <'iHkir..< h>'- Lnht (aoii)

Korbmöbel. I.edei-Sitztnt"ibcl, Dresdener Künstiermöbel

gegen monatliche Amortisation.
Erstes C'jcschäii, vvelclivs diisc li'lncn (jehr.i:iL-hs- und Luxusartikel gegen erleichterte

iCaMlungcn licfcrl. — K.n^i'ic HK kostcnln-i. — t'är ISeleuchtungskOrper Speiialliste.

STOCKIG & CO.. Hoflieferanten

Dresden A I ^ Bodenbach 2 j. B.
ilfir Dcutxclilünd). (für OeülprTcIchi.
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loE^rlionspreis in dieser B«ilAg« die 00 mm breite Petittefle oder deren Raam erst« Seit« 00 Ptg., die ftudereo Seiten 60 l'fg.

Technische Mitteilungen.

MaasiTdecke aua Beton und tlngebcttc-

tcn RCbren aua Toa oder Ihatlcbeo Stoffen

I) k P. 302126 iUr \V Rcttig in Berlin

Bei den liclcannten Uecicen aus Ik-ton.

in denen von Auflager zu Auilauer durch-
laufende RuhrcnstränKC aus Rohren run-

den oder ilhnlichen Querschnittes aus
Ton oder dercl cineebeitet sind, wurden
liinhcr ausschiteßlicn Röhren Rieichen
Querschnittes angewendet Diese Anord-
nung hat atier verschiedene Nachteile,

denn es müssen, um die Stoßfugen der
einzelnen Rohren zu dichten, Kinlagen ge-

macht odcrZwischenlagcn cingcscnobcn
und die Röhren mit verankernden An-
sätzen versehen werden, um die Loslö-
sung des Betons von dem Umfange der
ROhrenstränge zu verhindern Außerdem
sind Tonrohren.diefilrden Verwendungs-
zweck fast ausscnließlich in Betracht kom-
men, unverhältnismäßig teuer in der Her-
stellung, da sie im Brennofen einen sehr
;;roßen Raum einnehmen Diese Nach-
teile sollen nun bei der Decke gemäß der
Krfindung wirksam vermieden werden.

Die Ab
bildungen
zeigendic
Decke im
Einzelnen.
Danach

werden an
Stelle der
Röhren
gleicher
Weite bei

der neuen
Deckesol-
che von
ungleicher

Weite ver
wendet,
welche in

der Rich-
' '

' '~ tung von
Auflager zu Auflager abwechselnd auf ein-

.-inder derart folgen, daß einer weiten
Röhre Stets eine engere folgt, deren äuße-
rer Durchmesser um so viel kleiner ist

als der innere Durchmesser der weiten
Röhre, sodaß die erstere in die letztere

hineingeschoben werden kann und außer-
dem ot)en und an den Seiten noch so
viel Zwischenraum t bleibt, daß der nach
dem Verlegen der Röhren einzustamp-
fende Beton an jeder Stirnfläche der wei-

len Röhren in den ringförmigen Zwischen-
raum eindringen kann In den Abbil-
dungen ist der trot lcen verlegte Rohren-
str;uig dargestellt Durch das F.in<.tiinij'

len des Betons heben sich die Kinschul)-
röhre so weit, daß der Beton auch an der
Unterkante der Röhren genügend ein-

dringen kann. Bei der praktischen Aus-
führung werden die Röhren je nach den
F.igcnschaftcndes verwendeten Betons so
vreit ineinandergeschoben, daß der Beton
nicht in die Hohlräume der Rohren ein-

dringt. Bei dem Üblichen erdfeuchten l^e-

ton genUgt ein geringes l.'ebereinander-

greifen der Rohren Der in die Zwischen-
räume .r eindringende Beton verankcrtdie
Röhren mit dem Beton und dadurch auch
den Beton der Druckzone mit dem der
Zugzone, ohne daß an den Röhren ver-

teuernde Zwischenplatten zwischen den
Röhren notwendig sind. Die Röhren kön-
nen außerdem billiger als bisher ange-
fertigt werden, weil sie im Brennofen in-

•iDundcrgettellt werden können. — G.

RUD.OnO MEYER
AMBURC lUUN BREMEN KiaFRANKFII[Ta.M. POSEN

CECIÜNDCT IlSt

HEIZUNCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
Specialoescmäft für Beruh NWb karlstru

ZEICHENBEDARF

bringTii
Frismvn

Tag^slidif.
fttilan4l(lirT wkA Obtrlidirpldn? n brfdhrbAr Mitrbfgdibdr \M>r»t*m

D(ai&dirslgxfTrPrtsmro-bynd.bj.»HRTrliD-f liitiiiii

LaMer tHrvmm M/U. TelwbM N«. Ol.

fiac U|

HANS BIEHN & Co. Q. m. b. H.
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.
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S|»ezial-UnternehmungfapAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

I87B. Carl Hauer un.

KontRiichor ilorii.ferfcnt.

Ausführung von Bildhauer-, Moilell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabitiarbeiten und Susseren Baudekorationen aller Art

BERLIN. _ DRESDEN-A.
KoulctAAafUiiattr.&l (202) Soii.rEMM U.

HartliolZ'Fussböilen aus Aliornliolz

Splitterfrei fnr Fabrilcen,

(Ulf

uirtirliMi)

Alt-, Vasea-,

üirilili Iii lilii Iii

lllll Ütllltltll fllt

kllii lit dll kllllittl lir

liiirlitlitti (riiiimi

AboDtzanff tsnt Unter
neban* der K Uai«
rlAlprSranc« Aiutali

Llohterfei de/ BerllD

Aken 1.1 eem, llekea M eea
Vor oünderwertlcar War« wird %t,-m%i'a.l.

Hass-niseliniaschlnB fOr StBlnholz
Imitcht. Ob«r- und Unltr1>otf«n an dor Daiilt«]!«^. Sl.-tbil I^oirht traniforlnbot, dnbor auch
IklüiD.r« Au^1lillr.l^^•> I. vorri:t;li<-h irroi^noi. Handbdrlab. Tagaaltlitunf ZftO- &00 qm FUchanloaa 1

BM.B. SItti glaict.o Mlachuns M<iian<Uc<i* E'aparnia an Bin4«mlttt4. EIntjchalt B.4)«nung.

Prelai M. 250, - per StOoh nett« ab Warii.
Alleln-Vtrtrieb:

Gebr. SehlBlcher, "^^Bl



M.Qlkitakn 4.1- ImM di« telcriichc Em«<l)>uDt
4M feiMchon-moiM (a Atthcrilebeo *tatt{r-

rundcD. D»i Gtbiud« Ut rf«» Werk det Arch.

Beck A HoiDbctg>'' )n Axrbciiltbco oad

KrutiiDfcii, die bei dem Wettbewerb im luhre

idOb aMl einem U. Frei« RutireMietuMt «nfdec
Dw R««JiotteB b«tru(t<n ,3SoouO M. —

Neuer Monument*! Brünnen for NQrti-

berj. Dct Mclanehthor. I i m Xttrnben er-

h&lt nurD M jDutnrntml-KrunneD, der >UI der

Werkt^ttte de> Bildtukuctt Ludwig KisdUr ift

München beivorj[e|f>iiKeD iit. Dal aui Muicbcl-
Ki'kiteiB |t«™«"äe''« Bildwerk »teilt «ioe Ver-

knrperuDj; roa luduttiie, Haodel uod Haadwerk
dar, deren allegotiicbe F<);ureD den Maupliahali

dci Brunneti-tfn'wurJe» bilden. —
Segaotlni-Maaeom in St. Moritz. In St.

MmIU >iu Knuadin i(t ein S^Kaniini-MuiesiK

dOBatt worden, da« ati ein icMichtcr Kuppel
bau nach dem Kntwi.:! 5i, .\ ilart

mann in St. Motiu ,a einet

dem KupuelOau voi^elsiÄEr.ft \ kii-^.>w «iid da»

S«ffunillt-OMkiaial TOD Biitolli aufeeitclli,

«flhltitd dcrKtIppelbau die Werke des f'Hb Ter-

loibeneD Meitlett ID OlifiBlIcn OOd NMbbil-
dungeo, towie die Lttcnau IbCT dtB KilMlier

•utorhaun wird. —
fltdmfctlftlllirirrliini r)in[ «o den Aui-

ton de« OBIner Doflfee». Am 15 Okiub« d. J.,

dem Gchuil»t«(j König Kriednoli Wilhelm'» IV.,

wurde am Dom in COln an der SicUe, an wel-

cher dcraiuadiwioaiun Waitarbaugtlegi *utdr.

m wetdidicB FItItar dn Bhiiimi Stdportal-

Haltc. eine OedodtiaMM 4fO AMbtn «ithflilt

nie Gedenktafel enthllt einen Teil der Rede,

mit wclebei Kriedrich W.üiclm lY. die Grond-

iicinlcKutiK rum Wciierbau leicrtr, lutd awat die

Wuitc' .Oai K>"6c Weik verkBade den »plte>

»ten Gt>cKlechtern tod einem dureli dit Ktni^-

keii «einet FOrtten und Volker grüSen, iiAch-

liicn, ja dcL Krini^n der Welt unblutig eiiw n-

werden DeuischUcdj von einem durch die H.-rr-

liclik'-it de» grufien Vaterlar.de» und durcti eige-

ne» Gedeihen glBcklictien Hreuflen. von dem
ilrudcisinnc verichiedener Bikenniniüe, der

ionc (geworden, dali >ie Eine» »ind in dem einen

K(5!t!iehen H»iiV)tc. D,:! Dom tu CöId, da» bin"

icli von Gott, tavc Uber die«e Stadl, lairc tlbei

Deut«ehl»Ld. fltier / Mten, reich an Men'cSen-
Irierten, reich an G Jiicifiicd .n, bii an das Knde
der To'e.* —

Klelawobaungibau In Atigsburg. Der
Mij;i»tiat Von AuifRburg hal beieliJo*»<n, 9tii

ütu «on KleinwohDutiKCD )(t die Hand tu oeh-

an oad lu dieaeni Zveok MiaAchat drei Hlu
tr mit v WciKnungcn MU Hinein Oer Stadt und
aal »tAtJi'*''>>cm Ho*<en lu erriclilen mit einem
Gt»aiil A;. : * .T.d .i.r, eiwa i6oaoo M.

Neue* Laadtafsfebliud« Ittr Vorarlberg
itt Brrnos. HU cttwn AufiwMte voa 39onrK> W
oU in ar«|>ciw anl «{nem von der Stadt gewid
Bielen Gelinde ein neue» Landla^jgcblude für

Vora'!t>rri? erbaut werdeti. —
Die Einweihung der Sl. BooKatluakirche

in Karlarube in der Wettitadt bat am 18. Okt.

d. 1. nattgelundcn. Da» Gotteahaul vttrdc Bach

den Kiitwailcn de» eriblicksilicben Baamipek
»er» Sciirolh in KarUruhc erbaut. -

Da« neue Gcbladc der Kunctakademie
in Caasel ^\urdc am iH. Okt. d. J. eingeweiht

Die Kiii»a'te «u dem im Stile de» Barock ge-

htltemt, Ba>iweike wurden von dem Ter»tott>e

Oen Geh O-'i.-BrL Bohn»tedl in Ca»»el au[-

»«tclli, wllircod die A'' : Hi. Kteiibiu

m<.p. V (I kT* l livieir.

Wiederaufbau det T-.lcphtjn-Zentiale in

Paria. Fit den Nt ui>»u der bisher in rtn Ku
Gntenbtg ifelejfcoeo, ^or naiger Zeit duicf,

Urand »eriiOricn Telephon-Zentrale itl da» Ge
l»r.<le drs Pariser (Cotnervaiununis in der Rur
du Faiibjiiti; IVlminniet* m Aas.s!cht

ronimco. E» lolle» bei dem Ncaba« die Ortip

pen ran ;t 10000 Abooncntefl aiolit ociir Ibc

r

cin»ndcr,'s0Bdu> d«r grtICKB Siehtthtil de

cioiclnen Teile wCfeB «b«minanda a^CDTd
nei wirdeti. —

"

KaUer P«l«dil«h-Srakaul In Mate. Am
i8 Oki. d J. (and dteOtandttcfnltfunr ra ctBcm
Kiiiti Ki.cdricli-Dcnkin»! In M.;ii stau, das nach

diD Hniwtirtrn dcj Hiidhiiucrs K/»rr Dorren-
h» eil in C'ntlu^-enbü-ig aar Aiuiahraog gciaok,'t

t)ai Oenkmil crbllt fCffiO PiMl VOt d«n PCOen
ReichsbiiDlL-Gjtilnde am Kaller Wilbtlra-Rlnf;.

Literatur.
Grunwald, H., Hauinsti. Z n k u n 1 1 > h » ut e n.

Moderne ()c»iiDdheiu^iuiEn fllt Leibes-,

.Sfeko- und Gr Ktei^ultui. Mit tineiQ An-

bung : I, hiT 'li'n Hju vuu I.-ioge nhcüiilttcr.

Leipiijf lytv^* Zi tir^'u Itlr Reiotniliteraiur,

U., HuRii Vullraih. Vi. Su l'l.

iUr,iibi;ch d t s E 15 c n k i.n »uukie Urs. He-

att»eiiet und Ueiaux^e^rbijci vuui Dürtmun.
dct BrSckenbau CH-Joebo. Doitmund
1908 8«l^lv«ia(. Pt. 4.SO M.

Hcelit,Oiint, Beg^Bmitr. D««>t»«lkC»Baaen.
Kine SimnlttPr VRtwtifc» nil "

'
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Bester hysienisdur fussbotenl
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PWMMMMr O Fu|«nlos D UnvarwQsMIeh

TorQaihentestrIch- und Korkestricti • UnterbMM
:: Qeber 1 MiQioa QpadrabBatw aiufOfUliit s

Inti^lbrie« Ortthrvng. Gllnaeiid« Zwitjfluw.

Torgamentwerk

Otto 3chul
Tezetl-CSilter-Werk und Kunstschmiede
HaliMchM Ufer 36 BERLIN SW. 28 HatlMchM Ufer 36

I
Monumentale Kunstschmiedearbeiten In Eisen ii. B«hi2b|

Mmm

Christoph & UnmackB.ö.

Bei-linTP.9 d3j

Vertikalbaaaer
tew Iran- ««»r Baadbctitofe

>:ii- automatlseb airbaltmdaf

Sohflttrinnffs fa):-Kxr !n 'roriioo'

taler Kb«&e ode: -l-'/iiiiar uu] di*

OrSsite LelBtunssfählgkatt,tartika'f A -Vsp Aeussorat praktUoh.

FRIEDLIERDEB A JOSEPHSfil, Berlin i.. Sellersirass£

Pabrllc für EisenliOQStruktioaen, Sohmaiapurbütiiien und Lowrls.
e>.......

. , ü'i'ri i_- i l.'lirn gr*:'\i iinJ franko VIT VerfUgTrag

Harmiva. ii»^e 1*

BereUnng;»-Anlagen
hPHiaHtl

= 7 Nornialgrossen =
mit aoo—1900 Liter WatnwiMWt-VoHaL

gebrauchslerlig

(?)

Für Wohnhäuser» ViUeo.

^=Aastaltefl ctc^s

Marcus Adler
BERLIN NW. 7. ""-1



)j««t«kichV.e in HoUrniodcn iinicr Leitung
ae4 Hdtutgtbcri «Deefcrtigirn Rlliter. kü
Ttldn- ntctden ifi&. OcrWd KlhimiDn.
Pi. ] M.. K«b. ],6o M.

HcimattehutL Hcr>o»|cgcbcD vom gcichUti-
IShTcndeo Vorau de« Bondei Hcia»lichuU.
4. J*hr{. tto. t — \ MciciorcD 190S. Scibd-
TCtlaf. Pf. 30 Fi. -I- 10 P(. l'oilo.

Mtemann, R. Bilanien, ihre EDUtchuDg und
ibr Za>»mmcnh<De mil der Material icn-Vcr-
«ajluop, dem l.ohnvcscn und der Seibit-

koiteD-BerecbDUDj^. Sammlunj; kaufni,

Uotcnichlibiiefc (Ir Schulen, Kontore u. lur

Sclbttbelchrang nach einheitliches Grund-
ittxcD- 2a Band. Lcipiif 1908. Carl Kroal
Poeieliel. Pr. J40 14.

J ahrei-B< rieht de* Zentralbureaul lOr Meteo-
rologie und Hydrographie im OroBhenog-
tom Baden mit den Ktgcbnisien der metco-
roloflachen Beobachtungen und der Wai-
aeralasdt AufieichouDgen am Rhein imd an
acioen erOBereo NcbenäBitrn Iflr da* Jahi

1907. Kailsruhc 1908. G. Braon'icbe Hol-
Bachdrackerei.

Pflhrcr inr Kun*t. Herauii;eKcben Ton Dr.

Herrn. Popp. Bindchcn 16/17: Sekao und
praktiach. Eine Kinlahrung in die Aeathe-
lik der angewandten Klnite voa Prof. Dr.

Konrad Lan^e. KBIingrn 1908. Paul Nett
'Max Schreiber). Pr. > M.

ParMfial-NMCbriehtaa.
Deuttche* Reich. Oer Mmr.-Brt. Winter

in WilhelnuhaTeo itt too dem Kommando lur

Leitung der ichiflbaul. Arb. in der Ttingtauer
Wefd u. lom Stabe dea Kreuierrcichwidrra ab-

eelO«! u.nach Kiel vertctit. Der Mar.-SchiRomttr.
wendenburc iit ala Eraait kommandiert.

Der Uar.-Bru Schult in Kiel iti nach Ber-

lin ond der Har.-Ma*ehu-Bmitr. Kenter in Ber-

lin nach Kiel veiietit und lar Baubeaoliichti-

guse bei den Howaldliwerken kommandiert.
Bayiro. Den Keg.-Klien Dr. Heubach

lud Dr GUichmann i*t die IV. KL de* Vcr-
dicoat-Ordena vom hl. Michael verliehen.

ßelOrderi aisd lu Dir.-Asf. die Kiicnb.-A*i.
KrejricSmidi und Kon r ad bei der Ettenb.-
Dir. in Regentburg, Rob. Wagner, Vottt der
Bctr.-Wcrkii. Manchen 11. HOrmann, Vorat. io

Lindau, A I d i n g e r in Wlriburg nnt. Vera, lum
Ma*eh.-Kon*tr.-Amt in Manchen und HIbnet
in Samberg.

Vcractit lind: die Dir.-Aia. Zeia in Landa-
hot in daa Siaatamin. (tir Vcrkehra-Angelegen-
heiten mit dem Dieniliilt in Zwcibittckrn und
Heinr. S c h u 1 the i ä in Nflmbeig (ur Hibnilat.

Bad Keiebenhall unt. L'ebettiagung der Funktion
dea VortL; der Kiaenb.-Aaa. Ibbacb in Mön-
chen lur Beu.-\Verk*L WUrabufg all Vorat.

PreoAcn. Dem Ob.-Brt Me iBner in Eisen
a. K. iat beim Uebertiiit in den Ruhciland der
Rote Adler-Orden II. Kl. mit Kichenlaub, dem
Siadlbrt. Kampf io Lüneburg und dem Reg -

Bmati. J. Boeihke in Berlin i*t der Rote Adler-
Orden IV. Kl. verliehen.

Die Krlauboia sur Anlegung der ihnen ver>

lieh, nichipreuä. Orden iat erleilt, und iwar: dem
Reg.- u. Brt. Teaacher in Berlin dea Ritter-

krciue* I. KI. de* heriogl. anhält. Haui-Otden*
Albrechta dea Blren, dem Ob.-Brt. Bremer in

Caaael des Kitseikrraaea 1. Kl. dea heiiogl. aach-
aen-erneiMn.Haus-Ordena, dem Ob.-Rn. NObre
und dem Reg.- u. Brt. Geber in Cflln a. Rh.
dea Olfiiicikrcuics dea kgl. groSbrilanniachen
Vieloria-Ordcna.

Verliehen ist deDKitenb.-Baa-a.Beu.-Inap.:
Guerinke die Stelle einet Miigl. der Kiicnh -

Dif. in Hannover, Holleriu^Dn die Stelle <ie<

Vorst, der Belr.-Insp. in Saliungen und Emil
Schulte eine lolche tut. Bclais, acines amil.
WohosiUes in Pr.-Stargard

Die Reg.-Bmstr. 0 1 u I h in Kilohe, H om a n n
in Bnlin und Grafidorl lO Ctcfeld sind lu
Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. ernannt.

Verseul und die Keg. Hmttr.: Petciien
in Kosten nach Blomberg, Zaatraa io Berlin
nach Allenatein und Kutxbach in Bonn nach
Birnbaum; Lachtin in Meppen nach Koniti.

Zar Btacblliigung Bberwieaen sind die Reg.-
Bmstr.: Helmcke dem Poliiei-Prli. in Berlin
und BOchler der Reg. in Breslau; Petie I der
Reg. in Aurieb. — Zur Beschtitit;. im Slaals-

Kiienb.-Dicnit sind einberufen die Reg.-Bmstr.:
Hehl bei der Kisenb.-Dir. in Hannover, Man-
kcr in Breilau, Max Schulte in Halle a. S,
Jobs. Böhme in Kanowitx; Thalmano ia KO-
jigabcrr l. Pr., Oaedieke in Stettin, Grlta-
ner in Brctiau. Kihnc in Erfurt, Berghauet
in Posen und Nord mann in Berlin.

Die Reg.-BIhi. Nik. Faabcnd ei aoa NeuB
u. Karl Kecbboltx aus Gut Ptiogstberg (Hoch-
Bfcb.), — Og. Ortmano aus N>u Mandelkow,
Gg. Seidel aoa Liegnilz und Kmat GtOiiet
aua Allkirch (\N'aaacr- u. SiraBenbfch.), — Kmat
Parow aoa Berlin (Eiaenbfch.) sind tu Kcg.-
Bmitrn. einannL

Den Keg.-Bmatrn. Spoclgcn in Raatn, Ba-
tohotcn in Bwlta, Wcittrmnnn in FtnKn-

CARL SCHILLING
Königlicher Hof-Sieinmettmeisicr

Stti^M: BERLIN-TBMPELHOP

uschelkalksteinbrüche
ebst Steiametzwerkplatz

mit maschinellen .Anlagen und Gleisanschluss

ia KIRCHHEIM in Uaterfraokeo

rr

«1

Grabmal in Wtiuenaee — Architekt Martin DUller.

Muschelkalksteinbrüche
in OBER-DORLA
urd Steinmetzwerkplatz

inil ni.'isi hmcllin Anl.i^cn and GIcisanschliiss

in MÜHLHAUSEN io Thüringen

PrachlvoUcs Material fOr freistehende Werksteinarbeiten

Figuren, Oealcmäler, Balustraden uiw.

Zentralheizungen,
Wanu^vasser-Vcrsoi'puiiRH-.ViilaKcu,

komplette Iliiiis- u. Falirik-Insiallationeii.

Iluebdruek- Koiirleiluiifieii,

Komplette Rohrleitungen zum SelbBtjnontieren

liefert iu vorzOgl. Ausfabrung aU 23jUirige Spezialitikt

Pari Flarh " -

"•fg."''-* M. FRIEDRICH & Co., ^iÄ.= MpeBialit&ten: =
Ausführung von Anlagen zur

Reinigung und Klärung der Abwasser
von ScblachtbOfcD, Fabrikotablissementa und soDsUgen Betrieben 123

Abortanlagen mit Wasserspülung
für Schalen, Kasemea, Fubriken, Kriuikeuliäascr, Wobagebilade etc. in Ver>

bisdung tnit konzeas. Desinlektioos- itod Kläranlage.

Cor.7038lon8-ElcholungCD und AuafOhrangen.

gende FDRsfeg-ElsenbEfonhassenen

nr Gewölbe, Decken urh Dicher.
D. R. O -iL — D. R, O. M. - D. R O. M. D. R.-Pat. u 1). R -Z.-Pat. ang.

•aaatal« Kaiiatpaktlen und Dekoration laialoloh.^ Lizenz für das Gebiet „SUddeUtSChland",

Cement- und Cementsteinwerke E Schwenk in Ulm a. d. D.
Wettere Lizenzen, %owic Sendet hzcnzen lur die diinit im 7u%ammcnhant{e Btchfnden
..Fail*lo«-8*lonkarpord«ok«n",i,FOII«li)t-ZlatoUt«lad*oheai",,,FAII>
atot>Bod«nbeiaa*", rDllstoa-Pflaataraiaaon" unJ fflIUm DutinnMlUttll

MblR KOhii. krelilttkt Htlleilirii.—~' lika Siviiuliil u dn ImUilxiatatu vm iluuUn Imliliii.



waldt u. Kioki. Bt(cr io Ch*tIoncnbur|[ iit die \

oMbffM. ÜDiUti. *i>< dtm SiuUdteiMtc cttcilL
*

D«r Och. Rti. Winig ia Berlin Iii (ettoiben.

Warttemberj. D.m Prot. Dr. Theodor Fl-
ieh« r Iii die grob« ffoldcD« Mtdaillc Iflr Kuntt
imd Wisicn*ch«h am B*nd dc> Ordeot der Wirt-
tembcrg. KroDc uod dem Arcb. Karl Reei in

Stasmore bei London dai Riitcrkreus I. Kl. de»
Friedrichi-Otdeoi verhehen.

Die Erlinbnis lar Ann. and AoIci^unK dct
ihnen Tcflieh. kgl. preuB. Auiieichnunfcn iil er-

teilt, nlmlich : dem kali. Rri;.- u. Geh. Brt B I u m -

hardt in Slrafi>>ure Int den Roten Adler-Orden
III. Kl. mit der Schieile, drm KiscDb.-Be<r.-Dir.

Boicnhirdt dii. (tr den Ktoaen-Utden III. Kl.

und dem Brt. Schemmel dai. Kr den Koten
Adicr-Ordco IV. KL -

Briet- und KraLK«k«at«n.
Hro. Arch. G. 8. la Berncaatcl. lieber

die HoDorartltie, die bei der Rcviaton von Ab-
rechnungen beiw.beim Entwerfen von Faitaden
aniuwenden iind, gibt die Gcbthrenordnang
ISr Architekten keinen unmittelbaren Aulichlub
Keite Sttie laiten sich daldr flberhaupt nich

aulitelleo, dl lich iolche Arbeiten nnr von Fall

lu Fall beurteilen Ut«en. —
Hrn. G. G. la Zabrie. Die Uticiohnuni!

.Architekt' itt biiher cbcniovenig gctelilicl

Keichltil, wie die Beieichnung .logrnietu*
Bi iM rrar vor einiren Jahren einer Bcrlino
Uaafima die BerechtTfung itir Flbriing der Bc
teiohnnof .Architekten' durch Gerichtibetchlut
aberkannt worden, diese Rntscheidui'g haii>

aber noch keinen i;rund>itil:chen Diafaktei.

londcf n fuflte nur auf bcionderen Vcthiliniitcn

Jedcnlalls aber lolltc lich .Archiiekt" nur dci

nennen, der nicht nur die handwcrk<mtBig>
bauteclinUohe Ssite teioei Fachet, aondrm auci

die bauküniileriichc bchetriei.i, ,ln£cnieu>* nu
detjciiigc, der auch aber die wititnichaltllcbci
OrnDdlagen verlort.

Hm. C. J, in S. Ihre Sachdaratelluni

reicht nicht au>, um danach ein Urteil Sbet di

Senkungen dci Pflitteri abiugebcn, Tor allen

fehlt eine Angabe, ob Vcttackungcn im ganie
oder nur Artlich itattgefunden haben. Kntei<

<siad — wenn wiiklioh nur auf Sandbeitun^
(nicht Kiea^ gepflutett und die Fugen aoichei
nend nnr mit Sand eiDgcichleromt wurden -

kaum in Tcrmeiden, betondert wenn die SiraS.

nur ttreifenweite fertiggetttfllt werden kann,
daB hei Inbetriebnahme die Vctipannung dr
Pfluteri fehlt. Man muB dann eben vorher ein-

entipcechende UcberhOhung geben: letztere -

d. h. die flrilichen .Stckuogen — würden au<

(lellenweitc nicht genagendet Rammen, nicht g«
nBgendc Auiflllung der Fugen, uot. l iuti. aud
auleinielncmangelhadetd.h. besondert niedrige

Steine lurBckzuliIhren sein. Die l cberdeckuu.
de« PAitleri mit Sand hat doch nur den Zweck,
fir die oberen Fugenteile noch eine dichte Ein
tchlemmuog la sichern und erfolgt meiit nu'

in in ddnner Lage, daB die Attdcckung dutcli

den Verkehr selbst in wenigen Tagen % .:rtchwin

det Die Entfernung der Aodeckung nach 8 Ta
gen dlrftc also andern Zustande det Pilutet»

kaum eine Schuld tragen. —
Hrn. F. H. Forb»ch l. Loth. Uniere-

Erashtent kann die Bestimmung det Oebllbien-
Ordnung lar Architekten, daB bei nach Zeit t

berechnenden Arbeiten die erste Stunde ro''

lo M. lu berechnen sei, nnr dahin aulgefaü
werden, daB nur die erste Stande jeder in siel

abgetcblotsencn Arbeil, nicht aber jede crti.

Stunde jedes neuen Arbeilitaget to tu berech
nen ici. Zweck der Bestimmung iil jedenfal

der, daB die Vorbereitung auf die Arbeit, di

noch nicht als eigentliche Arbeit in Antat,
gebracht werden kann, damit vcrgltet wetdei
toi'. Es itt das betondert von Wert, wem
kleine Arbeiten von venigen Standen la leitlei

tisd, bei denen lonti der Architekt tu unganttif:
forikomnirn vvatde. —

Hrn. Arch. J. W. L. in H. .-^le eiw*it<n
etwas viel vom betcbtlnktcn Kanu det Krief

kailcnt. Latsen Sie sich doch von den tahl-

rcicbeo Tetia ngetelltchalten, die dat Oeltndi
t. B. um Berlin und Maocheo bebauen, die Pru-

tpek'e kommen; Sie weiden darin mancbet ebc
die loanxiellen Seiten solcher fniemehmangei
finden. —

Hro. L. A W. in Halle a. 8. Die Vetg«
tung fIr Anfertigung von H luicichnungen und
für Üauteliunf isl uach sitod igerKerliiipreehung

Diens'miete itn Sinne H. G.-H. äbii uod nich

Werklohn im Sinne H G. R. § 6.|i. Die Siehe
rungs-Hypothek geiiiiS B. G -B. § wird je-

doch nur far Werklobn gewthtt, sodaB dem An-
trag auf Eintragung der Dicnsimieie nicht statt-

gegeben werden darf. K> wflrde deshalb dem
etwaigen Kintragungtvenuche der Eifulg ver-

tagt werden. — K. H-e.
Anfrage an den Leicrkreit.

Welche ptaktlsche Werke gibt et aber die

Betchaflung und Bcleihung von Bsugcldein.
pothcken-Anbahmcn und aber andere mi

dem Biugetchlll verbundeoe Finanagetcblltef

A. d. in H.
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CementbaugeschSffi

Rud. Wolle. Leipzig.
SpRilalaDtfOhrnng von

Beton- u. Eisenbetonbauten
fOr Hoch- und Tlifbaa.

Höchste Auszeichnung.

Uro«» llnlil«» «•Fallit
Ltlptif

, 1S97.

Draadan
1901. ^ (Man* •aallla

Stamplliaton- Bauten and BlMabatoa-Baatra alter Art — M6Iter-
Konstmkttonan VlktorU-Decka D. K^PaL — Wollet KotuoMeoha

WoUes HotaUaelM D. B^PaL - Babltiarkaltan.

Johann Odorico,
DRESDEN.
Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten
Nosaih'Terrazzoböden.

Slatiscbe Berechnungen, Kostenanschläge iv. gratis und fniki
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Rundsfäbe u. Laffen
aus astfreien und gerade gewachsenen HöUern.

:: für Vermessungszwedie ::

Oekorationsleisten n. ilnou. Firbmustir. Goldleisten. Bauleisten.

liefert als Spezialit.it (191)

Geraer Holzwarenfebrik Rokert Lindner

i]Gera 274, Reusa,
jj

Rt iftitlliil, riittithellir, IKiiwtiia, llitestair», iclitt Bronii». tiunsigewfrklichi (tgtiit Indi in

Ka|ifitr, Mrsmnir und Kituii. Tirrtkoltta, Stiadahrt«, Titilbtttttlit, Tatillirsict, illkirpUlllirli

Titilfirltt, (tliacktyagsktrptr rnr <iis- ) rl.'kiriichp« l.i ht. Kortmllkil.'Ltdir • SItiMtkil,

Orridiatr KlnsIlirmUbtl.

gegen monatliche Amortisation. (K Uli

FfslfS Oeichad, welclies diese leinen Oeb'auchs- und Lu.msartikrl gcijen crleichtctte

Zahlungen liefert — Katalog HK. kostenfrei. — Für Beleuchtungskörper Spezialliste.

STÖCKIG & CO.. Hoflleteranten

Dreaden A. I * Bodenbach 2 i. B.
(für Deutschland! (lur Oesterreich).

\jo6gle



BEILAGE so ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG= XLD. JAHRGANG. ZU NS 99. VOM 9. DEZEMBER 1908.=
Insortionspreis in ilicser BeiU^ die ßOmm breit« PetitMile otler deren Raddi er»te Seite «0 Vtg.. die »niieren Seiten 50 l'fg-

TechniBCbe Mitteilungen.
Ein KQhltcbrank „Nordlicht". G M S.

.^-,?"'J5. «l'^r von der Scliweii nus durch
i"i ITomeroann, Zürich I Bcrl Venr
SchcHlcr .V Co, W sj) vertrieben wird,

scheint uns seines einlachen Gedankens
halber Ueachtung tu verdienen Der
Schrank, aus Metall, wird in die Mauer
eingeiUi^t und mit der WasserleitunK der
art in Verbindung gesetzt, d.ilJ dasWasser.
wie wir annehmen unter i>ruck, den giin-

zen Schrank umspult und so seinen In-

halt ohne weitere erhebliche Kosten kühlt

m liiDliiiif. i Al't.Ktf, r t'rln-il.iuf, d ittnae in der
M.-iliri, III vtelihr «Lit tl Al'l.tlilf "Iii Ircf.

)c größer der Wasserverbrauch in einer

Haushaltung, desto kUhler der Schrank
I»iescr wira daher am zis-eckniäßinsttn

überdem S|iüliisch, wo das meiste Uüsscr
gebraucht wird.an gebracht Die beistehen-

de Abbildung zeigt die einfache Anord-
nung In den Mctallschrank können llolz-

schränke eingesetzt werden —
Chronik,

Die GrOodane rinei niederOtterreicbl-

chen Lindesmuieum» lo Wien iii du:c:.

den Vtccid lUr l.indcikundc tob NicdcrOilcr

rcicii lutimnicD mtt indcien Tisicnicb»Itlic)irr

KOr|>erieha(tcD ettoI|;l. Dem Mutcum iind vor

läufig Rlumc io der Wallucr-SuaBe lur Vci-

lOfolig KCttcllt worden, die rnmn hoflt im Liulc

des Uiiret 1909 flffrnilichtuKlaglich lu machen.
Korttetzunc der WieonuB-Regullerunf

.

Nachdem die Aibeiicn lut Kefiilicruog dc>

WlfD-Flu»te» in Wien and »einem Weichbilde
beendet iind, geht man nanmeht auf Anregung
de» Wiemal-Vercin» und der am WientluB ge-

legenen Gemeinden PieBbaum, Tullncrbach,

Putkeridorf und Wci>llingau daran, den Wien-
iiaB rom ZiiiamnicnfluB der GroB-und Dlirwirn
bi» fur ReichititiBcnbtacIce in Weidlingau auf

eine Strecke von id. 1^ km tu cegulieirn. Die

Strecke wird in «vrei Teile geteilt ; aal dt r oberen
Strecke toll da» Profil 11 — 14 m Suhlenbreitr

bei 141 ebm AbAuBmOglichkeii in der Sekunde,
aul der unteren Strecke 18 m Sohlcnbieite mit

471 cbm AbfluliroOglichkeit ethatirn. Dte kon-
kaven Michangcn »ollen mit Pflittct, die kon-
vnen mit Raienb>elag gesichert werden. Zur
Verminderung de» Gelkllei tollen 4 H:ton-SohI-

imkn eingebaut weiden. Die Regulierung er-

fordert den .Neubau von 7 Hrtlcken, 1 1 .Siegen

und die Heiiiellung von i> Furten. Die Ge-
»amikotien »ind mit 4 410000 K. veranichUgi. —

Nene Bahnen Im Noaslande )n SQdtirol.

Dai >und 47 000 KinwoNncr ithlende NoD.Uod
in SsdtirnI (unter ihnen etwa i^oo Deuttchc,
der Rett Ladincr) hat ein Bahnneu von 85 km
Liege eihalien, welche« dai Gebiet mit Trieni

und Koien in bciiere Verbindung bringt- E>
handelt »ich um 4 Jlrecken: 1; Trient — St. Mi-

chael an der Kiich mit 18, j km Llnge; :': St-

Michacl— Oetraiillo mit 21 km LInge; jt) Dct-

mnllo-Clc*— Ma'c mit cl*>ch'*'>> > km Ltngc
und 4) Mendcl—Fondo— Dermullo mit 23,7 km

RUD OnO MEYER
HAMBURG lElUN IREMEN Kia nUNKFira.M.P«SEN

CCCIÜNOCT ItS«

HEIZUHCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
Specialgeschäft für Berun nw6 kmistru

ZEICHENBEDARF.

^pKf r^üFrsictifff fi«>frr

^ f^m JUS luxf^r-tlel^troglas^
[100 17

Diottetiu Luiflr-PilimiB-Syii.
C. m. b. H., Berlin - Waltsantet.
Laktfer Ktreaee 34 3« TeleiMn Ht ?»! I

( HANS BIEHN & Co. Q. m. b. H. 1
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

(TtLi VI, 1377).

Spezial-Unternehmung fOrAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

BETON PD EISENBETON
HOCH- u. TIEFBAU

BRÜCKENBAUTEN » KANALISATIONEN

HUSER U. ClE. gcgrOnoct

'»'° OBERCASSEL-SIEGKREIS.

Oagrilodat

1B73. Carl Hauer aegrilndat

ms.

Knn)j;Uc.hcir Itofhaferaul.

Ausführung von Bildhauer-, Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck-

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERLIN. ^ DRESDEM-A.
K«mjruiAnjni«laatT.61. (202) SBilorüiii.» 14.

D*Btaclie A Aiterr.

T«lepli. M46 Pyrofugont-Werke Telepk. 8446

VoIlkommBnsfBr fugenlossr AsbBif-FussbodBnbBlag (U2 d

Gebp. Schleichepp TKÄ"
IJeber SOO OOO m* rass»M«a Im ««braaelu
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Ul«l«. DU Liaiw 1ub«i> eine Sputwcitr voo
I m niid w«tdtn «lektrlioh mit J5—jo km Pthr-

rHchwlodirkeit betrieben. —
Zur Erbaltuoe de* alteo Krlegtmintttt'

riam* in Wien , cioci charakicrutitehco Werke«
der Birockicit, d*i wrtcnllich lur Wahruoe de«

•chOocD Sildttbiid« de> PlaUCi ^Kta Hof* bei-

irtgl, rcKcn lieh in Wien einiicbiifc Stimmen
Det Bau cioei neuen Kricnroiniderium« itt (Ir

ein QtliDdc am S abenriDe bctchlotaen; 10

wird dal alle Hanl frei und toll der Bauipc-

kalalioD Ibcrlielert «erden. Die Bestrcbuncec
von KrcUeo. welchco die Krhaltanf det Oha-
rakten von Alt Wien am Herten lie^, loeher

du 10 verhiodem. MOf^en ihre B<rallhun£eE

»00 Krlolf gekrOnt «ein. —
DU BInwelhuni der ErlO»er-Ktrche In

8tatt(«rt hat am 8. Nor. d. J. ttattgcfoDdeD

Ol« mit einem Aulwaode tod >68ooo M. aui

Kirche und Plairbau« betlcheodeRaugruppewur-
dc nach denKnlwarfen de« Hrn. Prof. Dr. Theod
Kiichcr in MHochcn etbauL Die BiuKrupP'
liegt an der Rirkenwaid-Sirafic. lic paBt «ich

dem «teigendeo Gelinde aoch in der Formen
iprache an, denn Turm und Schitl lagern breii

und ndrungcD am Hang det itark ablallendri

BaupTatie«. —
Blsmarcksäulc auf dem Dooaerfberc

Am 6. Kot. d J wurde die B>iaarckttule ein-

geweiht, die nach dem Entwurf det Aiehilekien

.Schmoll XU Eitcnwetth mit einem Auf-

wände Ton 4S 000 M. auf dem Donnenbcrg im
Odctiwald er'ichtet ururde.

Paul Oerhard-Ktrcbe In Berlin. Anlanr
November d. J. bat in Brrlin die Graoditein

legoair au einer Paul Gcrhard-Kirche, dii' nach
dein Rntwurf det Hrn. Keg..Bm«tr. W<-rnei
und mit einem Koiicnaulwande von 300000 M
an der SchODbauter-AIIec iwitcben Ku<ler> und
Wi«b)'er-SiraB< erbaut wird, «taiijtelunden. —

Kioe BaDkanitaa«*tellun(tn Maoobeim
wird vom 15. April bi» 15 Mai 1909 veriot'alttt.

Der Üri«i{rii|ipr Minohcim det .Bundet Deut-

tcher Arcbilckteii' wurde tu dieiem Zweck cir

Teil der im vorigen Jahr durch Prot. BiltinK
frnir gettclltrn rtldtischeDKuDtlhalletui
VerH»UD|f gcoeüt. —

Die EreffnuDg des JohaoD Strauft-

Theater* In Wien (i»t am ,10, Okt. d. J.
stitt

«eluDdcD. Dai neue, der Operette gewidmet'
H<Q< lieKI tn der Favoriien-SitaBe und wurde
na^h den Entwarfen det Hrn. Arcb. PraodI in

Wien erbaut. Da« Haut faBt 1200 I'erfoneD. -

Baumaterialien

.

Die Prelte fDr ZIegelfteinc, Zement und
Qipa in den xc Her. iUlfie det Monatet Novcmbci
908 im Verkehr iwiachen Steinhtodleni und Kos-
tumenien beigtOBeremBaubedarf »iod vonder bei

denAcIteiten derKaulmanntchait von Berlin be-

ttehenden stlndigcn Deputation I. Ziegelinduttrir

und Ziegeltteiohandcl wie folgt ermittelt worden

:

far HintermaueruDgstteine fllr Tauaeod
I. Rlaite ab Platt . . . M. 14 — a.1

detgl. Babnitcioe . . . . „ 21 — 14,50

(Hintermaueruogttteine II. KL
tind I M. bflliFer)

Hiniermanenrngikiinker
I. ICIattc M. >6 -

Brerttteine von der Oder v

Harlbranditeine V.Freien- I

^walder Kanal und von I

der Oder > „ 16 —
Klinker n 3°
Birkenwerder Klinker . . „ 45
Ratheoower Handtliich-
itcine <lb

detgl. lu Kohbautco j8
detgl. Matchinentteine la

Verblendet 50
detgl. Mttchinentteine II. 41
detgl. DaciLtteine 31
porOte V'ulltleioe . . . . „ 19
detgl. Lochitcine . . . . „ 15
Chamottetteine „ 100
gelbe Verblcnder:
Sommerfelder. , . ,

Wittenberrer, Polcjrer

Berliner Kalktandtteine

SS
55

.v>

- M
- 60

- 40
- 44

- 54
- 50

3.^

- 3J
- 3"
-110

- 60
- 60
- »

8

' 55 - '-75

1.70- 1.90

Zement für rTO kg netto .

ätem-Zement f. 170 kg netto
Putt-Gipt Nr I Sack-7« kg

frei Bau einichlietflicn

Sack
Slack-Oipt Itt I Sack» 7$ kg
irei Bau detgl
Die Preite veratehen «ich Iflr Wüierbetüg

in Ladungen frei Kahn auttchl. Ufergcld; lar

Bahnbeiug Irei Waggon, Klogangtbahnhol ; ab
Plau erhoben tich die Preite um M. 0,50—1,0
fir dat Tautend für Waiierhetng. —

Literatur.

Relon-Kalender 1909. Tuohenbuch llr Be-
ton- und Sltenbetonbau tovie die verwand-
ten Fieber. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmknoer hrrautgcgcben von der Zeil-
«chrift .Beton u. Elten*. iV. Jahrgang. Mit

t4S

Yacunm-fnmpen
zu Entstaubungs-

*• Anlagen »0

fUr HöteIs,Tlllen, Wohnhäu.i^er eto

geeignet fUr alle Antriebsarten.

tM
X

M

u
•6

jKaschineii' nn9 yrrmahiren-fabrik

vorm. H. Breuer S Co..== Höchst am Rain.

Orunbmauern
irt n.iitü^in On-
let|{ruiid baue
inannurausZc-

mcnlbelon ii.Zemenlm6rUI.de«! Schachts
Pixol-Emulslon beigemcnßt Ist. Fin ab-
solut tichrrcj Mittel, um dauernde Was-
seiunduichlJlssIgkelt zu erreichen. Oe-
liiauch^anw. u. I'toip. versendet gra-
tis F. Scliaclit. Teciproduktcn- Fabrik.

_ Hi aimSLliwclg A 22
.

428«

_^« u. alle »lMi»rtn

"Zliohnungen

»ervielfllUKC ich m meiner Lichtpauie-
Anitalt Iflr .iHc modernen Verfahren auf
24 veracbledenfarbige Zeichenpapiere
und Karton«. In leliterrn ttcM grottei
Lager tum Autiiehen von Zrichntmgcn.

C. 0. Blanckirfz, DQssBlilorf.
fäb.d.

UlBttbBWBrlis

Ca LEODIMM ArrhIU - Aotlijaarlat,——^— Biriii f .. htstimmtT. iL
Aakaaf BMorgnng t««haltck«r Warka.

Neu! Neu!

Qoudron'
(403) Korkplatten
ilad dai Baaltollermatttlal der Zukaatt
Uutttt trertcndcl <llt Spultlftbrtk tti Wlrac-
tcbatniinal

Rheinhold L Co., Hannover D. 4.

K'Mclfuhr rur Bjuzwrck« u. WlrmetcfauUoiAiMO

m
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Oohann Odorico
i^^S Franhfurt a. N. 3^

riiliTiiehniiin^ für

Elsenbeton- u. Stampfbeton-Bauten
PlosaihTerrazzDböden^^=

Statische Berechnuiigon. Kosten-
.\nb(-blä{B;c cv. (iratis und franko.

Fichtelgeb irgs-Granitwerke
Künzel, Schedler & Co
Schwarzenbadi a. u saaie MUnchberg.

1

I

\vr.r,„,ueiig .v,^

Grosse polierte Fassaden
IcUeiltrtl. Uimn. rdiirmtlll. lllllbllurii ^dhlrclch ausgelülirt n. vidcn .Si.'ultt'ti

S.iulcn Ins tu 7 m LJngc
j

Dcutstlibiids und n.icti dem Auslände.
Großes reich assortiertes Ljger deuf- i Bedeutende eigene Mruchc mit n.Tm[i!-

schei und schwedischer Oranite, kr.ahncn und l)t.ihiseilb.ihnen.

Syenite, Labradore mid Porphyre. Blauer, weißer qelber Granit.
n44) IM) .Arbeiter KostcniinsciilJjje prottipt u. kostttiini

Tel -Adr : BruiltwBrke. Tetcph ; Sohwarienbtcli Nr. I, Münoliberg Nr.



I0J9 In <!»• Texi «'»««dtuekitn AbbiMvD
uad I Tatcl in i iciUn. Beilio 1908. Wll
h«lm Kreil SoUd- Pr. 4 M.

UtloD-Taichcnbach 1^ iti .t Tctlco. i.Tcil,

K*lcD<luiuiii,gcbaj>dcD,a.3Dd j.'r(il scher-
tet. BeFhn. 'rooii>diulric-Zciiue£ G.m. b.H
Pr. 1 M.

Ktlcodci lar Gciuodhciti-Tcchoikc
T*«cbcDbuch (flr die Anlage tod t.llduDgi
ZcDtralheiiuogf- und Bide-EimlchiungeD
Menuifeeebeo von Dipl.-IoK.Hrim.Keck
nascl. XIII. )>hii;infr 1909. Mit 68 Ab
bilJuDgrii ucd S7 Tibclirn. Manchen iqoo.

K. OldcDbouiK. Fl. 4 M.
Kalender der Tccbnitrhen Hochtcba

tcD DeuuchUndi, Oesleiicicht und d
Schwell. Herautgegeben mit «mtl. L'olei

•taiiuDr. Erlte Aui|{abe:Siudienial<r 190^/09
I.eiptig 1909. Job. Ambroiiui Rartti. Preu
2 M

, geb. }.6o M.
P. Stahlen'« IngcDicai-Kalcnder Idr Ma-

•chinen- und Hfliteotcclinikcr 1909 Ein
eedrtn(1e Sammlunj; der wichtigitcn Ta
bellen, Formeln und Ketuluie aut dem Ge
biete der eciamien Tcchr ik, neb»t Noll»
buch. Hef>uiKri;ebcn von Zir.-lng. C Fran
aen UDci Du. Prot. K. Mathce. 44. Jahi
Kaoi;. Teil I (in Brieliaicbecforni) mit ) Nu-
liiblockt. Teil II (Mir den AibeitMUcb) mit
dem Qcwerblichen und Lilerariiehen Ao
»riger mit dem Beiu^iqucllen- u. Adreiien
Vetieii-hnis. KtieD 1909. O. D. Biedeker
Pr. 4M.

UhlaDd'a Kalender {arMaichinen-lnsc
nieure 1909 Begitlndct tod Wilh. Heinr.
t'bland. i$, JakrgaDii. Hearbeilct tod Ing.
F. Wilcke in ivrei Teilen (I TaacbeDbuch
und II (Ir den Konitrukiioniiiicb). Lcip
«ig. Alfred Krfln.r. Pr. 3 M,

Maier, Wilb., Prof Wlrmckrafimaichioen
Ein Kackblick auf deren Kntwtcklang leit

Anfang der neuniiget Jaluc. Antrilurede
an der kgl. Techn. Ilochjchulc in Stuttgart.
Stnitgart 1908. Kanrad Wittwei. Pr. t M

Die Raum-Kunft. Halbmunattbelte fOr Kri-
tik und OeiUlluDg in der Baukunil und rcr
wardieo Gebie'co. Lnter Miivrirkuui; Ton
Rieh. Bcmdl. GetrnaD Heftelmeyer, Theod
FitiThcr, Mai Liuger, Rieb. Kicmctichmid.
Waller Kiciler hcraiuijcgebeD von Kram
Geiger. Jahr/. 1908. Heft i— 13. Manchen-
Kaufbeuren. Verlag der Raumkunit b. d.

Vereinigten Kufutanalniten A.-G. Preu de»
Heftei 70 l'f., '

, Jahr-Abonn. t M.

PerBonal-Mactulelitea.

DeutBChci Reich. Der.Sladibauintp. Lam-
pe in 1. kaii. Kcg.-Kat und Mitgl. de» Patent.
Amte» ernannt.

Bayern. Dem Ob.-BrL Ruttmann bei der
Oberiten «.lubchfirde and dem Prof. Buhl
mann an der Techn. Hochtchulc in Mineheo
i»t die III. Kl. dct Verdicnit-Ordenf Tom hl.
Michael Terlieheo.

Der Bauamtm. GOrtf in Kicbtiilt in lum
Reg., u. Kr.-Brt. bei der kgl. Reg. Ton Ober-
franken befördert; der Ke^.- u. Kr.-Bauaii.
Rheinberger in Spej-er i«t lutn Baaamira.
beim kgl. Landbauamt Eichititi ernannt; der
Bauarotiui. Oirrigl in Arnberg ttt l Reg.- u.

Kr.-ßaua*i. bei der kgl. Re». der Pfalt und der
HauamUasi. Ulimann 1. Reg.- u. Kr.-Bauast.
ettra itatum befördert.

Der Reg.-Bmttr. llotler in Augiburg i<t i.

Bauamliats. beim kgl. Landbauamt Amberg und
der Bauamuais. O. Schubert »um Bauamtiaii
beim Hydrotccbniichen Bureau ernannt Dem
Reg.- u. Kr.-Rauaii. Bri. Frank! in Arnbach i«t

der TiL u.Ran^' cinci Reg.- u. Kr.-Brti. Terliehcn.
HettCD. DcrReg.-u.Brt. Jordan in M»ini

Ut aut teio Anauchen am dem Staaudienatr
entlauen.

Freuten. Vet»eui sind: der Kijenb.-Bau-
«. Betr. Ioip. Frederking in Ki«en ah Vorit
(auftrw.) der Bett..In«p. nach St. Wendel und
der Reg.-Boutr. Heue in Hallenberg in den
Bcf. der Eiienb.-Dir. Kücn a. R.

DemKiieLb.-Bauinip.Ooerilj iitdieStelle
de» Vorn, der Maich.-Inip. in Maini Terliehen.

Dem Arch. Bodo Ebhardt in Grunewald
t>t daa Pildikat Prof. beigelegt.

Der Rc£.-Bm«lr. Arhard in Brealau iit 1.

Kuenb..Bauintp. die Rrg.-Bfhr. Rud. G eitler
«u» Brunibattel und Ad. Buchterkirchen au»
HannoTcr (Maich.-Hfch

J lind tu Keg.-Bmitrn.
ernannt.

Württemberj. üfr Ob.-Bn. von Leib-
brand bei der Min.-Abl. fBr Str.- u. Waaierbau
und die Prof. Dr. Weiuleker und Bon ati an
der Techn. Hoch«cNulc in .Siuiigart »ind <u Mitgl.
der «ur Htralung Uci Koo»er»ator« Talerlind.
Kund- and Alt«rium»-Ü.-nkmale eingcieuien
Sichvertilndigen-KoromiiiioD ernannt.

Der tit Ob.-Bn. K i tie I i»t auf die Stelle
cinei ( Ib.-Brt«. hei d. Gen -Dir. der StaaUei«enh.
belötdert. Dem Eitcnb.-Bauintp. S ch I i e r hol

«

l«i die Siellc det VotiL der Bauinip. Calw
abertragen.

CARL SCHILLING
KOnigliefaer Hof-SteinmeumeUter

Stammhau: BERLIN-TEMPELHOF

Muschelkalksteinbrüche
aebat Steinmetzwerkplatz

mit maschinellen .Vnlagcn und Glcis-mschluss

in KIRCHHEIM io Unterfranlcen

Urabmal in Wriuenae« .\rchiltlit Mjrtin Ouller.

Muschelkalksteinbrüche
- in OBER-DORLA

und Steioraetzwerkplatz
mit ntiischinellcn Anl.i^jen und ('»IcisiinschUiss

in MÜHLHAUSEN in Thüringen

PrachtvollesMaferial für freisteher de Werksteinarbetten
Figuren, Denkmaler, Baluatraden usw.

Zentralheizungen,
Wariuwa'.sor-Vers»»rpuiiK>-Aiil!i«cn,

komplette Haus- u. Faiirik-Iiistallatiouen.
Ilochdnirk- Rohrleitungen,

Komplette Rohrleitungen zum Seibstmontieren
liefert in vorsagl. Ausführung als 23j&lirige Spezialität

Pnrl Flarh Beriiasw. 6l

Bereitiuiss-Anlag;eu
komplett

fransporfabel
flebrauchstertlfl

= 7 Normalgrössen = (2)

mit 300— 1500 Liter Warmwisser-Vorrat.

Für Wohnhäuser, Villen.

Anstalten etc.

Marcus Adler
BERLIN NW. 7. Q'!'^'-.,,, ^o.
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VfT»cm »Ind: der KI»enb.-B»ii'D«p. Wellt
io lIctdenheiiD auf <lte Stelle do Vorn, der Bio-

lo»p. Rollwcil und det AbL-Iof. HaiimaDD in

KhiBfCD >ur Bauinip. HrilbronD.

Brlel- und Fragekmaten.

Hrn. Arch. F. io Wiesbaden. D» l.m-

•ilode Ichlen, iDt denen bei Krteilung dei Ver-

miltelungi-Auftragei 1081« die Absicht erkenn-

bar gcwetcn wir«, dt6 Ihie BemOhun^eo unent-

(zeitlich gewahrt «crHcn sollten, gebührt Ihnen

ivcilelloi gcmlU B. G B. i; 6i> eine Vergniung
tOr Ibre Auiltgcn und Heniahnn^eo. Die erite-

reo lind IBr die Zeit bi< 1'. Juli igo8 «ach er-

itittet worden, todiü ei sich jetit nur noch um
dit Knigell lllr Ihre Bemafaangrn und Zcilret-

»lumnU, lowie (flr tpHere Auilagen handelt.

D.t keine getcKliche T^xe lUr Brmcssuog
der RntiehMigung besteht und die UesiiintDun-

(tn der Norm von 1901 «om Gericht alt matt-

(ebcnde Taxe nicht behandelt in werden brau-

chen, Wirde alio in einem angestrengten Rechli-

streit übet die Hohe der Ihnen takommendeo
Rntaehldigung ein SschTenllndigtn-autachten
einxuholcn und maßgebend sein. Wie solches

ausfallen wird, können wir nicht beurteilen, da

wir die Notwendiitkcit und Art der einielnen

Leistungen nicht kennen. Nach nnseien allgc-

raeiaen Erfahrungen pflegen in gleichartigen

StreitflMrn die beiderseitigen Ouiaohter abwei-
chender Meinung in sein, weshalb ein Ober-
Gutachten erforderlich wird. I)^e dadurch er-

wachsenden GcbBhren pflegen mithin sehr hoch
ta sein. Au« diesen Krwlgungen halten wir die

aoücrgerichtliche Beilegung derartiger S'reitfllte

fBr Torteilhafter, als das Festhalten an der ur-

sprBnglichenFordcr ing, «otna' jeder Keehlsilreil

mit Z<:)tTerluiten und Aufregungen tOr die Strei-

tenden verbunden is'. — K. H -e.

Hro. Arch. W. K. in Scbneidcmabl. Da
die ergangenen Erkenntnisse nicht beiliegen und
daher nicht geprSli werden kann, ob und inwie-

weit sie Anoentungen iBr die QrundstBcks-Be-
wcrtung enthalien, und da ferner uns die Ver-

htltnitse des Ortes, in welchem das in bewer-

tende TrennitBck liegt, TOllig unbekannt sind,

vermlgeo wir Ihnen maSgeh:Dde Grundsttic

lUt die sn fciligrnde Tai: nicht anz'jgebrn. In

allgemeinen weiden diegesetilichenBcii .romun-

gen Iber die B:wertung lu enteignender Grund
Alchen sinngemlS antnwendtn sein, die im Kol-

eignungsgeseti rom 11. Juni 1874, §8 II., eni-

hallen sind. Danach wird einerseits der gemein«
Wert des GrundslBckci, anderseits der Mehr
oder Mind .iwert, welcher dem Haupt;fnjnd»illcli

durch die fragliche FUche beteitel wiid. in be-

tBcksichtipen sein. — K. H— e.

Hrn. P. A. In D. Wir sind ta unserem Ue
dauern nicht in dci Lage, wiederholt auf thrr

Angelegenheit cintugehen, somal diese des all-

gemeinen Interesses entbehrt. —
A.I2.73. Wir kOnnen einem geprfliien Mau-

rermeister mit grBndlicher Praxis nicht empfeh-

len, sich durch Silbststudium im Zeichnen und

in der Statik .bis lum A-chitekten* ausiubil-

den. Die beiden eintigen lUt ihn in Beuachi
korrmenden Wege rar Weileibildung wlren hier

der Beiuch einer guten Baugevcrkscbule odei

die Tt'igkeit auf einem Atelier fflr Baukunst

das sich «ielteitigcr Auftrtgr erfreut. Das Ge-

tialt muB in einem solchen Kalle durchaus Ne-

bensache sein; die Hauptsache bleibt stets das

Lernen durch eiirene I illgkeit sowie duich Hc

obaclitung der T4iigkcit der Ateliergenosscr

Ihre Bbrigen Fragen kOnnen Sic sich aus dci

.Deutschen Hauka'ender 1909" bcsntworten. -

ggg M. Weni .Sit bei einem Aibeit|;cbci

Segen Gebalt in Dienst stehen und im Auttragi'

eatelben scibsilndig einen Weitbewribt-Km
wurf ausarbeiten, so ist mangels besooderer Ab-
maehangen der Arbeitgeber der in der Oelfcnt-

liehkeit fflr den Rntwuti Verantwortliche. K«

rntsprlche der Billigkeit, Ihren Namen der (

lentlichkeit nicht Torrucnihalten; einen foin.ri

len Anspruch aber haben .Sie auf die .N'imens

.Nennung nicht Das DlenatTerhlltnis setit auch

ohne weiteres voratu, claS Sie im Auftrag Ihres

Arbeitgebers alle Aibeilcn leisten, die tm He-

reich Ihrer fachlichen Fähigkeiten liegen. Wol-
len Sie das nicht, so ist Ilmen |a jederseit die

Möglichkeit gegeben, das Vcrhtlmis lu lOien.

So Tange Sie das aber nicht Inn, hat der Arbeit-

geber Oas Kecht, ;:egen das Ihnen gewahrte Gc-
nalt Uber Ihre Arbeitskraft innerhalb der duich

Brauch und Herkommen gesogenen Grcnren
nach Ireiem Kimeasen tu Terflgcn.

Anfragen an den Leserkreis.

In einem vorhandenen, ebenerdigen Kol-

weinlager soll ein Moselweinlager, dessen Tem-
peratur nicht Bber 11' C. hinausgehen soll, ein-

gerichtet werden. Knnstliche KShIung ist nicht

beabsichligi Der Kaum tat von hohen (>eblu-

den eingeschlossen und hat nur i kleine Fen-

ster nach Norden. Ist es möglich, den Raum
durch irgend ein Mittel auf dieser Temperatur
SU halten ' Jelit steigt die Temperatur im Sum-
mer auf 13 C Ist Aehnliches ir|[endwo aui-

gelnhnl — G. in LBbeek.

CementbaugeschflffI

Rud. Wolle, Leipzig.
M4

SpnlalauifQhrung von

Beton- u. Eisenbetonbauten
fQr Hoch- und Tlelbao.

Höchste Auszeichnung.

Smi« ticUaas a^aUla
Lciptlf

1897.

Dreadtn
1903. ^ UaUaa* •4allU

Ituaplkttoa-Baatwi vni Eiaenbeton - Bant» aller Ar(^-^ Mölter-

Boaa&üitlOBta — Viktoria-Becke D. B—Pat •• -

-

WoUaa lolüdacke D. R.-Pat
WoUea Kooaoldecha

Babitxarballaa.

Obernkirchnsr Sandsteiobräclie, gl m. b. l
OkerMklrckcB, Grafschaft Sohaombarg S<T

empteUen Ihr anArkannt TortfixUches tttolot wetterbestlndlgei

fSanclateln-IVln.tcrr>lAlt roh, benigt and bearbsitet.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.
Patentinhaber liefert die Formdübel und die BefestiKungsdObel.

Vor Nachahmung wird gewarnt.Baat« Zaugniasa
von BenSrden
und Fachleuten beverzi»|t

liefert ab Ltfer UT

Dreikantige Trippin-

stangen sowie sämfL
ArflhBl in Messing fQr

Innendeitoratlon ::

KaUlog Nr 18 gerne Kostenlos zur Verfügunu •

m Firma Julius Schmidt^

Remscheid! Oorfmiihle

Reisüarlikcl, l'iattciikuUcT, Lcdt-Twatun, .\l.•k.l.^.^;t,^^.^, cCiilc Bronzen,

kunstgewerbliche Gegenstände m Kupf.>r. Mi...iiiit und Ki..-n. Terra-

kotten. Standuhren. Tafelbestecke. Tafelscrvice, silbcrplattierte Tafel-

Geräte, Beleuchtungskörper für o»«- uu.i .ii..ktn.rtii). Liiiii (itoii)

Korbmöbel. Ledcr-Silztnöbci, Dresdener Kimstlerniöbcl

gegen monatliehe Amortisation.
F.rstes üischaii, welches diese leinen Oehrjuchs- und Luxusartikel gegen erleichterte

Zahlungen liefert. — Kala'^K HK knstenltci. — FQr Beleuchtungskörper Spcziallistc.

STÖCKIG & CO.. Hoflieferanten

DresdenA 1 , Bodenbach 2 i. B.

(fOr DeutscMIjndl. (IQr Oesterreichi

too
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Technische Mitteilungen.

TrietMtancenverechluB Ar Peneier ond
Taren mit an den beiden Enden der Trieb

-

•tange angeordneten drehbaren Haken. D
R P 11J0762 Johaiui Koiicz in Wien

Die bekannten Verschlüsse der be-

zeichneten .\rt JUr i'"cnstcr, Türen u dergl.

zeigen den Mißstand, daß die ÜewcKun«
der Haken, die mit den im Fensterfutter

silzenden Teilen gemeinsam den Ver-
schluß und ein I-ieranzlehen des Fenster-
flUcels an d;ts Futter l>ewirkcn, gleichgc
riclucl ist, wodurch ein einseitifier schäd
licher Druck nu\ «Icn FenstertiUßel aus-

UcUbt wird Dieser Nachteil wird beim
Triebscaneenverschluß getn'iß vorlieKen-
dcr KrAndutiK dadurch wirksam vermie-
den, daßdie Haken mit ihren Drehpunkten
peßeneiniuider versetzt an der 'l'rieDst;in({e

angeordnet sind, sodaß bei \'erschiebunn
derselben die Haken sich (tegeneinander

1

bcw^cgen Die .\bbil-

düngen i — s veran-
schaulichen den Vcr-

S?"
Schluß an einem Fen-

^ä^j, Tj.T stcr im einzelnen Wie
ersichtlich isi,grciitdie

zweckmäßig in einer
durchgehenden!.üngs-
nut I des FlUgelrati-

mensz geführte Trieb-
stange 3 mit ihrem obe-
ren und unteren F.nde
an je einen in Haken

4

auslaufenden und in

einer zur Ebene des
Fensters senkrechten Ebene drehbar an-
geordneten Winkelhebel 5, entgegenge-
setzt zu dessen Drehpunkt, an, sociaß bei

Verschiebung der Si;uige ? die beiden
Haken 4 sich entweder zucin.-indcr m die

Schlußstellung oder voneinander in die
Offcnstellung bewegen Die Drehzaplen 'j

dieser Winkelhcbel sind in den die Trieb-
stange mit Spiel führenden, im Quer-
schnitt Uformigcn FUhrungsblet hen 7 ge-
liigert In der Mitte der Triebstange ist

ein weiterer Haken jx s, Abbildgn ; u. 4'

angeordnet, der gleichfalls an einem Uför-
migcn FUhrungsblech 7 drehbar ist und
einen geschlitzten Fortsatz 24 besitzt, in

den ein /.ai>fcn 15 der Stange 3 eingreift
Die Schließblcchc 8, die mit den HaKcn 4
zus.immenarbeiten s Abl>ildgn 1 und 3
sind am Fensterstock angebracht und be-
sitzen die Form eines mit OcHnungen <i

in jedem .Schenkel versehenen Winkel-

RUD.OnO MEYER
HAMBURG lEMiN BREMEN Kia FIUNKnRTa.M.P>SEN

CCCIÜNOET ISSt

HEIZUNGS-UND UlFTUNGSANLACEN

GEBR. WICHMANN
Speciaigeschäh für Berum, NW6.KARLSTR.U

ZEICHENBEDARF.

Prismen
bringrn

Tag^slictir.
[ialaO-Uflinaid(h(rliclirpldrTtn.bTr(ihrbdr«>trbrq(hbariajun.e*.

Dotsdifs luxfvr-Prismro-S>n d .umkn. ß?rlin -ff 1 1 1 1 1 1 1 n.
Lateer tlraate 54 SR. Telafke« Ma 2SI

HANS BIEHN & Co. a. m. b. H.
BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

CULi VI, «TT). (M)

Spezial-Unternehmung fopAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

Präcisions - Reisszeuge
RMdavalaa ***• ****•

Neuehran« and Möurbfn. Bajera.
(r>lt fehlen Rlellffiirl.^: ir*i.-»ri iiB\
Kopt dt» Nimto „WLIILrLMM.-f 33

1

Klos<?tts
niit u. ohne

Spülung

Spccial-TabrTk

?r. 6cnth, Krefeld.

: 33 rr

rot, graublau TT

Harz-Granite dunkelq rün
Beste Hocbglanzpolltur • GrOsste Wetterbestandigkeit

Spezialität: TassadcnvcrKIcidungcn

ßranit-Werke Steinerne Renne^ H.-6.

Wernigeroöe am Harz.
V«rtr«(uivg B*r<m: S. ARNDT. Hi.rfLi-i1cnillm'ii 162 Fernipr ; Wlim«r«ll*rt-It. N«.3720.

CT
l>*ntaehe A öaterr.

Telepk. M45 Pyrofugont-Werke Telepb. M46

VoIlkommBnsfBr fugenloser Asbeit-Fussbodenbilagiui d

Gebr. Schleicher, T^^hV ?*'ä:JI'%
reber 500 OOO m* P«a*ftSd*B Im «l«br»Kek.



blcches. Im Scheitel dieses Winkels ist

ein Steg lo vorgesehen, dessen Inncn-
fl&che nahezu parallel zur inneren Haken-
kurve Tcrläuft, um ein gutes Zusammen-
wirken mit den Haken zu ermöglichen
Die Verschiebung der Triebstange 3 in

dem einen oder anderen Sinne erfolgt

von einem GriHe 11 aus, der in bekannter
Weise mit einer entweder in der Ebene
des Fensterflügels oder senkrecht hierzu

im Schließbleche 12 drehbar angeordne-
ter Scheibe 14 in Verbindung steht, die

mittels eines exzentrischen Zapfens ein

gerade getUhrtes Gleitstück 16 bewegt, in

das ein Zapfen 18 der Triebstange cin-

grciit, der so den Mitnehmer fOr aie letz-

tere bildet
Beweist sich nun der Haken aus der

Offenstellung in die Ifeilrichtung (Abbil-

dung 5) gegen das Schlieliblcch, so ge-

lanjR seine Spitze nach Kintritt durch die

Oemiung 9 des Schließbleches in Kinghfi
mit dem Steg desselben und beginnt den
Fcnstcrfblgel zum Fensterstock ncranzu-
ziehen, worauf der Haken bei seiner wei-

teren Bewegung den Flügel an den Fen-
sterstock anpreßt Uiese Wirkungsweise
des Hakens ist durch die Gestaltung sei-

ner inneren Bcgrenzungslinie bedinm,die
derart verläuft (s. Abtnldung VI, daiß die

F.ntfcmungen der einzelnen Punkte die-

ser Linie vom Drehpunkt 6 des Hebels
gegen das Maul des Hakens hin glcich-

m&uigzunehmen Infolgedessen wird beim
Weiterbewegen des Hakens wegen der
sich immer mehr und mehr verringern-

den Kntfcmung des in Kingrif! stehenden
Punktes des Hakens vom Drehpunkte 6
der Fensterflügel zum Fensterstock hin-

gezogen und in der Endstellung an den-
selben angepreßt Umiedoch ein sicheres
Anziehen des Fensterflügels an den Ken-
sterstock zu bewirken, ist das Füllstück 10

so gestaltet, daß es mit seiner Bcgren-
zungslinie von der inneren Bcgrenzungs-
linie des Hakens derart abweicht, daß der
letztere an der Stelle 14, niemals aber bei

23 des Füllstückcs 10 zum Anliegen
kommt Hierdurch wird erreicht, daß Her
vom Haken auf das FUllsiUck ausgeübte
Druck nicht in lotrechter, sondern in wag-
rechter Richtung erfolgt, sodaß der Fen-
sterflügel sicher in seine Schließstellung
gezogen wird — (;

Chronik.
Die ZerstOniog der Landtcbaft von

Laufenburg. Die liOhcrcn Nachrichten, dif)

die ZermOruag der LaDdichaJt ron [.aufenburg
•m ODerrbem nicht auiiubalteD iei. eihtlien
ihre B.'tiStiruiiff durch die jSnrti ertolj^e Aiu-
ichreibuog lArdie Aibeileo Im Kheio. Hcidieico
i<l lugleich die Schiflbaikell de> Stromei bit

tum Bodeoiee im Auge gelaBti et »oU auBer
einen) Stauwehr auch eine Schiflaichleiuc er-

baut wer<1eD.

StraDen-Tunnel In Pari». Zur Sicher-

heit der Fub^tn^er an SiraSeokreuiungen in

Parii tind unterirditeheDuiebsIngemitiehiefeD
Kbenen «tau dci Treppen geplant. Kin Taoncl
an der iCrkc der Kue do Colia^e und der
Ctiamp<-Kly*^.:i, aagleioti lur Station Marbeuf
der Stadlbahn lO^reud, iit bereiu begannen i

bei der Place de l'E'oile and beim Konkoidien-
Plat« «ollen writcre Tunnel lolgrn.

EvangeUfche Kirche Id Velbert (Rhein-
land). Am I Not. d. J. (and die Grundiiein-

leftuug IQ dem Kiichen-Neubau ttatt. Dcraelbe
wird nach den Pltnen dea Architekten Frau
Brantik)- in COln and dei Architekten Karl

Krieger in Dfltseldorf alt maletlscher Grup-
pecbau mit aDgetchluitencm, bereut leiligge-

ttelllem Plarrhaut und KonfiimandcDiaal in mo-
derner Roinigebung unter Hrrllckticbtigurg der
charakteiitii chrn betg'«chcn Bauweiic triirhtet,

Scbweliertacbe Natlooalbaak In Bern,
in Rem gel>ntrt nach dem Hcitwuil det Archi-
tekten Jnoi und auf Grund einer Bauiurome
Ton 1,5 Mill. Frct. ein Gebinde der .Schwei-
lerifhcn Naiionalharh* lur Krrichtung. —

Lalherkirchc In Wleabaden. Am 1. Not.
d. J. wurde in Wiethaden dn G'iindttein tu

ein<i Luiherkirche gelegt, die 1400 PUtie latien

und Tua Hm. Prof. Friedrich PSiier in Darm-
ttadt erbaut wird. —

Die Einweihung der dcuiichen Cbor-
Kapelte dea [)omea von Loreto Kai Mine Ok-
lobci d. J> iiaiii^rluciden. üie Kaprilc wurde
duich den ktiilich Tetttorhenen lOroiacb-dcut-
tchcn Ma er Ludwig Seilt autjremali; die Stadl
l.oreto wollte ihn daltr tum^Ehtinblrger w-

Otto Schultz
•Gitter-Werk und Kunstsohmieae

Halleichet Ufer 36 BERLIN 8W. 28 HailMchn Ufer 36

I
Monumentale Kunstschmiedearbeiten in Eisen u. Bronze]

Man verUtf*f/e KtUniog«.

OagrOndat

im Carl Hauer G«fTttudat

im.

KdnigUeher HorUaferant.

Ausführung von Bildhauer-. Modell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck«

olustro-, Steinstuck-, RabitzAbtiten und äusseren Baudekorationen aller Art

BERUM. DRESDEN-A.
EömalB AaffuatMtr.&l. (202) ä«ili>riia*» 14.

Cljristopl] & Unmack H . 6.

Berlin TP. 9 unD TTiesUu 0. C. (83)

BsstbawAhrt«, aalt 19 Jahren ala SpaxiaiilSt eingeführte

CaseTn-Farben und CaseTn-Blndeinlttel
(405II)

Ant. Richard, Düsseldorf,
Fabrik roaltecha Produkte und Künstlerfarbenfabrik.

Fr. Gebauer, Berlin n,W.
Maschinenfabrik und Eisenkonstruktions-Wcrkstätten

:=^=i^= Sp<>7.jalit)it :
- ^

Hochbauten » ßrtickenbauten
Ganze Bauwerke aus bisen. Blnderkonslruktionen, bisenb.ilin- u Strassenbrlicken-

Bahnsteighallen, Wasserbehaller, Hochbehllter, Schacht- u Fördcrgciuste, Trans-

port.inlagen, üit1erm.isten. StOtien und SSuien fAr Ladenausbauten ctc

Eisenkonstruktionen f.Theater-undBühnenbauten

Aufzüge für Personen- und Lasten-Förberung

<
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t^UcnVontltukhonen lue nrliirttl>r>rlk dti Rlicin Wntf. Kohlen S^ndlkati Betlln



TORGAMENT
(897 G«ld. Med Bodenbaoh — 1897 Silb Med. Ltipiig — 1906 Silb. Mtd. Dresden

DCDDCO. Du 0««ttM AV Spelle wurde naoh
den EnrwSrlcD S * c c o D i i autgciabtt. Die Fret-

kco von Seiu hmben dai Mariro-Kpo» mm Ge
(cniuod. —

ErwelteranKtbau dee Kumicewerbe-Ma-
•eomt In COlo. Die Onindxeinlegunf lu dem
Br«teitetua(Sb*u, det die Stiftuoe der Samm-
luDg SchnStgcn (vo>wiej(eDd kirAiliche Allct-

Itmci) lufiuDchmcn beitimmt in, faod aoi 4.N0V.
4. J- lUlL Der neue Bauteil, der eine Kotlen-
Mmme von 42jaoo M. erfordert, ichlieSt lieh
diMiMiti u den bestehenden Bau and ander-
•cils ao einen Tum- und Sudtmauerieil mit
Wallcrabcp, ao einen der wenigen Uebemale
der ehemalicen allen Stadibcfcitifung an, wo-
durch eine (uBent intereasanle Archileklur-LO-
tnng erreicht wurde, die troiadem modernem
Kunitempfiadeo Rechoong trlrt. Der Bau wird
nach den PItnen dea Arch. Frani Brantiky
in COIn errichtet, der auch Erbauer dei bestehen-
den Teiles des Kunstgewerbe-Museums ist. Der
Auftrag seitens der.^tadtTerwallung erlol(ie nach
einem engeren Wettbewerb mit dem Hochbau-
Amt, aus dem Brantikr siegreich hervorgegan-
gen war. —

Die Elnrichtan{ einet ScbneUTcrkcbrei
swiacheo Spandau und Berlin wird in Span-
dau in Krwtgung ^eiogen. Der Plan graodcl
sich darauf, dsS die Berliner Hoch- und Un-
tergrundbahn, deren Ausbau nach der neuen
Kennbahn im Clrunewald beschlossene Sache
i>l, bis für Trabtennbahn in Rahlcben verlln-

xett wild. Von dort toll sie als Flachbahn auf
Spandaner Gebiet wcitergefnhn werden; lur
GleisTerlegung wSrde lanlchtt, bis lur Wil
helmstadt, die nach Volle nduDg der Bahnhofs-
L'mbauten eingehende Teilstrecke der Lehrter
Eisenbahn und dann die durch ehemaliges Fe-
ttungsgebiel gehende ln6ere Rinestratte bennw
wenfeo; der Endpunkt der Hahn ist im Stadt
Walde, unweit der Obetharel, gedacht. Die Ko
tten dieses Verkehrsplases werden fSr Spandau
auf 3 Mill. M- berechDct —

Literatur.

Schmidt, Hana. Die Projektion photo-
graphischer Aufnahmen. Zweite, neu
bearbeitete und bedeutend «ermehne Auf
laj^e. Mit 174 Fig. im Test. — PhotogTa-
phische Bibliothek, Bd. i.v — Berlin 190S
Gustav Schmidt fvorm. kob. Oppenheimi
Pr. 4 .M.. geb. 4.1io M.

Schroeder, Friedrich. Aettheiitche Be-
trachtungen aberaltc und ncucBau
art, gezeigt an Brandenburg a. H. - Son
derabdruck aus der.Gesundheit*, Zciltcbtift
ISr Stidtehygiene, Stldlebau u. a. — Üelp
sig 1908. F. Leineweber.

Schröder, Joba., Arch. Praktisches Hand
buch ler Kauf, Bebauuo)^, Beleihunir, Vcr-
mieiu:>g uiw. von Orunastückcn. In ge
meinverstkodlicher Weite Dach der einschlt
gigen Gesetzgebung, Rechtsprechung, den
vorgeschriebenen Foimalitlten und der ge-
scbtlilichcn Gepflogenheil lusammenge-
steilt. erläutert. MOntter i. W. 1908. G.W
Visarius. Pr. a.jo M.

Schubert, Alfr, Pro!., Bmttr. Die GellBgcl
stille, ihre bauliehe Anlage und innere
Einrichtung. Dritte, voKslIndig neubearbei
tele und vermehile Auflage. .Mit 196 Abbil
düngen. Berlin IQOX. Paul Parey. Pr. i.soM.

Schau, Renatiu, Uipl.-Ing. Beitrlge snr
teichoeritcben Massenermittlung,
HasaenTerteiInng u. KOrderkosien-
Bestimmung der Erdarbeiten. Von
der groBbrrz. Technischen Hochschule lu
Damittadt lur Erlangung der Werde eines
Dr.-Ing. genehmigte Dissertation. Ref. Prof.
H. Wegele, Körtet. Prof. Dr. Hennrberg. Ber-
lin 190K Wilh. Emst k Sohn. Pr. 1,40 M.

rechnisehc Studienhelte. Herausgegeben
Ton Baurai Prof. Carl Schmid. Heft St
DonaubiBcken fOr das Wasserwerk der Stadl
Ulm. Kastentrlgerbrecken mit Pfahl-
Grenduogcn au« Eiseobetun u. Aacbbrdrke
bei Wuriach. Mit 3^ Abbildungen im Test
und 1 1 Tafeln. Sinttj[art 1908. Konrad Witt-
wer. Pr. 2,60 M.

Pmonal-Macbriehtwi.
Deutachea Reich. Dem Geh. Brt. Ullrich

in Eilutt ist die Kilaubnii lur Anlegung des
ihm verlieh. Ritteikreuies I. Abt. des groBhcrz.
itchs. Haus-Ordens der Wachsamkeit oder vom
Weisen Falken erteilt.

Der Geh. Ob.-Brt. ASmtnn, vortr. Kat im
Reichs-Mar.-AmI, ist gettniben.

Heaaca. Verliehen ist: dem Prof.Wegelc
an der l'echn. Hochschule in Dannstadt, den
Geh. Brtn. Liepe in Mainz und l.ohmcyei
in Frankfurt a. H. das Kitterkreuz I. Kl. des Ver-
dienst-Ordens Philipps des GtoBmatigen: dem
Prof. Wickop in Darmsudi der Char. alt Geh.
Brt.. dem Oir. Goerz der russitch. elektr. Weikc
.Siemens A Halskc in St. Petersburg der Char
als Brt.. dem Reg.-Bmslr. a. D. Eberhardt, Dir
det Rhein. Technikums ui Hingen, u. den Aroh.

Bester hygienischer Fussbobenl
F«u»i«loh«p D FuganlM Q UnvsrwOatlloh

Torgamentestrich- und Korkestrich - UnterbOden

:: Ueber 1 Million Quadratinet«r aosgefUlirt ::

Langjlhrige KrfahniDg. (rlünzeDde Z<-ngDljj4e.

Torgamentwerke G.m.b.H. Leipzig

Rundslabe u. Laffen
aus astfreien und gerade gewachsenen Hölzern.

:: für Vermessungszwedie ::

Dekorationsleisten n. liniii. Firkniistir. Goldleisten. Baalelsten.

liefert als Spezialität (191)

Geraer Holzwarenfibrik Rokert Lindner

] G«ra 274, Reuss. f

I Dommitzscher Thonwerke Aktien 'GesellschaftH IloiBinitZNrh n. F.lb«-

empfehlen= Glasierte TonrShren
Fasionstm und Krli

FasionstOcke. Sinkkasten. Fett u SandfSntie. geteilte Tonröhi^n zu Rinnen-
uod Krippenanlaoen. Vlehtröge. Pferdekrlppen. Schornste naufsMze etc.

Qefrflndet
1876. M. FRIEDRICH & Co., ..Äi«;,= Mpesialitäten: =

AuafUhrung von -Anlagen zur

Reinigung und Klärung der Abwässer
von Schlachthöfen, FabriketahliiwemenU und sonstigen Betrieben 12$

Abortanlagen mit Wasserspülung
fflr Schulen, Kaaerneu, Fabriken, KrankenhÄiiser, Wohn(;el>ftude et«, in Ver-

bindung mit konzess. Desinfektious- und Klftranlage.
- Conzeeslone-ElnholunEea und AuafQhrjngea.

Wa1*mwa ei*
Bereitnngs-Aiilag;eu

J!ä!«5S!! ,.,„.c>sl.r.l,

= 7 Normalgrössen = (2)

mit 300—1500 Liter Warmtvasser-Voriat.

Für Wahnhäuser, Villen,

Anstalten etc. =

Marcus Adler J
BERLIN NW. 7. fin^



Wicnkoop, Du. dci Landei-Banccwetksehulc
in DtnnstMt, der Chu. ali Bit.

DicRet'-Bnu. Ono Ztog, Pricdr. Becke r,

Gull. Dlrich, Wilh. Baeh, Rud. HofmaoD,
Ad. Pleillcr, Glcthet Kreoiien uad Albeti
Marx lind lu Re{.-Bmiun. cmumt.

PrenBen. Verlicbco iit: dem Prot. Gatjr,
AbU-VonL beim Miterialpra(.-Amt in Dahlem,
die kcl. Krone tum Roten Adler-Orden IV. Kl.;

d«n Mafiitr.-Brtn. Wo 1 1 c d b a a p t in Grunewald
and Ojrlewiki in Berlin, dem Landetbru Ma-
gno na loHanDOTer, dcmReg.-Rm>tr.a.n. L eit-

gcbel, Dir. der itldL Eleku.-Werke in Bici-

lau. dem Eiacnb.-Bau- u. Betr.-lnip. a. D. Bech-
tel in Gauel, dem Bauinip. Leo in Hamburg
und dem Kr.-Bauinsp. Becker in Zeiti der Rote
Adicr-Ordes IV.KI.; dem Krg.- u.Rrt.T Fenti
in Schleiwig der kgL Kioncn-Ordco III. Kl., dem
Rcg.-Bmilr. S c h u m a n n in Magdeburg der kgl.

Kronen-Ordcn IV. Kl. u. dem Keg.-Rat Hl un ck
tn Nlkolaue« die Rote Kreat-Mcdaille III. Kl.

Die EUenb.-Riu- u. Bctt.-toap. Staudt io

Franklurt a. U , Stahl in Maiu, Henkel in

HaiiBOTer, Orcve in Halle a.S., John in Kaien
a. R.. Ouericke in HaonoTcr, Band in Mag-
deborr, Sohwemann und Prange io RIber-
leid, Karl lleinemann in Uelten. Poppe in

(teterode und PrObiting in Tiliii, dieKiienb.-
Kauinip. Bluhm in Duucidorf, Lcni io Dort-

mund. Herrn. Oppermano in Salbke und Kri.

Schramke in Straliuod lind lu Reg.- u. Brtn.,

— der Kiienb.-Bau- n. Bcti.-Intp. Karl Meti-
5 er in Trier iit i. Kiienb.-Dir. mit dem Range
er Rtte 4. Kl. ernannt.

Verletzt lind die Rrg.-Bnulr. Birnbaum
in Polidam nach Poteo. Mahlberg in Holgcii-
mar nach Caiicl und Bellen in Kieiuburg
nach Gr.-Strchliii; Wellmann io Orterkappeln
nach Brieg, Schedler io Gumbionco iL Kühn
in Daniig nach Initerbuig.

ZurBeichtftigong übervieien lind die Reg -

Bmatr.: Rechholti der Min.-, Miliar- u. Kiu-
Komm. in Berlin, Parow der kgl. Eiicnb.-Dir.

im Fnnkfuii a. M.
Die Reg -Bfhr. Herm. Kaiier aus Hannover

und Lcbrecbi Naumann aus Cotben (Huch-
b(clb), — Kurl G fl n t h er aai Poicn, Fei. Pot y k 1

au« Braken und Krwin Neomann aas Berlin

(WiMCf- u. StraBenbfeh.l. — Rtost Reicheo-
haim aus Berlin (Masch.-B{ch.) sind lu Reg.-
Bmstm. emannl.

Der Reg.- a. 8n. Dietrich in Simmem u.

der Siadibrt. Mlhlbach in Königsberg i. Pr.

lind gestorben.
SächMD. Der Landbauinip.Wo I f In Plauen

ist luto Landbauamt Leipiig and der Mil.-Bau-

loip. Räch in Dresden to die VorsL-.Stellc

des Mil.-Bauamtei Bauisen rerselit.

Der BrL Dioser, Vorst, des MiL-Baaamtci
io Baottco, iit gestorben.

Brief- and Pragakaatan.
Hrn. Arcb. C. S. In NeuB. Ihre Sachdar-

stelloog ist unvollsitndig. Sie gesuitel nameoi-
lieh kein ticheret Urteil Uber die Natur des
RecbtsTcrblllnissei iwiiehco Ihnen und dem
Bauherrn, welches ebensogut Dienstmiele wie

Werkrertrag sein kann. Io der Annahme, daB
Werkvertrag bestanden ha'., kommt B. G.-B. i^^S
lur Anwendung, wonach die RSgefiist von Mau-
mlogelo lanf Jahre bctitgl, iioa iwar von <iri

Abnahme des Werkes ab gerechnet. Sie Wir-
des also IHr den rorgelalleoen Mangel des Wer-
kes 5 Jahre lang >u halten haben und su einer

Abstellung vetpAichtet sein. Sollte jedoch dei

jetil Tothandeoe Mangel des Werkes schon vor

dessen Uebrrgabe an den Rauherm betlanden

haben, von ihm als solcher erkannt gewesen,
gleichwohl aber nicht gerSgt worden sein und
Verfolgung dei Rcchtei aal seine Beseitiguoic

nicht auidrflcklich Torbehalten sein, so wIrde
Ihnen vielleicht der Kiowand aus B. Q.-B. § 640
nlti<n, da6 der Bauherr sein RSgeieeht ver-

loren hat, weil er den Baumangel slillschwei-

gend gutgeheiSen habe. Kine unbedingte Be-

urteilung Ihrer Ucicitigungspflicht gestattet dir

anToIlkcmmeoe Sachdarstellung nicht.

K. H-e.
Hra.Arch.W.W,ixiCharIot1eDburc. Ihr

Recht aul Rlckgabe der Zeichnungen, welche

Sic Ihrer Beweibong um den Bau eioei Kran
kenhaases beigclUgt hatten, besteht uniweilcl

halL Ks wild logar gcgnerischerieiti dadnrch
anerkannt, daQ Ihnen Zeichnungen sageichickl

wurden, welche jedoch irrt«mlich («Ische waren

und von Ihnen auf Wunsch des Bauherrn lu

rflekgeiandi irarden. Ihre Klage aul Rückgabe
der richtigen Zeichnungen wBrde also ledenrallt

Erfolg haben. Kine Rcuhlung der Zeichnuo

gen würden Sie indes erst bcsnipiuchen kOn

oen. wenn der Bauherr tur RBckgabe der rieh

Ilgen unYermOgend sein sollte. Welchen Geld
betrag Sie wurden fordern können, bedauein

wir nicht angeben lu kOnnrn, da uns An und

Umlang Ihrer Arbeit unbekannt sind. Vielmehr

wCrde der Prcii von .Sachveisitndigen lu be

stimmen sein und jedenfalls nicht den im Preis

Auisrhreiben aosgeietsten Mindestpreis von
i)0 M. Ibeisteigen dOrfen. K. H—

e

CamontbaugeschBfft

Rud. Wolle, Leipzig.
SpnialauitQtaruDg von

Beton- u. Eisenbetonbauten
fflr Hoek- unü Tlifbaa.

HAchste Auszeichnung.

8r««M e«U«a* •dallU
Lttpsif

, 1197.

Dr«*dan
1903. ^ «i>t4*a«^lMlaUU

Stamplbaton-Bantan nnd lUaabeton-Bantaa allar Art —
Koaatrakttmaa — Tlktorla-Dacka D. R.-Pat — WoUaa Eoaaoldaeka

Wonaa Bohldacka D. H.-Pat - labltaarbaitaa.

Zentralheizungen,
Warmwasscr-Versormiii^s-.V iilupoii.

koiiipicttp Haus- u. Fabrik-Installation«'».

Hoflulnu'k • Rolirloituiisfii.

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert io voraOgl. AusfOhrung als 2.Hjaiirigp Speualitüt

y^CLl X laK^llj Fenwpr «all 8, Nt. bMS. ^

Johann Odorico,
DRESDEN.
Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten
Mosoih-Terrazzoböden. 3«8

Slitlsebi BeriEhiiigin, Kostenanschläge iv. gntis üod franko.

«tIMartlktl. PUiMuhatlir, LtMrwsrea. Ntcisialrii, tchti Iroaiia. kuait|t«*rkllctii &(v*aitla<« in

Knpfnr, U-.rin^ und Ki>«n. Tfrraliotit», Stjadahren. Taftlktttickf , TiftllirdCi, sUtir*lattlirlt

T((|l*irltt. liIntlilaaiikSrMr '•>• '<n>l •'l<'ktr,<i l<f 9 I.ichi . Korkmaktl ,' LKir • SlliniM«!

Oriidtner Klastlenntbtl.

gegen monatliche Amortisation. ^ >»

Erslcs Qeschalt, welches diese leinen Ocbiauclis- und Luxusartikrl gegen cilclchlertc

Zahlungen liefert - Katalog HK. kostenfrei. — Für Beleutlitungskörper Spczlallisie

STÖCKIG & CO., Hoflicterantcn

Dresden A, I

(Mr Deutschland

)

Bodenbach 2 i.

(für Oestcmidi).

Goog



BEILAGE 52 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG^ XUI. JAHRGANG. ZU N2: 103/4. VOM 24. DEZEMBER 1908. Er=
Ii;scrtiur.sprL>is in Jicsor Bcilag« die 60 mm breite PetifMile (xier dertn Raum erste Seite 60 Pfg., die anderen Seiten 50 Pfp.

Technische Mitteilungen.

Liptiadegel. Von der Leipziger Ze-
mcn'.industrie Dr Gaspary & ('o. in

Markranstädt bei Lei pzig wird unter obiger
Bezeichnung einZementdachzicgel in den
Handel gebracht, der gefällige Form mit
zweckmäßiger Konstruktion verbindet
Der Ziegel ist ein sogenannter an decken-
der Ziegel mit rd. 3.5°» breitem doppelten
iJingsialz. Gegenüber den sich mit brei-

terer Fläche Uberdeckenden Ziegeln bie-

tet dasden Vorteil, daßStflrkeunterschicdc
der Ziegel, wie sie durch die naturge-
mäße Aonuuung der Maschinen ent-

stehen, die Dichtigkeit des
Daches nicht gefährden
Durch Querverstärkungs-
Rippen auf derZiegelrUck-
scitc iin beiden Knden des
I-'alzes wird ein Abbrechen
des letzteren vcrfjindert Eine
weitere Ripjje dient zur Km-
bettung <les Sturmdrahtes
während der Herstellung
Die Ziegel werden mit oder
ohne Ropfvcrschlulileiste
geliefert In letzterem Falle

ist natürlich nach dem K.indcckcn ein

auerverstrich erforderlich Um dabei an
Orielmasse zusparen, sind an dcrRtick-

seite des Ziegels in entsprechender Fnt-
fernung vom unteren Rand Hrhbhungen
angebracht, die als Trager des Verstrich-
mörtcis dienen Mit 15 Stück wird t

Dachfläche gedeckt, trotzdem wiegt i

Dach nur etwa 37 "f Durch das der Firma
patentierte Spachtclvcrfahren wird die
Wasserdichti«keit der Zemcntziegel ge-
sichert. Die Oberfläche wird durch I.ängs-
wellen l)clebt, der untere Rand kiinn ge-
rade oder abgerundet hergestellt werden
DicZicgel kijnnen sowohl im Verband wie
glatt Übereinander eingedeckt werden. —

Chronik.
Kaoallfatlon«-Arb«ltea In Crerdd. Eine

inleteitaDle und TetaDtwonunttvollc Ticfbtu-
AuilBhiung ist vor kuricm am Kbcio mm Ab-
tehtuB ccbracht worden, nlmlich die Hcrdel-
long der Auimandoni; de* etwa 3 km langen
Haapl-Sainmelkanal«! der Stadt Crcteld in den
Rhein. Diete Autmindung besteht in einem
1.4 m im Lichten weilen und 55 m langen eiier-

ncn Rohr, welchei, an dai am Ktieinafer enich-
tele Aairolndungs-Hauwctk antchlieBend, auf
teinc gante Llr^c bi> auf 2,5 m Tiefe unter der
Rheiniohle tu venenkcn war. Die Vorberei-
tungen tu dieser Arbeil, bcaiehcnd in der Bag-
gcrang der für die Aulnabme des Rohret er-

forderlichen Soblenrinne und in der Hcrilellung
einet 60 m langen Montage- und Vcr«enk-Gc-
rOitci im Rhein, waren in den ersten Wochen
des Oktober durchgetQhrt worden. Die Vcrtco-
kung des Rohres selbst fand In den leisten Ta-
gen des Okiober sutt und isl dank der bei der
Kinriehtong und Diirchfohrung der ganten Ar-
beiten getrotlenen wciigchendilenVorsichtsmaS-
regeln ohne Zari«ciirtif«lt voniiaiten gegangen.
Die GrsacDi-AuslUhiungcn einschlicSlich des
Haupl-.Sammclkanalea liegen in den H&nden der
Tiefbaufiroia Dyckerhoff & Widmann A.-G.
in U<ebrich . Rhein. —

Eltenbabn von Kairo bi* zum Kap.
Die Kngltnder sind taikilflig am Werk, den
gioBen Gedanken «on Cecil Rhodes, die Rihu
<on Kapstadl nach Kairo nach und nach der
Vcrwiiklichung naher tu bringen. In kurier Zeil
wild die BaKntlreckc twiichen Asiuan und
Wadi-HaKa, der einzige Teil der Strecke Ktiro-
Chanum, der jeiil noch tu Schiff turtckgclegi
werden muB, «ollendet sein. Nunmehr beginnt
man mit dem Uhu der groBen Nilbrücke bei
Cfaanom. Die Hshnlinie endet jeut in Halfijeh
am rechten Nilufer; uro nach Charturo tu ge-
langen, muSie luin mittels Damplbootes den
518 m breiten FluB durchqueren. Dieser Waisei-
stieifen, der die Ägyptische Hahn Ton der klnf-
ligea Ugandabaho, die Chartum mil Kondoroko

RUD.OnO MEYER
HAMBURG lERUN BREMEN Kia FRANKFIItTa.M. POSEN

GCCIliNOCT ISS8

HEIZUNCS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR. WICHMANN
SpECIALGESCHÄFT für BERUM.NW6 KARLSTR.U

ZEICHENBEDARF.

I
^/^m aus lyxr?r-tlP»\rroßlas,

DBotschN Loxnr-PniDtB-Syad.
G. D. b. H.. Bsrltn - Weluinits.
Lak«*r Btrait« 34 '35. Talipban Nt.

100 rv

I
HartliolZ'Fusstiöden aus üiornliolz

Splitterfrei nr Fabriken
ulkAitcB, aaf Balkw, Lanr Mar BUa«

(iiir

utiiiirliin),

B«fl«run* *< Km t«B, nt Balkw. Lac«r Mar BUadMra.
Üirilil2 Iii lilti Iii

lltil U|MlDtli Flll-

Mu Itt Iii lllllgiti III

Uiirlittiiti Eriiiiriii

Abnatsanc lant Doter
raohuit dar K. Hat«-
riklprUfniici • Anatali
liohtartalde B«rUn

Akan 1,1 eea, Uehaa M eea.
Vor minderwertiger Wara wird gewarnt.

Koefoed A Isaakson, Hamborgf 15.

BETON UND EISENBETON
HOCH- u. TIEFBAU

BRÖCKENBAUTEN » KANALISATIONEN

GEGROnOE^
1870

HUSER u. CiE.
OBERCASSELSIEGKREIS.

GEGROtlDET
1870

Nass-nischinaselilnB fOr Sfelnhols
cht Ober- unil Unt*rb«4«n »n der nauilrlU. S-.ntiil. I.oi<-)ii ironaportab«!, daher vjrh für I

I
klein»ro Auvfuhrudtri'n vorrti)?Ucb ffvoi^nat. Hanilb«IH«b. Tsg«il*iilung ÜO— ftOD qn Fl«ckaaloa«|

Btdta Statt glticbt Mischung. Wnafllliciia Ertpsmit an Bindtmitlal. Elri(«cli<4a Mdianung.
Prwiai H. aso,- par S«Ooh netto ab Warh.

AUeta-Vertrieb: 44i 1I|

Gelir. SelilBletiEr, SÜfÄ'_ Goo<



vctbfndcD wird, trenoi, wird diuch eine RrBckc

voo 650 m Lkn^e mit lieben Brickeojochco
BbcnciiL Dir BrBekc U^crtiill *n Autdcbounit

die berlbmie Sambesi Ucbctb'BcliuDg. die rot

etwa 2") Jahren Tollcodet wurde und bisher

d<D frOUirn Brlckcibiu dc< atrikaaiiohen KoD-
tiDentr» dantellie. Dieie NilbiUcke ermOgliclit

den RiiKltadero die Aal«ct de« gepIaDteo

groSen Kinalei, der die writro Gebiete der Pro

rini Kl Djeiirth wlhrcnd der wuirrumeo Zeu
de( Ni'i, io den htonaten Okiubcr bit Mtii
mit Watier TertotKea »oll. D« groBe Prnjeli<

wird er<t lutllhrbar, weoo die Nilipcrre durch-

irrlahtt i«t, UO'I dieie wird erit (lachtbar, veen
El Dj>«irah mit deo hc»iehei>dcn Ritenbahn
linieii rribunden in. Der Biu dieier Aofch nS
linirD aScr wi'd unoiilirlbar oarh Vollcnd in;

der groBrn Nilbrflckc mOglich und daoo ioloti

in AxifriB KeDommen. —
Zur AutDUtzung der WaMcrkrSfle der

SaaUch «ml bei KidI ni;, eine halbe Siond'

oberhalb Kcichechall. eine TaUptrre mit Wil
lenTerich'uB vnn 1 Mill cbm lohali angelcg-

wirdeii. Dil S'auvaoer wlide mittrlt cire

Stolleai durch den MallerbeT« itelnlel aodtreih

in Kircl berK bei Keichenhall ein Kradvck vor

CP.S. Die el.kiriiche Eoeririe »oll Hr die

nmllurg der Hihrsttecke S»libure-l'«c
Rrichenhall— Berchtr«gadro io eUkiti»chenBc-

Hieb lowic fOr die Z«ccke piiTalcf Uatcmeh
munp''n dienen. —

Teliowkanal-Spcicher am Tempelhofer
Hafen. K> hciKCi le iQr den lUiiii er GBtir

Vrikchr biiKer Mangel an f weckmtHi|{en mi<

Hiltiroiiteln der heufgen Techr ik au«seiiatteien

VorkchruDKcn furo l.Atchcn. Laffem und Um
•ch|a(cD der nach und «on Berlin bcfArdertec

Waren. Oeihalb wurde nach Krbauubg det

Telto'-Kanalt daran gegargen, an dincfn einen

Speicher, veibunden mii einer tolltreieo Nirdtr-

lage, lu erbauen, der auch luglcich belebend

auf den KanalTtrkebr einwirken lo'lle. Dieier

Biu «urde auf Cirund rin'r ron der bauleiien-

den Firma HaveitadlAContag »orberei'el«D

Vorlage vor vier J«hren vom Telmwtr Krei»-

tage bncbloitcn und iit jeot am Tcmpclhoter
Kanalhafcn auigtiQhrt. Der Speicher hat eine

Lange von 120 m und eine Hretir von 15 m.
AuBer dem Keller und KtdgrtchoB enihkii er

Ilnf Sioekweikci jede« Geicliofl hat 30CX) qm
Lageifliche. Da« Crebkudc beiteht io allen

leinen trarenden Teilen au> Eiicobeton. Durch
den Acarblutt dca Speichen an die Rixdotl-

Miilrnwaldef Kitenbahn und durch dicte Ober

den Ringbahnhol (lermanoitraOe mit der Staats-

bahn, iti Gclrginhett vurhanden, die auf dem
Kanalwrg elngegaogeneo Güter aul dem Gleise

weiteriusendco uod i'mgrkchil. Der Speicher

ist tur Aufnahme von S flckgBtera und Getreide,

besondir» lotem Getreide, bcst>inmt. Auch un-

»eiio'lte Giter »ollen eingelag'il werden. —
Roaaauer Brunneo in Wien. Auf der

Kliiabeih-Prumeoade an der Kinn Bodung der

Gla^ergaase gelangte nach dem Kniwuif des

Bildhauer» Tbendnr v. Khuen io Wien ein

neuer Mnnamentalbrunneo lur Autitellong, der

als Hajp'figur die Dunau in Hronte, als Neben-
fi<u'rn die Gestalten eines Fischers und eines

FlOBe'S irioi. —
Eine Erwetterunc der Kur-Anlagen In

Bad Reichenhall «ud tat nächstes J^hr ge-

plant. Sie bciriffi die VergrOBcruog rtc» Kur-

Sartrps durch Verlegung de« Giadiethautes,

en Neubau einer heilbaren Wandelhalle und
die Erbauttog e nes Theaters. KurgartcD, Ora-
dieihaus und Wandelhalle sollen 1910 vol'endei

sein: vom tilchttcn Landlag werden die Mittel

IBr drn Thr«ietbau gefordert werden. —
Neuer Zierbrunnen für Mönchen. An

der Khrergut StraBe in MBnc'ien wurde nach
drmKnlwuifde-KuntlnialersFi Oelacroix ein

Zierbiunnen aufgehellt, bei welchem aus einer

Brunnenschale ein Schalt mit Kapiicll und Blu-

Dienkoib'KiOnuog hcrausragt. Der archiiekiu-

nitche Teil bettehl aus Muschelkalk und wird

durch ornamentale Schmiedeisenarbeilen bc-

reichfri. —
Waiaerkraft-Anlagc bei Oalerbofen in

Nledrrbaycrn. Nach der .Oanaureitung" be-

iteht der Plan, bei O«ieiholen m N edeibajetn

eine Watseikraft-Anlage ISr die Zwecke des

Bahnbetrieb'« und der Piivaiindustiie aniu-

legen. Ein Teil de« Wassers der liar soll tu

diesem Zweck von Niederröring ab io eineir

Kanal l»ng« des Bert-haogc« flher Sch«rariw01ir

an<l Itaihofrn in die Donau geleitet und in der

Nthe von Aicha eine G- fllMation angelegt

werden. Mm rechnet aul die Gewinnung einer

Kraft von 8000 PS.

ParaonaJ-Nactuicbtaa.
Deutarhes Reich. Der Mil Bauin«p. Brt.

Plaf <i Meli i-\ rum Int.- u. Bit. ernannt.

Baden. Der ()h.-B«oin«p. Kuplerschmid
in Mannh'im ist unt. Verleih, de« Tit. Brt. «um
KoM'gia'miigl. der Ob.-D't des W«»«er- u. Stra-

Bcnbaue« rtranot, — Der Wasser-Bauinsp. Sie-
ben in OReoburg ist als Vorst IUI Rheiobaa-
ln»p. Mannheim und der Reg. -Bmsti. Burger

2ofi

Mörtel,
der mit Schachts Pliol

iHmulsion liergeitelli.

wird, uUibt wdsscrun-

dutciila»»!^. Kein Orund waaserimKcUer,
keine leucnten Wände, kein Sdiwamm.
Georaucilsanweisung u. Piosp. giatts

dutcliP. Siltacht, Teerpiodukten-Fabilk,

BraunschwtUK A. 22. 4;i8'

Cid)tpau$papier u. Ecincn.
nur «rathlaaaige fabrtkate.

HIU Sorten k Kolli 10 m lan«. Cisii |a OUnstm.
mmilslark. papirr 75 cm brdi fflk.Mlk

positiv: „;•„.. : : js
m« Cinhe, Glblng,

in
"3 S

Fslasta R«rtr*ai*a.
ProapakU mMi Ko«t«a«aaekläg» tralii.

(320) 'S

^1

1

.5 -

3

C 3 IS
^» a- ra

Otto Schultz
ir-Wark und Kunstschmiede

HallBBches Ufer 36 BERLIN 8W. 28 Hallesches Ufer 36

I
Monumentale Kunstschmiedearbeiten in Eisen u. Bronzel

Zentralheizungen,
Wariiiwasser-Vcrs<»rKuii;;s. .\iilascn,

komplette Hau»- u. Fahrik-Inslallationcn.
Ildrlulrurk-Rolirlcitiin^eii,

Komplette Rohrleitungen zum Selbstmontieren

liefert in vorzQgl. Auiftlhruiig als 23jahrige Spezialität

Pari Fifirb -wCUi f JlCt^il) F«m«|ir.«ailt,llr.t5ia. ^

{ HANS BIEHN & Co. Q. m. b. H.

'

BERLIN W. 50, Regensburgerstrasse 5.

(TeLi VI, 1377J.

Spezial-Unternehmung fOrAbdichtungen
und Bauausführungen im Grundwasser.

Oohann Odorico
Frankfurt a. N. 3^

l'Dlornehmiinf; Utr ^
Eisenbeton- u. Slampfbeton-Bauten

WosalhTerrazzDliöilen^^^^
Statisrlie Berechuungoii. Kosten-
AnscIilüKC ev. ^atis und franko.

m

-s« Carl Hauer
Ausführung von Bildhauer-, iModell-, Antrage-, Stuck-, Stuckmarmor-, Stuck«

olustro-, Steinstuck-, Rabitzarbeiten und äusseren Baudeltorationen aller Art

BERLIN. ^ DRESDEH-A.



in Oflcnborg nicht ini Onu-Dir., losdcm m
|

BahobBuinip. Mannheim Tcnetxt.

EtoQDt ticd: der W.- u. StraScDbiainip.
Bacr in KarUrabe ont Vefleih, dei Tit. W«iicr-
Bialnip. I. Vortt. der Rhciobauinip. ORcnbarf

;

der Ke?.-Bm>ir. Sehwtrtmann in Fieibari;

ant Verleib, dci Tit. W.- o. Sir.-Bauinap. tum
Vont der W.- n. Str.-Bauinip. Wenbeim; der
bg.-Prakt. K 1 c i n c r io Heidelberg lain Ke^.-
Bnutr., ond fit letxtero lor Kultar-Inip. Kon-
tani Terteltt.

Bayern. Die Bcwilligunf lar Ann. und lum
Trafen der ihnen Tcriieh, Orden itt erteilt, und
(war: dero Brt. Dr.-Inr. t- Miller de« Komraao-
dearkrcuiei II. Rl. mit Eicheolaab de» g^roBb.

bad. Orden« TOm Zthringtr LOweD und dem
Ref -Rat Kicifcr in Aai[tburf dei Rilteilueu-

Mi I. Kl. dei gleicben Orden*.
BelDrdcTt aind: die Ob.-Reg -Rttc POrder-

teuthcr, Biber und Opel tu Mio.-Riten im
Staatimin. Hr Veikehri-AngeleKenheiteD; der
Oii.-Rat Sehremmer in Manchen i. Ref.-Rat
bei der Dir. inAiirtbarg; die Dir.-Aai. Pcril
I. Ob.-Bauin*p. in Regentbarg, Rathmajrcr in

Paatau xam Dir..Rat: die Eiaenb.-Ati. Hellen-
thal bei der Dir. in Nlrnberg, Semmelmann
in Regesibnrg und Ibbach in Wiriburg ta
Dir.-Aii.; — der Ob.-Poiiati. Ried i. Poitiat

bei d. Dir. in Landihat, die Poitaia. Fr Schm id
in Minohen, Zeriog in Nlreberg nndGam-
pert in Landtbut lu O&.-Poitau.

Die Ob -Potlasi lind berufen: Stcidle in

MIncben in daa Slaatimin. Itr Vcrkrhnangel.
n. Rapp tum Telegr.-Kootlr.-Aml in Manchen.

Verletat lind: die Ob.-Biainip. Bdincer
in Msncben lui Riienb.-Dir. RefCoburg, Hneo
Marggralf in Mlnebcn in du Staaumin. (Br

Verkehraangel., Bafiler in Monehen iiu Dir.
WCtiburg, Bleibiobaai in Kirchieeon lur
Dir. Nttmberg und de Cillit in Manchen >ur
Dir. Aogiburg; die Dif.-Rlie Job. Friedrieh
in Memmingen in d» Staaumin. and Majr-
«cheider m Aui;iburg all Vniii. tar Weiklt.-
Inip. Manchen II; der Dir.-Aii. Zintgrat In

NOrdlingen all VonL iiu Betr.- nsd Baalntp.
Mcirmingrn.

EliaA-Lolhiinccn. Der Reg.- a. Geh. Brt.

Blumbardt itt i. kaii. Min.-Rat und der Bn.
Schcmmel in Strasburg tarn kaii. Reg.- o.

Brt. ernannt, dem letaleren in die Stelle einei
lltnd. Hilliarb. in der Min.-Abt lOr Landvirt-
lehaft und OlTenilicfae Arbeiten abertragen.

Preaflen. Dem Reg.- u. Geh. Bn. Beim er
in Merieburg in die kgl. Krone tum Roten Ad-
ler-Orden III. Kl. mit der Schieile, dem Land-
Banintp. Vogel in Halbcritadt und dem Kr.-

Bauioip. Bode in Daniig-Langlohr der Rote
Adici-Orden IV. KL, dem Reg.- u. Geh. Brt.

KOnig in Caiiel und dem Landeibtt. Prof. Tb.
Goecke in ScbOnebcrg der kgl. Kronen-Or-
den III. Rl. Tcrliehcn.

Dem Ob.-BrL a.D. Geh. Bit Farwick in

Pankow in die Erlaubnii lur Anlegung dei ihm
rerlich. Komtarieicbeni II. Kl. dei hcri. anhält
Hauordeni Albrechti dei Biren erteilt

Veneut tiod: die Ritenb.-Biu- u. Brtr.-Ioip.

Weltmann in Caiiel lur Biienb.-Dir. nach
KIberlrld, Pleger in Riien nach Wanne al>

Vont. der da«, neu enicht Baaabt und Dieti
in Erfurt nach Lüchow all Vont der dat. neu
erricht Bauabt., der Eiaenb.-Bauinip. Proike in

Kattowiu aar Werkii.-Intp. b nach Bronberg.
Der Reg.-Bmitr. O r i m a n n iit der Walter.

bau-Abt det Min. deroR. Arb.ior Beichkitigung
iberwieien und der Reg.-Bmitr. Schreck der
kgl. Oen.-Komm. in DCiicldori tur dienttl. Ver-
wendung angefeilt

Die Rcg.-Hfbr. Otto Knaui am Heringi-
dorl und Heinr. Oiterwold am Malin (Hoch-
bfch.), — Walter Mang am Bciucb, Heinr.
Kauriich aui Trier, Fri. Johann aui Ponten
und johl. Ouit aui Stra6burg (Watier- u. Stra-
fienbfch ) lind tu Reg.-Bmttrn. ernannt

Dem Reg.-Bmitr. Kloeber in St Peten-
bürg iat die nachgei. Enilaii. am dem Suati-
dienit erteilt

Der Ob.-Brt. NOhtt in Colo iit geitorben.
WOrttemberK. Der Eiienb.-Rauinip. Frhr.

T. Kechler-Schwandorf in RBlingen iit i.

Am. gemlfi in den Ruheiiand reraetit und ihm
der Titel und Rang einei Rrti. Tcrliehen.

Den Biicnb -Bauinip. F a i B in Khingen,
Stcndel in Meilbronn und Staib in Backnang
itt dc7 Titel ond Ruf einet Biti. retliehen.

Brief- und Fra^ekastm.
Hrn. Arch. K. In Etten. Die Gebshren-

Ordnung lar Atchiiekten in keine von den Ge-
richten al Igemein anerkannte Norm. Untere» Wii-
tcni lind vom .Verbände Deutiehcr Architek-
ten- und Ingenieur-Vereine* auch biiher keine
V'enuche gemacht worden, eine lolche offiiielle

Anerkennung tu erlangen, wohl drthalb nicht,

weil et keine Innani gibt, die eine einheltlirheAn-
eikennung durch die Gerichte retlagen kOnnie
Dal beite Mittel, der Oebflhren-OrdnuDg lu
mOgliobit allgemeiner Anerkennung la Terbel-
len, iat du, imt die Arebiicktca Dicht nntcrl

mmmmmmmmmm
CARL SCHILLING
:: :: Königlicher HofsteinmetzmelBter :: ::

Husfflhrung monumentaler
Steinmetz- unb Bilbhauer-flrbeften

! Sandsteinen uid Hatch«lkalkit«lnen ami elfr«*« BrtehaB.

Stammhaus BERLIN-TEMPELHOF RIngbahnstr. 40

Zweiggeschäh

WUnschelburg
Gralichaft Glala.

s SaDdstaiabrQcbe=
in Wünachelburg
in Friedersdorf.

Farbe der Steine:

weisa, gran, gelb.

Steinmetzwerkplfttze

in Wflnscheibarg
io Mittelsteiae u.

io ROckera.

=^ Sagerei -

in Wfinscbelbarg.

Zweiggeschäft —

=

Muhlhausen
in Tharingen.

MuachelkaUutein-
— brach ==

Zweiggeschüt

Warthau
in Niedenchleiien.

= Sandsteinbrtlcbe =
in Wartbaa.
Farbe der Steinci

weilt und gelb.

SteiometxwerkpUtz«
in Wartbao und
in Banzlaa.

^ DlamantsAgerei »=

in Warthau.

in Ober-Dorla.
Farbe dci Steim dunkclgrau.

Steinmetzwerkplatz
und DiamantaAgerei

in MQblbausen 1. Thrg.

Zweiggeschäft -

Kirchheim
in L'nterlranken.

JMuacbelkalksteiQ-== brOcbe=
in Kirchbeim

polierfUiigen mannor-
:: artigen Kalkstein :

in blaugrauer Firbnng.

KalltsteinKernstein ::

in hellgrauer Farbe.

Steinmetzwerkplatz
und DiamantaAgerei

in Kircbheim.
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dar Norm ubriieD, wie du leider noch tIcI-

fueh £eichicht. OaiiD wOtde inch bei den Ge
richten kein Zweifel darlber bcstcbco kODOen,
dafi die Norm der , fl b I ichc Prc i • * i(l. W
(ind daher nicht in der Lage, aal Ihre Zuiehnlt
weiter einiofehen. —

Hrn. Arcb. C. H. tn BreiUu. Sie haben
nach Ihrer eigenen Angabe dai Urheberrecht
an der A<)uarcll-Sktfic einem Maarerroeidcr

regen Beiahlong abgetreten, woraus lolgl, d>Ü
Alupillchc an die Skioe Ihreraeiti nicht mehr
erhoben werden kOnnea. Dem Erwerber ttcht

aach die Relugnii tu, tolehe Oflentlich autiu

stellen. Dagegen ist er nicht belugt, Ihren dar

unter geietiien Namen datch Veikicben unicter

tich tu machen, weil § 9 U.-G. dem Erwerber
erbietet, an der Beaeiehoung dei Urhebeis Zu-
(Itie, KBriani;cn odrr lonnigc Aenderungen,
also er>t recht nicht die gtniliche Beseitigung
Toriunehmcn. Detgl. konnte darau« der Tal-

btttand dei §44 U.-O. lettgeatellt werden, nlm-
tiob die Nicbiargabe der benutiten Quelle. An-
haltapunkte Iflr Eiheben einet Knticbtdigungi-
Aupruchet eolhUl Ihr Sachvortrag nicht. —

K. H-e.
Hrn.W. B. tn COlo a. Rh. VorSrUB de- jeui

gtitigen preuBitchen Reilimmungeo Iflr Ei^en-
bclon-Konttruktionen bei Hochbauten vom 14

Mai 1907, die autdrScklich auch fllr durchlau-

fende Hlaltcn auf Eitenbrtonbalken die Berflck

ichtigung der KoniinuKtt bei der Berechnung
lulaticn, wtbreod die Irflhcren Rctiimmungen
dieie Fri^e oflen IkeSeo, beiland eine beion-
dere Vertagung des kgl. Polirei-Prtsidinnii in

Berlin, welche die Herflckiichtigung der Kon-
tinuiitt bei lolchen Platten veibot. Diete Ver-

lOgung hat nicht nur in anderen pteuOiichen

Stidten, tondern auch in anderen deuiachen
Bundeittaaten t. T. all Richtichnur gedient

Oiete VerlllguDg darf aber jetct nicht mehr an-

f

gewendet werden, leit die vom Ministerium rr-

aticnen Bettimmungen autdrScklich daa Ge-
genteil bettiinmen. Sobald Sie also lolche

durchlaufenden Platten unter Berflcktichtigung

der ungflnitlgiten La'lite'lung berechnen (vrns

laut Veifflgang des Mini>i>>< der ORcnilicbcn

Arbeiten vom ti. April 190b -u^b bei Lasten

nntcr loookg/qro veiiangt wird), Si. kOnoen Sic

ttan das tatslchliche Moment einlBuren. —
10

Hrn. H. In D. Ohne genauen Wortlaut dei

in Ihrer Antrage herTorgeliobenen Bestimmun-
gen des Anttcllungt. Vertrages und des Orts-

äiatotci ist eine luveiltssige Beurteilung nicht

möglich. Nachdem in Ihrer Aaliage wiederge-
gebenen Worllaat ist allerdings ror Ablaut der

Fetten Anttellang eine Klndigung des Diensi-

Terbllloisses statthaft, und iwar auch ohne Ge-
Dcbmigung des Kreistusschtutet, weil letitcre

nach dieitcitiger Auf'assung sich nur auf den
Kall erstreckt, da6 die II Irgermeisterei-Versamm-
lung tich gegen die Anstellung mit Pensioni-

Berechtigung erklUrcn tollte. Wird Ihnen die

Stellung gckSndigt, dann können Sie hiergegen

Verwahrung hei dem Kreisauttchu8 einlegen:

auch itebt Ihnen der ordentliche Rechtsweg
offen, auf welchem Ihr Anspruch auf Anstellung

mit Ptniiontberechiigung (^eptllli und fetige-

stellt werden kann, ob die beraogeiogeneo
Gründe gegen Ihre Anstellung stichhaltige odei

ungereebifeiligtc sind. Ihnen die Absicht der

Kflndigung und die dalflr heraniuriehendep

Qrflnde rorhcr antugeheo, ist die BUrgetmei-
•terei jedoch nicht Teipflichtet. — K. H— e.

Hm. M.-Mstr. B. G. in Berlin. Ueber die

vom Bauherrn bei Ihnen tum reieinbarlen Preise

TOD 150 M. bestellten Baupol'ici-ZeichnuDgen
fllr eine Villa im Grunewald hinan* haben Sir

unaufgefordert drei GrundriB. Zeichnungen ge-

fertigt und dem Bauherrn unter der Bedingung
flbergeben, daB dieselben bei dem Bau, IhUs

derselbe durch einen Dritten ausgelflhrt wSrde,
nichtverwertet oder nachgeieichnet werden duf-
ten. Diese Zeichnungen haben Sie lurUckeihai-

ten, nachdem eine Preit-Abiede aber die Biu-

kosten miBgtIckt war. Sic glauben, beweisen
tu können, daB dieselben nachgetetchnet sind,

und verlangen jctst den Ankauf der GrundriB-
Zcichnungen. Kiner beabsichtigten Klage wird
der Ktlolg mutmafilich versagt bleiben: denn
da keine Bestellung der beregten drei Gtund-
riB-Zeichnungcn erfolgt war, kennten Sie nui

aus deren widcncchtlichen Beoutiung Ihien An-
spruch und die ZahlungspAicbt des Hauherrn
ttltieo- Zum Beweise des widerrechtlichen Ge-
brauchet mflStcn Sie naeliweisen. dsO der Bau-
herr oder mit dessen Wissen und Willen ein

Dtitter die GrundriB Zeichnung nacbgemachi
und lOr den Bau «ciwendct hat, sowie daB S:e

durch diese Handlung wirtschaftlich geschidigi
sind Dt bei dei Ucbergabe der belegten Giund-
rifl-Zeichnungen an den Htuhertn und die dar-

an geknöpfte Bedingung .Nirtnand lugegen war,

können Sic sich nur der Eides-Zuschiehung be-
dienen, die unter gleichen Umstlnden flberwic-
grnd lu veisagen pflegt. Deshalb kann sur Klage
nicht Kcraicn weiiK'ti- Kine strafbare Handlung
wflrde durch das Nachseichnen nicht begangen
labt. — K. H—«.

CementbaugeschSfft

Rud. Wolle. Leipzig.
SpnlalauifflliruDg von ^

Beton- u. Eisenbetonbauten
fOr Hoch- und Tlefban.

Höchste Auszeichnung.

flrois« uoUtaa •dalUt
Ltipalg

, 1197.

Dr«*d«n
1903. i

)<«l4»as t4alll*

SUmpfbaton-Bantan and Eisanbaton-Baotan allar Art — MöUar-
Koutrnktionen ~ Vlktoria-Dacka D. B.>Pat - WoUaa XoiuoMaelu

WoUea Hohldaoka D. B^Pat — Bablturbaltan.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.
Patentinhaber liefert die Pormdabel und die Beleatlfungvdabel

Ä"„"' Vor Nachahmung wird gewarnt. ='S::r,*h::,von Benörden
und Fachleuten

aua der Holzbranohe
bevorzugt

uoerniurciuier SaflasteioDrucne, s. m. n. u.
OteenaklvckeB, Grafachaft Schanmbnrg s«7

ampfehlaa ihr anarkiant Torcfifiloliea abaolnt wetterbeatlndlfaa

roh, beat^^t and bMrbaltat

Bereitung«-Anlagen

transportabel
gebrauctisfertlg

= 7 Normalgrössen =
mit 300—1500 Liter Warmwasier-VorraL

Für Wohnhäuser, Villen,
'

Anstalten cfc.

Marcus Adler
BERLIN NW. 7. Q'«"*"-'"
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Cjc:*cg> Cgr?cg> ; Cc:;!^>^ <z>> Ccz:*::^ <&*c3> cc^*c5> ccr.^/l)
V. JAHRGANG 1908. No. I.

Der Neubau der kgl. Anatomie in München.
.\rchitekten : Heilmann Ltttmann, Kntwuri und Ausführung der Kisenbeton-Konstniküon:

Eisenbeton-CiesellschiJt m. b H. in München iHicna «ine Bildbeilage t

nde des Monats soll in München einen zeitgemäfien Umbau erfuhr, seit längerem aber
schon sowohl hinsichtlich des zur Verfügung stehen-

den Raumes wie seiner Einrichtungen in keiner Weise
mehr den modernen Anforderungen an eine solche
Lehranstalt entsprach, tritt damit ein Hau, wie ihn nach
Weiträumigkeit, Einheitlichkeit und Zweckmäßigkeit
der Gesamtanlage und Ausstattung kaum eine andere
deutsche Hochschule aufweisen kann.

.Aber auch nach anderer Richtung ist dieses Bau-
werk bemerkenswert; durch die zielbewußte Entwick-
lung der Gesamtanlage aus ihrer Zweckbestimmung
unddurch die architektonische Ausgestaltung des Auf-

baues aus den Bedingungen der Konstruktion und des

der Neubau der Anatomie, der
aufdem Gelände des alten städt
Bauhofesan der Ecke der Fetten-
kofer- und Schillerstraße nach
den Plänen der Architekten
Heilmann & Littmann er-

richtetworden ist, seinerBestim-
mung übergeben werden. An
Stellendes durch von Klenze
erbauten, i827voliendeten alten

Baues in der Nähe des Krankenhauses auf dem linken
Isarufer, der i. J. 1855 durch Prof. Dr. von Bischoff

AlibildK. i. liuuptciDKangtluUle im OilAlg«! (KMlcHcndcckc in Ki>cnb«ion).
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Malen. ilos Ik t iijs, l.ct/teres tSt fOr den Kcrrn <icr An
läge, flcn Mittflhaii, der die großen Arbeits- und Hörsäle
ciUii.Jl, u; 'I ilcnicnt^prccliond uucli <lcn archilfkli ini-

sLliftt>clnvfrpuciktde-sH.iu\verkes bedeutet,.lusschlieü

lieh Kiscnbcton, der in Konstruktion und Material,

steinmetzniäßige Teberarbei-
tung der äußeren < )bcrflache

erfdirenhat (Vergl. die Bild-

beilage und die Fassade Ab-
bilde. iJ Die FlOeelbiMiteii
anufeinnclie PMsbiiiten mit
gbtlea Flächen und schlich-

ter Gliederung, die bis auf
ein Wappen hoch über dem
in Haustein erstellten Haupt-
portal ebenfalls jcilen (irn;)-

mentalen Sctiniuckes entbeh-
ren. Die glatten kupfcrge-
deckten I)ai-hnäclien utul die

Klippcl des Mittelbaues sind

gleichfalls in lusenbeton er-

stellt, l'nd doch ist durch die

glückliche Abwägung der
Massen, durch den Gegensatz
zwischen den geschlossenen
Flächender Seitenbauten und
dem in ein leichtes Gerippe
aufgel()sten, den Arbeitssälen
eine Fülle von Licht zufüh-

renden Mittelbau eine harmo-
nische Wirkung enidt, die
das Bauwerk Ober den Cha-
rakter eines reinen NWiticb-
keitsbaues weit hinaushebt

Auch im Inneren ist der
Fisenbeton in weitgehendem
Maße zur Verwendung gc-

kumnicn , so lür sämtliche
Decken, sowie für die Ffciler

im Mittelbau und einige be-

sonciers belastete Wände und
Pfeiler auch an andcrcrStelle.

Auch im Inneren ist auf jeden
besonderen Schmuck verzich-

tet, doch sind die Decken über
den größeren Räumen als Kas-
settendecken, z, 1 . in reicher

Gliedenuig.die aberebenfalls
nur durch das konstruktive
Gerippe erzeugt wird, und
fast ohne jeden omamentalen
Schmuck ausgebildet, wäh-
rend bei den Balkendecken
und den als einfache Platte
ausgebildeten Decken durch
kräftige Vouten die Wirkung
gesleigert ist. Abbildg. 2 zeigt

alsein Hcispicl der Innenaus-

stattung dieFingaii^;>h.il!e im
Ostflügel, die als einzigen
Schmuck auf der I repper.-

waiige enie Sphinx in dun-
klem Svenit, iiber einer Tür

il.is .ins di r alten A-iatoiiiie erüroiiintene Schw anthater-
schekelief— den K mipf des Menschen mit ilcn Machten
des l iilieüsd.irsteüfiui — abgetönte Fenster und einige
einlache Üclcuclitiingskörper erhalten hat, Fin weiteres
Meispiel gibt die Hildbcilage in Ni>. J. die den großen

durch keine Schmucklorm und keinen Pubt verdeckt, Fräpariersaal darstellt. Vergleiche mit den in gleicher
auch im Acufieren frei zutage tritt und lediglich eine Nummer wiedergegebenen Einblicken in dieselben

i No. 1.
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K.iuinc in Ivolibau !as-ien;ini

besten erkennen, d.tü hier

lediglich durch liie Kauni-
wirkunj; und die durch die

Konstruküunge^cbcncG lic

derungvonWtaden undDek-
ken eine ansprechende Wir-
kung erzielt ist. Aus den
Grundrissen (Abbild^.3— ^))

und dem Querschnitt durch
die Hauptachse des Mittel*

bauet (Abbildung 7} ist die
sl^meine AnoroiMiQe und
die AuiBiittmig des Baues
erriebtiieb. Der mit einer
Kupp«! von 22 » Durchm.
bekn inte, sich einschlieBlich

der Laterne bis zu 25 er-

hebende .Mittelbau enthalt

dieHaiipträuniedcr Anstalt.

Im Siickclgcschoß sind hier

in den äuf5erfn l'ni|:;än{^on

der halbkrci-^f' 'rrnt^rn \'nr-

bauteii auf der Südseite die

nur zu Lehrzwecken dienen-

de anatomische Unterrichts-

Sammlung, auf der Nord-
sdte die dem Publikum zu-

gängliche Schausantmlun^
anatomischer Präparate un-

tergebradit, welch letztere

sieb bis zum westlichea Sei-

teoflüget hinzieht Im Inne-

ren und Kellereien aneeord-
net, vor allem mit Kanein»-
schinen auseerUstete KQhK
kelterzurAumawahrung von
Lcicben,diein I-ayencewan-
nen aufbewahrt werden, de-

ren Mctalldeckel in Oelrin-

nen ein^jrcifend einen luft-

dichten Abschluüherstcllen.
Die Flu^elbHiitcn dieses ( le-

schosses werden im Westen
durch Vestibül uridF.inj^'an^s-

halle si i\\ le IN irtierwi.ihimnj^,

im ( )sten dun h Diencrwiih-
nungeii, W erkst.itten usw. in

Anspruch genommen.
Im ersten Ober-Gescboß

Keeen im Mittelbau im süd-

licnen Vorbau Demonstra-
donsräume und Aufbewah-
rungtiAume lür Bilder- und
Kartenmaterial, im nftidli»

chen Vorbau der dwneb iwei
Geschosse gehend« grotte

PrSparicr-Saal, derbiszu 3üu
Studierenden ArbeitspUÜze
bietet. Es war hier dem Ar-
cliilckten die Aufgabe ge-

stellt, einen K inm zu schaf-

fen, derilem in <ler Mitle sei-

nen I'l.ilz einnehmenden Do-
zenten die L'ebersicht über
den gan;^cn Kaum und die - 5--

Leitung aller .\rbeiten ge-
stattet, wahrend <ifch eine

ge wisseU nte ri ei 1 .1! Ii; liir/us.ini:nenarbeiifi

von etwafviStudiert iidengeschaficn werden sollte. Die
Aufgabe ist durch die 1 eilung <!es ;iiilieren Ringes des
Raumes durch Pfeiler und niedrige Wände in 3 Abtei-
lungen erreicht. Um in diesen m<jglichst viel Kaum
uno vor aUem reichlichste Fensterflache zu schaffen,

sind dieAiiflenwände dieser Abteilungen apsidenartig

v<n|[eso||eii. So entstand die eigenartige Grundriii-

form, dte widi dem Aeufieren sein charweristisches

Abbildi;. 7. .Schnitl durch
den Miliclbau «i:faoo).

•< iriip^icn \ i)n

sich

Wahrungsräume für präparierte Leichen iimi (ii<

den .Studierendon bearbeiteten Teile schließen

unmittelbar an den Präpariersaal an. Aufzüge vermit-
teln <len\ erkelir mit den Kellereien im Sockelgcschofi.
Keiclilich sind Toiletten, Waschgelegenheiten und
Ciarderobcn im Anschluß an diese Arbeitsräume vor-

gesehen, wobei eine scharfe I reiinung nach Gardero-
ben für Tages- und Arbeitskleidung stattgefunden hat
unddeniablreicbenweibttchenStudieKoaenaucheine

Gepriljie gibt Die mteren Wandfläcben in diesem besMidere Garderobe zugewiesen ist. Im Westflfigel

Saal sind mit hdlbbuien Kacbebi bekleidet Aufbc- ist wieder eine Wohnung untergebracht, während im

15. Jaoua' ioe& 3
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Ostfliiget sich Laboratorien, kleine Arbeitsräume,
Zimmer für die Prolessoren, Assistenten usw. befinden.

Im 2. Obergeschoß liegt im südlichenVorbau der
halbkreisförmige große Hörsaal, der bis zu 330 Hörer
faßt und 284 feste bitze enthält. Der amphitheatrali-

scbe Aufbau der Sitzreihen ist ebenfalls in Eisenbeton
konstruiert. Die Bestimmung der übrigen Räume ist

aus dem Grundriß selbst klar erkennbar.
Im 3. Obergeschoß schließhch ist nurnoch der nörd-

liche Vorbau des Mittelbaues in seinem inneren Teile
durchgeführt und durch den großen Mikroskopier-Saal
in Anspruch genommen. Hezüglich der übrigen Räume
kann ebenfallsaufdenGrundriß verwiesen werden. Er-

wähnt sei nur noch, daßein in voller LAnge inallenCe-
schossen durchgehender breiter Korridor die verschie-

denen Räume unter sich und mit dem Haupt- und Ne-
benlrcppcnhaus in zweckmäßiger Weise verbindet.

Auf die durchaus einfache aber doch ansprechende
Ausstattung der Räume mit Gestühlen und Möbeln,

auf die allen Anforderungen entsprechende Einnch-
tung für Heizung, Lüftung und Beleuchtung usw. soll

hier nicht näher eingegangen werden.
Für den Bau waren i 450000 M. im Jahre 1904

durch die Kammer der Abgeordneten bewilligt, und
im Jahre 1905 konnte mit dem Bau begonnen werden.
Entwurf und Ausführung wurden der Architektenfirma
Heilmann & Littmann in München übertragen.
Spezialkommissar der Staatsbauverwaltung für den
Bau warOb.-Brt. Stempel, unter dessen Oberleitung
auch die Ausführung des Baues durch Bauamtmann
Maxon geleitet wurde. Bei der Disposition im Ein-

zelnen und der inneren Ausstattung standen dem
Architekten die beiden Professoren R ü c k e r t und
Mo liier beratend zur Seite.

Im Nachfolgenden soll die von der Eisenbeton-
Gesellschaft m. b.H. inMünchen ausgeführte Eisen-

beton-Konstruktion in ihren Einzelheiten noch etwas
näher besprochen werden. — iFortKtiunK folgt.)

Abbild^. 1. Erwciti!fua«r»bauico der ZcmcDlhbrik Grofchowitt O. S. Oeitliehe Aniieht dei OfcokiuMnlage uiid der Klialcerhalle.

Zementiabrik für Drehofenbetrieb in Eisenbeton.
(Hierin die AbbUdUDfca Seile t uod 7 lowle in No. 2 der .MitleUaagcD*.)

Iie
.Schlesische Ak tien-GescIlschait iUr Port-

land-Zeraent-Kabrikation' tu OroschowitzO. S
beschloß im .Vlai iqo6 eine Erweiterunj; ihrer Fabrik-

anlage durch .Vnliigc von 6 neuen Dreholeii ni xo " Länce,
und es wurde der Firma Gebr Huber in Breslau der
Aultran, das Olen-
hiuis d:uu,dieRoh-
mehl- und Staub-
kohlcn-Silo-.Anla-

Rc,zweiRroßcHal-
len zur Lagerung
von Zemcntklin-
kem un<i einen
Zement - Silo für

50000 F;iii fcrti-

Pcn ?.cmcnt nebst
aßpackungssilos

und Laderampen
inKisenbetonkon-
strukiion zu ent-

werien undauszu-
tilhren.

\Virgel)en nach-
stehend eine kur-
ze Beschreibung
dcrneuausgclühr-
ten Gebäude, de-
ren gegenseitige
Lage undCirußeii-
Verhältnisse au.s

deml.agc|iUin,.\h-
bildg I, her\or-
gchcn, wahrend

positions-Skizze des (irusonwerkcs, dem die maschinelle
.\nlage von der Zementiabrik Groschowitz Übertnigcn
worden wjir, vorgelegt

Die Gcsamt-.Anordnungen ivcrgl, den GrundriL> und
die Schnitte, Abbildgn. 4—0' waren derart getroffen, daß

in 2 Seitenschii-

len von 48,19
Linge und 16,0

Breite je 3 Dreh-
ofen unterzubrin-
gen waren, und im
NditclschiH, das
bei gleicher Län-
ge eine Breite von
rd. iX.o» erhielt
im Krd- Geschoß
(lieKUhltrorameln
und die Kohlen-
trorknung Die
Mühlen- und Be-
schickiings-Anla-
gen sind auf ver-

schiedenen Büh-
nen, die im ge-
n^mntcn Gebäude
nach Bedarf ange-
ordnet sind, wie
die Zeichnungen
angeben, unter^e-
bracht — Das Ge-
bäude wird getra-

Abbildg. 3. Aa*ichi von Norden. < ilcnhaus jdUjjc, 1 Kohlen>ilo>, Zcmenuilo, Laderampe, gen, wie aus dem
Grundriß zu Cr-

dic Abbildgn i u. 3 die äußere Erscheinung der Gesamt- sehen, ilurch 7s Säulen, und :m der Rückseite zum Teil
anläge von verschiedenen Standpunkten her «riedergeben durch die Wand des angrenzenden alten (Kcnhauscs

Die Seitenschiffe i .Abbildg. 5 .sind durch ein schwach
umsteigendes Schleppdach Überdeckt Diese .AnordnungOfenhaus

In dem Ofenhause waren außer den genannten 6 Dreh- begUnsligt den ungehinderten .Abzug der von den Öelen
ölen nebst den dazu gehörigen Kohlen'rommeln die ge- ausströmenden heißen Luft Das Nlittelschiff ist überhöhl
samten Ilrerher und Milhlen für die Zerkleinerung von und mit einem S.itteldach abgedeckt . .\bbildg 8) das an
Kalk und Kohle mit den dazu gehörigen Bunkern und der Rückseite desGcbäudesdurcheintjuergelegtes höheres
Beschickungsanlagen, Luftzutührungs- und Knistaubungs- S.itteldach überschnitten wird. Auf dieses baut sich noch
Einrichtungen unterzubringen Ein vorläufiger Entwurf ein Elcv.atorhauschcn auf (Abbildgn. 6 u 7) Die Höhe der
wurde von der Eisenbeton-Baufirma auf Grund einer Dis- SeitenschiHe beträgt vurn 11,0 i», .m der Rückseite 15,0"

4 No.t.
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der I raule i<,5 > und in der Pirat

' hoch; dasquerliegende Dach der Rückseite ist jo.o»,
Das MiitelschiH ist

'6,a

das F.Icvatorhäüsrhen 22,0 "» hoch.
Die Abinessun(;en der dn7.clnen Bauteile und Kon-

siniktionen sind aus den Abbildungen zu ersehen, und
über die EiseneinUiKcu einiger wichtifjer Bauteile gclicn

die Einzelzeichnungen Aufsrnluß, die in No 2 nachlolgcn
(Abbildg ii\

Die AusiUhning hatte mit tunlichster Beschleunigung
und im Anschluß und unter Beachtung aller Anforde-

ftthrung jeder Aenderung leicht nachkommen kann, ge*
eignet Hätte die ganze Ofenhausaninge nebst Bühnen
und Dächern usw. in reiner Eisenkonstruktion hergestellt

werden sollen und hätten alle die Aenderungen und Ver-
legungen und anderweite BelastungS'Be:uispru('hungen, die
währendder Bauausführung von den Maschinenbau-Firmen
verlangt wurden, an einer Eiscnkonstniktion vorgenom-
men werden sollen, so wirc ein großer Teil iertigcr .\rbcit

unbrauchbar geworden und hatte durch neue ersetzt wer-
den müssen, denn die Berechnung und Anfertigung reiner

Abbildg. 9. Nördliche ADiicht der Otesbaiuuia^-r v^iLtitmI di-r AutfUhruD^

Abbildg. 10 Oettlichct Miltcllril der OlcnhauunUgc wahicDd der AutluhruDg.

runucn und Wünsche der Miischincnbau-l-'irmcn zu erfolgen.
Ks liegt auf der H.md, duli bei einer so umlangreii-hen
und so schnell auszuführenden .Anlage die .Arbeiten

wurden Anlang Juli begonnen und im November sollte

bereits die Inbccricbnahiiie \on 3 Ocfen erfolgen — , bei

der verschiedene S[>ezialfirtnen für I )rchofcn, Tür Mühlcn-
anlagen usw zu konstruieren halten. Unstimmigkeiten
vorkommen und Aendeningen und Verbesserungen nach-
träghch sich als notwendig erweisen

Derartige S< hwierigkeiten zu bewältigen, ist gerade
die Eisenbeton-Konstruktion, da sie während der .\us-

15. Januar 1908.

Eisenkonstruktions-Arbcitcn erfordert mehr Zeit, und die
einzelnen Teile müssen fertig sein, bevor sie montiert
werden Ks kann deshalb behauptet werden, daß es nicht
möglich gewesen wäre, in der gestellten Frist diis (Men-
h.nis in reiner F.isenkonstruktion bctriebsfähij^ fertig zu
stellen, und es kann deshalb als ein Erfolg der Kiscnbeton-
Konscruktion bezeichnet werden, daß sie die .\IOglichkeit

geboten hat, einesounüangrciche .\ufgabe unter so st:hwie-

rigen Verhaluissen in su kurzer Zeit zu losen .Außerdem
würde die Kisenkonstruktion niemals die Feuersicherheit
geboten haben wie die Kisenbcton-Konstruküon, nament-



lirh aller nu lii dct» kustsi hut/, uiul i1,il.> das hei einem
Betriebe, wie dein m Rede siciitiidcii. Irti i!ttii die lieili

ausströmenden (läse das Ki.scii surk anjjrcilen, von {-ruLi-

tetn Wert ist, liegt aut der Himd. Kinc Ubcrsrhlägliche
Berechnung hat ergeben, daß reine Eisenkonütruktion
etwa V4 mehr gekostet haben würde.

Hinsichtlich der Dächer ist nbch lu bemerken, daß
diese ia sehr fetter Mischung hereestellt und mit reinem
Zement lÄgeschlemmt wuiden imo eine «eitere Deckung

Vermischtes.
„Tran»portbe«on". Die K.aitii'iicsiJir.itikiiiiL; uui dun W.ai

stellen, die ein längeres L,i(.'etTi f^rolierf r Maien.iliii.isscn

und die Aiiisteliung einer f(r<>Ü.eren/ahl von Arliciterii ni< In

cestuttet, sowie die l-jle, mit weU her t;cl«.uit wurden miili,

haben in den (IroUstädten schon seit \ ii K n J ihri n d 17.1

geführt, Kalkmörtel nicht mehr un der liaustcilc m be-

reiten, sondern iim in tenigera Zustande von ciBci Zentral'
stelle, Ton Mörtelwerken zu benehen, die den Mörtel in
großen Mengen fabrikmiißiß herstellen und gebrauchs-
fertig zur liausielle wagenweise anliefern Uer Mörtel wird
dabei im allgenieiDen zugleich gleichmüfiiger und billiger,

als wena er auf der Bdustelle selbst bereitet würde. Diesen

AbbiMg. 4. Cnndiifi d*r OlenlMMaalige.

nicht erhielten lii'i trülicriii Ausitihrunucn lür Groscho-
witz hat sich diese Art der Ausuihrung voiutfndig bewihrt
und dichte Dachflächen nelielert —

Um einen Maßstab für den Umiang der Arbeiten zu
KebcD, führen wir an, daß in 5 Monaten rd. 27000 Sack
Zement daliir verbraucht wotdoi sind- Inden Abbildgn. o
und 10 sind noch einige Aufnahmen des Baues wUhrend
der Ausführung wiedergegeben, wshretid die AbUldga. is
imd 13 in No. a Kinblicle m das Ofenhaus wiedergeben. —

(FortulzuBf folgt.)

bindendem Zement hcr/ustellende Beton natürlich einer
besonderen Behandluti^;. uchlie cm Mjr/cr.i^e-- Alibiiidcn
verhindert Itiirn wendet M.i^jeiis nach seinem i;esi hulz

len \ erlabren Dkl' 14(1 ;.(;;, j(i;^^oi iinii i<32 0211 \ 1)-

kiUihing der Materialien und K iifilhal ten des l!ct<ins

lieim Trans^jort sowie K üt I c I n in, MaUre^jeln, deren er-

folgreiche binwirkung aul eine Hinausschicbun^ des .\\y-

bimkns bei Zemcntmöftel j* bekannt sind. Die AMttth«
lung wird dabei in einfacher Weise dadurch erreicht, fiaft

die an sich kahl gelagerten Materialien auch bei der Ver-
arbeitung in der Mischmaschine durch reichliches Be-
sprengen der Umgebung der Arbeitsstelle mit Wasser
durch dessen Verdunstung kühl gehalten werden. Beim

Transport w ird ferner der Beton an war-
men 'l apn mit feucht gehaltenem Se-

tuch liedei kt>;ei

in kleinerem l iiil.in>;e, 7,. T durch die
\'ersiii hsanstalt in ( Ir -LiclüL r!eld.e, ;.'e

tnaclit worden, welche hirisichllicii der
Festigkeit der frischen Heton|irol>en und
solchen aus dem bis zu 6^tund«^n in

den Straßen umhergefahrenen IWton be-
friedigende Uebereinstimmung zeigten.

Bei sorgfältiger Behandlung in der Ke-
tonzentrale crsdidnt nach diesen Er-

fahrungen derartiger „Transportbeton"
für gewöhnliche üetonicrungs-Arbeiten
l-'iin<l illicntc iiSH- ) durchaus f^eei^net.

dem viin iinerlahrrnen rnternchniern
mit iinueiibten Ki,.ucn nuUcIs Hand-
miscbun^; herijcsteriicii t'.ctcu] suuar
sicherlich überlegen und es entstehen
bei seiner Verwendung dann dieselben

AbUldiK- I.

FoitlandaeiMii^Fabi
LagcplaB der neuen
ibrikiV ia Grotehewils.

Iii ® e •
i

1

t » • 1
^ ^ I

ZemmtfkMk fBr DrAsfaibaIclab ia

(iedanken hat keiz -Hmstr a D Mai;eii> ;n llamliur^

auch liir die \ crweiidunt; \ un IlcKni aiilf^euntk-n uiui seit

H103 mit gutem Kniil;.'e in Hamburg und l in^ebung in

grol^erein Maßstäbe \erwcriet Ls sind <!em \ cmchmcn
nach seit dieser Zeit rd. 46000 ct>a derartigen ..Transport-

betons" bei tiafenbauten, bei .\rbeiten der Ticibauverwal-
tung. der Obw-Posldirektion in Hamburg, der lusenbabn-
römctionlnAllona, bei verschiedenen rrivaibahnen in der
Umgegend und vorallem auch bei zahlreichen Hochbauten
durchweg mit giinsliRcm Ergebnis verarl)eitet worilen Bei

wichtigeren Hiiuten nat die 15au(ioli/ei von dem Heton ver-

schiedentlich I'rohen entnehmen lassen, die durchweg eine

gute Erhärtung des lielon- ergaben Ks sind mit diesem
Heton l-isiu r rrari>iH)rte bis /u 11 »an au) l.aiiduejicn und
bis 7» der groiMcn l'.ntlermini.' ^i'ti 177 aul tlcr Kisen-
b.ilin auN^cUihrt wunlcn, vvcdiei der Üeton nach der An-
lictcning noch eine nnlirstiiiidif^e I ..lyerjteit unter ge-

W'ihnlicncn X'crhalliussi n bei ikii liblichen I r.inspnricn

innerhalb des Weichbildes Ins zu 6 Stunden — bis zur end-
lichen Verarbeitung ohne Schaden vertragen soll.

Um das in erreichen, beilarf der nur mit langsam

Vorteile, die oben iiir den ,uis Mttrtelwcrken besogencu
Kalkmörtel angeiuhrt wurden

l'he jedoch -.iililur m Zentr.ilen hergestellter lielon

aUgenieiii am Ii /u starker beanspruchten Konstruktions-
teilen oder gar für Kisenbeton-Bauten zugelassen werden
kann, bedarf es doch wohl noch eingehender Versuche
und bei der Verwendung spSter eioer-scharien Kontrolle,
sollen die Vorteile nicht in Nachteile tmischlagen. —

Ken« BewitU(ung von Mtttda des Reichet und dei preu«

isehen Staate* fOr Vcraucbc mit Baukonttruktionen in Elten-

beton 1d Deuucbland. Der Kntn'urf des kei< lishatishaltcs

liir xc)Ol< sieht eine I. katc von 150C0 M. derjenige des
I>rculi Staates von ijooo M als lieihille liir VersiH'he mit

gruikTen I'.auucr^eii und liaiiteilcn in (• iseiibcton Mir. die

Kl.ifheil n'iier d.»s Wrhallcn des l-.iscnbctiins imicr rii)ien-

der Last, gegen SimIh bewcL'icr Körper, p ^;cn l euer.

Witteruiigseinllu-se usw bringen und iLi/ii dienen sollen,

um lur die rechnerische UegrllndlUtg SO hergestellter H.iilten

.tllgcmcin gillii^c Unterlagen Uber die Festigkeit und
ElaaaiatM des Kiscabetons su gewinnen. Im Gegensau zu
den bereits 1906 und 1907 bewnligten Mtteln (PreulL Staat

Nai.
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7O00O, Reich 35000, „Deuischcr Beton-Verein " und äesAusädiusscixiuch sction gclunden haben und mii2ocxx>,

i^VcreiB deutscher PortUnd-Zenient-Fabrikao- iqtioo bezw. 51000 M. abschTieaea. also tthOD m die neu
ten* zasamnieD 31000 M., insgesamt also 136000 M.), tu bewilligenden Mittel Uberfrreifen. Die Arbeiten sind
die zu Versuchen mit kleineren ProbekOrpern, mebr t. T. bereits ausgeführt Gr -Lichterfelde hat Vorver-
I^boratoriumsversuchen bestimmt waren, handelt e« Sich suche an Sttulen übernommen [60 Stück, 2 » lan^, 30/30M
hier also um praktische Versuche, deren Gesamtkosten Querschnitt bezw. achteckie, mit 13 verschiedenen ßügeU
Ton dem „Deutschen Ausschuß für Eisenbeton" formen) zur Feststellung des Einflusses der BüRelform.
auf 380000 M veranschlagt worden sind. Hiervon sollen Dresden führt Versuche aus Uber den Cileitwider-
der ^Verein deutscher Po rtland - Cement - Fah ri- stand unter verschiedenen Belastungsweiscn 50
kanten" und der , Deutsche Betonverein" je 6oaooM , Balken von a« Stützweite, 20/30C01 Onersrhnitt, bewehrt
der „Verein deutscher Ingenieure" und der .Vcr- mit i j^eraden Eisen ,

sowie lucrversuc h c Uber Rost-
ein deut«rher KisenhUttcnlcutc" je toooo M bei- sehnt?, an belasteten Eisenbeton -Pl.uien mit Easen-E)in-
traiien Von lU m noch 711 deckenden Betr.iiiie von .'40000X1 higen in verschiedenem Zustande, die teils vor schildlichen
will dsLs Reich 60000 M, zahlbar in 4 Raten zu je 15000 M , nutzeren Einflüssen bewahrt, teils ihnen besonders ausge-
übernehmen, während 180000 M. vom preußischen Staate setzt werden. Die Platten werden z. T. wechselnd belastet,

getragen werden sollen, die ebenfalls in 4 jährlichen RiUeo um sie in Bewegung zu halten, und mit verschiedenco Zu-
voB US 45000 M. zur Anweisung kommen tollen. Schlägen hergeMdlt Stuttgart schUoBlidi tMjid als Er-

voo den anfangs bewilllsteo Mtteld hat der Eisen* gänzung seiner in Auftrage der „JobiUuniS'Sliftiiiig der
b<U)n*Aunchuß schon 1907 aie Summe von 70000 MLfllr deutschen Industrie* bereits ausgclUhrten Versuche vcrgL
die dringlichsten Eisenbeton-Versuche zur VerfflgOBg ge- &QtdeT,NUtteilungen"i907>an i77Balkenvon2<B.stützv^-eitev
stellt, die in Gr -Lichterfelde, Dresden, StuRgait «usge- 30/30 cm Querschnitt mit i geraden Eisen den Einfluß der
führt werden sollen. Für die zunächst auszuführenden Ar* verschiedensten Bedingungen auf den Gleituiderstand

,

boten der ^ Material-(*r'!Siin^'^- Anstulten hccen die pe- iin<t ferner in ''I.C'enlvi'ken die rirhtif-r 1U* wrhrimg

Verein Deutaclier PorUand-Cement-Fabrikanten (B. V.).

Vorläufige Tagesordnung für die XXXI. General-Versanunlui^;

Mittwoch, 4n Ml and Donatntag, d«a 27. Ftbniar I90B. vorm. 10 Uhr, Im Saale A des ANhIleiciMliansca In Berlin,

nfn» nad Wntatt. «an n.Fiteaar IMM. vom. U Utet In aaal« dw HOHdia PiIm AlbMoM to
Bmüb, Pifns AIbr«ebntr«S« 9.

I. und 3. Tag. I. Bericht des Vorstandes über Vcreins-Angclcgcnhcitcn. 2. Rechnungslegung
durch den Kassierer, v Wahl der RectintingsKcvisorcn nach ö i2 der Satzungen. 4. Vorstandswähl nach

§ .4 der Satzungen. 5. Vorlage der neu ausgearbeiteten Normen und Genehmigung derselben. 6. Ab-
änderung von {; 3, Abb. i der Satzungen, dahingehend, dali statt 2% Zusätze 3 ", • geslattet sein sollen.

7. a) Bericht über die Tätigkeit des Verems Laboratoriunis. b) Wahl von 3 Mitgliedern in den Verwal-
tungsrat des Vereins-Laboratoriums, S. Bericht der verschiedenen Kommis.sioncn durch ihre \'orsitzen-

den. g. Bericht über den Stand der Schlackenmi.schfrage. 10. Bericht über die Arbeite:i des Beton-Aus-
scbusses. II. Drehofenbetrieb an Sonntagen. 12. Besprechung über die im Jahre 19 10 zu veranstaltende
zweite Ton-, Zement- und Kalk-Industrie-Ausstellung.

3. Tag. Ueber Verwendung von Papiersäcken zur Verpackung des Zementes. 14. Ueber
neuere Anlagen mit Drehöfen. 15. Ueber Drehöfen mit erweiterter Sinterzone. 16. Ueber eine neue Ge-
steins-Bohrmaschine. 17. lieber neuere Zerkleinerungs-Maschinen. 18. Ueber eine neue Bepanzeningiaft
von Kugelmühlen der Herrn. Löhnert-Aktien Gesellschaft in Brombere. IQ; Ueber das Mahlpriniip der
Kentmühle und ihre Anwendung in der Zemeut-Fabiikatioa. 2a Ueber TratuportEiurichtiuigeR,

Heidelberg, den 25. Dezember 1907.

Dar Vontaoid dea Verdni Denladier Purftand-CeiiMal-FWirikenAen (& V.): F. Sehott, Vonütseader.

Deutscher Beton-Verein (E. V.).

VorlAufige Tageaordnung fOr die XL Hauptvcnwimmhing
aa PMlag, dao St.« uad SoBoabeod, den S9. Pttmar 19M, Tom. M Ulv, im giolaa 8aale A daa ArcUMlclaB«

Vcreloabaoaea ta Berlin, Wllbelmatr. 92/93.

I. Jahresbericht des Vorstandes. 2. Rechnungslegung durch den Schatzmeister und Beriebt der
Rechnungsprüfer, Entla.stung des \'or.stanclcs. Wahl von 3 Vorslandsniitglietlern nach t; 6 der .Satzung.

(Die Wahl hat zu erfolgen für die Hrn.; Kommcrzienrat A. E. Toepffer, V. t arstanjcn und J. StiefeL)

.Antrag des Vorstandes auf Erhöhung der Zahl der ständigen Vorstand.'<mitglieder um 3, also von 9 auf 12,

evcnll. Wahl von 3 weiteren Vorstandsmitpliedern. 4. Wahl von 3 Rechnungsprüfern. 5. Vorlage des
Voranschlages für u>tS rig, 6. Antrag des \'orstandcH auf Erhöhung des Jahresbeitrages. 7. Beschluß-
fassung über eine Wander- Ver.'^arntTilnng i'x:itS. S. Bericht des Beton- .•^u.ssiCnusse!?. 9. Bericht des Fi!?en-

bcton-.\usschusses. la Bericht des Röhren- Ausschusses. 11. Vortrag des Hrn. üb. -Ing. Hart der Firma
A.-G- für Beton- und Monierbau in Berlin über: „Die Eisenbeton-Brücke in Wiltnersdorf" unter
Vorführung von Lichtbildern. 12. Mitteilungen von „Ergebnissen neuerer Eiscnbeton-X'crsuche"
durch Hm. Dipl Ing Luft, Dir. der Firma Dyckerhoff & Widmann A.-G. in Nürnberg (t. bei Prüfung
von Eisenbeton Balken auf Schub- und Biegungsfestigkeit, ausgeführt in der Material-Prüfungs-Anstalt ia

Stuttgart, 2, bei Bruchbelastung einer Bofjenhalle von 18 » Stützweite von der Ausstellung in Nürnberg
igo6). 13. Vortrag des Hrn. Dipl.-log. MQIler der Firma Rud. Wolle in Leipzig: „Neue Versuche an
Eisenbeton-Balken über die Lage und das Wandern der Nullinie, sowie das Verhalten der
Querschnitte," 14. Vortrag des Hrn. B. Liebold in Holzminden über ,die aus Pfeilern, Gewölben,
Spanndrillen und Spaonbögen bestehenden Mauern der Masch.-Fabrik Henschel in Cassel*
unter Vorführung eines Moddles. 15. Mitteilungen über das Bewlbren von Ineitol. 16. Mitteilungen über
das BeiriUiren von Mittdo sur Errielung mögUc&t gioAer Sefaaikiclieriieit, sowie aar Verhütung von Kälte-
tnid Wärme-Uebertragung bei Elsenbetoa-Decken. tj. Sind neue Beobachtungen und Etfanrangea bei
Beton- und Eisenbeton-Bauten und Zement- Arbeiten gemacht^ I8. Mitteilungen über bemerkenswerte Bao-
Ausführungen und Beton-Produkte, ig. Erledigung der im Pra||dcasten vorgefundenen Fragen.

Es wird ( lek-^enheit gegeben, zu tecbnaoien und anderen Fngen Mitteilung au machen.

Biebrich, den 3a Dezember 1907.

FOr den Veretand de« Dentadhen Beten-Vereina (B. V.): Eugen Dyekerhoft, Vorsitaender.

ilier/.u eine Bildbeilage: Neubüu der kgl. .\natomie in München

k H, BerliiL Fttr dl« R»
•Ua. a«UB
iMlf,P.M.««b«r»B«ll

1*0.

nr QtiStiiMaMrt» i» <ln>aüiS<aii - Vwailmim, — Venia OfMwtot - iMiipwdiianMii Eii«Ua. SwUb
i|E.V.).-DMMwirtM-'V«nta(E.V|. IManilNnl OaiM seknak llMMf,P.M.««b«r»B«lla.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN liRFR=

ZEMENT, BETON-UND EISENBETONBAU

UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND -CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS » *

ms

V. JAHRGANG 1908. No. 3.

Der Neubau der kgl. Anatomie in München. (FortKtiunc)

Architekten: Heilmann & Littmann, Entwurf

Fjsenbeton-Gesellschalt m. b. H. in München
ic schon erwähntwurde, sind
sämthche Säulen, Träger,
Decken und Dächer des Ge-

'^bäudes in Eisenbeton ausge-
führt worden, und da, nament-
lich am Mittelbau, auch nach
luQen, die Eisenbeton-Kon-
struktion unverkleidet blieb,

so erhielt der ganze Bau den
Charaktereines reinen Beton
und Eisenbeton-Baues. Die

Verschiedenartigkeit der Konstruktionen gab dabei
Gelegenheit, die vielseitige Verwendbarkeit des Eisen-
betons auszunutzen. Wie leicht und zweckentsprechend
sich dies ausführen ließ, dürfte allein schon aus dem
Schnitt durch den Mittelbau(Abbildg.8) und den Grund-
riß (Abbilde. 9) ersichtlich sein, in welchen die Eisenbe-
ton-Konstruktionen durchSchwarz hervorgehoben sind.

Was auläerdem durch eine solche einheitliche Bauweise
bei einem großen Neubau erreicht wird, das ist der
ruhige und rasche Baubetrieb, während es bei der Ver-
wendung verschiedenartiger Bauweisen ohne gegen-
seitige Hinderung kaum abgeht.

Die große Verschiedenheit der Konstruktionen
verlangte in jedem Fall sorgfältige Prüfung der zweck-
mäßigsten Ausbildung und genaue statische Unter-
suchung und nicht bloß die Verwendung eines ,Sy-
Siemes". Für die Berechnung der Material- Beanspru-
chungen waren dabei die Normen der „Vorläufigen
Leitsätze für Eisenbeton" maßgebend. Als größte Be-
ton-Beanspruchung wurde demnach n = 4p^iv^ fest-

und .\usfUhrunR der Flisenbeton-Konstruktion:

(Hietiu eine Bllilbeittfe lowie die Abblldunfen S. 12.)

gesetzt, als Zugbeanspruchung im Eisen «r,= looo "i/i™»

Wie aus den Abbildgn. Ound 10 zu ersehen ist, sind

die kleinen Räume überdeckt worden mit allgemein
bekannten Decken- und Trägerkonstruktionen ; es sind

frei aufliegende Platten oder kontinuierlich zwischen
die Träger gespannte Decken, welche in diesem Falle

mit grofJen Vouten an die Träger anschließen, um da-

mit zugleich eine günstige architektonische Wirkung
zu erzielen. Für die Berechnung von quadratischen
Platten, wie sie über quadratischen oder wenigstens
annähernd ({uadratischen Räumen zur Anwendung
kamen, ist das Biegungsmoment für die Diagonale der

Platte nach der Formel: 2f, — '

Tz ^rf

*^

aufgestellt, wo-

bei a und b die Spannweiten, c die Senkrechte aus einer

Ecke auf die Diagonale und d diese selbst bedeuten;

q ist die gleichmäßig verteilte Belastung, bestehend
aus Eigengewicht der Platte und ihrer Nutzlast. Die
Formel liefert zwar für rein quadratische Felder zu
ungünstige Werte, anderseits gilt sie nicht mehr,
wenn das Verhältnis der Seitenlängen a bezw. b zu

ungleich 2:3^ wird; die Formel wird aber stets

von den Münchener Baupolizei -Behörden anerkannt.
Diese Formel ergibt z. B. für einen Raum von 6,0 4,78™
Lichtweite folgende Platte: Deckenstärke = 14°";
Belastungen: Nutzlast: 400k(f;qm, Bodenbelag: sokff/qm,

Eigengewicht: 336''r qm, also Gesamtlast q = /SöWit/^m,

woraus das Biegungsmoment: J/, - l^'^ -41» 3,9er-

= 92 500 "nkg folgt. Besteht die Armierung inn 'beiden

Abbildg. 19, Ansicht des Baue« «od dci .Noiüiliil »iUrcud der Auilahroag.
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Richtungen aus jc9 Rundeisen von loo"» Durchmesser,
so ergeben sich als Beanspruchung für den Beton
33,20 S«/qcm, für dasEisen 8301'K/qcni. wie ökonomisch
die Ausführung von quadratischen Platten mit Ar-
mierung nach 2 Richtungen ist, geht aus nachstehen-

dem Vergleiche hervor. Würde man denselben Raum
mit einer gewöhnlichen, frei aufliegenden Platte mit
einfacher Armierung überdecken, so wäre bei sonst

gleichen Verhältnissen eine Deckenstärke von rf=20c'n

und eine Armierung auf i «» Deckenbreite von 10 Rund-
eisen zu je 15 mm Durchmesser nötig.

Sehr günstig in der Kon-
struktion und architektonisch
wirkungsvoll sind die großen
Kassettendecken, derenAnord-
nung aus Abbildungen 2, it, 12

und 13 ersichtlich ist. Sie über-
decken Räume von 12 und I4ni

I.W. und machen den Eindruck
einer Decke ohne eigentliche

Träger. Je nach Größe der Ent-
fernung vonRippc zu Rippe wur-
den die Decken als Ganzes (qua-

dratisch berechnet und die auf

eine Feldbreite entfallende Ei-

sen-Einlage in derbetreffenden
Rippe vereinigt, sodaßjedeRip-
pe für sich in jeder Richtung
einen Plattenbalken bildet Wa-
ren dieRippenabstände zu groß,
so wurden die Rippen in Rich-

tungder kleineren Spannweite
als rlattcnbalken ausgebildet,

während die Rip|>en senkrecht
dazu bloß zwischen die ersten

gespannt wurden. In beiden Fäl-

len wurde die Deckenplatte je

I
eines Feldes quadratisch ausge-
bildet, sodaß nurDcckenstärken
von 6 cm nptig wurden.

Durch das Fehlen von Un-
terstützungen in der Vorhalle
wurde eine besondereKonstruk-
tion notwendig zur Aufnahme
der Lasten der großen Kasset-
tendecke, sowie zum Abfangen
vonMauern und Deckenträgern.

Zu diesem Zwecke wurde
eine JOcm starke Wand in dem
4,20 >» hohen Raum als Träger
ausgebildet und an diesen die
Kassettendecke aufgehängtDie
Spannweite beträgt 14,05m und
das aufzunehmende Biegungs-
raoment M= 35 500000 cmkg. In

den Abbildungen 14 und 15 ist

die Armierung des Trägers, so-

wicin Abbildung lödicnerstel-

lung des Trägers und die Scha-
lung der Kassettendecke er-

sichtlich. DieArmierungisteine
doppelte, um die Druckbean-
spruchungen des Betons zu er-

mäßigen ; die Kiseneinlage auf

der unteren Seite hat 98 qcn,

die obere Armierung 30'1cid Querschnitt; damit erge-

ben sich folgende Beanspruchungen: Beton 35''ei'l"",

Eisen unten 955i»K >»<;n> (Zug), oben5iol«Kiqc'»(Druck). In

den halbkreisfömjigen Vorbauten sind unter dem rrä-

pariersaal und dem Hörsaal die Decke mit strahlenför-

mig verlegten Trägern ausgebildet. Vergl. Abbiig. 2

und die Herstellung einer solchen Decke(Abbildg. 17).

Bei den fünf, dem nördlichen Mittelbau vorgela-

gerten Apsiden, sowie am Fußring der großen Kup-
pel, kamen ringförmig gekrümmte Träger zur Ausfüh-
rung, deren Berechnung auf Grund von Formeln er-

folgte, wie sie s. Zt. in der «Deutschen Bauzeitung" *)

•/ Vergl. Jahrgang 1905 S. 357. Zur Theorie der Millich ge-
krUmmten Trtger.

veröffentlicht worden sind. Die verwendeten Formeln
stimmen zwar nicht ganz mit den dortigen überein, da
sich in der Ableitung der letzteren ein Irrtum befindet
Die richtig gestellten Formeln, nach denen dieTräger
berechnet wurden, sind nachstehend wiedergegeben.
Es bedeuten: b die Trägerbreite, A die Trägerhöhe,

r den Krümmungshalbmesser, >; = « + j,, p = Bela-

stung für I lfdm, das Moment in Trägermitte, U x
das Einspannungs- und TO.* das Verdrehungsmoment
an den durch die radialen Träger festgehaltenen

Abbildg. 17. AuilflhruDC der Decke unter dem PitpwienuJ.

Abbildk;. i6. AuifUhrung der KaHettcndeckc und des Tilgen aber der Vorhalle.

Enden, « den halben Winkel dieser radialen Träger
(vgl. Grundriß Abbildg.g). Dann ist das Mittel-Moment:

,

i 12 f- 9
< +4

Sin « — 9 • ' cos a

12-9 sin a « + 2 o (1 2 -|- 9 • i?).

= J/q cos a— pr* (i — cos«),

sin n — pr* (a - sin a i

.

29. Januar 1908.

Einspannungs-Moment: J^x

'

Torsions-Momeiit: 4I'Ia = -M(

Mit diesen Momenten wurden sodann die Ar-
mierungen bestimmt, wie dies bei gewöhnlichen Trä-

gern geschieht

In den Abbildgn. 18 und 19 ist noch ein Blick in

den im Rohbau fertiggestellten Präpariersaal und auf

die Nordfront des Baues während der Herstellung

wiedergegeben. — (SchiaS IoIjlj

II
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Ucb€r die Vorschrihen für Eisenbetonbauten.
Von Prof. iLinil MO rieh in Zflrich.

1 Die preußischen BestimmunKen vom 34. Mai 1907.

le im April 1904 erliiäsenen .Hestimmungen tür Bestimmungen vom praktischen
die .\ustUhrun(; von Konstruktionen aus
Eisenbeton bei Hochbauten" enthielten ver-

schiedene Vorschrilten, die von den l'ntemchmern als

lästig und drückend empiunden wurden, um so mehr, als

Standpunkt aus etwasvom
näher erörtert werden'

Die allgemeinen Vorschriften über Prüfung. Aus-

.\bhilJj;. ij. Vutlittllc «jUicud «Jci Aii-til'ii

AUÜll<ij[. Hlick io dcD i'iiipat icr>.ial tiäch i vrU|,'kiciiung <J«» Kohbauck.

Der Ncubaa der Anatomie in MOnehcn.

in den amtlichen Bestimmungen die im Entwurf [der spä-
ter nur geringe Abänderungen erfuhr schon vorher ver-

öffentlichten „Leitsätze" des ,Verbandes deutscher
Architekten- und Ingenieur-Vereine' und des
„Deutschen Beton Vereins", anscheinend unbeachtet,
geblieben waren. Die neuen Bestimmungen vom 14 .Mai

1907 haben hinsichtlich der .-VusUihning zwar die am mei-
sten imgeiochtenen l'unkte geändert, aul der anderen Seite

aber wieder neue einschränkende Vorschriften gebracht.

Im Folgenden sciIlen die .\cnderungen gegenüber den alten

13

führung und .Abnahme sind gegen früher beträcht-
lich umfangreicher geworden Im .\Dschnitt 1 BrUfung.

ist die Forderung neu hinzuge-
kommen, daß der Unternehmer
die Druckfestigkeit der l'robe-

wUrfel zum voraus .-inzugeben

hat. Die Größe der Würfel war
in den alten Vorschriften zu 20

oder.IOC« je nach Größe des Zu-
schlagmateriates angegeben, ist

aber nun durchweg zu pc« vor-

geschrieben KleinereWiiriel von
etwa IOC» wären jedetilalls be-

quemer und würden auchden im
H.iscnbctonbau vorkommenden
Stärken gedrückter Bauteile eher
entsprechen

Der unverständliche Passus
über das Mischen des Betons
nach Gewichtseinheiten ist /ge-

blieben. r>iese Methode mag im
Laboratorium ihre Beret hugung
haben, auf der Baustelle aber
liefern die durch d.isGewichtl>e-
stimmten Mengen von S.indund
Kies infolge des wechselnden
Feuchtigkeitsgehaltes ein unsi-

cheres Krgebnis. .Außerdem
fehlt zunächst den .Ausiührenden
der Maßstab für zweckmäßige
Misrhungs - Verhältnisse nach
Gcwichts-Einheiten. Diese Mi-
schungs - Verhältnisse müßten
dann auch mit dem spezifischen

Gewicht des Zuschl.ngsm.-itcria-

Ics wechseln, denn man wird

z B. nicht 1 <:bn Has<illgnis und
•Kleinschlag mehr Zement zu-

setzen wollen als der gleichen,

aber leichterenRauniinengeSajKl
und Kalksteinen. Wenn d;üm
weiterhin gesagt ist, daß die Zu-
schläge auch in Gefäßen zuge-
messen werden können, so ist

man praktisch wieder bei der
sonst gebräuchlichen Ntcthode
der Mischung nach Kauinteiien
angel.ingt. Wanitn das Gewicht
dcrZcmentcinheit, d. h. »les Sak-
kes zu 5- kg angegeben ist, kann
ich niirnichtcrlilären.dcnn nach
meinen bisherigen Krfahrungen
enthalten die Säcke der meisten
Fabriken j^o H Zement

Die Mischung nach Kaum-
teilen ist gewiß auch nicht ideal,

dcnndcrZcmcnt laßt sich locker

o<Jer fest in d;is M.ißgcfäß ein-

lullen Deshalb erscheint die in

Frankreich und der Schweiz üb-
liche .Methode als die beste, wo-
nach das .Mischungsverhältnis in

so und soviel H Zement auf

ilcn «b« Kies und Sand angege-
ben wird, wobei die Mengen
Kies und S.ind auch wieiler ge-
trennt angegeben werden kön-
nen .\uf diese .\tx sind Streitig-

keiten über das Kinlüllen des
Zementes von vornherein aus-
geschlossen und die Kontrolle
wird bedeutend erleichtert.

Auffallend ist d.os Fehlen der Angabe eines äußersten
Falles noch einzuhaltenden Mindestgch.-iltcs ,in Zement,
worauf in den ,Leitsai/cn" besonderer Wert gelegt ist

.Man darf diesen l'mstand als einen Mangel der Bestim-
mungen bezeichnen, namentlich da sie auf der anderen
Seite besondere .Sicherheiten für den Roststrhutz verlangen
und dieser anerkanntermaßen doch nur bei genügendem
Zementgehalt wirklich gewahrleistet wird

Im .Abschnitt I B., Ausführung, ist die frühere Vor-
schrift, daß durchgehende Wände in ihrer ganzen Länge

No. t.
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in Angriff zu nehmen und gleichmüßig
hochzufuhren seien, weggefallen ; ebenso
fehlt die Krwähnung des erdfeuchten Be-
tons, derbci Kisenbetonbauten nichtver-
wendbar ist Die neu hinzugekommenen
Bestimmungen Uber Mischen und Verar-
beitung des Betons, sowie Über die Be-
handlung der Kiseneinlugen intlssen als
durchaus zweckents])recnend bezeichnet
werden, Kine Erleichterung gegenüber
den alten Vorschriften ist darin einge-
treten, daß jetzt mit der Herstellung von
Wänden und Pfeilern in einem oberen
Geschoß schon nach ausreichender Kr-
härtung dieser Bauteile in den unteren
Stockwerken begonnen werdendarf, wah-
rend früher eine vorherige Abnahme des
danmtcr liegenden ganzen (Icschosses
eriorderlich war

Die Ausschalungsfristen sind lUr die
Seitenflarhen der Balken, die Säulen und
die I)erkenj>latten von 3 auf 8 'l'age und
fUr die Stützung der Balken von 2 auf

3 Wochen verlängert worden Wenn auch
im Interesse der Sicherheit der Bau-
ausführung diese Maßregel zu begrUßen
ist, so wäre doch fUr die Ausrüstung
der Scitenwände der Trägerri[)pen eine
kürzere Zeil erwünscht

Im Abschnitt IC, Abnahme, istneu
hinzugekommen, daJß Probebelastungen
erst mu h 45 tagigcr Krhärtung des Betons
vorgcnonimcn und auf den nach Ermes-
sen der Baupolizei-Behordc unbedingt
notwendigen Umiangfidschränkt werden
sollen Femer ist tlie Hohe der Probe-
Belastung Auflast 0,5 g + 1,5 p von der
doppelten auf die i'/, fache Gesamthist
heruntergesetzt. Bei Belastung eines min-
destens I m breiten Streitens ist die I'ro-

belasi von der dreifachen auf diedoppclte
(;es4iiiitlnst ermaliigt Autlast g + jp
Kür Nutzliisten über 1000 kg/qm können
Ermäßigungen bis zur einfachen Nutz-
last eintreten BcJÜglich der l'robebe-
lastung von Stützen ist auf die Unzulas-
sigkcit von Ueberschreitungcn in der
Beanspruchung des Baugrundes und von
ungleichmäßigen Seuungcn der Bauteile
auimcrksam gemacht Der letztere Hin-
weis ist durchaus nicht Uberflüssig, denn
inir ist der Kall bekannt, daß eine suiat-
liehe Eisenbahnvcrwaliung in den Bau-
bedingungen für ein Lagerhaus die pro-
beweise Belastung der Säulen mit der
fünfiachcn Nutzlast vorschrieb, was eine
Bejmspruchungdes s;mdigen l'ntergrun-
«Ics von 10 WK/qem und einen Bedart an
Bel.astungsmateriul von 460 • zur Kolgt
t;ehabl hatte Zu begrüßen ist ferner das
Weglallen der ciuenttlmlichen Bemer-
kung über die Prooebelastung eines aus
einem Deckenlelde herausgeli>sten Strei-
fens ; denn bei einer vollständigen Elscn-
betondcckc mit Rii)i)en wäre das Her-
ausmeißeln einesDeckenstrcitens gleich-
bedeutend mit einer Zerstörung der Kon-
struktion, da der Träger seiner Dnick-
gunung beraubt würde Wenn man die
zulässigen Beanspruchungen einerseits
genau vorschreibt, ist man anderseits mit
der I lohe der Probelast :in gewisse Gren-
zen gebunden, der Betrag 0,5 g + 1,5 p
k;mn noch ohne Schädigung der Kon-
stniktion aulgebr.icht werden

Die Leitsätze für die statische
Berechnung hafien gegen frUhercben-
f.alls Erweiterungen erfahren Die Ermit-
telung der Angriffsmomente hat nach
den lür frei autliegendc oder duich-
gehendc Balken geltenden Regeln zu
geschehen Als durchgehend dürfen Plat-
ten und Balken berechnet werden, wenn
sie über.all auf festen, in einer Ebene
liegenden Stutzen oder auf Eiscnbeton-
balken aufliegen Bei Anordnung der
Eisen -Einlagen muß unter allen Umständen auch die
Möglichkeit des Auftretens negativer .Momente sorgfältig
berücksichtiget werden.

39. Januar 1908.

Abbilde. I4* loucojuisidii der Klrakerimlle (Blick nach .sttdeo).

Abbild^. 12. UacliKCichuU im MittcItchiR de» Olcnhauft«.

I

Aliluliij;. ij. liiticujnMtlit o^i (.Xcnliamatilagf vom j. Ilrcnncqiodot aus.

Zementfabrik für Dtebofcnbelrkcb ia Eisenbeton. Teit Ycritl. Nr. 1.

Die letztere Vorschrift ist einer richtigen .\rmierung5-
weise sehr forderlich, denn es geht nicht an. daß man in
der Fcldnutic von den durch die Konunuii&t verminderten



KComeeteo Gebmid) nucht, ohne sich ffleidneltiK am die
negativen Biegungs-Momemc an den Stützen zu kUmmern
Wenn durchlaufende Träger nicht mit Rücksicht aui Kun-
tinuitJU armiert werden, dann reißen sie Uber den Mittel-

stutzen, wie man es bei einem gewissen .System", das nur
inuze UeberpreüunRen der abReboßenen Stangen
(•tSäLhiuli bcoEmL-liten kann

Die Vorschriften in 14 Uber die Krmittelung der
äußeren Kräfte cnthiiken ;ihcr den in nrdfactoHiDSidlt
sehr l)cdenklichcn Absau 5:

„Die rc< hncrischc Annahme des Zusammenhanges darf

nicht über mehr als drei Felder aus|K:dehnt werden. Bei
Nimluieii yoa mehr als 1000 kg/q« istmi BerBchnniigaiich
für dieangOiistisste Lastverteilung annistenen.* Derietite
Satz läßt den Schluß zu, daß man bei kleineren Nutzlasten
als looolis/ta auf die ungünstigste Lastverteilung keine
Rücksicht zu nehmen braucht, daß man also einUch alle

Oeifnungen des kontinuierlichen Trägers als gleichzeitig

vollbclastct annehmen kann Diese Annahme würde .ihcr

(ii- T. liishcrigcn Gciiflojjcnheitcn der soliden i isi nl icirm-

Firmen und iiuch den allgemeinen lUr die Berechnung der
Konstruktionen des Ingenieurs geltenden Grundsätzen
widersprechen, denn die ungünstigste Verteilung der Nutz-
lasten ist immer denkbar, und SO gut man einen Balken
mit einer Oeffnung tür seine ungünstigste Belastung, (ia.s

ist die Vollbelastung, berechnet, muß man auch beim kon-
tinuierlichen Träger Ittr die einzelnen Querschnitte ihre

ungUaStigSte BelMtung voraussetzen, und dies ist eben für

die meisten Querschnitte eine teilweise Belastung^ Von
einer nennenswerten Mehrarbeit bei der richtigen Berech*
nung kann kaum gesprochen werden, da ausgerechoele
Tabellen von Winkler und von GriOt ittr die MOflMOteD-
Grenzwerte in verschiedenen Qucrschtlitieil VON kOMinirier-
lichcn Trägem vorhanden sind

Nimmt man ^'Icichmäßice Vcrtciluni; auf die ganze
Lange des durchgehenden Trägers an, so erhalt man z B
folgende Momente:
iUr 3 gleiche Ocffnungen für 4 gleiche Ocffnungcn
bei 04 J lf=+ 0,080 j/* bei 0,4/ Af= 0,077 ff/*

, 1,0/ 3f = — o,ioos(' „ 1,0 / M=- o,io~gl*

„ 1.5 i Af -f 0,025 ii/« n 1,5' Jf-fo,o36s<*
Achnlich liegen die Verhältnisse lür die ungünstigst

verteilte Vcrkchtsl isi lirnn die lür die Querschnitts»
Bemessung maßgebenden AngriMsniomentc sind:

für 3 gleiche Oeffnungen für 4 gleiche OeHnungen
bei 0,4 < J<— -1- o,ioo|»J* bei 0,4 i Jf = -f 0,0986 j>J*

, i,ol Jl=— 0,117^1* , 1,0/ Jf= — 0,t2OSpI*

. 1,5 / U-+ o.<yjSfl* . 1,5 / M= -I- o,o8o4j.l«

.^us dem Vergleidh dieser Zahlen ersieht man sofort,

daß gar kein Grund vorliegt, die in der Rechnung anzu-
Jiehmende Zahl derOeflnimgen auf drei zu bescluttnkeii,
Nvenn in Wirirlichkeit der Zusammenhang sich auf eine
giOßere Felderzahl erstreckt, denn die Momente sind, von
dem ganz geringen Unterschied bei 0,4 { abgesehen, bei dem
kontinuierlichen Träger mit 4 Oeffnungen sowohl für die
ständige Belastung g, als für die nngtinstigst verteilte Ver-
kehrsbehistung p nicht unbctr.^rhtlii h großer als beim
durchlaufenden Träger mit 5 (flcHnungcn Durch die He-
schränkung auf 5 F eider wird also höchstens eine geringere
Sicherheit erzielt, denn die Vorschrift in Alisatz ; kann
doch unmöglich so verstanden werden, didi nictit mehr als

3 Felder zusammenhängend ausgeführt werden dtlrfen. Bei

den Deckenplaucn wäre dies ja tatsächlich unausiUhrUar.
Wann bei Nutilstten, die kleiiMr als ioooN/4* tiaä,

wirklich nur gleichmlSig verteilte Last voiausgesetzt wer-
dea soll, so ergeben sich in den Mittelfeldern so kleine
Biegungsmomente, wie sie wohl noch von keinem Kisen-
beton-Konstrukteur der Dimensionierung zu C>runde ge-
legt wurden. Während nämlich der einfache beiderseits
vollständig eingespannte Balken in der Mitte ein Biegungs-

momentvon— aulweist, erhalt man beim durchlaufenden
S4

TMger mit gmebmäßiger Belastung auf die gansaLioge

ja Daehdem dieiin IfitteUeld das Moment ^besw.^
40

Vermischtes.
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Su-auB'Mbe BctODprahlc Im Verclelcb mit andcrtn. Neben
der lüinrammune vorher ierti^ und erhärteter Kisen-
batoii*l^le sind bekanntlich bisher s amerikanische Ver-
bhren der Raymond- und der Si m p 1 ex-Betonpfahl-
Gesellschaften zur .'Vnwendung gekommen, von denen dos
letztere auch in Deutschland schon in größerem Maßstabe
Benutzung fand (vgl. die .Mitteilungen" jahrg. 1907 S. 65 ff ).

Bei dem enteren wird einettbereinendieiteihgen konischen
Kern gezogene dünne StahlhdUe mit diesem eingerammt

«4

oder vier gleiche Oeffnungen vorhanden sind. Je größer
die Zahl der Oeffnungen ist, um so näher kommt d,is Mo-

ment in den Mittelfeldern dem Wert — . Abgesehen da-

von, daß Uberhaupt mit teil weiser Nutzlast in ungUnstig-
stcrSteUuiM zu lechBcn «ire^ daii auch, wean nur stän-
dige La* vorhanden ist, nicht mit UamMcai Moment als

SP*— in den mittleren Feldern gerechnet werden, da die

nach den .Bestimmungen' vorauszusetzende freie .Auflage-

rung der Deckenplatten auf den Trägem und der Träger
auf den Säulen in Wirklichkeit nicht vorhanden ist Viel-

mriir bringen letztere durch den Widerstand, den sie der
DeformtHon dar Platte bes». des Trigecs «MgegiciMetseii,

das Momeat in der FddnMs den bei vollMoaigef Ein-

spaarnng vwhandeDeiiWert~ ndier, sodaB diaMbmeDte

— bezw.^ tatsicUidi sn klein sind, Wenn man mit
40 18
ungünstigst verteilter Nutzlast rechnet, gleicht sidi^ier zu

geringe Wert für den Einfluß der ständigen Ijjst^ wieder
.lus, sodaß man dann durchweg mit den WertendeTabel-
len hir konnnuicrliche Träger rechnen kann

Au; Crrund der ani^eliihrten Gesichtspunkte kommen
wir m dem Schluß, daß .Abs.itz 5 § 14 besser weggeblie-
l>en wäre und durch eine Bestimmung ersetzt wlirde, die
einen gewissen Minimalwert des Momentes in den Hittel-

/«|S flBv
leidem f^bis ^1 vorsieht, wenn nur ruhende Last in

\ 20 24 /
Hetr:u In kommt l)as wäre um so melir ;i:i|jc7Lit;t, als die
durclil.uilenden Eisenbetonbalkcn nur dann kontinuierlich
wirken, wenn ihre Armierung zweckentsprechend ausge-
bildet ist, sodaß auch bis zu einem gewissen Grade die
Geschicklichkeit des Entwerfenden hereinspielt.

Der nächste Absau 6 bestimmt die rechnungsmäßige
Breite der plattenförmigen DruckgurtUBg bei Plattenbalkca
zu V« der Balkenlänge nach jeder Seite hin. Damit sind
auch die Randtdaar etofesdilocieii, wthread nsdi der
früheren Fassnog die grase Breite zu >/ der Bslkenllnge
angegeben war.

Neu ist Absatz 7, der sich mit der Berechnung rings
aufliegender Platten befaßt und wohl die .Ausführenden
sehr wenig befriedigt: Es dUrtcn nämlich nr.pum auflie-

gende,mit sich kreuzendenEiseneinlagen versehene Platten,

«em dieLinge kleiner ab die iVsmdie Breite is^ nach

f»
der Formel M= — btnchnet werden; dabei sind gegMI

IS

negaliveAtigrifismomeala an den Auflagern Vorkehrungen
dimh Form und Lage dftr Bbenstäbe zu treiicn

Wem CS anderseits geatattet ist die Deckenplatten wie
kaa1iniiierlidieTMIgersarediDen,«nd8ichiadeairagfinsüih

steBFUIcDindeolGtldleldenikeingrDIleretMomeiitals^

ergeben, es «ird daher rtonaiid etofslten. die ^che Bisen-
menge andi noch in dar anderen Ucatnig eimidegen.

Die Fonnd JM SS -1— ist ohne lade ROcksicfat auf die in den
IS

*

verschiedenen Lehrbüchern ttt>er ringsum frei aufliegende
oder eingespannte Platten enthaltenen Formeln angegeben.
Nach meiner Ansicht geht man bei quadratischen Platten,
die gleichmäßig nach zwei Richtwigen armiert werden
sollen, vollständig sicher, wenn man für die positiven
und negativen Angnffsmoraente |e die Hälfte derjenigen
nimmt, die sich iUr den nur in euer Richnmg durchlau-
fenden Balken ergeben würden.

Bemerkenswert ist noch der neu hinzugekommene .Ab-

satz .s, won ich die rcchniingsmaßig sich ergebende Dicke
der Platten Uberall auf mindestens S cn> zu bringen ist.

Wenn hierdurch auch gewisse auf den Wohiihaushau zu-

geschnitteae Deckensvsteme in Mitleidenschaft gezogen
weiden, ist diese Vorsrhnit doch von gutem Eiultia. —

(FortMluung folgt.

i

1

Nach Losung des mittleren, keilförmigen Kernstllckes
kann dann der ganze Kern tcichi herausgezoL'en werden
Die im Boden verbleibende HisenhUlle wird dann mit Be-
ton ausgesiampft Bei dem Simplex -Verfahren M-ird da-
gegen ein in sich Steifes Rohr mit einer auseinander klapp-
baren Spitze, die zunächst geschlossen gehalten wird, ein-

gerammt. Beim Einstampfen von Beton und Anziehen des
Rohres öffnet sich dann die Snitse und so wird unter ab-
wechselndem Kinstam|>ien und aUmühlichem Hochziehen
des Rohres nach und nach der ganse vom Rohr bisher
eiogeoommeoe Raum mit fietoo geftUlt Bei beiden Ver^

No. 1.
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fahren wcrflen, ehenso wie hei dem F.inrammen von Be-
tonjiir.lili- n. h wurc Raninn:n crinrdcrlich. wenn auch bei

dem Einrammen der Kisenhullc natürlich eine geringere

ReibunK zu iibcrwincien ist, iils beim Eisenbeton - lliihl.

Beide Vert.ihren Ijesii/en dafür aber auch dieselben Vor-
teile «IL- letzterer, d h lUiiintlol bares Erreichen des testen

liaugrundes durc h Rmniuarbcit, starke Verdichtung des
Bodens um den Pfahl und dadurch hohe Tragfähigkeit.

Ein Vorteil gegenüber dem eingerammten Eisenbetonpfahl
ist die Ersparuns des Apparates fttr die Rinformtuig der
Pfähle und des Zeitverlustes fUr deren EiBformun^t und
Erhärtung, welch' lettteier allerdings nicht immer m Be-
tracht kommt. Anderseits dflrfte die Einrammung des
Eisenbeton pfuhles, wenn es sich nicht um sehr schweren
Boden handelt, ra>icher vor sich gehen, als die Herstel-

lung eines Pfahles nach den beiden anderen Verfahren,
(crncr wird im cingetOrmtrn Kasenbelonpt.ihl eine hohe
Kesiigkeit des Betons und eine richtige Lage der Kisen-
Kinlagen mit größerer Leichtigkeit und Sicticrhcit lu er-

zielen sein, wie bei den am Ort eingestampiien t'tählen.

D;is Simplex-Verfahren dürfte dem Raymond - Verfahren
durch die größere Einfachheit, die stete Wiedergewinnung
der PfabiforiD «od wtck duieb pOtete TiuOMpc^ Ober^
lenn sein, wo c* damf mkonait; *tK)i mt 06eraldieii-
rabung der Pfthle im Erdboden fQr diese auszunutzen. —

Die Raymond- Gesellschaft hat dann noch ein wei-

teres Verfahren ausgebildet, bei dem sie ein teleskop-
ardges Rohr benutzt, das auf einer mit SpUlrohr versehe-

nen Spitze wifrulit, mit dieser bis stir verlannten Tieie

Balhca bei T (AbblMff.l).

Rohrende herau«; in das utngebende Krrfreich ein, an weiche-
ren Ijoildnstc-l:uii krallige Wulstt- bialend, sodaß auf dicsc
Weise wieder eine sehr bedeutende Reibung tmd hohe
Traglahigkeit cr/.iclt wird Der Verbrauch an Beton ist

dabei natürlich größer, als dem Rohr<|uerschnitt entspricht,
und woh; auch etwas jjrcißer als beim Simple.x-Verfahren,
du hier die vorherige Zusammenpressung der Loch-Wan-
dungen fortl&llt Eis nähert sich damit aas neue Verfah-
ren dem Dulac'schen, bei welchem unter Verzicbtleistung
auf die Anwendung eines die Pfahlform bestimmenden
Rohres lediglich durch ein zugespitztes Fallgewicht «n
der Flahllänge entsprechendes Loch in den Boden ge-
schlagen wird, dessen Wände durch die Kompression
des Hodens soviel Standfestigkeit erhalten, daß das Loch
mit Hetun ausgesLampft werden kann. Dieses Verfahren
bietet aber kaum die volle Sicherheit wie tÜe vorher be-
sdiriebenen und «ifotdert Jedenfalls den höchsten Be-

Ausluagung bei S
(AhWMIg.«
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Abbild^. II

des

EiAMlhelua der Eiscabetea-KoDsiniktiMi

(VcriL AbbiMim s «ad « in Nr. i,)

ZiBMntfibilk für Drehofeabelfteb in
(Tcvt vergleiche io Nr. 1.) Dachbalken bei W (Abbilde. S)- Knibaikra bei V

einsfiUlt und dann mit Beton füllt Auch hier geht die
KiscnhüUc verloren, und natürlich kann bei der Einspa-
lung nicht dieselbe Tragiähigkcit erreicht werden, wie Mi
der Kinr.minning bis zum festen Haugnind

Km neues, sehr einfaches Veriahren. das die Kosten
des Rammens erspart und doch eine hohe Tragfähigkeit
sichert, ist nun d;is auch in 1 )€u'.<i h.l iiid [lateniierte des
russischen Ingenieurs Struul\ iIl^sch .Viisführungsrccht
fUr Ueutschland neuerdings durch die Kirma Dycker-
hoff Widmann A.-G. erworben ist Es wird dabei zu*
nJtehst ein unten offenes eisernes Rohr in der flblichen
Weise wie ein Brunnenrohr durch Abbohren bis zur ge-
wünschten Tiefe abgesenkt, dann in der gleichen Weise
wHc bei den vorher erwähnten I^ählen mittels zylindrischer,
mit automuti.sch sich öffnender Bodenklappe ausgerüsteter
Rctonkaslen schrittweise gelüUt. Der Beton wird dabei
wie vorher unter allniählicnem Hochziehen des Rohres in
l^gen eingesumpft Er preßt sich dabei auch seitlich am

«9. Januar 1908.

ton-Verbrauch. der den ursi>rünglichen Loch(]uerschnitt
wohl bis zum mehrfachen überschreiten kann Das Strauß-
sehe Verfahren ist auch für den Kall anwendbar, daß die
l'lähle bis ins (Irundw.isser reichen In diesem Kalle ist

nach .Absenkung des Rohres Iiis lur ge»tlnschten Tiefe
zunächst ein unterer Verschluß hcr/ustcIUn durch Kin-

bringung eines mit Zementmörtel geSuUtcn S k kcs, in den
dann noch Steine eingest,imi)lt werden D um ist eine
Trockenlegung des Rohres und eine Kortsetzung der .\r-

beit in der vorbeschriebenen Weise möglich Es ist dabei
allerdings ein besonders scharfes Ineinandeweiien des
«bvechModeii Eiasiampfens des Beioos uadrdM Hodi*
sfenen des Rohres erforderlich, damit aldit an Roluvode
zuviel Wasser eintritt Den Nachteil eines getfogeii Efaii«

dringens von Wasser ist dard) n6|(lichst trocken einge-
brachten Beton zu begegnen

Das Verfahren ist von der Kirma in Süddeutschland be-
reits in größerem Maßstabe mit Erfolg verwendet urocden.

«S
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Es bietet den Vorteil der Hilligkeit l)ei schnellster Aus-
führung, da mit Riickssi ht miS den I"orri;ill kostsi>iclif;cr

Maschinen an vielen Steilen des Raiics >;lcich/.c)tig gear-

beitet werden kann Auch daß die Ausltthrung ohoe Er-
schütterungen vor sich seht, ist in vielen Fällen ein Vor-
ttU und ermöglicht dk Amrending anch in naminelbarer
Nibe baufälliger Oeblude. Ebenso Ist es von Vorteil, daß
sich Hindernisse, auf welche das Rohr triHt, leicht beseiti-

gen lassen, und schliclilich auch der Umstand, daß man
eim Abbohren der Rohre ein vollständig klares Rild

von den Untergrundverhiiltnissen gewinnen kann. — Der
Ingenieur hat also jetzt bei der Anwendung von Beton-
pfuilen eine reiche Auswahl der Herstel'.ungsinoglichkeii.

Alle fuhren zum Ziele. Ob dxs eine oder d;is andere
als das Vorteilhafteste zu bezeichnen ist, wird je nach den
Umstanden nur vnn F'all zu Fall zu cntscheiuen sein. —

Ektentirton-Schornttelne mit glelchzettlg aU Form dleneo-

der Umhoiluag aus gebranntem Tod. Während man Eisen-
beton-Schonuteine meist mit einfachen MJUUdB oder bes-

ser mit 2 von einander unabhängigen NUntehtheisteUt, von
denen dann der intiere die Aufgabe hat, die Außere tra-

gende Hülle vor Übergroßer Erhitzung und Rissebildung
zu schützen*), werden seit einigen Jahren in Amerika solche
Schornsteine auch derart hergestellt, daß sie eine innere
und ttußere, nur durch einzelne senkrechte Stege verbun-
dene Hülle aus scharf gebranntem Ton erhalten, die svuh-

rcnd der .Ausftihning als Fonn für den KiSLTihetonkern
du:nt und dciisclliun spater gcfäcn atmosphärisi l-.c und i he-

misr ho Kinfiiissc schützen soll Kin Reispicl dieser Ki)nstruk-

lioiisi>.e sc ist indcn beiden Abl)ildimj,'endarj.:esieUt. die liir

einen 45.7 «> hohen Schornstein in l,a Crosse, Wis , die Ab-
messungen der ronhitUen rechtsttlrdie unteren 2.^,4. links für

die oberen 21,3 >° wiedergeben. Im unteren 'ieile waren
in den Beton 3«, »» starke senkrechte Eisen in id a?
and wagrecbte nseo von la Starke in x} •» Abstand
efaigebettet Letztere liegen in Ittiie der ^oAliigeQ der
Tcoadulen. Im oberen Teile waren die senkrechten Eisen
nur H""» stark, die wag-
rechten lagen in jeder
zweiten wagrechten r'uj,'e

der Schalung, alsDin ic.
i^"^

.Abstand Samtlu he h isen

bestanden aus s|iir,ili>,'

verdrehten Stäben Per
Schornstein stand aui ei-

ner 1.52 starken, unten
6. 10 -6, 10. oben ^,65 $.65«°

messenden Eisenbeton-
platte mit gekreiutenund
avßefden noch in der Dtagonalrichtung ungeoidneten
EiseneiaWen

Wie ,Engineering News" vom 3. September 1907 mit-

teilen, wurde dieser Schornstein kn.ipp 4 Wochen n.ich

seiner Fertigstellung durch einen Sturm umgeworfen Er
wurde etwa 1,2 1,5™ uhcr der Fundamentplatte abge-
brochen, civ^a (Li, (iie 'let m die Fundament!)! itte ein-

greifenden Ankereisen im S< )iiirnsteininantel aulhuren Uie
unteren 15 blieben auch im l'.ille ncn h fest /usammen
der obere, jünKcrc Teil, der sm F.dl noch eine tiicltcl-

wand streifte, wurde zerschmettert l'cber die Windstärke
gehen die Meinungen auseinander Wahrend dieselbe von
einer nur etwa 1,5 >»> entfernten Wetterwarte als unter der
der Berechnung zugrunde gelegten Grenze angegeben
wurde, wird von anderer Seite versichert, daß es sich um
einen Tomado mit sprungweise wechselnder Windrichtung
gehandelt habe. Für leutere Angabe spricht vielleicht,

daß der Sdiomstein nicht in der von der Wetterwarte
anpeftebenen Windrichtung fiel Sind also ^.'enMucrc An-
gaben tlber die bei dem Falle wirkenden Kraite nicht

zu machen, so scheint <loch aus dem lielunde hervor-
zuj;clien, d.iß nicht sowohl ein /erdrüt ken des no( h

nicht genti^'cnd erh.irteten ISeiuns 1 l'iirthuid-Zement

auf 3 reinen Flul.^kies . als ein Heraii>ri iL' cn der Eisen
aus dem Beton an der Zu^scite stin^euinden hat Es
sei bemerkt, duU die Stulpe der lotrechten Eisen ledig-

lich durch Uebergreiien derselben, nicht durch eine son-
stige Verbindung be^tot^Ut waren, und daß adbh swi-

scnen den lotrechten and wagreehten Eisen keine Ver-
l>indung bcst.ind Oer Fall m:innt jedenfalls zur Vorsicht

in be/ug aul die Sn>l>e der senkrechten Eisen. Lange
Ueberdeckun;.;, unter Unist.inden mc< h.mische Verbindung
durfte sich etii[)lehlen, damit auch Ik-i noch jungem Beton,
wenn die H i)i!csiii;keit noch nicht genügend ausgebildet
ist, außerr^t'Ui.ljuliche Kralle Boch nüt siclierlieit aufge-
nommen »enien können

Im übrigen k.iiin der neSchihK ri'.n \u^^^ll]u!l.>^^ci^c

eines Si hnrnsteines, abjjesehen von der Erleichterung der
«rVcrglT i. H. Dtutichc KauiciUmg, Jahrf. IQO), S.163 Uhd

rMitteilungea" Jalktg. igob, S. 25.

Herstellisn^. kein Vorzug vor den einheitlich in F.isen-

betni, '.inil mit I)o[il)elmantel .iiis^;eSiihrtcn Si homsteini n

zuerkannt werden, um so mehr, als ein Hcdunnis tür eine

rmm.^ntelimg des Betons als Schutz gegen chemische
Einflüsse sicS doch nur in ganz besonderen Fällen als

durfte. —
Den Italienern sebührt das Verdienst, den Eisenbeton zun
Bau kleinerer nchiffe und Prahme zuerst praktisch ver-
wertet zu haben. (Vergl „Mitteilungen", S. 84 Jahre 1907.)

Jetzt geht die Nachricht durch die Tagespresse, daß der
Italienische Ingenieur Lorenio d'Adda in Genua im Ver-
ein der Sthiffsinnenieurc cl:c ArT.ven(l;jnf; des Eisenbetons
•als Ersatz von Panzerplatten bei Kncgsschificn empfohlen
habe Nach Mitteilung der „Neuen freien Presse" soll der
Marincmimster SchieSversuche in MucRiano ani^cordnet
haben aul h^scnbc.onwände, die nacn dem \'>rschlaKe
d'Addas konstruiert und auf beiden Seiten nur durch eine
dünne SlahlpUtte gedeckt sind. Der Erfinder rechnet an*
ßeblich fUr ein linieoschiff eine Ersparnis von 8 MilL ML
eraus, wenn die Kropp'schen Panzen>latten durch sciiw

Konstruktion in Eisenbeton ersetzt werden Die anfler-

ordentlicbe Widerstandsfähigkeit eines zähen Betons von
entsprechender Zusammensetzung gegen Schußwirkuni^
namentlich, wenn die Oberfläche gegen die unmittelbare
StoBwirkung geschützt wird, ist durch den Festungsbau
ja zur (lentitre erwiesen d'.Vdda will dann im russisch-

japanischen Kriej;e Weitcrc licobarhmti^'cn j.;enia( ht rubcn,
die ihn zu seinem \'orschla(:e lührtcn .Vbiiesehcn von der
Frage der Kosten ist dabei auch der l'nist.ind von Be-
deuiunfi, dali das spezifische Ciewicht des Eisenbetons nur
zu 2,4, das des Stahls zu 8 anzusetzen ist, sodaß die Eisen-
betonumhUllung ohne Gewichtsvermehrung erheblich ver-

stärkt werden EOnnie. Encfaeiat der Gedanke danucb
nicht als ein solcher, der ohne weitetet von der Hand tu
weisen wire^ so ist doch sonMchat absuwaitea, was bei den
Schießverauchen herauskommen wird. —

Literatur.

Armierter Beton. Monats&chnlt iUr I heorie und Praxis

des gesamten Betonbaues. In Verbindung; mit Fachleuten
herausgegeben von F. Probst Verlag von Juhus S]>rin-

ger in Berlin Preis ifi Nf —
Mit Beginn des Jahres erscheint eine neue Zeitschrift

Uber Eisenbeton, deren i Heft uns vorliegt Die Aufgabe
dieser Zeitschrift soll sein, die Leser „mit allen Foitschrii-

ten in der Theorie und Pnuds des gesamten Beton- und
Eiseobeton-BaiMi bekannt tu nadien," also ein weitge-
stecktes Ziel Eni besonderes Augenmerk will die Zeit-

schrift auf die nVenrertung wissenschaftlicher Untersuchun-
gen für die BedUffnisse aer Praxis richten". Das i. Heft
enthält auf 28 kleinen Quartseiten einen Bericht des Her-
ausgebers Uf)er den heutigen Stand von Theorie und Pra-
xis des armierten Betons, eine kurze Rundschau, die iort-

lautCni! ' iriircsctzt werden soll; einen ,\rtike1 von Prof
Set il f in /.lirich über die .Methoden zur ex])enmcntellcn
1 'ntersiu hiink' des armierten Betons; einen .\bdruck der
kürzlich ersc hienenen Vorschriften des österreichischen
Ministeriums des Inneren für die Herstellung von Trag-
werken aus Stampfbeton oder Betoneisen. An ausgeführ-
ten Beispielen werden nur eine TiefgrUndung mittelsBcton-
pfeilem und Mitteilungen Uber angeführte Bauten in Un-
garn gebracht, die entsprediend illustriert sind. Das Heft
enth.ilt ferner kurze Nfilteiinngen Uber Patente, Vermisch-
tes und Bücher-Anzeigen. Außerdem will die Zeitschrift

das bei Büchern schon angewendete Prinzip der sachlichen
-Selbsianzeige" auch auf das praktische Gebiet übertragen
Ein Beispiel ist im i Heft aiifRcnommen .\ußcrhalh des
cinentlichcn Rahmens der /eitsi hntt lic,i,n ein.\rtikel von
Prof Forster in Dresden, der Hetrachtunnen ilber den
Studiengang der Bauingenieure an den preußischen Tech-
nischen Hochschulen enthält. Es ist die .\bsicht des Her-
ausgebers, ähnlichen, das gesamte Gebiet des B.iuinge-

nieurwesens berührenden Fraiien dauernd emcn Platz in

der Zeitsdnüt su gewitaren. ucr Inhalt des i. BtSu» ist

hiernach so r^bhildg; daß naturgemlß auT die einaelneii
Artikel nur ein beschränkter Raum entfällt Bei weiterem
Ausbau der Zeitschrift wird eine so vielseitige Teilung in
jedem Helte daher kaum durchführbar sein. Im Ubngen
verspricht die neue Zeitschrift, eine wertvolle Ergänzung
der schon auf diesem Gebiete vorh.indenen Veröffent-
lichungen zu werden. —

lakkllt ~Dcr Neubau drr kgL Anatbnie'm MUnchcn. IFoiUettuBl)
- Uebcr die Vonchrilien lUrEifenhclonbauten. — ZtraeotliDrIk tatOtcü-
OltnlKIfleb In Eiienbeton (Abblldgn.» — VwiBlicli'e* — LUeraluf. —

Hieriu eine Bildbeilage: Der Neuban der kgL Anatomie
in München Blick in den PrSparieTSaal. _ _

VerUCdarOeutachen bautrliunh.-. C m b. H,~Be'rlln Für liif RedaktMl
»erantirorllich TUelcn. Hrrl n

ItaldldnKkertl OtttUT Sclktock NacMI«, P. M Webe/. HcrUn.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN fiRFR==

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU

UNTER MITWIRKUNG DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS * *

V. JAHRGANG 1908. No, 3.

EatwBif SU einer {ewOlbteo Elieobeton-BrQcke von 216 m Spannweite aber den Harlem-FluS bei New York.

Der Neubau der kgl. Anatomie in München, isciuub.

Architekten: Heitmann .V I.ittmann, Kntwuri und AuslUhtunf; der Eisenbeton-Konstruktion:
Kisenbeton-Gesellschalt m. b H in München iHienu di< AbbiidunKen s. I8 bn 21.1

ämtliche Dächer des Gebäu-
des sind in liiscnbcton ausge-
führt worden. Ihre Konstruk-
tion lehnt sich stark an diejenige
der Hol/.dachstUhle an, da hier

wie dort das Ucstrcben besteht,

njöghchst viele Konstruktions-

teile auf Druckm beanspruchen.
Der durch die schrägen Dach-
binder entstehende Horizontal-

schub wird überall aufgenom-
men durch entsprechende Armierungen in den wag-
rcchtcn Decken und Trägem des Dachgeschosses. Da-
durch war es möglich, samtliche Abmessungen der
Dachbinder klein zu halten. Aus den Abbildungen 20
und 2 t sind die Konstruktionen sowie die Schalung
eines Zeltdaches ersichtlich, wie es über den beiden
Eckpavillons zur Ausführung kam. Zwischen die Dach-
balken sind Eisenbetonplatten gespannt, in welche
die zur Befestigung der Kupferblech-Deckung nötigen

Holzdübel gleich mit einbetoniert worden sind.

Ueber die Konstruktion der kleinen fünf Kuppeln
über den apsidenartigen Vorbauten an der Nordseite
des Mittelbaues, welciie einen Teil der Decke des Prä-

pariersaales bilden, geben die Abbildungen 22, 23 und
auch 24 Aufschluß. Die Kuppeln ruhen auf den King-
Trägern über den Fcnsterpfcilcm sowie auf den ring-

förmigen Gurtbfigen. In den Hohlraum zwischen inne-

rer und äuBcrcr Schale sind die Ventilations- und Heiz-

kanäle eingeführt. (V'ergl. Abbildg. 22, Seite 19).

Entwurf zu einer gewölbten Eisenbeton-Brücke von 2

Hinc Kiscnheton-nrfickc von der alles Übertretenden
S])annweitc von 216 »s, die jiIcichzeitiK ein Krinne-
runKsdcnkmal an Henr)' Hudson bilden und dem-

gemäß eine reiche monumentale Ausstattung erhalten soll,

ist von der HrUckenhauabteilung der Stadt New York bei

Spuytenduyvil geplant Der Entwurl liegt z Zt der stüdii-

schen Kunsikommission vor, die einen früheren, in Eisen
gedachten Plan verworfen haue, weil ihr dieses Material

nicht monumental genug für den besonderen Zweck des
Bauwerkes erschieiL An der Stelle, wo die BrUcke errich-

Den ganzen Bau überragt die große Mittelkuppel.

Sie überspannt als Kugel -Kalotte von 5,75 n> Höhe
einen Grundkreis von 22 »» Durchmesser. iJie Eisen-

beton-Schale ist nach Süden durchbrochen von einem
großen Ausschnitt, durch den der innere Lichthof er-

hellt wird. Eine Laterne von 3,20 m Durchm. schließt

die Kuppel nach oben ab. Die Konstruktion ist aus
den Abbildungen 25 bis 27 ersichtlich. Die Kuppel
war zu berechnen für Eigengewicht, die Hedachung,
für Schnee- und Windbelastung sowie für die große,
an die Kuppel angehängte Kassettendecke über dem
Mikroskopiersaal. Die Berechnung erfolgte nach Art
der Schwedler'schen Kuppeln, und zwar so, daß die
Profileisen-Einlagen imstande waren, die Belastungen
während der Herstellung der Kuppel, also das Eigen-
gewicht nebst einem Gewichls Zuschlag für Schalun-
gen und Arbeiter, allein aufzunehmen. Zwischen die
Pronieisen-Einlagen wurden zunächst Rundeisen ein-

gelegt und über diese ein Trespen-Gewebe gespannt,
auf welchem dann nach und nach die Hctonschale her-

gestellt wurde. Nach Erhärtung des Betons ist dieser

zusammen mit den Eisen-Einlagen imstande, die ge-
samten Lasten aufzunehmen. In den Abbildungen 23,

24 und 28 ist die Kuppel während der Ausführung dar-

gestellt, während Abbildg. 29 einen Blick in das Innere
der Kuppel wiedergibt.

Zu erwähnen ist schließlich noch die Konstruk-
tion des amphitheatralisch aufsteigenden Zuhörerrau-
mes, die ebenfalls in Eisenbeton ausgeführt wurde.
Abbildg. 30 zeigt davon eine Untersicht. —

16 m Spannweite Uber den Harlem-FluQ bei New York,

let werden soll, ist die .-Vnlage eines öffentlichen Parkes
geplant, der mit vorhandenen Uferpromcn.adcn in Zusam-
menhang gebr.icht werden soll Wir geben ein Gesamt-
bild nach .Engineering Record" vom il. Novbr 1907
wieder, aul dessen Mitteilungen, sowie aul diejenigen von
„Engineering News" vom 21 Novbr. 1907 wir uns in

unseren Auslührungen stützen
Üie Brlitke. die ganz in Eisenbeton mit teilweiser

Hausteinverkleiclung errichtet werden soll, wird eine Gc-
samtlüngc von rd. S65 » und eine Breite von 34,38« zwischen

«7
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dm Gelindem erhalten, wovon 13,24 "> aui den F;üirdainin,

je 4,57 auf die bcKk-rscitigen Fußwege entiallen, die

also vor den BrUckcnsnrr.cn, die nur ii.vi "> cnifemt sind,

noch beiderseits vorkr.iucn rntcr der oben ^eleKenen Fahr-

straße, die I al III <i(i,i-i i u r niitllcrcni Ilorhwasser
des Strotiies Uberstt/t, soll noch eines Fahrbahn zur Aul-

nähme von 4 (lleisen angeordnet »erden, daher die er-

hebliche Höhe ül)er den Bopenscheiteln, die (»elcgenheit

aah zur Aiisbildun),' eines kräitij;cn HauptResimses I>er

Suoiulaul selbst und 4 Cilci&c der New Yorker Zentral-

von je 3048 Lichtweite an.
mentale Trei

grub

Eisenbahn wurden mit einemeiiuigenBogen von 916,4 1<<<

Enweite Uberbriirkt. der sich gegen a wuchtiffel urni

;r stttut. die su h l)is zu 01 « über mittlerem H W er-

- n, iS ^T» (Irundlliuhe iiesiuen, aber hohl sind Die
Uetonwaiide erhalten üraniivcrkletdung. An die Haupt-
Öffnung 8cbli«Ben sich noch befdeitcttt einige GenOlbe

An den Enden sfaid monu-
reppenanlapen vorResehcn

I)ie Grünaungsverfialtnissesind ander gewählten Bau-
stelle Litlnstit;, da der gewachsene Fels — Gneis und Do-
lomit nu ll zahlreichen liohrungcn nur etwa 6,10 «> unter
mittlerem H W .in den Ufern ansteht, w.ihrend er sich in

Flußmittc bis m jq,2omsenki Die größte Wassertiefe ist

9,1s "'. Die Widcrlaßer lassen sich danach in offener Bau-
ibe ohne besondere Schwierigkeiten ausführen.

Oer Hauptbogen hat in seiner Achse 220^98« Spann-
weite and SSfiS" FMIi «IfO cia V«r>
hlltnitvon ra t -.4. l>ieSd)eil«liane
Ist 4.57. die Kämpicrstärke 8,^4 b, dodi
wird der Bogen nicht in voller Stlrke
massiv, gondiern aus einem System von
IMatten und Rippen hergestellt In letz-

teren werden senr kräftige St.ihlrippen

eingelegt, bestehend aus regclrernten,

aus starken Winkeln und t'.ittcrwcrk

hergestellten Högen, die grupiicnwcise
zusainniengelalAt. unter sich nach allen

Richtunfjfii k::i'l.u' xc-rsteiit utiü au!

St.ihlaullager gcsei/t werden, die mit
dem Pfeilermauerwerk sicher ttt veF-
unkem sind. Die Boiienfom ilt smr

so bemeasen, daßdieStOttliniefarEigenge-
widit mit der Mittellinie nahe» ntsammen-
tKlh, und die Verkehrslasten treten gegen
das Eigengewicht so zurück, daU bei der
ungünstigsten Belastung immer noch hohe
nrucksi>anniingen im Beton verbleiben, man
hat aber doch zu Kisencinlagcn gegriffen, ein-

mal mii die Ht torun;Lssen verringern zu kön-
nen un<l <ien üeton, der durch die .\rt der
Kinlagen nahezu den Charakter umschnürten
Betons crhiilt, in hrthcrcm Maße ausnutzen
711 können und um schhcßlich dem F^ntstehen

von Schwindrissen entgegen r.u arbeiten.

Die Fshtbahncn. die als Stampfbeionge»
wölbe einsehen etsemen Trägern gedaidit

sind, mhen in der UrUckenmittc auf Längs-
nUMMtO, über den Zwickeln auf Bogenstellun-

gen von je 9,62 Spw., die äch auf Einzel-

pleilem von 2,4^« Stimbreite und 6,7i » Tiefe

StUtxen, die nach der Tiefe »Hcdcr aurch Bi>

gen verbunden sind Auch diese Stüt/en er-

halten starke Fiscneinlagen und setzen sich
zwischen unterer und oberer Fahrbahn z. T.
als reine Fasensiui/en iort Die Fasenstützen
werden mit den Fisenn|'j)en fest verbunden

Es entsteht so ein vollständiges StahlgetUsL, das
sunSchsi auf dem Lehrgerüst fertig zusammenge-
stellt wird, ehe die Betonierungsarbeiten beginnen.
Inginsen werdenindemHauptbogen nicht weniger
als iiooot Stahl und rd. 35000CI« Beton stecken.

Das Gewölbe, das mit Gelenken ausgebildet
werden soll, ist ;una> h^i graphisch, dann sorgflltig

an.-ilyiisch berechnet, wobei nicht nur die ungünstig-
sten l.,aststcllungen, sondern auch Tcmperatur-
Spannungen und Spannungen infolge des Schwin-
dens des Betons beim Krharten berücksichtigt sind
Die Verkehrslast ist zu rd 1000 kn/qm für die beiden
Fahrbahnen .isooo I'iund auf i lfdtn Fuß, auf die

ganze Gewölbeoreitc bezogen angesetzt Die Druck-
spannungen im H.iuptgcwnlbe werden mindestens
28 vg.iqcm, höchstens 53 Hjv^ betragen. Von leti-

terem Betrag endallen etwa 43 fei'V» auf Verkdus-
und Eigenlast, der Rest auf Tempentur> und
Scfairinaspannungen usw. Verwendet werden soll

ein fetterBeton miteinerFestigkeit vonrd. 2ooicg'q«a,

gemessen an Würfeln von 30« Kantenl&nge. Das
Kisen soll nur mit 775 Wg/qc« beansprucht werden.
Dits Elasti/.itütsverhiilmis des Betons zum Fasen ist

mit 1:15 angesetzt worden
Die Kosten des Hauwerkes, d.is in der Sp;mn-

weite seines Mittelbogens selbst die größten M.issiv-

Ilrtli ken um me!ir .il> d.is jLiche jibcrtnfft und
hinter der ^roßten 1 i:nlier .iUM.;eUl;ir'eit i'iscrncn

Uogenbrücke, näin'.u li derjenigen Uber den Niagara
von 3S6 B Spw., nicht .'illzuwcil zurückbleibt, sind
auf 3,8 Mill Dollar, d. s. last 15,5 Mill. M. veran-
schlagt. Von dieserSumme beansprucht der Mittel*

bogen für sich allein etwa die Hälfte.

Entwurf und BerecJuiiing ist unter der Oberleitung von
l'rol Wm U Burr dwefa die Ingenieure der BrUcken-
bauverwaltung Stevenson und I.. S Moissicff bewirkt
und durch den ()b-lng CM Ingersoll genehmigt Der
Architekt des Bauwerkes ist Whitney Warren von der
AicUlelctenfirma Wanca k Wetmoie. —

Ne 3.

Digitized by Google



Ueber die Vbracfarilten für EiBenbetonbauten. (Portntnat.)

Von Prof. Emil MOri ch in Zttrich.

(. Die preußischen Bestimmungen vom 24 Mai 1907 «SchiuB.)

|u dem Abschnitt C, Ermittelung der inneren
Kräfte, ist zunächst tu erwähnen, djiß hei den Säu-
len der Abstand der Querverbände gej,'eiiül>cr früher

verrinRert wurde, indem er annähernd der kleinsten Ali-

mcssunij; der Siut/.e etusprechen muß, gleichzeitig; ;i'jcr

nicht Uber das Ureiüigfache der Stärke der Längsstäbe

Sodann ist die zulässige Zug-Beanspruchuni; da Be-
tons nicht der in den Beispielen ;mgenebenen Rechnungs-
Weise anncp.iUt, denn nach dieser wird der Klastizitäts-

Modul für den uezocenen und ficdrlirkten Heton gleich
und konstant angenoinmcn un<l der Kisen-Qucrschnitt
durch einen i5fachen Bctun-Qucrschnitt ersetzt Nach Rin-

r

Abbild^. 21. Kuppel über den Vorbauten dr< l'räpiricrii

Der Neubau der k(l. Anatomie In München.

Architekt >' II ! ilcilin.inn & Litlmann. Kniwurl und Aotlahruns der

Konütruktion: Eifcabcton-Gcseltfchaft m. b. H. in UOnchen.

Abbilde. 10. Z«ltdacli Hier da Eckpavillou.

hinausgehen darf. Die
Praxis geht in dieser ISe-

jiehuag meist noch et-

«M (ioMirer. d« die Vc r-

suche ergeben haben,
daß die Trag-Fähigkcit
einer Säule mit der Zahl
der Bagel wächst
EineBestimmung von

einschneidender Bedeu-
tung ist aber der neue
Absatz 3 S 15: „Bei
Bauten oder Hautei-
len, die der Witte-
rung, der Nässe, den
Rauchgasen tmdfhit-
lichen schldlichen
Einflössen ausKe-
setztsind, istauifer^
dem nachzuweisen,
daß das Auftreten
von Rissen imBelon
durrhdie vomBelon
in lci'>tenden Zug-
s[ian nun ecn vermie-
den II

1 : li I )ie zuläs-

si^;e Zuf;lieans|iruchung
jles Hettins wirtl hierbei

zu -/j der dun h Zugver-
suche nachgewiesenen
Zugfestigkeit oder, wenn
derZugiestigkeits-Nach-
weisfehlt,zu Vioilc'I'mclt*
iestigkeit angesetzt.

Zunächst überrascht
der Widerspruch, der in

den zwei verschiedenen
Angaben fUr die zuläs-

sige Beanspruchung zu-

tage tritt OfJenhar ist

doch mit beiden Zahlen
eme i' .jtache Sicherheu

"

gegen liie ersten Zu^risse beabsichtigt, sodaß also im
zweiten 1-all die Zuglcsugkeit des Betons gleich 0,1$ seiner
DnicIdestickeitvonHisgctetitwinL MeioesWiMBBB stimmt
iSeses Vemittnis niemals mit den VemidaaMai aberein,
namentlich wenn man plastisch hergestellten Beton in Ver-
gleich zieht Ein Beton von i8oks/i|ea Drtiddestigkeit hat
wohl nie eine Zua^estigkeit von iio-o,tS^V}*tfi», son-
dern höchsteas one EuUta.

u. Fcbniar 1908

I

iTat*
'—-

0i

rcchniing der neutralen Achse als Schwerlluic dieses nio

diliziertcn Querschnittes können dann die Spannungen

vM
mit der gewöhnlichen Bicgungsformel «r— berechnet

J
werden. Ntm ist aber bekannt, daß schon beim nicht ar-

mierten Betonbalken die nach dieser Poimel gerechaele
Biegimgsfestigkeit ungefähr doppelt so groA ausfUlt als
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Abbild);. aS. Rück auf die Haupilcuppcl und das Dach dct llOrtaalc«,

ADb.iaK. 19. Blick in Ha* Kuppelmocrc

Abbildg. 30. Unterbau der ainphiihciualitch aufstciecndcD Siue im HOnail
Der Neubau der k|l. Aoatomte In Münchea.

der rcchnuiiKsmäßiKcn BieKungslestijikeii und
der unmittelbar gemessenen Zugfestigkeit auch

beim Vorhandensein von Eisen :in der gezojjc-

nen Seite nicht viel ändern wird, ist,einleuch-

tend und soll an Hand von zwei Versuchsbal-
ken der Material-PrÜiungs Anstalt Stuttgart')

nachgewiesen werden.
Der Abstand x des Schwerpunktes des in

untenstehender Abbitdg i gezeichneten Quer-
schnittes von der Mitte wird

•S- »,36 13.5
X — — — 0,75

20- + 15 • 2,36

J = - - 20 (15,75» + 14.25') + 15 • 2,36 • 12.75-

= 5i o92'»>*; somit berechnet sich die Zug-

spannung des Betons bei einem Moment von
Af = 08548 e">i«it, nachdem die ersten Zugrissc

bemerkt wurden, zu

14.25 98348 .
,

51092

während die' Zugfestigkeit des Betons tatsäch-

lich zu rd i.^ kg/qc™ gemessen wurde. D;is vor-

stehende Beispiel ist ein nur mit 0,43% armier-

ter Betonbalken, wir wählen daher zum Ver-

gleich noch ein Beispiel mit 1,4% Eisen-Kin-

lagen i Abbildg 2; Es ist

«5 •7.8« '3
~ — ^ 2,1 *ai

20-•30+ »5-7.SI

20 (17,1» + 12,9») + 15 • 7.8« • 'o.'>-

lieim unmittelbaren Zugver-
such, weil infolge des ver-

änderlichen Klastizitats-.Mo-
duls die innen gelegenen
Querschnitis-Tcile höhere
Spannungen aufnehmen, als
esdie Navicr'schc Biegungs- j*
formel vorausseut L).iU sich >-

an dem Verhältnis zwischen Abbildg.

L .

— 61 558 cit*.

Das Biegungsmoment vor .\uftrcten der
ersten Zugrissc ist M = 141 010 «"'kg somit die

rcchnuntr-^m.'iliigeZugspannungdes Betons am
unteren Rande

12.Q 141010
, ,

Bei den PKittcnbalken ist der in die Zug-
Zone lallende Teil der Trägerhrthc im Verhält
nis meist großer als beim rechteckigen Quer-
schnitt, und man dari aus diesem Grunde rlhn-

liche Zahlen für die rechnungsmäßige Zugicsiig-

keit des Betons bei Biegung erwarten. Tatsäch-
lich ergibt die Rechnung nach Stadium I mit
14= 15 Tür die ncuerdmgs veröffentlichten Ver-
suche mit T iürmigen Balken der Maicrial-Prü-

fungs-Anstalt Stuttgart Beton-Zugspannungen
zwischen 27,7 und 36 •<«,ia»*) beim Auitrcien

(ler ersten ganz feinen Zugrissc. Die unmittel-

i)ar gcmcsseneZuglesiigkeit des Betons betrug
etwa 13 "f <l«n>. Wir stellen also lest, daß die

neuen preußischen „Besiiiumungen" in Wirk-
lichkeit eine etwa 3fachc Sicherheit gegen das
Auttreten der eisten Ziigrisse verlangen und da-
mit die .\usflilirung der Eisenbctonbauten un-
nötigerweise verteuern und erschweren. Es ist

nicht zu viel gesagt, vkenn man die Auslüh-
rung von Plattenbalken - Brücken nach
dieser neuen Vorschrift als praktisch un-
möglich bezeichnet. Sie hat vielleicht die

einzige günstige Wirkung, daß für die betref-

fenden Bauwerke die gewölbten Konstruktionen
mehr bevorzugt werden. Die im .Abschnitt III

der, Bestimmungen" vorgclührten Rcchnungs-
Beispiele beweisen nichts lilr die praktische

Ausführbarkeit, denn erstens sind die betref-

»enden Balken nur für die ausnalimsweise nied-

rige .Nutzlast von 500 "g auf 1 m Träger berech-

net, und sodann ist bei Beispiel 6 die Zugspan-
nung des Betons zu 45.6 ifg/ncm berechnet, so-

daß der angenommene Querschnitt und die

Kisen-Einlagen noch bedeutend verstärkt «er-
den miißten, während im Beis|>iel 7, wo eine
Zugspannung <r^, — 16 kg qop ermittelt wird, so-

viel Eisen vorgesehen ist, daß dessen Beanspni-
chung. nach Stadium II gerechnet, nur 6o6><r,4cid beträgt

Eilr Platten, d h rechteckige Querschnitte, erscheint
nach den bisher bekannt gewordenen Versuchen der Nach-
weis einer genügenden Sicherheit gegen Zugrisse als Uber-
flUssig, inaem die Dimensionierung nach Stadium IIb mit
ir^ = 40 und 0-, K 1000 k(/<)cai eine mindestens 1.2 — 1,5 fache

Abbildi;. }.

't C. V. Bachl, .Zeitchriti d. Vereins deuuch. log.", Jahrg. 1907.
' Vergl. Mörsch, Eitcnbetwobau, III. Aullaje, S. 199.
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Sicherheil gejjeu dus Aultreten
der ersten Zugrissc bietet. Diese
sind aber so fein, daß sie ver-
schiedene Forscher IrUher nicht
Ketunden haben, und als Kan-
tenrisse reichen sie noch lange
nicht bis an das Eisen heran,
das immer noch durch eine dün-
ne Zeroenthaut Regen schndliche
Kinflüsse geschütit ist Beim
Zcnrümmcm von armierten Hc-
lonkörncrn erkennt man diese
fest ann;ütende Zementhaut als
einen hUulichwciUcn Uebcrzug
der Eisenstange.';

Bei dcnPlattcnbalken haben
die ersten DchnungsRisse, die
an den gewöhnlichen Betonflä-
chen nicht auffindbar sind, in

statischer Hinsicht nicht das ge-
ringste zu bedeuten, wenn sie

von der nc^tigen F.isenmcnge in

richtiger Anordnung gekreuzt
werden Daß hier die Rost- Ge-
fahr ernstlich in Betracht kom-
men soll, widerspricht den gün-
stigen Frlahrungen an den tns-

hcr erstellten Bauwerken, die
zum Teil sehr ungünstigen Ein-
flüssen aust;eset7t sind. Es wür-
de sich emiiiehlcn.anausgeiiihr-
ten riattenbalken über Balinglci-
sen nachzuweisen, obdie Rauch-
gase und die darin enthaltene
schwcilific Säure tatsächlich
durch etwa vorhandene Dch-
nungsrisse bis zum Eisen vor-
dringen und es schädlich 1

eindussen können, denn cir .

Vcrsiophmgder Risse durch kiib
oder neu gebildete schwefelsaure
Verbindungen ist sehr wahr-
scheinlich .\nden 13Jahre alten
Moniergew Ol hen Uber die Buhn-
gleise in Modling wurden im
lahre i<?o3an verschiedenen Stel-
len l'robcn aus 1, 3 und3<:™ Tie-
fe entnommen Dabei,zeigtc sich
das Eisen tadellos mit schwach
bläulich angelaufener Oberflä-
che, an welcher der Zement
dicht anhaltete". Dierhemische
Untersuchung durch Prof. Dr.
Klaudy in Wien lührte zu dem
Ergebnis, daß eine chemische
Bceinfliissimg des Betons durch
die Rauchgase an den meist be-
fahrenen Stellen, alsoderGchalt
nn Kohlensäure und Schwelel-
Süure, nur in der äußersten
Schicht festgestellt werden konn-
te. Die verhiiltnismäßig große
(iasaufnahme der äußersten
Schicht halte aber den Beton
praktisch nichi entwertet, da
selbst die Oberfläche vollstän-
dig hart und dicht blieb An
einer Stelle, wo der Beton schon
äußerlich als porOs erkannt wur-
de, zeigten sich die Eisen an-
gerostet, aber es konnte auch
festgestellt werden.daßdort von
Anfang an die UmhUllungdurch
Zement unvollständig war. Bei
den Gewölben ist der Beton al-
lerdings nur auf Druck bean-
sprucht, und es wäre aus die-
sem Grunde sehr zu wünschen,
wenn ähnliche Untersuchungen
auch auf Platlenbalkcn - Kon-
struktionen über Hahngleiscn
ausgedehnt würden Die nun-
mehr 8 Jahre alte UeberdeckunK
Aar Wia^a, Ct.^ J > V. .. 1. _ ...ii-J.

Abbildg. }l. Zrlldsch Dbci den EckpjvilloDS «Ihrcnd der Ausfuiitung.

AbbUdx.lj. Eiiuchilunj; a^r .vuppcin Ubci dtui l'ini).iner»ail uno uts T«nibouis liic i l.i

Abbildjj. 24. Kuppel und mJidlichci Vuiliiu nach der AuifchaiuDj[.

Der Neubau der kg\, Anatomie In Maoehen.

der Wiener Stadtbiihn würde sich hicr/u vorzüglich eignen
Eine gute Verteilung des Eisens im Beton wirkt ver-

logemd auf das Erscheinen der ersten Zugrisse; schon
V Mit Rflekiicht iu( da« Schwinden dei Beton» im Trockenen.

0°'^^ besiiramtc Anjtben Jehlfn, ertchcini e» möglich.
dkS die Bemckiiehügang der ZugipuiDUAgcn im Beton gar nicht

12. Februar 190&

aus diesem Grunde sollte man die aus I-Trägern und da-
zwischen gestjimjjftcm Beton hergestellten Brücken nicht
unter den Begnff der Eisenbeton-Konstrukiiunen mit ein-

lu der enrantchteo Sichcrhcu
detil(b«r, dkB Schwindritte for
«Dl den Balken eingevirkt b«t

jftjTcn ZagnsietfOhn, ja et itttoeai
liioden wiLren, che eine BeUttuni;
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•chließcD, wie es bisweilen in VerkcDnung der statischen

Wilkluigsweise des Btaeobetons geschielit Andi«M Her
die Temperatur von Bbenträgem und Beton nidit not-
wendig gleidi sein nOssen wie bei den eigentlichen Eisen-
beton'KonMraktionen. An solchen Konstruktionen etwa
beobachtete ungünstige FinflBi«! der Rauchgase und der
Nässe dürfen nicht ohne weiiens uidi bei den eigentlichen
Eisenbeton-Konstruktionen vorausgesetztwerden, denn der
Stampfbeton wird sich si hon infolge des Schwindens in der
Quc-rrichtunu von den glaUen Stegdftchea der I-Trttger
trcnn<-ii, sodaß das Statische Ziisuiiineawirl(«a beiderMa-
terialien iiniTi<)j,'lKh ist.

In den neuen „Bestimmungen" sind auch die zulässi-
/gen Spannungen des Eisens und des Betons geändert

1
Gegenüber früher ist die Beanspruchung des Eisens von

I
laoo auf looo kg/««' herabgesetzt und steht damit in Ueber-

I einstimmung mit den »lieitrtwe»* des Deutschen Beton-
Vereint. Mut RHemdit ea! cRe lioiien Werte der Probc-
last und auf die Sicherheit Uberhaupt ist die Beanspruchung
von 1000 kf/q» vorzuziehen. Dagegen erscheint die Er-

niedrigung der zulässigen Druck-Beanspruchung des Be-
tons bei Inegung vom 5. auf den 6. 'I'eil seiner Druckfestig-
keit unberechtigt. Aus zahlreichen Versm lien der letzten

Jahre ist geschlossen «onlen. lii.l.^ ilic I >ni. j.lesü^keit <les

letons bei Hie^unn eine imtcrgcurdnctc Rulle spielt, in-

soSern auch der beste Beton an der Druckseite zerstört

wird, wenn die Eisenspannunp an der gezogenen Seite

die Strec kL;ren/.e überschritten hat, weil dann die Dnu k-

Zone an Hohe immer mehr zusammenschrumpft. Aus die-

sem Grunde erhält man mit ein und demselben Beton ganz
veiscliiedene Druckfestigkeiten bei Biegung je nach dem
Praientgchalt an Armierung. Dadurch, daß man die
Bisen-Spannung heruntersetzte, hat man auch
TOB selbst die rechnungsmäßige Druckfestig-
Iteil der auf Biegung beanspruchten Kauteile er-
höht. Die öfache Sicherheit des Betons an der Druckseite
bietet keinen praktischen Gewinn im Hinblick auf die nur

^ bis 3,5 fache Sicherheit des Eisens :m der Zugseite Die
r)rucksi>annunp von .jo i<8 -(cir wird nach den neuen ,l!e-

stimmunpcn" kaum ant^cucnilct werden krtnnen, denn mit

plastischem Beton latt sich Ijci <'.en ühlichcn Mischunj;s-
Verhaliaissen nach zS Tafien wohl nie die l-'estijjkeit von
a4okci>ieni erreichen. In dem betreffenden Absatz i 16

wäre noch das Alter der Betonproben anzugeben, aus § i

luulO man awar schließen, daß wahrscheinlich die Festigiceit

im Alter von s8 Tagen gemeint ist

Der A,bsalS3 § 16 Uber die Belastungswerte und
Stofisvschllge nt unverändert geblieben. Wünschens-
wert wäre gewesen, daß die Träger ohne oder doch mit

einem verminderten Sioßzuschlat; hätten gerechnet werden
dürfen, insbesondere sollte sich dieser nicht aul die Säulen-
Belastung crstrc< ken Bei cHescni .\n'iaL> iiiuclue ich noch
aui eine Unklarheit im Misat/ .iutniLTks.ua machen Es
heilit dort in der Bcgriindunf; eines .Stoßzuschlayes: „bei

Hauteilen, die stärkeren h.rsrhuttcnink'cn oder stark vrcrh-
selnder Ce. iistun;,' ^'is/-'eset/t sind, wie z B bei Decken
in Versaaunluiigsräunien, 1 anzsaleii, Fabriken, Lagerhäu-
sern". Die ErscnUtterungen sind ohne Zweifel vorhanden
bei den Tanzsälen und Fabriken und mflssen im Betrag
der Nutzlast iKrUcksichtigt werden. Dagegen scheint es,

daß man bei den Vcrsammhinesräumen und Lagerhäusern
unter der wechselnden Belastung eine ungleichmäßig
verteilte verstanden wissen will Wenn man aber die Mo-
mente der durchgehenden Blatten und Träger schon für

die ungünsti>;st verteilte Nutzlast rechnet, ist ein weiterer

Zusrhl.iK zur Bel.istuni; nicht mehr gerechtlertipt

Die zul.issij^c Kcanspruchunj: des Betons in Stutzen
mit 'i'io seiner 1 )riii kk-stij;kcit ist l>e<lauerlicherweise nicht

erhöht worden Da in den „Bestinimunjjcn" im (iej;cn-

sau zu den „Leitsätzen' eine untere Grenze ttir dos .\r-

mienrngs-Venälinia nicht voigeachrieben ist and man

anderseits im eewühnlichen Betonbau auch Vu der Druck-
**r*i^T'* r'" ««'""ff««»'»—r"~>'"-'g—a—J i^^mm-

noicr Bticager Einhaltung dar VonduiRcn slidcB am-
stehen^ die su «enic oder gar kein Eisen enthalten. Daß
dies im Interesse der Sidierheit gegen unbeabsichtigte
Biegungsspannungen und mit Rücksicht auf die Stabilität

des ganzen Baues unerwünscht ist, braucht nicht hervor-
gehoDen zu werden Die Bestimmung führt bei großen
Fabrik- und I.agerhaushauten in den unteren Geschossen
zu solchen Säulenabmessungen, daß dadurch in vielen
Fällen die .\nwendung des Eisenbetons einfach ausge-
schlossen ist Nachdem mehrfache Versuche mit Eiscn-
bctonsäulcnihrcTr.i>,MahiL'keit und insbesondere der. hohen
Wert der Bügel dargetan haben, hatte wohl erwartet wer-
den dürfen, daß in den neuen „Bestimmungen* den Wün-
schen der Fra.\is mehr Beachtung geschenkt wäre. Der
(weite Sats in Absau 4, § 16: ,Ba Betechnung der Eisen-
einlagen auf Knicken ist fünffache Seherheit nachzuwei-
sen" ist QbeiflQssig, da nach Absatz 6, § 15 der Abstand
der QuerverbHode nicht Uber das Dreißigfache der Stärke
der Längsstangen hinausgehen darf, wodurch von selbst

annähernd die fünffache Rnicicsicherheit bei den Span-
nungen ~ 300 itg/qca vorhanden ist Auf welch'

absonderliche .\bstände der Bügel man kommen kann,
wenn man sie aus der fünffachen JCnicksicherheit der Längs-
Stan^icn itercchnet, zeicen gewisse 'rabellenwerke *;. wo
allerdmps mit dem halben Bügclabstand als Knicklange
Berechnet ist Bekanntlich sollen die I.an(;s>t.>nfjcn in Ver-
indung mit den Bügeln den fieton am seitlichen .\iis-

weichen hindern, dies können >ic aber in «irksamer Weise
nur tun, wenn ihre Knicksicherheit hoher ist, als die Bruch-
sicherheit des Betonprismas Es ist also offenbar nach den
„Bestimmungen" nur eine fUnliache Sicherheit der Säulen
beabsichtigt. Weil aber die Dtuckiestigkeit des Betons in

richtiR armierten Sftuleo der WOrfelTesdgkeit mtedestens
ßleichkommt, so würde dieser Absicht auch eine zulässige

etonpressung von /» der Druckfestigkeit entsprechen.
Im übrigen werden die Säulenversuche des „Deutschen
Eisenbeton-Ausschusses" bald Ergebnisse liefern, die viel-

leicht Anlaß zu einer Acnderunf; der betreffenden Vor-
schrift neben werden

Die /ul.nssiKen Schub- und Halts;>annungen sind
wie trilher zu 4,^ kg qcm iestgesetzt Es w iirdc 7ii weit iUhren, l

hier die BerucKSichlipuni,' der Schnlisiiannunuen hei der
^

.Xnordnunp der abf^eliuu'enen Eisen und der liiij^el 7u bc- >

sprechen. Da dieses Gebiet zu den z Zt am meisten um-
strittenen gehört, kann von den .Bestimmungen" kaum
erwartet werden, daß sie hierin weiter gehen, als die Lehr-
bücher des Eisenbetona Gegen die zu niedere Zahl von
a.5 ttB/qca lUr die Haftspnnnung in Verbindung mit der in
den Beispielen angewendeten Rechnungswcisc, wo nur
die unteren geraden Eisen lierücksichtigt werden, ist schon
mehrfach geschrieben worden Es genüge, darauf hinzu-

weisen, daß die Formel für tj = die unterder Vor-

atMSettung von nur geraden Eisensiangen abgeleitet wird,

nicht ohne weiteres auch beim Vorhandensein von abg^
bogenen Eisen gillig ist Man kann daher aus Versuchen
mit der Formel Werte für die Haftfestigkeit bei Biegung
ableiten, die d;mn mit dem direkt ermittelten Glcitwider-

stand nicht übereinstimmen werden, oder man will die
gleichen Z.üilen und h.it dann die Formel nüteinem ge-
wissen Faktor zu versehen

Da ich diese Fra^e, sowie die Bcrei linunfj der BUnel
und abf;ebof!enen Eisen aus den Schubsji.innunf^en, auf

Grund des neuesten X trsuchsmatcriales eint;ehcnd in der

3. Auilage meines Buches übet Eisenbeton behandelt habe,

möge dier Hinweis Uecatii genügen. — (PwtMtmn« mm
<) Vagi, die

ArralcflcrBeton. In onsererBesprechung Uber das i.Heft
dieser im Sprlngcr'schen Verlage seit Beginn des Jahres
erscheinenden neuen Monatsscnrift ist ohne unser Ver-
schulden der J.ihrespreis mit 16 M. angegeben, während
er nur 10 .\1 beträgt, was wir hiermit richtig Stellen —

Der EiscDbetonbau. tcine Theorie und Anwendung. Her-
( aus^ef/ebcn \ ;:n Vrii\ K Mr^rsi h ;n Ziirii h 5 vo'lstän-

I dig neubearbeitete und vermehrte .\uilage .Mit Versuchen
) und Bauaustiihruncen der Firma Wayß &: Freytag A.-G.

iin Neustadt a, H , Herausgeber der i und 2 j\uflagc Ver-
lag von Konrad Wittwer in Stuttg.art 1908 I'r geb 8,80 .M

* Die neue .\utlage des vorliegenden Werkes, dos im
Jahre 1902 erstmalig auf dem Bdcfaermarct erschien und
damals in der deutschen Literatur auch zum ersten Male
eine Zusammenfassung 4m Giundlagen der Theorie des
Eisenbetons, gestflut auf wissenschsillklu Vcisucbe,

es

1907, No. II S. 44, Ko. 11 &4L

brachte, unterscheidet sich schon rein luBerlich von der
vorhergehenden*) einmal dadurch, daß der bei den ersten

beiden .\unagen beauftragte Verfasser nunmehr als der
Herausgeber mehr in den Vordergrund getreten ist und
dann durch den erheblich angewachsenen l^mfang, der um
mehr als looSeiten, d s etwa 46 ".'a, gestiegen ist DicGliede-
rung des SiolU-s in ;i

Hautitkapitel : .\l I gerne i n es. enthal-

tend d'c grundierenden Einen schatten des Betons und Eisen-

betons, sowie .Angaben über die gebräuchlichen und zweck-
mäßigsten .Armierungen, Theorie des Eisenbetons
und schließlich .Anwendungen des Eisenbetons
sind erhallen geblieben wie auch die Unterteilung im ein-

zelnen. Doch sind eine Reihe neuer Abschnitte einge-

schoben, so namentlich: Versuche Ober die Lage der neu-
tnlcn Achse; Sicheibeit des Bettms gqien Zugrisse; ge-

*} Vagi.«*
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nauc Fonneln fttr Plattenbalken; Biegung mit Achsiahug;
Versuche mit kontinuierlichen Plattenbulken, und vor aiietn

Untersuchungen Uber den Einfluß der Schubkräfte.
Letzterem Ahsrhnitt fällt mehr .vis die Hältlc drr pc-irimtcn

Erwcitcnint; <]i-, Werkes zu
Krhriltcn ^'cl'licbcn is( ierncr der Charakter des Werkes,

dis nich; t n v.i II sündiges H:indl)ueh oder ein Leitfaden
des Lisenbeionbuues sein «ill. sondern das Sch»er^;ewicht
legt auf die Entwicklung einer praktisch verwendbaren
Theorie aus den Ergebnissen wissenschaftlicher Versuche,
»AiMMlBMfttbitdiBGhdiB Vanachsansialt in Stuttgart und
vidfacn rar die Tfnna Wajfi & Freytag, sowie auf eme, sich
auf diesen Versuchen aufbauende Begründung fUr die
zweckentsprechende Anordnung der Kiseneinlagen. Wie
früher, sind in dem r Hauptabschnitt der Anwendungen
des l?isenbetons nur Beispiele der Firma Wayfi & Freytag
aufgenommen, die Sämtlich nach den im vorherKehenden
Abschni'i rntu.tkelten Grundsätzen berechnet und kon-
struiert sind, i\m großen Teile unter der Leitung des Ver-
fassers So ist der theoretische utid praktische Teil in den
denkbarengsten Zus:amiie:ihanL' gehraclit D.imit erscheint
die Beschrinkunji der .VuswahV der üeispiclc auf .Viisiüh-

rungen einer einzigen Kirma gerechtfertigt, iiin so mehr, als

dieAusführungen nirgendsden sachlichen Boden verlassen.
Im abrigen zeigt die neue Auflage des Werkes, in wie

bedeutender Weise wissenschaftliche Venuche der Iciaten
JahredieErkenntnisuberden Eisenbeton bednfluBtund ver>
vollkoüunnfthiilien, u-iddaß auch bei demVerfassersich auf
der (iruniil.i^u ijcicr \ frsiiche eine Weiterentwicklung, in

einigen Punkten selbst eine gewisse Umgestaltung der An-
schauungen vollzogen hat So tritt der Verfasser, der in

der vorigen Auflage die Considi're'sche Theorie von der
grolJc» Dehnungs(alitj;kc;t des .irmiertcn lietons vor dem
AuUreien von Rissen noch bis zu einem (gewissen C'.rndc

ancrkcniU, wenn er ihr gegenüber auch licn ir, i i-u- vnr-

sichtifit- Stellung einnimmt, nach den neuesten \ crsm hcn
der Anschauung bei, daß diese Theorie sich ,\vcni^;-<lt::is

in praktischem Sinn als inhaldos erwiesen habe". Kr ujiier-

euclit dann nHiier die Frage der Sicheriieit des Betons ge-
«en die ersten feinen Zugris&e, welch' letsteie sich unter
ZngrundeleKung der Beiechnung nach des .Leitsätzen"
beiw. der bisher üblich gewesenen Berechnuogsweise der
ßreußischen Uestimmunoen nach den neuesten versuchen

Ir rechteckigen Querschnitt nodi zu i,»— i.S ergibt. Die
neuen preußischen Bestimmungen vom Mai igoy, soweit
sie für einen besonderen Nachweis der Sicherheit ^;e^,'cn

Zugrissc eine dreifache Sicherheit vcriarmen. crs( hcinen
dem Vcrf.isser dagegen als zu weil>;fhcnd Verj^l seine
.AusUihrunpcn hierzu an .irulcrtT Stelle in der vorlieuen-
den .Summer Für die TLLf.LT.I ..ilken nutT- förmigem (,Uier

Schnitt laßt sich nach den \ ersuchen mit nach den .Leit-

sitsen" amieiten Balken diese Sicherheit ^egen das Auf-
treten der ersten feinen Risse allerdings nicht feststellen,

und zwar sinkt hier die Sicherheit genn Rißbildung mit
dem steigenden Armierungs-Verhinnis des Steges, (weil

der Betonquerschnitt immer mehr gegen die Eisenmenge
zurBclitrilt und seine Zugspannungen daher nicht ausrei-
chen, um die Dehnung des Eisens entsprechend zu ver-
ringern). In diesen feinen Rissen, die noch dazu nur Kan-
tenrisse sind, die keineswegs bis zum Eisen rcii hcn. k.inn
der Verfasser nach den bisherigen Erfahrung' n lUi I i seil st

für Eisenheton-Hauten, die uDgünstitrstcn KinSliissen aus
gesetzt sind, aber keine Gefahr erblieken. wenn m.ui bei der
Berechnung die Zugfestigkeit des Hetons nicht mit in .\n-

Spiuch genommen hat und das Eisen gut verteilt Nur durch
breite Stege oder Einhaltung sehr geringer Eisenspannun-
MB lind die Plattenhattien nna liiacfim an

Die AnsRuranaaD Uber den EinfluB der Schubkrflite
stellen eine Vencuiiung der schon in der j Auflage aus-
gesprochenen Ansichten dar, die Verfasser dann in seinen
Veröffentlichungen vom Jahre 11)07 *- der Deutschen
Bauzeitung lahrg. 1007, S 207 u. ff } weiter ausgeführt und
auf Grund der neuesten I!:ii h'srhen Versuche noch weiter
befestigt h.at Die lüierzeuyenden .\iis;iihrun>;en j;elicn da-
hin, daB die Schubkralte, denen man bei den Platten nicht
durch besondere .Anordnungen zu begegnen br.aucht, hei den
frei aufliegenden riaitenbalken sich nicht in Abscheren der
Trägerenden in wagrechtem oder lotrechtem Sinne, sondern
in schief gerichteten Rissen in der Nähe des Aullagers
Itlllein, in denen die Zugiestigkeit des Betons durch die
schiefen FIau|)täpannun|^en Überwunden wird. BUgel und
aufgebogene Eisen l>eeinflussen zwar die Richtuni dieser
Risse wenig, diese treten dann aber später auf, ein Beweis,
daß diese Eisen tataädilich die schiefen Zugspannungen
des Betons verringern. Und zwar wird die Tragfähigkeit
durch die abgebogenen Eisen, für die Verfasser einen wenig
von 45* abweichenden Winkel einjiliehli, durch diese Eisen
in wesentlich sUlrkerem Maße erhöht als durch die BügeL
Letstere kAnmeB bei wifKUig «BfleondiMler AiBiiefaiig

IS. Fcbruarigeüb

mit abgebogenen FJsen also eigentlich entbehrt
wenn sie nicnt aus praktischen Gründen, z B. zum besseren
Zusammenhalt des Steges mit der Platte, für die Aufnahme
von Querkräften bei halbseitiger Belastung usw erlorder-
heii "Liren .Auch wirken sie einer /erstorunf,' der Tränier-

enden dadurch entgegen, daß sie die Haftfestigkeit der
geraden Eisen erhöhen Es ist aber nach dem Verfasser;
eine falsche Annidime, wenn die Hügel so berechnet wer-
den, als wenn sie durch ihre Scherfestigkeit die Schubspan-

'

nung im Beton zu vcrniigcm hätten. Sie werden vielmehrj
tatsichlidi cbeniaUs auTZuf beannrich^ wie fKe aufgen
bogeiten Eisen. Flir letztere etnpfielutVeifasMr eine sorg-!
fKitige Ausrundung an den Aufbiegungspunkten und eine
Befestigung an den Enden nicht nur durch rechtwinklige
Haken, sondern durch die von Considire Torgeschlagenc
schleifenförmige Umbiegung. Letztere Form wird nament-
lich auch iflr die Enden der unten gerade durch>,'ehenden
Eisen eisKiiolKcn. die dann so lest verankert werden, daß
ihre HafUestipkeit nicht mehrallein in.Anspruch f;enotnmen
wird Bezüglich der Berechnung der Haflsp.mnun^jen vergl.

die von Morsch auf S. 22 dieser Nummer entwickelten .An-

schauungen, die denen seines Werkes enisprcrhen
Interessant sind auch die Mitteilungen liber die neuen

Versuche der Firma Wayß & Frevtag, die nach Angabe
des Verfassers mit 3 kontinuierlicnen Plattenbalken aus*
geialut worden and. Diese Versuche tragen zur KJSruog
der Pfrage Uber die Koatinttiliit der Bsenbielonbalken b«,
der nicht immer die nötige Aulmerksamkeit geschenkt wird.

Das sind die wesentlichen Neuerungen in der 2 Auf-
lage, die damit übrigens keineswegs abgeschlossen sind.
Es finden sich vielmehr in einer ganzen Reihe von Ab-
schnitten Zusätze und Erweiterungen, so auch in den bei-

>;e^eiictien Tabellen und Diagrammen zurKrlcichlerung der
Üerei hniini^ bezw der S|);mnungsfeststellung In dem Hei-

spu ltcil sind ii.mn ntlich derllochb.iu, die l'fahlgrün<lungen
und die .Xusbilüiin^; der Silos etw;is eingehender behandelt

l)ic neue .Au'lii^'f des vortreHlichcn Werkes Iicdeutet

hiernach also nicht nur eine Erweitenmg, sondern auch
eine nidit unwcsentlidic Vertiefung. Als ein besonderer
Vorteil ist es daliei amuselien, daiTfieBeschrSnlning, die
sich der Verfasser im Umfange auferlegt hat, ihm gestattet,

um so rascher wichtigen Fortschritten mit neuen Auflagen
zu folgen und so das Werk stets auf derHOhe su erhalten. Im
übrigen können wir auf unsere ausfOhrüche Besprechung
geleniHch der 2 ,Auflage verweisen — Fr. E,

Ueber die Wlrkut)( der MagnetU In gebranntem Zetneot.
VonDr Ing Rud DyckcrhoH .Amoncliurt; b Biebrich 1008

In der kleinen Sehrilt beschäftigt sicli \'etl.isser naher
mit der bekannlcn Krseheinung, daß scliari j^ebramite Ze-
mente mit lioiieiii M.if^nesiagehalt, trotzdem s:e die übliche
Kauinbesiäxidigkeits-Probe nach 28 Tagen, auch die Koch-
und Diu-rprobe, gut bestehen, später — und zwar noch nach
langen Jahren — Ubergro&e Ausdchnungs- und Treib-Er-
schcinungcn zeigen, die schließlich zu einer Zerstörung des
Mörtels durch Kisselnidung fflhren. Vetfasser hat ausge-
dehnte Versuche zur näheren Festlegung diOKT Eisdiei-
nung durchgelUhrt, diuunter eine sich bis auf 10 Jahte er-
streckende Versuchsreihe mit Zementen von t,73—2i,24'/o
Magnesiacehalt. Die Proben wurden .lus reinem Zement,
bezw in der Mischung 1:3 hergestellt, unter Wasser auf-

bewahrt und tortlaufend gemessen Eine Reihe von Kon-
trollproben wurden in ihrem Verhalten in der Zimnierluft
bcobiichtct Letztere zeigten selbst bei 21 Magnesia noch
keine Treib-Erscheinungen, es fehlte ihnen eben die nötige
E'euchtiskeit zur Hydratbildung, die Magnesia konnte also
nicht ablöschen, darum auch nicht treiben. Die unter Was-
ser«UibemdttMaPfObeBsdgten in den ersten 4Wocbeakei'

Votetsdrieo derRauDbeitilndigkinen
wohnlichen Zementproben.

cit gegenüberden
Die später einsetzenden Tvnb-

Erschcinungen, die bei reinem Zement schon Uber 4*4, hei
Mörtel 1

: 3 oeij—6% einsetzten, wuchsen mit dem höneren
Magnesiagehall, der gröi^eren {Mahlfeinheit der Rohmate-
rialteo, vor allem auch mit der scliärferen Sinterung (denn
schwachj;ebr.mnte .Magnesi i . eiL; die .11 e Eigenschaft Uber-
haupt nicht . Die Treib-Ersrhemunj;en wurden auch Stärker,

wenn die Magnesia einen Ted desKalkgeh.iltes imZemcnt-
temisch erscute Die Festigkeiten blieben hinter normalem
ement zurück, und zwar um so mehr, je höher der Mag-

nesiagebalt und ie schärfer die Sinterung war. Ein Magnc-
jagsnate von 4% erscheint dem Verfasser daher auch )

als Ae obere Grenze, bei der noch mit Sicherheit ein ein- 1

wandfretes raumbeständiges Erzeugnis erzielt wird. — !

InhUt: Der Ncubia der kgl. AnitoDiic in Mlinclicn. iSrhIuß) —
Eolwurt zu einer Kcwölblen fcüunbeton-BiiIcke von 2ln m Spinnmtrite
über den Hiik m-FluO bei Ncv York. — I^cIkt die Vortchrillcn lUr

Eiwnbclonbtulcn, iFotlMl'Unc.l — Lllcrtlur — Verein [>f-i;!<chcr Port-
l>ttd-C«mem-F«brili«nlen (E. V.l. - DeuHclitf Btio n Verein E V.l. —

Vtrllf dar OeuMCben Biuxllung, u. m b. H , Berlin FUr <ltc Redaklioo—
-
——

- *fLH,Webiiv>«l^
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Verein Deutechcr Portland-Cenient-t*abrikanten (E. V ).

Tagesordnung für dir; XXXI. General A'rr>;Hrnrrilung

MtttWO«l>t den 26. und Dooneraaf, den 27. Februar 1908, vorm. 10 Ulli, Im Saale A de« Archiieklenhauaea In BcrUo,
WllhilB Mnl* mn, vd FMUagi dm 28. Febnur 1908, vom. 10 Ukr. la poSta aaak dM HoMto Pitas Altona ta

BerUn, Prli» Albndtt StnJe 9.

1. und a. Tag. i. Bericht des Vorstandes über Vereins-Angelegenhciten. 2. Rechnungslegung
durch den Kassierer. Wahl der Rechnung Revisoren nach § I2 der Satzungen. 4. Vorstandswahl nach

§4 der Satzungen. 5. Vorlage der neu .lu t ' irl i"< tf n Normen und Genehmigung derselben, d. .Ab-

änderung des i; 3. Ab«;, i der Satzungen, daiuujjclicud, daß siait 2% Zusätze 3", gestattet sein sollen.

7. a) Bericht über die Tätigkeit des Vercins-Laboratoriums. b) Wahl von 3 Mitgliedern in den V'erwal-

tungsrat des \'ereiiis-l.aboratoriuttis. ü. Bericht der Konjmissionen : .,1 Meerwiisäcr KorTiniission. Ref.:

Hr. Dr.-Ijig. Kiidolf Dyckerhoff- Amöneburg, bi Sand Kommission. Ref.: Hr. Dr. Goslich- Ziillchow.

c) Binde^eit-Kcirnmis.'iiün. Ref.: Hr. Dir. Schind icr-Wcisen.iu. 9. Bericht über den Stand der Schlacken-
Mischfrage 10. Bericht über die Arbeiten des Beton-Ausschusses. !i. Drehofenbeirieb an Sonntagen.
12. Welche neueren Eriahningen sind mit Portland-Zement-Mdrteln bei Talsperrenbauten gemacht vordcn.'

13. Ueber Versuche mit dem Zementierungs-Verfahren bei Schachtbauten. Vortrag des Hm. Bergwerks- Dir.

Cronjäger-Neuhof. 14. Anträge der Sächsisch-Thüringischen Portland-Zement-Fabrik Prüssing & Cie.,

Göschwitz; Abänderung der Gewerbe-Ordnung betreffend. IJ. Mitteilungen über das Deutsche Museum
in MUncbeo. 16. Besprechung über die im Jahre 1910 zu venoBtaltende zweite Ton-, Zement- und Kalk-

Industrie-AitasteUimK.

3. Tag. 17. Ueber Verwendung von Papiersäcken «ur Verpackung des Zementes. 18. Ueber
Verwendung von Gesteiiia-Bobrmudtinen in Steinbruch-Betrieben. Vortrag des Hm. Ing. Otto Schott-
Heidelberg. 19. Ueber neuere Anlagen mit Drehöfen. Vortrag ebies Vertreters der Maacb.-Iuibrik Pol ysi««-

' Dem«, sa Ueber Drdiölen mit enrallerter Sintenmne. VtMtrag eines Vertreten der Maaeh.'Fabrik
Polysius-Dessau. 2t. Ueber neuere Zerkletnenmes-Masdiiiien, spSdell Zemealoren. Vortrag eines Ver*
treters der Masch.-Fabrik Polyslus'Dessau. 22. lieber Fortsduitte in der Technik der Zement-Industrie.
Vortrag des Hrn. I-'abr. FoB-Kopenhagcn. 23. Ueber eine neue Bepanzcrungsart von Kugelmühlen der
Herrn. I-öhnert-A.-G.-Bromberg. Vortrag des Hrn. Dir. Beneke-Bromberg. 24. Ueber das Mahlprinzip
der Kentmühle und ihre Anwendung in der Zement I'abrikation V ortrag des Hrn, von druebcr-
Bcrlin. 25. Ueber die Ful'er-I.flugli-Mi liien. \ oiirag des Hm. C lnudius Peters, Geii.A crir., Hamburg.
26. Ueber Entstaubungs Anlagen in der Zerkleinerungs lndiisl rie mit besonderer Berücksichtigung der
Zement-Industrie in Anlehnung an die l'ra.xiH. \ ortr^ig des Hrn. Ziv.-Ing. A. Röder-Breslau. 27. lieber

TlBIBport-Kinnchtungen.
Am Mittwoch, den 26. Februar d. J.,

oachmittags j Uhr, fiodel ein gemciutcbm/tlichc« Eitea im Hotel pDcr Kaiierhof*« t^nikdimplatt statt; AnoicIdwifM ran laKB Mitcn wir bis is-F«bniw d. J. an Hia. Dir.ObMallcfKalkbetic (Maik) fdaaccn
ra latMii. Da pInUtclie liaMaaaag d<t AanwMnai«« «M dnattadit ttfaalca.

Etar Vontand des VereinB Deutscher Potfland-Cememt-Pabrlkanten ^ V.): F. Scbott, Vorritzender.

Deutscher Beton-Verein (E. V.).

Tagesordnung Ittr die XI. Hauptve^samfnluI^[
am Rralla^ dM M., and BoBaaband, den 29. Pcbtaar 1908, rorm. 10 Uhr begloDeDd, Im cmI*b Baal* A daa Areldtcklea-

Vcreloahaase* *u BetUn, Wllhelmutt. 92/93.

I. Jahresbericht des Vorstandes. 2. Rechnungslegung durch den Schatzmeister und Bericht der
Kcchnungsprüfer, Entlastung des Vorstandes. 3. Wahl von 3 Vorstandsmitgliedern nach g 6 der Satzung.
(Die Wahl nat zu erfolgen ulr die Hm.: Kommerz.-Rat A. £. Toepffer, v. Carstanjen und J. StiefeL)
3a. Antrag des Vorstandes auf Erhöhung der Zahl der ständigen Vorstandsmitglieder um 3, also von 9 auf 12,

eventl Wahl von 3 weiteren Vorstandsmitgliedera. 4. Wahl von 3 Rechnungsprüfern. 5. Vorlage des
Voransctilages fOr I906A}9> & Antrag des Vorstandes aut Erhöhung des Jahresbeitrages. 7. Beachlufi-

fastuag über Aeodening der Satzung gemäfi Punkt 3 und 6 der Tagesordnung. 8. Beriebt des Ausscbunes
Ittr die Einsetzung von Scbiedseencnten und Ememning von Sachveratflndtgea fOr Beton- und Eisenbeton-
Bauten. B^rkhierstattdrHr. W.Langel Ott. 9. BescbloBiassung über eine Wander^VeisaininlaDg in Manchen
im Juni 1908. la Beriebt des Be^i- und Eisenbeton-Ausschuasea. Berichterstatter Hr. Alfred Hüser.
II. Bericht des RAbren-Aussehusses. Berichterstatter Hr. W. Langelott 12. Vortrag des Hm. Ob.-Ing.
Hart der P^irma A.-G. für Beton- und Monierbau in Berlin über: „Die Eisenbeton hisenbalinbi ücke
in Wilmersdorf" unter Vorführung von Lichtbildern. 13. Vortrag des Hrn. Ub. Ing. Kotiler <)er 1-irma

VVindschild & l.angelott in ( cissebaude b Dresden über: „Die Anwendung von Gelenken bei iUucken-
Bauten." 14 Mitteilungen von , Ergebnissen neuerer Eisenbeton-Versuche" durch Hrn. Üipl.-Ing.

Luft. Dir der h'irma Uyckcrhoff & Widmann A.-G , 1. bei Prüfung \on Eisenbeton-Balken auf Schub-
und Biegunesfestigkeit, ausgeführt in der Material rriifungs Anslalt in Stuttgart, 2, bei Briicbbelastung
einer Bogennallc von iS"' Stützweite von der Aus.stellung in Nürnberg 19CX1, unier VOrfül-.rung von Licht-

bildern. 15. Vortrag des Hrn. Dipl. Ing. Richard Müller der Firma Rud. Wolle in Leipzig über : „Neue Ver-
suche an Eisenbeton-Balken über die Lage und das Wandern der Nullinie. sowie das Ver-
halten der Querschnitte", unter Vorführung von Lichtbildern. 16. Vortrag des Hrn. Dr.-ing. Thieme,
Altona-Bahreniel d. über: „Einfluß der Querkräfte auf dieAnordnung der Armierungen bei Eisen-
beton-Balken.' 17. Vortrag des Hrn R Liebold über: „Die aus Pfeilern, Gewfllben, Spandrillen
und Spannbögen bestehenden M.iucrn der Masch.-Fabrik Hcnschel in Cassel", unter Vorführung
eines Modelles. 18. Vortrag des Hrn. Ing. Rudolf Heim der Firma Carl Brand-Düsseldorf, Zweig Nieder-
lassung Breslau, über: „Die Eisenbeton - Konstruktionen am Neubau der Markthalle 11 in Breslau",
uoler Vorfäbruog von Lichtbildern. 19. Mitteilungen des Hm. Wasserwerks-Dir. Scheelhaase in Frank-
hut a.li!l. über: .Mafinabmen gegen die angreifenden Eigedscbaften des Frankfurter Grund-
wassers.* 20l Welche Uittd gibt es zur Enieiung mteUcbtt eroBer SdiaUaicherheit, sowie sur Verbfltusg
von Kilte- und Wärme-Uebertragung bd Eisenbeton-Deckenr 21. Sind neue Beobacbtuflgen und Erfah-
rungen bei Beton- und Eisenbeton-Bauten und Zement-Arbeiten ^emacbt^ 22. Mitteilungen Ober bemerkens-
werte Ban-AusfOhfungen, neue Beton-Produkte, Maschinen und Oeitte. 25. Erledigung des Fragekaatens.

Es wird Gclcgeobcit gegeben. <u teeliDUclien und anderen FrageD Mitteilimc (u ""fhf EwTcilaclMMt aa der Venaoua-
]uDg werden darauf aufmcikiam Kemicht, daß in dem Vcrsammlunga-Lokal ein FrsvelntteB •or(talillt iai, ia WeldMm Fiagtn adviMicb
niedcTgefrp» .rctrt.rn kftntK'ti, .'n- ii,'i"(fin Si-Miili di-r Vcr« iirnih.nc zur Krtcdij^og KOiaaieii.

! riMiai;. ilfii Ii-hr.i;u Ilr ri3--lmiiiiiiK». <'ni)f' I i u»»i-n milDameD im Hotel , Der Kaiaerhof" (EiaglHI(
Mauel StraBc) tult. Anmeidungcn daau werden vom Bureau ao: Emgikugt de* VetaanualuBga-Saalet eDIgegfagCBoauDen.

Der VoiMad dea Dautaehea Betaa-Vereiaa (B. V.): Eugen Djrckerhoff, Voraitaeader.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN IIRFR=

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND -CEMENT-

* FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

V. JAHRGANG 1908. No. 4.

Feinkohlenturm in Eisenbeton auf Zeche Recklinghausen II.

Von Dr ing K W Mautner, Ob-Ing der Betonbau-L'nicrnehmung Ciirl lirandt in Düsseldorf.
Hleriu dl« Abblldunfcn S. ZT und 28.

m Auftrage der Harpener Berg- ergebenden Beziehung (vergleiche die Abbildung 8):

bau-A.ri. in Dortmund erbaute um ^ u m t\

die Eisenbetonbau Unlerneh-
—

**ti4 + j«. +

"

tnung Carl Hra ndt
in Düsseldorf in rd.

fünf Monaten den
nachstehend näher
beschriebenen Fein-
kohicnturm auf Ze-
che Kecklinghausen
II in reiner Kisenbc-

ton- Konstruktion. Diese Ausführung stellt

unseres Wissens in ihrer Art ein Erstlings-

werk des Eisenbetonbaues in Deutschland
dar. Die bisher in großer Zahl im west-
fälischen Kohlenrevier errichteten Kohlen-
wäschen sind als Eiscnkoiistnikfion und
Eisenfachwerksbau ausgeführt und weisen
wohl kaum die konstruktive Einfachheit
und Uebersichtlichkeit auf, durch welche
sich der neuerbautc Feinkohlcnturm für

den Betrieb besonders wertvoll erweist
Der I- cinkohlenlurm, dessen Konstruk-

tion aus den Zeichnungen (Abbildgn. 1—4)
und den Aufnahmen (Abbildgn. 5—") er-

sichtlich ist, besteht aus einer 6,50™ über
Gelände liegenden Ladebühne, aus den 8

großen Entw.isserungs-Behiiltern, aus den
Eisenbeton • Zufühnings- und (Jeberlaufs-

Lutten, den Laufstegen, der Dachkonstruk-
tion und der gesamten maschinellen Ein-

richtung. L^ic für Soo k»/q'n

Nutzlast berechnete Lade-
bühne wurde mit so stark be-

messenen Felderrandbalken
und UnterzUeen ausgeführt,

da6 diese im verein mit den
Stützen biegungssteife Por-

tale für die Aufnahme des
ganzen Winddruckes bei lee-

ren Behältern bilden. Die von
der Ladebühne ausladende
Konsole stellt die Verbindung
mit der älteren, benachbarten
in Eisenkonstruktion erbau-

ten Wäsche dar. Die lotrech-

ten Behälter -Wände wurden
(für die Außenwände) als ein-

seitig kreuzweis armierte,

bezw. als doppelseitig krcuz-

wcis armierte Platten ffür die

Mittelwände) ausgcbilact. Die
Momenten - Aufstellung der
Platten erfolgte nach ocr bc-

i kannten (aus der Gleichheit

[der Durchbiegung in beiden
IArmierungs-Richtungen) sich Abbildsn. 5 und 6. Kohlcnlurm w^ihicnd dcj Au^lUlirung. (DiliiQlcr tiic .iltc Kuhicn» -iiclic.)



wobei St^ und 2R, die Balkenträger*Momente für beide

Armierunga-Richtungen bedeuten. Für ^R, wurden die

Platten als tinten (in den Trichterrippen) eingespannt,

an den oberen Lutteobalken frei autliegend mit drei-

«eUger BelastungsOScbe berechnet Hierbei ergibt

•ich max + M. bei * » -t~- De Wert 3S, wurde der
KS

Tiefe nach variabel mit Berücksichtigung der Platten-

Kontinuität in dieBesiehung t) eingeführt und diewag-^

rechte Aimiening dementsprechend angeordnet.

Die Tridlterwände sind als in den Mittelrippen

«iwenMiuile, an der Randventärkung R des Tnch-
tenKMWOt frei auQieeende, einfach armierte Platten
auwebildet und sina wegen mögUcfaier djmamb^er
Wincungen des herabstdrsendenSchlamme*imd fester

Teile für ein höheres spezifisches Gewicht des Inhal-

tes berechnet als die lotrechten Wände.
Der Trichterboden ist eine auf den Randverstär-

kungen R (verj^. Abbildg. oa) aufliegende, kreuzweis
acnuerte Platte. Die VefsSbnuig J?

Abbild^. 4. Behkitcrboden (tu Abb. 1). Abbildff. &

punkten m aufge»
bängte Rahmen-
Konstruktion be-
rechnet. Die Sei-

•K tenla-st Z des Auf-
lager-Druckes A
des Bodens wird
dvirch die Haft-
und Zugfestigkeit
von den in den

AbWMc. «•^ b.
Trichter-Wänden
liegenden Aufhän-

ge-Eisen aufgenommen {vcrgl. Abbild^^. gb';. Der Rah-
men ^ wird von den Auflagerdrücken des Bodens und
der Winde D, Di auf Biegung beanspnjcht und ruft in
M Auflager-Reaktionen hervor, welche durch (in die
Scbnittlmien der dincfa gdegtenNonnal-Ebeoen der

Trichterwände mit den Tncliterwänden f^elegte) Auf-
hängungen a aufgenommen werden.

Die zwischen den Behiiitern liegenden Mittcirip-

Den und die Außenrippen sind fnr den Seitendruck der
Trichter-Wandfiächen und für den restlichen Seiten-

druck der Behälterwände, welcher durch die zu diesen
Behälterwänden normalen Winde nicht mehr ganz
aufgenommen wird, amiJeft

Die Ucbettanli-Lirtlni crintten soldw Fomv daS
ltm> B0d«i Slilree»Anfndime derAidi^
der WSnde Jr= in der Richtung { bOdea.

Das Dach ruht auf Stiitzen, die in den Knutni^iB*
punkten der Lutten aufsitzen.

Die nuscbioellen Einrichtungen, wie Zuleitung*-

Robie, Absperrschieber in den LutteOi EialaSveotue^
EntirtBaeiungs-AppaTatebTridHef-Einrffe atm^ wur-
den im Auftrage der Firma Carl Brandt in Dassd-
dort von der Maschinen-Fabrik Baum A.-G. in Herne
mit ^oBer Sorgfalt ausgeführt Die Zuleitung des
den kohlenschlamm führenden Wassers erfolgt mittels

einer Kohrlcitung von 5i>''(mtn Durchmesser. Diese
führt das Wasser den beiden in der L;ingsric(ituiig

des Feinkohlenturmes über den Zellen liegenden Zu-
führungs-Lutten zu. Eine Querlutte von i' Gcf;illc ver-

bindet beide Zufuhrungs-Lutten, die für jede Zelle

durch Schieber abgeschlossen werden können. Ucber
jedem Behälter ist in den Verteiiungs- Lutten ein

Schraubventil eingebaut, durch welches der Kohlen-
Schlamm in die Zellen entleert wird. Für die Bedie-
nung der Schieber und Ventile ist eine Dienstbrücke
von 80 cm Breite auf der AuBenseite der Zuführungs-
Lutten und längs der Verbindungs- (Quer j Lutte vor-

gesehen (vergl. Abbildgn. 3 u. 7). Um jede Zelle laufen

Üeberhuw-Lutten mit wagrechter Ueberiaufs-Kante,
deren Sohlen Je l* Gefälle gegen die Auslauf-Kästen
m eriialten. In (Uesen Ueberlaufs-Lutten läuft dasWas-
ser mit den leichten Beimengungen ab. In jeder Zelle
sind 4 lotrechte Entwässerungs-Rohre (mit gelochten
Winden) angebracht, durch welche das Absugwasser
in die unter den Trichtern angebrachten Holz-Lutten
abfliefien kann, fAbbildg. 10 gibt ein Bild von der
Ausführung der Trichter

'

In jedem der Trichtcrbudensuid 4 Gudeisen- Trich-
ter eingesetzt, deren Verschlüsse durch 1 iandrad und
Zahnstange von der Ladebühne hetiiiif,'; werden. Nach
I2stündigcr Entwässerung beträgt der Wassergebalt
der unten gesammelten Eeinkohlc noch etwa l2"/o.

Der bereits im \ ollen Betriebe stehende Feuikoh-
lenturm wies seit der Betriebs-Eröffnung keinerlei Un-
dichtigkeiten oder sonstige hlängel auf; auch ist die

in demselben gewaschene FeinkMile nach den Mittei-

lungen derZede ein vonfif^cbeaKokerei-MileriaL—

Hell* und aehubspannungen in Eisenbeton-Konatniklienen and die pre
AaefObning von Eiaenbetoo^Konstruktionen bei Hodabanten.

VoB Ref.-BiiMlr. K. Heiatel, GOppiogciu

e, — loooks/qcm. Zur Berechnunf; der Schub- und Haft-

Spannungen brauchen wir die Verukalkraft am .'VuHaficr

urKrläiiterunKdernachstehenden.\usfUhrungen diene
lolu'cndcs Beispiel : Zu berechnen ist die Decke eines
Fabriksaales von 5,70" lichter Weite für eine Nutz-

last von 500 !««,'<« + 50% bei 3,50 » Entfernung der Eisen
6-4,85

beion-Unterzttge von einander.
Die Platte wird bei einer Spannweite von 3,50*1 bei

einersuIässigenBeanspruchung «r^ »jokK/qcaundcr,— 1000,

pl»
mit dem Moment- Rcrechnet, 2j cm dick; die Gesamtlast

10
derüecke wird zuzU}{lich5oi«f(JrFußbodenbelaR-=> 1300 itg'qm

und die ßelastunK des Unterzuges einschlicßhch Ki^'cn-

= '4»55 * = '4 550 Die Schubspannung im

Beton wird va' Die

Qoefknik bei wslcher die Sdiubspannung den snils-

sigen Wert 4,5 erreicht, «rfid — 5700
gewicht für I lfdm =° 4,85 1. Der Eisenbeton-Unterzug * 11,5

hat mit den Beieichnungen der niaisieriellcn Vorschriften und die Entfernung x, wo die Elsen aufzubiegen sind, wird
folgende Abmessungen: Sttitcwdte I— 5,70-1- 0^30 — öd, 14550-5700 „ ^ ... ^
Hohe A — 60 e«, Stegbreitc b,— 95 mittragende natteo' ^g-ö " = ' '^^ ^'^ ^ °" aufgebogenen Eisen-

breite 6——— aw, «•4BI, Eisenquerschnitt fe^4i
3

Die Recfannng ergibt: Jlf-^— ^^^1-» „^a« ^
« 8

Stäben aufzunehmende Zugkraft ist

Z=—^- II.5— 4,5 • - 25 = IMOokK,

_ somit der eriorderiichc Kiscn-Qucrschnitt der aulzubiegen

hatdieErgebaiase:«-i6t3M:A-« -90^5;«^.171«^; den Eiseii - iMf"
watuea wir lur den Bau Rundeisen von 34 >> Durcb-

Ho 4
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messer (Quenichnitt]4,s <»«">, Umfang 7,54 lo»), so eriordcrt

die Balkenmittc-- = loStück, das Aufbiegen— =3StUck,
4.5 4.5

es bleiben somit 7 Eisen unten liegen.

Die Haltsi)annung an diesen Eisen beträgt

'1= „ =
.
-5.5"«-

Die ministcncllen Vorschriften lassen nur

4.5 kc Haftspannung zu, es müssen daher noch
2 weitere Kisen (20 ''/q des Gesamtbedarics) zu-

gcIcRt werden. Die o unten liegenden Eisen
ergeoen d;mn eine Haltspannung

r,--^^^-4.2k,.
9-7.54

Um den Mehraufwand an bisen zu umgehen,
können Rundeisen von kleinerem Durchmes-
ser gewählt werden, z B. i8i»»-Ksen (Quer-
schnitt 2,54 v, Umfang 5.65 <»c«). Rs erfordert

43
nunmehr: die Balkenmttte «= 17 Stück,

».54
1 1.4

das Aufbiegen — — 5 StUck.
J.54

Die Haftspannung an den unten liegenden

12 StUck wird: t. — "'^
^4,251« Diezu-

12 5,6s
lässige Haftspannung wird also nicht Uber-

schritten

Ich glaube nicht, daß irgend eine R.-iupoli-

zei -Verwaltung an der obigen Rechnung und
der entsprechenden Bauausführung etwas aus-
zusetzen hätte

Bctr.achten wir nun die in der Konstruktion
auitrctcndcn Haftspannungen etwas nälier.

Die erste Anordnung mit 24 =>»- Rundeisen er-

fordert am .Auilauer un-
•

j tenliegend gStiiclt Hier-
von werden 5 Stück in

einerunteren und4StUck
in einer darüber liegen-

den Reihe angeordnet
vcrgl. .Abbildg i) Der
zwischen den oberen
Rundeisen verbl cibende

Abbiid|{. I. Beton hat eine Breite
fc, = 25— 4-2.4= 15,4«»

Der HiJtwiderstjind der oberen Halbkreise
der oberen Eisen wird unmittelbar von dem
darüber liegenden Beton aufgenommen, da-
gegen muß der Haftwiderstand der unteren
Halbkreise der oberen Eisen-Kinlaeen sowie
der gesamten unteren Eisenreihe aurch den
zwischen den oberen Eisen verbleibenden Be-
ton Ubertragen werden. Dieser Widersland be-

Festigkeit des vorliegenden Balkens — wenigstens theo-

retisch — verringert nätten.

Um den auftretenden Scherspannungen - (und Schub-
spannungen) entgegenzuwirken

,
ergibt sich als praktisch

vorteilhaTte Anordnung ohne weiteres, die Kisen unten
nicht auf einem Knäuel liegen zu lassen, sondern in der

»»»>»

trägt auf I <>

c
Tiefe

+ 5 I 7.54 • 4.» = "«

Abbildf. 7. Einblick in den Dmchrsum mit den VerteiluDgi-LatteD.

Damit wird die Scherspannung in dem zwischen
den oberen Eisen -Einlagen verbleibenden

223
Beton a a 14,5 kg.

'5.4
Versuche haben nun für die Scheriestigkeit des
Betons den i'/j fachen höchstens doppelten
Wert des Gleitwiderstandes ilaftlestigkeit] zwi-

schen Eisen und Beton ergeben. Das Resul-
tat ist, daß im vorliegenden Balken
die Haftfestigkeit garnicht zur vollen
Wirkung gelangen kann, weil der Bal-
ken sc hon vorher wegen lieberWindung

der Seher-Festigkeit
des Betonszum Bruch
kommen wUrde.
Wären die nachträglich

zugclcutcn 2 Rundeisen
weggchliclien, und unten
5, oben 2 kundeisen an-
^eordnet worden, so hätte

die Scherspannung im Beton 1 2,4i'»,'qcai

betragen. Der Balken hätte also ohne
dienachträglichzugelegtcn Kisen mehr
Keir.-igen Bei der zweiten .\nordnung

von 12 untenliegenden Rundeisen von 18 «"n in 2 Reihen
zu 6 Eisen hätte sich eine Scherspannung von 15,2 ><g er-

geben. Man ersieht also, daß sowohl die Zulage der bei-

den 24 mm.p;;isen, als die Wahl kleinerer Durchmesser die

AbbUdf.

Abbild^, la AuilBhiuni; der BchUtcrbOdcn.

Pdnkolilenturm in EUeabetoo auf Zeche ReckUa(bao««n II.

Nähe des Auflagers jedes verschieden vom anderen aul-

zubiegen, s. Abbildg. 2, ferner die Auflacer in genügender
Tiefe und Breite auszubilden und unter Umständen durch
einige kräftige Bügel zusammenzuschnüren.

Doch kehren wir zur Frage der Hafisiiannung zurück.

Die ministeriellen Vorschriften erlauben aulGrund von Ver-
suchen mit gcr.iden Eisen eine Haiispannung von 4,5 kg/qc™

In der Praxis werden aber sämtliche Eisen an den Enden
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umucbogcn. Dies führt zu gani anderen Werten, wie Ver-
suche der Firma Wayß &: Freytag ergeben haben, welche
I'rof. Morsch mit interessanten AusSührunuen in der
„Deutschen BauzeitunR", Juhrg 1907, S. 207 u. ff veröffent-

licht hat: Der zum liruch gebrachte Kalken I zcijrt schon
lanKC vor dem Bruch ein völliges Ucbcrwindcn der Haf-
tung zwischen F.isen und licton, sodaß der Haken allein

sämtliche cntsi'rcchcnde Spannungen zu übernehmen hat.

In Wirklichkeit ist also der Haken das Hauptkonstruk-
tionsglied. iVgl, Deutsch. Bauztg." 1907, S. 210, Abbildg 4 ;

Der Haken des Balkens IV hat eine Trajjfähigkeit
gezeigt, welche nach der Rechnungsart der ministeriellen

Vorschrilten einer Haftspannung von 67iig/qem gleichkom-
men würde. Würde das K.iscncndc nicht nur um 90" ge-
bogen, sondern um 270' zu einer Schlinge, so würde die
Traglahigkeii des Hakens noch wesentlich vergrößert,
und durch Hindurchstecken eines EisenstUckes durch die
Schlinge wird wohl voraussichtlich eine vollkommene Ver-
ankerung cryiclt werden kennen.

Von einer Berechnung der Haftspannung
könnte dann über-
haul>t abgesehen wer-
den. Die seither durch
die Haftspannungs-Rcch-
nung unten festgelegten

Kiscn würden nützlicher

zur Aufnahme <ler Schub-
sponnungcn verwendet s

später) Mernes Erachtens
wäre es dalier wert% oller,

durch Versuche lestzu-

slellerv, inwieweit durch
l.'mbiegcndesKiscnendes
zu einem Haken oder ci-

ncrSchlingccmcVeranke-
rung des Eisens erzielt

werden kann, als festzu-

stellen, wie groß die Haft-
festigkeit oder der Gleit-

widerstand zwischen Be-
ton und einem geraden
Eisen tatsächlich ist.

Es sei nun die Frage
der Haltspannungcn
im kontinuicriicnen
Eiscnbetonbal ken er-

örtert Ich nehme zwar an,

daß Nachstehendes man-
chem Leser bekannt ist

und selbstverständlich er-

scheint; ich würde auch
von der Niederschrilt Ab-
stand nehmen, wenn ich

in meiner l'raxis nicht

immer wieder auf densel-
ben Fchlcrgcstoßen wiirc,

als ob die Haltspannung
im kontinuierlichen Bal-

ken mit Hilie der Verti-

kalkrait l' nach derselben
Formel wie im frei auf-

liegenden Balken gerech-
netwerden könnte Immer
wieder fand ich die Mei-
nung verbreitet, daß eine
solche Zahl Eisen unten
liegen bleiben müsse, daß
die mitdergenannien For-
mel errechnete Haftspan-
nung den Wert 4,5 «ü icm

nicht Uberschreitet Zur
F>läutcnmgdcsdicscrAn-
sicht /ugnmdc liegenden
Fehlers untersuchen wir das Zustandekommen der Formel
für die Hiütspannung im trei aufliegenden Balken.

Druck- Mittelpunkt ^ eines Querschnittes in Entfernung <fl

vom Auflager. Es ist M = V dl Da vorausgesetzt *ird,

daß bei der Biegung der Beton keine Zuttkrittte aufnehmen
soll, so wird die Zugkralt im Eisen in aiesem Querschnitt

M Vdl
Zss =

ft— «— A-a —
3 i

Diese Zugkraft muß durch den GIcitwiderstand zwi-

schen Eisen und Beton auf diesen übertragen werden,
und man erhält die Haitspannun^

1 Balken ist dies ajBei dem kontinuierlichen Balken ist dies anders. Hier
ist Uber der Stütze ein negatives Biegungs-Moment vor-
handen; das Eisen und der untere Teil oes Betonsteges
werden gedrückt Von dem vom Beton aufgenommenen
Druck kann aber nicht abgesehen werden. Die iUr den

Die Formel lautet: Schubspannung to<—>

i,

Haftspannung r,

dies:

Abbildi;. 3.

Die BahattciehoUea auf dem neuen Hauplbahnbof In NOrnberf' Abb. 4 u. 5. Eintuelige Halleu.

einlachen Balken gültige Formel ergibt demnach unrich-
tige Werte für den kontinuierlichen. Die richtige I'"ormel

braucht hier nicht abgeleitet zu werden, da tn:in überhaupt
wegen der Haftspannung keine unten liegenden Eisen
braucht. Um das einzusehen, denke m;m sich einfach die
Eisen an der Stelle, an welcher sie durch das Biegungs-
moment erforderlich werden, beginnend und an dieser

Umgerechnet gibt Stelle verankert '.durch Aufbiegen und genügend tiefes

Einführen in den Beton ; der Balken ist damit tragfähig
(abgesehen von den Schubkräften . Es ist aber n i c h t n u r

nicht nötig, die Eisen unten liegen zu lassen, son-
dern es kann direkt schädlich werden Man denke
sich den konünuierlichcn Balken am Wendepunkt der Bie-
gungs -Linie durchschnitten ..s Abbildg 4) und den Gleit-
widcrsuuid in der Druckzone aul der Strecken b Uberwun-
den. Das Rundciscn ragt sodann über den Beton hinaus,

"1 '1».

Diese Werte lassen sich unmittelbar aus der Abbildg. 3
ersehen. Man berechne das Moment in bezug auf den
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Abbildg. 4 und j.

drUckt somit nach rechts ad das Rmdeisen der 2ugsODe «nd W-
großen dort die H.Llisp;innung.

Ganz besonders \ orteilhiiit wirkt das Aufbiegen, wenn die auf-

gebogenen K.isen oben als Zugeisen Uber der Stütze weiter verwendet
werden Die 'I hennc der lücgunf; sei^t vnrau^, d.iL* i'.ie 'J'iiersrlinitte

bei der Biegung eben bleiben. In Wirklichkeit ist dies nicht der l-.ül, viel-

mehr mitdie luhspanoung ein Einziehen der Querschnitte bezw. ein Zurtlck-

, weichen des Eisens in der Zugzone hervor (s. Abb. 5).

Ist nun Punkt 0 mit Ddnidi ein Eisen verbunden, so
wideiseizt sich dieae« den Zmlickweichen der Eisen
und vermindert die HflJtspMUlung in den Teilen CC
und D U Ganz bemmdm deutlich wird dieWirkun^
dieser Anordnung, wenn man sich die Haftkraft zwi-

schen Eisen und Beton Überwunden denkt.
Aus obigem erpibt sich die Konstruktions-

regel, daß ein Kiben, welches zur Auin.ihrne
von ZugkräSten dient, nicht in seiner Ver-
liinjierung zur Aufnahme von Druckkräften
verwendet werden soll, und daß ein Zugeisen
überhaupt nicht in eine Druckzone d. h. in einen

Konstruktionsteil, dessen elastisches Verhalten eine Verkürzung des Eisens
heminiifen «inw) eingeführt wird. Zum mindestfn ania sich der Koo-
linildmir, wenn er aus irgendwelchem Grande yaa dieier Regel abweicht,
der Wirkung seiner Anordnung bewußt sein.

Wie in der Praxis manchmal gegen diese Regeln verstoßen wird, zei-

gen folgende Beispiele: Eine kontinuierliche Platte wird nach dem Moment
in der Mitte dimensioniert. Ucber der Stütze ist das Moment größer, wes-
halb die .Xusbildimg von Voiitcn crSordcrlich ist. oder, wenn diese ver-

mieden werden sollen, eine Druckeisen-Kinlage notwendig wird Man läßt

nun häutig einlach die unteren Kisen auch über der St(tt7c unten liegen und
ordnet über den Stützen gesonderte Zugeisen an. Diese Konstruktion ist

nicht gut RiclUiger ist es, die Zugeisender Mitte Uber den Stützen sämtlich
auizubieKen und die Uruckeisen Und wdtOT Cftaiderlidwn Za^issn aber
den Stützen gesondert einzulegen.

Ein andere* Beisiiiel ist der kontinuierliche Pl.nttenbalken. Gewöhn-
lich erfordert die Voute unten Aber der StQtze eine gewisse Anzahl Druck-
eiaeo. Die Haftspumung erfordert veimeintUch emenfalls, daS eine An-
lehl Bsen unten Hegen oleibt, und so findet man manchmal Konstruk-
tionen, in welchen die meisten Eisen unten liegen und die Zugeisen über
den Stützen gesondert eingelegt .sind Solche Konstruktionen sind lalsch

und können gefährlich werden, Die Zugeisen sollen sämtlich auigebown
werden, wobei sie zur Aufnahme der Schubspannungen nützlich verwetiaet
werden können Die Druckeiscn müssen gesondert eingelegt werden.

Gegen d;i~ (^eii.inme Kcmsiriikin iiiie^el wird nij< h he>ir viel verstoßen.

Wird sie aber betolgt. so ist die Berechnung der Haitspannungen im kon-
^— Eisenbelonbalkai aBaOtig: — (SaUat k%t)

Neuere Hallenbauten in Eisenbeton.

Von DipL-Iag.W. Lu (I , Dir. d. Kim» Dyckcrhon & Widroaan A.-G., Namt>ei(-Maitchcii.

L Die Bahnsteighallen auf dem neuen Hauptbahnhoi iD
Nürnberg. (Hitriu die Abbildunfca S. ».>

\\t Fortschritte in der Anwendung des Eisenbetons zeigen sich neuer- o
dinffs auch bei Bahnhofs-Hochbauten Bereits in den „Mitteilungen" J
1906, S. 17, konnte Uber die .AusfUhning einer Straßenbahn-Wacen- *

halle in Eisenbeton mit 1-10,4 "» Stützweite und au! S 60 desselben fahr- B

ganges Uber die Ausführung einer Bogenhalle .ViisstclUmg m Niirnbciij

von 18» Stützweite berichtet werden Durch die .\usliihriing des crsteren s
und besonders des letzteren Bauwerkes war der Nachweis gelieiert, daß sich

*

die Eisenbeton - Bauweise, insbesotxiere d:iS bei diesen beiden Bauwerken .a

erstmals zur .Vnwendung gekommene Konstruktionssvsteni, vorzüglich für ^
die Herstellung von Bannsteighallen eignen würde. l)ie im Sommer igo; J
vorgenommene Probe- und Bruchbelastung vorgeniuinter Ausstellungshalle ^
hat die Erwartungen noch UbertroHen und vorzügliche Ergebnisse geliefert, ^
Ober die an späterer Stelle noch eingdiead berichtet werden sollT

Neuere Erfahrungen, die mit größeren Eixenhallen für Bahnhöfe ge- j,

macht worden sind (s Zentralblatt der Bauverwaltung No 39, Jahrg. 1006} s
beweisen ferner die außerordentliche Rostgefahr, die bei den Eisenhallen v
durch die schädlichen Gase des Maschinen-Dampfes für die Konstruktion s
und Eisenabdeckung bald eine erhebliche Oucrschnitt-Vcrringerung herbei- J
fuhren muß Diese Umstände gaben den \ crwaltnngcn Vcranb-issung, <len

Versuch zu machen, die bisher übliche .Vustiihrung in Eisenkonsiruktion S

durch Eisenbctonkonätniktion zu ersetzen Die kgi bayer. Staatsbahnver- ö
waltung ging dabei in der Ausnutzung der durch die moderne Bauweise s
des Eisenbetons gebotenen Vorteile voran und auf Grund der oben er- S

wähnten günstigen Kri.ihrungen übertrug das kgl. Verkehrs- Ministerium J
in München der i-irma Dyckerhoff & Widmann A.-G., NUmberg, die Aus-
ftthnmsder eimttieUgeo und iweistieligen Bahntteigfaalleo in Narabeis nach
einem Entwurf, der von der Firma Dyckerhoff & Widmann A.-G. In Itfim-

J.

bers aufgestellt und mit der früheren Generaldirektion und der Klaenbahn-
dlrättiou Nürnberg, Reiereni der damalige Hr Ob.-Reg -Rat Endres» be- i

raten und den betriebstechnischen Verhältnissen angepaßt war. ^
Die AusfUhrungsverhaltnisse waren die denkbar ungünstigsten. Das g

gesamte Planum des alten B.ihnhoies wird um 3."o « hoher gelegt, und
zwar muL> wr.hrend dieser ! Inlu rle^un^; der norm.de B,ihnho)s!ietnel> .un-

recht erhalten werden Die H.iHentundanientc, die Ins /urii ^-ew ,u hsenen Hoden hinabreichen miissen, erhielten daher
erhebliche 1 iele, denn der gute Baugrund liegt noch ; 5 ™ unter dem alten Bahnholsi>lanum Sic werden dann noch rd.

Über dem alten Planum bei der neuen Aufhohung eingeschüttet Der (Querschnitt durch die Gesamtanlage,Ab-
lungi, sowie die beiden iJtngwchwitw, AbbUdgo. a uad 3, sdgtn diese VefUltniase. Die Aufschihtung erfolgte dincfa
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die kgl RaiivLT« ultiin^' in cijrencr RcKic und natürlich
sttickucisc I'h: l'u-ihic für die I.chrt^iT'iste der Hallen
wurden icdcsm.il vorher .iiiipostclli und ^'cRen Verschie-
bung während der Aulschuttiinf; (;csicliert

Es kommen 4 einstielijje und \ zweistieliße Biihnstei^-

hallen mit zus 22000 «J"» Cirundfläche zur Aufstellung. Die
eistcren sind fertig und x bereits in Betrieb Kcnomnien, die
udereniaAnsiahniiw. DieeiatesweistieliKcHalletolliMdi
im SomniM' diesesJanres in BenttbunK Kenoimnen «etden.

Die aonnale Entfernung der Stützen beträgt bei bei-

den Htllen!ormen 10^73 ». Nur Uber den zweilttufigen

llängen eingelegt. Die Dachenden springen noch 4,3 1

vor der letzten Stütze vor In je 3 Feklcrn sind durch-

Treppenanlagen bei den zweistieligen Halten sind kOnere
Feldlängen eingelegt,

vor der letzten Stütze

gehende Ausdehnungslu^;'. n vi ir^iLsrhcn

Die .ill>;emcine .Vnordnun^; und die Ausbildung; dcrcin-
stieli^en Hallen f'eht .uisden AMiild^n i und .-.sowie uus den
Schuulnldern .\b()ild^:n 4 und j hervor Sie ülicrdeekcn eine

Breite von 7,65 laden also heiderseils um v'"^!'" 'U-S

Ihre Formgebung paßt sich, um ein einheitiu hcb Bild zu

erhalten, in der Haut>tsachc den zweistieligen Hallen an,

die in den Abbildgn. 6—8 in Quer- und Längsschnitt in grö-
fiercm Maiatahe, in Abbildg. 9 in der Ivopfansicht dar-
gestellt nnd. Se iuben 18 » StUtzweiie und Überdecken
efaie Breite vonjo Die Kragarme laden oadibeiden Sei-

ten Je 6 »> aus. Es wurde dabei das konsiniktlTe System der
AnsBteliuDgshalle in NOmberg bemM.

Literatur.

Unlerauchuagen an PlaiteotrBgem aai Eisenbeton. Be-
richt von ProfcssorM. Möller in Braunschweij;. Berlin 1907.

Verlag von l,conh;<rd Simion. Nachf, Preis geb. 6 XI —
Die Versiii r;e. mv denen su h der vorliegende Bericht

befaßt, sind im Auiiruge uiid mit den Mitteln des Eisen-
beton-Ausschusses der JutMlMiuns-Sliftung der denttchen
Industrie, deren Mitglied der Verfasser ist, von diesem ans-
gefOiut. Sie iuben einen vorwiegend piaktiscben Zweck,
nlmUch die Ennitielung des Sicherheits-Gnides von Eisen-
beton-Ptattealiigeni, vor allem die Ermitteltmg des Ein-

flusses, weldwB auf diese einmal eine Steigerung der Be-
tondruckspannung, anderseits eine Verrineerunf; derKiscn-
Zugspannungen hat. Die Versuehe er^;:dieti, d.ilJ eine Stei-

gerung der Betondruekbe;mspruchunt; innerhalb ziemlich

weiter Grenzen nur einen eerinLien KinflulS auf die Hcrab-
mindemnß der Tra^tesiigkeit hat, die Herabseizunn der
Eisenspannunjjen d.igcgen einen sehr Ijedeutenden :uli die

Erhöhung der .Sicherheit, Nicht der Bctondnickgurt, son-
dern das Eisen in der Zuggurtung ist daher der schwä-
chere Teil der IConstruktion Verfasser kommt danach
m dem Schlüsse, daß die genaue und umständliche Be-
rechmmg der Boaendruckspannungen nach den amtlichen
Bestimmungen für die Praxis mit ausreichender Sicherheit

durch eine einfachere ersetzt »erden konnte, indem der
Abstand der NuUinic von der Oberkante bei Platten ein-

lach auf '/j der Nutzhöhe i'Gesamthöhc verringert um den
Abstand der Kiseneinlat;e von der l'lattcnuntcrkante an-

j!eni)rniiierL erden könne Die dauiU ^;ewi->nnene Zeit sei

nutzbnn^;eni 1er auf eine sor^;\.illi>5e 1 )urelil)ildunn der Kon-
struktion zu ver»en<icn und ebenso seien lllr die Praxis

des Eisenbetons jetzt besondere Versuche vonnoien, wel-

che die Krage lösen, „wie konstruiert man am besten in

Eisenbeton und wie bildet man den Stoß der Eiscneinlagen
tweckmäfiiK ans» smlaB ein gesunder Baateil cnttteht*.

ZudenVersuchen wurden Eisenbeianplatten aus einer

Mischung von 1 Foitland-Zement m 3 Sand zu 3 Steinen

(Raumteiie) von gleicher Stärke, abervendiiedener Breite

und mit vcrschiedeneo läseneinlagen verwendet Die Ein-

lagen waren ]>aral>oliscfa geformt, sodaß sie an den Platten-

enden bis /vir Drurkrone emporstiegen, an den Enden
Schleiienlörmig uini.'eboi;en und nui Ii ruit S|ilinten dnreh-

aus sirlier lestgehalten Hei einigen Platten wurde duri ti

.Vussinrunuen die Breite der Druekzone vernngcrt, be.".*

wurden l.oiher in <ler Platte lien;esie!lt. um den Kintlulj

dieser Sehwriehungen test/ustellen

An einer Platte war der I'.eionzuggurt in der Mitte bis

zur NuUinie eingcschlittt, es war .ilso dadurch künstlich

der Zustand erzeugt, den die amtliche Bcrechnungsweiae
vomussett^ dafü d«s Eisen allein alle Zugspannungen auf-

nimmt Dm Bracbmoment dieser IMatte seigte sich gegen-
llber einer gleichen Platte ohne Schlitt niu imi 6**/« klei-

ner, dieser Unterschied ist ein so verschwindend kleiner,

vielleicht auch noch durch Zufälligkeiten verursachter, daß
hiemach also die amtliche Bererhnungswcise iür die

Trägerbruehgren/e als aiisreii licnd genau anzusehen wäre

Die Illingen \'ersui. Iit / 1 a;eti e ;n iil.i! N'Mr die llr.ii hliel.Lsluiig

ziemliche Uebcrcinsununung mit der amtlichen Uererh-

nimgsweise, dagegen ergab sie ?i n.ieh dieser licrei I im ng ein

Mehr von rd 30% für die in der Praxis vorkomtnendcn Be-

3»

Die auCscre Auscostaltung und l-'onngebung wurde bei

den einstieligen H .lien, die nur dem LotalverKcbr dienen
sollen, sehr eini.u h gehalten Bis zum Beginn des Korb-
liogens der Aiis'.eger ^surden die Stiele aus Muschelkalk-
mehl • Kunstliet in hergestellt und sauber scharriert; alle

iibr.uen lirti n'l u hcn wurden zweimal ohne jedes Nach-
arbeiten, so wie SIC aus der Schalung kommen, abgeweißt
Bei den sweiaticligeB Hallen ist eine rcichm Ausgestal-
tung derDeckcB'Ansicfalsflldien vorgesehen. Die Abdek>
kung der Hallen erfolgt mit doppelter Dachpappe. Die
Temperatur- und Ausoehnungs-Pugen sind m oer Dsdi-
fläcbe mit fösenblech Überdeckt. —

Ein weiteres Beispiel einer neuen Eisenbeton -Halle
ist die bereits fertiggestellte groGc Münrhener .Ausstel-

lungs-Hallc III, über die eine eingehende Mitteilung spater

lolgen soll Dieser bis jet?t in seinen .Abmessungen ein-

zig dastehende Kisenbetim- H.illeilb.iu hat .• Seilensihifie

von je 2'"' Stüizweite un<i .ii Lange, 15™ Hohe und
einen mittleren Kuppelbau mit Diagimalbindern von 37"»

Stüuwcite und 28 "> Gesamthohe Der umbaute Hohlraum
dieser Halle beträgt^ 000 Am. Die Abbildungen 10 und 11

geben eine Uebenicnts^kizze der Gesamtanordnung. Der
generelle Entmiri und die architekionische Gestaltung die-
sesHallenbauesstammtvtmiStadtbauamtMttnchen, die
konstruktive Kinzeldurchbildung und die Statische Berech-
nung sind von der Firma Dyckerhoff &lllndmannA.-G,,
Mflnchen-NOmberg bewirkt worden. —

l.isiungsverhaltnisse gegenüber den Soannungen im Beton,
die .IIIS der durch die Messung der Dchnungen l>estimmten
jeweiligen Lage der Nullinie ermittelt wurden Einer nach
den amtlichen Vorschriften zugrunde gelejgtcn Bcanspni^
chong von 40 NM"* «uspcach also nur eine tatsteluche
von Sil Abo auch aus Lesern Grunde Ist eine etwas
weniffer gaUHM Berechnung ohne Nachteil.

Wurden bei iooo<<s/<ieB Eisenbeanspruchung der Be-
rechnung statt 40 ««/««a» für den Betondruck 50, 60 und
selbst 120 k«/<ja» (also das 3fache} zugrunde gelegt, so sank
die Sicherheit <ler Konstruktion nur von 3, 6 aiii 2, 3, also

keineswegs aui '/^ der ursiirtlnglichen Ks machte dabei

auch keinen wesentlichen Kinduß, ob der Beton aus Klin-

ker-Brocken oder dem wesentlich härteren Gabbro herge-
stellt war Der Versuch, Eisenbeton -Platten statt durch
die tibermaßige Dehnung des Eisens durch Zerdrücken
des Betondruckgurtes tu zerstören, gelang auch bei der

5 fach stärkeren luseneinfaigB. als ne die .Bestimmim-
gen" bedingten, nicht Sie nitte mindestens auf das
«fache gesteigert werden müssen. Ganz wesentlich war
dagegen der Einfluß einer Herabsetzung der Eisenspan-
nungen durch stärkere Eisenquerschnitte. Einer Bruchsi-

cherneit der Platte von 345 bei 1200 stand eine solche
von 3,65 bei 1000 und schließlich eine solche von 6,58 bei

330 ^/v Eisensjiannunc gegenüber Betrachtet man nun
die Sicherheit des Hetoiulruekgurtes gegenüber derjenigen
des Kiscn/ugi;urtcs, su \erl'.ielt sich diese bei Swochent-
lichcr Krhiirtung des Betone wie 2,6 : i Erst bei 245 kg qcm

K.intenprcssung trat n.-imlirh eine vo'.lige ZerdrUckung
des Betondruekgurtes ein, Da nach obigem die tatsäch-

liche Beanspruchung für die Last, welche der Balken als

Konstruktion aufnehmen sollte, 28 kg/qem betnut) so ergab
sich all» eine 8—ofache Hruchaicberiieit Die Fliefigrense

des Eisens lag ai» etwa 3320, also war gegenüber der redi-
nungsmäßigen Beanspruchung von 1000 kg/qem nur eine

3,33Uche Bruchsicherheit im ^scn vorhanden. Daraus er*

ßi>t sich obiges Verhältnis zwischen Beton und Eisen
urch diese große Ueberlegenheit der Sicherheit des Be-

ton-Dnickgurtes gegenüber dem Kisen Zuggurt hegntndet
Verlasser liur.ii ilie schon erwiihn'.c .Vn^n lit, il.ili eine so ge-
naue Ermittelung dcrBclon-Drui kspannun« liberllüssig sei.

Kr will aber keineswegs allgemein etwa eiiu höhere Druek-
--p.mi ung im Beton ziilassen, da die 1 )nu ktcsngkcit doch zu
sehr ilihangt von der S. i.-pialt der .\usnihrung Aul einen
guten Beton ist also irou alledem großes Gewicht zu legen.

Das sind die wesentlichsten Ergebnisse der intarsasan-

ten Versuche, die sich allerdings nur auf eine verhlltnis-

mäflia beschickte Zahl von VersuchsstOcken stUuen kön-
nen, die »r Gewinnirog fester Zahlen noch nicht ausrei-

chen. Es wäre zu wünschen, wenn nach dieser Richtung
noch weitere Versuche angestellt würden, für deren Einlei-

tung dem Verfasser jedenialls D ink getiiihri Kr K.

lakslt: Peiokohlenturtn in Kisrnbeton «ut /i-cht' Kt-i:L]iiit{h4u^cn IL
— Hill- und SchubtpinnuDfcn In El«cnbrlon-Kon>trukiioncn und die
prcuOiKhen Bcilimmungen für üie Autluhrunit vüii hi«rfit>cton-Koil*

ttruklloncn b«l HocIilMUtcn. — \cucrr Hallcnbiuten in biMnbctoa. —
Literalur, —

Verlag der Deulschcn Biuiritung, (• m. b. H. Bcflin. FUr die RrdikU«
vcr»ntwortlich Frit* fiiclcn. HerUn

BacbdnMktrti Oailiv Schmct NtcbOg , P. M, Weber, Dcrlia.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN llRFR=

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU
* * * * *

UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
» * FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

V. JAHRGANG
Warenhaus Cottbuser Damm in Berlin.

No. 5.

Von Dr.-Ing. Edmund S

||or dem Ministerialerlaß vom 16. April 1904 bctr ,Be-
<;timmungen fUrdie Ausführung von Konstruktionen
aus Kisenbeton bei Hochbauten" war es in Berlin

nicht allgemein ßestattet, größere Kauten aus Kisenbeton
auszuführen So kam es, daß fast in canz Deutichland
Geschäfts- und Fabrikgebäude in Kisentieton gebaut wur-
den, während in der Hauptstadt Deutschlands selbst diese
moderne Bauweise sich nicht verbreiten konnte.

Krst seit Herstellunu des Warenhauses CottbuserDamm
(Warenhaus Jandorf':, aas in seinem konstruktiven Innen-
teile durch die Firma M. Czarnikow & Co. in Berlin aus-

geführt wurde, hat sich infolge der Ausnutzutig aller Vor-
teile, die der Fisenbetonbau bietet, auch in Berlin diese
Bauweise entwickelt F.s bietet also vom historischen Stand-
punkt aus ein gewisses Interesse, diesen Bau etwas näher
im dieser Stelle zu betrachten.

Kiir die schnelle EinfUhrungdes Eisenbetonbaues schien
es bei diesem Bau nicht günstig, sogleich sämtliche kon-
struktiven Teile in Kisenteton zu bauen, weil derartige

Bauten von den Bauunternehmern, die gewöhnlich Maurer-
meister sind, meist im CJanzen übernommen werden. Des-
h.-ilb erschien es auch nicht zweckmäßig, die .Vlaurerarbeiien

auf ein Mindestmaß zu beschränken, vielmehr kam es da-
rauf an, zunächst nur den F.isenlieferanten nach Möglich-
keit auszuschalten So wurden dann alle konstruktiven
Innenteile, also Decken, Innensäulcn, Fundamente und
Fensterträger aus Eisenbeton hergestellt; ebenso auch die
Treppen als freistehende Kunsisteiotrcppen mit Eisenein-
la^en ausgeführt. Es wurden außerdem aie Kellerwände als

rcme Betonwände gebaut, während die Front- und Lichthof-

pfeiler, sowie die Treppenmauern aus Mauerwerk herge-
stellt sind Die gcsiunten Eisenbeton-Arbeiten wurden im
Winter 1905/1906 ausgeführt

Das ganze Baugelände ist 38004m groß, wovon aber
nur 2000 qi» bebaut wurden (vergl die Grundrisse und den
Querschnitt Abbildgn 1—3. S. 371. Das Warenhaus hat
außer dem Keller und Erdgeschoß noch 4 Stockwerke,
sowie ein Dachgeschoß. Letzteres wurde auch etagen-
förmig ausgebildet, sodaß im ganzen 7 Stockwerke mit
rd. 8sooq™ nutzbarer Fläche zur Verfügung stehen. Ucbcr
die konstruktiven Einzelheiten sei folgcnaes erwähnt:

Die Unterzüge mußten als frei aufliegende Träger be-
rechnet werden, da sie an einem Ende auf dem Mauer-
werk auflagern. Um die statische Wirkung des frei auf-

liegenden Prägers auch in der konstruktiven Ausbildung
streng dtirrhltilircn zu können, mußten die Unterzüge auch
an den anderen F.ndcn, also auf den Säulen, Irei auf-

lagern, um so mehr, da ein bestimmtes Einspannungs-
moment infolge des unberechenbaren Selzens der Saufen
doch nicht mit Sicherheit in Rechnung gesetzt werden
konnte. Zur besseren Durchführung der freien .Auflagerung
wurden die Säulenköpfe nach .\rt Oer Becher'schen Säulen
konsolarii^ ausgebildet undatich konsolartig mil^'o'oRund-
eisen armiert. Auf jede Säule kommen dann ^ UnterzUge,
die am Säulenkoiif eine H(>hlung bilden. Einerseits die
einfachere .Ausführung der .Auskragungen, anderseits die
durch die anstoßenden Unter/üge entstandene Höhlung
gab naturgemäß die Veninlassung, die Säulen in jedem
StCK:kwerk zu stoßen Fürdie.Ausbildung von Säulenstoßen
ist diese liohlungf)esonders geeignet, da sie eine natürliche

Einspi-uinung bildet .Abbildgn 4U5). DieQuerschnittedcr
Säulen sina überall quadratisch Die Fundamente der
Innensäiilen, sowie die der aus Mauerwerk ausgelührten
Frontsäulen sind auch aus Eisenbeton hergestellt. Die
Formen der Fundamente sind teilweise quadratisch, teil-

weise rechteckig. Die Eisen-Einlagen sind in sämtlichen

aodor in ChuloltenburK.

Fundamenten in 4 Reihen angeordnet, und zwar in Längs-
richtung, Ouerrichtun^ und in den beiden Diagonalrichtun-
gen. Die Höhe der tundamente beträgt durchweg 70"».
Infolge des hohen Grundwasserstandes war es nicht möglich,
sie höher anzulegen. Diese geringe Hohe reichte zur Auf-
nahme der Schubs))annungen nicnt aus, es mußten daher
znm Teil die Eisen-Einlagen nach der Außenseite hin auf-

AbbildgD. 9 und la Blick ia den Lichihol und Keller.
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gebogen werden (Abbildgn 6 und 7). Trotz der sroßen
Lasten and dta dunhnneodai Stamutmiiges und die
AbnemmgeD dv SlaieQ und Fundanente nicht allzu-

nofi. Die InnefMdulcQ Iwben eine Seitenlange je nnch
der Belastungsiliche in Kellerireschoß 90—120 und die
Fundamente von 3.50—3,10«». Die F.isen-Einla([en der Fun-
damente bestehen flberall aus 18 Rundeisen und in

jedem Fundament sind je nach der BeliistunR 20—40 Stück
solcher Kisen verlegt worden

Die UnierzUce sind, wie schon erwähnt und aus den
Abl>Mdgn. 4 und 5 ersichtUrh ist, frei autlicKendc Träger.
Die Dcckcntraiier sind zwischen den l'ntcrzilBcn einge-
spannt Der Beton Ix-steht aus Rildcrsdorier Portland-
jZiemcnt (Marke Har und Eibkies. Es wurde lllr die Decken
eine Mischung von i :4 angewendet, welche nach 28 Tagen
eine Drucktestigkcit von axj kgi'qca ergab. FUr die Säulen
nahm man eine Mischung von i : 9,5, tKtche nach s8 Tagen
^^J kni^tm Bruchiestiglceit aufwies. Ala Araiiemag aiod
Überall Ruadcifeo angewendet Die Berechnung allerEisen-
beton•Konstndclionen erfolgte gemäß den ministeriellen
Bestimmungen vom i6.April 1904 Die UnterjüRe sind

pi* pP
mit die Decicentriiger mit — gerechnet. Als größte

10
Sponnune in den Decken iat 46i'g/<iaa zugelassen: fOr die
Saulen-Unterzage und Decicentfllger wurden als hödisie
Spannungen rd 30 ti/gem gewMhit Die grOftte Bodenpres-
•ung ist 2,5 kf/qrm—

—

—

Die bei der Rohbauabnahme seitens der Baupolizei
durchgeführte l'robclicl.i-stung der Derkcnniit-^p 4- m jhat
sehr günstige h rua -ir.iise gehabt. Ks cntst^ind z hei

einer flecke von 2,10m Spannweite circ j,'rüL5tc Dunh-
bie^unp von 0.6 i»"!. Hci der 'ielir.iui lis.ihtiahnsc. bei wel-

cher die Iifcken schon mit Laf^crhol/t-rn und liicliin^;

versehen waren, hat eine neue Probelastung stattgefunden.
Bei dieser ergab dieselbe Decke eine Durchbiegung von
nur o^s "M>. Diese günstige Differenz ist darauf zurOcIcza»

führen, daß zwischen den beiden l^obebelastungen eine
Zeit von 5 Monaten verstrich. Nach der Entlastung konnte
man keine bleibende Formänderung bemerken Dieses
gttnstige Ergebnis der Probel>elastung ist desto beachtend
werter, als die Kisenbetonarbeiien. wie schon erwähnt, im
Winter ausgeführt wurden Es wurden tUr die F.isenbeton-
arbciten72oWcTkzt'irhnuniren an(.'cfcrtißt Die Oberleitimg
der Eiscnheton.irl ü iit n l.ic in den H.indcndesHrn. H Be-
cher, MitinhaSicr der Fi'ma .M O.irnikow Co . die ört-

hche Bauleitung' hatie Hr Inf» Mol>nicr Der ^^l^^c Hau
erforderte 120 .•Krbeitstaße mit Ausschiuli einer I nlerbre-
chung von lo Tagen wegen Frostwetter. Die .\rchitektur

ist in romanischem Stil gehalten (Abbildgn. 8, 9 und 10).

Der Udidioi sowie die Köpfe der Innenpfeiler erliieltea

reichliche^ nnditrlriicb durch Drihte angebrachte KvnM-
stein-Ofnanente (Abbildg. 8).

Das Warenhaus iat fflr die Firma A. Tandoii tt Co. in
Berlin von der Berliner Terrain* und Bau-Aktien-
Geseliachaft gelwnt worden. Die Baupläne sind von
kitiserl. Baurat Anrens entworfen, welcher auch die Ober-
leitung der gesamten Bau&iiusiührung innehatte und dessen
tatkräftiges Eingreifen iUr den Eisenbetonbau außerordent-
lich befördernd war.

Dieser Eisenbetonbau hat sich gutbewühit; es wurden
daher in Berlin von der Zeit an mehrere größere Eisen-
betonhauten ausgelührt Von diesen sei nur das im Bau
lieiiiidliche, r, Zt größte und interessanteste Privatbauwerk,
d:e .Kned.rii hstraüen-r.is-sajge'", erwähnt, welche von der-
selben ri:ii;k'f .'>c'lsrhait und Kiscnlictonhaufimnindernöld»
lirhcn Innenstadt ausgeführt wird —

Haft- und Schubspannungen in Eisenbeton-Konstruktionen und die preußischen Bestimmungen fOr die
Eisenbeton-Konstruktionen bei HochbWltMI.
Von Kcg.-Bnutr. K. Hciatcl in GOppiogeiL

IrUher suchte man den im Kisenbetonbalken auftre-

tenden Schubkräften durch Anordnung von Bügeln
zu l>egegnen Die Berechnung dieser BUgef erfolgte

unter der Annahme, d.iß der Beton selbst fbci der vorge-
schriebenen Sicherheit eine S< hilijspannung von 4.5 kg'qcm

ausnehmen kuiinc und die über 4,5 Iii! hetraKcnden Schub-
spannun^en durch die eisernen Hiiijel zu übernehmen w.l-

ren, wobei eine höchste Beanspruchung des Eisens von
800 ifgi'qcin zugelassen war

Die Hohe der zulässigen Betonbeanspruchung von
4.; kR, sowie die Dimensionieruog der Bttgel lassen mich
glauben, daß der ganten Rechnung die Annahme von auf-

tretenden wagrechten Scherspannungen sununde gelegen
hat: und man durch die getroßenen MaBnanmen em wag-
rechtes Abschieben der Platte vom Steg zu verhindern
Süchte. Versuche mitI»rol>ebalken haben aber solche wag-
rechten Scherrissc nicht ergeben, vielmehr l»bcn sich im
Steg ucneigtc Risse gezeigt, welche bei höherer Belastung
den (inich herbeiführten

Diese schielen kissc '.vcrdcn durch die im Stc}: aul-

tretenden Hauptspannungen erzeugt. Diese berech-
nen sich SU

Und der Winkel «, den die Richtung dieser Spannungen
mit der Wagrechten bildet, berechnet sich aus der Formel

tg » « = — bcsv. ——

.

v IT

Die Sp.annung 0[ ist eine Zugspannung (keine Scher-
spannung), oji ist eine Druckspannung Die Sp;winung

0|] kann der Beton selbst autnehmen, während die Zug-
spannungen Ol durch anfmUegeode Eisen aufgenommen
werden müssen.

Uel>er die zweckmäßigste Neigung dieser Eisen gehen
dieAnsichien noch ausein.indcr Ks scheint, daß fUrvcrschie-
denc Querschnitte verschiedene Neigungen d.is günstigste
Ergebnis helcrn würden, in der l'ravis ist ai>erdie .\nordnung
verschiedener Nc l.'ui:_l'c!i /u umsiandlu 'i. es werden daherin
der H.iujits.iche nur zweierlei Aulbicgungs.irten ausgeführt:
Die Hangwerks-.\rmierung. bei we'.clier ein Teil der Eisen
vom unteren Drittelpunkl n u h dem oberen .'\utlagcrpunkt

autgebogen werden, und die rrascktoricn-Armierung, bei

welcher die Eisen an verschiedenen Stellen, aber sämt-
lich upter 45VMigsbogen werden. Nach vorgenommenen

HaufMspannungen ergeben sich nach den obigen Poimein
in jeder Ordinate des Querschnittes verschieden groß und
verttMedcn geneigt;^ um aber die auftretenden Gesamt-
Zugspnnnungen in einem Querschnitt bequem beurteilen

zu können, führen die preulMschcn Vorscnnitin als maß-
gebende Zugspannung die Zugsp.inniing in der Neuiral-
.\chse ein Diese wird gleich der Schubspannung t,, und
ist unter 45 ' geneigt Richtig ist diese .\nnahrne aber nur
iUr die Neutr:i'..ichse und Uber dem .Xul'.iuer, die :uit (irund
dieser .Annahme berechneten Balken können aber iUr die
Pni.\is brauchbare Konstruktionen ergeben, wenn die sn-
lässigen Beanspruchungen auf Grund von Verancfaen featp

gesetzt sind, (Ke aa enispiecfaend berecfaiMten Frobebalken
vorgenommen worden sind.

Die amtlichen preullischen Bestimmungen gesiMUeo
eine Schubspannung von 4.5 H Solange diese Span*

;

nung nicht Uberschntlen wird, "brauchen keine Kisen auf-
'

gebogen zu werden. Versuche der Firma Wayß & Freytag
bezw von Pro! Mörsch {siehe Jahrg 1007 der .Deutschen
Bauzlg " S. 210) haben aber gezeigt, da^ ihre H.ilkenlundll
bei einer Schubspannung Ty— 7,4 bezw ~^>: gehrochen sind,

die Balken haben somit nicht einmal eine 2 fache Sichcr-

iieit erreicht Die ^ul.assigc Schubspannung 4,5 kg dürltc

damit (wenigstens im .\ulhiger; zu hoch licgnHcn sein

Die Berechnung der autzubiegenden Eisen nach der
vorgeführten Methode der amdidicn Voischiiittn leidet
ebenfalls an einem Fehler. Welcher Alt dieser Fehler ist,

läßt sich an einem andersartigen Beispiel erllutem: Eine
Eisenbetonsäule von 20/20«" Querschnitt und 504«" Eisen-
Armierung werde mit iqoo k( auf Zug beansprucht Wie
groß ist die Beanspruchung des Eisens, wenn die zuläs-

sige Zugbeansprucnung des Betons 4,5 ng beträgt?

1.0sung: Der Beton überninunt emc Zugkratt
a so • so 4.5 its ^ 1800 ks Für das lusen verbleibt somit
chie Zugknüt» 1900—1800» too>i; leioe Beaaspnwbuiig

100
ergibt sich zu — j »»Me«!? Das ist natürlich falsch, und

50
nicht richtiger sind die Werte, welche die amtliche .Methode
der Schubspannungsrerhnung crgil)t

In Wirklichkeit stehen die Spannungen in Eisen und
Beton im \ erhalinis ihrer Fllasti/itats-Modulc zu cin.inder.

Ks hatte aber keinen Wert lür die Ucrechniing der auf-

7ubiegenden Eisen einsprechende l urmeln abzuleiten Die
Versuche haben gezeigt, daß schon liuigc vor dem Bruch
geneigte Risse im Beton auftreten, und daß das Eisen allein

die gesamten Zugspannungen autzunehmen hat Es ist

usaufitBK^ I «unsuwiicu wcnica. tui|{cu\fuijumcu dfther notwendi(t dsft in den Balkenteil, in wel*
Vetsucheo scheint letctere Armierung die vortellhaftcfe zu chen der Beton allein die auitretenden Haapt*

'
I. doch ist die Frage noch nicht völlic gefcläft (sag)spaoottQgeB nicht auinehnen kann, in wel-
Die in einem beliebigen Queiscfaiutt aiuftreieiidea chen also aufgebogene Eisen notwendig werden.
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die Eisen allclD diese Spannungen mflsseQ «ufaeh-
men können.

Die in diesem Rinne auftretenden Spannungen im Eisen
lassen sich (entsprcrh<Tiii dir in.i.SiL;cl)enden Zug- bczw
Schubspannunß «tc lolgt berechnen verd AbUilil^; 6i:

Die mutiere Kntternunj; eines Kiscns von den beiden l)e-

Dachbarteo sei e, die Stegbreite 6,. Die in der Neucralachsc
im Sieg «if di< LMng» « auftfMende ^Ghiib>Zim;knlt im

Z^^-ti^-ht^ T^hf Diese Zugkraft muß vom Eisen
^a

«nfnenoiMMii «erden, bt der Quencluiitt ciBca Rniid-
dMot^fti, w «fid^ Beaaqmidiinig des

~

AbMidc.6.
1 n

X-i.

Diese Gesamttagknft muß durch n,-Eisen aufgenom-

men werden, auf jedes Eisen entfällt somit— des Zug-

(Ircierks Die dreieckige Fläche muß in gleiche Teile ge-

teilt werden Wie dies gemacht wird, zeigen wir an dem
früher berechneten Zahleobeispiel. Die Zahl der unten-
liegenden K.isen von 24"" DuiclünesseT ist n„ = 10. Die

uhubiegcndeD Eisen «, M*fl^7%— 7StUck. Das Zug-

knüdicieck ist in 7 gleiche Teile sn teileir Dazu trage

imm «i einer Stiikmhl«n dieWmdn y^ibis Vi in be-
liebigem l&fielnb auf oad erbUt denn durchftnUelen di«
Teilpunkte fUr die Dreiecksteilung (Abbildg. 6). Die Rund-
eisen mUs&cn nun durch Punkte nindurchgehen. die unter

den Schwerpunkten dieser Flachen liegen, es bleibt nur
oöcb die Frage, in welcher Höhe de« Steges dine Punkte
anzunehmen sind Ich wtlrdc von dieser Krage ganz ab-

sehen und empfehlen, die Kisen durch die Punkte der
Plattenunterkunte zu legen, in welchen diese von den Lo-
ten aus den geiundenen Teilpuiikien fjetroficn wird

Die Eisen in der N&he der Ualkenmitie können weg-
bUOiea. Die dadtuch im Beton des inneNB Teiles auftre-

•

^ \ - \ '
1

• -\J jM--.J!t;.-_-^_^ I

WKB K ' •

oder die zulässige Entfemutti
nächstliegenden, bei einer
imEisen = loooi««

;
eines Eisensvom

iSpaanuag
1.

4:

Kinc verhältnismäßig einfache Konstruktion, wie die
Kisen .iul7uhu-j;cn sind, ergibt sich, wenn man davon aus-
Kcht, ('.IC ^'csanitc austretende Schubkrült ill ierh.iujjt durch
die autgcbojjenen Kisen allein auinchmeii zu hissen, und
wenn miui von der MttwTrkung des Betons uanr. absieht
(auch in dem Teil des Buikens, in welchem Keine aufge-
bogenen Kisen nötig sind, weil der BstOQ slleia die Schuld
kr&ite auinehmeo könnte).

Die Tcm den Eisen «uiniaehniende Zugkinft, welche
nach den amdichcn „Bestimmungen* nadi der Formel ge-

fsdinet wufde: X— r,—4,5) • — • »,

/ die S;re( ke vom Aull.igcr n.tch dem Ort, wo die Kisen
aufgebogen werden mußten), ergäbe sich nunmehr:

Ks »

und die Zahl der «dzubiegenden Eisen — -

Bexeichnet

Die gesamte Zugkiail läßt sich daisieOen eis ein Dreieck

rnit den Seiten — undTf 'y^ (die Ausrechnung dieser

Icuten Seite ist Übrigens nicht nötig, vergL Abbildg. 6).
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tende Schubspannung berechnet sich tu t, = • — Die

zulässige Größe für muß erst durch Versuche festge-

stellt werden. Wahrscheinlich ist der zulässige Wert Mr
«1 ziemlich größer als der von t, am Auilager.

Zum Schluß ist nachzusehen, ob Oberall die zur Auf>
nähme des Momentes erforderliche Z.-ihl Eisen unten liegen

geblieben ist. Die Orte, an welchen die einzelnen Eisen
uir das Moment entbehrlich werden, ergeben sich einfach,

wie Abbildg 6 zeigt, durch Auftragen der Wurzelwerte

Yi bis y 10 (allgemein bis V^"„) und entsprechende

Eintei1un/{ der Strecke vom Auflager bis zur Balkenmitte.
Die im vorliegenden entwickelte Methode ist aber fUr

die Praxis viel zu umständlich. Die verschiedenen Ab-
stände der aufzubicj;endcn Eisen von einander sind zu un-
bequem in.ii hc man die .Mistaiule Ljleich f;roB .\ls

Enucmung der Kisen voneinander muß die kleinste Ent-
fernung— die am Auihiyer lestgehslten werden. Diese
berechnet sich nach der Formel:

«mm

mitK—— undA-
a

8
zu

Die Forderung, daft fttr das Biegungsmoment eine genü-
gende .\nzahl Eisen unten vorhanden ist, wird bei der
soeben berechneten Endemung der aufgebogenen Eisen

voneinander angenähert dadurch erlüllt, daß ^ der in

Baikenmitte criorderUchcn Eisen unten liegen gelassen
weiden. Für gsbitndilkihea Ausführungs-/

geo von PUttenbslken eigibt des bis

man die ^1 der in der Bslkenmitte not-
mltny,, so ist

«y— oder

,oao./;.(*-.-|)

fc a * *
~

3 iw» »« /"^'

Setzen wir diese Werte in obigen Gleichungen flb^ SO Ofgibt
sich die Zalil der aufzubiegenden Kisen

I

-i.

f^,
p̂m 1

—\'~~

M-^-*^-^ 1

Abbildg. 7 utid &

Es verbleibt nunmehr nur noch die Kontrolle der
HsflSpnnnung im inneren Teil, welche nach der oben SU-

geführten Formel = - zu berechnen ist.

In der Haupttsche ergibt sich bei der angegebenen

Kooslmktionsweise die Unge i tu ungetthr sodaß also

— Der zulässige Wert iUr T^ erst durch Ver-

as
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Mehe iestgestellt werden, ich glaube aber als wahrscheinlich
aawprechcD «t kOonen, daft bei allep gebräuchlichen Koo-
alniktioneB der mUnige Wertri oidit BbefMluitteB «ifd.

Die ganze tUSt- Wkd Schubspannungs-Rechnung bei
frei aufliegenden Ballten mit gleichmäßig verteilter Bela-
stung würde damit durch folgetjde Bestimmung erledigt.

Man laaae-^ bis
j

^«nnäberndsyj der in Bai-

gleich gebogen werden^können. Dies ist ftir die AusSUh-
nBwaaiir begniein.

Der Grand, weshalb ich die Eisen rUckwtrts biege
fAbbilds 7, C—B) ist der.daß das vorwärts gebogene Eil«
(8. Abbild«. 8. O—P) in eine Druckzone {O—P) gerät, was
nach der TrUher angegebenen Koostruklionsreeel zu ver-

meiden ist Wird das Eisen aber lOckwürts gebogen und
denkt man «ich die HaftspanonDg auf der Strecke ß—0

ao suehtderuB ESscnB—CanftreteodeDfiick

Abbildg. ai. Qucncbun^duieh den Koplbaa der KUnktilMUc.

Abbildg. 14 und 25.

der Klinkei-

hailtb (Vil. AbbiUg. 1»)
In EUcnbeloa.

(BihMrt TOB Ocbr. Hab« t

ij Iii

—
-f I

'1

1

.1 '!

«
IUI

Abbild^. 18. GrandriS der Klinkcrhalle.
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Abbil^f. as.
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AbbOdnaeeD 15 uad 16. Halber GmdilB «ad Qamehaltt dn ZemsiiflM

kenmitte erforderlichen Eisen nateo liegen und den Punkt Cnadi links zu srhieben. Dadurch wird die
ordne die aufzubiegenden Eisen in Entfernung Hattspinnun« im Teil Cl*K cUs Eisens verringert

{ D;!-; zweite Umbicficn des Kisi ns B—A von der Pl.itte

* = o.JS ^" wieder in den Step hinein hat auch eine i)raktisr"nc Hcdeu-
lun^; Hei der l^auausfUhrung wird immer erst der Steg

Die ^letrhen .Vtist.intk' der sufcebogcnen F.isen von liet<iniert und die I'Iatle erst später daraulpcset/t Inlolße-

einander erim Ken bei der in Abbildg. 7 gezeichneten dessen wi.w^ der /-iisairiüierilKirij^ z«is< ticii l'l.itte und Sieg

Form ABCDEFQU der Eisen, daß sämtliche Eisen manchmal sehr sciilecht sein, sodaü bei der liicgung ein

N0.5.
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Abschieben der Matte nach außen eintreten kann. Diese
Möglichkeit soll durch d;is zweite Abbiegen der Kiscn ver-

ringert werden. Vielleicht mag statt der Ausbildung ABC
aucn ein cintacher Haken ./ mit durchgestecktem Rund-
eisen als Anker noch besser wirken (s. Punkt J. Abbildg. 7 1.

6.35 ' 0.35 600
r= 22 «.

anzuordnen (s. Abbilde. 7). Die untenliegenden Eisen er-
hallen eine Schlinge, rturrh welche ein F.isenstdck als An-
ker gesteckt wird Sie werden icmcr in der Nähe des Aul-
Ingers verschieden voneinander aulgckrUmmt Um derZer-
trUmmenmg des Betons durch die Anker vorzubeugen,

Wareobaoi Cottbnaei Damm
In Berlin.

Abbilde, j

c^.:v^.>

1

—
1

<
1

1 * J..

Ansicht

I 1

IX.

Schnitt M Schnitt l-I

KVsN:i:r -V.'

Abbild^. 4 II. J. Pfcilerkopl. Abbildg. 6 u. 7. PfrilcrfoDdunent Abbild|>. 8. Hlick in ein ObcrgochoO.

Das zu Beginn nach den amtlichen Bestimmungen
durchgerechnete Zahlenbeispiel wäre nach dem neuen vor-
schlage wie lolgt auszuiUhren: Erlorderliche Kisen in der
Balkenmitte " 10 Stück von a4n>iB Durchmesser Unten

bleiben liegen y bis j»^, also 4 StUck

den 6 Eisen sind in Endemung

4. März 1908

werden in der Aullagcning je 1, Bügel von 10 Rund-
eisen angeordnet — Die Ausbildung des Balkens nach
den amtlichen Bestimmungen zeiet Abbilde. 8.

Die Richtigkeit der vorgeschlagenen Recbnungsme-
thode muß noch durch Versuche erwiesen werden Die

Die aufzubiegen- DurrhiUhrung solcher Versuche mit Spjmnweiten und Be-
lastungen, wie sie m der Praxis gebräuchlich sind, — nicht

mit >iiaiaturbalken — halte ich für durchaus eilordcriich. —
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Zementfabrik für Drehofenbetrieb in Elsenbeton. (ScbisS lui No. i und t.)

I. Zement-Silo.
|m einen dauernden Verladebecrieb tu crmöRlichen und
unabhän({ii; ru werden von KeiertaRen, BeiriebsstO-

run^cn und Streiks, wurde die Anlage eines Zement-
Silos nebst Faßpackung mit einem Fussungsvermögen
von 50000 Faß beschlossen. DiW rechteckige Gebäude
wurde der Länge nach neben das in seiner Anordnung
bereits beschriebene und durch Zeichnungen dargestellte

Ofenhaus gestellt und mit diesem durch eine Elisenbeton-

Abbildg. 17. ZemcDUilo und Vcrladebshoc.

Abbildg. >]. Hlick gtgta du Nordeode dct Kliolicihalle.

Abbildg. ].v Einblick in die KJinkerhalle fom SSdendc.

Hrtlcke in Höhe des Dachgeschosses verbunden. Der Silo-

bau hat eine I^nge von 40" und eine Breite von 15 "»l

Untcrkante-Trichicr liegt 1,2 "> über Fußboden, währencfdie
Oberkante 1 1.86 " darüber liegt. Die beigefügten Abbildun-
gen 15 und 16 halber Grundriß und Querschnitt) zeigen die

Anordnung der inneren Einteilung und der Trichter, Ab-
bildung 17 eine Außenansicht mit der Verladebtlhne.

Die Konstruktion desTrichicrs iin sich ist unter den
Gesichtspunkten criolgt, daß von zwei Schuttrinnen aus,

die in 3,55 «> Enticroung von der Mitte aus in der L&ags-

SB

richtung des Silos liegen, dieser gleichmäßig geitlllt wer-
den kann. Deshalb mußten im oberen Teile des Silos

Längswände fortfallen; im unteren Teile wurden sie aber
bis zu einer Höhe von 2,7 <> durchgeführt, um dadurch zum
Aufhängen der Silot>öden genügend hohe Haiken zu er-

langen und um behufssichcrer AuTnahme der großen Seiten-

krältedic Silo -Taschen im unteren Teile ringförmig ausbil-

den und demgemäß ihre Wandstärke verringern zu können.
Im oberen Teile des Silos wurden zur Aufnahme des Seiten-

Schubes der einzelnen Zellen 1.30 "> hohe
und ^5 "° breite stehende Balken an Sielleder

durcngcbenden Wände eingeführt DcrOI)er-
bau des Silos, welcher zur Beschickung dient,

erhielt eine l'lattenbalken- Decke, die auf
Eisenbetonpfosten ruht Die Felder zwischen
den Kisenbetonpfosien wurden mit 10«™ star-

ken Hohlsteinen und Kiseneinlagen ausge-
lacht und gefugt. In Verbindung mit dem
Eisenbcton-Facnwcrk gewährt diese Ausmau-
erung ein ansprechendes Aeußcre, wie die

Abbildung 17 erkennen läßt..

Die Gründung mußte mit Rücksicht auf

die großen Lasten auf durchgehenden Schwel-
len erfolgen; diese Schwellen wurden recht-

winklig zu den durchlaufenden Querwänden
angeordnet und unter BerUcksicntigung des
Druckes der Säulenfüße mit Fjsen armiert,

um eine gleichmaßige Druckverteilung auf

den Untergrund zu erzielen.

Anschließend an den Silo ist die aus Sklci-

nen Silos bestehende mechanische Faß-
packung hergestellt, in die der Zement aus
dem Lager-Silo mittels Tnuisport-Schnecken
und -Bändern befördert wird. Davor liegt die

Verladebühne mit Ueberdachung.

—

3. Klinkerhalle.
Der durch die beigefügten Grundrisse und

Schnitte ; Abbildgn. 18— 2i\ die Aufnahmen
des Icrtigen Bauwerkes 'Abluldgn 22 und 23,

vercl. auch den Einblick Abbildg. 14 auf S. 13

lin No 2), sowie die Einzelheiten der Armie-
rung für Dach und llostcn (Abbilden 24 und
25; erläuterte geräumige K.linker-Schup|>cn
wurde ebenso wie der Silo erbaut, um große
Mengen von Material (jeschütit lagern zu
können und um auch hier unabhängig von
Betriebsstörungen usw. zu werden.

Das Gebäuae ist dreischiffig, 39,25 ™ lang,

tief und 10,50 >» im Mittelschiff und
6 " in den Seitenschiffen hoch, und ent-

hält im vorderen 'feile dieVorrichtungen zum
AniriebderSchUttelrinnen undderVerteilung
auf diese Die hierbei ganz außerordentlich
stark auftretenden pendelnden ErschUiterun-
gen wurden bei der Konstruktion durch kräf-

tige Dimensionierung und durch Anordnung
von btrcbepfeilern berücksichtigt ; \'crcl Ab-
bildungen 20 und 22.

1 Das hallenartige Mittcl-

schifl ist, wie der Schnitt, Abbildg 19, zeigt,

durch ein Bogendach abgeschlossen, an das
sich flach gedeckte nicorigere Seitenschiffe

anschließen Der Bogen ist in einer S|iann-

weite von 12 "> von Mitte zu Mitte der stützen-

den Pfosten ohne Zuganker schublos kon-
struiert worden. Es ist beabsichtigt, die Ein-

zelheiten dieser Halle bczw insbesondere
die statische Berechnung dieses Bogens,
der als interess^intes Bauwerk gelten kann,
später noch an dieser Stelle mitzuteilen.

Ein Klinkerschuppen von fast gleichen Ab-
messungen, aber in anderer Ausbildung der
Konstruktion, auf dessen Wiedergabe (lurch

Abbildungen wir hierverzichien müssen, wur-
de noch für dieältere Fabrikanlage gleichzei-

tig in Eisenbeton gebaut. Schließlich erhielt

noch das alte Dietz'sche Ofengebäude, in

dem unter anderen die Rohmehl- und ZcmenimUhlc
untergebracht smd, und an welches unmittelbar diu> neue
Oicnhaus angebaut wurde, an Stelle des feuergeiährlichen
Holzdachcs ein Eisenbeton - I'lattenbalkendach von 1.1 »
freier Stützweite. In diesen alten Bau wurden die Silo-Zellen
des Kohmehl-Silos unter Benutzung der alten NLiucm und
vorhandener eiserner Säulen gleichfalls mit ringlörmig ar-

mienen Tnchtern in Eisenbeton neu eingebaut Bei Er-
weiterung dieser Zemcnüabrik bot sich also Gelegenheit rj
einer ganzen Reihe interessanterEisenbeton-Ausführungen.

N0.5,
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Von der 31. Generalvenammlung des „Vereins deutscher Portland-Cement-Fabrikanten".

-28. Februar d. J. tagte in Berlin unter dem
entea*

lom 26 .

1 Vorsiu des Hm. KonnenMti'Rat Schott, Hcidd
I berg, die 31 GcnenlversuBinlaiig des VereiM, «1

«ddier sis Ctste auch Vertreter staatlicher und stlldtischer

BehAideiiftOwie die Vorsunde deutscherMaterial-Prüfungs-
Anstälten in gewohmer Weise teilnahmen Die Tagesord-
nung, die Tollinhaltlich in No. x der .Mitteilungen' ab-

fedruckt ist, war ho cinpetcilt, daß an den beiden ersten

'agen nach Er.rd' L'i.n>: der inneren AnRclcKcnhcitcn des
Vereins allgemein interessierende P'rapen über die Eigen-
schalien des Porihind-Zementes und seine Prüfung »ur Ver-

handlung; kamen, während der ^ 'l ag mit Vorträgen und
Mitteilungen aus dem hesundert-n (lebiet der technischen

Einrichtungen von Zement Fabriken ausgefUlU war Wir
müssen uns hier aui die wichtigsten Ergebnisse der Ver-
handlungen an den beiden eisten Tagen beschränken.

Nach kunen Worten der negrttUung durch den Vor-
cHxenden wurde »oiort in die Tagesordnung durch Vor-
lage des Jahresberichtes eingetreten, zu welchem der

VOTSitteode nach Bcdari noch einige Erläuterungen gub.

Wir entnehtnen diesem Bericht, datS die Zahl der dem Ver-
ein angehörigen Fabriken im vergangenen Jahre »war von
87 aui 85 zurückgegangen ist, daß ji-do« h die Zahl der An-
teile, welche diese Fabriken VLTtr.non, sirh von 5.5s aui

568 erhöht hat, was einer X'erniehrun^' der Zenienierzeugung
um 1,65 Mill. Faß entspricht Die üeiatnt-F.rzeugung der
Vereins -Fabriken betraft also jetzt 28.4 Mill Faß

Der Verein trat in H;us Jahr iqoj mit einem Vrrm'i,.,cn von

rd. 54000 ein, die Fannahmen betrugen rund i'^>4 300 M ,

dieAucgaben rd. 856eoM., so dattan lahnsscUuS oocheia
UeberschttB von etwa 91700 M. Termieb. In seinem La-
boratorium in Karishorst, dem im vergangenen Jahr ein

t. GesehoB lu Wohiuwecken aufgesetzt wurde, besitzt der
Verein außerdem ein nicht unbedeutendes Wertobjekt, das
einschl. innerer Fjnrichtung etwa 156000 M. darstellt Die
Ausgaben des Laboratoriums im vergangenen Jahr von rd.

13700 M. wurden nahezu durch die Einnaihmen gedeckt.

Aus den besonderen .\ngelegenheitcii des
Vereins ist noch zu berichten, daß die 3 s.iüungstiemäß
ausscheidcndcn.abcr Wied erwähl hären Mitglieder I)rl.eubc,

Ulm. Dir. Dr Goslirh, /li Ii Iin, un l Dir .Sieber, Hrcdow,
durcn Zurul wiedergewählt wurden Die Versammlung nahm
femer eine Satzungsänderung in dem Punkte vor, der die

Höhe der zur Regelung der Abbindezeit zulässigen Zu*
tcblüe aui 2% festsetzt. Die verfindcrte Betriebsweise ließ

hier eine Erhöhung aui 3% als wOnschensweit erscheinen.
\r.s (lern Bericht über die Tätigkeit des Vereins-La-

Ijor.itoriunih in Karishorst, der im lahresbericht teils ge-

druckt vorlag, teils mündlich durch den Laboratoriums-
Vorstand Hm, Dr Framm erstattet wurde, ist zu entneh-
men, daß das Laboratorium im vergangenen Jahre in sehr
lebhafter Weise durch die Vcrcinsmitglicder und auch durch
außerhalb des Vereins Stehende in Anspruch genommen
worden ist Die Zahl der eingegangenen PrUfungsanträge
betrug 5t2, d. h. 168 mehr als im Jahre 1906 In Üblicher

Weise wurden von sämtlichen Vcrcinszementen im Handel
aufgekaufte Proben normengcmäß, mechanisch technisch
geprllit und anllcnleB analyneit UwDOOMnarilßige Raun>>
besttndigkcita-Pkobe bestand nur i Zement nidit die nicht
den deutschen Normen entsprechende Kugel-, Darr- imd
Kochprobe bestanden zwar 3, 7 bezw. ai Zemente nicht die
ZM derZemente, die ,auch diesen Proben genflgen.die Über
die praktischen .-Vnlorderungen hinausgehen, hat sich aber
eesen frühergehoben r>ie Vormenfestigkeit erreichte eben-
m1U> nur 1 Zemcm tm In Ir.i Mittel ergaben sich 23,7 i«g;ii«i«i

Zug- und j^zkg/q.m Drui kiesiigkeit nach 28 Tagen. Die
chemische .Analyse ergab einen Kulkuchalt von ST -67 "/is

im Mittel 62,7 also eine (^cnngc Abnahme gegen 1906
Unter te"

, I Su ticn nur ; Zemente Der Magnesia-Gehalt
schwankte iwischcn 0,5 -t.ö"/» und lag im Mittel auf 1,36*/»,

d. h. etwas hoher als in den letzten fahren. Der Schwefel-
sHuregebalt betrug im Mittel i,8>, höchstens 3.3 "/o i^trilher a,7

bis ajs*'«), der hydraulische Modul, der bieher im Mittel

1,9 betrug, ist auf a,ot ' gestiegen ist

Von den wissenschaff lirhen Untersuchungen
des Vcrcins-I.aboratoriums sind tolucnde hervorzuheben:
Beteiligung an den lautenden Arbeiten der Kommission
zur Revision der Normen. Diese sind jetzt abgeschlossen
bis .Kil die Festsetzung neuer Festigkeits-Zahien. Hierzu
diente lui Ii die iooCj bcijoii.'icnc vergleichende Festigkcits-
Pruiung sämtlic her Vcrcins-Zcmcntc unter

.t verschiedenen
Erhärtungs-Verhältnissen, n.imlich: Erh,uu;iiK im VVasser,

an der l.uft, im Wittcrungs Fintluß und schlicLMich kom-
binierte F.rhartun^; 7 I a^;u Wusser. dann .1:1 der I.uff.

Die rrütung criolgte nach j Altersklassen, nanilu h nach
38, 9CL 360 Tagen. Die letzten Proben werden demnächst
geprttit Auch die Kontrolle der Abbindezeiten sämtlicher

4. Hin i9oBk

Vereins-Zemente, die nach 3, 6, 9, la Monaten Lagerseit

eifolBW. gdiOrt biefker. da vielfach die Liefenmg mir fei«

scher Ware Terfangt wird. Die 190^ abgeschlossenen Ver-
suche, die sowohl den Erhärtungsbeginn, wie die .\bbinde-

zeitleststellten. zeigen, daß beide Vorgänge ziemlich gleich-

laufende Erscheinungen hervorrufen. In beiden Fällen zeigt

sich ein gewisses .\uf- und .\bschwanken in gewissen Zeit-

.\bschniiten. In den einzelnen Zeit-Absrhmtten aber er-

gab sich ein gleichmäßiges Verhalten Die Versuche wur-
den noch daaurch erweitert, daß 10 Zemente aui ihre La-
gerungs-Iieständigkeit in irisch angclielerlem Zustande
untersucht wurden und mit Cips derart versetzt, daß der
SOj-Gehalt aui gebracht «iirde Die Versuche sind

bisher durchgeführt bis zu 180 Tauen l^gcrung. Vor Ver-
öflentlichung der Ergebnisse sollen noch die 360 Tage-
Proben abgewartet weiden. Das Laboratorium beteiligte

Sidi leniev «o den Arbätea des internationalen Verban-
des Älrw Mtterial'PrtbingeD der Technik bezüglich Ge-
winnung eines einhcitlidSco PrUfungs - Verfahrens für

hjrdraulische Kindcrnitlel. Es wurde zu diesem Zweck
eine größere Anzahl von Biege-, Zug- und Dnickfesiig-
keits-Proben an prismatischen Stäben nach den Hrüfungs-
Verfahren von Fe'ret und Schülc vorgenommen und ver-

glcu hcmlc \ crsuche Über die Herstellung von I'robekor-

[jcrn aus reinem Zement, von Hand bezw mit dem Ham-
mcr-.\i>]>arat cin^eschbigcn, vorgenommen F"s ergab sich

auch hier die L cberlcgcnhcit der ma.schincllcn Herstel-
lung Zu erwähnen sind schließlich noch vergleichende
Untersuchungen über die Ermittebmg des Glühverlustes
an Portland-, l£isen-Porüand- und Naiur-Zementen, sowie
Versuche darüber, wie bei den genannten Zementen durdi
Art und Dauer des GlUhens das Ergebnis der spezifischen

GewichtsbestiromunR beeinflußt wird. Das Verhalten der
3 Zemente zeigt sich hier recht verschieden, sod4iß auch
hiermit, ebenso wie mit der Schwebe-Analyse, ein Unter-
scheidungs-Merkmal gegeben ist Besonders eingehende
L'ntersuchungen wurden noch dem belgischen Natur-Ze-
ment gewidmet, der als I'ortland-Zement in großen Men-
gen in Deutschland eingeführt wird, sich zumeist aber als

ein minderwertiges Matenal erweist Mittels der Srhwcl)C-
.•\nalyse sind bis zu *o und 30 leichte Teile festgestellt

während die Festigkcits-l'robcn bei 24 untersuchten Ze-
menten durchweg sehr niedrige Zahlen ergaben Es blie-

ben 13 unter den Normen, 10 besaßen nur 16—3oiv/<^«
Zugfestigkeit, nur 1 blieb Ober so. Durchweg niedrig ist

femer das Verftlltnitder Zug- tur Druckfestigkett Letztere
bei 21 Zementen unter tfo. nur 1 Probe erreichte i<o >'«/•««

Die Versuche über die Bindezeit verschiedener deut-
scher Portiand-Zemente mit erhöhtem Schwefelsäuregehalt
sollen fortgesetzt und es soll femer die Widerstands-
fähigkeit solcher Zemente im Meerwasser untersucht
werden. Es sind hierfür im Ijr.vL'rstätuir.iS ir.U ccn: .\lu-

tcrial-Prütungsamt Gr -I.ichterfcidc und mit (ienchmijrung
des preuß Hm Ministers der (ifffntlirhen .Arbeiten zwei
Arbeits[)lane aufgestellt, und die Vornahme der Versuche
ist genanntem .\nnc übertragen worden Für die Unter-
suchungen im Seewasser sind zunächst Druckproben im
Normalmnat vorgesehen mit a 2^menten, a Mischungen
(i :s, 1:4). der Zönent in gewöhnlichem Zustande bezw.
auf 3,5% AVGehalt duidi Gipsiusais gebracht und in
4 Altersstufen (38 Tage, i, s tmd 10 Jahre). Es werden Paral-
lel-Versuche mit Erhärtung im Seewasser (MimkmarschX
Süßwasser VVasserbassin Westerland) undimFreien f3Tage
Wasserlagerung, 4 Wochen im geschlossenen Raum) auf
Sylt ausgeführt Für jede KUissc sind 10, also insgesamt
960 Würfel eriordcrlich Weiter sollen Quader von etwa
3 -cbm Inhalt, wie sie in die Buhnen eingebaut n\ mnlcti
pflegen, nach Jahr Lutt-F'rhsrtiing cingch.uit ucrdcn
2 Zemente, .Nlisi hung i ; ; : 3, j ('.ipsi^eii.iltL' l' ür jede \'er-

suchsreihe 5, also insgesamt 20 <,>uadcr. SchlicL^hcli sollen

noch Platten von so-so Sf» .Abmessung aus 2 /.rnu-ntcn

(Mischung i : 2 bezw. i : 4), mit zweierlei Gipsgchalt in

MunionaTiGli auf dem Hatendamm verlegt werden, nacb-
d«n sie nr Hälfte it Jahr, zur Hllfte 4 Wochen an derLuft
erhärtet sind. Es liegen bisher Ergebnisse der 4 Wochen-
Prüfungen vor. es soll jedoch mit VeröRentlichung gewar-
tet werden, bis die i Jahres-Klasse geprUlt worden ist

Es sei hier gleich erwähnt daß Uber die älteren Ver-
suche des Vereins bezw des preiiß Ministi nums der öffent-

lichen .Arlieiicii Uber das Verhalten d^^ /-cnu nics 1111 .\leer-

wasser neue Mitteilungen in der Vers.minilung noLh nicht

geiu.u .surden konnten. Wie Ilr Dr Rud I > y c k e r lioSf

,

.Amöneburg, nur angeben konnte, sind von letzteren Pro-

ben diejenigen der ^, J.ihrcs-Klas-.c ilcmnachst fällig

t)ic wichtigste .Arbeit die der Verein im vergangenen
Jahre in der Hauptsache abgeschlossen hat, ist die Revi-
sion der Normen. Eb konnte der Wortlaut tlerselben, der
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in einer Vonersammlung endgültig fertiggestellt war, der
Versammlung vorgelegt werden, und wurde von dieser
gutgeheißen. Es steht nur noch oie Festsetzung der neuen
Festigkeitszahlen aus. Diese Arbeiten sollen aber späte-
stens bis 15, Oktober d. J. beertdet sein, sodaß dann eine
außerordentliche General-Versammlung ciiitaberufen ist,

welche die Normen endgflitig anzunehmen bilte. Es sei

hier kurz aut die wesentlichen Punkte eingegangen, in der
fAch die neue Fassung von der bisherigen unterscheidet

Schon die neKrifTserklärung des Portlandzcmentcs
soll eine Verschärlung eriahrcn, die geeignet ist, ein bes-
seres Unterscheidungsmerkmal von anderen hydraulischen
Bindemitteln zu geben D:u\i ist das Verhältnis des Kalk-
gehaltes gewählt, das bei l'ortlandzement ein besonders
Ohes ist Es sollen 1,7 Gewichtsteile Kalk au( 1 Gewichts-

teil lösliche Kiesels&ure 4- Tonerde + Eisenoxyd vorhan-
den sein. Es wird femer «e der wMssijteii Zusatie
auf 3% festgcseut, um die Möglichkeit vonZualtzen. le-

diglicfa cur Gewichtsvermehrung auszuschließen. (Bisher

war nur in den S:uzungen des Vereines hierfür eine Vor-
schrift gegeben, indem die namentlich für die Regelung
der Bindeseit erforderlichen ZusXtze auf 3 "!„ begrenzt waren.
Diese Zahl ist auf 3"/,, heraufgesetzt"', da die Normen aurh
für die Lieferung deutschen Zementes nath dem Aushmdc
dienen sollen, ist entsprechend ausLindischcn Mcdingun-
gen auch der zulässige Magnesia-Gehalt mit . Jer-

jenige von Schwetelsaure -Anhydrit auf 3,$°,-, iestgesetzi.

BeiUulu'i der Hl ndezeit schreiben die neuen Normen
nur vor, aali der Erliariungsbeginn bei normal abl)inden-

dem POrtlaadsement nicht früher als ein e Stunde nach dem
Anmachen eintreten soll, während die alten Normen nur von
demAbbinden des Zementes sprechen, das beilanRwm bin-

dendemZement nicht vor 3 Stunden erfolgen soll. Wiehri«r
als die Abbindezeit ist aber der Beginn des AbhindensfUr die
Praxis Hinsichtlich der Raum beständigkeit ist an der
alten Kuchenprobe festgehalten nie iimf.ingreichcn Unter-
suchungen acr Normen - Revision» - Kommission haben
keines der in anderen Ländern z. T noch verwendeten
Verfahren o<ler ir^^end ein anderes lür die Ptaxis idS^O-
iacher und besser leststellen können.

*) Ober den laltosigcn i löchii {ehalt tod MarDcsit (ind die
MtiDHDgcD bekanntlich noch seleilt. Kr Dr. Rudolf DyekcfhoB
C B. vertritt die Anticht, da6 man nur 4 ' • lulaticn iollte (rergl.

die Mittei'unK Aber Lileta'ur in NU 4 der „Miileilun^en").
hOliL-rcin MaifDcsiaKihalt muü jLckiii.ilU der Kalkgch;ilt tki:n.Di-

•preehend bcmewcn werden. L)<ir.\uf wr'ürn auch die KrIlkuU'uin-

gca n dem araca Norocn inr.

Von der ii. Hauptversammlung
\it seiner um 28.und29LPiebraard J. in Kerlin unter dem

Vorsitz des Hrn. Kommerz.-Rates Eugen Dycker-
hoff, Biebrich a. Rh., abgehaltenen ii Hauptver-

sammlung tritt der Verein zugleich in sein 11 Lehensjahr
Am 5 Dezember iS<»S von einer Reihe lletontiavitirmen

ceRründct, die im .Verein deutsrher Portland (. enu ni- Fa-
brikanten" fiirdic besonderen Interessen dervon ihnen ver-

tretenen mitchtig aufblühenden Industrie nicht mehr volle
Befriedigung finden konnten, hat sich der Verein gleich
von Anlang an als lebens&thig erwiesen und für die Ent-
«kUNng «er denischcn Betov-Iodustric in dem konen
Zettiaum von ra Jahieo WacolUches geleistet Zwar ist

der Verein in derZaMtdncroidentlichen Mitglieder, die
bei der Gründung 177 betraft, dann nach 7 Jahren auf

140 herabsank und jetzt erst wieder auf 160 gestiegen ist,

znrtickgegangen, weil namentlich die kleineren Fabrikan-
ten von Zementwaren in dem auf wissenschaftlicher Basis
l)cr ihcnilcn. .ilso seinen Mitgliedern in wirtschaftlicher
lie/K-hunj,' nur mittelbar dienenden Verein ihre Rechnung
nicht 711 finden Klaul tcn; daiiir sind aber die nach dein
J.ihres-Umsatz der Mit^ilicder berechneten Heiträge von
rd 7000 im Anfang jetzt aui 27000 .\l ^.'o* u I -,cii, ein Be-
weis für den Aufschwung, den die Üetun-liidustne inzwi-

schen erfahren hat.

Als der Zusammenschluß im Jahre 1898, nicht zum ge-
ringen Teile durch die Bemühungen des Hm. Hartwig
Hiiser, Obercassel, Siegkreis, zustande kam und dieser
den Vorsitz der neuen Vcreinigimg ttbemalim. da konnte
er schon ein umlangreiches Programm lUr die tu leisten-

den .Ausgaben entwickeln, d.is einen wesentlichen Teil der
Aufgaben enthielt, die der V erein dann tatsachlich unter
der rührij'cn und tatkraltifcn Leitung; seines jct/icen Vor-
>iit/endcn Hrn Fii>;en DvckerhoU. Biebrich .1 Rh, der
dem bald nach der \ eic:ns^'riindiin^' \ erstorbenen Hrn
Hiiser schon lsmi tollte, aii'n.ihni und z T bereits er-

folgreich durchneuihrt oder doch einem crfol|,'rcichcn Ab-
schlüsse nahe gebracht hat.

tls seien hier nur erw&hnt die .Aufstellung von Nor-
»CO für di« Hcratellung von Siampflietonbauten, die in
Geoadnidiilk mit dem .Vcibande dsiilacher Architekten-

4«.

Für die F'einheit der Mahlung ist, entsprechend
der fortgeschrittenen Technik der zulässige Rückstand auf
dem 900 Maschensieb von 10 auf 50« herabaesetit

Eine wesentliche VeründerunR sollen die Voischriften
Aber die Festigkeitsproben und die Druck-und Zug-
festigkeiten erhalten. Während die alten Normen emp-
fehlen, neben den Proben mit Sandzusatz zum Zement auch
noch reine Zemcntnroben zu prüfen, fallen letztere jetzt fort.

Ferner wird der N.ichdruck noch schiirfer die Druck-
proben gelegt, nicht nur, weil diese der l'ravis mehr ent-

siirechcn, sondern auch, weil sich die Drui klcs-i^'keit am
zuverlässigsten ermitteln läßt Die alten Normen kennen
nur eine Prüfung nach 28 Tagen. w<)l>ei die ErhÄriung 1

Tag an der Luit, Tage unter Wasser erfolgen soll. Die
neuen Normen setzen zunächst für eine Vorprobe nach
7 Tagen, i Tag in feuchter Luft, 6 Tage umer Wasser Be-
lagen^ die lu eirekheixlc Drackfengkmt fest Für die
Proben nnch s8 T^mi bleibt eineneiB da» alte Verfah-
ren bestehen, wonach die Proben t Tag an der Luft; 97
Tage unter Wasser erhArten, anderseits wird ein neues, sog.
kombiniertes Verfahren hinzugefügt, wonach die Prol>ra
I Tag an feuchter Luft, 6 Tage unter Wasser undziTa^e
in Luft von 15—30' C erhäncn sollen Dies Vcrfjihren ist

ein^cltihrt, um den Verhältnissen näher zukommen, Vinter

denen der größte Teil des Portland/etnentes. nämlich liei

Hochbauten, verwendet wird. Die l*r.iu;iii;-;:iielliode dem
g.inz ;mzupasscn, ist nicht ^elunf^en, d.i die nur :in der
l.utt erhärteten Prohc-n ?ii ungleiche Krj^ebnissc gehabt
haben, die Vergleiche zwischen verschiedenen Zementen
nicht gestatten Bei dieser kombinierten Erhärtimg kommt
die Ueberlegenheit des Pordandzementes anderen hydrau-
lischen Bindemiiteln gegenttber mehr tur Geltung als bei
der Erhärtung unter Wasser.

Die Festigkeitssahlen, die hei den verschiedenen Er-
härtungs-Vcrfaliren erreicht werden solleil, siixi, wie schon
bemerkt wurde, noch nicht endgültig bestimmt F.smtLssen
dafür erstdie Versuchsreihen abgeschlossen werden, welche
der .Ausschuß IQr die Normen-Revision aufgenommen hat
ledtnfalls ;,'eht aber die Tendenz auf eine Herantsctzung
der Festigkeitszahlen hinaus, da die besseren l'artlancl-

Zcmente infolge der Fortschritte der F"abrikation steh in

ihren Festigkcitszahlcn durchweg, z T. recht erheblich Uber
den Nf)rmen halten, und d.^ d.is .\usland z T. höhere
l'cstigkcitszahlen vorschreibt^ die der deutsche Portland-

Zemcnt also iedeniaito aach nachweisen muß, um dort
wettbewerbsfinig zu bleiben. —

(Fort«t«nng tolif«.)

des „Deutschen Beton -Vereins".

und Inucnicur-Vercinc" auigcstellten ,Leitsätze" fürEisen-
bctoiih;uiten, die Vorschritten tür die Verlegung von Ze-
mentroliren, die jet't in .Arbeit belmdlichen Vorschriften

ttir die einheitliche Prüluni; von Zeinentrohren. die Sch.it-

fung lür die Haupriwis brauchbarer PrUfun.us-.Maschuien
für lletonwüricl und ZcmentrOhrcn usw L'mfangreiche Ver-
suchsreihen sind zur Gewinnung der Grundlagen für diese
Vorschriften für Beton und Eisenbeton teils ausgeführt,

teils eingeleitet, wobei der Verein selbst sehr bedeutende
Mittel iUr diese Zwecke aufgebracht und auch die Opfer-
Willigkeit eintelner seiner .Mitglieder in hohem Maße an-
gespaoBt hat Es gelang auch, die staatlichen Behörden
von der Wichtigkeit dieser Versuche iwd der Aufstellung
allgemein gültiger Normen fflr die Au^NIhruns und Berech-
nung von Betonbauten zu Oberretigen, sodaß nicht nur
der preußische Staat und das deutscne Reich bekanntlich
recht erhebliche Mittel für diese Versuche zur Veriilgung
L,'cs-.cllt hallen, sundern daii au( Ii h lihrung des tiretiß.

Ministeriums der Öffentlichen Arlieiteii ein .eis den \'er-

•retern der interessierten sia.itlichen Hehordeii. der Indu-
strie und der Ingenieur-Verbände gcbi'dcter .Vusschuß,
der .De iischc .Ausschuß für Fiscnbcton", begründet wurde,
aIs dessen Haupt.iulgabe es anzusehen ist. auf Grund der
I :ch zu vervollständigenden wissenschaftuchen Versuche
lUr ganz Deutschland gültige Besdmmimgen für den Eisen-
betonbau tu gewinnen und ebenso den Vorschriften fOr

Beton allgemeine Anerkennung zu verschaffen. An den
Arbeiten dieses Ausschusses, flber die wir schon verschie-

dentlit h an dieser Stelle berichtet haben, hat der deutsche
Beton verein einen sehr wesenttiihen Anteil. Ihre Voll-
endung wird einen .Markstein in der F'ntwicklung des dcut-
si lien üetorib.iues bedeuten /Fortsei! unit fnlicLI

Inhnli: Wiir,-nhTurf!ottfju»er Damm in rierii'i H.! - -.n ij Nchub-
«pannitniien in Ei*i;nhclon-Koi»»truk loncn und dir p^ruLHi'Ju'n Hr»ttm-
munKcn tlir die AuBluhmnit von tU«nb<<on-K*^n*tri:kiiori'ii h.

: ^h-
[Uuun ^Schluß ) - Zcmcnilabrik lür f>rcholenbritirti in f- .-i'h:««.
(SchluB) — Von der 31. Genertl-Verummiunc de« .VtrcinK iii.-ut>cher

Portland.Ceincnt>Fal>rUMntcn*. — Von der II. HauptTcrMminlunf dM
.DcMliclieB Hc»o« Verein»*, —
Viilaf der l>c«tKli«n Hauieituna, G m b. H., Bwlta. !•> <Ui dakUai

vcnnlwortUdi Prtti E I i e I e o . Blflia
»MMiaetarci Owtav SclMock NMlitlf,F.IL Wdbi«a.

No.s.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
i

MITTFTT tINr.FN URFR=
ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU

* * «««»»«««»»««
UNTER MITWIRKUNG » DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT 1^

Die Pfeifferbrücke in Düsseldorf. tHtcrta ai« AbbiiduDitoseitc ««.i

ie im Osten der Stadt gelege-

nenWaldparticn der Hardt und
I des Grafenberg sind durch die

tief eineeschnitteneDüsseldorf-

I

SchwermerProvinzialstraBcge-

I
trennt. Zur Ueberführung des
zunehmenden 1-ahr- und FulJ-

ganger-Verkehres und Abkür-
zung der Umwege wurde die
Frnchtung einer Brücke nötig.

Für dieW ahl der Konstruktion
des fiauwerkes war die während der Kcguhcrung der
Provinzialstraßc gemachte Beobachtung maßgebend,
daß dietonigsanoigen diluvialen Ablagerungen, durch-
setzt von Stcintinahngen und Oxydeisenstein, wenig
Tragfähigkeit aber Neigung zum Abgleiten besaßen.
Bohrungen ließen erst in etwa 2 m l iefe unter Straßen-
krone genügend sicheren Baugrund erwarten. ICsschien
daher geboten, von einer l'eocrführung mittels einer
einzigen Hach gewölbten Bogen • Konstruktion abzu-
sehen, da die \V iderlagcr erhebliche Ausschachtungs-
und Gründungsausgaben erfordert haben würden, und
dafür eine Pleilerbriicke unter Ausschluß einer Eisen-
Konstruktion zu wählen. Um aber dennoch ein in den
Rahmen der Umgebung sich einschmiegendes, mas-
sives Bauwerk gefälligen Aussehens zu erhalten, wurde
von Anwendung in ganzer Brückenbreite durchgehen-
der Pfeiler und Gewölbe abgesehen und vorgezogen,
die P"ahr- und Gangbahnen mittels cisenarmierter Be-
tonbalken auf zwei getrennte Bogen aufzulagern.

DieUeberbrückungswcite betrug im ganzen 33™,
welche in drei korbbogenfömiige Oeffnungen aufge-

teilt worden ist, von denen die mittlere 14 "> und die

beiden seitlichen je 7,8"» Spannweite bei einer Höhe
der Fahrbahn von 9,7 m über derProv. Straßcnkrcnecr-
haltenhaben. (\'ergl. das Kopfbild und die Abb. S.44.)

Die Brücke war in Zementstampfbeton mit Sand-
steinverkleidung der Außenansichtsfliichen und Werk-
stein- Mekrönung, im übrigen mit Vorsetzbeton herzu-

stellen. Für die Fundamente wurde ein Mischungsver-
hältnis von Zement und Bctonkics 1.12; für die auf-

gehenden Pfeiler 1 : 10, für die Gewölbe i : 8 gewählt.

Die Fahrbahnplatte wurde in Kisenbctonim Mischungs-
Verhältnis I : .4' '2 hergestellt. l

Abbildgn. ;> und 4.)

Die Bauausführung fiel in dieWintermonate igüfi/o/,

wurde mehrfach durcn Schneefall und starken Frost

unterbrochen und war der A.-G. VVayü Frey lag
übertragen. Der Bet< )nkies ist im Stadtgebiet gewonnen,
der Zement vom Unionwerk Ennigerloh; die Verblend-
steine sind au.s dem Ruhrkohlensandstcinbruch Broich
b. Speldorf, dieWerksteine aus den ßasaltlavabnichen

in Cottenheim b. Niedermendig bezogen worden.
Die größte Inanspruchnahme des Baugrundes un-

ter den Pfeilerfundamenten beträgt 2S, diejenige des
Hauptbogens im Scheitel 14,2, in der Bruchfuge 26,4

und im Kämpfer 2 1 ,8 "»i <i<">. Bei einer Probebelastung
mit einer iKi schweren Dampfwalze zeigte sich an

der Fahrbahnkonstruktion sowohl als auch im Schei-

tel der großen Bogen -Oeffnung nur ' m""» elastische

Durchbiegung. — Stadtbaurat G. Tharandt.
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^isenbahnbrücke in Eisenbeton im Zuge der Ringbahn, bei Berlin.

(ßim dtm VwtngC*) dc< Ob.-Ingcnieurt Hart der A.-G. lUr Beton- und Monicrbau is Berlin gehalieo auf der II.

det Oeattehcn Beton>Vcrcines im Beilin 1908). HJern die Abblldfn Stitt 43 aod *i>.

zu niedrig eingeschätzt halte. Die von der EisenbahnInfolge der Umbauten am Bahnhof Wilmersdorf-Frie-
denau der Berliner Stadt- und Ringbahn mußten die

bereits vorhandenen zwei Steinbrucken für die Vn-
leifQhrung der Prinz Regentenstraße durch drei neue Bau-
werke erweitert werden Die k^l Kisenl)ahn-Direktion Ber-

lin entschloß sich hierlic; Fiscnbeton-BoKenljrücken als

vortcilhaJtcste Ausführung in Anucndimp 7.» brink'cn W f

Sen der geringen Konsttukiioiishohe und mit Kiicksiclu

araui, daß bei den neuen Brütkeii schon mit einer iiir

später in Aussicht genommenen Straßenverbreiterun« ge-

rechnet werden mußte, konnte nur eine Ausführung
in Eisenbeton in Frage kommen. Die gesamte Unter-
fUhrang hat niiDBielur «ine Breite von ae erhalten, wo-
bei aHeidingt die Umetiaaidit nicht emhdflich ist, weil

die alten und flachen Brflcken weniger weit gespannt und
im Scheitel bedeutend stärker als die Kisenbetonbrllckcn
sind. (Die Beseitigung der alten Bauwerke und die Her-
Stellung eines einheitlichen neuen Bauwerkes scheiterte

an der Kostenfrage Die Ausführung der drei neuen Bnlk
kcn wurde der ,.'\lctic;n-( icsi llschait Uir Beton- und Mon et

Bau' in Berlin übertragen Sie sind als I)reiBeicnkb<incn
ausgebildet und haben «wischen den Widerlagern eine
Licntweite von 30 >» undiwischen den Gelenken eine Spann-
Weite von -'4,40 "> Die theoretische ll'eil-Hohe betrugt

2.06 n, sodaß also nur rd. '/n Stich vorhanden ist .\bb 1

pbt einen Längsschnitt durai eine der Brücken mit Ein-

tragung des Lenri^rüstes wieder, Abbildg i einen Grund-
riß una Abbildg. 3 eine Stimanaichtdes iertigen Bauwerkes.

Die Ausfuhrung war wegen des starken Verkehres auf

der Ringbahn und wegen der bescliränkten BaupUttse nicht
einfach; doch ist infolge der angewendeten Vorsicht ein

Unhll während der ganzen Bauzeit nicht eingetreten.
Für die Freilegung der Haugruben 1 Abbildg 4 wurden

I-Träger N I' 20 in Tüngcn von 6—7 » und im Abstand
von :! in den liaiigrundcingcraniiiit Z^Michendcn Trager-
Ftanschcn wurden Hohlen von 5 s cm Stärke eingesclio-

ben und gut gegen die 1- lansLlic verkeilt Die Triiger er-

hielten die notigen Versteilunj^eii und Abspreizungen- Der
Baugrund bestellt im oberen 'I eil aus aufgefülltem, mit Lehm
durctimischtem Sand, im unteren Teil aus festem Lelim.

AlsBeionmaterialien wtudeoHiiaaoverMierl^kind*
Zement, Marke Pferd. Kiessand aus den IVebbiner Ries*
Gfttben und Porphyrkletnschlag aus den Gimniuer Por-
(diyrwerfcen verwendet Vor Beginn der Beton-Arbeiten
und wahrend der Bauausführung wurden ProbewUrfel her-
gestellt und zur Prüfung an das kgl Materialpriltungsamt

fk.
Qr.-Licluerlelde gegeben. Die kleinsten Brurhfestig-

ätswerte waren Ülr ilic Misthungen:
1:6:6 Prubek(>r]>cr 76 Tg alt, 137 i*s/V"

1:5:5 w 'i» . 165 ,

1:3:3 . («I . .'25

I : »Vi : i',', 64 . , 217
Die GioUe sowie die iMischunKävcrhältni!>.se der Wider-

lager sind aus dem Schnitt (Abbildg. i) zu eiselien. Der
obere halsfömue gestaltete Anschlußteil der Widerlager
ist durch eine Eiseneinlage verstärkt, damit volle Sicher-
heit gegen Abscheren vorhanden war

Die luverlässigcn Beanspruchungen sind nach den
Ingenieuivorschritten der Kisenbahn-Direktion Berlin be-
messen Für die Berechnung war, den Vorschrillen ent-
sprechend, der übliche Lastenzug für Kiscnbahnbrückcn
maßgebend. Als größte Beanspruchung trat bei einseiti-

ger Belastung ein Druck von .(5,=; iig.qan und ein Zug von

7.7 kg/^cIln im Heton aui, wahrend sich für das Kiseu nur
iLUcZuglicanspruchungergebenhaben l'iese

gering
nach den vorhin
geringe Zugbeanspruchung ist die Folge der Bererlnuing—t- i

jjjj, erwähnten Vorschriften, da bei denselben
die sullssige Zugspannune des Betons tu berücksichtigen
ist. Diese dwfle nur auf Iwcheieas le ttfim angenommen
werden, doch haben die angeiteUlen Venucne gezeigt,

daß man die Zugfestigkeit des Betons bei der Berechnung

Verwaltung mit Prabebalken in der für das Gewölbe
wählten Mischwig t : a>/| : aVasngestellten Versuche haben
ttir die Zugspannungen im Beton einen Klemstnat ran
38 tmd einen Höchstwert von 4t hi/4cB ergeben. Die Bal-
ken waren 5S T.igc .ilt.

riic l'.itgcn wurden mit Hilfe der Kmllußlinien für die
Kernmomente bcreclinet Sic haben im Scheitel eine Starke
von -(o -m; diese nimmt bis zur Hnirhlugi- allmählich auf

75 '^n: /u und gehl nach den Widerlagergelenkcn wieder
aut 40 cm zurück

Das hoUcme LcbrgerUsi, das die Abbildg i mitver-

anschaulichL müde anfScbcnnbenspindeln gestellt. Die
Bögen eiMelten im Seheitel eine UeberhOhung von is
da eine entsprechende Setzung bei dem flachen Getroibe
vorauszusehen war. Das Lehrgerüst des Mittelbogens ist

olme eine besondere Oeffnung für den Durchgang von
Fuhrwerken aufgestellt, während die Lehrgerüste der Seiten
l'iigcn zwei Ocrfnungen für den Wagenverkehr erhielten

Vor Beginn der RetonarlicitLn wurden die Cieruste mi'.

einer I ast. welche der Ciewolhcla.st gjeichkam, belastet

Hierbei traten Setzungen von 1 Mittel 11 ein

DieLagerkorperderBcUenpelcnkc vcrgl die.\bbildgn
I, j u. 6 bestehen atis (luEeisei; und nahen durchweg eine

Wandstärke von 50 "in, während für d;e Holzen, die einen
DurchmesservooSombesitzen, bester Stahl gewthltist Zur
besseren und sicheren Uebertragung der Querkrifte durd»
die Gelenkkörper auf das Gewölbe sind die Gel^nkkörpcr
oben tmd unten mit fUnscIuntig vorstehenden Rflndem
versehen. Die UeberschflttunK im Scheitel .bdbi^ im
Mittel nur 25 cBi Die obere Hälfte der Gelenke jst mit
Beton angefüllt, doch ist die Bewegungsfreiheit durch einefi

Schlitz gesichert Zum Schuue gegen Rost bezw Nässe
erhielten die Gelenke eine Kupferabdeckung Der von unten
sichtbare 1 eil der Gelenke ist mit Silikatfarbc gestrich«i,

Die Kiseneinlage .Abbildgn i, 5 und 6 besteht ob<n
und unten aus je 8 Stäben von »30«» Durchmesser aui i

Breite. In der Nähe der Bruchfuge sind aut eine Strecke
von rd 6» noch weitere 2 Stäbe von »3"" unten und
oben hinzugefügt Außerdem ist eine Verstrebung der
oliercn tmd uoteten KseHCinlngs tfaurch «chitgc und senk-
rechte 5 Sinkt KmdsiMB amgcfühit

Beim Ausiflsien der CewMbe zeigte der mittlere Bo-
gen last gar krine Selning, wihrend bei den äußeren
Bogen Senkungen von 4 lo"»» im Scheitel ermittelt wur-
den Das Pehlen dner Senkung beim Mittelbogen ist wohl
auf die Reibung an den alten Bauwerken zurückzuführen

.N' ichdeni oic llauwerkc etwa 3—4 Monate dem Ver-
kehr ubergeben waren, wurden die Senkungen im Scheiiel

nochmals gemessen, und es zeigte sich unter der Snwir-
kung der Last eine Scheitelsetzung von 5,j—K,3 cm

Das {lewoUie ist mit einer doppellen l.age einer ela

»tischen Pappe abgedeckt Die Pappe ist gegen Zerstörung
von oben nut einer Ziegelsteinflacnschicbt gesichert Die
ROcIcenflBchen der Stiro- imd FlUgelmauem erhielten einen
zweimaligen Goudioaanstrich. Ücber den Gelenken be-
finden sichindenStiramauem die üblichen Dchnungifugen.

. Die Entwässerung erfolgt über den GewölberOcKea
und die Widerlager hinweg in einer am Ende der Wide^
lager aufbetonierten Rinne Die Fußsteige der 34a breiten

Straße sind durch Scheinmauem in Beton begrenzt
Die Ansichlstlächcn .\bl)ildg 3 sind werksteinartig

durch Steinmetzen bearbeite: und den äußeren Bcton-
masscn ist auf eine Starke von etwa Muschclkalkmehl
hinzugesetzt IMe -\Iiselrjng l>esiehl aus i Teil Zement und
3 Teilen Mehl DieSchaluiigen wurden det> .\nsichtstlächen

entsprechend gestaltet

Die neuen Bauwerke bedeuten emen wesentlichen
FortschiittdcsEiseiibeioBS^der bisherHUEisenbahnbiltckcn
nur in besdiridiWiem Undauge angewandt «sidea konnte.

»rVirmA dhBwpMftaag Vwtii«H 9. «.

Von der 31. Generalversammlung des „Vereins deutscher Portland-Cement-Pabrikanten". (SchiBit.)

BrMir. .Anschluß ;ui die Beratung der neuen Normen macht aber in der Praxis nicht durchiührb.ir Dann wurden Pa-
""^^f Müller, Kalkoerge, später noch nähere rallel-Versuchc mit der Wasscrlagcning mit 10 Zementen

Mittcihiniren über die Versutlie wcU he die Normen- darunter ! Schlacken-Zemente' in der Mischung 1:3, 1:5,
kcvisions Kunuiiission zur .\uinahnie des kombinierten 1:7 derart ausgeführt, daß die Proben einen Tag imletich-
Krhärlutig.s Verl.ihreiis neben der reinen Wasserlaue- ten Kiuslen, diuin den Rest der Zeil in Zinimerluft lager-
ruiig .lUSgelUhrl iiat Zun.irl.st wurde d.is reine I.ult-Krhar- ten. Sämtliche Zenietiic -.suriiuii bei 2&, iSo und 360 Tagen
tungs-VcrIahrcn versuc ht L'm den Kinliub der Zu.>>.uiiincn- uejirtift und die Durchsehnilt.sz.üilcn aus je 100 Einzelpro-
setiung der Luit seilest aus/usdilitlicii, wurden die Pro- Cch gebildet Das Matena; ist .ilso m .sehr sorgfalüger
ben in einen Kasten gebraciiL in welchem der Luit die Weise gewonnen. Die Portland-Zcmentc zeigen oei der
KoMenünte entzogen und ihr Feuchtigkeitsgehalt geregelt Luft-Ernärnmg fast durchweg t T. erheblich hOnere Festig-
werden faUL Das gab gute, gleichmiiuige Ergebnisse, ist keiten aIsbeiWasserlageruDg,DamenlKchbeihöherenSnli&

4s He.&
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Ks sind lür ilicscs \ cr-

fahren sanitiiche Ver-
eins - /fnienie durch»
jirobicTt I >as Krgebnis
ist ein liemlich gleichp

inäOi ges, sodaß esdm
reinen Wasser- Lage-
rung« • Verfahren als

beinahe gleichwertigan-
gesehen werden kann
Ks liefert aber lür Tort-

landtemente durchweg
höhere Festiglteitsiah-

len und ist der Praxis
hesser angepaßt Es än-
dert sich hicrlici übri-

gens d:is Verhältnis der

Iich geringere Festig-

keiten bei Lutünge-
rungalsbeiWasser-
I.agening, nament-
lich bei hohen S;ind-

/usiU7cn V'crgicu In

man.ilifrdieRin/cl
werte niiuiiesen Mi;-

iclwertcn, sd fr^;i.'-

lH:n sich sein w esent-

lich größere \bwci-
cbungen als bei dem
Waaser-Erhärtungs-

9> Verfahren, sooaß
letttens als das zu-

vcrlissigcrc nicht entbehrt weiden kann. Das kombinierte
Veriahien sieht achUeftUch einen Tag ErhMrtuBg in feucfa-

Mb Kasten, 6 Tage itn Wasser, den Rest In Zinuneriult vor.

i8. Marz 190K.

«isät(en,dieScblak- Zug- zur I >ruckfestigkeit, das hier ei»^ 1
: 7 gefunden wurde,

ken-Zemente dage- «utrend liir Wasser-Lugerung 1:10 gilt Ks sollen noch
gen nicht unwesent- einoml an to verschieoeBen Venaots-StelleB sämtliche

Verefais*ZeneiMe bei Wäibioicrtsr und bei Wasser-Ijige-
rung verglichen weidm Audi die Vereins-Fabriken wer-
den aulgefoidert, soldie PanlleUVersuchc nach einem ein-

heitlichen l*roKr.-unm au9zuf(ihren und der Kommission
mitzuteilen I-Iieraus sollen die Zahlen für die Festigkeit
nach Taiicn ucwonnen «erden, dii- (5:\nn den Normen
/iij-runde /II Lyell sind

Hr. I )r In^; Rad I )w k e r ho 1 1 rii.u ht d;inii iuh Il eini^je

Mitteilungen iiher die R ;i ii in "i cstan d i g k ei '.s - Prüfungen
\ nr 1: Jahren ^md aiii \ er;inhissung des \ussi husses
solche l'rol'cn .uigelcrtigl Fbu hreliefs und versi hiedcnc
/ententwaren , die seitdem, allen Witterungs-Kintlüsscn und
auch den chemischen EinflOssca dn Fabriknnches aus-

seseUL aul dem Werkplats der Kma in Amöneburg ge-

Mgert haben. Die Proben teigen heute noch dasselbe Aus-
senen, wie sie es nach aifthrimr Lagerung hatten Alle Ze-
menie, auch diejenigen, welclie die beschleunigten Raiim-
bestlndlgkeiis-I'rflfungen seineneit nicht bestanden, halien

13
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sieb gut critaltcn. Nur einige zei^sten Sclm-indrissc, die bei

Mn getdählenetn Zement sich in höherem Maße als bei

fcmb f^emahlencm gehend mnrhtcn Die Proben sollen

teut nach dem M;itcri.al Prütiint;s;imt ( ir -Lichleilelde ve^
)racht und dort weiter beobachtet werden.

m FaliriMbimMc.

Ks tolfitcn dann K iimniissions- Itcri chte, Uber die

nichts wesentliches mitzuteilen ist. Der Bericht des Hm.
l)r -Ing. Rud DyckerhoH über die Arbeiten der Mee-
reswasser- Kommission ist schon erwähnt worden Er
teilte im Anschluß daran noch mit, daß in den Lieienings-

AbMIdK. . ','i.c ui.iu IM \!iiic der MilicluffnanK.

Dif Pfelffcr-Brttckc in DttsMidoil

+

^ Bedingungen von Argentinien,
die besonders Veranlassung «u
diesen neuen Versuchen gege-
ben haben, jetzt der zulässigeG c-

haltvonSchweSelsilure-Annvdrid
aui 1,2 % für Seebauten und aul

3,4°/,, iUr sonstige AuslUhrungen
herauS(i;esct7t, also den Benin-

^ ^;iin^;cn der .ir.dcrcii 1 ander nun
^1 anf;e|>aUt SCI, sodaß die deutsche

Zement - Industrie dort in den
^ Wettbewerb mit eintreten könne.
Von den Arbeiten der Sand-
KommissiOD, Uber die Hr. Dr.
r. o s I i c h , ZüUchow, berichtete,
ist nur zu enrUhnen, daß die Ver-
suche, einen gcmischtkömigcn
Normalsiuid herzustellen, der an
sich erwünscht wäre, da er den
Bcdin),'iingeti der l'rasis luilier

kommt, aulf?e(;clic!i seien, weil

sich cm stilrher Sand n.irh den
un)(.in>;reichcn \ crsurlien nicht

gleichmäßig liefern l.tssc. Die
Kommission Uber die U i n d c z c i t konnte, wie Hr. Dr.
Schindler, Weisenau, aagnb, noch keine neueren Er-
gebnisse vorlegen.

Das Thema der Abbindezeit wurde später erneut
angeschnitten durch Mitteilungen, die Hr Proi Kassai,
Zerocnt-I'';tbrikant in Japan, über Versuche machte, die

ihm angestellt worden sind, um die .\bbinde-Krschei-
nungen durch Beobat htuni^ der sich dabei zeigenden Tem-
]>er.itur-Erhohun^'un zu verfuljjen, eine .Mclhoae. die |,i be-

kanntlich auch vim anderen Seiten si hon aulnei^riUen isi

Redner zeigt an Temper.itur-Kurven, die in
,^

.\|)])araten

gemessen sind, von Jenen der iweite und dritte die :o-

bcz« lootachic Zcnicmuilhinj,' enthiih, wie .mlicrordenllich

verschieden dann der Rurwiiv crlaiil bei demscIbcnZcment
ist. Auch bezüglich des Wariiie-.Ma\imums, das doch als der
Zeilpunkt des .\bbindens zu l>etrachten ist, hätten nch
UMencUed* bis su 2 Standen ergeben. Also «neb diese
Methoden seien fttr den pmktiscnen Gebnuich nicfat m-
vcrlässi« Der Abbindejeit des /.ementcs werde (Iberhmtpt
eine c.m/ übertriebene Bedeutung beigelegt. Diese sei
außerdem in so hohem Maße von der Außen-'i'emperatur
abhangig. daß die Feststellung einer besdmmten Abbinde-
zcit bei ticstiintntcr Temiteratiir im l.aboratoriura lilr das
Verhalten im ]ir.iktischcn Gcl'riiiu:!i nichts beweist .\ußcr-
deni verliere /.cment. der sclion .inKciangen habe, abzu-
binden, dann .ilier wieder uiiit,'er';ihrt und noch verwendet
werde, gar nicht so sein an ! csti>;keii, wie Hr Dr, Schind-
ler schon im Vorjahre imt>;eieiU habe, und wie er es durch
eigene Versuche an /cmcni, der nach der Probe mit det
Vicat sehen N.idcl abucbundcn hatte, bestätigt gefunden
habe. Bekanntlich habe schon Qmdlot darauf hingewie-
sen, daß abgebundener Zement durch tttchtige» Umrühren
wieder befflnigt werde, aUfs neue abcubinden. Man sei

also jetzt mit der Kordcnmg, daß der angemachte Zement
aofoit frisch verarbeitet werde, ni ingstlich Natürlich

mügüe mm eine ol>cre ürenie Icstüetzen. Ziemlich Ul>er-

N0.6
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einstimmend wurde von
den Hm. Dr. Michaelis,
Dir.Schindlcr.Dr, l'riis-

sinc.nr.Mal Icr »war aut
die theoretische Richtig-
keit dieser letzteren Aus-
luhrunuen hingewiesen,
aber doch dringend vor
der Wiederverwcndunj;
schon ;ibgel)undencnMör
tels gewarnt, der aul alle

Fälle erheblich an Festig-
keit verliere. Hr. Schindler
verwahrt sich außerdem
dagegen, dal.^ aus seinen
Versuchen, die er Irtiher

mitgeieilt habe, diese Fol-

gerungen gezogen wilrden
Kr sei gerade zu der enige-
gengesct/tcn Forderung;
gekommen, nur Irischen
Zement zu verwenden, da
das zum (lelingcn erior-

derliche innige Umrühren
des abgebundenen Ze-
mentes zwar bei I^bora-
toriums -Versuchen, aber
nie inder I'raxis durchführ-
bar sei. Hr.Dr.Michaelis
hebt lernerhervor.daLN der
Zement, wenn wir ihn als
abgebunden betrachten,
tatsächlich runachstnurin
seinen feinsten Teilchen
abgebunden habe; deswe-
«en setze sich der Abbin-
dc-l'rozeß nach dem Um-
rühren auch noch fort. Sei-
he man dagegen durch ein
Batisttaschentuch die fein-

sten Teilchen des Zemen-
tes ab und mache diese
mitVVasser an, so sei schon
nach wenigenNfinutcn völ-
liges Abbmdcn, d. h vol-
lige Hydratisierung, ein-
getreten Dann nütze auch
alles Umrühren nichts, um
den Zement erneut zum
.Abbinden zu bringen Hr
l'rof dar v , (Ir.-I.irhter-

felde, weist zum Schluß
noch unter Vorlage einer
großen Zahl von ihm auf
tjenümmenerTemiieralur-
curven beim Aobindc-
|irozeß des Zementes dar-
auf hin, daß Zement mii
SandzuS4itz sich ganz anders verhalte wie reiner
Zement Oer Verlauf der Kurven werde sehr viel
flacher, auch der Scheitel verschiebe sich, sodaß
also der Zeitpunkt des Abbindens sehr viel spä-
ter eintrete als l)ei Beobachtung reinen /emen-
Ics Die I,al)oratonums -Versuche seien also
nicht maßgebend lür die Praxis. Darin müsse er
allerdings zustimmen, daß der Abbindezeit eine
übertriebene Bedeutung beigelegt werde. Das
deckt sich ja auch mit der .\nschauung, die in
der Abiinderung der Normen bezüglich der Ab-
bindezeil zum Ausdruck gekommen ist

.\uch der alljivhrlich wiederkehrende Bericht
über die Schlackenmischfrage beschränkte
sich in diesem Jahre auf wenige Mitteilungen des
Hm Rud n yck c rh of t. dietedigtich in der Rii b-
tigstellung verschiedener Vcrofl'entlithungenaus
dem Kreise der Kiscn-I'ortland Zenient-Inter-
essentcn bestanden, in denen nach seiner Mei-
nung verschiedene Aeußerungen, die er auf der
vorjährigen General -Ver.s.immlung in dieser
Frage getan habe, lalsrh aulgelaßt und wieder-
gegeben seien Im Übrigen stehe er nach wie vor
aul dem Sundpunkte, dali Zement, dem nai h-
träglic-h ein Zus:itE von Sehlacke gegeben sei.
nicnt mehr als rortland Zement bezeichnet wer
den dürie Nur bei uns sei dies Vcnahren ein-
geführt, in Amerika z U. d.igegcn nicht Hr. Dr
Goslich teilt im Anschluß daran mit daß der-
artige .Mischungen in D.meiuark und Rußland
überhaupt nicht vcrkauli werden dürften

i8.. Mär/ utoü

Abbilde- ,1- Aotichi de« (crtigrn Rauwetkr* von .-Udcn.

Ahbildg. 7. NOrdUchrs Btuwerk. KinlcguDt; der Eiien Im (iewOlbe.

.Xhliilil;,' I .Xii-sieiliiiii; <lif lt4U|^l>c. K)i.»i»iii(>liii ik« \Viclefl.ij;cr«.

EUeobabobrückc lo Eiseabeton im Zufc der Rlofbahn bd Berlin.
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Uta lettten Ausschußberk-htentaiietHr. Dr. (ioslich
ttbtr die Arbeiten de» aOcuttchea AuHchnssfes für
Eiienbeton "UberdeaaeBZustiBmeMettung, dteflimntr
VtM((»nn stehenden Mittel und die neuen Arbcits-Pro-

ItnUBinc Kr berichtet dann näher über die letzte Vcr-
sammluD),' des Ausschusses im Dezember v ]., bei der
diesem auch eine Reihe neuer Kraben zur Begutachtung vor-

Kele^i seien D.ihin gehört die nochnKilipe l'rllfung der
„Leitsätze für Suimiitbelon" sowie der rrLli itjL>-V()rs<:hn)-

len für diesen, die nach Antrag des .Deutschen lietnn-

Vercins" jetzt als aUjjcmcinc (Iculschc Vorschriften em-
gclUhrt \' erden sollen Die Arlicitcn sind einem 1 nter-

A 11ssch 1 1 Ia
'

'• 1
1 c rwi csen

Hr. Prot Cur) , der den Verein im Vorstandsrat des
»Üenttchen Museums" in München vertritt, berichtet dann
Aber denen Entwicklung und lest die neuesten, zur Aus-
fOhniog bestimmten Pläne Prof. Gabriel von Seidl's vor

Hr. Rud. Dyck erb off macht im Anschluß darauf aut-

mcrksam, daß das Museum im Keller und Erdgeschoß
Ranz aus Stampfbeton bestehen solle und daß alle Zwi-
schenwände und Decken in Eisenbeton herccstellt werden
sollen Dazu seien Soo Wacßons Zement erforderlich Der
Verein, der schon 30000 M zum liau des Museums jje-

Stiitct li.it, lialie SH:h in der letzten Vi)rsiantissitzunn des
Museums m Herlin bereit erklart, die kostenlose Lide-
rung des criordcrlichen Zementes, dem Frachtireihcit auf

allen deutschen Hahnen zugesichert ist, durch die dem Ver-
ein angehöngen Fabriken zu erreichen, und richtet einen
durch den Vorsitzenden warm unterstützten Appell an alle

> Vereinsmiulicdei; die sich noch nicht zu Uefetungen ver-

pflichtet hJitteii, oes tn mOgUehst groBem Umfange jetit

bald zu tiu. Gesichert seien bisher etwa 400 Waggons.
Den Schluß der Verhandlungen des 2. Tages, von ocnen

wir diejenigen Ubergehen, die sich auf Fragen des Betrie-

bes von Zementfabnken und die gesetzlichen Bestimmun-
gen für diesen beziehen, bildete die Stellunfinaluiie zur He-
teilicunc des \'erein> ;in der „II Tun-, /enienl- und
K :il k • I n dus t rl e - A uss te 1 1 un g die 1910 in Berlin statt

-

linden soll Kine Stimmung für offizielle Beteiligung des
Vereins ist nicht vorhanden, doch spricht der Vorsitzende
den Wunsch aus, daß die ZementfaDriken aus der nähe-
ren Umgebung sich doch in einer Weise beteiligen möch-
ten, dafi dieZenmi-IndiiMiM aiefal wie 1906 auf der I. Aus-
stellung 90 aelir hinter den anderen beteiligten Industrien
zurückbleibe. Die Frage soll im Jahre igo9 noch einmal
behandelt werden

Zwischen die Verhandlungen, des j l ages waren zwei
interessante Vorträge eingeschaltet Von diesen betraf der
eine „Neuere Kriahrungen Ober die Anwendung
des Pi) r tl u. rl - / c ni e n tes hei Ta I ]ic r rc n ". iilier wef-
rhcs Thema Hr Reg -Hmstr I rolibuch, Lclleringcn i K,
sprach Rccikt gab zunächst eine l ebersiclii Uber die

Zusammensetzung der Mörtel, die tn in bei deuisrlien Tal-

sperren aiige\vei;dL'[ habe. h'.S s:ii(l ': urdand-Zcment, I raß
und hydraulischer bezw. Fcttkaik in den mannigfachsten
ZusuUBCnsetzungen verwendet worden. Während bei den
ilteieo Talsperrcnbauten in den Vogesen durch Ministe-
rial-Rat Fecnt mit bestem Erfolge .Fortland-Zeraent und

Wasserkalk verwendet wurden, wurde durch Intse aus^
achlieUieh Traßmörtel verwendet, was bei den Baiuten in
Rheinland-Westfalen ja auch seine Berechtigung hatte. Bei
Marklissa sei dann auch wieder Zement-Zusatt gegeben
worden Keinem dieser Mortel kenne, wie das tob eini-

gen Seiten geschehen sei. der unbedingte VortUB gege-
ben »erden Sowohl hinsichtlich der Festigkeit, Elastixi-

lät und Dichtigkeit könne auf verschiedenen Wegen ein

gleich gutes Krgebnis erzielt werden Das wirtschaftliche

Sloiiient sei schließlich das ausschlaggebende .\lle Mör-
tel h.dien bisher anfangs .Xuslaugungen des Kalkes ge-
zeigt, <iie Mch als weiße Flecke an der l.ufiseiie der Sperre
und m <lcn .Vbtlußstollcn bemerkbar machen Bei geeig-

neter Mortel-Zusammensetzung hOren sie aber mit dem
fonschreitnndcn Abbinden dMMsner4nncnnBnL iMdns
nicht der Fall, so wird der Bsstnid der Maner gefihr&t.
Es wäre eine dankenswerte Anfgltbe des Vereins, sich mit
der Frage zu befassen, wdch« Ißrtel am geeignetsten
sind, um diesen Auslaugttngen m «ideisteheo. Den In-
halt des Vortrages an anderer Stellt ausRIhrNcher wieder-
mgeben. behalten wir uns vor

Hr. Dir. Schott empfiehlt diese wichtige l'"rage dem
Interesse des \ ercins und schlägt vor, sie dem Mecres-
wasser-.-\ussi:liuL* zu übergeben, da ja auch in dessen .Ar-

beiten die .A.uslaugunj^sfragc eine wichtige Rolle spielt F'.r

kOnne übrigens im Fanvernehmen mit dem lul aeiii (>c-

biete des Talsperrenbaues erfahrenen Sachverständigen
Hm. Brt Ziegler, Klausthal, der Aniicfat des Redners
durchaus beipflichten, daß nur die wirtschaftliche Frage
für die EntacSeidun^ ob im Einselhlle Zement oder Traft-

Mörtel anzuwenden lAi, entscheidend sein sollte

Fän zweiter angesetzter Vortrag Uber „Versuche mit
dem Zementierungs-Verfahren bei Schachtbau-
ten" mußte wegen Erkrankung des Redners ausfallen.

Statt seiner sprach zunächst Hr .\lbert Bllttncr, Neu-
beckum, über die .Abdichtung von Srhachtsohlen mit

/.einem, und darau) machte Hr St.idira' Roscnstcin,
Hochutn, in seiner Kigenschafl als \'ors(andsniitglicd der
Kali-<iewerkscluiften Wintersiiall und Heringen über das
gleiche Thema interessante und ausSiihrliche Mitteilungen,

die darauf hinausliefen, daß d.is Verfahren der F.inpressung

tlUssigen Zementes in verschiedenen Fällen mit bestem
Erfolge angewendet worden ist, eineneits, um beim Ab>
tenlen von Schächten cfie wasserführenden IQflRe im Ge^
birge durch vorgebohrte Löcher /ii fdlten, anderseits, um
nnui eriolgtcm TUbbings-Kinbau die Tübbings abtudicfa-
ten, und schließlich, um bei alten, mit TübDings ausge-
bauten Schächten, die N'erdrUckungen erfahren halien, die
Dichtheit wieder herzustellen Fls werden allerdings sehr
erhebliche Mengen von Zement gebraucht, es ist .ibcr oft

das ein/Ige Verfahren, d.as überhaupt noch zum Ziele Itih-

ren kann Wir kommen auf diese üemerkcnswaten Mit-
leilungen ebenfalls noch ausMihrlicli zurück.

Datiiii waren die Verhuii;:]i.ni;cn der ersten l>eiden
Vcrsainmlungstaffe, auf die su h unser Bericht nur besielll,

erschöpft Der dritte Tag war, wie schon liemerkt aus-
gefüllt mit Vofträgen Uber Neuerungen in der tnascninel-
icn Ausrttatung von Zementtabtiken. ~- pr £,

Von der 11. Hauptversamnnlung des dratnelien Beton-Vereins. iFortKtiung und Sdiiuso

Bie Beteiligung an der diesjährigen Versammlung war
eine .uißerordentlich st.irke und namcntlu h ließen
die zahlreichen anwesenden Vertreter staatlicher und

städtischer Vcrvv.iltungcn nicht nur aus allen größeren
deutschen Hundesstaateii, sundern auch aus ( testerreicli.

der Schweis und Ft-uikreuh das lebhaUc Imeresse er

kennen, das dem iSetunb.m überhaupt und den N'crsmiim-
lungen des Vereins im besonderen entgegengebracht wird

Die Verllandlungen wurden \on\ \ ersitzenden, Hm.
Kommenien-Rat Kugen D « c k e r ta o f i, Biebrich a. Rh.,
durch Worte der Begrüßung und dvtdi einen kurzen Rttck-
blick auf die Entwicklung undTUgkeit des Vereins in den
10 Jahren seines Bestehens eiOHnet, aus denen wir das
Wesentlichste bereits \-orweg «oommen haben. Fls folgte

die \ orl.ige des Jahreshencntes. Wir entnehmen dem-
selben, d;iL^ der \"crein jetzt 317 Mitglieder zählt und zwar
i6oordenilit he mii . ns tmincn <ii(i .\iiicilen, 4Saußerordent-
lichcund 1 .> licr.itciuic 1 )tc Zahlder ürdentln hen Nlltglicder

ist gegenübei dem \ iiri.ilue demnach iiiii S, die uer .\ntedc
um .'4 gc^liegen Diiuli ileii lud hat der \ ereiii eine
Reihe von Mitgliedern \ erioreii. unter ihnen Hni Ziviling

Siieiel von der 1 irina 1 hormann \ Sticlcl in .\ugsburg,
der dem Verein und dessen Vorstände von seiner GrOn-
dung angehört hat. Ks hatte für ihn eine Ersatzwahl statt-

culinden, mit der gleichzeitig in RUckskht auf die stetig

wachsenden Aufgaben des Vereins tuid die demgemlS
größer werdende Belastung der VorstmdsmilgHedAr. eine
dauernde Vermehrung des Vorstandes um 3 Mitglieder

verbunden wurde. Fls wurden gewählt die Herren: Bren-
zinger. Freiburg, l.angelott, Dresden-Cossebaude, Jos
Rank in Miinrhen. und Rud. Wolle in Leipzig, die be-
reits im V'onulire .in den Arbeiten des Vorsi iii Je> lei! ge-

nommen h.itten Im l ebrigen wurde der bestehende \'or-

stand, soweit dessen .Vmlsperiodt ibgcbiulen war, wieder
bestätigt. .\ul>erdein machte der Vorstand auch jetzt von
seinem Rechte, sich durch Zuwahl zu erweitern, Gebrauch
und wählte tUr 190!^ die Hrn. .\lb Brandt in Düssel-
dori, Kommenieii-Rat Schwenk in Ulm, und Ing. Bd.
ZQblin in Straßburg i. E. ' ^•

Den erhöhten .\ufgaben des Vereins, die namendlch
.auch in seiner Mitarbeit im .deutschen .Ausschuß fUrF'.isen-

beton" zum .-Vusdruck kommen, entsj)richt auch ein er-
hiihicr Bedarf an bereit zu Stellenden Nlittcln Im Vorjahre
haben die Viisgalien bereits 15500 M betragen .\n außer-
ordentlichen Beiträgen Kir l•)0•^ sind wieder 15000 M: fftr

die .\rbciien iles deutschen .\usschusses zu leisten und
außcidciii ist die Hinrichtung einer Schiedsgeruhis- und
S.icliv er>,':uidigen-/entraU' gepl.int. luf die wir noch näher
/uriii kk niiiien und liir weh he loooo M in den Voran-
schlag lur uK>S geset/t sind Ks wird dadurch eine Er-
höhung der .Mitgliederbeiträgc lUr den .\nteil von 75 auf
Mo NL erforderlich unter gleich/eiliger anderer Siatfelung
der Anteile und Festselxung des Miiidesd>eitmget w
i Anteil auf 100 M. Der Antrag des VorsMndes «ira tpWer
nach eingebender Klwlegung der Verfalitnisse und Dord»-
beralung der Fragen, die zu einer vermehrten Ansgaben-

HtvA.
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last Hihrten, last einstimmig anKennhiintn. clienKu der mit

55000 N( .-ibschlicßcnde Voranschlag lUr icoX

Von ungemeinerem Interesse aus den die inneren
AngeleReniieiten des Vereins bcrreffcndcn Verhand-
lungen ist der Antrac des Vorsiandes auf Einrichtung

einer Zcntrulf. «eldie die Aulg.ibe haben soll, einer

seits die Hüuunlallc bei Ht-'.iu;.irbeiteii stalislisuli zu Sain

mein, ihre Lirsaohcn 711 ermutcln. ialsche Nbiteilun^jcn in

den Tageszeitungen richtig zu stellen und die Kriahningcn
aus den Unlällen den Vercinsmitglicdern zugänglich zu

machen. Damit wUrde der Verein der Allgemeinheit zwei-

fellos einen croßen Dienst leisten. Erforderlich ist dazu
nalilrlicii, daß der Zentrale in allen Teilen OeutscblMids
SnckTenttndigc zur Verfügung stehen, die sofott ini»kin
EiaseUalle, der sich in ihrer Nahe erc unt-t ;ur Prafuag
tUld zum Bericht herangezogen werden können. Diese
Auswahl von Sachverständigen ist aber auch überaus
widitig f4r alle gerichtlichen und außergerichtlichen Strei-

tigkeiten bei Ausführung von Betonbauten Ks wird da-

her eine dankenswerte .\ufgal)e de^ Wrcins stin, eine

solche Liste von Sachverständigen tUr die verschie-

denen Facl^ruluungcn Iletnn, P",ibcnl)Cton, Zcmentruhroii.
Kanalbau usw auszustellen und tvr.xr sovvoh! aus N'crcins-

mitgliedem, wie Nichtnnrf;lieiifr:i und diese :ii v'eileäitii

Kreisen, auch bei den siaatiieiien und siudtisciienbehordcii,

den zuständigen Ministerien und den Gericht«« bekannt zu
geben und auf die Heranziehung dieser Sachversltodigen
Einzuwirken. Es wflide damit einem sich jetzt schon oft fühl-

bar machenden BedOrfnis entsprochen werden. Angestrebt
wird, daß aus diesen Sacliverstündigen auch Scmedsge-
richte für Strcitir.i^cn bei Ketonbauten gebildet werden

Hr. Langel Ott, Dresden-Cossebaude, berichtet über
die Verhandlungen des zur Reratung dieser Frage einge-

setzten .Ausschusses im ganzen, während Hr Ing. Brause-
wettcr, f'iLiiidetU des neugebildeien ( »csterreichischen

Beton-Vereins in Wien, insbesondere aber die Einsetzung
eines Schiedsgerichtes spricht, von der er nach den Kr-

fahrungen, die der österreichische Ing - und Arch -Verein

in Seinem Kreise damit gemacht hat, nicht allzu viel Kr-

folg enrartet Genannter Verein habe seit 38 Jahren ein

solches Schiedsgericfal. das in dieser Zeit 315 mal in Tä-
tigkeit getreten sei, ;o Urteile geflllt und Vergleiche
b&beigefUhit habe. Die Inanspruchnahme dieserSchiedsge-
ridite sei aber immer geringer geworden, da sie zu lang-

sam und scbwerttllig arbeiteten und zu teuer seien. Der
Verein habe im Jahre iqo4 dann eine neue Schiedsge-
richtsordnung angenommen, eine Besserung sei aber nicht

zuerkennen .\iit .Vt.-.m^ des \ urM-. enden wurde trotzdem
beschlossen, die Schicdsgenchtsirage ins Auge zu fassen
und im übrigen die Enicbiang der Zentralstelle einstim-
mig angenommen

An die geschäftlichen Verhandlungen schlössen sm Ii

die Berichte der Ausschüsse über ihre Arbeiten ;ui

Hr. Alfred HUser, Obeiesasel, tierichtet aber die Arbei-
ten des Beton- und EtBenbeton-Ausschusses, die

1. Zt snsanunenfallen mit den Arbeiten des großen „deut-

adien Ausschusses fOr ßsenbeton", dessen Tätigkeit wir

schon verschiedentlich zum Gennstande eines Berichtes
gemacht haben. Hr. Langelott berichtet Uber die Ar
eiten des Rohrenausschusses, der sich als nächste

Aufgabe gestellt hat: „Hie .Aufstellung \on Normen für

die einheitliche Prüfung von Rohren aut Widerstandsfähig-
keit gegen äußeren Onu Knie soUdic Einheitlichkeit

ist durcnaus wünsciicnswen, d.i jetzt sowohl bei den Be-

hörden wie in den l-.ibrikcn so abweichende .Methoden
bestehen, daß Vergleiche der gewonnenen Ergebnisse nicht

möglich sind I5er .Ausschuß wird voraussichtlich umiang-
reicne Versuche anstellen, die auch die Krage der erior-

derikhcn Windtlürken kl.ir stellen sollen.

Ans den Vereinsangelegenheiten ist dann noch so er-

wfthnen, daß fdr dieses Jahr, voraussichtlich fUr Mitte Juni,
eine Wanderversarnmiung in Milnchen geplant ist,

zu der auch der Verein deutscher Fortland-Cement-Fabri-
kanten eingeladen isi (und tugesagt Iwt) und auch der
Verband deutscher Arch u. Ing -Vereine aufgefordert wer-
den soll. Es soll eine l-esisiuung mit Vorträgen stattiin-

den, an 2 Tagen soll verhandelt bczw, besichtigt werden,
was München aus dem Beton baugebiet z Zt Interessantes
aufweisen kann, und der v Tag gi'.t dein Vergnügen

l lcr llr \ orsil/endc berichte', lertier, dali die vom
Verein in tiememschaU mit dem Verein lieutscher l'ort-

land-Cement- Fabrikanten auf der Düsseldorfer .Aus-
stellung 1902 ernchteien BauvolLeendgUltis fallen müs-
sen, da, eiM TolltWIndige UmgesUUang des Odkadat ge-
plant sei. Nur ^le der Sinicn wade viellddtt erhalten
werden kOnnen. Au! eine .^frage erwidert er, daß beab-
sichtigt sei, das BrtlckenbauwerK bei dieser Gelegenheit
dmtn Belastungsum Bruch su bringen, um auf diese Weise
noch am denkelbSQ" Nutsen zu zmien.

«.Ittn i9al

.Auch in den Verhandtungen. des Reiuii-Veiviii:> wird
schließlich des .Deutschen Museums in München"
gedacht, zu dem der Verein im Vorjahre bekanntlich einen
einmaligen Beitrag von 5000 M geleistet hat Es sei nun
.Aufgabe der Vcreinsmitelieder, nachdein der /cment-
tabrikanten -Verein die Zemenilieferung kostenlos über-
notutnen habe, die un «lern Bau vorkommenden lieton-

undEisenbeton-.Auslillirungen in niustergültigerWcise unter
liilligster Preisstellung /u lu-wcrkstclligen

Den breitesten Kaum an den beiden X'erhandlungs-
tagen nahmen die Vorträge ein, denen die Versammelten
mit besonderem Interesse folgten. Es waren davon nicht
weniger als 8 angesagt, von deneii nur «inerdM Hm. B.
Liebold, HoUmTnden, wegen KrankheitdesRedners nus-
fiel. Er sollte in der Hauptsache die in Pfeiler, Gewölbe
und Spannbogen aufgelösten Stützmauern der .Ma-
schinenfabrik I-Ienschet in Cassel behandeln, von
denen wir ein Bcisi>iel in den , Mitteilungen*' Jahrg. 1004
S. .Mit tiereits % cruffentlicht haben. Drei der Vorträge Ligen
.IUI iheuretischem Gebiete, drei ;mdere behandelten llaii-

.lusiührungen. Ein Vortrag des Ilm Wasserwerks-Direktors
Sc Ii e el h aase. Frankfurt a M

,
bezog sich aut Ma ß nah-

men gegen die angrcitendcn Eigenschalten des
Fran Kturt er Grund Wassers " Das w.tsser besaß einen
hohen Gehalt an freier gelöster Kohlensaure, die sich so» ohl
für den Putz des Hochbehälters als auch für die gußeiser-
nen Röhren als außerordentlich angreifend zeigte und
durch Rieselung bezw. Filtrierung des Wassers durch ein
Filter mit Marroorbrocken zusammen mit Überschüssigem
Sauerstoffe entlernt werden mußte .-Vußerdem wurden die
Wände des Hochbehälters mit verschiedenen Schutzan-
strichen versehen, von denen sich in längerer Beobach-
tung ein .Anstrich mit Inertol als besonders günstig er-

wies Die beiden .Maßregeln haben sich fiir den Bc^t.md
der Leitungen und des Flochbehältcis als akißer^t gunstiu
erwiesen Wir geben den Vortrag an anderer Stelle nocii

ausführlich wieder Fbenso behalten wir uns vor. die .wi-

deren X orträgc teils im Hauptblatt, teils in den .Nliiteilun-

gen (,'anz oder auszugsweise zu verOffentlit hen
Ergebnisse von Versuchen mit Eisenbeionbalken tru-

gen cineiMto ib. Dipl.*2Dg. Luft, Direktor der Firm.i

DyckerhoB&WMnuHminNSmbeig, anderscils Hr Dipl

-

Ing. Rieh Müller von der FirmaRod. Wolle in Leipzig
vor Ersterer sprach über Versuche mit Eisenbeton-
balken, bei denen die Wirkung verschiedener
Armierung für die Schub- und Biegungsfesiig-
keit festgestellt werden sollte Die Versuche sind nach
seinen .Vng.dien in Icr .M.iter!alprülungs;inst.dt in Stuttgart
ausgcUihrt und ver.inl.iLxter. ilen Redner ?ii dem Schlüsse, i

daß den Bügeln, entgegen indcn n Meinungen für die .Aul- !

n.-ihme der Schubkräfte und die Erhöhung der 'I ragfähiK-

1

kei^ eint nr> I ^'rMQerc Wichtigkeit beisnmcMeD Mi, msI
den .lUlgebogeneii Eisen I

Im Anschluß an Äese Ausführungen machte Redner
dann noch kurze Mitteilungen Uber die bei der Bruchbe-
lastung der Nürnberger Ausstellungshalle *) gewonnenen
Ergebnisse, die seine Anschauungen bestätigten. An der
sich anschließenden kurzen Besprechung beteiligten sich
die Hrn. Ob.-Ing. Bosch, München, Reg -Bmstr Gehler.

'

Dresden, Prof. bchüle. Zürich. Ersterer ist der Meinung,
daß die Wirkung der Bügel hau pt.sach lieh darin bestehe,
daß sie den glatten Stallen gewissermaßen die EigenschaU
von Knotenciscn verleihen, dadurch die HaWesiigkeit uml
damit die Tragfähigkeit der Balken erhöhen Hr Gehler
tritt namentlich für möglichst weitgehende Versuche mit
ganzen Konstruktionen ein, und Hr. Schülc summt dem
\''ortragenden insofern zu, als er die Meinung vertritt, daß
die Bedeutung der Bügel vielfach unterschätzt werde, wah-
rend sie taiMIchlichiiuunentUdi für einacitife Belastungen,
auch im mitüeien Teile des Balkens notwendig seien.

Herr DipL-Iag. R- Müller machte XCtteilungeo Ober
Untersuchungen, die er mit von ihm ausgebildeten Mefi-
Instrumenten, eigenartig gestalteten Spiegelapparaten, an
Fjsent>etonbalken fll>er „die Lage und das Wandern
der Nullinie, sowie das Verhalten der Quer-
schnitte' gemacht hat Im liegensatz zu den bisher aus-
geführten Versuchen m ichte Redner seine Beobachtungen
.in einer ganz kur/eii .Melisircvke von nur6cn und außer-
dem bei den 20«:"' liuiieii Halkcn in i ? Höhenlagen, wäh-
rend man sich bisher im allgemeinen l.ur.ii üegn-.igte, nur
die Dehnungen bezw. Zusaromendrückungen .m der Unter-
bezw Oberkante zu messen und durch geradlinige Ver-
bindung von deren Enden die Nullinie festzulegen. Die
nneh drai neuen Verfahren gewonnenen ErgebniMe «ban
daher nverlässigere ErgebnisM Aber dl* Lage derNuIl-
linle und lassen außerdea die Vetbiegunffen der Quar^
•chniBeTeifolfen. BeiUgKch der lelstereD kommt Redner

•) Vagi, dcna KoaMrakifan ia jemülmaguir Jtigg, 1906S. 71.
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7u üciii den liiblicri^L'n AiihcliuuunKUii cul^cgciistelR'iitl(.-ii

FrKebnisse. <iaß nicnt die Endquerschnitte, sondern \ lel-

mehr gerade die miuleren Querschnitte sich verbiegen, so-

dafl tuso die Ursache hientlr nicht in den QuerkrSften,
sondern in den LSngaspannungen tu suchen sei

Auf rein theoretischem Clebietc bewegten sich schließ-

lich die AusSUhrungen des Hm Dr-Ing. Thieme, Altona-
llahrenfeld, der über den .EiniluLv der (.»uerkrälte auf
die Anordnung der Arlnicrun^; tici Kisenheton-
ba 1 k cn " sprach und namentlich die KrmittcltinK der zweck-
mnlMfjstin Komi iiml der I angc der Knd-L'nil)iet;unj;cn

der Kisen aul rLchiicnsciicni Wege behandelte Nicht mit
Unrecht «urde im Anschluß an diese Auslühriin^-en \on
Hrn B'jsch betont, datJ in diesen Kraj;en doch wühl der
Versuch in erster Linie maßgehend sein soUie

In den drei sich auf praktischeAnwcndungendesKiscn-
tactoDS benehendcn Vorträgen behandelte m. Rad.
Heim von der ZweigniederlassungBMdau der llima Cari
Brandt in Düsseldorf den Neubaa der Markthalle II

in Hrcblau, eine sehr interetnnte Hallenkonstruktion,
bei welcher die 19 weit gespannten Kinder als parabo-
lische Böfren ansgebildet sind Die Kosten des Bauwerkes
betru(.'en nur o.'? lilr 1 i" bebauter FlSche Die langen
Kiict; III liicscil Himicrn, die etwa J5 Lmi^c besitzen,

inuütcn natürlich fjestoßen werden. Man hat an der: Sii ißen
Muffen, ilso Schraulicnverbindungen angewendfi , lic-

Stußc dabei natürlich versetzt Im .Vnschluü hieran wird

die I r.igc des zweckmäßigsten Stoßes erörtert \n den
Auseinandersetzungen nahmen die Hrn Prof Kudeloii,
Gr.- Lichterfelde, Reg.-Bmstr. Ciehler und Prof. Siegmund
Muller, i harlottenburg, teil. Krsterer häh die Verbmdung
mit Spmn«»chloli gegen Schwingungen und ElscMUte-
nincen noch nicht für genUgeml erprobt, wXhreitd Hr.
Gehler gerade diese Vcrbindimg nach neueren Versuchen
als besonders günstig l>ctr.tchtet

Kin zweiter Vortrag des Hm. C)b-Ing. Köhler der
l-irnia Windschild & L.ingelott, Dresden-Cossebaude,
betrat die . .•\nw'en<iuni,' von (ielenken bei BrUcken-
bauten" Kednc: ^rit; entschieden für die /.weckmäßif;-
kcit der (lelcnke cm, erörtert die IkI (lelenksteinen aul-

tretenden I )nii ks crhahnisse, falsche und richtige Ausbil-
duiiL' und Vcrle^unK der ( lelenksteine und führt eine Reihe
i:iit t .cknkcu .iusj;cttihrter Brücken im Bilde vor Itn .\n-

schluU ;ui die Ausitihrungen erläuterte Hr. Ob.-Brt. Stadtbrt.

Klette ia DceideBt die alleidings etwas kostspielige Art
und Weise, wie bei dem Neubau der Augustus-Brttcke
die Abfangune des auf dem Gewölberüclcen ablaufenden
Wassers vor den Gclenkfugen bcwirict wird.

Der letite Vortrag schheftlich, den Hr Ob -Ing. Hart
von der A.-G. für Beton- und Monierbau in Berlin hielt,

betraf die von dieser Firma ausgeführte Erweiterung
der KisenbahnbrUcke im Zuge der Kingbahn Uber
die frin/ Ketjcntcn-Straße bei der fLiltestellc
l''r 1 e d c n .lu - \\ 1 1 Hl c rsd o rl Wir ven')itentlichcn den Vor-
trag gleich/citig .ius«u>,'^w eise :in anderer Stelle S 4.' ' An
ihn kniipftesich eine Icl iluiite Besprechung, an der sich die

Hrn Dr Mautner. Dilsseldurt; Reg.-Bmstr. Si>ancenl>erg,
Karlsruhe; Dir. Koenen, Berlin; t)b - Ing. Boscii, Mün-
chen; Landesbaurat Lcibbr.uid, Sigmaringen; Reg -Bmstr.
Gehler, Diesden; Reg - und lirt l^üm, Becüa; Oi».<BTt
Prof. Lticas, Dresden, beteiligten, und die sidi nament'
lieh um die Ausbildung und Lage der Gelenke drehte.
Dr. Mautner weist auT die Zweckmäßigkeit einer Ver-
sieüung des Uogens im Scheitelgelenk hin. -we sie bei

dieser Brücke auch ausgeführt ist. Hr I e 1 b b r .1 n 1 ! e rl.iu te rt

in .\ntwort auf eine Frage des Hm, Hosrh die .Vnord-
nung der Gelenke bei scnieien Brticken Hci der ersten
schiclgcwulbtcn Brücke mit Celcnken über die Donau
bei Mundctkitigen habe der verstorbene l'rusident Leib-
brand die (lelenke senkrecht zur llogenachse, also staffel-

Ujriiiii; .ingck'j;t, dadurch werde a);cr eine Drehung um
alle .\chscn zugleich unmöglich gcm.icht, mindestens aber
entstünden starke Torsionsspiuinungen in den Gelenken.
Man mUsse also alle tielenke in einer einiigen schiefen
Achse anordnen, um eine voilkonnene Dmnni tu er-
mdKlichen. Es seien dann al>er besondere konitmlttive
Maßnahmen erforderlich, um ein seitliches Gleiten der
Gelenke zu verhindern

Im übrigen halte er für flache Gewölbe mit hohen
Pressungen aie Ausführungen ohne Eisen für besser, da
der Beton zwischen den Fisen doch schwierig in der cr-

forderliclicn ('.litc luT/ustcl'.en sei M.in \Mir('.e .mch diese
Brllckc wahrscheinlich ohne KistncinLigcii haben aus-
tiihren können, wenn m.in die Kam[ilcr>,'clcnkc stark fjegcn
die Mitte t!cs Uogens versch'd>cn luitte; d.inut «urden die
Momcnii HM mittleren Bü^cmli e kleiner und folglich

auch die auiiretenden Zugsp.uinungen Hr Labes er-

widerte darauf, daß die Eisenbahnverwaltung bestrebt ge-
sei, ohne Eisenbeton auSMikommen, das sei aber

truusurgtalligcr Untersuchung iiiclit geglückt. Hr K u cn en
Sibt zwar su, daß durch die Verschiebung der Gelenke
ie Momente kleiner werden. dafCtr wachse aber der Ho-^

tisonulschub; die Widerlager aber seien hier schon ohne^
hin reichlich stark Hr. Leibbrand bleibt dagegen bei
seiner Meinung bestehen. Wir erhalten zu dieser Frage*
noch nachträglich Mineilung von einem Meinungsans«
tausch des Hrn Dir Koenen und Hm* Prof Förster,
Dresden, wonach beide Herren Übereinstimmend zudem
Krjjcltnis kommen, daß die Anschauung Lcibbrands nur
zutreffend sei lici flachen B<5gen, die als Parabel bctr.ach-

tct werden können und zwar nur für gleichmaßige
Last Hier bleibt der Horizontalschub derselbe, einerlei,

wo die tielenke liegen, und deren Lage wird nach Koenen
dann am zwecktnäßigsten für die I^anspruchung des Ge-
wölbes so bestimmt, daß bei ungünstigster einseitiger Üe-
lattuag die Kampfer- und die Streckenmouisite ffinUt»
Absolut-Werte erludten. Das ersibt (wenn f die ludbe
Spannweite) als gUnstif^te Lage der Kämpfergelenke den
.\bstand Ve' »ot" Scheitel, wenn man von den geringen
Verschiedenheiten der gleicfueitig wirksamen .^chsialkräfte

absieht. Für eine F.inzcllast im Scheitel, so führen l>eide

Herren aus.die in dem vorliegenden F'all unbedingt berück-
sichtigt werden miisse. w eil hier die hohen Einzellasten der
Lokomotiven gegenüber dem Kigengewicht erheblich ins

tiewichl lallen, würde sich aber die S:ichc ^an? anders
stellen, denn hier sei zweifellos der Honzontalschub um
so grnßer, je tiachcr diese 1 ist i;e^;en die Kiimpfcrgelenlce
abgestrebt werde, d h. je hoher letztere, infolge Verschie-
bung nach der Mitte liegen.

Hr. Koenen weist noch auf die hier gewählte eigen-
artige Form des Widerlagerfußes htn^ der senlirecbt «1^-

geschnitten und wulstartig aufgehOht seL Diese Foioi sei
gewählt, um den [lassiven F.rddmck in verstärktem Maße
mit heranzuziehen und außerdem werde durch die Rinnen-'
bildung vor diesem Wulst eneicht, daß das auf dem Ge-
wülberückcn abfließende l'agewasser beiderseits des Widern
lagers abueleitet werde und nicht das Erdreich hinter die

J

seni .luiweiche und damit die Standfestij;kiit schwache*
Den Beschluß der Beratungen bildete noch eine Reihe

kurzer Mitteilungen und die Beantwortung von
Fragen Hr Reg -Hnistr. .Magens aus Hamburg sprach
(iher den n.ich seinem geschiit/en Verfahren hergestellten
,'rransuortlieton über den wir bereits in ISr. i aus-
iälirücfa belichtet haben. l£ine lebhafte Erörterung knüpft
aidi an die Frage .welche Mittel gibt es zur Erzielung
möglichst großer Schallsicherneit sowiesur Ver-
hütung von Kälte- und Wftrme-Uebertragungbei
Eisenbetondeckcn" Von einer Seite wird (Ue An-
wendung von Eisenbeton Hohlbalken empfohlen, von
anderen Steinholzfußboden, Korkestriche, Emlegung vor
Bastmatten oder Pappe unter Ijnoleum, wodurch aller

diiißs der IJestand des Linoleums leicht gefährdet wird
.Ms zuverlässigstes Mittel aber wird Min s erschicdencrt
Seiten die Autbnngung einer Sand- oder Bimskiesschichq
snn mindestens ,^

cm bezeichnet, aul welche auf Gips-i

oder Tcrranova-Kstrich Linoleum verlegt wird. Wichtig
ist ferner auch eine Isolierung der Derice und nament-
lich eines harten Kußbodens von den WiUiden.

VonliMeicsse war unter den Anfnoen, diejenige, wie
es seitens der Baupolizei mit der £nl8ssung von
Eisenbeton wänden als feuersicherem Abschluft
von Treppenhäusern gehalten wird. In Berlin ist

der Eisenbeton hierfür nicht zugelassen. In Dresdeo,
Düsseldorf. Württemberg wird der Eisenbeton in minde-
stens locra Stärke zugelassen; in Cöln werden lot" ver-

langt. :\n anderer Stelle z T noch mehr. Es sei auf-

fallend, daß dem Eisenbeton, der sich doch gerade als
besonders leuersicher erwiesen habe, hier noUl solches
Nfißtrauen entpegenuehracht werde

Am s|iUlen Naclimilt.ij.; des ; Sitziinf,;stagcs wurden
die Verhandlungen geschlossen, die des Interessanten eine
solche Fülle boten, daß der auch vom Vorsiiaenden ge-
teilte Eindruck hervorgerufen wurde, es müsse in Zukimft
wohi noch ein y. VenHUKUunntig Binzugenommen wer-
den; das würde aucli den kleinen Mitteilungen und vor
allem der Diskussion sogute kommen, die jetzt nicht zu
ihrem Rechte kommt, wihrend doch gerade durch den
Meinungsaustausch der aus allen leileii Deutschlands
herbeieilenden Fachleute eine Klirung zweifelhafter Fra-
gen und damit eine F'örderung des Beton- und Eisen-
lietonbuues herbeigeführt werden könnte. — Fr. E.

"UhulirOie PIcillcfViUc»» in [)Öucrilorl. — EÜcnbihnhrdclir in KlinT
Beton in Zage der Riniit'i'in bri Berlin. — Von der il. (iener*l-Ver-
auantnac dckVcrcia« deulKticrPorthuid-Ccaiciit Fmbrikaalcn*. (SaUaO.)—Vmam ILHaaeMMiMUBtaMg et* »DMWfliia Batw-VsMiM*.(Pwi>

4Jä

Vcrhc der Deuttcltea Biuicltau, Ii. n, b. nwMl Mr die Redaktia»
vanniworUidi PrUi Bltalao. BKlIb

Buclulrackerei Uottav Sctwock NachHi,. P.MLWckcr, BerKa.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG

: MITTEILUNGEN liRFR=
ZEMENT, BETON-UND EISENBETONBAU
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
*^ * FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

V. JAHRGANG. No. 7,

Die neue Markthalle in Breslau zwischen Garten- und Friedrich-Straße.

Von Obcriogenieur KudoK Heim, to Fa. Carl Brandt, in Breslau.

(Vomag, gehalten auf der XI. lUupiTcriammlunj; de> „Deutichen Beton-Veieini" io Berlin 1908.) HIrriu eine Bildb(ila|t.

|ereiu seit elDigen Jahren tauchte aus den Kreisen
der Eisenbeton-Fachleute der Gedanke auf, Hallen
von grölleren Spannweiten in der Verbundbauweise

zu konstruieren und dem Kisen auch aul diesem Gebiete
die Herrschait streitig zu machen. Die eisernen Riesen-
hallcn sind unverhältnismäßig kostspielig in der Anlage
und daiu kommen die sehr bedeutenden iortlaufenden
Erhaltungskosten. In neuerer Zeit machte man auch die
schmerzliche Erfahrung, daß trotz sorgiültigsten Anstriches
Kondensationswasser und Kohlengase das Rosten fördern
und die Tra^'fähigkeit der Bauwerice schmälern, so daß
man Versuche anstellte, wie etwa das Eisen gegen die

schädigenden Angriffe wirksamer geschützt werden IcOnnte.

In England, wo der Emsturz der alten Eiscnhalle des.Cha-
ring-cross'-Hahnhofes die Frage in den Vordergnind des
Interesses rückte, wurde im Jahre 1907 der neue Gütcr-
Bahnhoi in Newcastle mit einer mächtigen, aber außer-
ordentlich schwer gebauten Eisenbetonhalle ausgestattet

In Breslau sind seit Mitte des Jahres igo6 die beiden
neuen Markthallen im Bau, bei denen weder Walzträger
noch genietete Eisen-Konstruktionen zur Anwendung ka-

men, sondern ausschließlich Beton- und Eisenbeton-Kon-

struktionen. Die eine der beiden Hallen soll im folgen-
den im Bau vorgeführt werden Mit den Erdarbeiten wurde
Ende Juni 1006 begonnen, im Dezember wurden die Ar-
beiten mit Rücksicht auf die Kälte unterbrochen und erst

Ende März 1^7 wieder aufgenommen. Bis zum 34. Scpt
1907 waren die Arbeiten des Rohbaues bis zur Eindeckung
des Daches vollendet; der eigentliche Hallenbau benö-
tigte nicht ganz 4'/i Monate.

Das GcDäudc steht auf einem Grundstück, das ehe-
mals ein Teich eingenommen haben soll, und diese An-
gabe würde die eigenartigen Grundwasser-Verhältnisse,
die sich während aes Baues vorfanden, hinreichend er-

klären. Der CJrundwasserspiegcl stand bei Beginn der
Arbeit in den Probegruben 1,51" unter Gelände; die Fun-
damentsohle sollte 4,3 bis 4,5 n unter Gelände liegen, in

den Banketten noch 30^ ticler, sodaß mit einem Wasser-
druck von mehr als 3 «• Hohe zu rechnen war. Mit Rück-
sicht auf den starken Aultrieb einerseits und den nicht
ganz zuverlässigen Baugrund anderseits wurde eine durch-
gehende Fundumentplatte angeordnet, die bei gegebener
Kellerhohe eine möglichst geringe Stärke haben mußte,
um die Wasserhaltung nicht noch unnötig zu erschweren.

Abbildg. 4. Lebigerflst und Elntchaluag der Hauptbiadci.
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Da die H.iuptpicilcr ohne ! umiainentgewicht bis 230 'zu
traKcn haben, aber höchstens nur eine Bodenpressiing TOD
2 kf/qca zulässig war, so ergab sich die Anwendung einer

nulle euch aus dkgem Gmade mit Notwendigkeit Für
dieee war eine auSerordentiidi surke Eiwnbewehfung nO*
dg, um mit einer Konstruktionssiärlte von nur 50«" auszu-
kommen Der BauRnmd bestand in der Hauptsache zwar
ausLette, aber es befanden sich darin Adern und Nester von
lehmigem Sand und eine Anrahl stark auftreibender (,)uel-

len, die viel Schwimmsand mit sich führten lfm die cisen-

bcwchrtc Fundanicnt[)latte im Troi knen herstellen zu kön-
nen imd die proßcn ricilcrlastcn nicht konzentriert, son-
dern .Ulf die ii.inic Fläche verteilt auf die Isolierschicht

tü übcrtraneii, sMirde diese unter die Kisenbetonplatte ver-

leg',' 1 r^lt-r der neuen < olticr M.iikthalle. WCldie Hab« aU
Rlicm licgl, wurde bekanntlich eine außer-
ordentlich starkcBetonschUttunK eingebracht,
um durch deren Gewicht dem Auftrieb des
Rlietnbochwassers entgegenzuwirken Natür-
lich verteuern die ungeneuren Betonmengen
der rd, 3 n starken l'latte die CIrtindung. Bei

den Breslauer Markthallen, sowohl bei der
Markthalle I, welche ganz nahe derOder liegt,

wie auch bei Markthalle II, welche hier be-
sprochen wird, ließt unter der Isolierschicht

nur eine c uu d uKi'- üctonjilattL', welche ein-

schließlicii Zcmcnt-l' einschiebt 9 cm stark ist

Die Feinschicht erhielt einen guten Goudron-
Anstrich und über diesem zwei Lagen As-
uhahfilzpappe nvt heiBcn. (. i idron in den 1

Ueberdeckungen dicht auieinandcr geklebt.
^

Die Teilung der Außenmauer durch die Iso-
lierung machte die Anordnung besonderer
Eisenbeton-Bankette nötig, die unterhalb der
Isolierung liegen und derart steif konstruiert
sind, daß der Bodendruck unter den Ben-
ketten derselbe ist, wie unter dem flbrigCB
Teil der Fundamentplatte.

Das Grundstock wurde streifenweise unter
stÄndigerWasscrhaltung atwKCsrI'. u hlet l'm
das Wasser 50 t™ Ins 1 m unter der Solile hal-

ten zu können, wurde in dieser Tiefe eine
vollständige Drainage mit einer großen Zahl
von Sandtängen angelegt unii der ganze Ab-
fluß nach zwei Haupt Saminelbrunnen gelei-

tet Die Drainage sollte hauptsächlich die

Sandnesler nod Qoellea verbinden. Wo Ml-
cheQuellen unbeachtet geblieben waren und
nach dem Einbringen der Betonplatte in der
einschließenden Lette keinen Durchgangfan-
den, hoben sie mit großer Gewalt die Platte
hoch. Solche Stellen mußten dann offen ge-
halten u erden, bis die Kisenbetonplatte war
Auin.i'nvic des .-Vuitriebes geeignet und die
Pfeiler bel.isiel waren

Die vorhin crwähnio 'I L-iaiiii.; der .\uben-
mauern bedeutet c;ne sehr lie<!eutendc F".r-

spaniis ^^egenilbcr der Culncr Ar.onlnung,
wo ring.s um die .\ulicnmaucrn /urUmschlic-
Suog des wasserdichten Beckens starke Be-
ton-StUtzmauern angeordnet wurden,die nach
Fertintelhioc des Baues imbelastet und
liemlich lAenItlssig sind, weil die tragenden
Anftenmatiem vollständig innerhalb des Bas-
sins stehen Ueberdies zeigten diese Stütz-

mauern währenddes Emporwachsens, des Ge-
bAudes Kissebildungen, wie irli aus einem
Bericht über diesen Hau in der „Zeitsc hrift

llir ivuiv. L-scti" entiiehnie AMnldiinj,' i /ei^'t

die eben bLScIinebeiu-n Ar'iciUn an der Isu-

lierung sowie an der I' iind.inicnipl.ntc In

dem größeren Teil des ( ;rund>uickcs sind

die Kellerjifeiler und lUi -.en bereits ierii^^.

und im Hintergrund sicin man üie Veranke-
rungen für die tiauptbinder 4 weit aus den K.dlerptetlem
vornuten.

Die Halle selbst hat Ltage und cum grABeren
Teil 43« Breite, An dem einen Ende schließt, in das
Hatlenrechteck hineinspringend, das Verwaltungsgebäude
und ein Anbau mit Nebenraumcn in Die Halle iiberdeckt

eine Fläche \'on 3350»" Dos Hauptschiff hat ig« freie

Spannweite und bis zum l,aterncngicbel Uber 21 « Hohe.
Von der Hautuhallc /wcipcii einerseits die 17" bingen
Nebenhallen ali, niil /»isi 1 ciilKvendcn Hachen D.u hcrn.

während im der iuideren Scue cm 6 71« breites Seiten-

schiff cbenialls mit tiacliem li.uli unsclilielil Rings um die

Halle und einmal iguer durch lauten Cialerien, 4i75 " llber

dem llaiicniiii.dH>dcn und \<>n diesem durch vkr Treppen
zugänglich i.\bbildgn 1 und 3;,

DicserEisenbeton-Entwuri konnte sich geacntibcr einem
lienitsiBr AnsHUinnig bestimmten Eisen-Entwurfd^h-
. . B, mit Rfldcsicht nif die geringeren Bau- und Erliil-

tungskosten und geflUigeres Aussehen Die Elsenhallen
zeigen für den Ijueo ein übermäßiges Durcheinander von
Stanen, das ein klares Erkennen der Hauptformen er-

schwert, während die Konstruktion hier sich in einer liei-

nahe ärmlichen Füintachhcit zeigt imd architektonisch durch
wenige str,ine Linien charakterisiert ist Das gilt nicht nur
von den HiLUi>:')indern, sondern auch von den Dachflächen,
durch (leren steiie l'l.ilteii die besonderen Windverljatuie,
welche die Dachflächen der Kiscnhallen unruhig iiinchen.

libertiUssig werden
Die Ubtichen Rahmendachcr mit purialarug ausgebil-

deten Bindern wtren i>ei 19 Spadhweite klotäg und teuer

Abbildgn. 1 und 3.

ewonlen: deshalb vermied ich diese statisch unvorteil«

Safte Form, löste den Binder auf in einen parabclfunniger
Gurtbogen, dessen Sdienkel allerdings tief m den Raum
hioeintreten, und in dne Anzahl Entlasttmgsrahmen, welche
die Dachlast abfangen und mittels der Stützen auf die
Gurtbögen übertragen

Die Abbildp 3 zeigt die Konstruktion eines Binders
der Haupthalle; die StiJtzlinie ist dabei in das l'rotil cingc-
gctr.igen .\iis dem Verlauf dieser Stützlinie ersieht man,
d.iß du

f'( .sähltc Gurtform verhiillnismäßig geringe Hie-
gungsmonicntc ergibt, da die SUiulinie si( h nicht allzu-

sehr aus dem Kern der ungünstigsten r)uerschnitte ent-

lernt. Daraus folgt eine bedeutende Ersparnis gegenüber
der Rahmeniorm. Spannweiten von 40—50 », wie sie die

Hallen der deutschen Zcniralbahnhoic aufweisen, konnten

NoiT
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mit ähnlii hen Konstruktionen auch injEisenbcton hcwäl-
tiut werden Diuu wiire ulier noch nötig, dali mit gleichem
oclcr größerem Recht wie im Kisenhochhuu auch im Eisen-
betonnochbau fUr solche Dachlconstrukiionen die zuIiis-

sipcn Spannungen hoher gesetzt werden.
Durch die von den Hau|>tlangsträgem unter dem I-a-

ternenbau Übertragenen groben binzclliisten von mehr als

Sot wird die SiUtzlinie plotzli(;h stark nach abwärts abge-
lenkt, durch <iie Kinzclbisten der Kntlastungsrahraen nur
wenig angezogen, um schließlich, ihirch die großen Lasten
Uber dem Widerlager abermals abgelenkt, sehr steil an
dcmüinderluß auszutreten. Der Horizontalschub steigt nie-

mals Uber ^ot und wirddurchZugsiangen aufgenommen, die

in der Kellerdecke einbetoniert sind.

Die nahezu 2 "hohen Längsträger zwischen den n"

Abbildg. I. HeratelluDg der Beiootohle oebtt IiolitruDC und dei Kdlcr{e«ebo»cs der Muktti^llc.

der Baustelle, eine mißliche Sache. Ebenso unvollkom-
men ist aber das übliche Stoßen der Eisen mit UebcrgriH.
Ks wurde deshalb beides vermieden; an jeden der drei
'Teile einer Suinge wurden (iewiiidc angeschnitten und,
nachdem die Teile in die richtige Lage gebracht waren,
mit Spannschlossern verschraubt.

Die l^st der Rüstung wurde mit starken Rundhölzern
in etwa Knüemung und durch Verinitielung besonders
steiler l'ußschwellen aul die Halkcn der Kellerdecke ge-
stellt ;Abbildg 4.1 Außerordentlich wichtig Utr die Her-
stellung schwerer Eisenbeton-Konstruktionen ist eine voll-

kommen steile und unnachgiebige RUstung, sonst können
wichtige Konsiruktionstcile in der Abbindezeit Risse be-
kommen. Es wurde deshalb an Kiistmaterial in keiner
Weise ges)>art und überdies verlangte die kurze baiuei(

von nur 4 Monaten gleich-

zeitige Aufstellung der RU-
stung für die ganze Halle;
anderenlulls konnte durch
Auswechselung der sich
wiederholcndenOerüstteile
an Holz gesiiart werden. Die
Sjmrrcn der Laterne liegen
injn'Entfernung von ein-in-

der I Abbildung ») und bil-

den mit den l-'cnstersiützen

steife Rahmen von 7 «
Spannweite.deren l'"Uße sich

auf die Pfosten-Fachwerke
aufstützen. Aehnlich sind
die S]>arren angeordnet,
welche die unteren Dach-
flächen tragen. Durch Ivet-

ten ist dann die Dachhaut
in Eelder von etwa 3 • 4,5
geteilt, die kreuzweise ar-

miert sind. Die flachen Dä-
cher zwischen den Seiten-

hallen haben 13 >>>und mehr

Fcriigcr Mut lur elektittcke Leitungen. KnttormunK dci (cflj|;cn Rohren.

Hefctellung von BetoaiOhreo nacb dem Schleudenreifahren.

von einnmler entfernten Hauptbindem wurden als Ifostcn-
Kachwerke ausgebildet, deren Stege, cntsj>rechcnd den
Schubkräften im Halkcn, gegen die Aulinger hin an be-
tonstarke und Eisenbewehrung zunehmen. Diese hosten-
Fathwerke wurden nicht nur der Material- und (Jewii hts-

Ersparnis wegen angeordnet, deren Vorteile durth die
Kompliziertheit der Schalung und licwchrung zum Teil
wieder verloren gehen, sondern auch des leicntcren und
gelalligcrcn Aussehens wegen, da die mehr als a >> hohen
vollen Hetonbalken keinen vorteilhaften Anblick gewäliren
wUrden.

Die Rundeiseneinlagcn der Hau[)tbindcr sind 34 «un

stark und müßten eine Gesamtlänge von mehr als ^5 "
haben Mit solchen Eiscnstäbcn wäre natürlich ein Han-
tieren zwischen den Schalwandcn kaum möglich gewesen
und überdies ist dieSchweißungdesl-'lußeisens.besonders an

8. Apnl 1908

freie Spannweite Um die Dacher der heilbaren Halle mög-
lichst wärmedicht zu machen, wurde die Dop|iel-Hil)cr-

schwanz- Deckung nicht unmittelbar auf die Betondächcr
verlegt, sondern zunächst wurden Rahmenliolzer mitSchrau-
benbolzcn an dcrKetonhaut befestigt, in <ien /wis«-henraum
Korkplatten mit (ioudron an die Beti>n-( >bcrtlächc geklebt,
und dann erst wurde die I.itiung aufgenagelt

Die Kosten des ganzen Rohbaues einschließlich Erd-
nrbcit und Gründung, Kellerdecken usw. stellten sich lUr

die Halte mit.v?5o>»™ bedeckter Fläche auf rd. 310000 \L
oder nicht ganz 93 M. lür 1 m» bedeckter Fläche. FUr die

früher erwähnte Colncr Markthalle stellten sich die Kosten
auf 150 M für II" bedeckter I-'lache, wie ich aus den in

vorgenannter Quelle ausgeführten Zahlen entnehme. Bei
diesem gewaltigen Unterschied fallen allerdings auch die
kostspieligen Gründungen in Culn ins Gewicht

5'
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Der Eisenbeton-Oberbau der BreslaiierHalle einschließ-
lich der Treppen, Galerien und einschließlich der Dach-
haut, die bei der Kisenkonstruktion nicht miteinbegriffen
ist, kostete iioooo M f'ir ;',:,oM'n oder 35,90 M. fllr i 1>n

Überdeckten Raumes Die i)ai her allein, mit allen Kin-

dern und sonstigen Tragkonstruktionen, stellten sich auf

a6^ M. iUr i 4", ein in Anbetracht der großen Spann-

weiten bemerVcnswert niedriger Preis Die eifjcntiimlii-hcn

statisihcii WriuiUiuisc- und ihre konslrukti\ c Hcwriltijjiing

sollen das Leitmotiv lUr eine eint.ii hc iiKiIcnSf hc Heh.md-
Iiin^ der Innenflächen der 1 lulle sein, wobei die lietoii-

Karhe der Trapwcrkc erhalten bleibt und nicht durch Tulz-

und Gipsarbeiten ein dem Banoitlriini fremdes Element
hineingetragen wird. —

Hcrttellang von BttenfOhran nach dem Schleuder- Ver-

fthran. Der Gedanke, die Fliehkraft zur Herstellung zylin-

drischer Hohlkörper aus Zement, Beton, Gipsmörtel oder
IkiUchen Massen zu verwenden, liegt einem Vetfahren
zugrunde, das in neuester Zeit durch Inf; KcntiSch in

Gemeinschalt mit der Firma Otto vSr .Sc h 1 o -^s r in Meißen
ausgebildet ist und in Anwendung gebrueht wird. Nach
langen Versuchen, die sich auf die Zubereitung der Mortel-
massc. die zweckmäßige Form und Lage etwaiger Kisen-
ArmuTunk'en, sowie besonders aui die Ausbildunj: der
Schleudcrniaschincn bezogen, ist es gelun|{en, KOrpcrvon
solcher Gleichmäßigkeit, Festigkeit und Dichtheit, zugleich
auch in solchenAbmessungen nenustellen, daß dem neuen
VeiMireo eine BoEeZukunft in Aussicht gestellt ivefden
kan&.DieiiMBefcrwmder geschleuderten Körperistkeine«-
wegs auf die deiKreiszylmders beschränkt, denn erstens
kAmienaudiFtismen mit regelmäßigem Querschnitt, kan-
nebelte oder gemusterte Oberfliichen hergestellt werden,
imd zweitens ist eine konische Verjüngung der Körper
nach einem Knde durch entsprechentle Schrä(.;stel!iing der
Sonst wagrechten Dreha< hse leik b.t tu erzie'.er.

Der iSfannigf»Itigkcit der muijlichcn Formen und .Ab-

messungen cntspricnt die große Zahl der Verwendungs-
zwecke, als Rohrleitungen, Säulen, Balken, Träger, 'I'ele-

eraphenstangen, Sign.Onuiste usw Leitungsmaste von ic

Länge, aus einem Stück bestehend, sind seit dem vongen
Jahre in Nfeißen aufgestellt (vergl. die Abbildung S 51I,

Die Anfertigung erfolgt in Formen, die der Länge nach
aiifkUm>bar sind und an beiden Stinenden durch Stöpsel
encblossen werden. Ist eine Eiseneinlagc beabsichtigt,
so wird diese zunächst in die Form gebracht und in ihrer

Lage gesichert Nachdem sodann die Form mit ziemlich
dünnflüssigem Mörtel ganz gefüllt ist, wird sie in die Ma-
schine eingeführt und in schnelle Drehung (bis laoe Um-
drehungen in der Minute: versetzt Das Schleudern eines
Rohres von beliehigcr iJinge d.uicrt etw.i 10 Minuten; es

werden dann die Kiidstopscl aus der Form gc/ogcn und
es wird das last klare Wasser aus dem zylindrischen Hohl-
raum der fertigen Rohre abgela.ssen vergl. die .-\bbildung

auf S 5 t). Sehr bemerkenswert ist die Regelmäßigkeit der
so erziehen Wandstärken und die Dichtheit der Masse.

All MOitelmnminl wird, n imentlich iflr die Röhren
kleinen Dnidmeaaen und geringer Wambtlike, Zement
mit Asbestlasem gemischt verwendet Die Beimengimg
von Faserstoffen tum Mörtel, welche die Firma sich patent-

amtlich schtttzen ließ, hat nicht nur fQr die Festigkeit, son-
dern besonders auf die Gleichförmigkeit geschleuderter
M.issen großen Einfluß. Die Massenteilchen, Zement und
Sand, die sich je nach ihrem Eigengewicht zu sondern
sirtlicn würden, werden durch die Fasern, die ihrer Form
wefien s^enljier leicht in der Masse .wandern" können,
zurUi kgehahen und dies um so mehr, je (einer die I-'.isern

verteilt sind und je schneller die Rot.mon einsetzt

Die Stamplbarkeit crdleuchten Betons findet bekannt-
lich in dem Augenblick ihre Grenze, wo das Wasser oben
in der ätamptdäche hervordringt Dann ist alle Luit aus
den Poren getrieben aiul die tettterea Ukka, da sie mit
WMserSDgalUU sind, tmelastischeWidersnode. DerBeton
^ckt* unter dem Stampfer, denn die Wasserteilchen wer-
den bei der nur einen .\ugenblick dauernden Stoßwirkung
des Stampfens nicht hcratisgedrängt Anders beim Schleu-
derverfahren: hier wirkt statt der Stöße ein andauernder,
wenn auch verluxhnisniäßig geringer Druck bei 20 c«-Roh-
rci; r[A 1 I Atrn ('ili-u h/< it;i,' .iiier wird d;»S WaSSer an-
daiiernti nach dem Inneren gedr.mgt, also aus dem Mörtel
abgeso^;cn Dadurch erklart su h die große DichtiiciV die
beim Schleudervetlahren er/ielt Vierden kann

.\ls F.iseneinlagen \ erwendet die Firma sowolil Rund-
sUlbe wieaiu h Streckmetal! Die Formgebung dieser F.in-

lagen erfolgt durch besonders konsinnertc Maschinen
Die Abbildungen zeigen einen der in Meißen aufge-

stellten Leituni
- ... ~-.

raa denen eine
werden soll.

Zorn Bwiehl Ober dl« 31. 0«aeral-Vetaannlwig dM «Ver-
eloa deuucher Portlaod-Cemeni-FabrilMnita* sind lolgeixle
kleine Benchtigungen zu machen: In No. J muß auTS, 39
in der rechten Spalte. 64 Zeüe. hei den im Freien vorzu-
nehmenden Parallel- Versuchen . in K: li.ir'.iLiig iin Secss .isser

hinter „vier Wochen' eingesehaltei werden .vor der l'rü-

>iiaungen zeigen einen aer m meinen auige-
jDgamasle, utid einige fertiggestellte Röhren,
fine nach Eihlitung aus der Form gehoben
— Professor Th- Böhm in Dresden.

fung." In der gleichen Nummer S 40, linke Spalte, Zeile
ist gesagt, daß in den neuen Normen der zulässige Mag-
ncsia-tjehalt aui 5 '',1,, „entsprechend ausländischen Bedin-

{eu" festgesetzt sei- Letzteres trifitnichtsu, daim Aus-
im sllgemeioen nur 4% zugelassen sind. —

Literatur.
Der offizielle BtHclit ober den VII. Archltektes-ICoo(reS

In London 1906 , I ransactions ol the VII. international con-
gress of architects, London n^o6l, herausgegeben \ on dem
.Royal Institute o* HrUish .Xn liitec ts", ist soeben erschie-

nen .Ms dritter Verli:ini:li:ni!-^-riL-(;enstiind war bekannt-
lich das Thema angesetzt: .Stahl- und Eisenbeton-
Konstruktionen." Lieber <ias Ergebnis dieser Verhand-
lungen haben wir in den .Mitteilungen' Jalirg. 1906, S. 57
und 6t einen kacten Bericht ctsialtet. Im «il den Vlu.
Kongreß, der tn den Tagen von 18. bis mm »4. MsI d. J.
in Wien stattfinden soll, der Eiscnfjcton wiederum einen
besonderen Punkt der Tagesordnung bilden wird, so ist

ein Hinweis auf das Erscheinen des offiziellen Berichtes
vielleicht willkommen. Er enthält in dem betreffenden
-Abschnitt neben der von uns in ihren Hauptiügen wieder-
gegel'enen Le-.;irei laing den Abdruck der von englischen,
amenk.inisi heil, lr;in/osis< hen nnfl amenkanischen Fach-
leuten - Deutbi.liland lehhe leider — erstatteten Kin-
/elrek'r.i^e, deren Inh.iU uir cbenl.ills kurz charakterisiert

haben \ cm ' lS' ludei um Interesse sind diwunter die aus-

llihriiclien Mitteilungen desiranzOsischen.\rchitekten.\ugu-
Stin Rey von der „Rothschild-Stiftung' in Paris über die

»Anwendung des Eisenbetons zum Bau billiger
WobnuDgen , sowie ein Referat von A. von Wi e 1 c mans
in Wien ober .Der Betoneisenban in der Monn>
mental-.\rchitektur", das svir in unserem früheren Be-
richte noch nicht ermähnt hallen \'erl.isser steht auf dem
Standpunkte, daß dem Eisenbeton das g.inze Gebiet der
monumentalen Architektur ersi blossen Vierden kann, so-
bald ..es möglich wird, mit dieser Konstniktionsart For-
men /II verljiiidcn, die ihr so spcir,--! Ii eigentümlich smd,
daß die Frsi heinung dieser Haukorper .ils sokhe schon
den Gedanken einer 'mit.ition von aus anderen Uaumate-
rialieii liergestellten Kauleilen ausschließf. Er zeigt dann,
wie durch Einlegen von Formstücken in die Scnalung,
durch Einbetonieren von einzelnen schmUckendeo Ein-
lagen oder iluich vorher in Beton mit Eisen-Einlage fer-

tiggestellten V<mn8tllcken bei Pfeilern, Trägem und na^
mentlich bei Decken und Gewölt>en eine charakteristische
Formgebung erreicht werden kann, z. T. an dem Beispiele
der Gerichtsgebäude ia SslslMirg und Brünn. —

Der EUeobeton In Vtamto nad KoMiniktton. Ein Leit-

faden durch die neueren Bauweisen in Stein und Metall
mit zahlreichen Tabellen Für Studium und l'ra.\is veilaßt
von Dr ing Rud Saliger, Oberlehrer a. d Baugewerk-
schule in Cassel. 2 Auil.ige Leipzig 19081. Verlag ABred
Kroncr l'r. geh 5,40 M ,

geb. 6 Nl —
Unter den Werken über Fiscnbeton, die in gcdr.ing-

ter Kürze das wesentlichste über Ineonc und konstruk-
tion zusammenfassen, ohne zu weit in rein wissenschaft-
liche Untersuchungen einzugehen, darf das vorliegende,
dessen erste Auflage wir bereits Jabrg. »9061 & den
.Mitteflungcn' gUnstig beurteilen konnten, mit su den l>e-

sien gcrecnnet werden. Die neue, auch im Umfange ver-
mehrte Auflage, die natürlich die seit koj gemachten Er-
fahrungen berücksichtigt, zeigt nach verschiedenen Rich-
tungen hin weitere Verl>esserungen, die seinen Wert flir

d:e Praxis Steigern. Vor allem ist der die statische Be-
rel hruing behandelnde Teil, der sowohl Formeln für die
F.rniiitlung der Spannuneen, wie uir die Dimensionierung
entwickelt und zw.ir sowohl unter derülilu hen .Annahme der
Vernac hlässigung der /'.iitsp.innunsen im Mcton, wie unter
15erUi ksiehliguim de:>eIli-c M. wesentlich umgestaltet, der
erste Abschnitt tibcrdas .Maten.d in w ünschenswerter Weise
erweitert und ebenso bezüglich der Konstruktionen das In-
genieurgebiet mehr als früher berücksichtigt Zahlreiche
durdigerachnete Beispiele im theoretischenund praktischen
Ted.sowie aineAnsahlvonTabellen,welche die Berechnung
erleichtern, ertiöhen die Brauchbarkeit des Werkes. —

lakalti Dia aaua MtrkihiJle ia Brerian iwiidMs Outta- aad PrI»-
dH«li.StiaSfc — Tamt-chm. — llmawr. —
Hierzu eine Bildbeilage: Die neue Markthalle

^

Vetli« der Druucbca BauieUunil, U. in b. H , Belli» Füt
vcfiolwortlich Friti E Itcl« a. Berlin.

BodHlnekat«! OatU* ScMoek Naehllg, P. M. Wabar,

N0.7.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
: MITTEILUNGEN IIRFR==

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS » *

V. JAHRGANG. No. 8.

Abbild);, i. Gesamunsiclit der in üiseobclon Tcrbieiterteo ArorichcD-HrUcIcc in KitrnacK.

Neuere Brückenbauten in Eisenbeton.
Von Ripl.-Ing, Luft, Direktor der Firma Dsckerhoff Widiuimn A.-G., in NUmherg.

Die Verbreiterung der Am riehen - Brücke
in Eisenach. iHlcnu die Abbilduagen S. U).

eher die Hörsei spannen sich

in Lisenach eine groQe Anzahl
Brücken, die, in Sandstein oder
Kalkstein erbaut, 3—4 Bogen-
Ocftnungcn mit verhältnismäBig
starken Pfeilern besitzen. Die
Hrchitcktonische Ausgestaltung
dieser Brücken ist durchweg ein-

fach in schönen Formen durch-
l^elührt, teilweise sind ganz vor-
zügliche Fomigebungcn bei den

Brückenbrüstungen und deren Endungen vorhanden.
Alle Brücken sind für den ge.steigcrtcn Verkehr

zu schmal und mußten verbreitert werden. Im Jahre

Abbild^. *. Die verbreiterte Amiicbea-UrOcke lo Kisenach.

1907 wurden nach Entwürfen der Firma Dyckerhoff &
Widmann A.-G., Nürnberg, die Amrichen-Brückc bei-

derseits und die Langen-brücke einseitig verbreitert.

Abbildgn. 1 und 2 stellen die heutige Gestaltung
der Amrichen- Brücke dar. Aus dem Querschnitt, Ab-
bildg. 3, dem Längsschnitt, Abbildg. 4, und den Ein-
zelheiten, Abbildgn. 5 und 6, ist die technische Durch-
bildung ersichtlicn. Die Fahrbahnbreite betrug früher

4,6, jetzt 6,1 ro; die Fußsteigbreitc ist von 1 auf 2,4 ">

erhöbt, die Gesamtbrückenbreite alsovon6,6auf 10,9 m.

Für die Konstruktion in Eisenbeton konnte natür-

lich die schwerere Form der alten Bogenbrücke nicht
beibehalten werden, einesteils, um die Kosten der\'er-
breiterung möglichst niedrig zu halten, anderseits, um
die konstruktive Gestaltung in Eisenbeton auch in der
Architektur zur Geltung kommen zu lassen.

Die äuUcren .Xnsichtsftä-

chen deralten Brückesind mit

feslücktem Dolomitkalk ver-

leidet. Es wurde deshalb das
Material zu der Eisenbeton-
Konstruktion ahnlich gewählt,
und zwar Dolomitgrus und
Mehl. Auf diese Weise wurde
nach Stocken der Flächen ein

völlig gleichmäßiges Ausse-
hen erzielt.

Die Berechnung der Aus-
kragung erfolgte unter Zu-
grundelegung einergleichmä-
Big verteilten Last von 400
keiqn, im übrigen nach den
-Leitsätzen" des Deutschen
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Beton-Vereins und des Verbandes deutscher Archi-

tekten- und Ingenieur-Vereine.

Die Fußsteigkante wurde gegen Stöße durch ein

VVinkeIciscn gesichert. Die Fuflsteige selbst erhielten

einen Kiesmörtel-Ueberzug an Stelle der zuerst vor-

gesehenen Asphalt-Abdeckung. Im Sommer 1907 wur-
de die Brücke in volierBreite dem Verkehr übergeben,
der während der Ausführung selbst natürlich nicht

unleflkiodMn wurde.
<PortMUiuii( MgUl

Bericht über den Stand der Schlackcnmischh-age.
Vun Dr kudolID y ck c r hof f «nuttct»uf dei ji.Gcnet»lver.--.tlt4 ,Ver<iin Deuticlict PortI»nd-CrmcL:-F.\t :ik»n<tn" ioBcrlintm i6.F(br.i9a8.

|n dem Stande der Schliickcnmischiraf(c hat sich seil

unserer letzten GeneralvcrsiimtnIunR Wesentliches
nitlil geändert Ich hatte deshalb keine Ver.mlas-

sunc, Sicutc .lui ilic h'riifje zurückzi.Arir;i:iien, wenn nicht

in oen letzten -Monaten des vcrgan^icnen Jiihres VeroHcnt-
Uchungen erschienen «ftren,die ni Berichtigunifea heraus-
loidera. Die Schriften sind die folgenden:

1. «Die Hochofenschlacke in ^er Zementindustrie*
TOD Df. Hermann Passow, WOnburff 1908;

2. „lieber den Stand der SchlacKenmischfraee", Ent-

fegnungen auf die Verhandlungen des Vereins Deutscher
'ortland-Cement-Fabrikantcn vom Vorstand des Vereins

Deutscher Eisen-Portlandzement-Werke;
3. „Bericht Uber die Gencralversammiunft des Ver-

eins deulscherl'oriland-Cemeni-Kabrikanten im Jahre 1907"

von I)r Hermann !';i-Ss<>w, in „Stahl & Ktsen" 1907 No 47.

Ich h;\hc- kc'.nc \"cr.inl.isSLing. mich mit diesen Schrii-

tcn eingehend zu bciasscn und beschränke mich darauf,

heute bei Gelegenheit unserer Gencralversammtuiig nur
einige wesentliche i'unkte richtig zu stellen.

In seiner Schrift ^Die Hochofenschlacice in der Ze-
mentindustrie'' behauptet Hr. Dr. Passow, ich httte s. 7X.

sn meinen Versuchen mit Schlackenroehl nicht die rieh-

ai Schlacke genommen (welcher Vorwurf damals auch
on erhoben wurde) und ich hätte ferner in der General-

VefsammlunR 1883 gesagt, Portlandzement könne Ober-
haupt durch keinen Zuschlag verbessert werden Beides
ist unrichtig. Zunächst muU ich ieststellen, daß es sich,

als wir vor 23 Jahren das Mischverfahren in der Zement-
Industrie bekämpften, nicht etwa um basische, granulierte

Hochofenschlacke, sondern um sauere, insbesondere die

an der Luit verfallende Schlacke, das sogen Hüuenmehl,
handelte, das weder iUr sich noch mit Kalk eine nennens-
werte Festigkeit ergibt.

Nun haoe ich mir damals dasselbe Schlackenmehl ver-

_^ Im snia VeraMcbeo des Poniwidsemenies diente,

habe daaät und «nch mk «ndenn ScUacken meine
Venudie angestellt Das Ergebnis mu, auch bei vencUe-
d«ienZementen,ein vollständig negatiVea^ d h.SdiladteB-
mdü verschlechterte die Zemente.

Weiter berufe ich mich auf das Protokoll von 1883,

wo es Seite 18 heißt: .Ultramarin dagegen mit 70 "
t,
los-

licher Kieselsäure und Tonerde, welches n.u K.ük gut er-

härtet 1 weist eine Verbesserung auf und ist dieses der ein-

zige Korper, mit welchem ich h-.-i jcizt eine wirkliche Ver-
besserung des Zementes habe konsiaticren können "

Ich verweise ferner auf das l'rotokoll von luich

dem ich Seite 76 ausgesprochen habe: .weitere Versuche
haben mir geieigt, daft auBer Uliramarin noch verschie-

dene feinpiutrerige StoBe sich herstellen lassen, welche
die Fesdn«! von llOitel aus Portlandaement und Saad
ateigera lonneB. Es tasaen sich t.B. aus RieselsHure, Ton-
erde, sowie aus Mischungen dieser Stoffe mit granuiiertCB
Schlacken (welche mit Kalk gut erhärten) und andetCB
staubfeinen Körpern Zuschläge herstellen, welche in ge-
wissen Prozentsätzen beigemischt, die Zug- und Druck-
festigkeit des /emcntsandmörtels bei der üblichen I'rii-

iungsweise sicivicm kli icJül'! d.iT.iiil ;ui'rrierksam

ni.uhen, daii ditsL- KL-:-i:^kcitssttigerung nicht unter allen

L'instarulci) c:ir.:Ut" us'.\

D.iiiiii sind beule l'.isscjw sehe nehaii])tiingcn widerlegt.

Uctir^cns wurde der in der Passow'schcn S< nritt erwähnte
Pu22oiiUizement aus granulierter Schlucke und Kalkhydrat}
von uns Mitte der äoer Jahre des vorigen Jahrhunderts
deswegen bekämpft, weil die Fabrikanten dieses Ze-
mentes behaupteten, Pttisolansement sei ebenso gut, ja

sogar besser als Portlandsement, was die Prüfung nach
den Normen fUrPortlandzement ergebe. Dagegen wurde
von unserem Verein nachgewiesen, daß in eiiuelnen Fällen
der Puizolanzement die Festigkeit des Portlandzementes
bei der Normenprobe erreichen könne, daß er aber in der
Praxis, selbst bei gleicher Normeniestigkeit, je n.ich der
Verwendungsart sich ungtlnstigcr als Portlandzemcnt ver-

halte. Auf imseren Antrag bei dem Herrn Minister der
öffentlichen Arbeiten wurden von der konigl Versuchs-
anstalt in Charlottenburg entsprechende Versuche ausge-
iUhrtj die unsere Angaben bestätigten. 1 Siehe .Mitteilungen

der kgl. Versuchsanstalten, lieft 5, 1890) In cmer iiio-

weisung des Hm Ministess (ZsBtnIblatt der Bauvenfal»
tung, No 32, 1890) wurdeadleBavheai

sam gemacht, daß die l'riiiung von Puz/olanzeraent nach
den Normen (Ur Portlandzcment nicht als ausschlaggebend
iUr die Beurteilung des crsteren im Vergleich mit dem
letzteren anpesciitti werden darf.

In seinem Hencht Uber die General -Versammlung
unseres Vereins im Jahre 1007 in «Stahl und Eisen"
seiebnet ferner Hr Dr. Passow die Versuche des Hm. Dr.

FkamniaVeieias-Laboratorium Karlshorst als ehie völlig

verfehlte Arb«t Er sagt, er könne sich eine Erwiderung
sparen, indem er sich auf seine Referate IQ05 und 1906
in »Stahl und Eisen" berieht

Dagegen wird vom Vorstand des Vereins deutscher
Eisen-Purtlandzement-Werke in einer längeren .Entgeg-
nung" der Versuch gemacht, die Framm'schen Versuchs-
Krgel riisse zu widerlegen. Die beiden Haupt-Bn wände,
die erhoben werden, bestehen darin, daß benauptet wird,

die zu den Versuchen henuuici! Zemeiue seien nicht rich-

tig ausgewählt worden und lici den Versuchen mit Schlak-

kenzusatz sei die Schlacke unj^eci^'nrt f;ewescn

Es liegen uns nun jetzt, die Mischlrage bctrcHcnd, drei

verschiedene Versuchsreihen vor, die in den Piotokollen
von 1005, 1906 und 1907 veröffentlicht wOfdan Sind Die
erste Reihe stammt von mir selbst, und es kancn dabd
8 Ponlandxemente und 8 Eisen-Portlandzemenle sur Unter-
suchung, sSmdich verschiedene Marken.

Die zweite Reihe 1906 ist auf Antrag unseres Vereins
vom kgl. MateriaM'rüfungsamt in Lichterfcldc mit 4 Port-

landzementen und 4 Kisen-Porthmdzeinenten ausgeführt.

Alle Zemente wurden durch das kgl. .MateriaM'rillungs-

amt bezogen, und auf unseren .Antrag wurden dabei die

beiden besten Marken des Vereins deutscher Kisen l'ort-

landzeinent-Werke mit verwendet
Hei der dritten Reihe von Hm Ur. Framm in Karls-

horst wurden 4 Portlandzemente und 4 Eisen-Ponland-
Zemente geprUtt; leutere stammten von Mitgliedern des
Vereins deutscher Eiseo-FonbuMlsenaciN<-Weru.

.Bd den Veisucben von Dr. Framm Ist ^e oiediigMe
Druckfestigkeit bei der Normenprobe für Portiandzeuent
9041«, für Eisen-Ponlandzemcnt 185 ii«; beim kgl PrfilungS-
amt für Portlandzement 260 ><e, filr Eisen-Portlandiement
19t kK. Dagegen ist in der .Entgegnung' des Vereins
deutscher Eisen-Portlandzenient-Wcrke ciie Minimalzahl
für Portlandzemcnt %H und !iir iuscn-IN inl.indzeinent

204''*. Ucbcr die Zahl von ()S^f für Portlandzemcnt brauche
ich mich wohl weiter nicht auszulassen Es kann hiernach

tedem überlassen bleiben, zu beurteilen, ob unser Verein
ei der .'Vusw.iljl der Zctncnte unparteiisch vertahren hat.

Zu beichten ist auch noch, da!ß der Vorstand des Ver-
eins deutscher Eisen-Portlandsement-Werke in seiner .Ent-
gegnung" nur von Zahlen fQr Versuche nach 28 Tagen
spnchl, w&hrend die Framm'schen VeiSuche sich auf die
wertvolleren Jahresergebnisse beadien.

Es wird nun weiter von dem genannten Vorstand be-
hauptet, daß es unzulässig sei, aus den Einzel-Ergebntsseo
mehrerer Portlandzemente Mittelzahlen zu ziehen und diese
mit den Mittelwerten zu vergleichen, die aus den Kinzel-

Erpcbnisscn mit mehreren Kisen-Portlandzcmcnten erhal-

ten wurden sind P.i tnati nun für den Vergleich der bei-

den Zernent-.Xrten nur in den seltensten Fällen je zwei

Zemente mit gleicher Normenfestigkeit zur Verfügung hat,

so wird m.an gerade durch die Krmittclung von Durch-
schnittswerten sich die bcsan N er^lcichszahlcn für die

beiden Zement-Arten verschallen können, auch schon des-
halb, weil bei den Mittelwerten die Abweichimgen im Vei^
halten der Zemente unter sich, sowie die nie ganx zu ver-
meidenden Operaüonsfehler bei der Prüfung mehr aus-
geglichen werden. Wir weiden dsher dieses Verfahren so
lange als richtig ansehen mOssen, als es nicht von maA-
gebendcr Stelle widerlegt wird.

Was nun den Vorwurf betrifft, daß /u den Versuchen
mit Schlacken in Karlshorst keine geeignete -Schlacke ver-

wendet worden sei, so muü ich dagegen geltend machen,
daß die benutzte Schlacke von ein«m Fisen Portl.ind/enicnt-

Werk bezogen wurde, das .Mitglied des Vereins deutscher
Eisen-Ponlandzement-Werke ist. und bei ihrer Versendung
nach Karlshorst Ende igo4 in .Amöneburg geprüft, in der
Mischung So Schlacke -f 20 Kalkhvdrat + 300 Normalsand
nach 28 Tagen im Wasser 21,8 »s 2ug- und 131,8 »s Druck-
festigkeit «rjgab. In Karlshoist wurde (iberseheo, die PiO-— hei Einsendung der Schlacke ausniMUiieii, und et
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wurde später, Anfang 1007, bei Zusammenstelluns der ge-

mmnenen Eqfebain««* äletche Prutung nachgeholt, und
es Wurden oioia mir nocn 15 i^f Zug- und 96,7 kg Druck-
festigkeit gefunden, wie im Protokoll 1907 vetOBentlfeht
ist. Die Schlacke hat also bnraen swd Jahren erbeblicb
an Wirksamkeit eingebüßt

Bei ihrer Verwendung aber, als sie noch frisch war,

erRJib die Schlucke rui< !i nach Jahresfrist bei keinem Act

4 l'ortl.mdzcmcntc rinc Stci^-crung der Festigkeit. N.irh

meinen »m Jahre iw^ im rroiokoll veröffentlichten Ver-
suchen lieferte fortUmdzenieni inii Sclilacke etwas günsti-

gere Ergebnisse als bei den Versui hen von Dr Iramm
Es ist ja vie'.leiiiht möglich, duß mit einer noch besse-

ren Schlacke eine geringe l-estigkcusstei^erung bei l'urt-

landzement ernclt werden kann, aber bis jeut habe ich

eine solche Schlacke nicht erhalten können, und es wird
auch bezweifelt, daß b«i dem Hochofenbetrieb Schlacken
von gleichmäßiger GOte erhalten werden können. Da nun
die beiden Haupteinwendungen der Kisen-I'ortlandzement-
Werke nicht stichhaltig sind, und d;t die Krgebnisse der
3 Vctwchsstellen bezdglich dei Veilialieos der geprüften

Portlandzemen-
AbbiidtB. $ und 6. te und Eisen-

l'ortlandzemen

-

te sowieder Wir-
kung; der Zu-
mischniutcl. / H
des Siindineh-

les.übereinsiuu-

meo,8oroil8*en
dieVersuche als
richtig angese-
hen werden.
Hr Dr I\issow

;itid die Kisen-
roriLindicmeiit
Kiitink.imcn s:i-

L'en, d.il.^ bei der
H^•r^tcll^ln^; der
Kison-ronl:ind-

die Klinker den Schlacken angepaßt werden
Wenn 4ics der fall «li^ so mtUMen b«i Bsl-

miscbung veisdiiedener SdiUckenaorten die Klinkcf der
Eisen-Portlaadtemeote eine wesentlich abweichende Zu»
aammensetzuog haben

Auf Antrag unseres Vereins wurde von den 1904 ge-
prüften 4 Fonlandzementen und 4 Ejsen-Ponlandzementen,
von welchen trh im fahre iqo6 in unserer deneralversamm-
lunj; die durcli das kgl M;iterial[)rütiin^;s.imt erhallcncn
Kr^'cbnisse mit^;c(eilt h:»hi-, im verK.iriKencn J

ahre durch das
Matcriiilprtilurinsamt noch die chemische .Vnalvse ausge-
führt und lerner wurden hü( h Ijci den Kiscn - l'ortland-

zeiiienten die dun h die Schw ebeanulvsc jjetrennten schwe-
ren und leichten Teile analysiert Zur besseren Ucber-
sicht diene untenstehende Tabelle.

In der ersten Kolonne sind die Grenisahlen für die Zu-
sammensetzung von 33 Portlandzementen nach den Ver-
öffentlichungen des kgl MaterialprUfungsamtes vom lahre
1883 und i&S; enthalten; in der zweiten Kolonne die
Grenuahlcn liir die 4 Portl.mdzerocntc der fraglichen Vcj-
suchsreihc wie 1904, in der 3. Kolonne die Grenzzahlen für

die 4 Eisen-Porilandzemente derselben Versuchsreihe; in
der 4 Kolonne die Grenrzahlen für die schweren Anteile;
in der 5 Kohmne Itir die leiciiteii Anteile iler .1 Ki-»en-

Fortland/.emenie, DerGehu'.t :in Schhicken betrug bei den
4 Kisen-T'onlaridzementen nicht vie! mehr als 3o''/a.s 30 ,

.\us den /;ililen derTiihcllc crc'bt sich, daß die Ana-
lysenzuhlcn der tin/eintn üestanüteilc der 4 Portlandze-
mente utid der schwere AiiicU der 4 Eisen-Portlandzemente,
also die gemahlenen Klinker, nahezu Ubereinstimmen und
bei beiden inncrhalbdcrOrenzzahlen der3.^Fortlandzemente
liege», während die cbemischeZusammenaetsung der leich-
ten Teile, d \l derScfaLuken. von der Zusammensetzung
des l'onl.md.-ementes wescntUch abweicht und in allen
4 Källen :iucli unter sich sehr versclncden ist Natttriich
ließen die (Iren/./.irilen lür die 4 Kisen-Portliind/emente
aulJerh.ilt) der Zahlen der j;^ l'ortl.'ind/ttnente

Hieraus ist ?u schließen, daß die Klinker der Kiscn-
i'ortlandicituiue den .'^chhxckcn nicht anj:ei>at5t waren und
dai^ Kisen-Fortiandzcmeni nichts anderes ist als Foitland-

-
. .

—•. ^1 OvJMttt-

-j- . I. Die VerbrcUervar der Aaiiabcs-Brflekc in Bitenach

Zusaiamensetzung
33 Poriland-
Zeinente

1883 und i8«5')

4 i'urlland-

Zcmente
1904*1

A Eisen-Port-
landzcmente

1904»;

4 Eisen-POftlandzemente 1904''')

Schwerer
.\nteil

Leichter
.Anteil

Kieselsäure
Eisenoxyd und Toaeide ....
Kalk

Schwcfclssiure-Anhydrid ....
Sulfidschwetel .

Gllihverlusl

10,80 —26,45

6,35 -I.V93
5«,22«)-65,59
Spur- 1,89

OV19 —

0^16 — 9,67

20^40—23.96
6,00—11,80

61,20- 63,80
1,08 J,23

1.44- i,*7

»43- ».70

22,80— 26,00

8.00—15,20
51,60—59.20
"i,^- 5.60

»M- 2,75

046- i.aa

1.08- 4^3

20,40—24,12
9,20—12,00
60,00—62,80
0,72- - 3,08

1,12 2,l6

0^1— 0^96
1.34— a.J«>

29.08—32,00
10,60—20,20
42,00—50,60
•.5«>— 3.80

048— a,<|o

<) „.MittriluDBCD aui den kanigl. tethoiiL-hci. V. rjucli'^^svMlict, cSSj, S. .18, und 18S5. S. 91

i'feKallb
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Zement mit joO/gSdilactLC. tJestudb können Mdh die mit
Schlacken ffemischten Zemente den reinen Portlandzemcn-
len nicht f^eich gestellt werden.

Ich muß hier noch eine Berichtigung, den Sulfidschwe-
lelgehalt der Kisen-Portland^emente betreffend, bringen
Vor Twd Jnhrc.n h:ihe ich hier darauf hingewiesen, daß
sich Ulis dem Siiltlrlst hwcifl der Eiscn-Portl.inrl/cmcntc

beim Krh^rtcn Vinter Wasser Schwefelsäure bilde, cimui'
dicshczii^iliLhe Kf^ebnisse mitgeteilt und die Franc auipt

wotfen, ob die 'O entstandene Schwefelsäure dieselbe Wir
kung ausübe, »il- die in Iurm von ("ii]>s licim Mahlen des
Zementes nigescutc Im vergangenen Jahre konnte ich nun
mitteilen, 6a& nach meinen Versuchen die Eisen-PortUnd-
zemente zwar in den ersten 7 Tagen eine ähnliche Kia-
dehming teigen wie die FortlandtencQt^ daß aber dann
ihre Ausdehnung bis zu einem Jattr mnir nmimmt als die
von Purtlandzement. und kann heute mitteilen, daß ihre

Ausdehnung auch nach xwei Jnhrcn noch zunimmt, wäh-
rend die von Portlandzement — wie bekannt — in dieser
Zeit nur noch sehr gering ist. Ferner habe ich auf den
verschiedenen Gehalt derKtsen-Portlandietnente anStilfid-

Sihweiel aufmerksam nemarh! unii tiar.iui hirit;ewiesen,

daii der Schwefelsäuregch»ät de» erhärteten Kisen-Pcjrlland-

zemcntcs sich soweit steigern kann, d.iß er den lürTort-
landzcment ein verschiedenenLÄndcmiestKcsciztenHuchst-
j^ehalt von «esentlich. uberschreitet Daiiia's sai^te

ich wurilich: „Ich wiil mit meinen Auüiuikrun^eu lutiii ge>
Sagt haben, daß die stärkere spttere Ausdehnung der Kisen-
Portland/cmentc, bcsondets bei Verarbeitung mit Sand,
gefährlich ist, aber tttr besondere Zwecke 1 Kunststenic^
manche BetonausfQhrungen) ist dieselbe doch zu beachten".
Der Vorstand des Vereins deutscher Eisen-Poriland/ement-
werke glaubt nun in seiner „Entgegnung", daß ich in die-

serAusiUhrung mich in bezug auf die Wirkung desSchwefcls
in den Kisen-Portlandzemcnicn selbst widerlegt habe.

In seiner Sc>inh behauptet Herr Dr. Pas^sow, in un-
serem Verein sei aus^'esprochen worden, daii d;c diiTch

Oxydation des Siillidschweiels erfolgende i '.;i)sliildutiL'

„ein (jipsireihen des I .d:rikates veranlassen kimne"
Hr. Geh lier^rat l'rof Dr Wedding srhreiiit in einem

im 7. Heft J.ihrL' nfj.S von ..Stahi und hiiscn" erschienenen Ar-

tikel „Portlandzement undKisen-Poritandzement", ich hatte

die Bcfttichtung ausgespfochen, daft durch die Bildung von

Schwefelslure aus dem SolÜdscliwefel der Schwefebturt-
gchalt des erhärtenden Eisen - Portlandzcmentes sidi M
sehr erhöhen würde, daß er allm&hlich schlechter werden
und zum Zerfall von Bauten Anlaß geben könnte

Die in diesen 3 Veröffendichungen enthaltenen An-
gaben üticr den StiUidschwefelgefaiUt der Üiseo-Portiaod-
/emenic stimmen demnach uidit mitmeinen ffttberctt Am-
führiin^jen liherein

Ks wird nun abzuwarten sein, we'chcs (-.T^^ebnis die
Untersuchungen der von dem Hertn Miniistec eingesetzten
Koininissiun zur i :iii .1 l von Eisen-Portlandzenient haben
werden. In jedem iai muiiaberimlnteressedesrcellen Han-
dels und sum Schutze der Konsumenten — wie auch schon
frUher — verlangt werden, daß jeder Zusatz, also auch der
bei Eisen-Portlandiement nachtrüslich gegebene Schlak-
kenznsatz nach Art imd Menge aiu der Verpackung ange-
geben wird. Die Bezeichnung .Eisen - Portlandzement*
allein eenUgt nicht,um das große Publikum Uber das Wesen
des Fabrikates hinreichend aufzuklären. Sobald die Fjsen-
Portlandzemcntiabriken die Zusätze deklarieren, dlirfte der
Verein DeutscherPortland-Cenent-Fabiilumten seinen seit-

herigen Einspruch gegen den Vettrieb dieser Produkte
fallen lassen

W;is nun d;c SchlackenmischSraKc ini Ausland betrifft,

so k.inn ich nach kiir/lich einge/ogencn Erkundigungen
lolf^cndes mitteilen:

iit England wird wolil tu der Ucgeud dcc Eiseohüttcn-
werkc im Norden Schlacke dem Zement beigemischt. Je-
doch ohne daß die Käufer dies erfahren, da diese den
gemischten Zement nicht nehmen würden In Frankreich
esteht nur eine kleinere Fabrik, welche unter Benutzung

von Schlacke als Rohmaterial I'orilandzement herstellt und
einen Teil solchen Portlandzcmentes, mit Schlacke ver-

mischt, in den Handel bringt In Amerika wird auch in

der (legend, in welcher Eisenhüttenwerke und Portlond-
Zenirnt Fabriken nebeneinander liegen, dem Portland-
Zeiiuiu keine Schlacke zugeseti^ wol audi UCf di« KSu*
ler nur reine Ware wollen.

Wir sollten uns unter diesen Umsläiiden in Deut.sch-

l.ind iU)|)|)elt liüten, den \ erkaiii von Mjäehprodukten
ohne Deklaration des Zus.it/es zu gestatten und da-

mit den in mühevoller Arbeit langer Jahre erworbenen Rui
der deutschen Foitlandiementplndustiie su gciihtden. —

lieber das Zementierungs-Verfahren beim Ausbau von Schächten.

Vorukgdcä Hin. Sladtial HoteDdein ia Hucbum au) der ji. OciL-Veri. des „Vctciiu Oeut<ichciFoitl.-CcmcDi-htt£i[ik.taica" iDBrrliD 1908.

las Zementicnings-Verfahren beim Ausbau von Schäch-
ten ist seit cit.er Reihe von Jahren in berpbaulichen
Kreisen bekaruit und an vielen Stellen m:t gutem

Erfolg angewandt worden Je nach den CirtUeli /u lösen-

den Aufgaben hat d;u> Vcriahren :j;sherden verx hiedetj-

stcn besonderen Zwecken gedient Im [.'rol.Hn und (^-.m/en

wird das Verl. ihren ani;cw:indt, i;m
I, beim Abtculcn von Schächten die wasseriührcndcn

Klüfte durch vorgebohrte Bohrlöcher im (lebirge mit Ze-
ment auszufüllen, bevor man die Durchortemng desselben
mit dem Schacht selbct voraimmt;

a. nach eifolstem Einbau derTfibbings abzudicbten;
r diese alte, mit Tiibbings ausgebaute Schächte, die

durch den Abb.iu der l.u^^crstätten und infoige druck-
haften Gebirges verschoben und undicht geworden sind,
wieder abzudichten und im Ausbau zu versteifen

Ilie wasserlühn-nden KlUlte im Gebirge durch vorse-
liolirle ISohirK n lu r m;t /.cnient zu füllen, bevor d;c Dun h-

Orterun^' des ('.ebiri;cs lan dem Schacht «ielbbl vorgenom-
men wordi n ist, -.t ein Verfahren. weKh.es Überall dort
am l'lat/c ist. ho lai geschichteten (jtbiri>e aus Klüften
bciieiiieudeWasser/utlüssc beim Abteufen clcsSchu< hies zu

erwarten sind Ks sind / B von der Gewcrksch.ift kothcn-
berg bei Neuhof damit glänzende Erfolge ersieit worden.

im Schachte der Gewerkschaft Sachsen-Weimar war
von 5SO bis 540 • Teuie eine stark wasseiiUhicnde Do-
lomimchicht zu durchieufen. Das Gelnrge oberhalb und
unleritalb dieser Schicht war trorkcn In 510" Teufe, also

etwa 10" oberhalb der wasserftihrcnden 'Dolomiischicht,
wurden etwa 15 Bohrlocher von rd 4o'""> Durchmesser bis

zum Liegenden der wassetluhrendcn Dolomiischicht vor-
gebohrt und daraut wurde vom Tage her mit Ueberdrurk
ein dünntlUssiger Zeinentbrei eingelUhrt. .\l.in lieabsii h

tij.;te, aui diese Weise die Si)alten im Gebirge ,iii/.udicbten,

um beim späteren Durchsenken <les Gebirges mit dem
Sch.ichte, ohne groL^e W tsser»utli!ssc zu bekommen, ab-
teufen zu können Die cu wurde allerdings nur teii

weise von Eikolg geki uui, ludem trotz Anwenduug dieacs
Verfahrens etwa j^^" Wasser auf der Sohle angefahren
wurden. Verwnltungsseiiig a-ird behauptet, daß man von
vornherein gewußt habe, daß nicht alles Wasser auf diese
Weise aitsxuspeiten nOglich gewesen sei, daA man aber

durch das Verfahren erreicht habe, die größte Menge des
Wasserzuflusses wcscniMch hcrab/udrücken.

Der Plattendülomit des Werragebietes ist ein unfte-

schichtetes, massiges Gebirgsglied, wie das bei dolomiii-

schen und kalkigen (iebirgen die Regel bildet. In diesem
massigen Gebirgsgliede befinden sich KHlfte, die j^an;-

wild durcheinander v erhalten, ohne sich an irgend ein fic-

setz zu h.alten. Im übrigen aber ii>t das Gebirge äehr hart

und dicht geschlossen. Unter diesen Umständen muß es
von vornherein als ausgeschlossen gelten, daß mit einer
Anaahl im Qiussdmitt des Schachtes aagesettfen Boh-
rungen alle KIQfw angetrolten werden ktaien. Man whrd
vielmehr, wie man mit Sicherheit annebmCDdarf, nur einige
wenige Klüfte antreffen. Die mit den Bohrlöchern ange-
troffenen Klüfte können allerdings dann zementiert werden,
aber die von den Bohrlöchern nicht angetroBenen Klüfte
mUssen na;urj,'ein.'iß offen bleiben. .\Is n.uhieiliper l'm-
stand kommt beim Zementieren des hiesigen l'l.ittcn-

doiumitcs noch hin.'u, rlaß das Wasser ein chlomatrium-
halüges MincraUvasser ist, in dem der Zement nicht SO gut
abbindet, wie in emeni gewöhnlichen Wasser.

Wenn also der Erfolg des ZemenlierA erlahrcns aui

Sachsen-Weimar nicht ein so glänzender gewesen ist, su
liegt dies in den für das Verfahren dort vicrunKanstigeren
Geoirgs-Verhältnissen. WOide aui Sachsen-Weimar das
wasserführende Gebilde ein regelmllUg verfaulende^ ge-
schichietesgewesen sem,so«KreDeimAbteufen wahrschem-
lieh kein Wasser mehr aufgetreten, sondern alles Wa-Sser
durch (I is Zementier-Verfahren at)gcschlosscn worden.

.\us der kurzen Darstellung des Verfahrens von Sach-
sen-Weimar erhellt schon zur Genüge, daß das Zemen-
tieruncs N'eff.di;\ii nii ht imer allen l'mständen imzuwen-
den isi, smjIi' aber ulier.ill dnrt, wo man mit einem St h iclitc

Uli kliiuigen, zerrissenen und geschichteten (n-^ir^'e an-
steht, und zwar derart, daß die Klüfte und Si>.i!;cn unter
sich untereinander in Verbindung stehen. Der le /u re Fall

bildet be_im_,\liteuti n die allgemeine RcL'el SchiuO loijt.i

laksli; Neuere BiUckcnbaulca in kiMiibeioo bcdctit Ubci den
Stand der Sclilackcnraitchlra^ — Uaber da« ZeaunlieittDgs.Vertahren
beim Anabau von SchlclneB —
VcrU«< b. H . Hcilln.

. BerS
NKkn«.. p. ti.w«b«r.

1&U.1BMH BlaelcD. BerBa.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
: MITTEILUNGEN rtRFR=

ZEMENT, BETON-UND EISENBETONBAU
«« «»»•»•»«««•••«•««««««««
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS

V. JAHRGANG. No. 9.

Neuere Brückenbauten in Eisenbeton.

Von Dipl.-Ing. Luft, Direktor der Firma DyckerhoH & Widmann A.-G., in Nürnberg. (Porti«tiaBf.)

n.

IC

Die Ludwigsbrücke Uber die Schwabach
in Krlangen.

Hitrin ein* Blldbtllagt Mwle die Abbllduafen Sellr »*.

ie im Frühjahr iyo6 erbaute
Brücke, deren Konstruktion aus
dem Längs- und Querschnitt,
Abbildgn. 7 und 8, sowie den
Einzelheiten, Abbildg. 9, her-

vorgeht, während die Bildbei-

lage die Gesamt- Erscheinung
wiedergi bt

,
ist,abweichend von

den bisher üblichen Ausfüh-
rungsarten, als Z w e i gelenkbo-
gen durchgebildet. Die Spann-

weite beträgt, im Lichten gemessen, 24 m, zwischen
den Gelenkpunkten 23,30™ bei einem Pfeil Verhältnis

von rd. Vn- Die nutzbare Breite der Brücke mißt 1

1

wovon 7'n auf die Fahrbahn und je2,5<>> auf die bei-

derseits angeordneten Fußwege entfallen. Die Armie-
rung des Bogens besteht aus parallel zur Bogen-Ober-
und Unterkantc angeordneten Rundeisen von 40
Durchm., die in Abständen von l<n durch Bügel zu-

sammengehalten sind.

Die Brücke ist berechnet für eine Nutzlast, beste-
hend aus Menschengedränge von 3^0 k«'qni und zwei
nebeneinander fahrenden wagen von je 12 t Gewicht
oder einer StraBendampfwalze von 13 t- Femer wurde
eine Tempcraturanderung von 25" C. in Berücksich-
tigung gezogen und es wurden die Zusatzspannungen
ermittelt, die durch eine Schcitelsenkung
infolge geringer Zusammendrückung der

'~

Widerlager in Verbindung mit dem rfahl-

rost hervorgerufen werden.
Für die mit Hilfe von EinfluBlinien der

Kernpunktmomente ermittelten ungünsti-

gen öelastungszustände ergaben sich unter

Anwendung der Elastizitiits -Theorie die

größten Spannungen fürden Bogcnscheitel,
und zwar betragen diese 41 kgiqcni Druck
und 7 kjt qcm Zug für den Beton. Die Zug-
spannungen werden durch die Eiseneinla-

gen aufgenommen und es .sind

dieim Eisen auftretenden Span-
nungen sehr gering.

Die Gründung des Bau-
werke« mußte auf H m tiefen

Pfahlrosten erfolgen. Bei der
Ausrüstung des Lehrgerüstes
ergab sich eine einmalige Sen-
kung von 17 m«n. Besondere
Sorgfalt wurdcaufdiearchitek-
tonische Ausbildung verwen-
det. An den Außenflächen
wurde ein V'orsetzbeton auf
loctn Tiefe hergestellt und nach
einer 4wöchcntiichcnErhärtung
Steinmetzmäßig bearbeitet.

Die Kampfergelenk-Steine wurden in besonderer
Form hergestellt und versetzt. Nach Fertigstellung

der Zufahrten erfolgte die Probebelastung im Beisein

der Aufsichts-Behörden. Die der statischen Berech-
nung zugrunde gelegten Wagen wurden mit größter
Beschleunigung über die Brücke gefahren. Es ergab
sich ein außerordentlich günstiges Resultat für die so-

lide Durchführung der Arbeit und die zweckmäßige
Konstruktion der Bücke.

Anschließend an die Brücke wurde, ebenfalls ganz
in Kunstbeton, eine Brunnenanlage mit einer Bildnis-

tafeldesPrinzen Ludwig von Bayern ausgeführt, Abb. 10.

Die ganze Brückenanlage wurde im Frühjahr 1907
dem Verkehr übergeben.

Die architektonische Bearbeitung des Brückenent-
wurfes erfolgte durch Hrn. Stadtbrt. Mucke. Seitens

des Nürnberger Hauses der Firma Dyckerhoff &
Widmann wurde der Ausführungs-Entwurf in seiner

konstruktiven Durchbildung aufgestellt und die Ausfüh-
rung bewirkt. —
III. Brücke über das Altwasser der Vils bei

Vilssöhl in Nieder-Bayern.
Diese Brücke ist im Jahre igrf) erbaut und wie

aus der Ansicht Abbildg. 11, sowie der Uebersichts-

zeichnung und den Schnitten Abbld. 12-16 ersichtlich,

als kontinuierlicher Träger auf 3 Stützen konstruiert

und dementsprechend berechnet worden. Dicgesamte
Brückenlänge beträgt 32™, die nutzbare Brilckenbreite

5,20 °>, die Lichtweite der beiden Oefinuogen 14,8».

Abbild^. II. Bracke Ober dai Altwaiur der Vili bei VilitOhl.

Abbildg. la LudvigsbrOdie in KiUagta mit BniDseiiaDtaee. (Blick aal die Fahrbahn.)
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Die Mittdpfeiler und die Endpleiler Warden suf
HolqpfKliInMte gegrOndet und die Ausbetooieraag
unter Waner dmcDgefOlirt.

DieBerechnungerfolgtenachden voriäufieen.Lett-

satxen* desDeutscnen Beton-Vereins füreineVerkehn-
Behatung von 900 UHv^ einchliefilich StoAirirfcung.

Ucfeer dm Zemctttteraagp-VerMuea
Voitntdctlira.StadMR»s«Btl«tateBodiai M(dcr3i.acB.>Vcis.dn „VtitiM

Die Probebelastuiig wurde in Anwesenheit von
Vcrtfetem der kgL Regierung in Landshut und der
Dbttriktt-Verwaltung durchgeftihft und hatte laut Pro*
tokoll ein gant vorzügliches Ergebnis. Die Brücke
ist jetzt im drittenJahre im Betrieb und hat sich in Kon»
struktioa und Ausführung gut bewahrt.—

toB«riiDi9tl.

n einem Gebirge der hi No. 8 beschriebenen Art hat runn-. Gefrier- und Abbohr>Verfahrens ist kein Zweifel

man immer sour starke Wasserxuflasse. die bisher darfiber, daß trotz

ZemeoMfuBi
groSen Zementverbrauches das

häufig dazuzwangen, zum Abteufen nach dem Kind- ZemeoMfunn-Veifahfen alchweiemiicb gttnstiger gestal-
Ghaudron'schen Vcrfanren abeRugehen. In neuerer Zeit tea würde als das Gefrier*Verfahm bezw. das Abbohr*
rersucht man in einem derartigen uebirge auch Schlchie Verfahren von SchSchten, vorausgesetzt dafl die Gebirga»
durch das (jelhcrvcri ihrcn^ niederzubringen. Das Ab- Veriiiltnisse Überhaupt ein Zementieiunga-VerfahreB oft

Wahrscheinlichkeit aui Erfolg zulassen
Es ist sogar mit großer Wahrscheinlichkeit anzuneh-

men, daß in einzelnen Fälkn der Erlolj; dcsZcmcntit-nings-
\ iii.ilirens ein so großer sein kann, liul^ in- Kli:Uc im
(Icliirge vollsiiirxt:},' abgedichtet werden, derart, daß nach
DurchieiiSung des /cmcnticrtcn Cicliirgsiciles Tübbings gar
nicht mehr eingebaut lu werden braiu hen. Kin solcher
Krtolg würde mit Rücksicht auf die ungeheuren Kosten
lUr die 1 libbmgs dann alles bisher dagewesene bedeutend
ttbertreBen. Jedenfalls kann man mit t- ug und Recht den

Das AblMlir-Verfahren hat den Nachteil eines (rroßen Zeit- Zementieniogs-Verfahren ein Künsiiges l'rugnoatikon stei-

teufen nach dem Kind - Chaudron'schen Verfahren ist

bisher allein von der Firma t-taniel&Lueg in Düssel-
dorf in Deutschland ai'sgelührt. Bei diesem Verfahren
wird der Schacht unter Wasser mit einem L'rolkn Höh
rer abgtbohrt und nach der Vollendung des .Miholuens
luit Ku\elage ausgekleidet Die Kuvc-Iagc, oben und
unten luitdient mit einem Deckel verschen, wird eben-
falls im toten Wasser schwimmend bis nut die Talsohle
gebracht, Nach Einbau der Kuvela^e wurden dann die

Schlchie elMnfatls hinter derselben mit Zement ausgefüllt

und Kosten-Aufwandes Femer ist als größter Nachteil der-

jenige anzusehen, daß der Schacht allerhöchstcns 4100w»
Durchmesser bekommen kann, weil größere Kuvelageringe
nicht durch das Querprofil der Eisenbahn durchzubringen
sind. Nur ausnahmsweise, wenn der niederzubringende
Schacht nicht weit von Düsseldorl eniiernt lag und wenn
die Eisenbahnwagen nicht unter ürlirken durch und durch
Tunnel zu laufen brauchten, hat es die Kiscnb.ihn über-
nommen, Kuvelageringe von 4400""" Durchmesser m
Sondcrziigen zu beiordern, wie das beispielsweise für die
Schächte l'reutien der Hari>ener Bergbau-A.-(>. liei Dort-
mund geschehen ist D.ls Abbohrcn von Schächten dürfte
allerdings in neuerer Zeit nicht mehr viel in Frage kom-
mm, «eil aach VeriMtsciuagdes Gefrlenerfahrens dieses
entschieden wegen Sefaier vorteile gegenttber dem Ab-
bohr-Verfahren vorgezogen werden muß.

In einem solchen Oebir^e ist das Zementieranssver-
ialuren das Allerbeste. Aehnhch wie beim GcirierverMhren
mußte man um den Schacht herum eine Anzahl Tiefboh-
rungen niederbringen Beim Gefrierverlahren bringt man,
um einen Schacht von 5.5"' Durchra abteufen zu können,
gewöhnlich 30 solcher fietbohrungen nieder Heim Ze-
mcntierungä \ ertahreii wUr<icn aber (j Hohrungen vulllg

hinreichen, sodali m.in hinsichtlich der nuderjiibringen-
den Ticlbohrungen bei diesem \ crt.ihren weseniheh bil-

liger davon kommen wiirde als beim Cietrierveriahren

Bei letztcrem folgt dunn die Montage der sehr kostspie

len. Die Hauptsache ist, dalTder Zementbrei mit reidi-

Hchem Deberdiuck m die Bohrlöcher ein^efahrt wird, um
zu ermöglichen, daß der Zement selbst bis in die feinsten

Ritzen hineinkommt. Auch dürfte das mit Zement zu durch-
dringende Cicliiet nicht allzueng liegrenzt sein Bei großen
Teulen würde es sich emnfehlen, den Durchmesser des
Kreises, in dem die Hobrlocher zum Abzementieren des
(>e':iirgcs angesetzt utrdeti sollen, aus diesen Grande
mindestens jo i" groü zu stahlen

Das Verialiren, nach erfolgtem Tlibbingseinbau die
Tübbings durch Zementierung abzudichten, wurde bereits

seit y.ihren mehriach angewandt, beispielsweise in den
Schachten der Gewerkschaft Wintcrshall, Großberzog von
Sachsen und der ICaliwerke Hattorf.

Die GewerkschaftWiniersball durchteuite in Thüringeo
den Piatiendolomit mit einer Teufe von 2^8- 256'" Man
wußte sidier, daß in dieser Gebirgsschicht \iel VS'.isser

auftreten würde und hatte sich durch Einbau von Wasser-
haltungen gut gerüstet, Es gelang auch, die Wasser im
Sumnte zu halten und den Schacht in vcrh.'iltnisiiiaßi;; kur
zer /Ceit nieder/ubringen. um daraul mit 1 liM '.ni;s aus/u-

bauen Kin Ilintertulien der 'l'llbbings nm Zement wah-
rend des Einbaues derselben war aber unmöglich, weil die

Wasserspülung hinter den Tiilvlnngs zu heftig war. Der
eingebrachte Zement wurde solort wieder herausgesfitltt.

Nach Kinbau der lubbings und nach Abdichtum; der An-
schluLitugen durch l'ikotage sah man, daß derTUbbings-

ligen Kälte Einrichtungen und daraul das Gefrieren selust, Schacht iniolge DurchUtssiükeit der porösen eisernen Tun
welche« niadeMens j Monate Zeit in Anspruch nimmt,
abgesehen von den grofien Unkosten während dieser Be-
triebsperiode Reim Zementierungsverfahren dagegen würde
man allerdings gewaltige Mengen Zement gebrauchen, um
das um den Schacht herum hegende (iebirge vollständig zu
verdichten. Die eriorderlirhe Wartezeit würde aber erheb-
lich geringer sein und nur wenige T,tgc beanspruchen.

Als groLk-r N.irbteil des Celricr-Vertahrens ist noch
zu bcrUi Icsichtigcn, daß dasselbe über iSo bis 200 "> Teuie
überhaupt nicht angewandt werden kann, weil das (ielinj^en

wesentlich von der genau lotrechten Lage der Hohrincher
abhängig ist und es .lusseronU iulich sctiwierig ist, llohr-

l<>cher von noch größerer 1 itle durchaus lotrecht zu bohren
Gehen aber an irgend einer Stelle im Gebirge 2 Bohrungen
suf&llig nach verschiedenen Kichtuneen auseinander, so
leicht die Kälte nicht weit genug, um OCH swiacbsB beidea
Bohrungen liegenden (•ebirgsÜHl volbttadig zum Durdl-
bieren zu bringen, wodurch der Erfolg dann sehr leicht in

Fragegestellt werden kann. Des weiteren ist noch zu berück-
sichtigen, daß Eis bei etwa 35 bis jo Atra. Druck plastisch

biags außeroidentlich undicht war, weshalb sich die Ver-

waltung veranlagt iah, das, was vorher nicht gelungen
war, nunmehr nachzuholen und Zement durch Hochdruck-
pumpen mit Gewalt hinter die Tübbings einzuführen Nach
Aufstellung der Ihimpen stellte sicn bald heraus, daß
auch dieser Weg nicht zum Ziele führen konnte, zumal
die eingeführten Mengen Zement mit Rücksicht aui den
großen hydrostatischen ("«egendriKk von etwa .\tin zu

gering waren .M.ui l'cschloß daher, die /cnuntiiumpcn
über Tage oben uu Schuchtturm ai.t/ustcllcn , um auf

diese Weise einen Druckausgleich zwisclien der W' isscr-

saule hinter den Tübbings und desZenicntrül.rs SLhaehle

zu ermöglichen, Diese Methode führte dann aber zu einem
glänzenden Erfolge. Man brachte auf diese Weise in etwa
at Stunden rd. 40 üoppellader Zement hinter die JUbbings.
Es war detuUcfa im Schachte wahnuochmcn, wie weit sich

der Zement abgesetzt hatte, sumal bis dahin infolge Ein-

dringens der feinen Zementteile in die Poren des Kisens
der Schacht sofort dicht war, ohne daß der /cment erst

.iw.»B«>., ym^M^a »wi>,<3 twm.u. w. U...I. i^wusui abzubiuden hrsuchtc. Es muß noch bemerkt werden, daß
wird und auch aus diesem Grunde der Anwenclung des das Zementierungs-Verfahren in diesem Sinne im Jahre

. . " . ^^^^ ersten NIale auf dem Schachte der Gewerkschaft
Wintcrshall angewandt worden ist,

Aul .(iroßnerzog von Sachsen" war die etwa 1250«
schwere Kuvelape, wahrschcnlich wegen Eindringens von
Wasser durch l ndichtigkeiten, iiiioige Reißens der Scnk-
Stangen in cien Schacht hcrunlergef.iUen und stark be-

schädigt Heim Sümpfen des Schachtes stellte sich heraus,

daß die W,tsserzuflUsse durch das Kiod-Chaudron'scbe
„ Verfahren nicht vollständig beseitigt waren. Die Verlegen-

fahren ist dagMan Mr jede beliebige Teuie verwendbar, heit war groß, da nun im ersten Augenblick aanabm,
miadestens ab« für cRm so groAe Teuie als Tübbings der Schacht sei glazUeh verloren. DiikIi Anwendung
Oberiwupt hetsustellen lind. des Zementierunä-VerhdirenB durch den iiansBslsrhen

Unter BerBcksichdgung aller Faktoren des Zementie- UnteroehmerPomer ist derSchacht aberspiler tadellos ab-

Gcfrier-VeriahrensscharfeC-irenzen gezogen werden müssen,
Nebenbei bemerkt, sind au< h Ihm dem vorhin besprochenen
Abbohr Verfahren firenzen bcztlglich der Teufe gezogen,
weil bei gruLK-n leufeii beim HoFiren selbst außerordent-
lich viel t icstangebr.u he auftreten und beim .Misenken
der Kuvelage sicli .^egen der .\t)dichtiini; derselben für

den größeren Drut k großcSchwicngkciicn entgegenstellen
Auch bei diesem Verfahren sind höchstens 370 bis 380 >
Teufe bisher Uberwunden worden. Das Zementier-Ver
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gedichtet worden. Die Anwendung des Portier'schen Ver-

fahrens ist natürlich in ungefähr derselben einfachen Weise

sescheben wie auf Wintcrshall.

Im Schachte der Kaliwerke Hattori Uegt die Platten-

aul noch abzustellende Klcinigkellen wurde der Schacht

durch das Zcmentieruii^;:. A'crl.ihren pnt aUpedichtet.

Im Schachte der Cicvtikscliiiit V'olkfnru l.i traten bei

360 biS425 "Teufe nochWiisscrzutlUsse vonrd 409 Liter auL

m^mm:iMM<:^^:.
^^^^fP^iLPfWJfl^^

j

MUHnjirn-i

AMiildg. 8. Qucnehiiitte.

nM ii!
LADCifcbnitt oad Aufueht.

Oberhalb U«^ " l eufe
waren keine W'asserzu-

flüssc im CiclMrue vor-

handen, jedoch wardas
Gehirne seihst porös
uttd auch noch von
Klüften durchsetzt. Es
kam darauf an, den
Schacht unterhalb mit
TUbbinffs abzudichten,
oberhalb bis zu .^6o

l eufe dieTUbbings aber zusparen, zumal diese etwa Vi MUt-
M. in der Anschaffung kosteten. NachKinbau der Tübbings
waren nicht allein diese selbst sehr undicht, sondern d.is

Wasser im Gebirge stagnierte, trat nach oben oberhalb der
Teufe von 36o™aus und setzte hierdurch <iie SLluicl iiiiauer

um in den Schacht zu fließen. Durch das /-enicntierungs-
Verfahrcn ist es gelungen, d;is (iebirne nach oben abzu-
dichten, um auf diese \N^-isc den Schacht trocken zu machen
lind (he Tübbings zu s i;in n

Esmuü betontwerden, daii diese Abdichtungs-Methode

.III \s ll'i 1^
Abbildg. 114 {ArtDictung und Aulla^cruDg der Ttigcr.

AbbiMf. 14. Qatn^ilt AbbU4|> IS» Amtciwit der FUfl AbbiMff. i6>, Awffdoagl« FtlfiL

Bracke Iber dae Altwawtr der ViU bei VilitShl in Nicdcrbajrera.

dolomitsdiicht in einer Teule von 460 big 480 Wlhrend des vorher durch Sprenoschlisse «rrissenen Gehirns eioe

des Abteufens wurden die Wasser durch Wasserlialtung ^onz außeroidenibche Leistung darstellt und das Zemen-
gehobeo. Nach Einbau der Tübbings mußte man eben- uerungs-Veriahren in ein sehr gutes Ansehen bringt Der
Edis, Mlmlich wie aid Winterahail, Zönent hinter die Tttb- Verbrauch anZemeot ist aUerdings ein nemlich erheoUcher
biogs bfingeo, um den Schadit dicht ai bekommen. Bis gewesen. Jedoch stehen die Kosten hIerfOr in keioen Ve^

13, Mai 1908. S9
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hUtnis zu den Kosten der sonst anzuschafienden Tflb-

liuß. Eiat btiowtew Aawenduagiittit gBawemkai Erfolge
rfuhr in den ietiten Wodien du Zementierungs-Vetuh-
ren im Schachte der Akt-Ges. Bismarckshall bei Mafrde-
bttrg. Hier hatte man einen Schacht von 5,5 » Durcnm.
unter großen SchwierigkeitenbiS58i»Teufe durch Schwimm-
sand unter Rcnutzunj; eines eisernen Senkschachtes ab-
geteuft In der Teulc von 58«» setzte der Senkschuh des
eisernen Senkschachies einseitiR aul d.vi dort unregcl-
mäßi|; anstehetuif ("telnrpe aul, was zur Folge hatte, daß
der Scnkschacht nicht tieier zu bniif^en war und deshalb
ein vollsLindiger .Abst hliiB derübcrla^enidcii Sande durch
den Senkschachr zur Unnn i^;lu hkeit wurde. Beim I.eer-

pumpen des Schachtes u>uLitc man leider die Kriahnjng
machen, daß die nebenan lagernden Sande an einer Seite

unter dem Fuße des Senkschachtes hindurch in den Schacht
traten und diesen wieder mit Schwimmsand anfüllten.

Um den Schacht in Sicherheit tu bringen, enttchloB
man sich, als letztes das ZemcntierungS-Vertahren anzu-
wenden. Zu diesem Zwecke betonierte man zunächst die
Sohle des Schachtes einige Meter hoch aus Darauf bohrte
man die untersten Tübbingsringe des Senkschachtes an
und führte durch eine angebaute RohrleiiunR vom TaRe
her durch Ueberdrutk Zcmi-mbrci himir die Tübbings
ein. Um sicher tu sein, daß der Zement auch Überall

nnd um den Sdiscbt heran cur Ablagening kam, wnden

Ucbcr die Vorschriften
Voo Frol. Kmil M

*. Der trnasÖBische Ministerialerieß vom
10. Oktober 1906.

n diesem Erlaß sind aut Grund dreijähriger Studien

der oitizielicn franyi isischen Kommission .Instruk-

tionen" für l'.cic'i linung und .\usUihrung von Hauten

aus Eisenbeton gegeben, außerdem enthalt er die „Erläu-

terungen" hierzu und einen .Hcricht" des engeren Aus-
schusses. Die Vtrsuchsergebnisse der Kommission sind

unter dem Titel: „Commission du cimeot «rm^. Exp^
riences, rapports etc.. relatives ä l'emploi du b^n «rmtf*

bei Dunod et Fiaet m Poris 1907, erschienen.

FOr die cigentüdien Bestimmungen wurde die Bezeich-

nung „Instrukdonen" gewählt, uro damit zum .\u8druck

zu bringen, daß sie zwar dem gegenwärtigen Stande des
Eisenbetons entsprechen, jedoch mit fortschreitender Kr-

kenninis und Erlahning AendcrunL'cn c:i.il;;rii können
Die Instruktionen sind sehr kurz uml allgenieiu abgciaßt

und enthalten im wesentlichen il.is l olgendc:

In Art. I, 2 und 3 wird bcstim:nt, daL\ die ürückcn

und Dächer aus armiertem Beton Hir dieselben Ijistcn zu

berechnen sind, die in den bctr Vnrschriltea lur eiserne

Brücken und Dacher Icstgescizt smd Die Decken der

Hochbauten, die Stüumauern, Uehälterwände, Druckleitun-

fcn und sonstige lUr die OHentliche Sicherheit in Betracht

ommende Bauten sind fUr die größten bei ihrer Benutzung
vorkoinmeoden Beanspruchungen zu berechnen. In Ar-

tikel 4 ist die zulässige Diuckspennung des Betons zu 28%
der nach 90 Tagen an Würfeln von zo cm SeitenlänRe nach-

gewiesenen Druckfestigkeit angegeben. Bei uinschnürtcm

Beton (beton Irette) oder wenn die Längs- und Querarmie-

rungen so angeordnet sind, daß sie em seulifhcs Aus-

weichen des Betons unter Druck wirksam hindern, kann

die /.il.-issi,:<- DriK ks| ..Innung des llcton-^ ents|)recliend der

Starke der (^»ucrarmicrung \ ergn il.U rt vier<len, jedoch sind

als äußerster Wert 6o'''o der Wuilcllcstigkeit zu betrachten

Die zulassige Schub- und Haltspannung dari lo^/pdcr

zuluSMgen Druckspannung betragen. DiejrOofe ZugbeaP-
spruchung des Kisens ist zur Hällte der Streckgrense be-

summt, jedoch dari bei BautsUeii, die Enchattenmgen
ausgcseut sind, oder wechselndeBeanspruchungen tn ent-

gnengesetztem Sinn erleiden, die Spannung nur bis 400/n

der Streckgrenze steigen. Bei starkem Wechsel in der Be-

anspfuchiug, insbesondere bei dynamischen Einflüssen,

die sich recnnerisch nicht verfolgen lassen, sind die an-

gegebenen Zahlen für die zulässigen Suannungen noch um
weitere as% zu erm.tßigcn.

Ueber die Berechnung selbst s.igcn die Instruktionen

nur, rl.iLi nicht nur alle äußeren Kralte. cinscIdielVlu h \S ind-

druck und Schneelast zu beriicksu htigcn seien, sondern

daß .auch bei den nicht Irei beweg il1:cii l!auw;^erken die

Kindilsse von 'rcmpcratiiräniierungcn und vomSchwudra
des Betons berechnet werden sollen Die statlSChco Be-

rechnungen, sollen nach wisscnschaltlichen GnindsHtten,

gestutzt aut die VersuchsergeboiseS!» durchgeftthrt werden.

>ie rein empirischen Medwden Sind ausaeschlosscn. Die

Zugwiritung des Beioos ist nur bei den Rechmina^ Uber

die elastische Formladerang sn betOckiiditigea, ist aber

die Tübbings, aut den giuiz.cn Umfang vertcdt. an mehre-
ren Stellen bebuis AnbiingeDS der Zemanfe-Rohilcitanf
angebohrt. Durch dieses Verfahien hat nna ingau fauo
zer Zeit den völligen oberen Wasser-.'VbscillttS cmicht
Das Weiter-Abteufen des Schachtes geschah in aller Voc^
Sicht unter Mimtüimc eines Blechzylinders zum Schutze
gegen vielleicht nochmals eindringende Schwimmsande.

Gegenüber anderen unter Umständen einzuschlagen-
den Vertahren behufs Beseitigung der aut Bismarcksnall
eingetretenen Schwierigkeiten hat d;is Zementierungs-
Verfahren den Vorzug eines großen /.citgewinncs. eines
geringeren Kostcnaulwandes und der Err.aliung des ur-

sprünglich vorgesehenen .Schachtdurchmesscrs von 5,5

Diese Vorteile sind aber so gewallige, daß es sicn im
Interesse des Zcmeniierungs-Verfahrens lohnen dtlifle^ aie

zahlenmäßig, soweit als möglich, fesuustellen.

Zun Schhiaee mofi noch hen orgeboben werden, daB
aneh bei alten mit TQbbings ausgebauten Schichten, die
durch den .Abbau der Lagerstätten und infolge druck-
haften Gebirges durch Verschiebung der Tübbings unilicht

geworden sind, das Zementierungs-Vertahren cum Abdich-
ten der Schächte sowie zur Verstärkung des Ausbaues
selbst mit Erfolg bereits angewandt worden ist. Leider
muU ich aus gewissen Gründen verzichten, Anlagen zu

nennen, in denen bereits unter den beschriebenen Um-
stindcB das Veifahren zur AawoiduBg geiangie: —
für EisenbetonbanteiL')
Orich in ZSfiah.

^anz außer Betracht tu lassen bei den Ermittelugen der
Spannungen in den einzelnen (>uersc!initten

Bei den Säulen ist flie liereclmi-iif; aul Kiuckuiig
entbehrlich, wenn das Verhältnis der Lange zur kleinsten

Breitenabinessung, kleiner als 20 ist und sofern die Druck-
spannung des Betons 0,28 der Würfellestigkcit nicht über-

schreitet Im Kntwurt ist die Beschaffenheit der Materialien

und das Mischunusverhidtnis des Betons anzugeben. Der
Wasserzusatz soll sorgfältig überwacht werden und soll

durchaus genügend sein, um dem Beton die zur sicheren

Umblillaaf der Elsen notwendige Plastizität zu verleiben.

Masiaillich der BaiHMSfUhrung enthalten die Instruk-
tionen auch nur kurze und allgemeine .\ngaben, die un-
gefähr denjenigen in den deutschen ,^l^itsätzen'' en^
sprechen Es sei d.araus nur erwähnt, daß immer langsam
bindender Zement verwendet werden soll und daß das Ein-
stamfilcn des Betons in höchstens S «<" starken Schichten
zu eriolgen hat. Der .Abstand der Eisenstangen von der
Schalung soll 15- 20 mm betragen, um sie äußeren Ein-
flüssen zu entziehen Der Beton soll 14 Tage lang nach
dem .\bbinden feucht gehalten werden. Eine bestimmte
Erh.'irtungstnst ist nicht angegeben, vielmehr wird nur ge-

fordert, daß das .\usschalen erst eriolgen darf, nachdem
der Beton die nötige Festigkeit erlangt ha^ um obae
Schadendieentsprechenden BeanspruchungenaimnhaltBa.

Die Belastungsprobe soll eist nach 9otigigem Alter
des Betoos bei grotten und wichtigen Bauwerken vorge-
nommen werden, bei weniger wichtigen genügen 45 und
bei den Decken nur 30 Tage Hci <lcn Brücken gelten

die für eiserne Brücken im Jahre iSui erlassenen Vor-
schriften bezüglich der I'robebelaslung Bei den Decken-
Konstruktionen soll die Belastung mindestens 34 Stunden
ruhen I lL iben, und csdüricn d.inn nach den ersten i5Stiia-

den die Durchbiegungen nicht mehr zunehmen.
Die sehr knappen und allgemein gehaltenen InstruK-

tionen sind nun durch ausführlichere Er laut er un-
äe n ergänzt. Die dann angegebenen Rechnungsmetho-
en sind mit denjenigen der deutschen „Leitaäue" und

der pfouftischen miaiateneUen .Bestiainungen'' identisch.

Man berechnet alao die Lage der neutralen Acbte bei
reiner Biegung aus einer quadratischen Gleichung und flir

Biegung mit Achsialdruck aus einer Gleichung dimen Gni>
des. Auch die Formeln für Schub- und Haltspannungen
sind die gleichen. Zur Berechnung der Knicksicherheit

dient die Kankine'sche Knickiormel, die auch von ProL
Ritter Iflr Etsenbeionsanlcn abgdeiiet «ude:*) —

k
«V as

t -{-0^0001
(ScMmB Mf«.|

vom 24. Mai 1907 io Ni
rceiwaK

») MOfiellS ,ElicDb<-!' nli.iu-. III. Audaj;.-,

lakalt: NeiMr«l(rUcktiib.iuU'n in Ki»eDbe«oq. (ForlMUang). — Ueber
du Zemeaticmnn-Vertabren beim AmImui von SdUchini. .ScIiluSj^—
Uetxf dte Vwtthf ilien la r Elteobewob»«!«». — ^
Hierzu eine Bildbeilage; Die Ludwigs-BrUcke Uber die

Schw.ibach in Erlangen.

VciliC der [>eutiich<rn Kiü ; t tunir. (i. m b.'HTBerlInT" KOf die Red<kttoa
vciaiiOiinlu 1. : hriu i-liiclcn, Berlin.

Bucbdruckccci Oiutav Si:lienck Nichtlf., P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTFTT IINr.F.N ÜBER

ZEMENT, BETON-UND EISENBETONBAU
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

üifc*^ ccr'c:>> Cg>OL> Cgr^^ ' c fc:>> Cc:;;cg> C(^*^y
!^

V. JAHRGANU No. lo.

Abbildg. M. Brttcke Ober die Hier in Hirtnagel bei Kcmpteo.

Neuere Brückenbauten in Eisenbeton.
Von Dipl.-Ing. Luit, Direktor der Firma Dyckerhoff & Widmann A.-G., in Nürnberg (ScMuB.)

IV. Brücke über die kleine Vils beiVilsbiburg.
(Niederbayern).

II) Frühjahr igo/ wurde auch
diese Brücke erbaut DieLicht-
wcitc beträgt 21,5™, die nutz-

bare Breite 5,2 m. Die äußere
AusgcstaltungistausAbbildg.i;
ersichtlich, während die Kon-
struktion in der Abbildg. iS

im Querschnitt, Abbildg. 19
im Längsschnitt und Ansicht
dargestellt ist. Als Verkehrs-
last war für die Berechnung ein

15 < Wagen und ringsum eine gleichmäßig verteilte

Last von ^ioo kffqoa maßgebend. Die Berechnung
erfolgte im übrigen nach den „vorläufigen Leitsätzen"
für Eisenbetonbauten. Das Brückensystem stellt einen
steifen Rahmen dar und wurde auch als solcher nach
der Elastizitätstheorie berechnet.

Die Gründung der beidenWiderlager erfolgte auf
einem Holzpfahlrost.

Die Probebelastung wurde mit voller Nutzlast
durchgeführt in Gegenwart von Vertretern der kgl.

Regierung in Landshut und vonVertretern der Distrikts-
Verwaltung; sie ergab eine Einscnkung von t,2 mm,

während die bleibende Einsenkung nur 0,1 nun betrug.
Auch dieseBrücke hat sich bis jetzttadellos bewährt.

V. Brücke über die Iiier in Härtnagel
bei Kempten.

An Stelle dieser neuen Brücke waren bereits zwei
Holzbriicken errichtet. Die erste hatte eine Lebens-
dauer von 16, die zweite nur von lu Jahren. Die
Stadtverwaltung entschloß sich daher zur Ausführung
einer dauerhaften Brückenkonstruktion, die in ihrer

Anlage zwar teurer ist, jedoch keiner Erneuerung in

absehbarer Zeit bedarf. Wirtschaftlich stellt sich

daher die Eisenbetonbrücke, da auch alle Unter-
haltungskosten wegfallen, günstiger.

Die alte Holzbrücke war eine Jochbrücke, deren
Pfähle 5—6 «n in den losen Rollkies des i-°lußbettes

seiner Zeit eingeschlagen werden mußten.
Für die Eisenbetonbrücke mußte daher von vorn-

herein mit ungünstigen Gründungsverhältnissen der
Pfeiler gerechnet werden. Es wurden für die Mittel-

pfeilcr tisenbetonpfähle mittels einer Dampframme
eingerammt, wobei die alte Holzbrücke als Ramm-
rüstung und später auch bei der Einschalung benutzt
werden konnte. Vergl. Abbildgn. 20 und 21. Die Her-
stellung der Pfähle wurde am Bau selbst bewirkt und
nach vierwöchentlicher Erhärtung erfolgte die Ram-
mung. Die Gesamtansicht der fertigen Brücke zeigt

Abbildg. 22, die Konstruktion im Längs- und Quer-
schnitt usw. geht aus den Abbildgn. 23—25 hervor.

Die Endwiderlager mußten besonders gesichert
werden. Wegen cmer durchgehenden Nagelfluh-
schicht war hier ein Durchrammen der Eisenbeton-
pfähle nicht möglich. I""ürbeide End Widerlager wurde
daher eine neue Gründungsart durchgeführt und zwar
nach dem von der f*"irma f)yckerhof( it WidmannA.-G.
erworbenen Verfahren D. R. P. No. 189182 der Her-
stellung von StrauBpfählen.

Die Mittelpfähle sowohl, wie die Endpfähle be-
sonders haben Horizonlalschub aufzunehmen, der
durch die Schubwirkung der 4 steifen Rahmen-
Systeme der Hauptträger entsteht. Der Horizontal-
schub wird am Kopf der Pfähle durch einen Eisen-
betonträger gleichmäßig auf dieO Pfähle eines Pfeilers

übertragen und es müssen diese die Biegungswirkung
aufnehmen können. Bei dem Endwiderlager ist der
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HoriffMitikebub aiti grSflten und e> mufitedilwreuie
besonders vorsichtige Gründung erfolgen. Es wurden
hier nach genanntem Verfahren 4 Löcher von 24 cn>

Durchmesser gebohrt und mit Beton ausgestampft
Die vier Oeffnungen haben eine Lichlweite von

je ir,4S die nutzbare Breite beträgt 3/14 Die
Berechnung erfolgte nach den , Leitsätzen" unter Zu-
grundelegung einer gleichmäßigen Verkehrslast von
3(10 ku'qin und eines Lastwapens von K i Gewicht.

AuchdasGeländcrdcrIiriu kc wurde vollständig aus
Eisenbeton bereestellt Die Abdeckung der Fahroaho
cffolgte mitAspoiltfibpappe. HieraufwiudeKiesmMl

und alsdann dMPabibdin*6esdiotterung aufgebracht
DergesamteBrUckenentwurfstammtvon derFirma

DyckerhoR & Widmann in Nürnberg; von derselben
Firma erfolgte die Ausführung der Brücke im Herbst
19<J7, die Ausrüstung und I' crligstellung im F ebruar
u/cii. Die Probebelastung der ganzen Bnickc wurdcam
28. Januar 1908 in Anwesenheit der \ ertreter des
kgl.StraBenund Flußbauamtes Kempten und des Stadt-

magistrates daselbst durchgeführt und hatte ein sehr
befriedigendes Ergebnis für die solide Gründune und
Aufbaukonstruktion. Am nächsten Tage wurck die

Brache in Betrieb genomroea. —
Ueber die Vonciirillen IQr BIsenbelonbauten. T«a Fni Baii usrteii ia zsridk

. Der französische Ministerialerlaß vom
30 Oktober igo6. (Schlatt.)

ezüglich der zul&ssigen Druckbeanspruchunii des Be-
tons, die zu iS" ,, der Druckfestigkeit von 90Tage alten

Warfeln gewtthlt weiden darf, und die imVergleich zu
~ Vonchritten sdir hodi cfaehcin^ litsn bcacfateo,

E
die Zahl a— die nun neiit n ts armimmf, bi

*»
den französischen Vorschriften kleiner angegeben ist, nänv
lieh zu 10 oder zwischen 8 und 15 schwankend. Je klei-

ner n anKenommen wird, um so höher berechnet sich bei
Biegung die Dnickbeanspruchung des Betons. Z. B. ent-
spnicht beiai rechteckigen Querschnitt «bier mit «— 15
bierechneten Dmckspamrang « 40^^ dne eolche

von 46 ki/few. wenn « = 10 geiütth «ild Der uagOnsti-
geren Rechnungsweise entsprechend darf nattlrlicn auch
die zulässsige Beanspruchung höher genommen werden.
Der kleinere Wert von n ist lür den 90 Tage alten Beton,
dessen Festigkeit als maßgebend angesehen wird, eher
angezeigt, als fUr den aS läge alten Beton, der nach un-
seren , Bestimmungen" maßgebend ist Uebrigens zeigen
die an den Matcnal-Prüfungs-Ansulten zu Stuttgart und
Zürich angestellten Bicgungs versuche, daß die tatslch-
liche Lage der neutralen Achse ganz ^ut mit der mit n 15
berechneten übereinstimmt Kine Krnuttelunt,' des rich-

tigen Wertes von n für die BieKungsberechnunj> ist nur
durch Biegungsversuche möglich und nicht durch Klasti-

liUaJiMaungen achsial gedruckter insmcn.
Die zulässige Druckbeanspruchung des Betons ist für

Siulen zum ersten Maie von der Anordnung der Quer-
armierung abhängig gemacht Nach den von der Kom-
mMon durchgeilhiten Versuchen darf die cewöhnliche
Dradipannung des Betont noch mii dem ralttor

multiplisiett «erden. Hefbei bedeutetF das Volunen der
Quer-Armierungen, V das Betonvolumen auf die entspre-
chende Länge, mf ist «ne mit der Anordnung der Quer-
Armivrung vcrtaderfiche Zahl, und zwar kann gesetzt «er^
den .m' = S bis 15, wenn die Querverbindungen der Uings-
eiscn einen Abstand gleich der geringsten »reitenabroes-
sung des rechteckig vor.msgcsct7tcn Betomiuerschnittcs
hatjeii, Ins herunter /u ' dieses MalJes Bei Spirahirmie-
rung k.inn m' zwisehen 15 und schwimken, je nach der
Ganghuhe der S[)iriileti; 15 wenn sie -

•, der kleinsten Brei-
tenabmessung liclrägt, p wenn sie '/j dieser Abmessung
bei einer Hc.ins|irii( hung vnn 50 kg qcm tmd '/^ <iiescr .-Vb-

messuiig bei einer lie.ms(iruchung von 100 i'g/qc«' betragt.

Unter keinen Umstanden darl aber die zulässige Spannung
60% der Wiirfehesiigkeit des Betons nach 90 Tagen über-
schreiten, was dem a.i$iachen dersttliimen Dnickspan*
nuns im armierten Beton ohne Querverband cattpndit.

Die Berechnun« der Slulen etlolgt dann nach der For-
nut\P'm(F^ +m F^'9y wobei fttr « em Wert iwischen

8 und 15 w «SUen ist Der kleinste Weit Sgik bei einem
Durchmesser der LOngastangen von der kleinsten Quer
scbnittsabmessung tmd Querverbindungen in einem .\t>-

Stand gleich diesem Maß. Der Wert iS ist anzunehmen,
wenn die Dicke der Langssiangen nur Vjnides Maßes und
der .\hstand der Qucrarmierungeo ein Dnttel davon sind.

Die veränderlichen Werte der Faktoren m' und n deuten

daraui hin, daß der Ausdruck die Zunahme

der Tragfähigkeit einer Säule noch nicht richtig zum .Aue-

druck bringt. Ks ist zu hoKen, daß die Säulcnvcrsuche des
deutschen Eisenbeton-Ausschusses die Fnige noch besser
klären werden, als das bisher der Fall ist

Die Zuglestigkeit des Betons bleibt bei der Spannungs-
lieret hnung ganz außer He'.rac;h'. und ist nur bei den Be-
rechnungen Über die ronnänücrung zu berücksichtigen.
Fr wird aber dann dem gezogenen Beton der gleiche Elasti-

zitätsmodul, wie bei I)rurk zugeschrieben, so daß man nach
den I ir homogene Kursier u"ihit;cn Methoden rechnen
kann, sofern man im Querschnitt die Kisentliche durch eine
n fache Betonfläche ersetzt Dies gilt also insbesondere
für die Berechnung der Momente Mi Bögen, kontinuier-
lichen Trigem usw.

Bei den Plattenbalken soll die in die Berechnung dn-
zuftthrende Breite der Deckenplatten als Druckgurtimg
nicht mehr als Vs derBalkenspannweite und

''/i
desKippeo-

abstandes betragen. Für die Hcrechnung der Decken-
platten sind in den Erläuterungen weitergehende .\ngaben
gemacht: Wenn eine Deckenplatte, konzentrierte Lasten
aiii zwei parallele Rippen zu Ubertragen hat, sind in beiden
Richtungen Kisensiäbe einzulegen, und zwar sollen dann
die Verteüungsstäbe mindestens auf den Meter den halben
Gesamtquerschnitt der auf i o vorliandenen Tragstäbe
aufweisen. Um dann die Plattcndicke d zu berechnen, kann
die konzentrierte L,ast durch eine KleichmtfUgverteilte er-

•etst iMrden, die eich aber ein Rechleck von loiaMuleD Ab-
nestungen entreckt: Die Breite, paralldm denTiragMbeo
gemessen, ist gleich der Summe« der Deckenstärke tmd
der Dicke etwa noch vorhandenerAubdittttung. Die Länge
des Rechtecksparallelzuden Rippen geroessenbetrtgtdann
<+ Lfs, wobei L den Rippenabstand bedeutet. Die so
verteilte L.ist soll dun h einen Plattcnstrcifen getragen wer-
den, dessen Breite e — 3 und dessen Spannweite L ist.

Wenn es sich um eine uui allen vier Seilen aullic-

gcnde riatte handelt mit den Spannweiten L und L', gej
nllgt es, mangels genauerer Formeln, d.as Biegungsmomentj
für die Sjiannwcitc L .nin.achst ebenso zu bcrccJincn, wtei

iUr eine nur aut z Seiten aulliegende l'laUe von der Spann-
weite L, und dann den eriialtenen Wert mit

an mnliiplirieren.

1 +
DurchVertttischen der BuchstabenL und L' erhält man

dann each dasMoment in der Richtung derSpannweite L*

Im Vergleich mit den anderen bisher erschienenen
Bestimmungen Uber Eisenbeton gehen die französischen
hinsichtlich der Beanspruchungen am weitesten. Man hat
sich dabei möglichst an die buhenge Pra.\is dort ange-
schlossen, die nlr die neue Rechnungsmethode so hohe Be-
anspruchungen verlangte. Die Beanspruchung des Eisens
als Hallte der Elasiizitäts-Grenze ist indessen durch die
Vorschrift für eiserne Brücken vom lo .'\ugust 1801 mit
t joo i<it/q"" begrenzt Uic hohen Rctonspannungen bieten
keine besondere fielahi, ucnigsiens nicht bei Biegung,
weil die Bruchsicherheit des beions mit den angegehcnen
Werten immer noch großer ist. als diejenige des tisens.
In den Erläuterungen ist die Hdffnung ausgesprochen,
daß in den Vorschriften anderer Liindcr mit der Zeit die
zulässige Betonpressung auch erhöht werden würde. Diese
HoSoug bat awfa aber für die preußischen

""^
gen* nint «Hilt, vielmehr ist bedauerT'
GegenteD

'

Ueber das Zementschutzmittel „Nigrit". Von PriTatdoitnt Dt. Rohi«nd in stuit^an.

|ic Hydraulizität des erhärteten Zementes bezw. Betons liegenden Schichten aus Kalk, der sich mit der l oncrde,
beruht auf seiner Konstimtion; er besteht im wesent- Kieselsäure, Eisenowdhydrat, die als kolloid.ile Stoffe

liehen an seiner Oberfläche aus Calciumcarbonat, koaguliert smd, im Zustande der festen Losung oder in

entstandenausdem beimAnmadten abgeajpaltenenCalcium- dem einer Adsoipliainsverbiiidnng befindet, enolicb dem
Hjrdroxyd und der Kohlentfvre der Lmi^msemeo darunter durch Hydioljrse entstandenen EiistidVniinen Cakinm-
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Abbildg. Ii. Teil de« LtD^tcliniiict.

T

Hydroxyd. Damach richtet sich nun sein Ver-
halten Kegen FlUssit^keiten aller .\n; SUß- und
Meerwdsser, I.auKcn, Sauren. Gährunf^flUssiK-
keitcn, Fabnk-, K.inal- und Abwässer, Thcr-
tnalijucllen usw

Alle FItissiRkeitcn, die Hydrow lionen ent-

halten, d. h alle Laugen beeinflussen den Ze-
ment nicht, ebenso solche, die kohlensaure
Salze gel6st enthalten; vielmehr bcgllnstif^cn
diese den KrhärtunKSprozcß, indem sie sich
mit dem hydrolytiscn abgehaltenen Kalk zu
Caliciumcarbonat unter Abscheidung freier

Alkalien verbinden.
Dagegen dllrien Flüssigkeiten, die freie

Kohlensäure absorbiert enthalten, nicht in Be-
rllhrung mit Zement treten. Die Ursache ist.

daß du-s an seiner Oberflichc befindliche Cal-
ciumcarbonatvom kohlensäurehaltigenWasser
aufgelöst wird, ebenso wenig schwefelhaltige
Wasser, weil die Schwefelverbindungen sich
mit dem Kiseno\ydhydrat des Zementes zu
Kisensullid verbinden, das durch Oxydation in Kisensulfal
überucfUhrt wird, und so den Zemeiit zerstören

Die Einwirkung des Meerwassers auf den erhärteten

37. Mai 1908

Abbildg. 20. Einrammen der Pf&hle unter BenuUung der allen tiölieroeo Jocbbiflcke.

Zement bczw. Beton ist in vielen Fällen festgestellt; sie

beruht einmal auf der Reaktion zwischen den Magnesium-
salzcn des Meerwassers und dem Kalk des Zements und
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ItnMT ul d«rMgM. Oudlot'fdieB RMkäoa*). Aultidtin
koauncaaodinechuiische Einflösse inBetracht, <• B- iader
Nbidaee derWechMl vonEbbe und Flut Beton vergrößert
ntmltch unter Wasser sein Volumen, dehnt sich aus, bei
trockener Luft zieht er sich zusammen *j Der Flutwe<^el
bewirkt demnach eine fortwjüircndc VolunienveranderunR,
was schließlich ru einer Lockerung des Gelüpes lilhreii

kann Seiner Zus^unmensetzung nach muü der Zement
von allen Flüssigkeiten, die VS^sserstoffionen selbst in

geringer Konzentration enthalten, also auch von den
schwachen Säuren an^t>:rittcn werden. Diejenigen Säuren,
wie Sab.säure, Salpetersäure usw., die mit dem Kalk des
Zementes leichtlösliche Kalksake bilden, wirken am stärk-

sten ein, weniger stark SAuren, die mit aem Kalk schwer»
lAsUche Salae Mldaiik f& Sctarafaliliif« «nd FUiANum.
Dadorcfa wiid fcoSlseiide Decke Aber den Zeunt
gebildet. Auch Oele, die FcttsSurcn enthalten, sind vea
schädlicher Wirkung

Da GärungsflUssigkeiien ebenfalls Wasserstoffioiietl
enthalten, so sind auch diese von schsdigender Wirkung
auf den Zement; weniger die des Weines, die nur sehr
schwache urjjanischc Siiurcn enthMt, als die des Bieres,
in der sich Kohlensäure und vor allem die Gerbsiure
befinden. Selbst untergärige Biere, die ttnMrOklVo SiOfie-
gehalt besitzen, wirken ungünstig.

.Nach diesen Cicsr Inspunkten Ubcrh.iui)t milKscn -iiu h
die 1-abrik- und .\bwasser, die durch Zcmentrohrcn,
Belonbecken geleitet werden, untersucht werden. Diese
werden sich nicht eignen zur Abführung von sauren
FitlHtikwIiseni, s. Rtoo Meaiäiggkfieieieo, Sodafabriken,
Venianeieien, Gaafibriken undlEnlicben Anlasen. dUrfen
aber fflr neutrale und alkalische Abwässer unoeoenklich
nir Anwendung gelangen

Städtische Kanalwässer können durch Zementrohre
ohne Gefahr fUr diese geleitet werden; in ihnen ist ein
großer Teil der fauUähigen Stoffe in kolloidaler Fonn ent-

halten*); diese kolloidalen Stoffe lagern sich an den Wan-
dungen der Rohre ab, bilden eine sogenannte Sielhaut
und schützen so den ZoflMBt vor den Waä^Bgm einiger
saurer Bestandteile.

Daher werden sich auch Zementbehitlter jeglicher Art
lUr solche Faliriken besonders eignen, deren Abwässer
Stoffe im Kolloidzustand enthalten, z. B. fttr die Industrie
der Kohlehydrate, Stärkefabriken, Gerbereien, Färbereien,
Zuckerfabriken, tett- und Oelfabriken usw.

Es ergibt sich also, daß der Zement trotz seiner vor-
trefflichen hydraulischen Eigenschaften vor derEinwirkung

) Vetgl ?. Roh lind: .Die Caadlot'fdie Raaktioa oad die
VerwcsduD^ dci I'urtlaodiemcnti bei Mi 1 1 iiti—Inn* aTanin-
dtutricxtg.*, jabiv. 1905, Nr. 19,8. to6*.

•} Vngl. C Baeh: .Zar Fn« der DsfemBgittkMwit des
Bctaa* mii nud ohne Ritcatialaccn*. JOtikt. des VeKtosDttfidMT
lafcaieucre, Jahrg. 1907*.

Vergl. ShiDf huc$5)- u. KiDDasIcy: „The bth»»ioar of

eolloHU iatewagc". ,Ja«n>.äoe.Clicm.SBd, J>luK,i90)t,NT.a5,S.7i9*.

t.voB älleii,den eift&tedcBitea SlanotNlbittD grtteeef
Verdünnung, 1. von kohlesäurehaltigen WeMCTt J.

~

einigen Salzen, wie Schwefel- und MagneiiillB»erlllDdm
durch ein Anstrichmittel geschaut werden muß.

Es ist also von Wichtigiceit, ein Zementschutzmittel
zu besitzen, daß ihn vor diesen Flüssigkeiten schQlst Dena
inm iucheti Kältendürite sonst die Anwendung detZemenlB
bezw Ik'.i ins überhaupt unmöglich werden.

Kin v.jn <lcn Karbenfabriken Kosenzweig& Baumann in

Cassel, hi r^.'i'-tcntcs Zcmcntschutzmittel, Nigrit genannt,
habe ich ;n ticMt: aul svm Verhalten gegen verdünnte
Sauren, cegen kohlesaurchaltigcs Wasser, und auch gegen
Amnioniakwasser geprlllt. Als Versuchsmaterial dienten
BetoDsiücke aus der MaierialprUfunasanstalt der KönigL
Technischen Hochschule Stitttni^ die nitvcnchiedeiia^
feinen, gröberen und groben lueMB versetztimd teilweiee

auf ihrerObcrlläche mit reinem Zementputz versehen waren.

Sie waren seit ungefähr zwei Monaten erhärtet. Nigrit

wurde zweimal au! diese Betonstücke autgetragen, das
tweite Mal nach vollständiger Kintrocknimg.

Umdcr Wirklichkeit mrtgligst nahe zu kommen, wurden
verdünnte Säuren, etwa i— i ' jprozcntige, milden Heton-
stUcken in Berührung gebracnt; und zwar wurde eine

anorganische Saure, Salzsäure, und eine organische Säure,

Kssigsäure, gewählt .\uch d.is .\mmoniakwasscr hatte die

Konzentration, wie die Sauren Ws kohtesäurehaltiges

Wasser wurde solches aus detn Sciiwaxzwald genommen,
das.in 100000 7'eilen aSTt^S'I'cile freie undhaibgebuBdeDe
Kolilensäure, d. b. im Liter 1403,50; cea hatte, alao idir
kohlensäurereicfa war. Ferner wuoim im Läufe dreier
Wochen, während weldier die Veiaiidie dauetteo, fieee
Flüssigkeiten öfter erneuert, md zwar in den glekheo
Konzentrationen.

Die Versuchsergebnisse waren die folgenden ; abge-
sehen von kleinen Aulblähungen, die sich bei den \ef^
suchen mitSäuren an den Rändern der BetonstUcke leigteq.

war nirgends der Zusammenhang zwischen Bctyn und
Nigrit gelockert worden; Ablösungen des Nigrit von Beton
hatten nicht stattgefunden; Risse und Spalten konnten
nicht wahrgenommen werden. Nitrit hatte sich in die

Poren des Zemcnis cin^'csaugt Em Vordringen der an»
gewandten Flüssigkeiten bis an die Oberfläche des Betone
ewrheiiit eingeecBoesen. Wo von eiacai Betonstüd ab»
sichtlidi naeli Beendigung der Vertoche Nigrit eotfemt
worden war. war es unbeschädigt

Es ist keine Frage, daß Nigrit, bei fachgemäi^,
sorgfältiger Auftragung auf den Beton ein brauchbares
Schuuiniucl ^cgen vetottante Slaren, kohlesäurehattiges
Wasser, auch .Vmmoniakw.asser, gegen ageressives Wasser
überhaupt, darslc'lt, und sich als .\nsiru hmittcl für Tal-

sperren, Zenietnl ecken und -Rohre, Iktonmaucrn usw
eignet Zum Srhui/e Kegen Garungsflüssigkciten stellen

die Farbeniabnken Kosenzweig \- Baumann ein besonderes
Mittel, .Ncralit* genannt, und insbesondere für

iäße eine spirituöse Glasur her. —

Literatur.

10. Herausgegeben von Bit.

Dr.-Ing. ¥r. TonEmperger in Wien. Ii. Bd. Der Bau-
toBtmd seine Bearbeitung Bearbeitet von K. Memmler,
H. Burchartz, H. Albrecht, R Janesch, O. Rap-
pold, A. Nowak Verlag von Wilh. Emst & Sohn. BerUn
1907- Pr. 12 M

, geh 15 M —
Der 2, Band des Handbuches behandelt auf 243 Seiten,

denen 420 Textabbildungen eingestreut sind, während aul

einer Doppeltalel ein größeres Beispiel der Kinrüstung
und Schalung eines l-.iscnhctonl)aucs mit den Einzelheiten
wiedcrpc>j;el>en ist; die HaustoHe, Üetonmischniaschinen,
Beton!e.'unf.>rei(cln, 'rransportvornrlUun^en , Vorrichten
und Verlegen des Eisens, Schalung im Hochbau, Schalung
bei Balkenbrücken, Schalung bei Bogen In den StoH
teilen sich die oben genannten 6 Bearbeiter. Daß bei dem
Zuaammenarbeitcn ao vieler Autoren kleine Unstimmig-
keiten vorkonuneo und tcMieSiich auf Fragen, die in ver-
schiedenen Abadmltteii Beantwortung finden kOimieD,
keiner AufschluS gibt, ist begreilKeh. So ist z. B. in Ab-
schnitt Beionierungsregeln S, 101 bezügl. der Kosten ma-
SchinellerMischung auf denAbschnittBetonmischmaschinen
verwiesen, der aber darüber keinerlei .Angaben macht.

Der gesamte Stoit gliedert sich in 2 HauplkujJitcl, U a-,i -

stoiie und Arbeitsvorgang, von denen aas ersterc
nicht ganz Vi des Bandes einninuni und uns im Verhält-
nis zu dem groß angelegten Gesanuwerke etwa.s zu knapp
erscheint K.imeutlich werden die KigenschaSten des lie-

tons, mit .Vusnahine der hestigkeitsverhaltnissc, unseres Kr-
aclitens hier nicht ausreichend behandelt Im Kapitel „Ar-
beitsvorgang* werden in sehr eingchenderWeise oie Scha-
laageo und ROatuaaea beaprachea. Otcae AmUb-—

1 die Hilte des flMMcaBändelt

sprechen aacb AmfUliriichkeit, Inhalt und Auswahl der
Beispiele wold allen Aniorderungeo, die an ein für dea
praktischen Gebrauch bestimmtes Handbuch zu stellea
sind. In dem Abschnitt über Bctonmischmaschinea,
der eine große Anzahl verschiedener Maschinen beschreibt^
wäre dagegen wohl eine eingehendere kritische Würdigung
sowohl der verschiedenen Typen hinsichtlich ihrer Lei-
stungsfähigkeit in bezug aul nie ("tüte der Mischung und
ihrer Anwendbarkeit lür ver-.i:liiedc!iur;ii.;e .Materudien und
Verwendungszwecke, als der VorzUj;c der Maschinenarbeit
im Vergleich zur Handarbeit Uberhaupt. ern Jnscht. Durch
.Abstclning dieser Nfangcl, denen anderseits auch m.ancher-
lci\ orzu^;c f,'c^;cnüber stehen, würde die praktische Brauch-
barkeit des Werkes jedentalls noch gewinnen. — Fr. E.

Knnatstein-Trcpprn. bäne Studie Uber die Herstellimg^
Daueriuftigkeit und Tragiahiukeit der Treppen aus Künste
steinitufen. Heft 7 der Technischen StudienheHe v. Bit.

Carl Schmid, Prof. a. d Bauge«,-Schule in Stuttgart Ver-
lag von Konrad Wittwer in Sungait Pr. 3,60 M —

Die mit guten, klaren Zeichnuagea ansgesuttete Schrift

soll in erster Linie eine Erweiterung unaErgänzung des
an der Baugewerkschule vorgetragenen Lehrstoffes bilden.
Sie bietet tatsiichlich mehr und wird auch manchem in der
i r.uis stchi-ndcn Techniker « ! 1! konmu-n sein, K;nc .Anlei-

tung .'iirHcrstellungNonKunstsiemstulen und Treppen soll

sie dil^;el,'cr. nicht sein. Den .\usluhrunpcn sind durchge-
rechnete Heis|)iele verschiedener Konstruktion und Ergeb-
nisse von Bruchversuchen tnit einzelnen Siuien beigegeben

iBkkili .Neuere BrUckcnbauten ig Elseohrton (Schluß i
— Utbcr

die VoricJirifIrn lUr ElMObcloobavtea. — L'eber Zementicliatiadllal
.NIgrIf. — Llterttuf, —
Vwteg der Ocnucheo Itauiciluor, O. m. b. H., Berlin. Pir dta RcdakÜM

veraolworUich: Friti Eiielen, BcfUa.
Backdracftcrti OmU* 8d>ca«k Nadill«. P. M. Watar, BMlIa.

Na. m.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTFIT lINr.FlM ftRFp=

ZEMENT, BETON-UND EISENBETONBAU«««•««««««••»«•««««««««
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND -CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

V. JAHRGANG. No. II.

|elegenllich der Ausfühiuni; einer Kisenbetonrippen-
Kuppel von rtl. 28"» Durcnni um Ürpheum-Tncater
in Bochum war es notwcndij;, sich mit oben i{cn;inn-

ten Aui)j:ubcn naher zu beschäftigen Zum besseren Ver-
ständnis der nachstehenden Austuhruncen geben wir in

AbbildKn 1 u s in Grundriß und Schnitt die Gesutntanord-
nunu ues Theaters wieder, das nach den Plänen der Arch.
Paul Engler & Co. in Bochum erbaut wird, während

Zur Berechnung von Eisenbeton-Zugringea^und wagrecht gebogenen Balken.
(Kuppel- und sonstige Eisenbeton-Konstruktionen am Neubau des Orpheum-Theaters in Bochum.)

VoD Dr.-Ing. Karl W. Mialner, OberiDgcDicai der EifCDbtlOD-UntemehniuDg Carl Brandl ia Ottsseldori.

die Firma Carl Br:uidt in Düsseldorf die Eisenbeton-Kon-
struktionen ausführt. Die Kuppel besteht aus 8 vollstfln-

diu symmetrisch verteilten Doppclrip(>cn, welche als eUisti-

schc eingespannte Itogentriigcr die iwHschcn die Rippen
gespimntcn Kuppcidcckcn tragen, .-lus einem Zugring und
einem Iwitemen- 1 Druck-; King 12 Rippen sind auf ebcn-
suvielen Kingstützen A gelagert, die neben dem Kip])cn-
Autlager-Druck das Einspannungsmoment der Kifjpen auf-

zunehmen befähigt sind';

4 Rip]>en sind in dem ge-
bogenen (Ku|i]>elsturz)

Balken von rd, 19"» abge-
wickelter Sp;uinweite ein-

gespannt, aer noch naher
behandelt werden soll

vcrgl .^bbildg 3
Im Gefjensatzc zur vol-

len Massivkuppcl lohne
Rippen I, bei welcher (symc
metrische Belastung vor-

ausgesetzt), die RingstUtx-
linie zentrisch in den Ring
fällt, treten durch die Ri|>-

penanordnung e\zcntri-
sche Zug Wirkungen im
Ringe auf , eine in Eisen-
beton-Konstruktionen sel-

tener vorkommende Be-
anspruchungsweise.

FUr einen von zwei

gleich großen, diametral
gerichteten Kräften bean-
spruchten dünnen Ring
ergibt sich das Ringmo-
luent bei B nach der Ela-
stizitätstheorie:*'Abbildg. 13. EiDichaJuBf 4tt KuppelriDge$ und der Stttuen. Letirccrltl der Kupp«!.

X— - H

und im besonderen für den
Kreisring i,vgl .Xhb. 4 u. 5)

Durch Su]>crposition
der Wirkungen je zweier
entgegengesetzt gleicher
Kräfte (s Abbildgn 4—8)

H r

Abbildg. 14. ScitcolMude im Kubb«u. Kupptl cinfCtekalL

•1 Verxl. Miller- Breslau:
„Neuere Melhodeo der Fettig-

keiulehre*.
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ergibt sich = //
[j ('

- ^) - -
7]

Di« Nonnalkrait iTj—y -1- l/T^

Daraus ergibt sich JUj —

I
— COSf

\ 2m + i

. . ™ (
— cos fto , . , • .

wobei 2= ^ ~—
- sin*f 1

— sm*fa)

dahei die foseatifaiiit dm Zages «>

I 'u: Sp.^nnunj;slit/icl'.ungen iürcincn aul cxicntnsc:hen

Zug beanspruchten, doppelt armierten Betonauenichnitt.

cr^ben «ich (ilmlich da^^Bca fUr eneattischen Dmck)

Wg!. Abbildg. 9 « « c——
— n T'k-a--2e) + 6f, n.

'.ia- -i-he— aaA) — o 3)

<r» ~ r- -r-r • • • 4) USW.

«'ri (*«* + ») — «in «fi
4fm-f- t1

s)

»~ *

2 jr

Im vorlieKcndcn Falle war max £a 44,1 «, r » 1408*,

^«.toi - -46,5«»«, c-~Ok88"».

Quenchnitt: A»«;!*, »isfcM^
B 4s 10 DuTchm 30 ™n> = 70,68 « 17

Der vor drr HühncnOffnun^ hegende 18,15 " frei-

tragende! eil des Kuppelnnges I Kiip[iclsturi)hat 4 Kuppel-
rippen mit einem Auilaeerdrucke von je ' aufzunehmen
Die au den Kippenauflagero durch ihre tinsi)annung der
Rippen auftretenden Verdrehungsmomente werden durcfa

an diesen Orten ausladende kräftige iCun^olea, welche
beim Auftreten des maximalen Einspannungsmomentes
das Mauerwerk mit 7 kf^^ca pressen, aufgehoben. —- Es
mr nida ao|liogig di« BUhoenhausmauer zu sonstigen
SttttzpuDlctea Bennniiiclicn, du der diese Mauer abfan-
gende, etwaS» tiefer liegendeStaKflberderBUbDenöfioung,
der noch anderweitig schwer belastet ist «od 13 Spann-
weite hat, zu große Abmessungen hätte erhalten müssen.

Bezüglich der Aufnahme der durch die segmentbogcn-
förmipe Gest.-iU de-; Sturzes hcdingteti Verdrehungsmo-
mentc \uiri!f znu.ich'-t untersui ht, wie j.'rOlj die Aufnahme-
ftthigkeit von lotrecitten ne^.atven Uicguugsmomenten der
angrenzenden Ringtcilc se:n mußte, um „vollständige
Eiaspannung" des Stt;rzcs .in den .\uflagem und damit
die kleinsten \ erdrehungsmoiiunte zu erreichen

Die Untersut huug wurde lur je 3 Einzellastcn 28«

und für gleichförmig verteilte Last (das bedeutende Eigen-
gewicht) durchgeiUhrt. (Vergl. Abbildg. 10 und ii.)

Es beieichne nach Abbildg. 11

:

f den variablen ZentriwiniteL

f, den Zentriwinkel des Anflagerpunktes,

u den Zentriwinkel des t^SStOrtCi,

das lotrechte Biegungsnonent jedes Punlctea^

iif das Verdrelningsmement jedes Punktes,

.V| das Biegungsmoment in Stiirziiiitte

(hier als statisch unbestimmte ( >ruSe eiageiUbrtj

>)lttr jeden Punkt e

T <jru
.V, — — Mi- cos f
.tfj = + -V,- sin f [i/j = -f-i^sinfi-Pr li-cosCr-/o)J.

nach Kinfdhrung der partiellen DiBerentialquotieotsn lautet
die Arbeiisgleicbuttg:

') l<'ebtr I'di. riu ,liuii({cu äal b i i I ,"r in i k f ' Trigtt »etgl.i

Mliteratcsiati I „Nc'jcrc UclhodcD"; J. Stuu; „Zur Tbtorie bJt>>
rinftOmiff; lUlkoDirtj^r', Zrilichr. d. öncii. log.- u. Arch.-Ver*
(ioi 1904; A. ZtchctMchei »Bcttehaanc «bm htlbiiBciOniitgaa
BaikoDtrtgcrt", MicR. WochcMefeiUi t d. McsH *-«ri>ffirr igai,

Heft S4 II. Ol.

Ii IK« itwAtc AMalMK^s£*^^gfit HT Iii da qw-

dnliicbtD (^utrichoiit, nicht tar die *orlic(CDdrD rvcbtcckigcn.

Cim die AbwcichuDg aber iDibttoDdcri durch die teitlicheo »larken

KeatelcD nicht noS i«, winde «in mittlerer aaadiailaebcr Qocf
Mhaln ttf dieW

wobei m UM — die Poisson'schc Konstante be^äichnet.^)

Für die gleichförmig verteilte Last ergibt sich

analof: ^— 3ii- cos y — p r* f sin fl%

iC-JliriBr+i^'*i^(«-««f) .Ä
Aus der Arbeitsgleichung ergibt Steh dsDD

« ^ 4j.r»rj-c + i)(sini>-»cesr)l
_

_*^
jjf, (2» + 1) — smajriJ

wobei

j . cos(^ yi)-y,cos^4-i8in(|yi)-i-2sin^

fUr den besonderen Fall:

Durch zweimalige Anwendung von 51

und einmalige An«°cndiin^ von 61

P ^ 0fl5 '.73 2,4 = 3.95 '/u

ergibt sich .U, t 33.S + 7,^5 + 104 = i 14;.05"^' wenn

mit -f Momente m der Ulirzeij^facliiunK bcieicfinct wer-

den und ÄTv = — zjja," »» als Einspannungsmomeni
Das diesem Einspannungsmoment cnts]jrerhcnd( Ver-

drehungsmoment am Auilager ist — —
- ,^0.04 V lir d:is

volle Kinspannunpsmomen? wurde der dem Kuppelstur?.

ben.tchharti' Ringteil Iv.euun^'ssiLil ;ius|^el>:ldet Ks ertahrt

diuin Ringsiüi2c ü eine Nlchrbelastung, Stiluce A eine Vjm-

lastung von rd. 50 <, was bei der exientrischen Belastung
letzterer berücksichtigt wurde.

Die Einspannung des Koppelsturzcs wird aber nur
durch die Biegungssteifigkeit des benachbarten Ringteiles

B—A bewirkt Durch die elastische Deformation des
letzteren durch ^ AuBafBinomente des Kuppelsturzes,

sinkt das Einspannungsücmcat (Ji; fUr die gedachte
feste Einspannung) tatritdiKeh auf ehieo etwas medngeKn
Wert "3, herab 1 1 he

'
ir^u eine BlliOhung den VcT'

drehungsmometites aut M.^.

Sl*
Aus der elastischen Liniengleichung folgt r =

Jt . .
3*''

fOr jeden Punkt dl

V>fi)
iV, = — A/a • cos y — J*' r sin — fo

'

wobdil'^ist (VgL Abbüdg. la)

Wid dieser Deiotautionswinkel fHr der Gleichung

der elastischen Linie des Kuppelsturzcs : E J

=

Ii X'
M^ — Vt, ifil, » Balkentrilgennomeotj Ubernonuncn, so

«gibt aidi das wiiUicb TOihandene EinspanoungsnioiiieDt

Im besonderen Falle: J,= iH,i5n>, J = 6,io«

lt. d« iB 268^8 «; Jl,— (»5»,7) M,

Di« Schubsponntingen ohne Jede Rücksicht auf die starke

AfUiening betragen hietfOr an der ^LiximumstcUc 8 ks/v*.

Fttr eine weitgehende Sichcrunp; wttrde insofern Sorgx ge*
tragen, als für ein gedachtes Abscheren Uber SttttaeJB der
Kuppelsturz hinsichtlich der lotrechteci Bieuungsmomente
als frei aufliegender Träger dimensumiert «urde und lür

das in diesem Falle .im Atiflntjer autiretende viermal grö-

ßere Verdrehung* ie;?tKiv [i Moment die starben M.iuer-

konsoien vorgesehen wurden, die das Mauerwerk in die-

sem Fslle Mos mit 7 orlicken. —
Mo. 11.
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V^rmtsdites. ug des Geburtsuges von Gustav Leube scn., der am
oieWandcrrtfnatftaudea Deuttchen Betos-VantaM la M. Mai 1808 io Ulm «. D. «boren, im Jahre ttoSdasellMt

Msnciica i9oa. die «nf darwe&jahriKeo HauptveitaainliiBg die «MM deottcftc ZaiMDiibrfk, «Ikiduigs fOr die Her-
rn Berlin beicUoMeo wuxde^ wird Iuch^ irie ufangs beab- etellUBf tob Roroangemen^ bepfliidete, und acboa an^

Sw BerachaniiK veo ElMnbcton'ZueTingea
ttad wjgrcchi gebotenen Balkeo. (Kuppel-
und lODdl^e EiscDbelon-Koaatraictionen am
NMbau da* Orpheiim>Tl>«at«n In Bodtui»-

sichtii,'t. im Juni, sundem crsl 71 hin 24. September d. J-
statitinilon I t.is niihcro l'tOL'r.iiciii w'ird deOMlictet deicn
tlea Vcicir.s-V'oriUiad veisaiHU «L-rden.

An die AnCiDg« dtr ZtmenUadustrre

fangä Jcr 40er J;;hre lit'n Beton in auspedehntem Maße
zu Kstricheii. zu: i'-c'csiiL'ur-.i.' von Fußböden in Gcti.iudcn

(t n im Munster m riii, , sowie zum Beiepen von liurccr-

iliclien stt-.k'cn, tenicr 1k:i (".rilndiinf;en, 7ur ilcrsttllunfj von Qua-
BatonbaoM In DeuticMand erinnert der locjaiuitjc Gedeulc- dem alü Ersatz von Haubteincn, tcrncr alb Unterlagen iUr

13. Joni iqeS. tfj
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Eisenbahngleis«, sowie auch tu Wänden und trecken ver-

wendete Im Jahre 1864 wurde dann von der I.cul>c sehen
Fal>rik die Erzeugung von Portland-Zement aus natürlichen

Mergeln mit entsprechendem 'l'otiRelui'.t :iulj,'enommen —
Elo engUacher Beton-Verein. Vor kurreiii luit sich in

London unter dem Namen ,The (!oni rcte Institute,
unter dem Vorsitz des F.arl of Plymouth ein lietonverein

gebildet, dem bereits 125 Mitglieder angehtircn, während
der Vorstand eine Reihe namhafter Ingenieure und Archi-

tekten sihlt Ordentliches Mitglied des Vereins käonen
Ue PenoDca werden, die sich berafsmäliig und praktisch

nit der Veiwenduns von Beton und Eisenbeton und der
Ibmtelinng seiner Bestandteile befassen^ sowie solche,
die «issenschaitlich, technisch oder literarisch mit diesem
Gebiete in Beziehung stehen. Zweck des Vereins ist

Verbreitung der Kenntnis Uber Beton und Eisenbeton
und deren Anwendung ;

Vermittlung des Austausches von
Meinungen und Erianrungen zwischen Personen, die sich

mit dein Entwurf, der Uebcrwuchung und Aubiiihriini; von
Beton- und Eisenbeton-Konstruk.tionen belassen; Veran-
st.iltung periodischer ZusainmenktlnSte zur Beratung prak-
tischer und wissenschaftlicher Kragen dieses C5el)ietes;

Ausftihrung von Versuchen und Untersuchungen, Heraus-
gabe von VerOHentlichuDgen. Der Verein vcriolgl also
iihnliche 2üele, wie der .Deutsche Beton-Verein' und hoBt
auf die Unterstttlzung der Behörden und KorporationenM feinen Bestrebungen. Es ist erfreulich, daß sich jetzt

mich in England, wo man sich der Eisenbeton-Bauweise
gegenüber am längsten abwartend, s. T. sogar anlängs ab-
lehnend verhalten nat, ein frischer Zug bemerkbar nudi^
das bisher Versäumte nachzuholen.

Eine amtliche Aualefuof xo § 14 der preuAUcbcB ,Be-
tlmmuo(eo'' betr. die BemeMun( der Momente bei durcb-
laufeDdcn Decken wird in einem Kundcrlaß des Hm Mi-
nisters d öffenti Arbeiten vom it. April d. I gegeben
Die Fassung des genannten Paragraphen hat vieliach /u Icr

Ansicht geVllhrt, daß bei Decken mit weniger als looo

I..ast, die Berechnung mit gleichmäßig verteilter Last er-

lolgen solle. Das ist aber keineswegs beabsichtigt, viel-

mehr tbid entweder die Feldmomente durchweg zu~ , die
TO

Stutzenmomcntc zu— anzunehmen oder es ist eine Be-

rechnung in gleicher WdM dURbzuHflneD wie für durch-
laufende ttalken, d. h. fSr die imgttnstigste Lasistellung. —

Uangitt Stntttart. In
der ain4. Jimi d. J. in Sluttnit MefHcb eioiheten Bauaus-
tellung werden von der nmu Wayfi frPreytag, Rek
und O. Böhmler 3 Hallenbauten in Eisenbeton in ver-
schiedener .'VusiUhrungsweise vorgelilhrt Die erste von
tCSo Breite besitzt als steife Rahmen mit senkrechten
Schenkeln ausgebildete Binder in 3,7 » Abstand, wie sie

von der Firma zuerst bei der Straßenbalin-Wagenhalle in

Nürnberg angev^eiiiict wurden. Die Halle der Firma Rek
besitzt em 13 ra weit gespanntes bogenförmiges Dach .luf

Sttltzen, das beiderseits um 4 m auskragt und die Halle
der Firma Bohmler ist nach Art der einstieligen Bahn-
Steighallen ausgebildet Die starken Stützen stehen in je

10 Abstand, das Dach Ud beiderseits um je 4 » aus.

Das MaMnalprNfungsamt a. d. Technischen Hochschule
1b Sliillgut wird Ilmgens in einer der Hallen seine auf
das Bninwerbe sich erstreckende Tfttigkeil zum Aus-
dnidt biuigeB. Es soll die Frflfung von Zement und Be-
ton geseigt werden und es werden Maschinen tut Ennitte-
lun(( der Druckfestigkeit von xo bezw ^rM--. sowie Ih-
Sclunensur Bruchbelastung von Eisenbetunbalken usw. zur
Aubtellong kommen Es ist wohl das erste mal, daß eine
•taadiche Versuchsanstalt ihr Arbeitsgebiet einem größe-
ren Kreise auf einerAiustelltmg in dieserWeise vorführt

—

Literatur.

BeünnlMelun In BIscnbeioa. Von Xtax FOrster, Prof.

a. d. Techo. Hochschule in Dresden. Verlag von Wilh.

der Fortschritte der Ingenteurwissenschaften und damit
zugleich eine zeitgemäße Ergänzung des Handbuchs der
Ingenieurwisscnsrh.-iftcn selbst. Den Bogenbrilcken in

Eisenbeton ist ein sji.iter erscheinendes, besonderes Heft
vorbehalten Bezüglich der allgemeinen Berechnung und
Beh.iiuilun^; von Kisenbelonkurpern setzt das vorliegende
Sonderwerk die Kenntnis der in Heft 13 der .Fortschritte"
niedergelegte Arbeit desselben Verfassers über .das Ma-
terial und die Theorie von Eisenbetonbautcn voraus';.

Jedoch ist die statische Berechnung, soweit fUr die Balken-

'1 VgL die Bnpnciiniif aof S. 91 4«t .MiueilUKca*, Jhig. 1907.

06

brücken besondere Bedingungen vorliegen — SO nament-
lii h liic Berechnung auf chistischcn, drehbaren Stützen
ruhender durchgehender und ferner fest eingespannter Bal-
ken — ausliihrlich behandelt und ebenso die Berechnung
des l'ahrbahngerip])es Es ist Wert darauf gelegt, an aus
der Pr.iMS entnommenen durchgerechneten Sd^iclsn die
Anuendung der Theorie zu erläutern

Der Stoff gliedert sich in drc: K.i]iiti:l i die allge-

meine Anordnung der Balkenbrücken lu Eisenbeton, 2.

Plattendurchlüsse und Balkenbrücken auf t Stutzpunkten
frei gelagert; r Kontinuierlich durchgeführte imd ein«s*
spannte Eisenbeton-Balkenbrttcken. Das i. Kapitel
zun&chst eine Einteilung nach verschiedenen Systemea
und eine kune Kennzeichnung derselben, dann die Kon-
strulUion und Berechnung des Fahrbahngerippes. Bei den
allgemeinen statischen Grundlagen geht Verfasser auch
auf die vorhandenen staatlichen Vorschriften in Preußen
und Oesterreich näher ein Bezüglich der besonderen Vor-
.schrittcn der iircußischcn Eiscnbahnvcrwaltung schließt er
sich der .Auffassung an, dalJ diese Bestimmungen einen
zu hohen Sicherheitsgrad gegenüber dem .\ultreten von
Rissen verlangen. Die Zulassung einer Biegungs-Zug-
festigkeit von aj if«, qcni im Beton gewährt nach seiner An-
sicht auch im Hinblick auf Uogenauigkeiten der Ausfuh-
rung noch völlig hinreifJwnde Sidieneit gMun RüUiil-
dung. Im 9. Kantet «nidm «midist die nättendnrcli-
lässe. dann einfache Balkeabrflcken mit auf 2 Stützen frei

aufliegenden Haupttr&geni m^tnsammenhtngenden Quer-
schnitten und swar Platten-Balkenbrücken bezw. BrUcken
mit Haupttrigem rechteclÜKen Querschnitts und zwischen
oder oben liegender FahrLahn, schließlich Fachwerks-
Balkenbrücken aut .• Stützen, irei .luiliegend, besprochen
Im 3 Kapitel wird zunächs'. ;ui 2 Zalilenbeispielen die

Berechnung kontinuierlicher Kiseiibeton - Balkenbrücken
auf elastisch drehbaren Stützen dun hgcführt. d h. solchen
M it7C!i. die verraof,'e ihrer Konstruktion und Verbindung
mit den Fundamenten imd Haujutragern einen Teil der auf

lei/terL'n nahedem Auflager enthaltenden Biegungsmomente
auizunchmen vermögen tmd in gleichem Sinne ebtstische

Formündsfuacen Im TeswmmtMWtntng'-ri drr Hsiqp^
träger erleiden. Des tfae Beispiel ist fillr l ra^cr mit an-
nähernd konstantenTil||heil5momentcn und mit festen End-
widerlagern, das andere für solche mit erheblich verschie-
denen rrägheitsmomenlen und auchnitelasiisch drehbaren
Endlagen) durchgeführt. Eine Reilie von ausgeführten Bei-
spielen erläutern die Konsiruktionsweise. Den Beschluß
des Kapitels biUltt d e ISchandlung der Kisenbeton-Balkcn-
brücken mit iinumtU lb.ir eingespannten Haupttrügem,
die bisher nur tici l'ntcken mit «iiier cinaigen OclEnnng
durclipelührt worden suid

Kn.iiipe und kl.ire 1 ):irstejlunpsweis':, pul ;iu?,^^ewililte

und Wiedergegebeue Beispiele, ausführliche Literaturnach-
weise zeichnen das Werk aus, das sich den vielfachen Ver-
öffentlichungen des Verfassers wflrdig an die Seite stellt

und ein wertvolles Hilfsmittel für den Ingenieur bildet, der
sich auf wifienachaltlicher Grundlage mit Konstniltdon
und Berechnung der Eisenbeton-Balkenbrücken in ein-

gehender Weise besdiUftiffen wiU. — Fr. E.
Brücken inEUrabtton. vonBauing.CKersten.TeUII.

BogenbrUcken. VIg. von Wilh. Ernst fr Sohn, Berlin
Pr geh 4 M., geb. 4,80 M -

Im Gegensatz zu dem \ irhiuliend besprochenen Werke
ist in dem vorlie(;en<ien visn etwas uenngcrcm Umfange,
das sich .üs ein j.citi.iden iür Si l-.uU- und Praxis bezeich-
net, das H.iuptgewicht auf die pr.iktische Anleitung zum
Entwerfen und Ausfuhren gelegt, wtthrend ein tieferes Hin-
gehen aut das rein theoretische Gebiet vermieden ist An
einer Reihe der Praxis entBMtncner Beispiele wird die
Berechnung erllutert und sshlenmiBig durchgeführt, wäh-
rend die allgemeinen Grundlagen in der Hauptsache als
bekannt vorausgeseizt werden. Das Buch behandelt in 8
Kapiteln die allgemeinen Gesichtspunkte für die Kon-
struktion und ästhetische Ausbildung, die (lewOlbe mit
schlaffen Einlagen liauweise Monier , die Rippengewölbe
und Einzelbogcn, die Gewölbe mit steifen Einlagen Bau-
weise Meian und W'iinsch , Gelenkbrüi ken, lachwerk.irtige
BogenbrUcken \l.im kurz ,

l 'urcidasse und l eiierwOlbun-
gcn und scliiieLilu h Lchrgt. rUste und Hau.iusführun D.is
Buch ist mit z.u'ilreichen kl.iren .-Vbbildungen .uisgestatlet.

Als ein Lcitladcn zur r.ischen Einführung m die (.^rundzüge
des behandelten Gebietes erscheint es durchaus geeignet,
fUr die Praxis aber doch nur filr einfachere Fälle ausreicncna
und fflr denicnigsn, der sich in nwhr elcmentsrer Weise
mit der Frage tu beschftfrigen hat. — Fr. B.

iHhalti Zur BerechDutiK von ki^rnbcion-ZuKrinjcen und wagjvcitt
n-,.— .t, . — l:— beton RonMnUt"

VcrmiKbte«. — I

Sebogcnen ßalkcn. iKuppcl- und ion»tige tiKobcloa-KonilruktloBM
cub«M ilfOrphtuiB-ThetUf» la Bochum.) " '

Twiat der Damaehm BammlffiV O. m. I>. H, BeiIis. POr
PriU BUelCD, Bcrlio.

' NacUlB,P.ILWab«',nMUD.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG |MITTEILUNGEN liRFR= i
ZEMENT, BETON-UND EISENBETONBAU***********************
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS * *

h r<^^C2:> Cc:*:3:> Cci'Ä <ciic3>
1 Cc3iOL> <0:»3> Cc:^^:) Ce*=2>

'

V. JAHRGANG. No. 12

Zur Berechnung von Eisenbeton-Zugringen und wagrecht gebogenen Balken.
(Kuppel- und sonstige Eisenbeton-Konstruktionen am Neubau des Orpheum-Thcaters in Bochum.)
Von Dr.-lDf. Kk\ W. MaulBcr, Obcringniiear dtr Eisenbeton -Unternehmung Ctil Brandt in Uuiicldorf. (Fort*, »litt SclilnS.)

|ie Konstruktion des K.uppelnnj;es unii Sturzes, sowie iilickin die eben .uisnescliiilte Kuppel iol^tiD nachsierNum-
der.^om weil uespiinnten Kuppel selbst nchtimcin«l- mer Die Hiiiizeit der eigentlichen Kuppel betrug 6 Wochen.
nen.Husdcn Abbildgn isbczw. 16— 18 hervor, Ein Ein- Die Einrttstung Abbilden i^u i.jinNo j i u Abbildg 19; er-

folgte mittels 16 Si)rcnf{werkshindern, wovon

8

stärkere in die Mitte jedes Rli)pcni)aarcs, die
übrigen in Kup]>elteldmittc gesetit wurden. Die
-Ausrilstuncsvorrichtung bestand in Keilen.dic
unter alle Stützen auS Zugringhohe geschoben
waren Die .VusrUstung ging durch i.Ulten der
Keile nach (ünfwöchcntlichcr Abbindc/cit all-

mählich vorsieh; es bildete sich weder an den
Rijipen, noch an dem rd 19 » weit gespann-
ten, wagrecht gekrümmten Kingslurz ein wahr-
nehmbarer Riß.

.Auch alle Übrigen Trag- und Deckenkon-
strtiktionen dieses Neubaues wurden in Eisen-
beton ausgeführt. Von diesen verdienen vicl-

leichtdic folgenden .\ufmerksamkcit Derobcr-
halb der BUnnenülinung gelegene scheitrechte
Eisenbetonstur/ von 12 « Spannweite hat die
8" hohe, i'/j Stein starke Bühnenhausniauer,
Buhnendecke und -Dach sowie die durch die
Kuppelsturzkonsolen übcrtr.-igencn I.astantei-

le von 4 Kuppelripuen autzunehmen Er wurde,
um an Masse und Eigengewicht zu sparen,
nach Abbildg. io als Ständerfachwerk ohne
Diagonalen konstruiert. Wie es bei solchen
.Vusnlhrungen geboten ist, wurde auf die Die-
gimgsspannung der Ständer und deren Einfluß
auf die (iurtungcn nebst der Aufgabe der cr-

steren, die Scnubspannungen aufzunehmen,
gebührend KUcksicht genommen DieGalerie-
Konstniktion beider Ränge von je rd. 60»
iIiL'cwickclter Länge und rd. 7« Breite (vergl.

Um Schnitt durch ii;is Theater Abbildg i in
.Nü. II undden ("irundnßdcrGalcricAbbild^' Jt)
wurde alsdiejenige einer Decke zwischen Krag-
trägem und Stützen, letztere in 5 n> durch-
schnittlicher Entfernung, ausgeitlhrl Die Krag-
tniger konnten, da die Ränge mit Rabitz-
Gewölben unterspannt werden, bei Beob.tch-
tung der ungünstigsten I.astsiellungen durch

Menschengedränge mög-
lichst als Träger glei-

chen Widerstandes ausgc-
bildetwerdcn Die Fliniel-

heiten gehen aus Abb iz
und 31 hervor, während
Abbildg 34 die Unteran-
sicht eines eben ausge-
schalten Ranges wieiler-

f;ibt Vom Kuppclfiißnng
»iszum Hauptgesims der
Wandelgang - Vort>auten
sjiannen sicli vlertelkreis-

lormiL'eEisenbetondächer
mit t'eiinungen zur .\ul-

n.ihme gekrlimmtcrOber-
lichie vergl auch Abb 19
und die .Aufnahme desGe-
bäudes nach Fertigstel-

lungder Eisenbeton.irbci-
tcn in nächster Nummer).

(ScbluB folgt.)

Abbildgn. 14 und 19. Untciiiclii der Oaleric bciw. EinicltaluDg der Kuppel.
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I

bei PUtten und BaUua UM BiMidwtocL'
V«a Dr.>la(. Fnai KSfIcr in DtcidcBi

ei der Berechnung von Eiscnbctonbauteilen herrscht

vielfach noch Unklarheit, ob Platten und Balken als

frei aufliegend, oder als iifeadwie dngetlMBat an-
nseheo und »i redinen aeicii.

Die bei eisemen TrKgera Übliche Annahme kann hier

niclit maBgebend sein, da bei jenen eine wirklich freie

Aunagerung tatsiclilicli viel leicnter auszuführen ist, und
da der eiserne Titger wegen der gleiclien Festigkeit gegen
Druck und Zug positive und negative Momente gleich gut
aufnehmen kann, ohne einer tjesunderen Ausbildung zu
bedürfen. Bei Kisenbeton jedoch sind die Tragef >"'t den
sie stützenden li.uiteilen infolge der Glcich;irti^;kctL des
Baustoffes viel öfter, wenn nucfi unbeahsichugt, verl)unden,
als bei Kiscn Außerdem kann der für ein positives Mo-
ment ernutielte Eisenbeton-Querschnitt nicht ohne beson-
dere Verstärkung ein negatives Moment aufnehmen, tind

endlich sind Plauenbalken wegen der NichtWirksamkeit der
Plane an ihren Enden, auch wenn die EfacaeinlageamA
oben gebogen sind, viel schwacher als in ihrer Mme.

Aus allen diesen Grlinden erscheint die BerUcksidw

Der frei

wird itir ihn:

aufliegende Baiken hat Jf««>JU|— «,

5) '^S-=d?=,4.i?.J
Läßt man lUr den Zustand der halhen Einsjiannung

von diesem Weite die Halite als Urehwinkel zu, so ergibt

woraus folgt- qP
6) >t,=^.

?4

Weiter ist das ^toInent in BaUcenmitte

I £ I

t 4 8

ligung eines etwa möglichen Kinspanntmgsmomentes
geboten, nicht, «eil dieses das Momettt in Balk«omitte ver-

Beiechaungvon ESaen« geisdunh

nngert. sondern weil es den Qoenchnilt «a der Elaspaa-
nungssteüc Ix-iinsprucfit.

Unsere \ orsrhritten für die
bctonliautcn geben in dieser Be-
ziehung leider keinen Anhalt, ge-

schweigedenneineBestimmung.
Sie machen dieBerUcksichtigun|;

7)

Die Momente ittr halbe _ _
der lütte zwischen denen des fest und dee
spannten Trflgers.

Dasselbe Verhiltnis ergib: su hbei Kinviertel

Drdvieitel-EinsiManttng, und auch bei Uelastuoi
IlMtin

u
einer Einscannung von der
Icflr des Berechnenden abhängig
und verlangen den Nachweis
dur< Ii Rechnung. — Die Ein-
spannung kann al>er vorhanden
seilt. auch wenn sie nicht nach-
gewiesen wird, und kann in den
Balken- oder Plattcnenden Be-
anspruchungen erzeugen, denen
durch eine noch so sichere Be-
rechnung der Tritgemitte nicht
genügt wird

Kine Berechnung und Nach-
l)rUfung des Flnsp.innung.s-.Mo-
mentes ist ;ilso iilicrall diizwcck-
mitßig oder sogar notwendig, wo
nicht t>esondere Vorkehrungen
fUr eine wirklich freie, d. h. ohne

r
-X-

-4

Mitte. Man

iGlndwäsujeMlKti

und bei
desTifpBgdes

midet

r
Abbild;

Balkeo ToUkomn;
Ii.

'

* *

liGiall

r—r*

—

f

Mix.

tt—

i

AbblMf. 6.

AbbNdaacca4 «nd 5.

h«faAullaffirast(obeB)

(ialwa}i

Igaiu

-*jr,..Tr.*Jt»»fWJ»';»

Zugspannungen auch im Beton angenommen werden und
eine gewisse CJrcnze nicht überschreiten sollen. Fraglich

ist es nur. welcher (Irad der liinsi)annung im einzelnen

Falle anzunehmen ist; hierüber sollen im folgenden einige

Anh;ilts| iiinktc ^!«-;;c!icn werden
Zwischen dem lest und dem nu ht ein^es[i:\tinien Traf^er

liegen alle möglichen K»llc iIm rii; '.uisrn f'. i'.sji.inncni,';

l>eim ersteren sind die TrägcrciidiM ir,^\ iriiicll .ir lest itir

Drehwinkel stets gleuhNull .beim '..1 -i r( 11 in hcn sie sich

unter irgend einer Belastung um den Winkel ». UiUcr
.halber fiiaanumung'' sei nun diejeniRe verstanden, bei

AbbildoDgcn a und 3. Graphiiche D«rttelln(
dtt Momcnic *er*chicdcnrr EiDtpiiODUDg«{TmdC.

die Summe desMitten- und des Auflagermomen-
tes ist naabbüngig von dem Grade der Binspaa-

n ung, md simr ^eich bei gieiclimlfliger VoHbelai-
o

tuag des Tklgei% und gtekh — unter einer EiaadlaatP

in Trtgermitte. Die Verteilung dieser Stinne anf
der sich die Balkenenden unter deiseibea Belastiing nur die beiden Momente erfolgt in geradem Verbftlt

I '/»« drehen können. Dieser Fall ist denklmr bei eüein
BrUckenquertrikger, der bei seiner Durchbiegung den ihn
tragenden Hauptträger verdreht Die für halbe Kinspan-
nung entstehenden .Momente sind folgendermaßen zu rech-
nen: hei ^^leichmälliger Vollbel.isiung durth^kg " und un-
veränderlichem 1 räghcitsmomente J ergibt sich für den
eingespannten Haiken ganz allgemein 1 vcrgl. Abbildg. i;:

.} K J

Bis zur Stärke der Eiaspannung, nach den fai Ab-
liildung 2 u. 3 gezeichneten Sclianbildern

Welcher Gri«d der Einspannung als vorhanden anzu-
nehmen ist, muß nach der liaulichen Ausbildung der Atd-
lagening entschieden werden Der Kall der wirklich freien

Autlagerung ist hei f'.isenbcton höchst selten , man wird ihn
vielleicht voraussetzen können, winn iilicr dem gcla^'erten

Trägerende keine .\iitl,isicti liufcn ntui wenn kerne Kiscn
des Trägers in den stlilzenden ii.micil Litjernehen 1 .\bb 4V

Eine entsprechend starke M.iucr, .Miljildg 5, die sich

— M w Ai— x\ —i- x\ t*och genügend hoch über den Trailer erhebt, kann wohl
'"^

\t f a\a I' stets US fest einspannend angesehen werden, wenn der

Durih Integration wird;

E J. - - — M. x + A

4

r— A'

x*-|-const.

Für «= -
2

dar

folgt: 4

o, also const.

M,
{ i/P

2 24

fusenbetonträger mindestens auf das «fache seiner Höhe
in sie hineingraäL Zudem llflt sieb ja Bier nachprüfen, ob
auch wfiltlidl das sur Aulnalnie dM Eiaspanauaa-Mo-
mentes nötige Mauergewicht vorhaadea ist (Vgl. Foereter,
Das Matcnal und die smtische Beiedmung der Eisea-
betonbauten. S i»i

)

Besondere Beachtung verdient der Fall, daß mehrere
Zwischenträger auf einem I.ängsträger lagern. Das dann
mindestens auftretende Kins)>.innüngs*MOmClltSOll im fol-

>;enden naher untersucht werden.
In .-Vbliildg <J ist eine Brücke loder sonst ein Trag-

wetk} dargestellt, bestehend aus 2 Uaupitragera und cmer

Hb. ts
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Reihe auf ihnen lagernder Querträger. Ist nur ein einr.igcr

QuertrilKer belastet, so will er sich durchbiegen und dabei
die Hriuptträpcr, «ut denen er doch nicht bewegUth ge-

la^ert ist, nach innen kippen Der Hauptträf;er ist aber
auch mit den anderen nicht bcListcicn Qucrträgcro ver-

bundco, die ilw in seiner alten Lage zu halMn Miehen.
Dieser WiderstMid des Hauptträgers gegen seine Verdre-
hung äußert sich im belasteten Querträger als Einspan-
nungs-Moment, im unbelasteten dagegen als ein solcnes,

das an seinem Ende angreilt und ihn durchbiegt Durcli

das Eigengewicht werden alle QuertrKger gleichmäßig
durch({ebogen und die Haupitrat^er aui ihre gunie T.Hnge

nach innen gekippt, wenn man annimmt, daß sie nicht

oben durch einen Wtndverhand oder derirl. versteitt sind.

Ftlr die Erzeu^unß des Einspannun^'s - Momentes
kommt also bei oftenen Brücken usw nur dieVcrkehrs-
last in Fr.if;e Das Hiti&|i.uuuinf^s-Moment wird am ^'ruLj-

ten, wenn nur ein (juenra^-er 14 lielastet ist. und alle an-

deren vcrsteiiend auf die Hauptlra^er wirken

I, Fall: Der Hauptträger werde als voilkonimcn starr

angenommen, d. h. die unl)el:Lsteten fjuertraj^er mtlssen

sicn an ihren Enden um denselben Winkel drehen, wie
der belastete. FUr sie gilt dann in der oben bcnntslca
Gleichung 3;: e J ~-=M

dx
'

daß = const« Af,, gleich dem vom Hauptträger auf

die Querträger ttbertragenen Aullagermomente ist Somit
folgt, wenn vorläufig nur die beiden, dem belnstcten
Querträger benachbarten als versteifend angenommea wer
den und in derselben Weise wie oben:

dy
2 h-J- — -a Mm * + const

hierin wird wieder const —a Am Balkenende ergibt sieh

v: die Zahl der als versteifend tu rechricnden <Juertraf,'cr

aui einer Seite des hcListeten

i : die Feldweite= Enrfern un« vun ue rtrager luQuertrager.

Jff'. das Traghei'.sinomenl aes Hauptträgers,

J : dus 'I'rä^^iieitsinotiient der Qucrtrjijier.

r)er V'i-rdrcliuiigswinkel eines Sm!ii-s ist nun (vgl i asciien-

buch der Htlue, I. Bond, besuKkcitsIchrc, £. Drehuogs-
festigkeit):

,
Jm 4-

Hierin ist tu setzen

:

l^wl\ % =- 1,2 nach HOttc; Mp = A/.;

9mi9,^'KnachHaa<:; Jj =Jn
T'emer sei ;ingenommcn: J^= ~'J', und lür alle

Träger dasselbe E. Somit wird.

7- Jb c^i Jm '

<K3»iE

Iii =<!;-.

Der gesamte Urehwinkel ^ des belasteten lialken-

endes wird nun ans Gleichung le) und 11):

Setxt nuui das in (Gleichung 4} ein, so wird:

Würaus folgt : S

1

»iing 0,25

l

--IC
I

1 qP
\

2 24

oder: li' M,\i+ -I- 17.04 , ,
'

|

~-
\ if '•'II .' 12

Macht man t. B. die Voraussetzung, daß im Uurch-

der

Dieser Winkel« bestimmt die Verdrehung des be- schnitt

lasteten H ilkens FUr letzteren war oben unter Annalime
gleichnmkiig verteilter Belastung ermittelt worden (Glei-
chung 4):

^

'tu.
Folglich wird:

und 91 .tf, = ^ =
; 24 iS

Dieser Wen entspricht der CiruLio des EinspanaunKS-
Momentcs zwischen ballier und DrciTiertel'Ein*
Spannung (vergl Abbildg. 2 u. j.i.

Nun wirken auf den Hauuttiflger versteitend nicht nur
swei, sondern mehrere unoelastele QueirMger, sodaß
der Drcbwinkel immer iüeioer, die Kinspannung also

großer wird. Rechnet nun drei Querträger als Verstei-

lungdes Haupttiigetg^ so ergibt sich un selbien Recluiungs-
gange wie oben gena« eine Dreiviertel-Einspannung,
bei einer (größeren Zahl von Querträgern entsprechend
mehr. Ganic Kinspannung wird natürlich nie erreicht.

Man kfirn die obigen Formeln etwas allgemeiner fassen
und, mit V die Zahl der \ ersteitenden < Hierlrägcr auf einer
Seite des belasteten bezeichnend, schreiben:

}„ und 1

:

— I ist, und d:iJi im gansen

II Querträger auf einen Haupttr^/^er endallcn, daß also

die Zahl r der Querttäger, die aui e i n e r Seite des be-
lasteten mitderen liegen, s betiigl, so wird:

ql*

Mit— halber Einspannnng.
»4

Der EmfluA der Hauptträgerverdrehung auf den Grad
Kinspanncnp 'N gl C'.t u ' wird, da mit der Zahl f auch

i + und Gl 8 ; tang «
EJ

2 Fall: die Verdrehung des iiauptträgers werde mit
hcruc ksichtigt Auch auf ihn Wirkt daS Eanspannung»-Mo-
mcnt il.. Es bezeichne:

Vermiaclitea.

£tacobetoobauteii auf der BaoauMtellunji in Slutlfart. In

der gleichnamigen kurzen Mitteiluiig in tuh 11 ist ein Irr-

tum untergelaufen, der unseren T.esem wohl nicht ent-
gangen sein wird- Die dort erwühme, fälschlicherweise
zum Vergleich herangezoj^enc MraUcnhahn-Wagenhalle in

Nürnberg ist eine Ausiiihrung des Nürnberger Hauses der
A -G Dvckerholf >V Widmann Wir haben dieses inter-

essante Bauwerk selbst Jahrgang 1906, S. i" u.f., der „Mit-
teilungen" veröffentlicht - Die von der A -G. Wavß \
Freyia»; in SmttsartauspefUhrte Fisenbetonhaüe - .Archi-

tekt .Mifiti ! Ualiei ir. Suntj;art liat bei ij,,s:-!n: Breite

eine Länge von 9,50 » und eine Hohe bis zur First von

das Verh.aUius ^ «achst, 11 n e I a h r immer derselbe

bleiben, sodai'^ man nach vorstehenden UntersiH-hiinf;ea

den Sat/ aiisspreclien kann:

Bei otienen Brücken und ähnlichen 1 raiin er-

ken empfiehlt es sich, die Knd<|ucrschiiitic der
Querträjjcr unter der Voraussetzung halber Ein-
spann im )„' ver^'l .Abbild^. 2 u. 3) mindestens fOr Ver-
kehrslast zu untersuchen.

Sind die Hauptträger oben durch einen Windverbnnd
oder dergL versteift, so wird das Einspannungs-Momcnt
natürlich noch bedeutend größer, außerdem auch durch
das Eigengewicht erzeugt Dann dürfte es sich zur Sicher^
heit empfehlen, fflr Eigengewicht- und Verkehrslast
zusammen mit Dreiviertel-Einspannung zu rechnen.

Hat man michfiewiesen oder will man so Ji inensionieren,
daß das Kinspannuii^s- Moment weder im I rager noch in

seincni .\uil.it;er unzulässige Spannun^.'en erzeugt, SO kann
man natürlich .luch das Mi:tenninir.cn: des Trägers ent-

sprechend geringer annehmen . Vergl, Abbildg. 1 u. 3.}
—

8,7001. Die Hallenkonstruktion besteht aus 4 Eisenbeton-
Rahmen im Abstand von 3,0s deren F'üße auf Beton-
iundaniemen ruhen Die Dachhaut ist, soweit sie nicht als

Oberlulit aussei.ihkt ist, in eiscnarmierteni Bimsbelon
herv'estelU iii;d 1111! kulmrojd aHjj.-dcckt Die Architektur
laßt die K i jnslrukrian unverdc>ki, so daß diSSS SlS dsS
HauiHmonscns in die l-.rsicheinuug tritt —

Ukaltt Zur Berechnuog vun BiKnbeloD-Zu(ria|ten und vagrccitt
eb«(enen Bilkcn. Kuppel- und toodlfc Elienbcton-RoaUniklioocn an
N«ulMU daOtpheuni-Tlictlrrt In Bochum.) — D*t Eintpanauagtmoncot
bei PIttteo und B«lkeo ju » E ltenht t cin. — Vrnnl»cht«». —

Verlas <let Dcuuchcn Biuicit in " t> M . Itcrlin Kur die RnlaktiM
vcfaolwonii« Ii S-rili t I m 1 c n. nttliD

Bocbdraakttai OnMa* Sclie]»:k NachUg,, P. M. Weber, Berlla.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN DRFR=

ZEMENT,BETON-UND EISENBETONBAU***********************
UNTER MITWIRKUNG DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

JAHRGANG No. 13.

Zur Berechnung von Eisenbeton-Zugringen und wagrecht gebogenen Balken,
und sonstige Ei«Mb«ton-Konstruktionen am Neubau des Orpheum-Theaters in Bocbom.)

Von Dr.-Ing. Karl W. ManlDCr, Obrriagcoietir der EiseBbriun-Untetnebmung Carl Brandt io Dttiicldorf.

Hieriu ein« Bildbeilage, iovic Jie Abhlli)uni;cr. <;ci|« 75. (ScbluS.'

|ie zum Foyer des 1. Ranges iUhrcnden Eluentreppen
von kreisraad« Grandriß aud otaM SitMB odar
Wanaen als konddiach gekrltaBiiite PlattiB kniMtiii-

iCft Die Abbildungen 25 u. 36 zeigen die Trep^ BCbit den
Etomb«toiMlecken des Vestibüls inzweiverschtedaaeoBau-
Itadien vor und nach der Ausrüstung. In Abbifdg. ist

der Grundriß der TreptM mit Eintragung der ElfeiulidageB
und einigen Einzelheiten w-iederffegeben.

Vom Qbriijen Ausb.iu des Theaters wtlre tu bemer-
ken, daß die Kuppel von der wir in Abbildung 18 noch
eine Inncnauhuhme nach der Ausüchalung wicdcrt;cl)cn

mit einer unter den Zugrinn hinahrcichendcn, flachen
Rabitz - Konsiriiktion unterspannt wird, die an den Bo-

fenrippen autgchanKt ist In dieser Rabitzdecke werden
easterrosetten entsprechend den äufleicn Kuppeltensleni

in der Eisenbeionhaut ausgebildet
Außen- und Iiraeoeicililektiir, derenEntwu^ irieschon

bemerkt, aus dem Atelier derAidiitekten Paul Engler& Co.
in Bochum stammt, ist eine moderne, deren Formen sich

an das Barock lehnen So sind auch die Fenstergesimse
im Grundrisse gekrümmt Durch eine eigenartig mit Lehm
ausgekleidete Schalung KclanK es, diese Gesimse als Eiscn-
bctonfcnsterstiirzc gleich mit der erwünschten Profilicrung
zu stam]ikii Durch die W.thl der Kisenbeton-Kuppel und
-Dacher gelang es terncr den .Architekten, dem Bau ein
schwereres, gediegenes .Aussehen zu geben und den Em-
dnick des Provisorischen, der solchen l5auten sonst nur zu

leicht anhaftet, zu verwischen.
Unsere Bildbeilage zeigt das Gebäude im Rohbau nach

FeiliMlellnagderEiiienbetoD-KopstnikaBoea. DnaThealSf
kK Wtt 1800 Fersonen geplant worden. Die GesamtkMtea

belauten sich auf rd. 750000 M.
«in Jahr betnien. —
Abbilde. 37. EhreDtrrppe. KoDoMiMha
Eisenbetoo-Platle ohoe SiattCB

Waag<D<GraBdrila<S«ltBHic).

.Schniu n b.

Schoitt durch

den Decken-

Trlgcr im
ObergetchoBb

Die gesamte Bauzeit wird

if<5ff.„,

Schuht e—

d

dutch den

i
Neue Versuche an Eisenbeton-Balken über die

Verhalten der

Vorlraf von Hin. Dipl.-log. Maller der Firma Kud. Wolla in

Retoo-Vcreini

Bs sind schon sehr r-.ihlrcichc Versuche ausgelührt wor-
den zu dem /wecke, iimdicGrundlageniu pritfen.auf

denen die Berechnungsartender Kisenbetonkonstruk-
tionen auit;el)aul sind, d. h. um kliuzulcgen, inwieweit die auf

praktische Fälle übertragene Theorie sich mit den wirk-

lichen Tatsachen deckt Soweit es sich dabei um die Er-

mittelung derAbmessungen der Kisenbetonkonstruktionen
gegen Biegung haadelMi kam et vor «IIchi auf die Be-
antwortung ioigendcr Fragen an:

I. Woliegtla einem gegebenen Quettchnitte die Nnll-
linie, und ist. ihre Lage oct wechselnder Beansprochnng
konstant?

I. Bleiben Querschnitte, die vor der Beanspruchung
eben waren, auch während <ler Beanspruchuni,' ebeii, oder
verbiegen sie sich:

Betrachten wir nun alle bisher ausgeiiihricn Versuche
nach iliren Kr^-ebnissen, so müssen wir uns s.igen, daß sie

alle, so bedeutend urui einwandlrei sie nach jeder anderen
Hinsicht sind, docli gerade che Beantwortung dieser beiden
Fragen nicht haben cmwandirci crliringcn kOnnen Der
Grund liegt darin, daB alle luslier verwandten .Meßvor-
lichtungen ein nicht gcmigenties l'cbersetzungsverhfiltnis
lütten, um solche Kciri icueii erkennen zu lassen, umi dai^

') Die beifegcbcoen Abbilduogen and Kanrcstalelo niad cioer
' im HfihhiwUl «Mheiantai aailebiUeiita Arbeh dtt

Lage und das Wandern der Nullinie, sowie das
Querschnitte.

Laiprif, f^chilten auf der XI. HaaptvenammlDDf; des Deuiseben
iD Berlin 19US.

außerdem alle Meßinstrumente ni< ht annähernd handlich
genug waren, um eine Reihe schnell aufeinanderfolgender
Rinzcimcssungcn n\ ermo^'hchen, die zur Losung dieser
Versuchslra^jcn unlicdmut notig sind

.Also erstens ungenügendes Uebersetzungsverhältnis
der Meßvorrirhtungen, und zweitens Unhandlichkeit der
Instrumente. In diesem Sinne schreibt Prof. Schule im
Janiuuiicft der neuen Zeittcbrift .Annienn Beton" in dem
Artikel: Ueber die listhoden aar eipeiinientellen Unter--
sodmng dei armierten Betons; „Es wtre sehr erwtinscht,

wenn etn Instrument konstruiert würde für Meßstrecken
von 10—20 em Lilnge mit leichter Belestigung an Balken
und unabhängiger .Ablesevorriehtung.''

l'islier waren .alle Versuchsausiührungcn d.ir;uif ange-
wiesen

. infolge ?ii geringer Uebcrsei^unj; ihrer MeLUnr-
nchtungcn viel zu lange Meßstrecken 7u wrihlen lue
kürzeste bisher verwandte Meßstrecke ist die von 15 cm

Sie wurde von Bröl. Schule benülzt I'rolist ii.it die \on
20 CO Länge angewendet, wahrend ilie iiieisteri, smc l'rof.

Morsch, Prof iJach, I'roi, Möller, ihre Versuchbcrgcb-
nisse an Strecken von 70 bis 100 cm Länge gemessen haben.
Diesen Meßstrecken gegenüber habe ich eine solche von
nur 6*m Länge gewinlL und ich werde an Hand der ani»

feoonunenenDmnmiaMturvcn sdgen, wie verschieden die
pannungsvetteilutue nt ein und denselben Balken sein

kann an s Qoenchnitten, die nur 15« von einander «n^
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(ernt liegen, und daß somit lange Mcßstrcckcn Uber lokale

Spannungsverteilung gar keinen Aufschluß geben können
Ein weiterer, allen Messungen gemeinsaiuer L'mst;md

ist der, daß die Ablesungen an viel zu wenig Punkten ein

'

s -U
1

Abbilclg. .V

AobiiDKUDK des
Spir^elapparatn
im R<:lonbalkcn.

AbleiuDg roit

NlTclIieriiittru-

mcnt und Latte.

1
I I I

Jt*S

I I I I I

Abbild^. 4.

Quencbnitt der
uteituchlcD
Balken I-IV.

Abbtldf. ^. ZrctcilaDK der ZugxoDe durch Bleche bei Balken III u. IV.

Abbild;. I. Schema
det Spiegelappantct.

AbbUdg. 3. SpirgeUpparat ton Malier. Abbilde. 6. BaikcD III und IV.

Abbild^. 8. Kclastun); der i'robcbalken mit Kitcnbarrcn.

Abbildg. J.
VcTtuchibalken auf ilirco (.agcro

un«l dessellicn Querschnittes vorgenommen wurilen. Die
Meisten messen nur die Verkiirtung der äußersten Pruck-
l.iser um! die Vcrl.'inKerung der Äußersten Zugfiuser und
l>cstiinnicn d.tnn hicr;uis aie Lage der Nullinic unter der
Annalime, die Querschnitte blieben eben Aui diesen Icu-

74

teren Fehler hat schon Prof. Schule vor etwa $ Jahren in

der Zeiischrilt .Beton und Kisen" an Hand semer sehr

intercs.snnten Versuche aufmerks;un gemacht.

Ich habe dagegen bei meinen Versuchen .-ui Quer-
schnitten von nur 200« Höhe je 13 Meßstrecken ange-
ordnet Die Versuche zerlallen in Spiegelablesungcn, pho-
tographische Keinmcßauinidimen und Galvanometcr-.\ble-

sungen. Von diesen 3 Versuchsmcthoilen haben sich die

Spiegelablesungcn !ürl)ehnungsmcssungenun<iMessungen
der Querschnittsverbieping als am schärfsten erwiesen,

und die ausihnen gefundenen Krcebnisse sollen den Oegen-
stiuia meiner heutigen Ertrte-

rung bilden. Von den beiden
anderen Meßarten, die nicht nur
in der Konstruktion, sondern
auch in ihrer Anwendung neu
sind, lege ich der Photographie
einen gani besonderen Wert bei

für gewisse Messungen, die in

der Praxis unbedingt nötig, auf

anderem Wege aber mit auch
nur annähernder Genauigkeit
nicht ausfuhrbar sind.

Die Anordnung des Spiegcl-
apparates zeigen die Abbilagn.
I u. 2 Ist a die senkrecht zur

Bildebene stehende Spiegel-

fläche, die durch die (lelcnke A
und ß in den Hebclsarmen h und c

beweglich gelagert ist, so muß
die Spiegelfläche, je n.ichdem
sich cie Pimkte C und D einan-

der nähern oder sich von ein-

ander entfernen, eine Drehung
indem einen oderanderen Sinne
erfahren Sind nun Cund T) die

Endpunkte der Meßstreckc an
der .\nsichisfläehe eines Eisen-

l>cton- Balkens, und stehen in

einer gewissen Entfernung vom
Balken Nivellierinstrument oder
irgend ein .\blcsefemrohr) und
.\1eßUiite Abbildg. 3'!, und sind
beide so eingestellt, daß das
Spieeelbild emes Teilstriches

der Meßlatte sich mit dem Fa-
denkreuze des jMdesefcmrohres
deckt, so muß bei einer Belas-

tung des Balkens der Spicgel-
.\usschlag an der Latte nach
oben oder nach unten gehen,
je nachdem sich die Meßstrecke
verkürzt oder verlängert. Eine
Verkürzung der Meßstrecke bei

Belastung eines Balkens würde
ihrer Lage in der Drucktone ent-

sprechen und einer Verlänge-
rung der l.agc in der Zugzone.
Ergibt eine VIeßstrecke für einen
gewissen Belastungsfall weder
eine Verkürzung noch eine Ver-
längerung, also zeigt sich hier

kein wecnselnder Spicgcljtus-

schlag.so liegt diese Vleßstrecke
genau in der Hohe der N'ullinie.

Die i'unktc C und D werden
gcbil.k-t durch kleine Stahlslifte,

die einen gegenseitigen .Abstand
von 6c>>> h.-iben und von denen
der rechts befindliche eines je-

den Stiftspaiires vom konisch
abgeflacht ist, während die Stifte

der linken Stiftreihe auch in

ihrer ganzen sichtbaren Länge
zylindrisch rund sind. Auf die
konisch abgeflachten Stifte wird
der kurze Hebelarm des Sniecels
aulgeschoben, während tier län-

gere, als Reiter ausgebildete
Heltchirm auf dem zylindrischen
Stitt aufliegt Von der H;uidlich-

keit des Spiegels will ich nur
soviel s.igcn, daß es nach eini-

ger Uebung nicht mehr erfordert

ihn von einein Stiitpiuire auf einals etwa 3 Minuten, um
beliebig anderes umzusetzen und Meßlatte iind Nivellier-

instrument neu einzurichten

Die Suite an den Balken wurden in Messinglehren
genau versetzt, und in derjenigen Höhenlage dichter ge-

No. 13
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setrt. in der die I^e der Nullinie zu erwarten
war. Für die Messungen waren iin jeilem der
Versuchsbulkcn 7 bis 9 Querschnitte den Spic-
gcluntersuchun^ien diirch Anbringunft von
Mcßstiitcn zugänglich gemacht. Meine Versu-
che habe irh im Jahre 1905 begonnen, wäh-
rend ich Assistent an der Technischen Hoch-
schule zu Hannover war, und ich habe sie mit

f

[rollen Unterbrechungen, die durch meine
ange Abwesenheit bedingt waren, im Frühjahr
1907 beendet.

Ks tanden sich dort im HoJe der Hoch-
schule gut gegründete rohe Mauerpfeiler, die

früheren BnichvcrsuchcnanStcin-Eiscndecken
als Aullager gedient hatten. Diese MauerpSeiler
wurden lür meine Versuche hergerichtet und
erhielten oben als Auflagertlitche je eine Eisen-
bahnschiene. Die Aullacer hatten eine Stütz-

weite von 4,5 I», und die Versuchs-Balken wur-
den auf den Auflagern selbst gestampit, sodaß

I'edcr nachträgliche Transport der Versuchs-
:örper fortfier

Die Balken hatten alle 4denselben Quer-
schnitt, dieselbe Armierung, und sie waren alle

in dem gleichen Mischungsverhältnis herge-
stellt worden. Der Querschnitt maß 20/30
(Abbildg.4). Als Eiscncinlagc keimen )C3StUck
Rundeisen von 10 "o> Durchm zur Verwen-
dung. Die Armierung betrug also nur 0.39.% %
des Beton - Querschnittes. Das Aflischungs-

Verhältnis ergab sich nach dem Siebe zu i

Teil Zement, zu 2,32 Sand, zu 2,22 Kies. Da-
bei unterschieden sich (Abbildg. 5) Balken I

und II von Balken III und IV in derKonstruk-
tion insoweit, als die ersteren in der üblichen
Weise hergestellt waren, d, h mit durchge-
hender Zugzone, während die Balken III und
IV sich in ihrer AuslUhrungsart der Berech-
nungsweise anpassen sollten, die Zugspan-
nungen im Beton ausschließt Sie erhielten da-
her zu diesem Zwecke eine durch doppelte
Qucrbleche unterteilte Zugzone (Abbildgn. 6
und 7). Die Querbleche lagen paarweise in

.^o cia Abstand, sodaß ein durchgehender Zug
im Beton der Zugtone ausgeschlossen war.

Es seien hier nur Uber die Messungen an
diesen beiden letzteren Balken III und IV Mit-
teilungen gemacht- Diese Messungen zerfallen

wieder in solche innerhalb eines durch Quer-
bleche begrenzten Blockes — „nicht unterteil-

ter Querschnitt" — und in solche an Quer-
schnitten, bei denen die Unterteilung; durch
Querbleche zwischen den beiden zu einander
gehörigen Stiftreihen selbst hindurch geht —
, unterteilter Querschnitt". Dieser Fall, beiden
derzu untersuchende Querschnitt in seinerZug-
zonedirekt unterteilt ist,entspricht, auf dicPra.xis

Ubertragen, ^cnau dem Falle einer die Zugzone
teilenden Kißbildung, und die Messungen an
diesem Querschnitte gelten somit als Untersu-
chungen eines „gelährlichen" Querschnittes,
und sie können allein für die Dimensionierung
eines Balkens gegen Biegungs-Bcansi>nichung
maßeebcnd sein. Alles, was vorläufigUber I^ge
der Nullinie gesagt wird, bezieht sich daher
auf Versuchsergebnisse an den „unterteilten"
Querschnitten.

Die Belastung der Balken erfolgte durch
eiserne Barren (Abbildg 8:, von denen jeder
sokKwog, untl iUr jede Ablesung wurden 500 kg

auf Balken- Mitte aufgebracht und wieder her-
untergehoben Die Ablesungen erfolgten in

Zwischenstufen der Belastung von 100 zu looH
sowohl bei Belastung als hei Entlastung Im
Verlaule der Versuche wurden Balken III und
IV etwa je 25C0 mal belastet. Die Mcßergcb-
nisscsinanar!tiher in Kurvenzusammengestellt
worden Dabei sind jedesmal in Höhe der be-
treifenden Stiftepaare die zugehörigen Dehnun-
gen, d. h .Spiegclausschläge aulgeiragen.

Ks ist leicht einzusehen, daß ein Spiegel-
ausschlag, der durch den mit beiden HcBel-
amien .lusgerUsteten Spiegel erzielt wird, nicht
nurabh.tngigist von derDehnung der betreffen-

den Balkcntaser, sondern daß die Schrägstel-
lung und ebenso die Verbiegung des Quer-
schnittes hierauf ebenfalls von Einfluß sind.

Man muß daher, um die Werte der reinen I)eh-

nung zu erhalten, von dem gesamten Spicgcl-

15. Juli 1908,

Abbild^. 28. Einblick io die Kuppel nach der Auaichalang.

AbbilduDgeo aj und i6. BiDgeicb*llc nnd fertige EhicoUcppe.

Kappel and BODSti^e Etienbeton-Konstmktlonen

am Neuban de« Orpbeum • Theater« In Bochum.
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nmetitif (t)einiiiDg+ Sdntgstethiog -f- Verbtegung), den
der Schrägstellung + Verbiecung zufallenden abziehen.

Diesen letzteren Teilausschlag erhillt man auf sehr ein-

fache Wdse. Von dem Spiegel wird der lange, als Reiter

ausgebildete Hebelsann abgenommen und daltlr der kurze
Ann in seinem T.apcr so Icstgcschraubt. daß nun SnicKcl
und kur/cr Hcbcisarm eine starre Scheibe bilden Auf
den mit nur einem Hebelsarme versehenen Sn^cgc), der
aui die abjs'eflachten Sülle der rechten Stiitreilieti niigc-

sthoben wird, haben die Dehnuncen der B ilketii.isern

keinen Einfluß mehr, wiihrcnd dieScnrägstcl^ünK und tlien-

SO die Verbiegung des Querschnittes im Spicgchuis&chlage
voll ntr GdtuDg kommen.

- babd ist auch noch der der Schrtcstellung cnkaat«
meode Teil von dem durch die OuersrTinittsverbiegung
yerursachtcn leicht zu sondern Die Schrftgstelttmg muS
nämlich allen Punkten ein und desselben Querscnnities
gemeinsam gleich sein, w&hrend nur die Verbiegung in den
einzelnen Höhenlagen verschieden sein kann, und somit
7L-if^l die Kons'.aiile dieses Spie^elaussidila^es die Schräg-
^tcllung an, und die Abweichungen von dieser Konstanten
geben ein Maß für die rnjcrschnittsvorbie^iunf; selbst

So lassen sich denn bei dieser Meßmethode alle Kiniel-

einflUsse streng von einander sondern, die durch die ti'.cirh-

zeitigen Vorgänge bei ein und derselben Kräitcbcan-
spntcfauog aiiigwUn werden. —

Vermischtes.
EIdQuQ dta La(erna anfemachtta ZementmOrteli auf

<Usien Erhartung«rabl(kelt (Festlfkelt). Im 4 flcftc der „Mit-

teilungen aus dem kgl. Material-PrtUungsamt zu C>r -I .ichter-

felde" Jak» 1908 maidi» Hr. H. Burchartz, ständiger
Mitarbeiterder Abt 9 fllr kfaterialprtUung, Mitteilung Uber
Versuche, welche das Amt mit 2 verschiedenen Zementen
nach obiger Richtung gemacht hat Die Versuche sind
veranlaßt durch den Beschluß des „Ausschusses fflr die
Volumbeständiekeit und Abbindezeit des Portland-Zemen-
tes" vor Feststellung eines brauchbareren Verfahrens für die

Abbindezeit zunächst die für Bauzwecke namendich wich-
tigen Fragen zu studieren: wie lange kann Zementmftrtel
angemacht liegen, ohne an Festigkeit zu verlieren, und
welchen Kintluß hat die Hin<ie7(Mi auf die Festigkeit. Der
Vorsitzende des Ausschusses. Hr Dir Schindler, Wei-
senait hat aul dervorilUirigenHauptversammlung des.Ver-
ciBi Ijeutscher Portland-Cement-Fabrikanten'' die Krgeb-
nisse von Versuchen mit ta Zementen mitgeteilt, die nach
o-^ Stunden Uegeseit nach d«nk Anniachen erst in die
Form eingeschlagen und nadi s8 Tagen lerrissen besw.
serdrflckt wurden. Das Ergebnis dItter Versuche ist in

nnscren „Mitteilungen" Jahrg. 1907, S. n s. Zt abgedrucitt
worden. Die vom Alaterial-Prüfungsamt ausgeführten Ver-
suche erstreckten sich auf eine Zeitdauer bis zu 1 Jahr. Kci
Zement A lag der Frhärtungs-Anfang bei 8 Std . die Ab-
bindezeit bei li'/jStd, hei Zement 1! iici 5 hezw 8V4 Std.

Beide Zemente waren vnl .imbcstandig und bestanden so-
wohl die Darr- wie die Kochnrobc Der Zementmörtel
wurde normenmäßig iiergestelit und nach der N'orschrift

der Norm sofort, bezw nach 1, j. 3, 5. 8, 12, 16 utul .•4 Stun-

den in die Form geschlagen Die Probekörper erhärteten

•4 St in feuchter Luft oit übrige Zeit unter Wasser un<:

wurden nach 7 und 28 Tagen, 3 Monaten und i Jahre ge-
prflft Die in den nachstehenden Tabellen angegebenen
Zahlen wurden aus ie 5 Versuchen gemitteit "nibelle I

ßbt das Verhältnis der Festigkeit des abgelagerten Mör-
la, wenn diejenige des frischen Mörtels mit 100 bezeich-

net wird'\ Tabelle II das Verhältnis des Raumgewichtes
der Probekrtr|)Cr des 24 Stunden abgelagerten Mörtels zu
dem fnsrh eingcschl;vf:cnen, wenn cJas Kaumpcwicht des
letzteren mit ico bc7eii:hncl wird, und I Libelle III si hlicß-

lieh gibt das Verhältnis der Druck- und Zugl«sti|.;kcit bei

verschiedener Ablagerungsdauer des Mörtels.

Tabelle L Verhältniszahlcn der Festigkeiten, wenn die
FNttdWitdessoioftveiarbeitetenMOrtelSs leei

Tnbeilelll. VeifaUtnis von Dradt s» Zug Wr

Zemeol
1

A B

Licfcdtutr 1

dM Mürtcli
Standen !

18
Tage

J
Monate Jahr

z8
Tage Mooale

1

Jabf

i
"

18,6 I2,.1 11,4 iJI.'i M,2 ti*
2 11,4 12.* lU 12,7 W

12.« ItS I2J lU tu
S

1

17.8 •W 11.4 tifi tKi IM
I7.T IJ.» US lU

11,2 1» "4 IM
(3 8,* *» fc.T ?3 §

S i

M 5,8 s.* M
».7 *fi 2/1 2 4 t.i

A (8,5*;.Waiscf>

dauerdrt

M«ilcU

in

StuDden

Dmek-
teiügkelt

B(MS*'*WsMr}

Zmm-
fcitlglrit

•
I

2
»
•
a
ta
Ii
24

iwilghefa

Tabelle I läßt erkennen, daß bei beiden Zementen
die Lagerung in den ersten 8 Stunden keinen sehr be-
deutenden Einfluß auf die Festigkeiten hat daß dagegen
nach 8 -12 Stunden ein sehr erheblicher Fcstigkeits-Ab«
ialj eintritt. Der gesamte Festigkcits-\'erUist ist liei der
Druckfestigkeit noch bcdcutendi r als bei der Zugfestig-

keit was auch in der Tabelle III in dem rastli sinkenden
Verhältnisse von Druck- Zu|-'lcsitgkcii zum .•Ausdruck

kommt Im Gegensatz zu di r: Si lnnd'er seh.en \ ersuc hen,
bei denen die schnell bindenden Zemente vielfach gerin-

gere Festigkeits-Verluste aufwiesen als die langsam bin-
denden, ist hier der Raschbinder erheblich im Nachteil.
Das Alter der Fiobekörper hat auf das Verhältnis d«
Festigkeit von faiach verarbeitetem zu abgelagertem Ufte
tel keinen nennenswerten Kintluß. Auffallena ist der aus
Tabelle II hervorgehende st.irke Abiall des Raumgewich*
tes der Pruhekörner aus abgelagertem Mörtel gegenüber
dem frisch \ erarljeiteien. Die Versuche ergaben schon
nach 5 Stunden erhebliche Unterschiede, Die Versuche
Sollen fortgesetzt Werden.

Ks wäre selbstverständlich falsch, aus den Versuchen
den Schluß ziehen zu wollen, daß man zubereiteten Mör-
tel oder Beton hiernach ohne weiteres eine erhebliche
Stimdenzahl, ohne nennenswerte Kinbuße an Festigkeit
befürchten zu müssen, bis zur Verwendung liegen UÜsen
kennte. Bei den hiervoiUsflsiiden Voisnehen fagote der
MOrtel in zugedeckten ^kschOsseln bei 18* C und wurde
vor dem F.inschlagcn in die Formen tüchtig umgerllhit'
Ks wurde schon in der diesjährigen General-Versamnlung
des „Vereins deutscher Portlana-Cement-Fabrikanteo" zur
S] T.iche gebracht daß sich das im großen nicht wohl mit
Sicherheit durchführen ließe So lange also nicht beson-
dere M.iLirc.i;eln — wu- Alikühhing und Kutteli.nf; bei dem
Magcns'schcn Trans[jort-licton — ergriffen werden, um ein

vorzeitiges .\bbiodcn des .Mnrtels oder Betons zu verhin-
dern, wird an der alten Regel der inoglich.st baldigen Ver-
arheiiiin^ nucli 1- 2 Stunden höchstens, je nacb Witte-
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Tabellen. Vcrhältnisxahlendes RaumgewichtesderProbe-
kOrper, wenn das Kaumgewicht des soiort verarbeiteten
M6ftels g= 100 gesetst wird. (Altewstuien wie in Tabelle I.)
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rung und i cmperatur) festzuhalten sein. —
Der dealache Anaaelmt for Ettenbeton hielt am 35. Juni

d. J. wiederum eine Vollversammlung in Berlin ab, die

aien hauptsHchlich darüber achlflssig SH machen halte, ob
die vmn ^Deutschen Beton-Verelo'^lQ Geneinscbait mit
Vcftretem derVersuchs-Anst.-üten und Ministerien derdeut-
schen Bundesstaaten aufgestellten und 1905 veröHenfHch^
ten , Leitsätze für die Vorbereitung, Ausführung
und Prüfung von Rauten aus Stampfbeton" nach
erfolgter NacnprUiung duuli den Arl>eiis-.\usschuß nun-
mehr den Regierungen der deutschen liundessiaaten zur
FinfUhrung als deutsche ..Mlgcmcinc Hestiminungen" vor-

geschlagen werden könnten Diesem .\ntrage wiinie statt-

gegeben Die Fitssung der „Uestinimungen" weicht in
pundsat/.lichcr lUv.iehung kaum von den „LeilSiltaen* ah.
Wir kommen auf die Sache no< h zurück. —

iahilt: Zur tlirfchnun» von Elscnbetan-Zugrlnfen und wagrocM
lebogcnen Ballicn. (Kuppel- and »onatigc Eineabeloii-KoulTvkliaoea
am Neubau deiO rphtum-Theatera la Bochura.xScItluli.j — Verrolachte»—

Hierzu eine Bildbeilage: Kuppel- und sonstige Eisenbe-
ton - Konstruküonen am Neubau des (Vpheum-llieaters

in Bochum
V«rlicd«rDc«lachm

th. tj.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG i
MITTEILUNGEN ÜBER=

ZEMENT, BETON. UND EISENBETONBAU m

UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
# FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS » *

V. JAHRGANG. No. 14.

Ueber Betonprüfungen. Von Rcc.-Biumcutcr a.D. tLMa^ept in Hambuig.

Im Jahre 1897 h;ii der Verlasser im Verein mit den
liamburgischcn Ingenieuren Horst und Weißer
eine Tabelle UhcrBctonlestiRkeiten herausj^cgeben.'

Die Festigkcitswcrte waren auf Hamburtfcr Verhältnisse

umgerechnet aus den an WQrfeln von 7«» Seite gefundenen
Werten, die aus Vemfientlichungen bekannt waren

Seit dem Krscheincn der .Leitsätze" für Rauten aus
Stam]>lt)eion im Jahre 1905 war die Tabelle nicht mehr
zeitgemäß, da die nun vorgeschriebene I'rtliung von He-
tonwiirfcln mit ^o«» Seite bekanntlich kleinere Festigkeils-

Werte ergibt, als mit 7 cm Seite Dazu kommt, daß die in

Hamburg marktgilngigen Zusat/materialicn in den letzten

10 Jahren im Durchschnitt mindemcrtiger geworden sind
Seit dem Jahre 1902 ist deshalb in eine Nach]>r{ifung

der Werte eingetreten worden. Die Ergebnisse sind in

der nebenstehenden Tabelle zusammengestellt Die Prü-

fungen wurden vorgenom-
men in eigener Bcton-t'rü-
fungs-Anstalt, die mit einer
Marlens'schenrressevonjjoi
Höchstleistung und mit emer
Zugmaschine ItlrQucrschnit-

tc von 30- 30 cm bei 60 1 Höchst-
leistung ausgcrtistct ist

r>ie Prillungsanstaltdient
in erster l inic dem Zweck,
die Festigkeiten des für die
eigenen Ausführungen gelie-

ferten Betons, insbesondere ^
deralsSpezialitatbeiriebcnen ^
Verwendung von TransiKJrt-

Bcton einer dauernden Kon-

trolle zu unterwerfen =: Dieser Zweck gab die Veranlassung,
auch nach dem Erscheinen dcrl,eits&tzc — abweichend von
diesen — die Herstellung der Würfel dem Bauvorgange an-

Abbildr. 1. MotitUmitlel der
Retoo-Fotigkclteo

7^

Abbild^. 4. Magcni'*che« Beton-
werk II in Hamburif.
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Die 7-Ta<i!lc«ii|:kcit erreicht daichichoiltlirb 65''* die v

Monatslnliffkcit 140'.'» der a8-Taec»fc>iigkcil. In den ludtrocktncn

Monaten Tun Kndc Mir« bli Mitie Mal — Iii der ZfmenuauU
um io'li <u eihOben. Die reine Zof-
feiti|{keilistaoZuKkOrp(rn «on^cxxirm
Ouei«rhDiit ra durchtcbniitlicb 8*'t

•Irr Wuflel ermittelt. Die iut&»ige
Kiegunj;> .ZugtpanDung toq Bclon-
ulaiii o mit mehr ti i (jocinSlkrkc ohne
KiteoelDlaKen — als Balken aul iwci
Silli£eu berechnet — i«t mit 5 '', der

Warfelfettifkeit astosctien.

zupassen, so z. B. 15 kg schwere
rechteckige Stamjifer zu verwen-
den, wie zurHcrstellung von Hei-
lem zwischen engen Scnaliingcn
tlblich ist, lerner die I'robewtlrlel

so kiiigc /ustxiinpten, alsdie Mas-
se noch nachgibt, »asatu Klange
des Stolies zu erkennen ist In
bezug auf die Aufbewahrung der
KontroUwürlel wird auchdcrnau-
Vorgang mo^ilichstgcw.ohrt l)ic

Wililel bleiben 2 Tage in der
Furiu.dann 3Tage aul dem Bau.
wie der ein){cbaute Beton bei

Hitze oder trost unter Decken,
und werden regelmäßig zweimal
am Tage begossen.

Vergl. .Dtiche. Bauitg.* Jahig.

1897,5 6jj6, und .Der Potiland-Zcment
und ieine Anwendaogen im Bau-
«caen*, II. Aufl., 1899, S. 106.

*J Die Pralang»o>ialt itehl gegen
rolfligi; Ucbshren auch Behörden und
Priratcu tut VeiiOgung.
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Rine Bestätigung der Zweckmäßigkeit dieser von der
normalen abweichenden Meiho<ic dUrlte dadurch erbracht
sein, daß i) aus dem fertigten liauwerk nachträglich ausge-
stemmte Bctonstücke — lu Würfeln ergänzt— annähernd die
gleichen Festinkciten hefem, wie die Beton- K.ontrollwllrfel,

2) daß zwischen derl'rülung in derStampIrichtung und senk-
recht zu derselben, ein Unterschied nicht gefunden ist.

Gelegentlich dieser Uber einen Zeitraum von 5'/, Jah-
ren sich erstreckenden, an einer großen Anzahl von Kör-
pern vorgenommener Prüfungen wurden einige feststehende
Beobachtungen Kemachi, die geeignet erscheinen, die
Kenntnis vom \Vcsen des Betons «u erweitem.

I. Die Jahreszeit ilbt einen wesentlichen Einfluß auf
die Festigkeit des lieions aus. Die beigefügte ICurve, Ab-
bildung t. stellt die Monatsmittel dar. Ganz über dem
Mittel stehen Juni und Juli, ganz unter dem Mittel Jimuar
und April. His 2 "/q Uber das Mittel erheben sich Februar,
Mni, September, Oktober; bis 2% unter das Mittel fallen

März, August, Dezember. Monat November hat die Durch-
schnittsiestigkeit Die Senkung im Dezember und Januar
wird durch >rost, im April durch Lufttrockenheit - in

Hamburg meistens mit Ostwinden verbunden - erklärt.

Dagegen gibt es für die Senkung im August keine natür-
liche Erklärung; sie muß vielmehr als zutällig bezeichnet
werden, denn sie wird zurückgeführt auf die ungünstigen
Festigkeits-Ergebnisse der beiden letzten Jahre, in denen
wegen des lebhaften Zement-E.xportes in die Erdbeben-
Gegenden i S. Franzisko und A'alj^araiso) für den Wieder-
Aulbau der zerstörten Städte in Hamburg mehrfach ganz

\L bilden. 1 und j.

BrucbencbciDuoj^en
«m Wsriel und am

Zimkörper.

Uebcr Beton-
prUfaD|eo.

frische Zemente mit niedriger .\nfaiigsfestigkeit Ver-
wendung finden mußten.

2. Ist die Festigkeit eines Mise hungsvcrhältnisses be-
kannt, so l.isseii sich die Festigkeiten anderer Mischungs-
verhältnisse aus denselben Materialien berechnen. Die
Festigkeit ist nämlich direkt proportional dem Zement-
Zusatze. Nennt man den Quotienten aus Festigkeitszahl,

dividiert durch das Mischungsverhältnis, die Grundzahl,
so sind aus dieser alle anderen Verhältnisse abzuleiten.
F'.rreifht z. B ein Kiesbeton i : 10 nach 28 Tagen 82 kg. so
ist die Grundzahl : Sj : '/,„ = 820 Die Mischung 1 : 8 würde
demnach auf $20:8=103 kommen.

3. Die Druckfestigkeit wächst Im umgekehrten Ver-
hältnis der Hohe. Knrper 'luitdratischcr Cirundtläche mit
geringerer Hohe als die Quadratseite haben höhere Festig-
keiten, als die Würfel gleicher Seile Daraus dürfte zu
Schließen sein, daß WUrfelfestigkcit keine Druckfestigkeit
bedeutet, daß vielmehr Si herspannungcn an den H Drei-
ecksflächcn der oberen und der unteren Pyramide auf-

treten , vercl Abbildg 2 .

4. Vernaltcn des Uetons bei Frost. Durch eine Reihe
von Versuchen wurde festgestellt, daß Keton-Konstruk-
tionen, die bei klingendem Frost hergestellt wurden, aus-
reichend lange zwischen den Schalungen blieben und
sonst sachverständig behandelt wurden, weit höhere Festig-
keiten erreicht haben, als die bei mäßigen Temperaturen
hcrKcstcIltcn Die .Annahme, daß der Wechsel von Frost
una Wärme für die Erhärtung des Betons besonders schäd-
lich sei, hat sich nicht bestätigt. Das .Abbinden des Be-
tons wird nicht nur auf die Dauer der Frost[)eriode, son-
dern im Durchschnitt etwa dreimal so lange iinicrbrochen

78

5. Die Zugfestigkeit beträgt stets etwa 8% der Wür-
iellcstigkeit; sie wächst nicht ])roportional mit dem .\lter

der Kr)n>er. Die Art des Bruches zeigt Abbildg. 3
6. Transportbeton. Diese Neuerung auf dem Ge-

biete des Betonbaues ist in Hamburg seit etwa 5 Jahren
bekannt und überall mit bestem Erlolg angewandt worden.

Der Beton wird transportfähig gemacnt durch Abküh-
lung der Rohmaterialien und durch RUttclung'. Durch
beide mech;mischc Mittel wird eine Verzögerung des Ab-
bindens bewirkt, die so weitgehend ist, daß in Hamburg
Wagentr.insporte bis 11 km mit etwa 2VjSt(liidiger Dauer
erfolgreich durchgeführt werden konnten.

In Berlin hat der Verfasser versuchsweise — nach
Anweisung der kgl. Baupolizei — eine Fahrtdauer von 4V1
Stunden geleisteL liie Prüfung des Betons wurde von dem
Material-Prüfungsumt in I.ichterielde ausgeführt Die Festig-
keit des frisch eingeschlagenen Betons wurde zu 68 ng/V«,
diejenige des transportierten, beim Einschlagen 6 Stunden
alten, Betons zu 60 kf/qcm vvt., ermittelt.

Gleich gute Ergebnisse lieferte ein Versuch, den die
kgl. Eisenbahndirekiion .Altona machte. Es wurde ein fertig

gemischter Beton 11 : 5,5 auf 177 Entfernung verschickt.

Der Beton war 18 Stunden auf der Fahrt, lagerte dann
noch auf der Baustelle bis lu 12 Stunden Beton von 22
Stunden Alter hatte nur 3% geringere Festigkeit, als der
in Hamburg sofort eingestampfte. Stücke, die aus dem
fertigen Fundamente wieder ausgestemmt wurden, und zwar
solche, die ein Alter von 28 Stunden beim Einbau hatten,

davon 18 gerüttelt, lo Stunden ungerUttclt gelagert — er-

gaben nach 14 Monaten 155 kg/qcoi, damit
höhere Festigkeiten, als die 28 Tagespro-
ben des gleich nach der Anmischung ner-

gestelltcn Betons, mit 106 )<|[/qcm. Durch
diesen Versuch ist erwiesen, daß Beton,
ohne Beeinträchtigung seiner Bindefällig-

kcit auf weite Strecken transportabel ist.

Der Transjiortbcton wird in festen Be-
tonwerken m.ischinell unter ordnungsmä-
ßigem Wasserzusatze fertig gemischt Wie
die Abbildg. 4 zeigt, die das Werk II in

Hamburg, Süderstr. 73, darstellt, gelangt
der Kies unmittelbar aus dem Kahne mit-

tels Kran auf die Transportbuhne und wird
in die Maschine eingekippt Die (icfäße
sind auf die MaschincnfUltungabgcsiimmt.
Granitschlag und Zicjiclbrocken sind auf
der Bühne gelagert und werden von Hand
zugegeben Der Zement wird von den Fa-
bnken in der Packung geliefert, die für

eine Füllung erforderlich ist Die Misch-
maschine ist mit einer Klappe versehen,

die den fertiggemischten Beton in die Transi>ortwagen ent-

leert Das .Abkühlen der Materialien wird durch .\bs]irengen
der Gerüste, derWerkplätzcund namentlich der Steinhaufen
erreicht Abkühlen ist nur von Mitte März bis Mitte .Mai,

dann wieder bei großer Hitze im Sommer nötig. Im L'ebri-

gen bewirkt das Rütteln auf dem Transporte das Verzögern
des Abbindens allein. Natürlich werden nur Zemente mit
hoher Festigkeit — mindestens 2\ kg/qcn Normenzugfestig-
keit — una mit mindestens 6 Stunden Abbindezeit ver-
arbeitet. Kies wird genommen wie die Grube oder die Elbe
ihn liefert. Hat der Kies zu wenig Kieselgehair, so werden
für Festigkeiten unter 70 Wf. Ziegelbrocken oder
Grobschlacke zugesetzt, für höhere Festigkeiten Granit-
oder (.Jrauwacke-Steinsctilap.

Der Hauptvorzug des Transportbetons — nämlich die
Gleichmäßigkeit der Ware — ist vollständig erreicht. Die
Schwankungen um das Mittel sind geringfügig, im Vergleich
zu den sehr oedeutenden Schwankungen, namenUich beim
Grubenkies*) Die weiteren Vorzüge bestehen in der Be-
schleunigung der Bauausführungen und in der Uebersicht-
liebkeit der Baustellen. Letztere wird dadurch hervorge-
rufen, daß die Material-Vorräte und die MischbUhne keinen
Raum beanspruchen. Eine .Vnhaufung von fertigem Beton
auf der Baustelle ist nie vorcekommen. sie würde aber auch
nicht .schädlich sein, weil der teriige Beton mit Planen ab-

Pedeckt wird, und die ganze Emptangsstelle , wie die
lanc, reichlich mit Wasser abgesprengt wcrclen. In Ham-

burg und Umgebung sind bereits mehr als 50000 cb« Trans-
portbeton eingebaut worden, ohne daß sicn bisher irgend-
welche Anstände ergeben hätten. —

•) D. R.-P. 146143, 163501, 1910J9.

<) Bei Elbki<ibctoa 1 : j wurden SchwankungeQ tvUcheci 53
QDd 203 kg,'<)cin W(. (ei<ee«iellt. to 314 Priluncca dti Mischuncf-
Ttrbtliniuet 1 : 10 (Oubeokies) vurd« alt Miltcl 81 kff'qcm Wl.
rtlandcn b«i iS Ttgta Erhlrlung. Die niedclgtlc Fotigkeit wM
lokfiqcin, die bOehilc 158,5 kg.qrm, —

Nu 14.
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Neue Versuche an ElsenbetoiwBlIkea Über die Lage und das Wandern der Mulllitie. sowie das
Verhalten der Querschnitte. (SehluO.) Vun Ilm. Dipl.-Ioe. Richard Malier der Firmi Rud. Wollc in Ltipiig.

Ibbildg 9 zeigt die Kurven, die ni ilcm .unterteilten"

Querschnitt 15 cm links von der Mi:ic des üalkensIV
gehören (aui Abbild^. 6 mit ,b' be^eiclinetj. Die

lUMfaOirige Tabelle, & Se^ eodiiU die Wette der Spiefsl-
Abwsnngea in SlUwa der AtiiUst von 100 tu 100 und
zwar sowohl bei Belastung als bei Entlastung. (Der Ver-
suchsbalken war etwa i'j'. Jahre alt.) Die Werte der reinen
Dehnung (ermittelt aus oerDifferenc der beiden ersten .Ab-

teilungen der Tabelle) wurden in den Höhenlagen der zu-
gehörigen Meßsiifte :iu(^!;ctragen, Druck nach rechts und
Zug nach hnks von di r Oucrschnitislinie, und dudun h

ergaben sich die den verschiedenen Behtstungsstiiicn eut-

Spreclienden Dchnungskurv en Die dick gezeichneten Kur-
ven enlsiircehen den eiis/elnen I.ust.stu!cn Ixri liclastimg

und d[e !>ehwaclierL t; detieii bei KntlastunK des Tialkens
Wo die Kurven die den untersuchten Querschnitt be-

zeichnende senkrechte (ierade schneiden, liegt iUr den be-
treifenden Belastungsiall die Nullinie. Die Kurven lassen

auf den lUick«

Tum 4n HcMcBaiif <

balacB 13. nnd 14. September, An«-
ISMUC J7. Dctbi. 1905. Mi«'-hLingf-

VaAaitDis : 1 l'i n.ArMlirintni : 2. 31

Sand : >,» Kiei. KalkeBuuertehain
10 cm hoch, jOGin bfcil. ItiMMiala*
gen: j KuDdeucn von 10mm Onrdk-
mcsscr - 0,30.1 ' Abst^mil Mitte

KiMneiolage von H'lkrnuntcrkanlc

m — i cm. Nach licn „Ucitimmna-
gta* mÜ " 15 ciiechnMM

j SAS cm.

Abbilde 9. KutTco IHi den
- - IS «n Ii

itlWkmlV.

deutliches Wandern der

Bezüglich der Kurven der Entlastung bemerken wir

sehr deutlich, daß sie hinter den Kurven der Belastung
zurückbleiben, d. b. die der gleichen Lasistufc entsprechen-
dsa DehamcBii sind bei Entlaituiii saOOer als bei Be-
laatiraa. Dies |rilt nidit lOr^ tMlige Etidastung, deoa
bei völliger Entlastung kehrt der Balken, wenn es nicht
eine seiner ersten Belastunecn war, die er snanihalteD
hatte, wieder ganz in seine Nullage zurück.

rMe nlchste Kurventaicl .Abbildg. lo] zeigt uns die
Kurven des cl)cnf.d!s unterteilten Querschnittes 75 c« links

von li;iU i r.iDitte luf AMiüdg H mu ,c" bezeichnet Wir
sehen hier dieselben Krscheinungcn wie aus den Messun-
^jen an dem (juersehnitt 15 ein links von Balkcnmitte, iv.ir

mit dem l'ntcrschiede, dalS bei dem von der Mitte «eiier

entiernt liegenden Querschniit dem hier wirksamen ge-

nngcren Momente cntsi>rcchcnd auch geringere Oehnun-

Sen des Materiales sutthndcn, und daU ebenso auch die

[ullinie hier bedeutend tiefer liegt. Auch das Wandern
findet «nl eber feringerai Stiecte statt
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MalUnie erkennen, und zwar erstreckt sich dieses Wandern in dem
Qaeiscbnitt 15< links von Balkenmittc m dem Bciastimgs-IntcrA'all
von ?oo—500*» aut Uber 2 c«. Wir sehen, daCs die N'uliinie bei einer
Bel.ostung des Balkens mit 200 Kinjcllast in der -Mitte etwa 9,3 «>•

Von Balken-Oberkante entfernt liegt und daß sie hei iortschreitender
Belastung aHmühlich hoher rückt und bei jco nur run h einen Ab-
itand von B.üken Oberkante von 7,ze"hat. Ucra gegenüber ergibt
sich nach den preußischen „BeBduoHaigSB' eine konttinte Lage der
Nullinie von j =5,45c<b.

Gleichieitigkönncn wiraus den Kurven herauslesLn.daß esdureh-
aus ialsch ist, die Lage der Nullinie linden zu wuUeu durch Messung
nurderVetküinnurin derinAenten Druckfaser und der Vcrliingerung
In der lußenlen Zugfaser. Verbindet man diese beiden Ordinaten
geradlinig mhefaisader, so «ri^bt lich dabei ein Fehler in der Bestim-
nuiig derLage derNuUiiiisvon etwa40 und wir können such sehen,
dsB die Aaoidnuog roa nur eteiigen Mefisireeken Uberd» gaaseo
Querschnitt hin auch schon zu betrlchtlichen Fehlem führen kann.

5. August 190^

AMril4g^ 1 1.Atadimgvaa • aiU
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Um nun die Abhängigkeit der L,age der Nullinie ypo),
Momente deutlich zur Darstellung brfngen rü können, wur-
den die Meß-Ercebnisse der verschiedenen Messungen,
die an diesen beiden unterteilten (Querschnitten ausgeführt
worden sind, soweit sich diese Messungen auf das Wun-
dem der Nullinie beziehen, in einer neuen Kur>-entatcl
zusammengefaßt (Abbildg 1 1) Sic zeigt die Aenderung von
JE mit wechselndem Momente. Dabei enthalt die wagrechte
Achse die Werte der wirksamen Momente im Maßstäbe

^ [M— 52200) n», und senkrecht darüber sind die zuge*

hörigen ,x"-WerteaufgetragenimMaßstabe uo — x) • »s»«»,
Die den verschiedenen Momenten entsprecFenden beob-
achteten höchsten Lagen der Nullinie sind durch (iic Stark
ausgezogene Kurve miteinander verbtin(i«n.' " ^'

'.
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Wir sehen daraus deutlich, wie die Nullinie mit wach-
sendem Momente hoher rückt, ohne aber jemals die mit
«= IS errechnete I-age zu erreichen. Die h(>chste gemes-
sene I-age der Nullinie entspricht einer nach den „be-
stimmungen" errechneten Keanspruchung des Betons von
<r» = (ifi kK, VI» und des KJsens von o-, = jz8o '•«/qem, Sell>st

bei dieser schon ganz unzulässigen Beuns]>ru('hung liegt

die Nullinie noch immer viel tiefer, als nach den .Bestimmuo-
§en". Wenn auch vorläufig von einer Verallgemeinerung
er gefundenen Ergebnisse nicht die Rede scm kann, da

die ausgeführten Versuche, weil nur mit einer Art der Ar-
mierung und Betonmischung vorgenommen, einseitig sind,

so will ich doch kurz erwähnen, aaß lUr den beobachteten
ungünstigsten Kall ein Gleichsetzen von n = 25,7 entspre-
chen würde. Man würde demnach bis zu diesen längst
nicht mehr zulässigen Orenzen der Beanspruchungen, unter
Beibehaltung des Rechnungsweges der .Bestimmungen'
aber unter Einführung von a= 25, Dimensionen der Eisen-
beton-Konstruktionen erzielen, aie der tatsächlichen Be-
anspruchung viel mehr angepaßt wären, als unter Annahme
von n =_ Für Platten ergäbe sich dann außerdem noch
eine VereinfachunKder Berechnung, denn setzt man a=2S,
"» — ioWg/qcm und er, loooi^/i«»», so gibt die NutzhOlie

einer Platte in Zentimetern (hc erlorderlichcn Eisen-Ein-
lagen in Quadratzcniimelern tür i <)•> Fläche an Dies ist

die alte Koenen'sche Dimensionierungs-Formel.
Ich will nur noch ganz kurz die Frage nach dem Verhal-

len der Querschnitte beantworten. Man ist heule fast allge-

mein der Ansicht d;iß eine Verbiegung der Querschnitte
dort einträte, wo Querkrälte vorhanden sind, daß sie aber
eben bleiben, wo Querkräfte fehlen. Bei meinen Versuchen
waren nun die Messungen der Querschnittsverbiegung ein
nutwendiger Teil der Dcnnungsmcssungen. Die Ablesungen

d^r,V«rbi<guiis wurden mit dei^ nur mit einem Hebelann
ausgerüsteten Spiegel ausgeführt. Der Spiegel hatte dann
stets di< Richiungder Tangente an die Quersctinillskurvein

dem Punkte, in dem der Meßstift saß, und der Spiegel-

ausschlag selbst gabsomit die Winkcländerung dieser 'lan-

gei^te an. Um also aus diesen Messungen die Form des
Querschnittes zu erhalten, war es nur nötig, jedesmal auf

die Richtung der l.ichtstralilen die Normalen zu ziehen,

die dann alsTangenten die (^uerschnittskurve einhüllten. —
So sind die Kurven der Querschnittsverbiegung Abbildg. 0
H- lagezeichnet. Gleich die ersten Messungen luideniMitteP
querschnitteließeneineschrdeutlicheVeroiegungerkennen,
während die Verbiegung an den seitlichen Querschnitten
nach den Auflagern hin immer mehr abnahm und in derNähe

-der Auflager (Iberhaupt nicht mehr nachweisbar war. Wo
also die Querkräfte gering, dielJlngsspannungen aber groß
waren, da verbogen sich die Querschnitte, wo die Längs-
spannungen abnahmen, nahm auch die Verbiegung ab.

Diese Erscheinung bestätigte sich bei allen Messungen,
doch waren bei der gewöhnlichen Versuchanordnung (tin-

zellast in der Mitte j die Querkräfte Uberhaupt nur gering.

ENiher wurde eine neue Belastungsanordnung geschaffen,

bei der durch HebelUbersetzung eine sehr große Belastung
in unmittelbarer Nähe des Aufljigers ausgeübt und somit
die Querkrait weit gesteigert werden konnte, aber selbst

dann ließ sich keine Querschnittsverbiegung nachweisen,
Wir können hieraus, zwar im Gegensatze zu den biSt

herigen Annahmen, aber doch mit Sicherheit, die Behaup»
tung aussprechen, daß wohl eine Verbiegung der Queif
schnitte eintritt, daß diese aber eine Folge der iJkag»
Spannungen, nicht aber der Querkräfte ist Die Quei^
kräfte haben wenigstens innerhalb gewisser Grenzen kein^

Formänderung zu ihnen ]>arallclcr ebener Querschnittl

zur Folge, die einen Querschnitt veranlassen konnte, sein4

ebene Form aufzugeben Innerhalb der praktischen GrcnA
zen bleiben bei einem Balken auf 2 Stützen die Endijuer-

schnitte eben, und es verbiegen sich die Mirtelquerschnitte.

Es hat den Anschem, als ob innerhalb gewisser Grenzen
dos nach den Lehren der Elastizitätslenre parabolische

Gesetz der Suannungsverteilung der Schubkräfte Uber den
Querschnitt hin eine Gegenparabel sei zu dem Gesetze
der Aenderung des SchuLelastizitätsmoduls, sodaß beide

in ihrem Zusammenwirken eine lineare Funktion ergeben.
Wenn ich an Hand der Dehnungskurven, .\bbildgD.

4 und 10, nachweisen konnte, einen wie großen Meßfehler
man begehen kann, wenn man zu wenig Meßsirecken
Uber einen Querschnitt hin anordnet, so soll ein Vergleich
mit der nächsten Kurve (Abbildg 12} den Fehler erkennen
lassen, der durch zu lange Meßstrecken entstehen kann.
Abbildg. LZ zeigt die Dehnungskurven des nicht unterteil-

ten Mittelquerscnnittes am Balken IV („a" in Abbildg. 8\
An zwei Querschnitten, in einem gegenseitigen Abstand von
nur IS*"; können unter derselben Belastung zwei so
vollständig von einander abweichende Spannungszustände
herrscheu. Hätte man nun hier eine Meßstrecke von etwa
nur 20 cm Länge zuiällig so angeordnet, daß diese beiden
Querschnitte innerhalb dieser Meßstrecke lägen, so könnte
dos .Meßergebnis nur einen Mittelwert dieser beiden Span-
nuncsbilder ergeben, und gerade die charakteristischen
Merkmale würden ausgeglichen und verwischt. Eine lange
Meßstrecke kann also Über lokale Spannungsverteilung
niemals Aufschluß geben und kann niemals die I-age der
Nullinie in einem „gefährlichen" Querschnitte der Kißbil-
dun^ erkennen lassen

Zum Schluß einige Bemerkungen Uber den Einfluß der
Temperaturänderung auf feuchten Beton. Ich beobachtete,
daß sich di e Balken bei einer Temperaturvon— 5 * C. nuretwa
halb soweit durchlKigen als bei einigen Grad über Null,

und daß dementsprechend die Dehnungsmessungen viel

geringere Werte ergaben. Aus Abbildg. 13 sind die Deh-
nungskurven zu ersehen, die an dem nicht unterteilten
Miltelquerschnitte bei — j'C. aulgenommen wurden. Es
geht aus einem Vergleiche mit den Kurven der Abb. 12
hervor, daß sich in diesem Temperatur - Intervalle der
Elastizitäts-Koef fizicnt um etwa das Dreifache seines Wertes
geändert haben muß. — Da mir keine anderen Mittel und
keine Zeit zur Verfügung standen, -Messungen der Ver-
änderung des Elastizitätsmoduls von Beton unter verschie-
denen Temperaturen vorzunehmen, so griff ich zu dem ein-

fachsten Mittel der Festigkeitsproben. Ich stellte an iSTage
altem Beton im Mischungsverhältnis i Zement : i Normal-
sand bei — I5*C ZuKfestigkeiten bis über 7oi««/<»coi fest

und fand, daß die Druckfestigkeit derselben Betonmischuog
bei — 15 • C etwa großer war^^ls bei -h ij * C. —

latelti Ucber B«(onprUluoccn. — Neue Verlache to Elianbeloo-
Balkto Ober die Lige und dt» »'«ndeni der Nallinle, eowle du Ver-
h»lt«B der Querst hnitte. (.Schlall ) —
Vertag der Oeuuc^eiTeiauteltanf, O. m. b. H, Bcriia. PUr die Redakdoa

vefutaortllch: Frlti Eltelea, Berlta.
Bactidnickarci OaeUf Scheocfc Nacbllg, P. M. Weber, Bertla.
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V. JAHRGANG.
Die Eisenbeton-Konstruktionen

Vuo DipL-lDg. S.

las Vcrbundmaterial hat sich nunmehr auch dort, wo
gewöhnlich allein Männer der Bauicunst das Wort
KIhren, F.ingang verschaHt, und seine vortrefflichen

Eigenschaitcn werden nicht nur in technischer, d. h. kon-
struktiver, sondern auch in stilistischer, d. h. ästhetischer

Richtung anerkannt, sodaß es auch zu Monumentalbauten
nunmehrVerwendung findet Vor nicht viel mehr als einem
Dezennium wurde das Verbundmaterial zögernd im Hoch-
bau in der Form von einfachen Decken und hauptsäch-
lich aus Gründen der Feuersicherheit eingeführt Im Rrük-
kenbau hat sich der gerippte Plattcnbalkcn durchaus gut
bewährt, woraut er im Hochbau bei großen Spannweiten
und Belastungen verwendet wurde. Die Brückengewölbe
haben den VcrbundgewOlben im Hoch- und Kircnenbau
Eingang verschafft In der Kunst der Turmbauten hat

die Eisenbeton-Bauweise bereits Bedeutendes aufzuweisen.
Es sind mit Erfolg Wasser-, Leucht- und Kirchtürme aus-
geführt worden. Slit der Vervollkommnung der Mittel zu
seiner Herstellung, mit den gewonnenen Erfahrungen ent-

Abbild^. la AtulOhroD^ dci Eitcnbcton-Kircblurmei.

No. 15.

der Markuskirche in Stuttgart.
Zipket ID Zürich.

wickelte sich der Eisenbeton schließlich zu der Stellung,

die er heute im Bauwesen einnimmt.
In der Folge soll Näheres Uber die verschiedenarügen

Eisenbeton-Konstruktionen der Markuskirche in Stuttgart

berichtet werden, die nach den Plänen des kürzlich ver-

storbenen Ob.-Brts. Dolmetsch in Stuttgart erbaut wor-
den ist, während mitder Auslührung der Eisenbeton-Kon-
struktionen des Turmes, der Gewölbe, Pfeiler und Em-
poren das Betonbaugeschält Luipold & Schneider in

Stuttgart betraut war Der Entwurf dieser Konstruktionen
stammt vom Verfasser, der auch ihre Ausführung leitete.

I Der Turm Nicht nur die gewöhnlich ausschlag-
gebenden ökonomischen Rücksichten, sondern auchsolche
auf Feuersicherheit, Standsicherheit und die Ausschließung
jeder Risse-Ersrheinung infolge der dynamischen Bean-
spruchungen beim Läuten der Glocken haben dazu ge-

Itihrt, den 56,5 «n hohen Turm bis auf die in Holz her-

gestellte geschweifte Haube und das oberste in Stein er-

stellte ^8» hohe Geschoß über der Glockenstube ganz
in Eisenbeton auszuführen.

Die Tragkonstruktion des Turmes, welche
mit den Wänden ein monolithisches Ganze
bildet, ist in iz Ripncn und verbindende senk-
rechte Platten aufgelöst DieRi npen oder Pfeiler

sind in ganzer Höne durchgeiUnrt, haben unten
jo/210, oben 30,1 Sociti Stärke, werden von Zeit zu
Zeit durch Platten — die zugleich als Zwischen-
decken dienen — bczw. durch 20/25 en starke
Balken .lusgesteift, enden oben in einem fes-

ten Verbundkranz, welcher den Glockenstuhl
aufnimmt, und ruhen auf einer 6 unter dem
Kirchenboden liegenden Fundamentplatte aus
Eisenbeton (vergl. die Abbildgn. 1—7).

Von der Fundamentplatte aus bis zurHöhe
von 17,5'" weistderTurm quadratischen Grund-
riß auf. Von hier aus werden die Ecken abge-
stumpft, sodaß ein Achteck entsteht. Die Eck-
pfeilermußten daher in dieser Höhe nach innen
abgekröpft werden. Die achteckige Grundriß-
form wird auf eine Höhe von 16,6 ™ beibe-
halten In der Höhe von »7 » vom Boden be-
findet sich der erste Ring, welcher die Pfeiler

versteift. Von hier aus hören die verbinden-
den Eisenbetonwände auf und werden durch
solche aus Mauerwerk erscut, die auf dem er-

wähnten Ring aufliegen Die Pfeiler werden in

der Höhe des Ringes zum zweiten Male nach
innen abgekröptt, zeigen quadratische F'orm
und werden auf eine Hohe von 2,8 •» weiterge-
fUhrt.in welcher sich eine Decke zur Aufnahme
des Glockenstuhles befindet. Diese Decke ist

nach allen Seiten fest verspannt und mit Rück-
sicht auf die draamischcn Beanspruchungen
besonders stark bemessen. Von Oberkante
der Decke unter Glockenstuhl, die sich auf einer
Hohe von 27,9 >» vom Erdlwden befindet, wer-
den nur noch vier Ifeiler weitergeführt, die in

einer Höhe von .1,75 » eine letzte Decke aus
Eisenbeton aufnehmen Die Decke endet in

einem starken Ringe, welcher den noch um

J3,8

B> aufragenden, kreisförmigen Teil aus
\lauerwerk aufnimmt

Der ungünstigste Fall für die Standsicher-
heit der Konstruktion tritt ein, wenn alle vier

Glocken gleichzeitig n.tch der gleichen Rich-
tung ausschwingen, unter Berücksichtigung
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dnes ebenhlls im gleichen SiimefKnchteten, zur Bleichen
Zeit wirkenden Winddruckes. Dieser FaU ist der Be-
rechnung (Al>bildg. 9} zugrunde gelegt^ die auf graphi-

ichem Wege durcngdtihrt ist

Die Fundamentplatte Überdeckt eine Flttche von
144 und ist in einem Gusse ausgeführt und mit den
Reilern, deren Einlaficn \n die Platte tiei ein>;rcilen ;s Ab-
bildung I !, fest verbunden Sie bildet somit den Korper,
welcher die durch die rieiler übertragenen Lasten gleich-

mäßig auf den Boden weiter zu geben hat; sie ist in der
Mitte 150 stark und nimmt gcf;cn den Rand hin auS

65 ab. Die Bodenart kann eher schlecht als ge-
nannt werden. Die Baugrube iUr den Turm ist 6 •>> tief aus-
gehoben worden. DerBoden besteht bis zu dieser Tiefe aus
«Mhseloden Schichteo voa L^m mit vecwittBtMB Boden*
nuMMO (Uergel), die leicht zeibrOcKeliide Saadsteinllnd-
Unge enthalten Von dem Vorschlage, die Grtindung bis

m eioertielerlicKenden Schicht hinabzultihren, mußte abge-
sehen werden. Wasser trat nicht sutage. Der Boden wurde
tuerst fesigestaap^ wonud die F^ndanenliilatte betoniert
werden konnte.

Zur t'ntersuchun;,' der St.irniicsti;;kcit des Turmes ist

derselbe in 10 Zonen von je 5 Hohe eingeteilt In fol-

gender Tabelle sind die vom Kigengcwichtc herviir,L:t rijle-

nen Belastungen und die Qucrschnittsflächen cingcinigcn.

QucTschDim-

(VcrgLAMMdK.«) t t

OMifaa« MMinrafk
GtoekMHtiüJ aU GlodMa

165« >*s
»»0

Pi «•2
rs

109A 597-8
i3».8 73W

?!
»ISA

118,0 "0OJ4
K 7

Lktt «uf FuDdamentsohk* 1446.4

6.988

6,988

7P5fi
»73a
»73>
10,140
1 1,690

144,00

Der spczilischc liodcndruck. durch das Eigengewicht
allein hervorgeruien. berechnet sich tu rd. 1 iiz;s<:n'. Die
Fundamentpl.itte wird somit von Kräften, die von unten
nach oben wirken, mit einer Last von 10000 iw.qa auf

Biegung beansprucht Sie kann alt auf allen vier Seiten

fest eingespannt betradltetweiden. Die Hnspannung wird

8a

einersrils durch die it heiler, die einen OoMclinitt toU
je 30 '3 locn aufweisen, anderseits durch die unanteibtochane
30 CB starke Eisenbetonwand bewirkL DemeMiprechend
ist eine kreuzweise geführte Eiseneinlage angenommen.
Die Platte ragt noch 2,13 Ober die Turmwinde hinaus,

sodaß die Einlagen z T. auf dieser Strecke nach unten ,ib-

geboeen werden mußten
vollständige Einspannung ist der Berechnung aber

nicht zugrunde gelegt worden, Sunden^ es ist Ireie Aus-

lagerung auf allen vier Seiten iin^ieniimmun und die Ein-

Spannung mit ^o'",, dicbcs Wertes ;jcr irk.su hti);! Für den
ungünstigsten Fall einer Ircicn Autlagerung beträgt das
größte Hiegungsmoment in Plattenmitte') It^^/u- F-l-=
33379 '"''S Im Falle festerEinspannung auf allen vierSciteo

«ttre das giOflia Bi«aiiUMMiMnt'} iT— i/a - i> • t- istes
wiv. Wie enrduit, wuidader entere Wertum to% vermin-
dert der Berechnung der inneren Kriite zugrunde ge-
legt, was etwa dem Mittelweit an* denjenigen, die sichIm
Falle einer festen Einspannunr oder freien Auilagernngcr»
geben, entspricht DieserWert6erechnetsichsuit7Bi,ewi.

Die errechneten Spanntmgen betm|^
a) nach Methode Ritter: w« «0^4^

e.«Iiioki/«*-;

b}nBch den deotscfaen Leitaltaen:

«j^
—

- l.Zi, <r,= lOsN/V*.
DieSchubspannungen durch die Quer-
krahQB37So><chervorruIeD, betragen:

a) nach Ritter: =4,56 ks/<i«n,

b ' nach den deutaclun LeiteMtwn

:

T»-4,iM/V»»,
c i SchubspannungimVerbundkörpei*)

»» = 4.4S. ».~ «5 = 6^.75

Die Fundamentplatte wurde als auf

vierSeiten zumTeil eingespannte Platte

gleicfaer Biegungsfestigkett betrachtet

und demgemäß ausgeführt. Nur aus
praktischen Gründen sind die Eisen-
stäbe in gleiche Entfernungen verlegt

worden, während den stanschcn Ver-
hältnissen entsprechenddie Entlernun-

Seniwischenden Stäben nachden Rän
•

em zu beträchtlich zunehmen dttiften.

Dieoben ermittelteBodenwessung
ist die Beanspruchung aus Eigenge-
wicht allein. Durch das Läuten der
GlodcenoderWinddruck entsteht noch
einewamchtgerichteteK.raft Für den
Fall, daß die durch das Schwingen der
r,loc kcn hervorgerufene wagrechte Kraft
^Icic hzeitig imd gleichgerichtet mit der
Windkraft zur Wirkung gelangt, be-
rechnen sich die äußersten Boden Pres-
sungen zu a max — i,S5 '««,''1':™. n inin
-= 0,38 km qcm. Da der Boden Pressun-
gen bis 7.11 i.fikK/qcm, ohne meßbare Zu-
sammendrUckunnenaubuiieinn, vei^
tragen konnte, so nSnnen andib« grö-
ßerer Belastung Senkungen Iraum aui-

treten. Aber selbst wenn etwa durch
ungleichn&ßiges Aufweichen des Bo-
dens ungleichmäßige Senkungen ein-

treten sollten, die jedenfalls nicht be-
deutend sein können, so k^inn die mo-
nolithische Konstruktion des Turmes

diese, ohne Risse 711 erhalten, wohl ertragen.

Die lotrechten Wanilc haben ihre Figcnl.'ist und
die auf ihnen ruhenden Decken ?u ir i;;i ri un<l dem Wind-
dnick Widerstand zu leisten Sse bilden aul.ier der natür-
lichen Verbindung zugleich die Versteifung der Heiler und
Ubertragen den Wmddruck auf die letzteren. Die Bean-
•pnidMing dnrcb Winddnick kommt Mir di« Bemewung der
Stlrlce hauplsiGhlich in Frage. Pfeiler nnd anstofiende
Wand sind daher als ein ganse% au! Druck beanspruchtes
Glied angesehen, genau so^ wie es im Falle eines auf Bie-

gung beuns|>ruchteo, gerippten Plattenbalkens geschieht
Diese .Annahme ist auoi deswegen berechtigt, weil die ver-
bindenden W,inde mit einer kreuzweise geführten Kisenein-
lagc versehen sind Hierdurch besteht tatbärhlich eine
innige \'crbindung zwischen Wand und eigentlichem Pfeiler,

sod.iis auf die Mitwirkung der ersteren bei Aufudime der
Drurkkraitc (gerechnet werden darf

Die Wando werden auf linu k und auf Bie^^uiif.; bean-
Sfirucht. welch Ict/lcrc \ oni Winddriu ke verursatht wird.

V' .Siehe ,[)cut»clic Rauie'/ung* :

B«toD- und KiicobelODbau«bau Jahn;. 1906, S. 18

«ad Mahliäglnii d«

MilleilungrD Bbfr ZcmcDt,
o. B. Vom VctiM»«.
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LeMeKriitdeiiOrtUchen VethaltaiiMa enaprechendnach
der Poimd 1f»0^08 « gereclia«t «ordcn, irobci dkG«-
schwindigkeit v, je noch der Höhe, mit ^kS—ffi ^/SeL n-
frenommen wurde. Demnach ergeben sicn die Grauwcite
TT min = 162 kg/q», tl'max = 350.88 k|/<i».

Nach der von Prof. I^ng gemachten Ann:ihmc ninut
dieWindkriift mit derHöhc zu, nach Gleichung — W+i,
wobei X die Huhc dcs> bctrcHcndcn Querschnittes ttber

Boden bedeutet, der dem Druck tF, ausgesetzt ist Man
«kill ctwA abcNinaiimaieiide Ergebnisse, sobald fOr W
gesettt wird i6ö—aoo. Die so ermittelten Windkrlfte sind

in sedlurwlit sw AogitBHttdie wiriccadta betradUCB.

Der größte auftretende Winddruck, dem die Eisen-
betonwand zu widentthcn liat. betragt 250 Ujnm; das ent-

sprechende Biegun«roomeot .berechnet sich zu 416 cak|.

Die Wände snid mit ROcksiclit auf ihren besonderen Zweck
stark bemessen; die schwächste in 17 «'- Höhe ist 15 «
stark und mit 6bb starken Rundciscn .n Kniiernungen von
je 15 c™ ausRerUstet Die durt h den Witiddtuck. hervorge-
rufenen Sp.Innungen sind siniiit uiibedeutciul Von innen
nach aulic n düritc keine besondere Kr.iit nul die Wände zur

Wirkung Kclanucn. weshalb von einer w,i^rcrhtcn Kiscn-
einliu{e Ungs der .Außenwand Abstand genommen wurde.

Auf den Turm wirken als Außenkrttite der U'ii>ddruck

und die durch die schwingenden Glocken hervorgerufenen
Kräfte. Beim Lftutea der Glodtca cntiridMU ridi «ine
lebendige Kraft, deren Grfifle ta erster Reihe von der Auf-
h&ngunesart derselben abhängig ist Eine der vorteilhaf-

testen Authangunfjsarten stellt die von Kurz in Stuttf^art

erfimdene dar, bei welcher der Klöppel den Schlagring
wihrend der ^meinsamcn Vorwartsschwingune trifft. Bei
«ndewaAtitttlagMiiiMystementriHt derKlöppelden Schlag-

Literatur.

ElaenbetODkonitruktioneDl. j Aull Von ing E Fölzer,
Fachlehrer ain 'lechniScuin in Strelitz. I'ü'.vtechnischer Ver-

M. Hittenkcilcr ]'r^ch M —
Dasohnejuhrcbzahl (.rscliiencnczwcilc, neu bearbeitete

Werk, dessen erste Auflage wir noch nicht besprochen
hatten, umlaßt die Eisenbetonkonstruktionen im Hochbau.
En chankicfisieft «eh am besten duidi dcD von Vcr*
bflser selbstimVorwongekennzeichBeMu Gnndgedaakcn,
adaß auf den Lernenden nichts so erklärend und Ubcr-
seugcnd einwirkt, als eine Reihe einfach und klar durch-
gerechneter Beispiele'. Wie wir aus einer Notiz des Ver-
baäers entnehmen, war das Werk bereits fast druckreif,

alsdiepreuß Bestimmungen vom 24 Mai 1007 erschienen.
Daher erklärt sich die .Abweichung der angeweiuleten zu-

lässigen lieanspruchiingcn von den jetzt gUltigcn. Ver-
fasser schickt, um dem Werke cmc in sich abgeschlossene
Form «eben zu können, einen kurzen .\bril.> der Festig-
keitslehre voraus, in dem n.iiucntlicn die Bestimmung der
iluiieren Kräfte eingehender behandelt wird. Dann vntd
in einem weiteren Abschnitt die Ableitung der Gleichungen
sur Berechnung der Eisenbetonkonstruktionen im Hoch-
bau unter Bezug auf die staatl. .Bestimmungen" gegeben.
FQr die einfacM Plane werden dabei neben der Berech-
naas der Spannungen auch Dimensionienmgsformeln ülr
den Fall 40 undw.BiMokr/iHi gegeben. Bogeheo-
der werden die StHtien bei «eaniacher nod caaenritdier
Belastung behandelt Dwdi darcbgeredneie Bdspiele

(tag «ler Gledce wllueiid der Racinilftiadiwiagiiat der
lUiiem, womit der Ausschlag harter imd der veitika]-
druck größerwird. Ein weiterer Vorteil dieserAtrihKngungs-
weise uegt darin, daß der Kl(M>|>el schon bei einem Aus-
schlag von 45* bis 50° den Schlagring erreicht Nadi
diesem System sind bereits Glocken mit einem Gewichte
von 6000 iig aufgehängt worden, welche von nur zwei Mann
leicht zu läuten sind. Im Vergleich zu anderen Systemen
werden sowohl die wagrechten wie die lotrechten Drucke
erheblich geringer Die Vorzüge dieser .AuU.ij-crunL! kom-
men nur dann zum ,\iisdrurk. wenn Lager und Achsen
in SDrgtältigstcr Weise atis^riühri sind, die AchSSU SUS
Stahl, die Lager aus harter Bronze.

Die lotrechte und wagrechte Ivraft, die durch die Schwin-
gimg der Glocken hervorgerufen wird, berechnet sich aus

.Ha« Q (3,31 sin « COS a — 0,989 sin)7— Q (j,S4 cot* •— 0,98^cos « -f o 1*9 sin* «),

das kisenwobei Q Mgengewicht der Glocke bedeutet Hieraus
ergibt sich Hmax lUr « = 34* 41*, Vma.v lür « = o Eine
graphische Darstellung der Kräfte H und F ist der grapho-
siatischen Berechnung des Turmes (Abbilden. 9a und b)
beigegeben, wobei Q= i angenommen wurde Dem ent-

S]>rcchcnd erKibt sich Hma\ =^ ü.5[-, 'i Fmax = 1,5^02 Q.

VÜT die Berechnung des 1 urmes sind .( (i'oi ken ( Ab-
bildung 6j mit einem Gesamigewiehte von rd 6000 iik an-
genommen worden Im l'alk-, d.ilj alle (Wocken gleich-

zeitig nac h der gleichen Richtung gcsi liwun^'en sverden,

wUrden i/max = 31051«, V'ma\ = ojooKg betragen.

Nachdem das Eimngcwicht des l'unnes, der Wnd-
druck und die durch das Schwingen der Glocken benror-
gerufcnen Krllie enninelt sind, kann nunmehr die Unter»
suchung des T^trmes auf seine Standfestigkeit eifolgen.—

(Porttettuag folicl i

wird die Anwendung der Formeln erläutert Den Haupt-
teil des Werkes nimmt dann eine Darstellung der Systeme
für Kisenbeton-Deckcn. Balken, Stützen. ] reppen und
Wände ein, denen sich weitere iheon iL^rlie Betraelilungen

und durchgerechnete Beispiele anschlielicn. Sehr zweck-
mäßig ist die Beigabe eines größeren Beispieles fUr einen
konkreten Fall (Kestaurationsgebäudc), fflir welches aUe
Oeck«i»Trtger,StUtzeBd«fehgetechnstwerden. Wlesdion
oben bemerkt, liegt ia diesen Beispielen der Hauptweit
des Buches, bd dem die konstruktive Seite hinter der theo-
retischen zurücktritt. Die beigegebenen .Abbildungen sind
klar; soweit sie in das mehr arctiitcktonische Gebiet Uber-

freifen, müssen sie allerdings als das Gegenteil von Muster-
eispielen bezeichnet werden, und waren besser fortge-

blieben .\b),'esehen hiervon kann das Werk zur Kinaibeitung
in die .Matenc durchaus ein|i|'ohlen werden. — Fr. t.

Protokoll der VerbBDdluD|en d«a Verein» Deuticber Port-
Und-Cemeot-Fabillcaiiien am 26.-28. Februar 1908. Verlag
der Tonindusirie-Zcitung G m b H Berlin nioS —

Das umlangreiche stenographische Brotokoll, das 432
Seiten Te.xt ummßt und reich mit I abcUcii und .\bbildun-

gen ausgestattet wurde, ist soetien erschienen Im (Gegen-
satz zu mlheren Jahren ist den Vorträgen auf dieser Ver-
sammlung ein ungewöhnlicher breiter liaum gegeben wor>
des, das erkllrt auch dea groftoi Umfang des Protokolles,
das andieiB«BAhdnwk desBMwuifeslBr die Neufassung
der Normen für Poitland-Zement enthllt und auch sonst
viel Intetessaiites bietet —

Programm der Wander-VerBammlung des Deutsdien Beton-Vereins (E. V.)
In München vom 22.— 14. September 1908.

Montag, den 21. September: Abends 8 Uhr Empfang der Teilnehmer und gemütliches Zu-

Siminensein im Kunstgewcrix-haus, PfandhausstraQc.
Dienstag, den 22. September: \'ormittags 9 Uhr Zusammenkunft am Kiinstlcrhaus; hierauf

kundfalirt mit den Damen durch die Stadt, verbunden mit Hesit;litigung itiie-rcssaiiter Hochbauten und
Brückenbauten; um 12',, Uhr Besuch der Ausstellung München i</kS; Frühstück in der Restauration
der Vereinigten Brauereien daselbst; hieran anschließend Besichtigung der Ausstellung mit ihren Bauten;
abends 6 LJhr gemeinschaftliches Essen in der Hauptreslauration; hierauf gemütliches Zusammensein.

Mittwoch, den 2j. September: Von 9*'t bis 1 Uhr Besuch des Deutschen Museums in der
MaximilianstraBe, sowie der Baustelle auf der Kohlcninsel: nachmittags 3 Uhr Fahrt vom Isartal-Babnbof

ins Isartal; Besichtigung der Isar-Elektrizitäts-Werke; hierauf Kahnfahrt auf dem Unter Wasserkannl uncll

den neuen Kraftwerken der Stadt Maocben; abends voraussichtlich Besuch des Kilnstler-Tbeaten.
Donnerstag, den 34. September: Ausflai; in die Berge.—
Der Teilnehmer-Beitrag ist Wr Damen und Herren aiil je .^o M festgesetzt Aenderungen im Programm

bleiben vorbehalten Anmeldungen rur Teilnahme an der Wanaer- Versammlung bitten wir an Hrn .\rch Josef
Kank, i Fa Gebr Rank, B.uiuntcrnehmung in München, Promenadei>latz 6. zu richten, an wi K l.e .\i:rcsse

auch der Teilnel'iuier lir. !:r,iL,' ei!i. i:ser.den ist L'm recht biddige Nachricht wird, um alle \'orbcreitungcn ftir die

VeWnStHlt'-i! - TiIlLn ,'u rif.cii, ^(.lieteii

Der AusschuU für die Wander -Versammlung. LA.: joscf K.mk, Vorsitzenden

lakklli Die tLiuDbeloa-KondruktiuDcci lier Mi kutkirctie ia Stutl-
(art^-^UMralBT^ P^^uara der WeBder-Venemraliuig dt* Deut-

VwlMder Deuticlien Bauzeitunii, (i. m b
.

veramworiUcli
II , Rrrlin. Pur

Eiteleq, Berlla,

NmMIcP. M,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN Hrfr=

ZEMENT, BETON-UND EISENBETONBAU««««««««»•»«««««««««««»»
UNTER MITWIRKUNG DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS * *

JAHRGANG
Die Eisenbeton-Konstruktionen

Von Dipl.-Iox^ S. Zipke» lo ZOricb.

|Ur die verschiedenen Turmzonen sind nach Ab-
bihlg. 0 in No. 15 die zugehörigen lotrechten und
wagTcchtcn Kräfte, die in den Schwcriiunktcn der

betreffenden Zonen angrciicn, bestimmt und in iolsendcr
Tabelle nebst den Abmessungen tusammenKestellt :

ä
Pfeiler Winde

Ab- EiMneinlamB Ab>
IBMUingCD LlncMiaco BUgel BiaeDeinUfcn

CID Ourrhm. In mm cm Ourchm. In mm
MiM B Au> Sttio ohne Elnlurn

» • n B 1» 4 .

«ite » • IS B 15 4 E
»m B » 8 18 4

1

mi» B U 8 18 4
3P/IM S • » 8 18 4 «

1 3S 8 » 4
'S

fl • » 8 4

No. 16.

der Markuskirche in Stuttgart.
iFortuKung.) Hicriu tin« BlldbHIace.

in keinem Querschnitte aus der Kernfläche hinaus, in kei-

nem Qucrscnnitte sind somit Zugkräfte wirksam. Die be-
rechneten Spannungen usw. sind in folgenden Tabellen
eingetragen, und zirar wurde in der ersten von den Wünden
abgesehen, in der zweiten sind diese mit berücksichtigt.

Oroate
Ide4l« PllciM

'"6 + -A
ohne Wündc

Wlnd-
krlHe hir dta Pttiler

In t

Spannung

a. kg.qcm a

wicht öe
timtlial

kgiqtm

10,0

T.7

7.7

&.B

S3

Die Kräfte sind mittels Krait- und Scileck zusammen-
gesetzt und die Mittelkräfte bestimmt. .Auf diese Weise
erhält man die in den verschiedenen Querschnitten an-
greifenden' Kräfte. Die Begrenzungs-Ebenen der Zonen
werden von diesen in einer Reihe von Punkten getroSen,
welche, verbunden, die Drucklinie ergeben. Diese tritt

22.0«]

».Iii
44JSI7
4I.JU
72.140
8.1.414

90,»3

I.IIB

7.518
7.518

7,757
I0.4J4
iO,4M
10,447

I2.W7

7.»

8.4

11^
13.4

14,4

17.4

20,0

IX\ 14,12!
Die in jedem Querschnitt; wirkenden Spannungen

können mittels der Formeln für zusammengesetzte Festig-
keit berechnet werden.

Ai *
Demnach ist » = , « + ^ (•),

wobei 3f = P-p = 113 300000 "="'•8; J ist für

Querschnitt A jaul graphischemWege bestimmt.
Durch Einsetzender Zahlenwerte in (1) er-

hält man für

1 13300000 ' 385
V =— = 3,02 kf/l™

M444723000
Bei ungunstigster Annahme berechnetsich

P
die Spannung zu <r — or + ~ 3,02 -f- 13,1

/*

»- i6,ij kilq««.

Werden die Wände mit berücksichtigt, so
l)eträgt«r= 11,92 kgfqcm

i^s die untere Tabelle.!

Die wirkenden Spannungen winden auch
mittels der sogen Kernformcrberechnet,'1 wo-
bei die Kemfläche lUr den Querschnitt 7 aui

graphischem Wege bestimmt wurde. Die so
ermittelten Werte stimmen mit den vorher be-
rechneten gut Uberein.

Eine etwas größere Spannung wird sich im
Querschnitt 6 ergeben.

LhI
lUr den Pfcikr

Ideale Fliehe
lUr den Pfciltr mit

Wand
'4 + »f.

in 1 1" gcin

Z7<M>
Mtl.*
IM11.»
«*4i).2

724U
7244,3

J»>a

24.500WM
441817
hlja
ivao
B3AI6
MOJM

»» kfjqcra

vom Eigen-

gewicht

7,4

4,5

4,7

7.4

85
10.0

11.0

8,4

AbbiM(. II. AusiahniBc de« l£i*eBbctoii-Uew0lbc4.

I

Die Beanspruchungen derNLiterialicn sind
also sehr klein, da die Konstruktion zur Er-
zietun^ der erforderlichen Standfestigkeit an
sich sehr stark bemessen worden isL Das Eisen
hat lediglich den Zusammenhang aller Teile zu
sichern und das .\uftreten von Kissen, die in-

folge der dynatni.srhen Beanspruchungen des
Turmes auftreten konnten, zu verhindern.

Siebe W.Kitier .Die GitphiacheSuiik*, Bd.i

«s



Die gewöhnlich voraeschriebene Festigkeit für Eiseo-
betonbauten auch hier eunahilttn,mrdaher weder zweck*
mäßig noch wirtschaftlich. Dementsprediend gelangte ein

BetonnirVenPCOdllDg, dessen Festigkeitseigenschaiten die

verlangte fBaffatthe Sicherheit allein gewährleisteten. In-

folgedessen traten während der Ausführung Schwierigkeiten
zutage, die nicht in der Bauweise oder AuslUhrungsart
ihre oegrUndung hatten. Der Bau wurde wiederholt ein-

gestellt, es wurde sogar mit dem Abbrechen bereits er-

stellter Teile gedroht^ worauf VersurSie und eingehende
Nachprüfungen des Entwurfes anf^corcinct wurden. An
den .\bmessungen des Entwurfes sind itiLicscn teinc Atn-
derungen vorgenommen worden.

Die Zwischendecken haben im allgemeinen als

Podeste zu dienen, bewirken aber zugleich eine Verstei-

fung de:> 1 urmes. Interesse bietet dae Berechnung der
ZwMcfaewkche, wekfac deo Glockenstubl u tnm bat
DtaMDecke beMehlaas vier fidi faeiueiidea, iadmlWBi*
pfeilem eingespannten gerippten Plattenbalken, die niMelt
M "» Storker Platten verbunden sind. (Schnitt t) Abbil-
anoK ob tnd Schnitt ^ ia Abbildg. 4 in No. 15.)

UM BelaMiiiig dw» Glocken und Glockenstuhl ist

ini9t angenommen; hieraus berechnet sich die Nutzlust

für I <>oi Decke zu iioo ^it. Die tJesamibeliistunK für i 1™

berachnet sirh zu p=: i64i^Kjq<n und die entsprechenden
BtCigungsmomcntc zu

^m" + '973»8 »»^ und M, = — 3947^ "fkg.

Femer ist eine Einzellast von isoo^z, die in derDecken-
nitte wirkt, berücksichtigt worden. Die enlaprachenden
Biegungsmomente berecnnen sich tu ifv $31«,$ <a*kt.

Gesamtbicgungsmomente

:

kenstuhl ist auf die Eisenbetondecke unmittelbar aufge«

bgeitC*iML Abbildgn 4, 6 und 7 in No. 15). Die Eisen-
KOBMnUEn in aus 3 Tragwilnden gebildet von je 3^30"
Breite und 4.1s* HOne, die nach der Quer- una Linn-
richtonit mit Profileisen versteift und auf drei Doppelt-
Untenflgen N.-P. 34 von 4" Spannweite gelagert sind;
letztere ruhen auf kleinen Betonlilöucn auf. Die Ständer
der Wrindc sind von Doppcl -T-Eisen N.-P. 18 gebildet
Wie bereits erwlihnt. sind diese nach zwei Richtungen ver-
steilt; gleichlalls sind die unteren Doppel -T- UnterzUge
N -P. 2A mit einem kräftigen (Querv erband versehen, wo-
durch die Steifigkeit des danzcn und stimit <lcr Widerstand
gegen die durch das Schwingen derGl ock cn h c r v o r^' e rufe n cn
wagrechten Kräfte gesichert wird Glocken sann Glok-
kenstuhl sind von der Glockengießerei Heinrich Kurz in

Stuttgart ausgeführt worden. Abbildg. 8 in No. 15 gibt

eise acbenuiuehe Darstellung der GMckeatogening od
diMcm Syilem. Die durdi mttt Glocken faerrorgenife-

nen «urechten und lotrechten Kräfte ^nd geringer alt

die forden Fall eines Gesamtgewichtes von 6 ' berech-
neten; die Beanspruchungen des Turmes werden hiei^
durch unwesentlich verringert. Beim Prebelluten der vier
Glocken zciKten sich die mit der Wasserw.ige ermittelten
Schwankungen als verschwindend klein Heim .\nltlhlen

der oberen Mauer waren sie kaum zu spüren im Gegen-
9Mz zu den Schwingungen gemauerter 1 Umie

Die Treppen, die zum Gloclcenstuhl führen (vergl.

Abbildg I in No i-: -.md gleichfalls aus Eisenbeton aus-
gelührt. Die 'l'ragkonstruktion ist als Platte gedacht, auf
welche dann die Stufen aus Beton aufgesetzt wurden. Die
Tragplatten seihet liegen auf Konsolen, die jeweils in deo
TkraudDMfteiDtnMantaind. Die Stufen weisen«'

~-

85 OB enf aäd imd bequem genug angelegt

Spannungen in der Mitte:

e) nach Ritter:

«Tj = 21,7 ka/qcm^ , i'qcm

b) nach den deutschen .Leitsätzen'

Spannungen am Auflager:

b) n-=i5. — 4<^*»— 1.1^ «'» — MJ
Der ungOnstigste Beanspiudmnnhll des BelkeiM tritt

etwa dann ein, wenn die Lasten ia den Kieosponkten det^
selben konzentriert werden.

Auf einen Kreuzpunkt wttrde die Last von 7250 kf

entfallen Die Biegungsmomente berechnen lieh tu
= -)- 451 J50 -M, = — <tif'2$o

Infolge der dynamischen Beanspruchungen werden
die ermittelten Weite um 25 erhöht. Femer werden zur
Vermeidung von Rissen möglich.st viele Rundeiscnbilj^el
verwendet, die einerseits den lieton umschnüren und alle

Teile innig verbinden, anderseits Lockerungen des inneren
Zusammenhanges verhindern und AbbrOckelungen wie
Risse infolge der Erschütterungen unmöglich machen.

Die inneren Kräfte in der nitle belnteB:
a nach Ritter:

Uj, = '9,05, — 650 kg/qcm;

b} nach den deutschen „Leitsätzen":

"» — ".3, = 570 "«/V-.

Für die Berechnung war ein Glockenstuhl mit vier

Glocken, deren (.i'.^nK; rd 6t betragen sollte, zugrunde
gelegt .\uSf;i;iihn ist aber ein Iculucres Geläut, dessen
vier Glücken nur _5.>7o''(t wiegen, waliiecid der eiserne

Glockensluhl ein Gewicht von 2i&oH besitzt Der ülok-

lU diucli dal MiliriacliiU.

Treppenanlage und Turm wand bleibt infolge der nach innen
vorspringenclen Ri}i;:ien eine Uefinung frei; diese wurde mit
Platten, die als Verlängerung der Tragplatten der Stufen

«USgeftlhrt sind, zugeschlossen, um Unfälle zu verhüten.

Abbildg 10 in No 15 und .Vbbildg. 11 geben verschie-

dene Zustände in der Ausführung des Turmes besw. auch
des Gewölbes des Miuelschifies wieder. Die beigegebene
BMdbeilefle lelgt dm leMunte, voUendele BnwerE

Die KonttniktioBen des Kirchenschiffes snid
in dem Grundriß Abbildg. 1 1, dem Längsschnitt Abbildg. i)
und dem Querschnitt Abbildg. 14 mit Einzelheiten darge*
stellt Das Mittelschiff hat eine Linge von 24,8", eine
Breite von 14.7 und eine Höhe voo 13,35 ">. Es ist durch
ein Eisenbetongewolbe Überdeckt, und es schließen sich

beiderseits die 2,6:, "iirclcn, .),: ™ hohen Scr.ensrhiffe an,

die elienlalls mit Ccwnllicn aus K.isenl>eli)n überdeckt sind.

Das (iewolbe des Mittelschiffes besteht aus Gurtbogen, die
in.!,<!.!"• Kntfernungvon Mitte zu Mute durch eine lo«" starke
I- iscn l eton-Konstrukiion aus L.i:ue!len gebildet, verbun-
den sind Die nogcnripi)en duritcn nur um 15 "» nach unten
vorspringen, haben daner ihre Hauptstirke, die nach den
Kämpfern zunimmt, oberhalb der Gewöfbefläche. Sie

geben nach nnien ia Sinlen aber, an welchen die Rippen
and SAulen der SMteasdtiCfe, der monolithischen Bau-
weise entsprechend, eingespannt sind. Die Tragkonstruk-
tion der Gewülbc für Mittel- und SeitenschiHe wird somit
durch eine in einem Gusse erstellte Konstruktion gebil-

det Die Säulen der kCttel- und Seitenschiffe sollten je-

weils durch geineinsame Fundamentptatten verbunden
werden, .uis Krsi '.iri-.'s-RLUksicfitcn ist siialer aber von
einer solchen Verbindung aligesehen, und sind die Grün-
dungen nach .Vbbildg 13 als nuadrati.sche, für sich be-

stehende Platten ausgeführt worden. Unterhalb deslarchen-

Mo. t&
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Kußhodeiis sind die I'icilcr in den Außcnmauern noch
durc h einen io^"' liohu-n lialkcn verstetit fverpl Abbild}^ i,);.

üicEiscnl)eton-],;inielkniiiDd4lsmdenBogenrippcnicst

eingespaoncc Plattenbaiken «agMelMn uod dcmenispre-
cheod berechnet und hemeasenworden.Di*Koi)SlruktioohiU
tWAraarsichSfll>stm truge n,d a dieluBcf«DMhkOMtfttktioD
freitragend aus Eisen ersieht wor-

den isc, einer erhöhten Sicherheit

entsprechend ist jedoch S(ir die

Berechnung der liofieri-LamcUcn
eine K'eichmüBin verteilte Nutz-

last von 200 ki!,'<i°' r.uurnnde ce-

ICKt I^i'-" l.iimellen sind in der
Mitte ic^n'.atn AuUiiger i6':"'!itark

und mit 10 Rundeisen von <>

Stärke ftui 1 "> Breite versehen bei

einer Sp^innwcitc von 4.,^

Die Hiegiin),'smomcnte beret Ii-

nen sicli lu:

und die entsprechenden Spannun- 1 W
J

>;cn Ii, nuch Methode Ruter:
'"'^

a'i lür H.ittcnniitte

:

CTj = 1(1.6 kg/ijcin, tf^ — I io<> ''«/'Ji:''';

h] am Audagcr:

und ;! nachder Methodcderdeut^
Sehen Leitsitzc:

a) iUr ri.Litenniiice:

«i= 4ai3. = 1040

b) am Auflager:

DicUo^'cnripjiensindalsKorb-
bogen, bestellend aus kreislönni-

gen Mosenteilen tnitHaliiniessem
von j/<5, 6.6 und io.q ™ Lange
KCStUtct verf;l Abhildg i.ji Die
licrcchnnng desselben wurde zu-

erst annäherungsweise und aut gra-

phischem Wc|.'e du rcfipettlhrt, Wür-
au! die genaue Berechnung nach
dar ElastizitriLs I heohe Tol«ii
kornue. EserKabeosichaJsKroBle
SpananngCD in dem gefährlichen.
Uli Biegung beanspruchten Quer-

gejKilsterte l-«lcuverschltlsse der Oeffnungen und anderseits

daitchAucftthtUM einer sdiallsicheren Kisenbetondecke er-

reicht Diese weittfemcr die KigcntUrolichkeit auf,daß einer
ihrer Tragbalken zugleich als Kanal für die L4ifuing de«
Räume« gestaltet «uroe ^vergl den LängsschnittAbbild, ti).

In gtetemr Welse ist der Chorboden «nagefohrt worden.

ichoilt: 1 160.

Dnicksp.mnun^'en im Scheitel:

- 6/>. 00 l'K 'i)«'™

! )iebogcnrii •]>eti erfiielten eine
doppelte Kiseneinlage, deren 1 ,af,'e

den wirkenden Krähen entspre-
chend l'csnmmtwurdc DieOuer-
gurteinla^c liesteht aus 4 Kund-
eiseo von 18 Durchm , welche
dieRippen janzdurch^etaea. Die
UntergurtemUge bcstehtimSchei'
tel ebenfalls auS 4 Rundei-.cn von
28 m»' Durchm , von »cU hcn z aci in etwa •/«

der F'.ogcnspatinw eucnacli deint )bcrfl:urt una
in K.ani[i!crnahc uieder na< Ii unten (geführt

iierden, liUj,'el verbinden beide (nirte mil-
einanderund hern die cinheulicheWirkutlg
In-di r Morie L'Cf^en äuUcrc Kraite

Dl fiiTtr ucrdet) iiti unteren 'I eil ani

l)rui k I 'I. UV
I

t ui. |-,l Die Dnii:kspaTiniin^;cii
beriT liruTi i Lf,^ — 27, 17^

- .;.o5 l<s.''i

Derl>ru< k ,iui den P..111 ^T.ind l^• 1 , r ; "i', '1'"'^'

Die h.iui'Orc wi-ist t:i:ii; I.uill'v' von i ;

und eine Hre;tt viin ' - .;ir. m^ Ii I c n'ji

durch einen knr.soLir-.i^i.r, \o;--.iriir.t^ um
XJ"* verbreitert '.^-ird S c i iUi j:;: MtiplaJic.

Dl« Eisenbetondecke, die ils I r.igkonstmk-
tioD dient, ist »-ngrechi >,cle-t wurden. Zur
Bildungd t r ( .1

:
(. n e sind Bctonsircilen, die mit

den Sluienans, hniitcn versehen, aufpclefft,

Uber welch L- ein llol/licla^,' Jcstreck.t nurüe
Unter dic-^LT ]>ccke Ijelmdel Mch ein

proITer S.ial, '.^cjlrlier .lis 15etsa.il. .-uglcich

als l\;iuui lllr Ki:iii;imianfii:r.-Uiitcr;iclu und
• HoelizeHS-\'crs.iiuml'.jni.'en Licniit/t mrd. I '.i ui der Kir< he
fia'.ic--i!n.-nsth< :ie f buid .litlf,'cri iin L;es'()rt ^ iilizdj^L-n uenicn
nntssrn. I.uls sie Ii ^;kicl;iei:i(.; in; l 'ritcrKesrhf)l.i innc I ItK'ri-

,eits-(icHcli:M_l;.i!l vc::,.unnielt, so uiiiile ^ciordi r'., diL'ii. n
KdUlu i>ciu<Jl!>i(.iier zu luuclteu l>ici> wurde eiuct^ituU üureii

a. September 1908

At.t.ildi;- lirn F.i-»i.ul»eiuu;Ji';:.kc(j, ;;<Tn und -RmporeB,

:ii;M;f :
I

I tVcCn I )i;i^'011;rcii

luiiiv-r verLiuuueu :

i;n<l T'.:ii|<.ire s.nd Kisen !njton-K retizfje-

I Iii sc arrdi n duri-l'. di<-- m den Schmtt-
r .CL''n:. üiith obeil s] ninf^cnden Rip-

,.e [iiit 10

imi. —
» Starken :iuiclleii initeln-

i»cAiita toistj

«7
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Die Betoc

m|in Jahrgänge loor Heft7,brachtcdie,OcsteiTcichischcMM Wochcnschiiu für den Öffentlichen Buudienst" eine
Abhandlung über die Betonsenk walze, Patent

Feuerlöscher, welche in dem Salze gipfelt: „Wenn auch
die KinfUhrung der lietonsenkwalzen im Wasserbau als

neues Bauelement keineswegs eine Verdrängung der bis

jetzt üblichen Bauweisen herbeiführen kann, so muß doch
deren Anwendung überall dort in Betracht ge-
logen werden, wo, wie speziell bei unseren wil-
den Alpenwässern, bis jetzt alle Sicherungs- Ar-
beiten versagt haben und somit ein lünbau mit Senk-
walzen am billigsten, weil am dauerhaftesten sich
erweisen wird, wie nicht minder bei allen jenen Arbei-
ten unter Wasser, bei welchen ein Ableiten oder Verwerfen
des Fluligerinnes unmöglich ist und welche Arbeiten sich
unter Anwendung von Walzen rasch und bedeutend billi-

cr als alle ähnlichen bis jetzt angewendeten Bauweisen
erstellen lassen,"

Die hierdurch im wesentlichen gekennzeichnete Neue-
rung in der Betonbauweise hat seit ihrer erstmaligen An-
wendung im Jahre 1903 derart hervorragende Proben ihrer

Zuverlässigkeit und sonstijien Vorteile — bis jetzt nur in

Oesterrcicn — bestanden, daß es sich verlohnt, auch in

Deutschland weitere Kreise damit vertraut zu machen. Die
Herstellung der Senkwalzen erfolgt in zylindrischen zwei-

teiligen Formen, welche an den finden zigarreniörmig zu-

gespitzt sind (vergl. Abbildg. 1). In diese Form werden zu-

nächst Fjsendrähte von wenigstens 5 Stärke sowohl der
Länge als auch in Abständen von i n der Breite nach

trübt, aber schnell klärt es sich und man sieht die Senk-
walzen unbeweglich nebeneinander liegen.

Wie erwähnt, ist die Bauweise bisher nur in Oester-
reich erprobt worden, aber diese Proben müssen als um
so hervorragender und erfolgreicher bezeichnet werden, als

sie die Lösung ganz besonders schwieriger Aufgaben dar-
stellen. Es seien die nachstehenden hervorgehoben, wo-
bei wir uns zum Teil auf die eruähnten Mitteilungen der
„Oesterreichischen Wochenschrift" beziehen

Südlich der Röihelenbrücke bei Weidbruck am Eisack
(Südtirol j war der Bahndamm der SUdbahn durch 3 bis

4.5" tiefe Kolke dauernd gefährdet Die alljährliche Aus-
lüllung mit kubikmetcr großen Bruchsteinen wurde immer
wieder durch Hochwasser iortgespült und die Kolke er-

weitert. Die Abdeckung der ausgefüllten Kolke mit Senk-
walzen hatte vollen und dauernden Krfolg, sodaß die Sud-
bahn in der Folge am F.isack noch weitere Schut/bautcn
dieser Art ausführen ließ

Die Abbildg. i zeigt uns die Arbeit bei Wiederherstel-
lung eines Stauwehres in der Nähe von Graz durch Senk-
walzen, nachdem an dieser Stelle ein solches üblicher
Bauart durch ein Hochwasser zerstört worden war. Auch
diese Arbeit hat sich durchaus bewährt

Zahlreich sind die Arbeiten an der Salzach und an der
Muhr, welche größtenteils für die k. k. Staatsbahn ausge-
führt wurden. Auch im Isonco wurden Sicherungen eines
Brückenpfeilers für die genannte Bahnverwaltung herge-
stellt Aus der letzten Zeit ist noch ein Wehrbau im Muhr-
fluß bei Süßenberg erwähnenswert

Ufirdrcininj hti tiaftn Kpikrn

JIK.

Abbilden,

j und 5.

Einige Ao-

ordnuDgitor-

mea der

BclonicDk-

Abbiidf. I. lienteiluog du BclonicnkwmUe in der Form

eingelegt und zu einem Netz verknüpft. Darauf wird ein

Drantnetz von 4 Maschenweite und 2—^mm Drahtstärke
und auf dieses schließlich eine oder zwei Lagen Jute ein-

gelegt. In diese Auskleidung der Form wird dann der Be-
ton gut eingestampft, der aus Kies mit höchstens 4 <^''' Korn-
größe bereitet werden soll Nach Fertigstellung des Betons
wird die Jute zusammengenäht, d.-u> Drahtnetz zusammen-
geflochten und die Eisendrähte werden fest angezogen und
gut miteinander verbunden. Die Senkwalze ist sodann zur
Verwendung bereit.

Diese leutere erfolgt sofort, d h. so lange der Beton
noch nicht abgebunden hat und die Scnkwalze daher noch
ganz elastisch und etwas plastisch ist Bisher wurde die
auweise angew.mdt zur Herstellung von Grund- und Stau-

wehren, von Uferschulzbauten und Bruckensicherungen.

Je nach der Verwendungsweise eriolgic die Herstellung
am Flußuler bei Ufcrsichcrungen oder auf I)opi)clpontons
bei Wehrbauten und dergl l)ic Abmessungen der Walzen
wechseln je nach den örtlichen Bedürfnissen ; es sollen

schon Walzen von 2^1 Gewicht angewandt worden sein.

Die .\bbildungcn 2 und 3 zeigen 2 Verwendungs-Beispiele.
Die erzielten großen Erfolge erklären sich daraus, daß

sich die frische Walze allen Unebenheiten des Flußufers
oder der Flußsohle anzuschmiegen vermag und daß sie

in strömendem, selbst r e i ße naem Wasser ohne Schaden
eingcb.'iut werden kann Niich dem Einwerfen ins Wasser
ist dieses wohl für ein p.uir Augenblicke infolge Wellen-
schlages und Schäumens, sowie .Auslaugens der Jute ge-
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Das k k Eisenbahn-Ministerium in Wien
hat schon zu Anfang vorigen Jahres mit Rück-
sicht auf die Erfolge der Bauweise Feuer-
löscher der Hetonscnkwalze seine Aufmerk-
samkeit zugewendet und die einzelnen Eisen-

bahndirektionen darauf hingewiesen Jedenfalls vcrdientdic
Belonsenkwalze auch das Interesse der deutschen Tech-
niker, die vielfach vor gleich schwierige Aufgaben ge-
stellt sind.

r)ic Kosten der Senkwalzen »erden vom Erfinder bei
1—1,10" Durchmesser zu etwa 30— 3s M für i" ange-
geben. Auch glaubt derselbe Erfolge bei Herstellung von
Kaimauern, Wellcnbrethcrn, Buhnenbauten usw. erzielen
zu können, insbesondere auch dort, wo die Beschaffung
größerer Quader und von natürlichen Bausteinen über-
haupt kostspielig ist.

Wir können diese Ausführungen mit den gleichen Wor-
ten schließen, mit dem nuch die eingangs erwähnten Mittei-

lungen der .OesterreichischenWochenschrili" abschließen

:

.Diese Bauweise besitzt jedenfalls den Vor-
teil, einfach und konstant in ihrem Prinzip zu
sein und dabei doch die größte Vers chic denneit
un<l leichte .Anpassungs-Moglichkeit an gege-
bene Verhältnisse zuzulassen". —

G. Schellenberger in Bremen.

Ikkalti Die EiMobeton-KoiuMukiionen der .MirkiukirclM la StuU-
girl. (Fortacliang) — Die BetoDunk«*l<e. —

Hierzu eine Bildbeilage: Markuskirche in Stuttgart

Verlag der DcuUcbeo Bauieilung. 0. m b H., Berlin Far die Redaktion
veruilworUich F t il i E i>el e n. Bertin,

Bucbdrnckerei On*Uv Schenck Nii^hflg , P. M. Weber, Beriio.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
: MITTEILUNGEN IIRFR=

ZEMENT, BETON-UND EISENBETONBAU

UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND » DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS * *

V. JAHRGANG.
Die Entstehung des „Vereins Deutscher Portland-Cement-Fabrikanten e. V.

Von Dr.-lDg. Kurf. Djrrkcrhod io AmOorburc bei Biebrich >

No. 17.

seine Hauptziele und Erfolge.
Rh.

lieuntuireffendeKritilc.dermehriarh dieBestrehuneen
des .Vereins Deutscher Portland Cement-Kahrikiin-
ten' umerzogen worden sind, sowie die Zweilei, die

gerade in Oeutschl.ind in letzter Zeit wiederholt lutage ge-
treten sind, ob der Beuriff , Portland-Zement' als ein

feststehender zu betrachten sei, lassen es am Piatie erschei-

nen, eine kurze Darlegung der Entstehung des .Vereins
Deutscher Portland-Cement-Fabrikanten". seiner Haupt-
ziele und der von ihm bisher geleisteten .\rbeit der Oeffent-
lirhkeit zu Übergeben. Wenn ich im Nachstehenden dieses
Thema bespreche, so dUrfte dies dadurch gerechtfertigt

sein, daß ich einer der wenigen noch lebenden Gründer
des Vereins bin und an den Hauptarbeiten des Vereins,
«rie der F^ntwicklung des PrUlungsverlahrens itlr Portland-
Zement usw., stets beteiligt war.

Ks war im Jahre 1865, als auf Anregung des Baumeisters
Fricdr Hof imann in fferlin, des Erfinders des Ringofens,
der .Deutsche Verein für Fabrikation von Ziegeln. Ton-
waren, Kalk und Zement" von einer kleineren Anzahl von
Interessenten gegründet wurde Unter diesen Gründern
war ich das einzige Mitglied aus der Zemeniindustrie. da
ich zu jener Zeit gerade mit Hoffm-inn wegen eines Ring-
ofens meiner Firma — des ersten, der zum Brennen von
Zeminc dit nte — in Verbindung getreten war

AU mit der Zeit noch weitere Zemcntiabrikantcn in

Abbild;, j. Blick ia den Duichaiich wlhtcDd der BauatbeitcD Juli 1907,

Abbild^. 5. HcrMriluBK der Ri<enttcioB-S|>tindh«l<len in drn Formkasten.
Her*1eUung einer Urer»chUuu( aut EUenbetoa beim tiidtiichen Hafen In Spandau.

den Verein eintraten, wurden in den alljährlich stattfinden-

den Generalversammlungen auch die fragender Zement-
Industrie besprochen. Darunter befand sich auch die Krage,
wie m.m Portland-Zement in richtiger Weise zu prUien
habe. Da ein einhe tliches Prüfungsverfahren damals noch
fehlte, 80 wurde ein Ausschuß gewählt, bestehend aus Mit-
gliedern des .Detitsrhen Vereins für Fabrikation von Zie-

geln, Tonwaren, Kalk und Zement", des .Berliner Archi-
tekicnvereins" und des Vereins .Berliner Baumarki", der
im Ji»hre 1876 in mehreren Sitzungen Beschlüsse Uber ein-
heitliche Lieferung und PrtHung von Portland-Zement faßte,

und a's am 24 Januar 1877 von Hrn. Dr Delbrück-
Stettin eine Versammlung von deutschen Portland-Zenient-
Fabrikanten einberufen worden war, machten 20 P"irmen
die gefaßten Beschlüsse 7ii den ihrigen und schlos.sen sich

darauf zu dem Verein Deutscher Zement - Fabnkantcn
zusammen. Der neu geeründete Verein nannie sich ein-
fach «Verein Deutscher Zement-Fabrikanten", weil man da-
mals unter .Zement" nichts an<leres als Ponland Zement
verstand. Die Beratungen und Beschlüsse des erwähnten
Ausschusses hatten sich ja ebenfalls allein auf Portland-
Zement erstreckt

Der.Verein Deutscher Zement-Fabrikanten" betrachtete
es als seine nächste Aufgabe, den von den 4 Vereinen ge-
faßten Beschlüssen fUr emheiilirhe Lieferung und Prüfung

von Portland-Zement allgemeine
Geltung zu verschaffen Fr wen-
dete sich deshalb an die kOnigl.

preuß .Ministerien, sowie auch an
die Ministerien und Baubehör-
den der übrigen deutschen Bun-
desstaaten und an andere Inter-

essenten des deutschen Baufa-
ches mit dem Ersuchen, die .Be-
schlüsse* als maßgebend für Lie-
ferung und Prüfung von Portland-
Zement einzuführen.

Der Minister der öffentlichen

Arbeiten inPreußen ließdie.Be-
schlüsse" durch einen Ausschuß
von Vertretern verschiedener Be-
hörden und zwei Vertretern des
Vereins Deutscher Zement- Fa-
brikan'en prflten und, nachdem
dieser die Beschlüsse mit einigen
Acnderungcn gut geheißen hatte,

wurden sie als .Normen für
einheitliche Lieferung und
Prüfung von Portland-Ze-
ment" vom Minister der öffent-
lichen Arbeilen mittels Erlasses
vom 10 Nov 1878 und S|iiiier von
anderen Ministerien in Preußen
cingelührt. Bald darauf wurden
sie auch von den Behörden der
anderen deutschen Bundesstaa-
ten angenommen und dienten als

Vorbild iürdie Prülunusvorschrif-
len anderer l.ä^der^()cs1errcich,
Schweiz, Rußland usw ). Es sei

hier noch kurz erwähnt, daß in

den Normen zunächst die Bestim-
mung der Zuglesiigkeit des Mör-
tels «US I Gew.-'l eil Zement + 3
Cicw -'I cilcn Sand nach 28Tagcn
als cniSLheidcndc FcsuKkeits-
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probe festgesetzt war,daß den damaligen Verhältnissen ent-

sprechena eine Zugfestigkeit von \o^s iiir i q-™ .ils Mmdcst-
Jestiokeit gelten sollte und daß der Siebrtlckstand auf dem
90oMaLSchcn$icb hörhstens lo" betrugen dürite.

In den aul die EinlUhrung der Normen folgenden Jah-

ren war der Verein Deutscher Zcmcnt-l'.il)nkantcn bestrebt,

das FrUiungsverlahren der Normen weiter auszubilden und
Fortschritte in der Fabrikaiioa zu macbeo. lubCMMdcn
ließ er es sich angelegen sein, die Eiffcaschaflen dea Pcwt-

land-Zanentes immer mehr zu vervonkommnen.
llinels der Prüfung von Zenentssndmörtel Dich dem

ViafÜhieo der Normen gelanfl es, auch praktisch ververt-

bue Ergebnisse bezüglich der Verarbeitung und vorteilhaf-

ten Ausnutzung des Zlementes zu erhalten in den General-
Versammlungen des Vereins gelangten dann die von Ver-
einsmitgliedcm ausgeführten einscnlägigen Versuche zur

Besprecnung und Heratung, wie aus den jährlich erschie-

nenen Protokollen der Verhandlungen des Vereins zu er-

sehen ist. So wurden u. a Anleitungen (ür die Bereitung

und Verarbeitung von Zementmörtel für verschiedene Zwek-
ke, wie für Verputze, wasserdichte Mörtel, IQr Beton usw.

gegeben. Ebenso wurde durch Versuche nachgewiesen,
daß in den FKlIen. in welchen die Festigkeit ltuk«r, also
fetter Mörtel nicht eifordeiUch ist. auch magere M&rtel (mit

hoben SudsaiitsCD) durch entsprechende Beigabe von
KnlknlehtnarHirdieyennbeitungzu Luft- und Wasserbauten
geeignet sondern auch wasserdicht gemacht werden kön-

nen, und daß es aul solche Weise genngt, die guten Eigen-

schaften,insbesondere die hohe Festigkeit des PortlancTZe-

mentes auch durch Herstellung billiger MOrtel auszunutzen.

Es mögen auch noch der lojfthrigen Ergebnisse der um-
fangreichen Versuche gedacht sein, die der Verein mit Un-
terstützung des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten über

das Verhalten verschiedener hyür:v.ilisrher Rimicrnittcl im

Meerwasser auf der Insel Sylt hat ausliihrcn lassen ; s Proto-

koll des Ver. Deutsch. Ponl.-Cement Kabr 1907, S 57—69).
DieVereuchsergcbnisseund Eriahrungen aus de r Frans,

die im Lauf« der JuM Iber di« Eigenscwiften und die An-
wendung des Fofttand-ZeBiMMf gesammelt worden, sind

in dem Buche , Der Portland-Zement und seine An-
wendungen im Bauwesen" von ProtessorB (Ising (In-

genieur) imd Dr. Schumann (Chemiker) bearbeitet und
vom Verein 180j herausgegeben worden. (Nach dem Tode
Büsings ist an dessen Stelle Reg - Ilmstr F. i s e 1 e n getreten

Bis jetzt sind drei .\uilagcn dieses Hurhtrs crsi hienen. Fer-

ner wurde in den «yoer Jahren vom Verein eine kleine Schrift

herausgegeben, betitelt: .Das kleine Zementbuch, Eigen-

schaiten und Verwendung des Poriland /cmentes", welche
bis jetzt ebenfalls in dritter Auilauc ersrluenen ist.

Anfangs derSoer Jahre des irongcnJahrhunderts wurde
der Vorstund des Vereins Deutscher Zement-Fabrikanten
daraut aufmerksam, daß einige Fabtiken Zemente, die

grtiareMengaavoiiBalMiidwiiigen,namenüichTOnHoch-
ofenadilacke mtd Kalkmefn, endiielten, als Portland-Ze-
mente in den Handel brachten, ohne daß die KSufer von
der Zumischung Kenntnis erhielten. Infolgedessen berief

der Vorstand des Vereins 1882 eine außerordentliche Ge-
aenlversanimlung, um gegen das Mischveriahren Stellung

an nehmen, von dem er mit Recht eine Gefährdung der

gulen Rufes der deutschen Portland-Zementindustrie bc-

tttrchtcn mußte, Da von den mischenden Fabriken be-

hauptet wurde, daß durch die Zumischung von Hochofen-
schlacken eine VcrbcsseniDg des Zementes erzielt werde, so
wurden von verschiedenen Seiten Versuche mit Hochofen-
schlacke ausgeführt. U a verschaffte sich Verfasser die glei-

chen Schlacken (sogen HUtienmehl), welche die minown-
den Fabriken benutzten, und fand durch eingehende Ver-
aucb^ daß das Schlarkenmehl denZement verschlechterte.

Ebeniowenig hat die Kgl. Vcrsuchswstaltin Charlotienburg
mitdiesen Schlacken eue Verbesserung des Zementes ge-
funden (Milteilungen der kgl. lecbniachen Vetsuchtanstsl-
ten 1885, Heft 2)

Obwohl nun die Generalversammlung 1SS2 gegen das
Mischverfahren Einspruch erhob, wurde dieses doch weiter

veUbL Der Verein hielt es daher im Interesse des guten
Rufes der deutschen /ementindustric fttr geboten, ener-
gisch gegen d.is Zumischen minderwertiger Stoffe zum Ze-
ment cin/uschrcitcn und vereinbarte in seiner Generalver-
sammlung im Februar iS.'s5 eine Erklärung, die von ?5Port-

land-Zement-Fubriken unterzeichnet wurde. Die wcsent-
liehslen Punkte dieser firklirunR sind die folgenden:

I, Fortland-Zement ist ein Produkt, entstanden durch
Innige Mischung von kalk* und tonhaltigen Materialien als

«eaenthehen Bestandteilen, darauf folgendes Brennen bis

sur Sinterung und Zerkleinerung bis zur Mehlfcinheit
*. jedcsTrodukt welches aui andere Weise als unter t

angegeben entst:inden ist, oderwelchcm währcndodcr nach
dem Brennen fremde Körper beigenuscht sind, ist nicht

als Porüand-Zement cu betrochten und der Verkauf der-
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artiger Produkte unter der Bezeichnung .Portland-Zement"
ist als eine Täuschung des Käufers anzusehen

3. Das Verfahren der Mischung ist geeignet, das Ver-

trauen des Publikums zu dem Portland-Zement vollstin-

(lig zu erschüttern, da d.isselbe nicht imstande ist, den
C'.rad der Zumischung und die Qualität des lUgemiMhien
StoSes zu erkennen und zu prUlen.

4. Die unterzeichnetao Firmen veipdichtea sich UBter-

einander und gegenttber ihren Abnehmern unterdem Na-
men .Portland-Zement* nur solche Ware zu verkaufen,

welche den Bestimmungen unter i entspricht

Das Mischverfahren wurde hier durch wenigstens bei

den dem Verein angehörenden Fabriken verhindert
Im Laufe der Jfüire wurden die im Jahre 1878 für

Portland-Zement aufgestellten Normen auch zur Prü-

fung bezw. Wertbestimmung anderer hydraulischer Binde-
mittel benutzt, so r. B. zur Prüfung von Traßmörtel, Ro-
man Zement und I'uzzolan-Zement (Mischungen von gra-

nulierter Hochofenschlacke mit Kalkhydrat, welche unter

Wasser gut erhärten). Diese Anwendung der Normen be-
deutete jedoch einen Mißgriff, da bei diesen Bindemitteln
z. B. schon der Quotient Druck/Zug einen geringeren Wert
ergibt als bei FMtiand-ZcmcaL gßa» abgeiähen too an-
deren abweichenden ESgenseliama der olMgen Bindemittel
(z. B. ErhlrtungsfShigkeit an der Luft mSchsnisdie Ab-
nutzung usw.), die bei den PrOfungsTenaluen der Nonnen
Oberhaupt nicht zur Beurteilung kommen.

Infolge der angedeuteten Erfahrungen sowie des Auf-
tretens der Mischiementc sah sich der Verein I3eutscher Ze-

ment-Fabrikanten veranlaßt, die Normen einer Nachprüfung
zu unterziehen Nachdem diese im Jahre if<.S/i beendet war,

wurden die Normen nach Beratung mit dem Deutschen Ver-
ein für Fabrikation von Ziegeln,Tonwaren, Kalk und Zement,
dem P.i rlincr .\rchitekten-Vcrein und dem Verein lür!:ncr

Bauiiiarkt in neuer Fassung dem preußischen Mmistcr der
öHentl. Arbeiten zur Prüfung undGenehmigung eingercicfat

Die abgcAoderten Normen unterschieden sieb von den
enten Normen des Jahres ttffi baupiillchlidi dadurch, daA
eine BegrÜfKrltlirung fOr Pordand-Zement aufgenommen
worden war. Diese ist im Anhang unter III mit den De-
finitionen anderer Länder abgednickt. Ferner war statt

der Zugfestigkeit die Bestimmung der Druckfestigkeit des
Mörtels aus t Teil Zement -f 3 1 eilen Sand nach 3» tägiger
Frhärtungals maßgebende Festigkeitsprobe eingeführt.

l'".nLsprechcn<l den 1- (irt.srhrittcn in der Faljnkaluin wurde
die Zugicstigkcit des Forlland-Zemcntcs von 10 aui i6itf

f iqcm erhöht und die llruckfesügkeit aui ife^g festgesetzt.

Bei der Feinheit der M.itilung wurde der Rilcksiand aul dem
900 Maschensieb VIm 20'"

. :iut horhstcns 10" 0 herubgeseii!

Es mag hier eingeschaltet sein, daß die Normen vom
Jahre 1878 keine Bcgrifiscrklärung enthielten, weil man bis

dahin unter der Bezeichnung .rortland-Zement" niemals
«tnas aodcies TetWand als «io Produkt, das durch Brennen
einer taiiricen KfiMlnng voo ktäHt- und tonhaltigen Stoffen
bis zur Sinterung mddaiaid folgendes Feinmahlen er-

halten wird. Doch find schon vorm- zur Unterscheidung
des Portland Zementes von anderen hydraul. Bindemitteln,
BegriSserklärungen für PortlandZementaufgestellt worden,
«ndesgab z. B. der „Oesterreich. Ingenieur- und .-Architekten

-

Verein** im Jahre i88o in seinen Bestim munden iür einheit-

liche Benennung der hydraulischen Bindemittel eine De-
finition ftlr Portland-Zement S .\nhang unter I:.

F'cm er wurden in den licr.^timficn der MUnchener Kon-
ferenz über cinheitl II lic L'morsuLhungsmcthoden bei der
Prüfung von P>:iu und Konsiiuktions Materialien in dem
Jahre 1886 für < verschiedene hydraulische Bindemittal Be-
griBserkUlrungen aui gestellt, unter welchen die ftlrPOitiand-
Zement gegebene im Anhangunterllabgedrucktist Weiter
hat der .SchweicerischeIngenieur- und Architekten-Verein"
gemeinsam mit dem „Verein schweizerischer Kalk- und
Zetnentfabriinmten" im Jahre 1887 Normen für eine einheit«

liebe Benennung, Klassifikation und Prüfung der hydrau-
lischen Bindemittel aufgestellt Für Portland-Zement haben
die 1>eiden Vereine, die gleiche Definition angenommen
wie die MUnchener Konteren; und ebenso der Österreich

Ingenieur- und .Architekten-Verein im Jahre iSS.S .s No IV
und V des .\nhangesj. Später haben auch Rußland, Frank-
reich, England, Amerika und andere Länder last gleich-

lautende Begriffscrkl&rungcn fUr Poidand-Zemeut au^e-
stellt (siehe Anhang No. VI—IX).

Ea erschien angezeigt, dies« geadndidichen Angaben
lu machen, weil auch jetzt noch lielianpletwin], der BegriB
vonPortland•Zement8eivondem.VeremDeulscherZemen^^
fabrikanten" s. Zt fttr seine besonderen Zwecke aufgestellt

worden und sei auch jetzt noch nicht feststehend. Dem
gegenüber ist zu bemerken, daß die seit 1H80 vorgenomme-
nen .-Venderungennichtdas Wesen der BegriffserUlarungbe-
treßen undsich nurauf die genaue re Kennzeichnung dcsPori-

land-Zemeoies gegenttber anderen Bindemitteln beziehen.
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Die im Jahre 1886 eingereichten revidierten Normen
wurden nun im Auitrag des Ministers der öffentl. Arbeiten
der KOniKl Versuchsanstalt in C'harloltenburR und der
Akademie des Bauwesens zur Bejjuuchtunp vorpelegt und
niichdctn sie mit Keringcn Ahändcrungt-n von Seiten der
[ic^'uiacfiler gutgeheißen wori'.i n waren, mittels Krhiß vom
28 Juli 1S87 vom Minister einueliihrt Ks sei hicrlici nnch
hervorgehoben, daß die Akademie des Bauwesens in der
vorcrwrihntcn Sitzung, die gemeinschaftlich mit iwei Ver-
tr'. -crn des /ementlabrikantcn-Vereins Stattland, sich der
Aulfassung der beiden Vertreter anschloß, daß die BegriHs-
erklärung der Normen in einer enraigen nerichtlidien Ent>
Scheidung genügen dUffte, Zemente, denen nachden Breo>
oen ein anderer Körper sugeoiiacht ist, lOr eine Miaehwiie
SU bezeichnen, die nicht Anspruch hat unter dem Namen
HPoitland-Zemeot" verkauft ni werden.

Die revidierten Normen wurden nun vom .Verein
Deutscher Zement-Fabrikanten'' mit einem Bcglcitschrei-

bm vom August 1887 verbreitet.

In der Cjcneralversaiumlung im Kebru.ir 188S Sndcrte
der Verein auf Cmind der BegnHserklärung der Norinen
und veranlaßt durch den Umstand, daß noch immer c'nige

Fabriken vermischte Zemente ohne .\ngabedcr Zumischung
in den Handel brachten, semen Namen: er nannte sichnun-
n>ehr„Verein Deutscher Porti an d-Cement- Fabrikanten".

In einer im Mai 1888 einberufenen außerordentlichen
Gcaenlvtisaatnlnng wurden neue Sututen des VetciM
und eine nene Panunf; der
men. In dieselbe wurde ein

Vorstand des Vereins die von den BiGtgliedern

eins Qbemommene Verpflichtung zu überwachen hat und
sieichzeitig ermächtigt wird, bei Zuwiderhandlung eines
Mitgliedes, dieses vom Verein auszuschließen und die
betrcHendc Firma ofi i n 111 Ii hek.mnt zu machen Die neue
Fassung der Erklärung von i.SSS. die von 81 Firmen unter-

zeichnet war. wurde vom Vorstand des Vereins mit einem
Kegleitschreihen verbreitet In ilicsem wurde darauf lun-

gewiesen, daß alle Zemente, die nicht der liegriffscrk arLnt;

vom 28. Juli 1887 entsprechen, (gemischte Zemente, stark

nagnesiahaltige gesinterte Zemente usw) nicht den An-
spruch haben imter dem Namen Portkindzement in den
Handel gebrachtund nach den Nomeo fOr Poitlandzenent
beurteilt «erden. Durch diese Maftnahnen gelanc es, das
Mischverfahren gänzlich zu unterdrücken und <uunit ni-
gleich den Geschäftsverkehr und das Baugewerbe tot
Nachteilen und Geiahren zu bewahren.

l ic^'en die Mitte der 80er Jahre des voripen lahrhun-
deiis wurile dann wiederum ein neues liydraulisi l;cs Kinde-
mitiel, der sogen l'u/rol.m-Zemcnt, eine M.!,ciii;n^ aus
gr mul icrter Hochotenschlacke mit KalWhvdrat, die unter
Wasser gut erhärtet, aui den Markt gebracht Die Fabri-
kanten dieses Zementes benutzten zur Prüfung ihres neuen
Materiales das filr Portland Zcment ülihchc Verfahren und
behaupteten nun aui Grund der erhiüienen tesügkeits-
ErfeboiSM, daB ihr Zement ebenso gut, ja besser als Port-

land*Zementsei Vom «VernnDeutscherPoitland-Cemcnt-
Fabrikanten" wurde dagegen nachgewiesen, daß der Puzso>
lan-Zement bei der Prüfung nach den Normen wohl die
gleiche Festigkeit wie Ponland-Zement erreichen könne,
daß er aber in anderer Beziehung sich zu seinen Ungunsten

ment. und es ist gegenseineBezeichnungalsPortland-Zement
nichts einzuwenden. Gegen lüide des vorigen fahrhunderts
wurden aber von einer .\n7.ahl Fabriken, meist in Ver-

bindung mit Eisenwerken, auch Zeiiu-r.te utucr der Bc»
Zeichnung .Portiand Zoiuent" in den Hande'i gebracht,

bei welchen d:c aas Hi.h hofensciilai ke und Kalk erzeug-

ten Portland-Zement-Klinkernachträghch beim Malen nocn
mit ^'rößercn Mengen von granulierter Schla' ke vermischt
worden waren, onnc daß die Abnehmer des Zementes
von der stattgefundenen i^umischung Kenntnis erhieltea

Auf die öfientlichen Einwendungen des .Vereins Deut*
scherPottland-CeaMitt'FablUHHiten'' crkUMeadie miacfaeB*

den Fabriken. daS sie nur kalkreichen Pioitland-Zement,

d. h. die auf die Übliche Weise hergestellten Klinker mit
kalkarmem Portland-Zement, das sei dieSchlackc, vermisch-

ten und daß sie deshalb berechtigt seien, ihr Fabrikat

„POItland-Zement' zu nennen. Später gaben sie ihrem Er-

zeugnis den Namen ^F-isen-Portland-Zcmcnt" Sie erklär-

ten, den Khnkcrn nicht mehr als 30" ,:. Schlacke zu.'.isetzen

und traten zu einem ,. Verein Deutscher Eiscn-Poriland-
Zement-Werke" zusammen Sie behaupteten weiter, daß
die crzcu^;ten Klinker der SchLickc .muepalit sein müßten.

Der .Verein Deutscher l'ortl.ind-C.'ement Fabrikanten"
ist gegen dieses Verfahren im Interesse seiner Industrie

und des Handels wiederum beim preußischen Ministerium
der öHentlichen Arbeiten vorstellig geworden. Anderseits

beantmitea die Eisenweilu^ die dea aofso. Eisen-Port

liehen Arbeiten berief im Jahre 1901 zur PrQfung der vor-
liegenden Frage einen Ausschuß, bestehend aus Vertretern

der Regierung, des MaterialprUfungsamtes, dcrPortlandze-
ment-Wcrkc und der Eiscn-Portlandzement-VVerke Die Er-

gebnisse der von dem .Ausschuß beschlossenen Versuchs-
reihen werden erst 11 icii .Vbl.iuf der lüniiahrigen Versuche
veröffentlicht und .solieti bisdahin geheim ^rehalten werden.

.\ul die von beiden Seiten eriolgien Vcr jffcnllichun-

gen will ich hier nicht naher eingehen, nur mochte ich lol-

gendes hervorheben: Durch Versuche, die der ..Verein

Deutscher Poriland-Cement-Fabrikanten" beimKönigl.
Matefialpiflfungsamt mit 4 £iscn-Portland*Zementcn bat
ausfahren 1a8aeii.liat rieh herausgcstcl 1 1, daft dieseZemente
aus einer Misdnuff von Portland-Zemem-KliDkermehl mit
3oo;o Hochofentcfaiacke bestanden. Die chemische Unter-
suchung der uetrennten Bestandteile ergab nämlich, daß
die Klinker der 4 Eisen-Portland-Zemente die chemische
Zusammensetzung des Portland • Zementes hatten Die
Scl.hii kcn d.igcgcn hatten eine wesentlich andere Zusam-
mensetzung und waren auch unter sich verschieden Daraus
folgt, daß die Klinker der Schlacke nicht angepaßt waren.
Prot des Ver Deutsch Porti -Ccment-Fabr 1908, S 1)4 ff"

Darcli Vcr« L-ndiiii.; von granulierten Schlacken dtc

Kl bekanntlich mit K.ilk gut erhärten sind die gemischten
Zemente besser geworden als frllher bei der Anwendung
von Huttenmehl, und es soll nicht in Abrede gestellt wer-
den.daß sich durch VermischenTODgniemFoitlaiid-Zsaieol
mit jo^o geeigneter granuKerter Schlad^e ein brauch*
bares Erzeugnis herstellen läßt Dabei ist jedoch zu be-
achten, daß bekanntlich sogar bei demselben Hutten-vwmM*aiiui\,is av#||au l/wi uwuibvii^vm Aa.ukvvaJ'

ie Schlacken nicht immer gleichmäßig lallen. Aber
Mischimgsverhältnissen. beim Erhärten an der Luft usw
und deshalb auch bei der Verwendung nicht die gleich
günstigen Ergebnisse wie der Portland-Zcment liefern könne,
Er wandte sich daher mit dem Ersuc hen an den Sfinister
der öffentlicher-. .\T':ii:itcn. die ncnliachtunj^en des Vereins
durch die Versuchsanstalt in Charlotienburg nacliprüten zu
lassen. Durch diese wurden die Angaben des Vereins bc-
StMtigt und infolgedessen machte der Minister die preußi-
•dien Baubeamten in einer VerORentlichung im JüaHtaX-'

anderseits können auch durchZusatz anderer feinpulveriger
Stoffe (Sandmehl, Kalksteinmehl usw.) Misch-Zemente er-

zeugt werden, welche <iie Mindestfestigkeit der Normen
noch weit Ubertreffen, ohne daß durch diese Zusätze der
Charakter des Portland -Zementes verändert wird. Die
CiUte des Mischproduktes hängt mehr von der Güte des
Zementes als von der des Zuschl;i^'LS .iS Die Normen
sind aber nur für reinen i'ortland /a:mcnt aufgestellt wor-

uad bei gemischten Zementen hat man nicht immer
blatt der Bauverwattung' Jahrg. 1890. Nr. 52] daiauf au^ die Gewihr, daß außer der Festigkeit auch ihre sonstigen
nerksam, daß die Puzzolan-Zcmentenichtnachdenfar Port-
land-Zement geltenden Normen beurteilt werden kOonten,

Etwa in die gleiche Zeil des Auftretens von Pnzzolan-
Zeinent fillt auch die Herstellung von Portland-Zement
aus Hochofensi Idacke Dieser wird dadurch erzeugt, daß
Kalk und Hochofens« hl. u ke, welch' letztere der Mischung
in diesem K.ill die Itesl.indieile des Tons Kieselsaure,
Tonerde und Eisenowd zuliihrt, in bestimmtem Verhält-
nis zueinander innig gemischt, bis zur Sinterung gebrannt
und dann gemahlen werden Der so erzeugte Zement crtftlll

demnach dicBegniiserklärung der Normen lur l'onland-Ze-

Eigenschaften, die nach dem NormenTeifakren gatmcht
beurteilt werden, ebenso befriedigend sind wie bei Port-
land-ZemenL dessen hervorragende Eigenschaften durch
eine mehr als 6oiährige F.riahrung erwiesen sind.

Wenn nun Xlischcrzcugnisse in den Handel gebracht
werden, so sollte unbedingt im Interesse des reellen Ge-
schaftsvcrkehres auf der Verpackung die Art und .Menge
der Ziijii'si hutiu aiiget;eben werden. Eine Hezcit hnung,
wie z B Eisen Portland-Zcment allein genügt nicht fürd-is
grolle PuUhkum, weil sie keinen Auhcfaluß Uber das Wesen
des Fabrikates gibt. — «Schiuo loigt)

Heiatdlniff dner UlendUUnnK aus Etoenbeton-SiMiiMlbohten beim Bau des neuen Industrie- und
wnnClltaSiMiSIIS dmt fllndt Spandau. Voo Rcpcruni^-BaafBhrer DipL-lof. Gratcviki.

[urzeit ist die Stadt Spandau damit beschMItigt, auf der diese Arbeit im Auftrage der kgl. Regierung aus. die schon
I Unterhavel zwis<-hen km 167,6 und kn 169^ durch die seit Jahren sur Verbeüerung derSduttahrt den Duidmicll
' Götelwiesen hindurch einen Havel-Durchstich her- geplant hatte. Die Staducemeindc erült hiefiVr von du

zustellen ivergl den Lageplao Abbildg. t). Sp«ndau führt Ri^erung einen ZinchiS von 600000 H., auBeidem und
16. September iqoS,
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1.

flberschnitt. Ansicht.

'4-

Sehnifl d. d. Spundwvnil.

ihr der abeeschnittcne Havelarm zur AnlcpiriR eines Ha-
iens Ul)crwicscn. Durch Anitauf ist aurh d is nn dt ni i >ur( h-

stich liegende Gelände in den Hcsii7, der Suidt UbergC'
i.'angen, und es sollen dort Ausl.idcstcllcn tnii EitcntnElk*
Anschluß, Lagerhäuser usw anfielest werden.

Als Querschnitt fUr den Durrhsiii h ist eine lichte Breite
von 7o"> gcwthli worden (vcrgl. Abbildg. z). Hiervon sollen

dImcb UteM.s*alsL*«|{epittMf>r> PahneiueiidMii-
eininder vefwendet werdeiK mlhrend iBe ObTig bieibendoi
41 < als freie Fahrrinne iQrASchiRe dienen sollen Mit Rück*
sieht auf den Ladeverkehr kam fUr die Durchstirhufer haupt*
Silchlich eine lotrechte betw fastlotrcchie Uferbefestigung in
Frage. Abb. tzei^tden Durchstich während der Herstellung.

l)ie Bodenverhältnisse wurcn durch außerordenilich
zahlreiche Rohrungen lestgesiellt worden \\x\ eine o,s bis
I « stHrke Mvitierhodenst hicht (o'pie nielhien-i j;lcirh scn.ir-

fer Sand, der mit wac hsender Tiefe auc h :in Korngröße
zunahnn. Nur an wenigen Stellen war der .S.ind mit Moor
heiw. Ton durchzogen .\n zwei Stellen des LünStigen
Hafengeländcs leigtc sich auch sogenannier Raseneisen-
stein. Jede Ader hatte eine Breite von etwa Som und eine
Mächtigkeit bis zu tn. Die Höhenlage des Gelindes
achtrankteswtschenCTrdinate -{- jound -(-31 N.N. AkHocb-
v«fli«rtfcind gak Ordinate -H 31,06 N.N , sodafl daa Gebiet
völlig Qberschwetnmt wurde.

Die Ausschreibung für die Uferbefestigung geschah in

a Losen. Und zwar wurden in Los 1:1510 iTdm Uierbefetti-

fuoic «uf dem Ost- und Westufer des neuen HaveI>Diirdi>
e^CQM und in Los II: &j5 lfdm Ulorhclcstigunir an der

VOriiandcnen Schiffanrtbhiiv cl .iiisgcschrieben Inden
der.\usschreibur,p be;i,'t i jg!et>„besonderenBe-
ilingungcn" war dem rmernehmer freigestellt,

die in .\ussicht genommene Uferbefestigung
aj als massive Wand ausHeton odcrStein.b) als

eiserne Spundwand, c) aus Holz, d; aus Beton
mit Eiseneinlage und ferner senkrecht oder mit
einer Neigung i : ao bis 1 : 10 herzustellen.

Infolge &«er Fveibtit io der Wahl der
Konstruktion seigten^ von 17 Firmen ein»
gereichten EatwUrfe denn auch alle 4 zuflelas»

senenHiiuweiwn, vorwiegend aber warenlCon-
struktionen aus Beton mit Kiseneinlase vertre-

ten. Und auf ein derartiges Hauwerk fir-l schließ"
lieh die Wahl Hie ltetonl);mfirma Drenck

-

hahn & S u li h o
]

:ius Ii r.ur schweig erhielt aui

den von ihr eingereichten tntwurl einer Ufer-
schälune aus Eisen beton-SpiaidboMen deoZn-
schlag für beide I^se.

Nai h einigen unwcscnilichen AiflOdemil*
gen sollte folgendeKonstruktion(vergt.Abbi1-
dung 4) sur Auiftthrang gebracht werden : 6,6»
lange, So«* breite und i6ca surke Eisenbeton-
bohlcn mit NutundPederaoliien nachAfteincr
Holzspundwand 3,37 tief nnier Hatemohle
senkrecht gerammt werden. Um ein AttWei*
chen der Spundwand nach vom an verhindern,
sollte alle 3,5 » eine Verankerung angeordnet
werden, die durch die Spundwand hinaurchmit
einem vom liegenden Eisenbetonholm verbun»
den war. Den oberen Abschluß derSpundwand
sollte ein Eisen betonholm von 35«« Stärke bil-

den. Zum Schutze der Uicrwand gegen Be-
schädigungen durch Kahrzcugc waren alle i«;»

kiefcme Rundpfahle von 40':ai r)urchmesser in

Aussicht genommen. InEnttemungen von90*
waren Treppenanlagen, ebenfella mw EiKn-
beion, vorgesehen.

Die eiwieche Berechnung der Eisenbeton»
Spandwand war narb den mini«teriellen Be-
stimmungen von id. April \v>\ durchgeführt,

und zwanrarenfolgende Annahmen der
Berechnung zugrunde gelegt: icb« Erde
über N.W. = löco»«, desgl unter NW.
=-1600 — ioo3 = 6ooii«, .Ms ztillbsige

Hc.ins|)nichungen wurden ingciioninien
Eisen aul Zug mit <r, =• i .:oo q'"», Beton

auf Druck mit (Zj = 40''« qcm Berechnet

wurde die Bohlenwand als Balken auf a
S:üi/en mitUberragenden Enden. INeta^
s.iehlu h erreichten hoi hsien Heanspru-
chungen » iren et .vas niedriger, nainlichr
ff, = ii3oi«s,tta> und «Tj = J9,6 its,"!«».—

Halber Qjerichgitl drt Hafrndurctiilich». (Scblufi tol(L>

Ukklt: Die t-ntitrliui g lies .Vcrcini DrulKliat Porilind-Cimeni Fabr-kanten, e V* ulnt Hoiplllet* «nd Erloleib — ItelllUaag alaar
UierMliUMim «n« eiN«krMo--p«<>db«ltln beim dr* acum lii4w>rM- uad UmMltJaglMic"* Si*dt »puidtn —

Vcriaedwl I PrltsBlt«!«^ Mla.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTFlI lINr.FN lIRFR=

ZEMENT, BETON-UND EISENBETONBAU

UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS * *

V. JAHRGANG No. i8.

Herstellung einer Uferschälung aus Eisenbeton-Spundbohlen beim Bau des neuen Industrie- und
Umschlaghafens der Stadt Spandau. (Schiut.) Vod Kcgiriuoe>-B*afiihrer, Dipl. log. Giuiewiki.

||it der AusiührunK der Arbeiten wurde im Dezember
IQ06 begonnen und es gestaltete sich die Herstellung
der BoKlen, dus Rammen usw. wie folgt:

Als ^Llterial wurde für die Bohlen Misburger Zement
und grober und (einer KIbkies verwendet. Der grobe Kies
hatte eine Korngröße von lo — 300'». Das Mischungs-
verhältnis war nur 1:5, während lUr Bctonbohlcn und
Pfähle meistens eine iettcre Mischung üblich ist Die Mi-
schung selbst geschuli mittels einer von Hand gedrehten
Trommelmischmaschine. Hin maschineller Antrieb war
nicht criorderlich, da täglich nur etwa »5 Bohlen einge-

stampft wurden. Von der Mischmaschine wurde der Beton
in Loren bczw Handkarren zur Vcrwcndungsstclle gefahren

Das Einstampfen der Bohlen geschah in liegenden Form-
kasten (Abbildg. 5inNo. 17). Ein Nachteil für die Kesiif^keil

der Bohlen hat sich hieraus nicht ergeben. Im allgemeinen
gilt wohl das Stam]jfcn in stehenden I-ormcn mit Rücksicht
auf die spätere Beansi)ruchiin(j, besonders beim Rammen,
als praktischer, aber oei der ziemlich erheblichen Bohlen-
länge von 6,6 <> wäre diese Einstampfungsmeihode sicher
teurer geworden. Die Formen (vergl Abbilde 6: bestanden
aus innen mit Blech ausgeschlagenen Holzkasten mit 3
Seilenwänden aus 3 cn starken kiefernen Brettern. Den
Boden dieses Formkastens bildete ein der Nut des Spund-
plahles entsprechend jtrofilicrtcr und milBlechbcSrhlagcncr
Balken Das untere Ende des Formkastens war dem F'uß-

ende der Bohle entsprechend aus)^e{Utiert. Wie auch bei
hölzernen Spundl)ohlen üblich, erhielten die Spundbohlen

in je 50 ^n Abstand am Kopfende, das die unmittelbare
Schlagwirkung auszuh.ilten hat, auf etwa i " Länge in

IS Abstand). Die Schneide der Bohlen wurde mit einem
U'inkelblech armiert, das, wenigstens bei dem bei der Aus-
führung vorhandenen Sandboden, kaum nötig gewesen wäre
und gegenüber Bohlen ohne solche Armierung beim Ein-

rammen keine wesentliche Erleichterung bot

Die Bohlen wurden derart cingesianipft, daß zunächst
eine 10 starke Betonschicht eingelegt und nach Fest-

stampfen aufgerauht wurde, aui die dann die erste Reihe
der Längsst;ingen mit den schon umgelegten BUgeln ver-

legt wurde. Dann folgte lagenweise aie Linstumtifung der
nächsten Betonschicht, Einlcgung der nächsten Fliscnstab-

rcihe usw. Die Eisen wurden vor dem Einlegen mit Ze-

menlmilch gestrichen An jeder Bohle stampften 4 Mann,
die bei 1 1 stUndigcr reiner Arbeitszeit 5 Bohlen fertig stell-

ten, wobei jede Bohle ohne Pause hintereinander voll-

endet wurde Es waren 4—5 solcher Kolonnen auf dem
Bau tätig. Die Ausschalung erfolgte gewöhnlich nach 2,

im Hochsommer schon nach 1 Tage, die Bohlen blieben
aber noch 8 Tage aui dem Formhoden stehen. Dann
wurden sie umgetippt und mit der Nut nach oben längs

der Vcrwcndungsstelle aufgestapelt Bis zur Verwendung
wurden sie dann noch täglich angenäßt.

Für d;is Einrammen der Simndbohlen kamen 2 Ram-
men der Firma Mcnck \- Hambrock in Hamburg zur Ver-
wendung, und zwar eine Kettenramme mit iSooii» schwe-
rem Bär und eine direkt wirkende üampframme neuesten

eine symmetrische Schneide und eine untere Abschrägung Systems mit 400x3 kg. Bär ' Abbildgn. 7 und 8 j, die bis zu 50
auf der Nutscitc, um einen guten Schluß der Spundwand Schläge in i Minute ausüben konnte, während die Ketten-
zu sichern. Für diese Abscnrägung wurde eine Neigung ramme höchstens 17 Schläge leistete. Die Hubhöhe wui
1:3 nach einigen Versuchen als besonders zweckmäßig
befunden. Auch für den 60 ca breiten, 30 <« langen und
16 cm starken Kojif, an den beim Rammen die Schlaghaubc
befestigt wurde, war die Form entsprechend vorbereitet.

Die Eisenarmicrung der Spundbohlen (vergl Abbil-
dungcn6u 10 bestand aus 8 Rundsiäben vonje i6ii»n Durch-
messer mit BUgelverbindung aus 6 »»n starken Rundciscn

Abbild^. II. Hctttcllang der Holme und Trcfjpeo der Ulcrtchuluog.

bei der direkt wirkenden Dampframme auf 0,30« be-
schränkt, während sie bei der Kettenrammc .luf 0.-5—1 «
bemessen wurde. Bei der großen Reibungsflacnc der
80 «m breiten Bohlen zeigte sich hier ganz besonders der
Voiteil der schnell schlagenden Raininen, die den llahl

nicht erst wieder zwischen den einzelnen Rutnmschlägen
zur Ruhe kommen lassen Vor dem Einrammen wurden

die Piähic mit Schlaghaubc verse-

hen I vergl Abbildg 9:, die aus 4
mitBuchenholzausgelüliertenSeg-
menten bestand. Zwischen Holz
und Bohle w.ir. um ein sicheres .An-

Iircsscn zu ermöglichen, noch Blei

eingelegt Unsere Abbildgn 7U 8
zeigen den Rammvorgimg, d. h
das .Aufziehen der Spundbonle,diis
.Vnsetzen und diis Einrammen un-
ter gleichzeitiger Spülung. Die
obere Führung des l'lahlcs gab da-
bei ein durch die Ruten der Ram-
me hindurchreichender .Ansatz an
der Schlaghaube ab, während die

untere Ftlhrung in üblicher Weise
mit [^nlzzangcn bewirkt wurde l 'm
den Schlag aui den nahlko[)l zu
dämpfen, wurde die Schlaghaube
obenXcm mit irockenemSande von
der Baustelle ausgefüllt, nachdem
vergleichende Versuche ergeben
hatten, daß die Ausfüllung mit Sä-

gespänen bezw Weichfiolzplat-
tcn zwar umständlicher und kost-

spieliger, aber nicht günstiger lUr

die Schlagdäm]>lung war. Aul die
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AbbIMg. 6. FormkatlcD fir die HcnicUiuf d<r Spnadbohleik

— - >

Abblldg. 10. EUcMtnierang der Spuodboblca und der nauicm Hülm«.

Qu«r»e*(<Ht. Anildit.

SandlUllung wurde zur AuinahmedesRammschla-
ees noch ein 40» hoher Kichenholzklotz mit
rliscnplatte aufuesetzt. Vor dem Rammen und
während dcsscU>en wurdr mit a je 3,s ««> weiten,

S'» lanKen, an der Ramme mit Seil und Rolle auf-

){eh<tn{^en Rohren gespült, um das Kmdringcn
der Bühlen zu erleichtern. Auf die ersten i,',''

drangen die rd. 2 1 schweren Pffihledurch ihr Eigen-
Kcwicht und das darauS ruhende Gewicht des Bä-

ren ohne Rammschlag ein. Nur bei sehr festem
Boden wurde die SoUlung bis zuletzt fortgesetzt,

sonst das letzte halbe Meter ohne Spülung cin-

gerammL Das Einschlagen einer Bohle erforderte

ei der kleinen Ramme 20. bei der großen im
allgemeinen 10 Minuten. Mit Rücksicht auf den
erheblichen Zeitaulwand für die Vorbcrcitungs-
Arbeiten und das Umsetzen derZangcn nach Ein-
rammen von je 8 Bohlen betrug die Tagesleistung
hei II Stunden reiner Arbeitszeit jedoch nur 7
beiw. 10 Bohlen. An Bedienungsmannschaft er-

fordertjede Ramme 13 Mann.
Die Bohlen hatten beim

Einrammen i. allg ein Alter
von 6—8 Wochen, später bei

sehr flotter Arbeit, als das
Rammen rascher vor sich
ging als die Herstellung der
Bohlen, nur 4 und selbst nur
3 Wochen. Die Verwendung
von Bohlen unter 4 Wochen
Alter wurde jedoch von der
Bauvcrwaltung verboten Nur
anfangs, als mit im Winter
hergestellten Bohlen gearbei-
tet werden mutiie, zersplitter-

ten einige unter der Ramme
und ausnahmsweise zeigten
auch einige wenige stärkere
Risse nach dem Einrammen,
sodaß sie wieder herausge-
zogen werden mußten. Spä-
1er kam ein Splittern der Höh-
ten kaum mehr vor.

Abbild);, la. Autbüdf. der Treppen in Kiicnbcioa. BcHHibauweik am
Abbildro. 13a ood b.

Trenpunkt iweicr UlencUUnngen.

Schritt »-b. Schiuit e-d.

AbbUd(. 9 (linkt). Scblagbaabc iOz die Spundbohlcii.

Blechitreifeii lum Dichten der Pukc oben «mgcbogea, wird cia-

teitig am Mamcl der Haube bc(etiii;t.

0 Bdeel lur Aufoabroe der Kelten wlhrcod des RammeDS.
ir, Kette tan AuIhlngeD de« Klotiei an dem Rammbtr.
K, Kelle iom Aufhingen dct Schlaghaube beim Abiiehtn voa der

lenig eiogciammten Bohle.
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Nach Einrammung einer längeren Strecke der Bohlen
wurden die Piähtc in Höhe des Holms gereinigt und auf-

gerauht und es wurde bei Niedrigwasscr in einem vorge-

setzten, trapeilörmigen Formkasten der untere Holm cin-

gcstamplt (vergl Abbildg. lo und Abbildg. ^ in No. 17)

Alle »,5" wurden Verankerungen angeordnet mit jj««» star-

ken, I ™ im Quadrat haltenden Ankcri)latten reu Kisen-

einlagen von9i»<»Stärke nach beiden Richtungen Der Anker
selbst besteht aus zwei jejs«» starken, durch SpannschloB
verbundenen Rundeisen, die gegen Rosten mit fettem Zc-

erhielt einen Schutz durch ein Randeisen. Alle 13 » wurde
im Holm eine j»"" starke Fuge gelassen, nachdem sich in

den anfangs durchlaufenden Holmen Risse gezeigt hatten.

An den Siellcn, wo die Mauer Treppen erhalten sollte,

wurden zuerst ^Rohlcn stufenförmig abgeschlagen (Abb. ti)

und es wurde darauf die in Abb 13 dargestellte Treppenan-
lage eingebaut, die ebenfalls Kisenarmlcrun^en erhalten
hat Wo die Fugen zwischen 2 benachbarten Spundbohlen
klafften, wurde zur Dichtung dUnnflilssiger Zementmörtel
mittels SpUlrohr und Mandunick[>umpe von hinten in die
Fugeeingejircßt Zum Schutz gegen das Anfahren derSchiffc
sind alle 15'" Streichpiähle eingerammt, und um den Staken
der Schiffer Halt zu geben, ist zwischen den Holmen eine
30"» breite, 13"" starke Hohle verlegt, die in 3,4 "> Abstand mit
achrauben an der Spundwand befestigt wurde. Wo die Bohl-

Abbildg. 8. Ramme tum Schlagen und SpBleo fciti(.

menimörtel umhüllt wurden Die Ankcrplatten wurden an
Ort und Stelle eingestampft. Der obere Holm fvergl Abb 4
in No. 17,1 hat quadratischen Querschnitt von 35 ™ Ranten-
länge und eine Armierung von je 16»m Durchmesser. Seine
Oberdache wurde mitRohkiesaDgeputziunddicAußenkante

Die Entstehung des „Vereins Deutscher Portland-Cement-Fabrikanten e. V.", seine Hauptziele und Erfolge.
iSchluB.i Vuo Dr.-Iog. kud. Dyrketholl in AraOocburf bei Biebnch a. Hb.

Abbildf. 7. '^rAaliicheojiyr'Sp<'>>dp')^l>'< ^" Ramme.

wände des Durchstiches riilt denen der Havel zusammen-
treffensind Ropibauwetk«i.in Heton nach Abb. 13 hergestellt.

Im ganzen sind 2930 "> L'lerschälung der vorbeschrie-
benen Art zur Ausfuhrung gekummen, fitr welche die aus-
führende Firma eine fünfjährige Sicherheit zu leisten hat —

|or einigen Jahren wurde vom „Verein Deutscher
l'oriland-Cement-Fabrikantcn" wieder ein Ausschuß
zurNachprUlungderNormengewählt, dereinen neuen

Kntwurf der Normen ausgearbeitet hat, der auf der General-
VersammlungimFcbruariqoSangcnomnien wurde Diedarin
itir Portland-Zement aufgestellte He^nffs-Frklärung lautet:

„l'ortland-Zement ist ein hydraul Hmdemittel mit nicht

weniger als 1.7 Gewichusicilcn Kalk iCaO auf i (icwichts-

teil löslichcrKieselsäurei>S'iOj;-|-ToncrdC(/lijO,) -(-F.isen-

oxyd i'fe.O.;, hergestellt durch feine Zerkleinerung und
innige Mischung der Rohstoffe, Brennen bis mindestens
zur Sinterung und Feinmahlen. Dem l'ortland • Zement
dürfen nicht mehr als ^v H Zusätze zu l)esonderen Zwecken
zugegeben sein. Der Nlauncsiagchalt darf höchstens 5 v H .

der Gehalt an Schweiclsäiirc - Anhydnd nicht mehr als

a'ij V. H. im geglühten Zement betragen."
Diese Hcgrifiserklärung stimmt ebenso wie die früher

in den Normen enthaltene im wesentlichen mit den in an-
deren Ländern aufgestellten Definitionen für l'ortlanil-

Zement Uberein. Das Wesentliche besteht bei allen Kr-
klärungcn dann, daß zur Herstellung von Fortland Zement
eine innige Mischung der Rohstoffe, die Kalk, Kiesel-
säure, Tonerde und Eisenoxyd in bestimmtem Verhältnis
zueinander enthalten müssen, bis zurSintcrung gebnuint
werden muß Was die Rohstoffe betrifft, so ist es einerlei,

ob zur Mischung Kreide. Kalkstein, Ton, Mergel oder Kalk-
Tonerdesilikate Schlacken) benutzt werden Das Kriterium
für die richtige Zusammensetzung des Portland-Zementcs
ist die Sinterung der gebrannten Masse.

Femer stimmen die Begnffscrklärungen aller lilndcr

30. September 1908,

darin Uberein, daß das gesinterte Produkt (die Klinker)
ohne Zusätze vermählen werden muß.

Hei Portl.ind-Zement beträgt, wie aus zahlreichen älte-

ren und neueren Analysen hervorgeht, der Kalkgehalt min-
destens das 1,7 fache von Kieselsäure + Tonerde -|- Eisen-
oxyd. Dieser Koeffizient (1,71 wurde schon t}ö56 von der
„Münchener Konferenz" aufgestellt un<l ist zur besseren
Unterscheidung des Portland-Zementes von anderen hy-
draulischen Bindemitteln wie vorher schon in anderen Län-
dern) auch bei der BegriHserklärung von Portland-Zement
in die revidierten deutschen Normen aufgenommen worden.
Eine innige .Mischung in dem angegebenen Verhältnis
kann in den in der Portland-Zcmcnt- Industrie zu Gebote
stehenden Ocfen wohl vollkommen gesintert, aber nicht ge-
schmolzen i verflüssigt"' werden Bei geringerem Kalkge-
halt kann dagegen dlis Schmelzen, selbst bei einer nicht
innigen Miscnung der Rohstoffe, wie z. B. bei den Schlacken
der Hochofen, lierbeigcführt werden.

Aus vorstehenden Darlegungen ernibt sich als un-
zweifelhafte Tatsache, daß der Begriff „I'ortland-Zcment"
nicht nur in Deutschland, sondern in allen Haupt-Kultur-
st:iaten schon längst ein durchaus feststehender ist Ebenso-
wenig kann es einem Zweifel unterließen, daß alle Zemente,
welche ihrer Zusammensetzung und Herstellung nach nicht

der Begriffscrklärung für Portland - Zement entsprechen,
wie z B die durch besondere Behandlung von Hochofen-
schlacke nach verschiedenen Patenten erhaltenen Zemente,
gemischte Zemente usw , unbeschadet ihrer sonstigen Ver-
wendbarkeit, nicht als Portland -Zemente gelten können.

Der Entwurf der revidierten Normen enthält auch in



einer Anmerkung die Erklärung, nach welcher die Mit-
glieder des Vereins sich vcr|)flirluen, als .F'ortland-Zement"
nur ein Produkt iii den Hamid 711 lirinKcn, das der den
Nonnen vornednic kun Hc#,;ntlscrkläriing cntsjincht und
wiinn sie die Kontrolle dtb Vorstandes Uber die einge-
g.mgcncn Verpflichtungen anerkennen Außerdem sind
mehrere Aenderunßen, z H beir Bestimmung der Binde
zeit, Festsetzung des Siehriickstandes aui dem Sieb von
900 Maschen auf höchstens 3 °

i> usw , aufgenommen.
Auf eine Anfrage des Ministers der öSentlicheo Ar-

beiten nach dem Stande der Revision der Normen wurde
demselben nach der letzten Generalversammlung der Ent-
wurfder Normen eini;e»andt, in welcheinjedoch die Minimal-
zahlen der Festiskeit noch fehlten. Diese sollen erst in

der außerordentlichen Generalversammlung im Oktober
d. Js. festgesetzt werden. Nachdem dies geschehen ist,

wird der Verein sich mit dem Ersuchen an den Minister
wenden, die Normen in der neuen l'assunp einzuführen
Ebenso wird der Verein nach dem früheren Vorl;an^; bei

den Übrigen Buniiesstaaien und den mtcrcssicrten lichordcn
um dieEinlUhrung der neu revidierten Nomien nachsuchen

Von seiner Gründung an ist der „Verein Deutscher
Portland-Cement-Fabrikanten" bestrebt gewesen, durch all-

fea^M Eiufaiming der Normen ein einlwitlicheii Prilfungs-
vnfum n v«rt>reiten, mittels dctwn es mOglicli ist, die
QtuUtU der venchiedenen Portland-Zemente zu erkennen
uidiener,iBVerbindting mitdemkönii^Materiaiprafirag»'
sint,dasPrufungsverfahren immer mehrniTcrroilkannaea.

Der Verein hat .\nleitungen für Michgtnittks tnid tpKt-
Same Verwendung des i'ortland-Zemenies gegeben und
war weiter bemüht, durch Verbesserung der bei der
Herstellung des Portland-Zcmentes benutzten Emrich-
lunijen. durch Verbesscniiip des lirennveriaiirens. der l'.e

griliserklärung entsprechend, eine immer vollkommenere,
innige Mischung der Kohstufie, vollkommene Sinterung
und eine immer leinere .Mahlung der Klinker zu erzielen
und damit die Güte des Hortland-Zemenies zu steigern.

Er ist ferner stets für Reinheit der Ware eingetreten und
veitrin dieAnsicht, daßZusäue, die zubestimmtenZwecken
(auch surVerbilligung) zumZement gegeben werden sollen,
erst bei der Mörtelbereitung zu machen sind, letzteres um
so mehr, als die Zusätee je nach dem beabsichtigten Zweck
in Qualität und Quantität verschieden sein mOssen. Solche
Zuschläge, z. B Kalk oder Traß, werden ja schon linger
bei der Bereitung von Mörtel aus Poriland-Zement in ver-
schiedener. Mengen beigegeben

Der Verein muß daher auch fernerhin daran icsthalten,
nur gut gesinterten, unvermischten Poriland-Zement in

den IIandel zu bringen, um damit auch den höchsten An-
fordeningen, die man an den Poriland /cmcnt stellen kann.
Genüge zu leisten, sowie seine Forderung aulrccht erhal-
teOfdaßalle Erzeugnisse, die nicht dcrBegriffserklärungvon
Porasnd-Zemententsprechen oder nachtrttglichUeimischun-
gen erhalten haben, nicht miter desa Nanen JPO(tlsad-Ze-
ment" in den Handel gebnciit tMidcB dOiÜB. Kr glaubt
damit den «rahreo Interessen der Zementverbraucber so-
wohlwie derZementindastrie selbstam besten zu dienen.—

.\ n h a n g
Bcgriifserklärungen von l'ortland Zcmcnt.

L Oestcrr, Ingenieur- u. Architekten-Verein ilWo
Portland-Zernent ist ein in bestimmten Verhältnissen

aus Kalk und I on zusammengesetztes .Material, welches
bis zum beginnenden Schinel/en Sintern gclirannt und
dann gem;inlen w.td

II. Beschlüsse de rMUnchcnerKo nierem tlb er ein-
heitliche Untersuchungs-Methoden bei der PrO>
fnng von Bsu>u. Konstruktions-Msterialien. 188&

I'ortland -Zemente sind Erzeugnisse, welche aus
natürlichen Kalkroergetn oder künstlichen tfochungen ton*
and kalkhalliger Stofie durch Brennen bis zur Sinterung
and dsfsid folgende Zerkleinerung bis zur Mehlfcinheit
gewonnen werden, und auf einen Gewichtsteil Hydraule-
taktoren mindestens 1,7 Gewichisteile Kalkerdc enthalten.
Zur Regulierung technisch wichtiger Eigenschalten ist ein
Zusatz iremder Sollte bis /u 3" 0 des Gewichtes ohae AcD-
derun^ des Nmietis zulassig

I G C ni i s I h t e /. e III en t e sinil Krzcugnisse, welche
durch innigste .Mischung fertiger /cmcnte mit geeigneten

Zuschlägen gewonnen werden Derartige BiodCBlittel iiad
nach dem Grundstoff und der .\ngabe des Zuschlages aUi*
drUcklich als gemischte Zemente zu bezeichnen.)

III Deutsche Normen vom Jahre
Portlaiid • Zement ist ein Produkt, entstanden durch

Brennen einer innigen Mischung von kalk- und tonhalti-

i.'cn Maten.ilien aK -.v escntl:( hsten Bestandteilen bis zur

Sinterung und darauf lolgcndc Zerkleinerung bis zur

Mehlfeinheit
IV. Schweiterische Normen. 1887. Wie unter II.

V.Oesterreichischer Ingenieur* uadArchitekten-
Verein. 1888. Wortlaut wie unter IL

VT Russische Normen 189t.
Ponland-Zcmente sind Produkte, weldie sus ttStttf

liehen Kalkmergeln oder künstlichen Mischungen von Ma-
terialien, welche Ton und kohlenssuren Kalk enthalten,

durch Brennen derselben bis Sur Sinterung und darauf
folgende Zerkleinerung bis zur Mehlfeinheit gewonnen
werden Dcrsogcn hydraulischeModul oder das Verhältnis
der Summe der ( icw ichtsmcngen von Caiciumoxj'd (ObO)
und .\lkalien . S^O + \\0 zur Summe der Gewichts-
mengen Kieselerde i .Vi 0, , 1 oiie:de .I'/'h Eiscnowd
{FcfOfi darf im l'ortland-Zcincnt mein weniger als 1,7 und
nicht mehr als betragen. Die Menge der Schwefelsäure
und der Magnesia im fertigen Portland-Zement (d. h. nach
Zussu fremder Beimengungen zum gebrannten Produkt
darf nicht größer als i,7S% bezw. 3'>/, sein.

(Das spezifische Gewicht des Portland-Zementes darf
nicht weniger als 3,03 betragen )

VII Französische Vorschriften,
a) Verwaltung der Brücken- und Wegebauten 1885.

Der I'oriland-Zement wird durch Mahlen von gebrann-
•en .Klinkern erzeugt, die man durch Brennen einer genau
bestimmten, innigen .Mischung von kohlensaurem Kalk
und Ton, die in allen ihren Teilen chemisch und physi-
kalisch gleichartig ist, bis zur Sinterung erhält

b) M; n 1 1 1 e ri u ni der iif f en 1 1 ich en .Arbeiten 190z

Der l'ortland-Zcment wird erzctigt durch Mahlen einer
innigen Mischung von kohlensaurem Kalk, Kieaelerde,
Tonerde und Eisenoxyd, die biszur Sinterung gebrannt wird.

VIII. Amerikanische Normen. 1904.

Portland -Zement Dieser .\usdruck wird für das
fein gepulverte Produkt gebraucht welches durch Brennen
einer innigen Mischung von tonigen und kalkigen Stollen
in bestimmtem Verhältnis bis zur beginnenden Sdunelr
.Hing erhalten wird, und welchem nach dem Brennen nidit
mehr als 3 Zusatz gegeben worden ist

Das spezidschctJewicht soU nach dem volligen Trock-
nen liei icx3° t" nicht niedriger als 3,10 sein Der Zement
soll nicht mehr als liVS^'o fi-hwelersäure- .Vnhvdnd fSOj)

und nicht mehr als 4°,!) Magnesia cnth.iiten

IX. Englische Normen ujos

Der Zement soll durch eine innige Mischung von
kaUdgen und tonigen SioSsQ bcifasieutsein, indem naa
diese tiis tnr Sinterung bretmt «ad£e erhatleneB KHnker
mahlt Nach dem Brennen soll kein Zusats irgend eines
Stoffes gemacht werden mit Ausnahme von Caiciumsulfat
oder Wasser, sofern dies vom Fabrikanten für notwendig
erachtet und nicht schriftlich von dem Verbraucher unter-
sagt worden ist Der gewasserte Zement soll nicht mehr
als 2 "

.. Wasser enlh.iltcn, gleichviel ob das W.is^er .'U-

gesct/t oder in natürlicher Weise aus der I.uft aulgcnom-
mcn worden ist Wenn Caiciumsulfat beniuzt wird, soll

nicht mehr als j" von dem Gewicht des Zementes, aut

wasserfreies falciuinsulf.it berechnet, zugesetzt werden
(Das spezitische (iewicht des Zementes soll niclit we-

niger als 3,15 sein, wenn die Probe in der Fabrik genom-
men und hermetisch verschlossen wird und nicht weniger
als 3,10^ wenn die Probe nach der Ablieferung an den Ver>
biBttcher genommen wird. Der unlösliche ROckstand soll

1.5 nicht ttbeischieitea, der Gehahaa Magaeaia soll x •/•,

der Gehalt an ScfawetelsiMfe wicht abetsteigenO —
laktll: HcrittlluDg ci^n ' > U^>ii')iilKiiiK tat t: i«cnbrton-Spundbohl*a

b«im Bau dca neneo Industrie- un.! t'm»chUt;haIcns der Stadl Spaodau.
iScblaS.l — Dit eoMUbuDg de* .Verein* Ucuiaelier PortlaiMl-Ctiacat
'abrOualaa. a. V.* wiaa ttutpulelc lud Briols«. (ScblaSi — Vanla
Daatachcr Ponitad.Ooeiit-Pabrikantca. —

VcrUf dar Deuticlico Kauicltunc, O. m. b, H. Hi rl i Für >trr Rnlittioa
veraotwortlicb FritiEiicIcn. Kcrlln

RarbdrnckFrcidtiatav Schenck Narbn« , P. M. Wel>er, Rettin

Verein Deutscher Portland-Cement-Fabrikanten.
/i: der am Dienstag, den tj. Oktober 190A, vormittags 9*:'i Uhr, iaI)ic .Mitglieder werilt-n

Heidelberg, Stadthalle (Hauptemgang Westseite) stattfindemleii

außerordentlichen Generalversammlung
höllichst eingeladen. Einziger Punkt der Tagesordnung: Revision der .Normen.

Heidelberg, den 24. Septc-mbcr ii/tS.

Der Vorstand des Vereins Deutscher Portland-Cement-Fabrikanten.
F. Schott. Vorsitsender.
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V. JAHRGANG. No. 19.

Einige Ergebnisse neuerer Eisenbeton^Versuche

der Flma Dyckerbofl tc Widnaan A.-G.

HMptTttHr 1* 19« «m DipL4i» W. Luit. OiMlUot d«t FImu

|ie in d«a MfMO labno TOD TOTcfaiedcnea Scitta E HanptTersuche.
vorKenonuneBea Vermdie Ober die Seher* und Die VersucbKlOdte besunden aus PI«tleab«lkeB nh
Schubfestigkeit von Eisenbetonstacken zeigen, verschiedener Bsindming.'' I>iesc Form ergab akfasas der

daß man imtner menr die Wichtiglieit einer genauen Kennt- Berechnung, da eiaiacbe Balicen, normal bewebft; leidrter

Dis dieser Kluenschaiten des Eisenbetons erfaßt. Auf dem unter Norniiilspannungen als durch Schubspannungen bre-

Gebiete der Praxis beschränkt die Schubspannung die Ver- chen. Die Siarkebestimmung ist dabei so erfolgt, dai^ die
wcndunKs-MöBlichkcit der Plattenbalken bei Groß-Kon-
struktionen, wenn man gezwungen ist, wörtlich nur nach
den .l,eitsälzen''odcr.Bestimmungen" zu konstruieren Wie
bei allen Ausilihrunpen auS dem Gcluctc des lictonliaues

kommen bei den bisher vorliegenden Versuchen haufit-

särhlirh die Art der Hcrstelluiif;, ci.is MisthungsA'erhalt-
nis und der Wasserzusatz des Uetons m Uctrachi, von
sanz besonderem EiofluA bei EisenbetOB ist iedoch die
Art der tiewehrunjE.

Dieien Einfluil auf die Sdiub- und Normalspannun-
5BD fealmstellea, soll ein Hsupizweclt der zu besprechen-
en Versuche sein. Es soll die Verarbeitung der Ver-

suchs-Ergebnisse einen Beitrag für die weitere Ausgestal-
tung der Berechnungsweisc erKeben und es sollen da-
durch weitere Anhaltsiuinkte, die zu einer zweckentspre-
chenden r)ur< hhiSdung der F.iscnbcton-Konstruküonen in

praktischer Ilinsu ht vviehlin sind, gefunden werden
In den deutschen , Leitsätzen" istdichftchst/ulassigc He-

onspruchunt' mit 4,5 kg/qcm )Ur ilic Schubs i,inniin|.;cn ange-
geben; auch in den preußischen ,Bestimmun^;cn" ist die-

ser Wert festgelegt Nach den ..Bestimmungen" darf man
durch bcson(»re Anordnung von Eisen-iunlagen die Grenze

Breite der Platte auf das Geringstmaß beschränkt wurde.
Ine I.an^e der Balken w ir lic^tHiiiiil durch die Konstruk-
tion der 7iir Verfti^uriK stehenden l'rüUingsmasrhincn Die
wichtigsten Versin hc Dildetcn diejenigen zur Feststellung
des Kinlhisscs der verscliiedcnen Bewehrungs-
.\rleii VLTi,u Alibildgn la-h' Der zu den Ü.ilKei:. tiie

diesem Zwecke dienten, verwendete Beton bestand aus
I T. Handels-Zement von Dvckerhofl & SOhne, z 1. Nllni-
herger Grul>ensand und 3 1. Basaltgrus vom Basaltsreilt

VoUuiwind (hiervon waren i T. von i

—

iom und 6 T.
von 10—15 KomETOfie). Auf Biegung berechnet, haboi
alle Balken in der Mitte im Untergurt gleiche BewehmOK
Der gesamte Beton-Querschnitt in der Mitte (Abliildg. ^
beträgt 780 qe»; der Kiscn-Querschnitt (6 Rundeisen zu
20'nm Durchm ) 18,841''"'; der Eisengehalt daher 2,4*0
des gesamten Bcton-(^>iiorsi hniites l)er Beton-Querschnitt
der ki[ipe beträgt 4.*so 1-'

: ticr Kisengeh.iU alsdann nahe-
zu 4 -'

i,
riie Bügel bestehen .ms d Rundcisen und er-

hielten die in den .\bbildgn 3a und b gezeichneten I urmcn.
FUr die Herstellung und ['nilung der VcrsuchsstUcke

waren tlie nachstehenden Grundsätze maßgebend. Die
HerstcUungsweise der Balken selbst wurde hiernach mehr-

nach oben vatlagen. In den sLeMaMMn" towobl, wie in nials durch einen Beamten der MalMiai-Prafttngiamtalt
den .BeitiiBinuniten*' sind Voiachriften aber die Ber1lck> in Stuttgart beaufsichtigt.

skhagnng der Bttgelliewehrung nicht enthalten. Es wur- 1 Herstellung der Eisenbetonballten, den praktischen
den nur bochsetogene Eisen fOr die Aufnahme der Schub- AusfUhrungs-Vcrhältnissen entsprechend, in einem ge-
Spannungen berticksicbtigL da der EinfluA der BOrnl noch schlosscnen Laboratorium in der Fabrik der Firma Dycker-
mcht sicher nachgewiesen tti; bes«. ein solcher ttGerhanpt hoff Widmann A.-G. in Nürnberg
angezweifelt wurae.

Die ersten Vorschlage Üir die gesamten Versuche wur-
den bereits von dem Verlasser im Januar icxsj der kgl
Maierial-Trüfungsanstalt in Stuttgart behufs Durchführung
von Bruchbelastungen hekanntgegclien Wegen I eber-
lastung dieser Anstalt konnte aber erst iti y.nr/ n^- mit

der Herstellung der VersuchsstUcke begonnen werden Das
ganie Versuchsprogramm konnte mit Hrn Dr-Ing. v. Bach
in der Zwischenzeit beraten, eingehender besprochen und
die Hentellungsweise endgiltig testgelegt

—
.\ VersuchsstUc ke dir die Vorversuche

I Wfirtcl ;o, ;o ',0 und l'nsmcn zur Feststclhing der
Druck-. Ziii:- \>na Kl.isiuua'.s-.Module mit verschiedenen
Materialien iin<l verschiedenen Wasscrzusätzen, in HoU-
formcn und eisernen Formen hcrgealeil^ dem BalkeB-
bcton-Material entnommen

2. Die VersuchsstUcke bilden durchlochte Balken (Ab-
bildg. la). Die durchlochten Balken wurden in ähnlicher
Anmdnung, allerdings iQr andere Zwecke; bereits als ciser-

2 Gleiche wie in der Praxis übliche Material-Ver-
wendung.

3 Gleiches Mischverfahren bei Herstellen des Betons
n.ach den Vorschriften des Beioo-Vereins.

.j Gleiches Persona!

5 Möglichst gleiche Temperaturen und Feuchtigkeit
im Labor.iiorium mit gleicher Lagerung der Baiken in

feuchtem S.md.
6. Gleiches Verfahren iUrdie Besummung des Wasser-

Dia liamialien wurden nach einem bereiia bei
den umlanAieichen Betonversuchen der FirsM in Biebiidi
bewährten veriahren probeweise vor jeder Balkenbeniel-
lung auf einerPfannegetrocknet undderverdontteteWasser*
Kchalt bestimmt Alsdann wurde bis zu dem vorgesehenen
Gesamtwasserzusatz Wasser beim Mischen zugegeben

7 Finwandireies gleichmäßiges F.inbringen des Be-
tons in die Holzschalungen durcii dieselben .-Krheiier.

8 Gleiche Holzschalunsen fttr alle Balken, die leicht

abgehobelt und möglichst dicht

beton von Prof Morsch durchgefühlt.
Versuche mit verdübelten Balkcil (Abbildg. ib mit

ähnlicher Anordnung der Verdabclnag^ ine sie bei Uolz-
iMlkca ttbüchiflt

•) watie liner der I

mhhoe1iceb«g«aeBBlMe «der nItBSt«hi
»*r»ehicdcner Form (4 Formfn) bewehrt
dci Altcis. indem die Hi'xur.. stntt nur

100 TaKcn Abbindex it na.-h bei 40, tio and So Tagco g«-
brocheaworden ; der Kintluä Hc< W.t-.urzuwtt«* bei cintiBcacwoag
4eHelbea at4. t>._^ i». der BintaS vcnohlcdcacr Male-

mit BaiahedeemU Kies kugcswih wwdet

Vi
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9 Normale Konstruktion der Batken in ihren tußeren
Abmessungen.

to Keine anormalen Betonquerschnitte und Höhen.
11. Keine anormalen Elsenquerschniite.
12. Aut beiden Seiten der Balken, die jeweilig lUr ein

Versuchsstück vorgesehene gleiche Belehrung, also bei
einem VersuchssiUck keine verschiedenartige Bewehrung.

13 Gleiches, absolut sicheres, nicht von Zufilligkeitcn

Alle Balken wurden, weil auch die Maschinen dafUr
eingerichtet waren, durch Einzelbelasiung geprüft .Abbil-
dung 4 gibt die Anordnung der Belastung wieder) Die
mustergültigen Untersuchungen der kgl. Matenal-PrUfungs-
Anstalt in Stuttgart lielerten umiangreiche Messungs- und
Druckbelastungs- Ergebnisse, die in vortreBlicher Weise
in anulich beglaubigten Beobachlungsrcihen, Zeichen-Un-
terlagen, Photographien und Niederschriften wicdergege-

E 3
—

o

-D—

Abbildf;. i . n. b.

KOrpcr lor die
VorTcraucbe rar

Enn tielnog tod
S<-hub-

KoetfiileDtcD.

Z3

Iii

abhängiges Bruchverfahren durch beste Instrumente und ben wurden ») iJas Ergebnis der gesamten Arbeiten und
geübtes Personal. besonders auch den Einfluß der Bewehrung nach allen

14. Anstrebung absolut sicherer Ergebnisse*;, die nicht Richtungen hin fcstiusiellen, bleibt einer späteren geschlos-
senen vollständigen Abhandlung, die im
Buchhandel erscheinen wird, vorbehal-
ten. Es sollen hier nur die bis jetzt vor-

liegenden Ergebnisse und deren Verar-
beitungen überden Einfluß verschieden-
artiger Bewehrungen und die Art der
Rissebildungen l>csprochen werden.

In erster Linie ist dabei festzustellen,

daß die Theorie des Eisenbetonbaues in

den meisten Fällen dem Beton keine
Zugspannung zuweist; d.h. in den Fällen,

in welchen Beton in der Zugzone liegt

und dortdurch Risse mehr oder weniger
durchzogen wird, wird im allgemeinen
die Rechnung immer noch erfüllt wer-
den. Etwas anderes ist es, wenn diese
Risse sich auch in der Druckzone vor-
finden oder an Stellen in der Zugzone,
die einem Auseinanderlallen des Bal-

kens entgegenkommen. Es ist also

\ 1 —k--^
^

\

1 ^^jo tili £tf^^*trr

>

Abbild^. 4. AoordauDg der Uclutong.
üu

Abb. 3. Bttj^eUiDordouog.
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Abbild^. 6. Scitcofllcbcn der Bilkeo jb—e.

Abbild^. 8. SciicDaicbcn der BaJktD 91 -c.

Abbildf. a. Vcrfichiedme Anoidaiuig der
BewehruDf.

Abbildg.j. Balken 3. Getade Kiien.

' ^
Abbildg. 7. BalkcD 9. Die oberen Biica

unter 45« hochgetogen.

von Zufälligkeiten abhängen, dadurch, daß immer drei notwendig, sich mit der Art der Rissebildung Uberhaupt
Balken einer Sorte nach diesen Grundsätzen hergestellt zu beschäftigen, und es sollen unterschieden werden:
und nach gleichem Verfahren geprüft wurden. primäre und sekundäre Risse und Erscheinungen.

'\ Neuere Bruch-Errebnisse von Eiscnbetorbi'ken enctieiocn
Tielfach o»rh Punkt i], 13 und 14 nicht cinwardtrci, weil die ein-

lelnen Vcnuchttilckc aul beiden Sci'en eine« H«lkrn< verschieden-
anlge Armieiung au(wci<eD. Ki ichnnt dT Kinfluü einer tUiker
armierten Seile bei d-r Belattun^ aul die Brucb-Kr>chcinui>g der
•chwtcber armirrten Seile deia tic lu leia, dafl die tchwAcher
aimiene Seite eher lum Bruch kommt all bei f leieher Auibildung
(irerfl.hierflbcr auch den Sa'i tod M<iweli). Der Bcweii vom Gegen-
teil ul nicht geliefert, und lo lange lind dciartige Venuche nicht

9»

einwandfrei; eben*o kann die Art ihrer Brurhbcla<tung durch Zii>

It ligkei'rn beim Ai.<rbiingen der Sand>l'~kc bccinfluSi worden (ein

und »lad dir Kigcboitte nicht durch miodriieri 3 VetiuchtiiOcke
beirgt A's Bcwci» hieilDr diroi, dab bei der Torlirgendm Balken-
reil e S Bcke lorlianden tind, die an veitcbiedcnrn E'tcbeinungeo
ibg'uode giegep; inmlt iil ei lehr g'Wigt, auf einem eioxeläen
Bruch E'gebnit Schlufifolgerungrn lU licheiL

) Veigl. PimokoU der Haupt- Vertammlung dei .Deultohcn
Belon-Vcicinf * 1908.
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Primftre Risse sind lolche, welche unmittelbar unter

dem Einfluß der Hiiuptspannungen infolge von Ueberbe-
ansprucKung des Materiales hervorgeKancen sind Diese

bleincn solange ])riti',.1rer Natur, als sie sirn inncrh.il!> der

der Rechnung 7ij|.'ruiiiie liegenden Ciren/cn bcwri^i-n Wer-

den diese Grcn.'i n ühirsrhritten, so sind es sckundiirc

Risse, die bei stct>i:eni Fortschreiten eine Lockerung des

Gelüges und so die Zerstörung des üalkens herbeilührcn

können l'rsächliche Erscheinung; jeder Zerstörung sind

die pnmären Risse; erst eine lurtschrcitende Belastung
führt unmittelbar aus den primUren zu sekuodAraiRincii.
Ein neues Konstruktionseiement entsteht durch aefamdlre
Rtoe uaditt dies keinBilken im gewöhnlichen Sinne mehr.

Es sind daher nrei Bruchgefahren zu unterscheiden

:

I. Infolge Ueberbeaosprucnung des Materiales durch
dk Hauptspannungen.

3. Inlolge Uebcrschreitcn der in der Rechnung lest-

gelecpten Grenzen durch die Risse,

Heide Hruchgefahren stehen in ihrem Verhältnis zur

Bnichliisi .lut verschieden hoher Siule; während die crstere

den Bruch des Balkens bedeutend spiiter lierheiliihrt, wird

d;o loutcrc, »'clchc eine Krschopiunu' des \LUeriulcs auf

seine i< es;iRkcitseij,'cns< h;iiien noch nicht erzielt hat, dem
Balken unbedingt iTnhcrscincWiderstandsfähigkeit rauben.
— Dadurch ist aas Pnaziii einer jeden Bewehrung; gegeben

:

Sie hat das Auttreten sekundirer Risse tu verhindern, um
dsdurch erst die Materialien xu ihrer vollen Pestiitkeitsaus-

atnung zu bringen. Dabei kann aber eine solche Wirksam-
keitnach(«eiverschiedenen Grundsätten zu bemessen sein

:

I. Das Auftreten primttrcr Risse soll gemindert werden
oder Uberhaupt verhindert werden, um eine hieraus fol-

gende Zerstörung durch sekundere Risse hintanzuhalten.

2 Die Ausdehnung der prim&ren Risse soll nur zu
solchen sekundärer Art unmöglich pem acht werden. Die
verscIiRden.iriit' bewehrten Balken sollten hiemach unter-

sucht werden und. es soll ein Teil ihrer eigenartigsten Risse

UBd Bruclicrselicirj.jii|j,en besprochen werden.
Vom einiachsten werde ausgegangen, von dem nur

durch uis im Zuggurt bewehrten Haiken 3 i^.\bbildgn. 5 u. 6).

Hier treten die ersten Zugrisse bei einer Belastung von
6700 ks auf. Bei dieser Belastung berechnensichlolgendc Be-
anspruchungen: - 3J,4, «r, =509, ro = 7,4, r, = 3,1.

Der weitere Verlaut der Belastung ergibt ein fort-

schreitendes Auftreten der Zugrisae gegen die Aullager
so «ad »llwihlich« UnwmuUiiiwdcnMMD «is lotnditcD
iaidrfstverlwifeade. DieOnickkrifleimObernitfldricMD
BOB das noch durch keine RisseangegrifTcnc HalkenmMtei
tuttergleichieiiigcrAbsprcngungdcs Steges von den Eisen,
llioaus. In dem Falle, daß ein glattes -Abspringen und
FDnwcgsrlucben des Balkcncndcs jedenfalls durch den
Einfliiii der Haken verhindert wurde, bildete sich ein aiiecn-

b'.icklicher I )rehungsmittcl|ninkt ; es kommt leiUvc.sc zu
Zugspannungen im ( )bcrgurte und der ZugriU an der Ober-
kante erscheint, und zwar unmittelbar Uber dem schielen
Riß Die gezeichnete Verzerrung (Abbildg 5: liclert ein

augenblickliches Bild dieses Vorganges, Die Bruchlast
war i4Sooi«s, <r^ — 8-1.5, o, = 1326, to"Ii),3,t, = 8 itg,''?«i.

Diese Werte rechtlcrtigcn ein Zugrundcgehen des Bal-
kens in keiner Weise; die Ausnutzung des Materiales auf
seine Kestigkeitseigenschalten tritt nicht ein, somit bleibt

nach dem Vorhergehenden nichts anderes übrig, als die

Ursache im Aufträen sekundärer Risse zu suchen Dies
itinnt auch, denn der Zugnß im Obergurt (Abbildg. 6}

kann nur mfolge sekunderer Erscheinungen möglich sein.

DieUiSache des Zugrundegehens wird das Absprengen des
Steges von den Eisen sein, doch wird dasselbe mit siem-

licher Wahrscheinlichkeit kombiniert vor sich gegangeil
sein durch gleichzeitiges Auftreten von Zug- und schub-
sj)annungen Uber den Eisen im l iitergurt Diese Erschei-

nung « erde liir si atcr beachtet, nämlich daß Zug und Schub
zusammen einen Üiucl', herbeilührcn Dies ist wichtig SUr

die einer Bereclinuiig zugrunde liegenden P'csiigkeits-

K fieiftzicnten

Wahrscheinliches Krgebnis des Versuches,
Ein Abspiengen des Betons vom Kisen an den Auf-

lagern tr.it erst ein. nachdem ein schicicr Ziitriß, der durch
den ganzen Steg vcrliei, ein solches moglicii machte Der
schiele Zugriß ist ))rimarer, die Sprengrisse sind sekun-
därer -N'.nur

Nachdem nun die Ursachen der Zerstörung dieses ein-

lachen B dkens erkaaat sindL iriid ilasAnlMiendM vor^
her besprochenen schiefen Zugrissea dmcii einitiltsr4S*

hoch gezogenes Eisen zu verhindern gesucht; dies gelingt

auch (s. Balken o, Abbildg. 7 u. 81 Nun wirken die schiefen
Zugrisse, die sich nicht in dem von den eben besprochenen
Eisen getroffenen Balkenteile befinden, ähnlich wie im
vorhergehenden Falle, jedoch mit dem Unterschiede, daß
sie sich in einem crhelilich größeren Abstände vom .\iif-

lager befinden Es ist aber die (lefahr des Absprengens
des Steges \on dem Eisen eine geringere als im vorher-

gehenden l-alle; dies kommt natürlich nur Ulr die End-
stadien in Betracht. Für d.is -\uKretcn der ersten Zugrisse

kann dies von keinem Eintluli sein Diese treten aiiS bei

einer Belastung von 5000 H mit — ;8,6, fr, 450, r,,

= 6,4. r, = 2,7 "tg/t"«. Die Bruchlast war aber eine bedeu-
tend höhere, nämlich s68ooiit; dist gibt aia t^f
a, = »408, To = 31,3, r, — 14,6.

Das Absprengen des Steges von der Bewehrung konnte
wegen der Entfernung des letzten schiefen Risses vom
Balkcncnde erst s[)äter erfolgcr: s .Abbr.dg S Ks be-

deutet also in diesem Falle ein Hochziehen der Eisen in

der Nahe der Auflager ein Verdo|>pcln der Bruchlast- Auch
die primäre Ursache der Zersttming des Balkens, die

schiefen Ris.^e, s-.ini bei derse'.beii Belastung, aber vom
Aiiilagcr enticrntcr aufgetreten wie beim vorhergehenden.

Hierbei dUrfte auch eine andere Ueberlegung erwilmt
werden. Es ist schon bemerkt worden, daß die Risse von
der Stelle des grö&ten Momentes an nach und nach gegen
die Auflager hin auftreten. Diese Erscheinung ist eigen-

artig ftlr alle B.ilkcQ. Sie geht von einem Zentrum aus
und wird von demselben auch immer wieder beeinflußt

und unterhalten Daraus ergibt sich die erste Bruchgelahr
an derStelle des Zentrums, als welche dieStelle des größten
Momentes zu gelten hat Werden dort die hieraus sich

ergebenden S(jannungen vom -\l.iterial noch aufgenom-
men, SD wird eine Bruchgetahr a.linählich für immer näher
und näher dem .\uflagcr liegende Querschnitte entstehen.

Die sich ergebenden Spannungen haben aber je nach
dem Qut?ri [ •M l ti u . ers< 'ucaene Richtung- Damit ist

schon ausgt lr ; .1 i.i,. die firuchgelahr auch su der Rich-
tung der lu^^c r Liu; r.u einem betnflandBii QiMfichailt
in Beziehung gebeut werden mufl. Bei foitfoifeitender
Belastung wird dann die angedeutete wellenarliR wirkende
und sich iortscttende Erscheinung bei ihrer Wanderung
zum AuOager aa der Stelle des geiingsten WidcfStandes
den Baiken tnr ZersiOrtmg bringen.

Wahrscheinliches Ergebais dieses Versuchet.
Unter 45* hochgezogene Eisen an den Enden lieferten

einen ithnlichen Brtich wie in vcifaergehenden Falle, doch
wurde derselbe um den nodimaUgen Betrag der enien
Bdastung Mnatiageachobcn. — trunwtnwgwm

Die BiienbeleiirKointruktlOiMii dar
Vm DipUIOf. S.

e Bauausführung wurde mit großer Sonialt be-
•Mrkt FUr die Mischung des Betons der Grilndnn'
gen und der Eisenbeton-fConsiruktioncn wurde eine

grOflere Beton-Mischmaschine System Aebi & Co. in Ztlrich

benutzt Der Portland Zeinent entsprach den gesetzlichen
Normen, der Schotter wurde aus einem Kalksteinbruche
in Malmsheim gewonnen und k.ini gewaschen zur Verar-
beitung;, .uieierdeni kam Nei -, ns.ind ^ur \'ervvendung.

Die K Duslruktirm der I etirgerilsle und der Verscha-
lung des Mitlelselultes ist aus den --Vlibiklgn 15 und 16
ersichtlich, die Verschalung des Turmes .lus den -Autniih-

men Abbildgn 10 und u in No 15 und 16

Der .\uitragzur .\usfUhrung erlolgte am lo- März 1906,
mit der .\usfUhrung aoUte aber am 1 April begonnen wer-
den. Vertraglich sollten alle Decken und Wtade am
24.]uni,derlurm bis zum GlockenStubl am sr. Juli 1006 fei^

tig erstellt sein. Infolge der schon erwähnten wiederhol-
ten Arbeits-Einstellungen durch die BaupoUaei konnten
diese Fristen nicfat eingehalten weiden, die Arbeiten sogen

14 Oktober 19A

Muknaklrdin In SMOgut tscbiai an n«.
~ Zlpkes ia zaiUh.

aidi viehnehr bis Ende November hin. SVmtiiclie Aci>ei>
ten konnten aber bei milder Witterung vollendet weiden.

Für sämtliche Arbeiten war das MiscbtmgSveihUtnis
des Betons zu i ; 5 vorgesehen, d h. es find to^IVPoft-
land-Zcment auf i «<>« fertigen Betons verwendet.

Die Baupolizei bezweifelte gleich bei Beginn der .\r-

bcitcn die tiUte des verwendeten Betons und beanstan-
dete nurhher die bereits ausgciilhnen Bauteile Hierauf
Sind einerseits auf dem Bauplätze aus den iiir verschie-

dene 'Ccilc fertig gemischten Materialien BetonwUriel er-

stellt, anderseits solche mit den auf dem Baui)latze be-
hndliclieii -M iterialien durch die .Material l'rüfungs;mstult

der kgl. Technischen Hochschule in Stuttgart gelertigt

imd einer Untersuchung unterworfen worden, versuche
sind einmal mit den genannten Probewarfeln aus Beton
ohne Eisen-Einlagen, das andere Mal mit soldien aus
Eisenbeton vorgenommen worden. Zu den Versndien
mit Eiscnbetonkorpein siod Wttifel, ans den bereits ans-
gefObitcn Stulen neraoiteaigi, verwendet worden.

99

Digitized by Google



f.

t)a» WaehrnggreAtMlOiii der Prob«Wülfel aus Beton
war durchweg i : 5, das Alter schwankte zwisdien 18 und
[6 Tagen, die Druckfestigkeit zwischen SS und 14s l«/4«.

)ic verschiedenen Ergebnisse dieser Versuche können auf
den Umstand zurückgeitlhrt werden, daß ein Teil der Würfel
durch unerfahrene Leute aufdem Bauplatze und wahrschein-
lich nicht im richtigen Mischungsvern&hnis sowie nicht mit
dem richti>jenWasscr7iis:it7aust;c'fUhrt wurde Kcrncrstammt
das Material cinincr froi irw lincl vnn dem dir die Grün-
düngen der Umlassungswände besiimrnten Material

Von den einRelielerten Kisenbetonlcörpern, die, wie
erwähnt, aus bereits erstellten Hauicüen heraus^jesägt wur-
den, konnten nicht alle dem Versuche unterworfen wer-
den, weil meistens die so herausgesägten Körper stark
vertetzt oder fn» htadOi^ wmn. Ein Teil Kdv-
per, dem ZaumBenhaBa nodi bestand, d. k wo die
EiscB-Binlagen nicht Herausfielen, konnte einem
Drackrenuche unterworfen werden; hierbei mußten die
noch vorspringenden Eisenstibe tum swdtCll Male ab-
gesägt bczw. abgefeilt und die DruckflldMü mh einer
lOrtelschicht aus Portland -Zement übertORen werden

Nach genügender Erhärtung; sind die Klilchen pehobeU
worden, worauf die l'rUfunf; stattfinden konnte. Die ersten
Risse traten bei 50 beiw 84 kmcai Uruckbc.inspruchunj;
ein. Es ist kaum notwendig, zu bemerken, daß solche Prll-t ,_i— |»4B(cl»dat

diflcken dnidillöbcfaiinilxweiparallelenDruckfllclien ver-
sehen. Die BnidibeiMtung betrug rd. A40 ki/fca

Aus den vorher angeftlhrten Gründen entsprechen die
Ergebnisse der angestellten Versuche mit ProbekOrpeni
den allgemeinen Bedingungen nicht Betrachtet man aber
die fttr den Turm ermittelten Spannungen, ferner die
Schwichimgen, weichen die Versuchsknrper durch ver-

schiedene Operationen unternorfen w ircn, so kann aus
diesen Krgchnisscn kcincs»cj;S ein Schluß Uber die Festig-

keit oder gar Sicherheit der AiistiihniriK ^jczogen werden.
Das kßl «ilrtteniiicrpiscrn- N!:;iisi<'ni;n; erteilte dem

ortlichen Baukontrolleur die Weisung, so lange ein beine-
digender und sicherer Nachweis nicht erbracht werde, daß
die Standicstigkeit des Baues nicht sefährdet sei, wenn
die bereits ausgeiatuteo Beton- tnd Eisenbeton-Arbeiten
am Turm und Kirchenscfail! belassen wttrden und auf den-
selben weitergebaut werde, auf Beseitigung der beanstan-
deten Bauteile zu bestehen. Gleichzeitig wurde verlangt,

fUr die Pfeiler- und (iewolbe-Konsuuktionen desKiccbcn-
Schiffes Porjjhyr-Schotter zu verwenden, woräiif die fernefen
Arbeiten am Bau cinecstellt wurden

Hieraul ist von ocr Material-rrüiiini^'-ansra!'. der kgl.

l echnischen Hochschule in Stuttgart eine Reihe sorgfäl-

tic durchgeführter Versuihe mit von der Baustelle der
Markuskirche entnommenen, z. T. gewaschenen Materia-

lien und vetachiedenen IfischungsvüfaftHaissen sowie vei^

L L L W E TTTT L L ü
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Alihildg. 1; and i6. Konitruktion der LcbrgtrStic fflr die Kii(DbcioDj;cw ^ibc dci Mittclichitfci.

wiederholte Absagen usw der Fiscnbetonkoriicr verletzt,

die Verbindung /wisclien Beton und Kisen aufgehoben
wir<l und erstcrcr somit einen bedeutenden Teil der ur-
sprünglichen Festigkeit durch diese Maßnahme eingebüßt
haben wird. Feiner ist es eine bekannte Tatsache, daß aus
feitigen KmistnilgtlMen faMamgeachiiittsiie Wttricl eine
Uetnefe Festigkeit aufweiieo, als wenn mit dem gleichen
Material unmittelbar Probewürfel erstellt werden.

Ferner wurden von der Material-PrUiungsanstalt so-
wohl der an dem Bau der Markuskirche verwendete Port-
land-Zement wie auch das verwendete Sand- und Schot-
ter-Material einer gnindüchen Prüfung unterworfen.

Der Zctnent ergab bei der Normenprobe naeh 7 Ta-
gen eine mittlere Zugtestiukeit von 18,3 i^t'qcro, nach 28 Ta-
gen eine solche von 2'. ^ in; ^cm I u r Zement bestand
auch die RaumbcstandiL'keits Proben vollkommen

Das Sand- und Sc n m : e rM :r. e r i.il Is.". in l ezug auf

schlammigeVerunreinlguDg untersucht worden, fcsergaber»
sich beim Sandj.fi'oScliIainm, beim Kalkschotter 2,65»/» Es
istaber zu bcmcrken.daß das Sand-und Schottermatenal kei-

ne gleicbaitigeQualitätaufwieseninfolgemschicdeiierUm-
stlnde bei derGewinnunR.unddaßdieselbendabernorgew»
sehen zurVerwendung gelangten. Zu Verpleichszwecken ist

lerner ein Sandsteinkorper von dem am Bau verwendeten
Material einerDruckprobe unterworfenworden. DerProbe-
kOrpcnein Wülfelon97«Kantenllage,«iird*trordemZer-

Vernüschtes.
BiacD neuen Bewela fQr die WideritandsOtdckeit de«

Eifcnbetoni auch bei Explosionen teilt .KnglneeringRecord"
in der Nr vom i .\iig iQoSmit Danach sind Arctylcn-Gas-
beh-ilter im Dailuauni einer in Eisenbeton hergestellten
l'abrik c\ploilicrt und haben, troudem die l erister und
Türen z T aus dem Gebäude herausgeschleudert wurden
und einige massive Gebäude in einiger Entfernung von
der Fabnk noch BaachMdigunjBeQ erhielten, an dem Eisen-
betongdilwle weiter Itebien nchaden angerichtet, als daA

loe

schiedenen VVasserzusatzeii .
1 irgenommcn, welche Ergeb-

nisse zeitigten, die wie iolgt zusamtiiengef;ißt wurden:
„Die Ergebnisse der Dnirkversuehe, die sich auch auf

verschiedenen W asM r^us erstrecken, zeigen, daß die

nunmehr verwendeten M itcnaüen beim Neubau der Mar-
hat-Kirche, zu Beton verarbeitet, bei lidtfipn Wasser»
Zusau (6,5% vom Gesamtgew icnt der venrandeteB Mip
terialien; imd bei dem Mischungsverhältnis i Teil Zement,
3 Teile Sund, 2 Teile Porphyr-Schotter die vorgeschrie-
bene Bruddestigkeit beaitseiv und daß die ProbewUrfel,

bei welchen statt PorphynSchotter gewaschener K >!kstein-

Schoiter von Malmsheim verwendet wurde, eine Bruch-
festigkeit von 192 bezw. i-6i«ii'qcoi ergeben haben. Wei-
tere versuche, wobei den Probckorpern teils zu viel, teils

zu wenig W.-»sser zugesetzt oder .nndere Mischungsverhält-
nisse, als bei diesem Bau vorgeschrieben, genommen
worden sind, haben nur theoretischen Wert, /eigen aber,

daß nur geringe Wasserzusatz- oder Mischungsverhältnis-
.\endtrungen einen ganz erheblichen Einfluß auf die Festig-
keit und Güte des Betons haben, der teilweise so weit

gebt, daS nicht einmal doppelte Sicherheit bei der hOdiit-
snllssigenInanspruchnahmevon 4oi«/taaTOrhaadenwire.*

Aui Grund dieser l^ntersuchungen und dieses Berich-
tes wurden die bereits ausgeführten Eisenbeton-Konstruk-
tionen nicht »ehr beanstandet, und der Bau konnte ohne
Aeodenmg mit guten EMlge lu Ende geführt «erden.—

die emnoniesdilendeRen Deckel der Gcläße ein Loch
durch aas Dach geschlagen haben, das übrigens aus einer
Verbindung von Zletjcln unil Beton mit Einlagen von
Kahn-liiscn bestand. Eioc halbe .Stunde nach der Explosion
wurde der Betrieb in der Fabrik wieder an^eBomneo.—
Uk«lti Einlze CrietaliM nemtnt BlttabalM-VanaMkCL — DIt Bliciib«-
toB-KoDttrulitloaeadarMirkinkiKlwIaStattSHKScklaB)—Vcrolicblc«.

V<tU( dar DratKüta B«u«<laii|. O- m. b. H, 8«rlui. PSr dl« RcdaküM
vefaMwoflUeh l'rllt Blialaa, Bartla.

BacMrackaral OoaUv Schcack Nackfl«., P. M. Weber, Berti«.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
IVnTTFlT IINr.FN ÜRFR=

ZEMENT, BETON-UND EISENBETONBAU
UNTER MITWIRKUNG DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND •DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

m
V. JAHRQANO. No 30.

AbbUdg. I. Getamtuiticht der Tollcodctcn KitcDbihobrllckc.

EisenbahnbrOcke in Rothenburg
ImZugedernormalspurigcnKleinbahnHorka-Rothcn-

I
bur^-Priebus wurae in der zweiten Halfic des vori-

' Ken Jahres innerhalb 4 Momiten eine üetonbrUckc
Ober di^e Neiße oberhalb Sieinbach O.-L ausgeführt. Die
Bahnachsc schneidet diel^usiuerN'eiße beikm42 + >2<; der
Flußstation. DieHochwassermenge mußtemit '461 cbm/Sek.

anKenommen werden. Das Durchflußprofil fUr die Brücke
war auf Grund eines wassertechnischen Gutachtens zu rd.

6oo<i>>> iestgesiellt, soduß bei größtem Hochwasserspiegcl
1461

eine mittlere Geschwindigkeit von — = rd. 3,44 n/Sek. in
600

der BrtlckenöHnung entstehen muß.
Anfänglich soluc eine eiserne Brücke mit 3 Ocffnun-

§en zu je 50» gebaut werden. Mit Rücksicht aber auf

ie Vorteile, welche die Ausfuhrung eines massiven Bau-
werkes brachte, nilmlich geringere Kosten — an der Bau-

Abbildg. 5. Aoilahruiig der GcwOlbc.

O.-L. Von Ober-lDgeaieiu Hart io Berlin.

Stelle war vorzüglicher Kies vorhanden, — Fortfall der
Unterhaltung und unbeschränkte Dauerhaftigkeit und na-
mentlich aucn wegen der vom Unternehmer gewlhrleisteten
kurzen Bauzeit wurde derBetonbrUcke der Vorzug gegeben.

Dos Bauwerk, dessen Gesamtansicht Abbilc^. i dar-
stellt, während in Abbildg. 2 der Längsschnitt, Grundriß
und Aufriß, in Abbildg. 3 schließlich eine Reihe von Quer-
schnitten wiedergegeben sind, besteht aus 5 Dreigclenk-
bogen von je 30« Lichtweite. Die Breite der BrUcke zwi-

schen den einlachen schmiedeisernen Geländern beträgt

4.5 «. Die Beschaffenheit des Baugrundes war recht ver-
schieden und deshalb konnte die Gründung der Wider-
lager und Pieiler nicht einheitlich erfolgen. Der obere Teil
des Geländes bestand in einer Stärke von etwa»— z.S"»
aus scharfem Ries. Unter dieser Kieslage befand sich beim
linken Widerlager Kies mit l^hm durchmischt und dar-
unter fester, grauer Ton. Bei den 3 ersten Pfeilern war unter
dem Kies steinfestcr, grauer Mergel, der kein Wasser durch-
ließ und nur sehr schwer gelöst werden konnte. Am vier-

ten Strompfeiler folgt auf eine etwa a »> starke Mergel-
schicht scharfer Kies, während beim rechten Widerlager un-
ter einem sandigen, festen, gelben Lehm dichter, harter Kies,
der die Festigkeit von weichem Sandstein hatte, lagerte.

Während das linke Widerlager und die ersten drei
Pfeiler ohne Zuhilfenahme von Spundwänden ausgeführt
werden konnten, mußten für den 4 Stroinpleiler und das
rechte Widerlager Holzspundwände eingeschlagen werden.
Infolge der Festigkeit des Baugrundes war ein Hinschlagen
der lö"" starken Spundbohlen troü kräftiger eiserner Schuhe
in der vorgesehenen I Jinge nicht möglicn ; die Bohlen mußr
ten vielmehr gleichzeitig mit dem .Aushub der Frdmassen
niedergebracht werden. Das rechte Widerlager ist gegen
Unterspülungen bezw. Auskolkungen durch einen mit Be-
ton ausgefüllten Fanged:uiim geschützt, während die Pfeiler

und das linke Widerlager g.anz besonders tief geführt sind,
sodaß auch das reißende Hochwasser der Neiße keinen
Schaden anrichten kimn.

Die Abmessungen der Widerlager und Ifeiler sind aus
den Abbilden 3 und 3 ersichtlich. Die GrtJndung ist so aus-
gelührt, daß eine höchste Bodenbeanspruchung von 5
nicht überschritten wird In der Gclcnkhühe besitzen die
Pieiler eine Stärke von nur » " Um ein .\bscheren an
dieser Stelle zu verhindern, ist der Beton durch Eisen-
einlagen verstärkt.

Die Widerlager und Pfeilerfundamentc sind, soweit
im Trocknen gearbeitet werden konnte, in Mischung i Ze-
ment ; 10 Ncißckies gcstam])(t; für den Pfeiler IV und das
rechte Widerlager mußten die Fundamente unter Wasser
mittels Trichter ;.Misch 1:6) geschUuet werden. Der Be-
ton der aufgehenden Teile der Widerlager und Pfeiler ist
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in Mischung i :8 hergestellL OieStrampfriler
erhielten an der grsen den Sirom gericfap

teirn Spitze eine Graniibekleiduns Das
Lehrgerüst (AbbildK 4) erhielt im rlußge*
biete proße Oeflnungen, um bei cmtrctenr
dem Hochwasser B.iumstSmmcn und an-
deren (.t'ijcii^'.iuidcii Ucieii l'urLbjiunj: zu

gcM«tU-n l>urch krauij^c Piahlc.die in Ab-
ständen von 2 ra cin(,t r;irr.nit sir«!, wurde
außerdem das dcfiist ^u-^en einen heilifjen

Anprall schw eri r Ko^in r liirschUizt. Diefie-
lilsie sind aul Si hruubentopte gestellt Das
Holz i»t aui Ilic|{iMij( mit 8o acf««, aul Prea-
•ung mit soMn« Dcansprucht Im gin»
xen wurden 3 Gerüste hergerichtet FQrdea
t und 4 Kosen wurdendicGcrfistcdereisteo
Beiden HnuPKen wieder ventendet Der
Betonierung lolgte die AiisrflsiunB, mit der
an den Widerlu|;irrn begonnen und nach der
M Ite hin vorce(;anKen ist Meliliare Sen-
kungen der Gc«01be knnnicn hierbei nicht

festjiesttlit werden Abbildj? sgibteinbUd
von der AuitkUhrung der CjewOlt>e. —

Einige ErgebnlMeneocrerBlMnbetofi-
Versuche

derFirma Dyckerholf &Widmann A.-G.

Vonrar. Ktbalirn >nf dtf HaupivrrMUBialiAt Öct
,D«ai»ch(o BctoD-VcreiM* 1908 «M DieL-Iaf'
W. Lalt, IMRkiw der Pinn tiydicfli«« WU>

mum k.-0, la MlmbaiCt ifirtialiMm
|ie Beobacbliiiiii des Entstehens eines

I
schiefenZ«4(ritse»unmiuelbarvordem

' bochitezopenen Eisen, der schließlich

als die pnmttre Ursache der Zerstörung er-

kanniwurde, liihrt zu einer Hindurchführung
derhoch^ezoyenen Kiscn fiurchden Balken-
tcil, inncrh.ili) dessen schicte Risse Uber-
haii|)t mupbch sind (H-ilken 10, Abbildgn o
und 10) Oici wnrd zwischen L.istpunkt una
Aiiihiner sein Es ergibt sich dann cm Teil

der Ilennebiqne-Arniierunii. die bekannt-
lich noch UUgel hinzuiUgt Die ersten Zug-
risse treten aul bei 6300*1 mit = 36.1,

o, — 565, To — S,i, I, ^ 3,4 i<»,'qciii Dieser

It.ilken bewährte sich besser als die vorher-

Sehendcn. Der Druch erlolk'tc bei 24800!'»,

. h bei = 160,8, — as^'i ^0 =- 3^ 3.

Schiele Kisse traten auf (s Ahbildg 10),

deren UecinäussunK, wasRichtunK anliin({t,

durch die hochgezcKcnen Eisen unschwer
zu erkennen ist. Erst bei Uebergang der
Eisen in die Druckzone kOnnen sich die

srhideo Risse in der bersMi baapfoelicoeii
Weise weiterentwickeln,am schirell}fdi.wie

bei den vorhergehenden Balken, die Ze>
Störung in demselben Verlauf herbeizufüh-
ren. Längsrisse im l^nterüurt führen 2U der
Annahme, d.iii die f-'.isen d.ui Bestreben hat-

ten, durch denselben durchzudrücken.
Während nun bei den vorhergehenden

Balken die primären ZersiOrungsrisse bei
einer Belastung von 14' autireien, erschei-

nen sie hier erst bei i.S 1 Es ist diese Er-

Sihemung die wesentliche dieser Beweh-
rung, weil ein Hinausschieben des Auftre-

tens primärer Risse, deren Uebergang zu

solchen sekundArer Natur die Zeniiörung
des Balken« berbeiftthren kann, tOr densel-
ben in jedem Fall «Is gUnstig betrachtet
werden mu(t. FlachboGhicesoReneEiseBhi^
bcn also die Bildung der ZCfStAnilliMr*
scheinungen hinausgezogen.

Die Rechnung nach den Leitsitzen er-
gab lür die Eisen im Untergurt eine Bean-
spruchung von 2;: 1 H, also einen Wert,der
noch nicht einmal die obere Streckgrenze
erreicht, w,*ihrind die Beansi>ruf hung des
Eisens in Wirklichkeit tiereiis die Fließ-

titenze trreicbie Ihcs .^cigiesich auch da-
durch bestätigt, daU man nach Entfernea
des Keions nur an den unteren Eisen losen
Zunder wahrnehmen konnte. DasAbspren-
nrn des Betons durch die Haken, das alt
«gentlicbeltnidieEtdieinuBf gdlan dllilM^

NOtse^
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eriolRte also kurz vor Eintritt der Er-

schApfunK derZu^fcsiiKkcit des Eisens.

Die Bruchlast war 28400 kg; doch er-

tolgte der als eigentliche primäre Ur-
sache geltende schiefe RilS schon bei

18000 Dieser Last entsprechen Span-
nungen von cTj — 99,3, o-, = 1575, ro =
» J,8, T, — q,6 »g/ieoi.

Das VerhaUnis der den primären Riß
hervorrufenden Last zur Hruchlast ist be-
merkenswert, weil der Abstand beider
hier sehr groß ist. Dies hat aber eine
Aenderung der ganzen Auflassung von
dieser Konstruktion lur Folge, denn ein
Bauwerk wird immer noch als in gew-is-

sem Sinne traglählg bezeichnet werden
können, wenn vorhandene Risse erst bei
einer Last den Bruch herbeilühren, die
doppelt so groß als diejenige ist, welche
ihr Auftreten hervorrief.

Wahrscheinliches Ergebnis.
Ein flach hochgemgencs Eisen ver-

hindert zwarnicht die Bildung von schie-

fen Rissen, läßt aber den Bruchriß und
damit die Bruchbelastung viel später

entstehen, als bei einem steil hochgezo-
genen Eisen der Fall ist.

• • Dieser Versuch wird nahelegen, daß,
um den schielen primären Riß zu ver-

meiden, oder ihm doch seine Wirksam-
keit zu nehmen, die vorige Konstruktion
dahin verstärkt wird, daß in der Nähe
der Auflager noch Eisen unter 4S* hoch-
gezogen werden. Es entsteht dann ein

aus dem 2 und 3 Fall zusammengesetz-
tes System(Balken ti; vergl. Abbildgn.
11 u. 12) Die bei dieser Verbundung enl-

stehenden schiefen Zugrissc beweisen.

Ij i -T~rTxpn""-f."" *
) » * 1 1 ' l ., t-

T '

|L>iI-rrl-;-\l 1 1 1-f T II H
|l

Abbild^. 9. Balkea 10 c.

Abbildf. II. Balkco 11 a—e.

1 = r
Abbild^. 13. Balken 4 a—c.

ff

Abbildf. IS- BalkfD 5 a-

-r- ,1^

AbbUdg. 17. Balkca 6

21 Oktober 1908

Abbild^. 10. Balken 10 a—e. Obere Eiicn (lach bocbfctofen.

Abbild;, la. Balkca 11 Obere Biicn aolcr TcrichicdcDcn Wiokcln hochgeioceik.

Abbüdf. 14. Balken 4 a—e. Obere Ei»en an vctschicdtBea Siellcn ho«bgcto|ea.

J
b.1F.3i

i .

Abbild^. 16. Balken j Untere gerade Eilen and RSgel.

Abbtldg. 18. BaUcn 6 1 UiBiulO|uo([ (endet Eilen Im Obergnit.
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daß hocht'czogene Kiscn von Einfluß aut die Richtung der
»cbicfcn Risse sein müssen D.idurch wird aber ohne weite-

res bestäiigt, drtß die hochgczogencn Eisen schon vordem
Bruch wirksam nevestn sind. Mun sieht überall das Bcstre-

tNfi der Risse, senkrecht zu den hochgezogenen Eisen aul-

sutmen. Dies beweist die UcbertraKunfi von ZuKkrälten

01100 die KlfeB vor den AHfWtMa der Risse Die eisten

iriik«iiMaHigelremiibeis*eoK>ciit <>» = ßi.S. o, ^ 504,

r,= 7,1, Ti= 3.t kg/fcn. Der Bruch erfolgte bei 26900 ks;

nach den Leiisützen ist dann «^a i5(,>. <'«~i39z>T|>~34.o,

Tj = 14,5 kg qcn, Diese Werte können aber einen Bruch
im DrucKgurte (s Uild 12), wie er tatsächlich bei zwei Bal-

ken ctiol|(te. nicht rechUertiRcn. Dabei ist ru bemerken,
diiS Bitr cm einziger Eisenquencbniit fluch hochf^ezoKen ist,

«Ibtend in steiler Richtung zwei Querschnitie m Anwen-
dung gebracht worden sind. So läßt die Rechnung er-

iekm, daß dieser iialken ebenfalls an sekundären Er-

echcinunKen zugrunde ging, noch ehe der Widerstand
seiner Nlaterialien in ihren Festijtkeiiseipenschalien er-

schöpft war. Das flach horhsczont-nc Kiscn hat durch
eine zu proßc Inanspruchnahme eine große Längcnände-
run« erhallten und dieselbe aul den Beton Ubcnniecn, der
schließlich reißen mußte Der nun entstandene Riß wurde
in die ri.ntc bei großer Helasrunn wcitergeftlhrt. Die Platte

wurde dadurch bedeutend gi srhwarht und mußte anDruck-
ersrheinungen zugrunde gehen Ks dtlritc aber dem steil

boch|{czogcnen Eisen keine besondere Wirksamkeit zu-

gekommen sein ; es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß da»-
eelbe nur geringe Krifte in die Druckzone Ubertragen hat

Wahrscheinliches Ergebnis:
Von nach verschiedenen Winkeln hochgezogenen Eisen

kommt das Üachlicgcnclc zuerst zur (ieliung. Dies ver-

einbart sich auch mit der vorher gemachten l.leberlegung
von der wellcnanigcn Ausbreitung der Bruchgefahr Das
flach hochgelegene Eisen wird eben früher getroffen als

das steil gestellte. —
Beim vorigen System sind die Eisen nach verschie-

aira Winkeln hochKCtogen worden; zieht man aber die-
bea unter Bleichen Winkeln in KerinRen Abstinden

hfldi, so ergibt sich Balken 4 (s. Abbildiin. u und u]-
DiceeBewehrungaber ertaubte noch den durch den sansen
Steg gehendenaoiiefenRiß vom Auflagerweg. ohnedaßder-
selbe durch einhoätgezogenes Eisen getroffen worden wftre.

Seine ErweiterungsmOglichkeit und das hieraus sich erge-
bende Auftreten von sekundären Rissen istgegeben. Bruch-
last 19000 Hg

; a»= i 75. p,= J743, To= 39,3. T, = i6,s ln/qe».

Dieser Versuch gibt bis jeist die besten Ergebnisse, aber
er zeigt auch, dnü hochgezogene Eisen, sollen sie ein Al>-

sprengen des Betons durch eigenes Geradeziehen nicht

hervorruien, so iestzulegen sind, daß diese Kr.llte in an-

dere Zonen zu Ubertragen sind; dies geschieht durch liUtjel

Die vurhcrgchcndi n Versuchczcigcn, (iaLi srhicle Risse

in derNiihc der .Xuihi^cr eine außerordentliche Hruchgciahr
sind, da der Balken durch ihre Erweiterun^stühiKkeit bald
nicht mehr als geschlossen aufzufassen ist. Die sekun-
dljcnBrüchewerden alsEnderscheinung unmittelbardaraus

llfit dn bech^iogeacn Eisen wurde das

f, die am aAmäuen Rfiee Hlhrendon Er-

Jee primlien Risect nicht zuzulassen. Es
feilt dieecn Bacn also die Anfgalw zu, das durch schiele

Zugspannungen getrennte und nach dieser Richtung hin
nicht mehr wirksame Material zu ersetzen. Derartige Be-
wehrungen hallen somit eine direkte statische Aufgabe,
die mit der Biegungslic.insi.riir hung des Balkens in un-
mittelbarer BczieTiungsteht. Nach eincrandcrcn Aulfassung
könnte man sich bemühen, die sekundären Rissecrschci-
Dungen direkt dadurch lu verhindern, daß der durch sie

SetroHene Balkentcil bewehrt wird. Dabei wird die .Aus-

ehnung des primären Risses innerhalb eewisser Grenzen
erlaubt Diese UeberlegungiahnzurBewenruag mit BUgein,
denen somit von vornherein keine bestimmte statische

Attigabe ngeteilt «inl; ob sie aber doch nicht eine ericbe
ttbemehnca, jn n llbctncbmen getwungen sind, iet

Ftage, wckbe weiter unten erörtert werden soll.

Der Balken No 3 jn No. 19) zeigt, wie <lurch das Auf-
treten eines schielen Risses in der Nähe des Auflagers der
Steg von den Eisen abgesprengt wurde. Diet kSu OUT
durch lotrechte Bügel verhindert werden.

WAhrertd die biuchlast bei Balken 3= i48ooii( betrSgt
verdoppeln bei B.dken 5 (Abbildg. 15 u. 16) lotrechte Bfigel
nachAbb.4ain No. 19, wobei oarswn BOgeiquerschnitteun
Nonnatsehiritt «ffkcttk eHeiB beiaalie die^ruddaet; äebe-
trägt 27zooiig undderaoittpfediend: -= 164.7, 9, — 2549^

= 36-5. ^1 « IM Bei allen drei Batken 5 wird
wiederum das Atmreien des schiefen Zugrisses in derNihe
der Aufliurer beobachtet Das Absprengen des Steges vom
Eisen kann infolge des Einflusses der BUuel nicht statt-

finden. Die Bügel können aiier nicht verhindern, daß sich
besagter schiefer Riß in dem Uruckgurt fortpfl.mzt Die
BOgel werden dann entsprechend der Querkraft aus dem
Druckgurt herausgezogen unter gleichzeitiger Erweiterung
des schiefen Risses. Die Zerstörung eriolgt dann in der
verschwärhten Platte infolge von Druckspannungen. Dieser
Versuch läßt noch keine SchluHfolgerungcn in bczug auf
SiÄrkel>cmessung der HüK'cUu lialken 6 ; Abbildg 17U 18)

lehrt vielmehr, daß Hil^^'cl in einer sicheren Zone durth
eine sichere Konstruktionsweise gegen Herausziehen zu
verankern sind, soll ihr MaieriaT in seinen Feetigkeite»
Fligenschafien ausgenatzt werden. Aus den beiden Tenten
Versuchen ist ersichtlich, daß eine VeischwXchung des
Druckf{unes durch Zuvrisse hintangehalten werden muß.

Wird die Platte als der allein wirksame Teil des Bei-
kens, der bei der Aufnahme von Druckspannungen in
tracht kommt, angesehen, so kann also die Ausdehnung
eines schiefen Zugrisses nur bis dahin erlaubt werden. Die
Platzfragc einerseits und der geringe Durchmesser der
Bügel andcrsciis drangt aber dazu, die ÜUgel über die ganze
Ausdehnung des schielen Risses von der Unterkante bis

zur Platte zu verteilen. Es sollen deshalb dieselben auch
über die Zugzone, in der eigentlich Risse bis zur Null-
Linie oder acrcn Nähe rechnerisch angenommen werdei^
verlegt werden. Daraus ergibt sich mit zwingender Not-
wendigkeit diE dann auch den BOgeln eine statische Be-
deutung beiiHoieaeen ist Ihre Wirkung inneriialb dieses
Teiles des Balkens könnte dann eine ibaKcfae nie «He-
{enige der hochgezogenen Eisen sein.

rfach den vorstehenden Ueberlegungen werden nun
beim nächsten Versuch Balken 6 (Ahbildg ty u. 18) BOgel,
und zwar 4 Kiscmjiierschnitte im Normatscnnttte verwendet
und CS «ird eine suhere Verankerung durch Auihaiigen
am Obergurteisen erzielt Dieser Kalken liefert dann auch
eine Bruchlast von 30800 kf und dementsprechend ein

», =3 27S0, o, — 177,7, Tj = 3<).S, = 16,8 ng qcm. In der

Nähe lies .Vuüagers treten mitten im Stege Risse auf, deren
zu den BUgeln senkrechte Tendenz unschwer zu ersehen ist

Diese Risse treten kurz vor dem Bruche ein; sie erklären
sich dnhin, daß die Bügel Uberbeansprucht waren und in-

io'^'L' ccr d.iüi:; vcrtjundenen größeren lJin.i.;cnanderung
die Zuglestigitcu des Betons an diesen Stellen erschonlten.
Werden die BUgel aui Grund derAuBaSsang des Balkens
als ein quadratijiches Fachwerk, wobei der Druckgurt den
Obergurt, die unteren Eisenetniagen den Untergurt bedeu-
ten, berechne^so witren dieBQgel auf diedoppelte LKngeder
Entfernung des Druckmittelpunktes vom Zugmiitelpunkt
zu verteilen. Dies gibt l)ci einer Belastung von .tsooo kg

eine Beanspruchung der Bügel von 2700 kg. bedeutet aber,
daß die obere Streckgrenze, die in manchen Eällen be-
deutend höher lag, kaum überschritten wurde Der breite

Riß, der so und soviele Bügel trifft, kann atier nur da-
durch entstanden sein, daß letztere aber liie obere Streck-
grenze beansjJrucht gewesen sein dlirlten I ür die Praxis
ist dies insolcrn von Wert, als daraus hervorgeht, d.iß

die eben zugrunde gelegte Annahme des quaarutischen
Fachwerkes nicht gerechilertigt ist, vielmehr wäre wahr-
scheinlicher ein Fachwerk zugrunde tu legen, dessen t

'

einselne Felder entsprechend Moment und Querkraft <

AuHener ii«g ea Ubge sunehmea. Nach «elcher Reael
Um «Mebdien eoH, fit T ' '

Vermischtes.
Der Verelif deatacber Portlaod-Cemenl-Fabrikanten hat

itt eeiner aiiBerordentlichen General-Vetsamminnft die
eai 13 d MiSw in Heidelberg ugte und aui der fast nlic
deutschen Portland-Zement-Fabnken vertreten waren, nun-
mehr Uber die neue Fassung der Normen Beschluß ge-
faßt (vergL die Ausführungen in No. 18). Diese Aenderun-
een beziehen tich auf die Einführung einer dem praktischen
Bedürfnis entsprechenden Prüfung schon nach 7 Tagen und
einer l'ruiung bei Erhärtung in der Luit Ks sind ferner

neue Mtndcsifesiigkeiten angenommen worden, die eine
BrhAhuBg gegeallber den bisherifca um «s'/W bedenieii.

•04

Festigkeiten, wie sie von der Mehrzjihl der deutschen Fa-
briken Übrigens schon seit längerem erreicht wurden. Die
Beschlüsse des Vereins beweisen, daß die deutsche Ze-
ment-Industrie, der durch die moderne Bauweise des Eisen-
betons ein nenee «reites Abseugebiet erechloiaen is^ eich
ebenfalls \a fortschreitender Entwicklung befindet —

Ubilt^ t:itrnh.ihnhr(lckc Iq Rnllimburg O.-L. — Eini(c EravIMlIS
ncutrcr tiKnbvton Vcraaelie. • ForiHtiuag.) — VarnlMlllci. —

VcfUc d«r I
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN UBER=

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU
• «««««««««««««««««««««»
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS * *

V. JAHRGANG. No ai.

Die Eisenbeton-Konstruktionen der katholischen Garnisonkirche in
Von InKenieur Jos Gaugusch in Kiel.

Kiel.

Ausfülirung bestimmt wurde.
Aus dem Grundnß(Abb.l),

dem Längsschnitt ^Abbildg.2)
und dem Bild dcrKirche wäh-
rend der Ausführung (Abb. 3)

ist die allgemeine Anordnung
und Gliederung derKirche zu
ersehen. Hei emer Länge von
33.' einer Qocrschin-Aus-
dehnung von 1

5,40 n> und einer
Mittelschifibreite von 13, 19'<>

besitzt sie eine Oberhäute Flä-

che von etwa 670 t", von wel-

cher 550 q*» auf das Innere ent-

fallen und von dieser Flächt*

wiederum 4001"! auf den Lai-

enraum. Samt licheDächer des
Baues einschlicülich der Zwi-
schendecken, Emporen und
Turmdecken sind in Eisenbe-
ton-Konstruktion erstellt wor-
den. Uie Uachhaut selbst ist

mit nur 6,5 cm Stärke ausge-
führt. Die Dachkonstruktion
wird durch ein untergemauer-
tes Gewölbe venlcckt.
DieHauptTragkonstruktio-

nen dc^Dachcs bilden zweiUi-
agonalbinder von 22" Spann-
weite aus Eisenbeton. Vergl.
dcnDachgrundriB{Abbildg.4),
die Ansichts- Zeichnung des
Binders (Abbildg. 5) und die
in No. 22 nachfolgenden Auf-
nahmen (Abbildgn. 6 und
Der Winddruck wurde mit
Ijukj/q» scnkrechtauf diege-
troffene Dachflächcangcnom-
men. Dies ergab auf das Qua-
dratmeter Horizontal Projek-
tion i75k«'T»i. Nach Berech-
nungderauf dieKnotenpunkte
fallenden Lasten /'— Pj und
der Reaktionen /I und Ii wur
den die einzelnen Stabkraftc
graphi^ich ermittelt. Hierauf
wurde z. B. fOr den Obergurt

ach den von Hm. kaiscri. Ma-
rine-Baurat Arch. Keim ent-

worfenen Plänen wurde im Vor-
jiihre die kathoIischeGamison-
Kirche inKiel,unter besonderer
Berücksichtigung einer feucr-

sicherenDach-undDeckenkon-
struktion, ausgeschrieben. Für
letztere Arbeiten lag ein Ent-

wurf der Firma Weirich &
Keinken.Kiel vor.wclchcrzur

O, das Biegungsmoment mit M = 6o8cxx) "»k« für teil-

weise Einspannung ermittelt und die Summe der ße-
anFpruchungfürMoment und Druckkraft O, = 546ookf
berechnet. Bezüglich der Abmessungen und der Eisen-
einlagen vergl. die Einzelheiten (Abbildg. 8 und 9).

Die Druckbcanspruchun^ des Betons ist: = 22,7

+ 15,1 = 37,80 kr (qc™, die Beanspruchung im Eisen,
bei — 5 20'nn> Durchmesser = 15.70 qcm, auf Zug »,

= 80C)''Efi<:'n, auf Druck: = 13 - 15. 1 = 226^sh~^. Der
Gesamtzug, den das Eisen infolge Biegung aufzuneh-
men hat, ist gleich e » 15,7-800«= 12550k«. Dieser ver-

Abbildg. 3. KircJic «rkhiend der AiufBhiiuif.
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mindert sich um den auf die Zugzone entiallenden Nor-
maldruck von der Größe : 15, i • 40 (60~ 17.4) — 256ok(.

Obzwar iQr den Obergurt die Beanspruchungen we-
sentlich günstigere waren, wurden die Abmessungen
von Ol beibehalten. Der Unterzug Ui wird auf ZugT>e>
Dtprucht mit »430OO iv. Gewiihlt sind 6 Stäbe von
40 Durehmeaser oiit 4S.36 4 « Quencbnituflftcbe.
DieBeampnidnuig detEiM»s nilZiig betrtgt mitUii:

» 43000:43^ » l020kKf|a^

Abbild);, j An><cht dn
DiiKODtl Oachbioder« mit

ui>d

Spumnagca.

Für die Aufnahme der Scher und Haftspannungen
wurdeentsprechend Försorge getroffen. Zur Aufnahme
der Scherkräfte wurde ein Tel I der Zugeisen aufgebo-

|{eii, außerdem wurden Schetbugel vom Durchmesser
^WB eingeleet Die Diagonale wurde derDruckkraft D
und die Vertikale derZugkraft iH^eotvprecbend bemes-
seo. DMZu<band«uzdeniit2,20BSteiKiiagaberda«
damnler benndUche Uauefgewölbe gefUurt—

Eisenbahnbrücke in Rothenburg O.-L.

IVlic Bösen haben eine S|iunnweitc von 30,"; <» und eine

BJ Pfeilhöhe von 4,2 m ; die statische Beret :lnun^' criolKtc
auf graphischem Wege unter /ui{rundelenunj{ einer

EMMtong voajtaiiiieieiaander stehenden 3^'3 gekuppelten
Normal'TendeniMadiinen mit fe 12t Achsdruck. Die größte
Betonbcmspruchung tritt bei emseitiger Belastung in einer

ifuge

lagerKclenkcn eine Stärke von 70^»
Die Gelenksteine aus Beton Abbilda. besitzen im

Sehend eine Starke von S";™. und die Widerhicscdenke
sind 70 cm stark Die Halbmesser der Bcral.runj.;sll.>ihfn

wurden n^ch den Barkhausen'schen Formeln ermittelt

ie6

Von Obcr-Inj^cnicur Hsri in Herlin (Schluß)

Der Beton der (".denke besitzt zur KrhohunR der Druck-
ftstifjkeit Kis<.-neinl:)^;cn in Form einer Umsrhniirunti Die
Bünel bezwecken ein leichtes Heben der ücicnkkörper
und ermöglichen gleichzeitig eine gute Verbindung mit
dem Anschlußbeton. Die Herstellung erfolgte in beson-
den festen Holaformen mit Beionunterlage. Die Ober-
flldie der Betonunterlase hatte genau die Form der Be-
cflhnmgslUlrhen. Aul diese Weise konnten in korser Zdt
Mnilicne Gelenksteine hergestellt werden. Die Geleok*
steine wurden in f;enauer Lage auf die Gerttste verlegt
und es konnte dann die Betonierung eines jeden ßogenS
zu^-leit h iin ^ Stellen 1)e);onnen und nach a ArbeiliHa|ien
beendet wenien Der GcwOlbcschluQ erfolgte Im Sehtttel
und an den lüimpfem gleichzeitig.

No. si
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Die Bögen sind in Mischung i : s gesumpft, wihrend
die Gelenke in Mischung i : 3 und an den BcrUhrungs-
Bichen auf eine StKrkc von loca in Mischunc i Zement
cu i' V Teilen schariero Sand hergestellt sind. Die Flügel-
und StirniUHuern erhielten mit Rücksicht auf die Gelenke
über denselben Ausdchnungsfu^jcn Die Stirn- und Klüjiel-

mauern sind 1 S ui misrlu Du- wusscrdichtc Abdeckung
der GewOlbc crlolj^tc mit einer dopnelten Lage bester
geteerter Pappe

I'ic f.clenkschliize Abbild^; 7 erhielten eine Ab-
deckung Zinklilct l:|)l:itlen und liit: senkrechten Fugen
der Stirn- und FlUgclmaucrn Zmkblcchnnnen lUr die Ab-
leitunedes Sickerwassers. Die Rfickenflächen der Stirn- und
FlttKelmauem wurden mit heißem Goudron gestrichen.

lieber den SttM^iWIcni befinden sich Auibauien in

EiseBl)«iOB(Abbddir.S),diekoMolartiKaus|iebadctslndaid
als Austritt beim Herannahen eines 2uges dienen sollen.

Ein besonderer Putz ist nicht ausgeführt, vielmehr
wurden die Ansichtsflächen in einer ietteren Mischung
unter Verwendung einer sauberen Schalung gestampft

15ei der Probebelastung durch zwei schwere Tender-
I.okomotivc nseiik'.e sich der Scheitel der V Oeffnung um
5,: ""ra, hei der Kntfernung der Last ging der Scheitel in

die alle Lage zurtlck

Die Kauleitung der neuen Bahnlinie lag in den Hän-
den des F3isenbalin-Bau- und Betr -Insp Heuser, Berlin,

mit dessen Genehmigung der General- Unternehmer des
Bahnbaues, Ing. FriU Schaefer in Gr.'Ucliterlelde, den
Brückenbau der A -G. fUr Beton« und Monierbanm
Berlin Ubertfaf,'en hatte —

— tm .*

AbbiMg. &. la BiacabctaB «wf^MMs

jmtUg. 6. Auibiiduag der Octakc a^Krilcr, im Sclicittl «ad Witahgcr.

BUanbahobrticka In RotbeabjHg OuL.

(Ocvaibel

dn OcInhM und AbdkMu« der OefanfcietHisft

UdMr die Vorschriften für EisenbatanbaintMi.'}
Von Pro«. EmU Mersch in Zsriek.

X. Die Osterreichischen Regierungsvorschrilten deckungcn gegeben. Audi Mr die Nntslasten in Dach-
betr. die Herstellung von TragwerkenausStampI- »«nnien.Wohnriumen, Schulen. VeiSMnnrfunassilen.Tkep-

beton oder Betoneisen. pen, Geschälisräumcn us« sind besondere Zahlenangaben
gemacht Tragwerke, die Erschütterungen erleiden, müs<ienlie im Anfang dieses Jahres erlassenen Vorschriften

der österreichischen Regierung lertallen in zwei
Teile, nSmlich in die Vorschriften ilberdie .Anwendung

von Stampfbeton und ;irmicr:cm Heion bei Hochbauten
und ui solche fiber die .^nwendunj.! bei Straßenlirlickcn *'

Iier auf die Hochbauten bczaglifhc Teil der Vor-
schriften t'hcdert sich nach einer die Hcgntfscrklärung von
StÄtnpflu ton und Eisenbeton gebenden Einleitung in drei
Abschnitte, 1 Bauentwurl, 11. Ausführung und III Prüfung
der Tragwerke.

ruit dem 13 lachen, jene, welche starken Stößen (durch
schwere Maschinen > ausgesct7.t sind, mit dem 1.5 fachen
der ruhenden Nutzl.ust bcrcchncl werden Die Angaben
ülwr Schneelast und Wiiiddruck sind gleichfalls ticmlich
ausführlich. Von 75 H auf 1 qm Crundrißfläche unter ge-
wöhnlichen Vcrhaimissen kann der Schneedruck in Alpen-
gegendcn mit n.ithwL-is:i.ir sehr bedeutenden S< hneefällen
bis zu »CO itg, ura angenommen werden Her Winddruckm im allgemeinen zu 170 kg/qm, ,n außergewöhnlichen

Die Besiimrouneen über den Inhalt des Entwurfes Fillcn, je nach der Ortlicnen Lage, bis zu 2:0 kc;^» an
decicen sich mit dentenigen in den deutschen „LeitsMIien''. lunehincn, kann aber bei Bauwerken, die sich in wind'
Als Grundlage far den Nachweis des Eigengewichtes und geschiiuter Lage befinden, bis aul 75 Hkm ermiftigt
der sonstigen ständigen Bet isrur,^' ist eine reichhaltige den. WArmescnwenkungcn sindiardieCrensenvon—so*
Tabelle über die Einheitsgew u lia der verschiedensten Mi bis +30*C mit einem Ausdehnungskoeffbienten des Be>
den Hochbauten vorkommenden Baustoffe und Dachein

') Vergl. die RrfprrcliaDi; def
MaiiSa.fl, >uwie der lianiOtiicl cn iti N >. 9 u. n.

N(bcDi4chlicb mögt etwthnt tcm, daS die Bricichnung
B«loDel>cD drm dcuHcbcD Spr•c^gtbrlueh bri den iiuammro-
KCittiicD Haaplwttrtem fuwid»r tuli. Mii dietcm WoH toll HcioD
mit Kiteneintarrn oder »rmicrer B;ion bctricltoel werden und des-
halb mofl et Kiicnhcton hcilJin Der B«Iod in ilio der aber-
wtegead« Be»i«DdicUj^ und man eikcani die liaDwidti^c ÜcMieb-

4. Movembcr 1908^

tons = 0,0000135 berücksichtigen
Die Vorschriften Ul>er die Ermittelung der ttuQeren

Kräfte und .Angriilsntonientc decken sich mit denjenigen
der preiiliischen Besiirniniin),'cn Die ilber mehrere Felder
durchlaufenden Dcckeniilaitcn und Tr;i),'er sind also nach
den Regeln für kontinuierliche Tra^;er unter Herücksich-
tigui^g der ungtlnstigsten L;iststeUiingen zu berechnen.
Hlerlici d.irf die rechnerische .\nnahnie des Zusammen-
hanges nicht Uber mehr als drei Felder ausgedehnt wer-
den. Daß diese Beschränkung, die in gleicher Weise auch
in den preußischen Bestimmungen enthalten ist, und oSen-

107

Digitized by Google



bsr eine gröflere Sicherheit benracken toll, UBbereehtiKt
bt und zur Verminderung der Sicherheit beiträgt, ist bei
Gelegenheit der Hesprechuns derpreußischen Bestimmun-
gen in den .Mitteilungen Uoer Zement usw.' igoS No. t

S. 14 einKehend erörtert worden. Absesehen von einem
ganz geringen Utiterschied bei 0,4 ' der ersten Ocffnung
ergehen sich beim kontinuicrlichLTi Iraker mit mehr als

X Oeffnungen sowohl tilrdic siiincli^je Hcl.iHiiing s, als auch
lUr die ungünstigst verteilte Nutrl.asi p jicmiich größere Mo-
mente, als wenn Hie Ziihl der ( Hmingen aul 3 beschränkt
ist. An den Kocl Ii 'leiucn der Winkler'schen T.iljellen für

die Momente der konunuierlichen Träger mit 3 und 4 Ocff-

Dungen läßt sich diese Talsache sofort erlccnnen.

Bei durchlaufenden Tragwerken ist die Deformation
der Sttttien zu beiOcksichtigen. Diese Forderung wird
•ich wenigstens bei den Deckenplatten kaum strengdurdh
fuhren lassen; denn die als Stilizen dienenden Träger-
Rippen senken sich nicht an allen Punkten um das gleiche
Mab ein, sodaß eigentlich jeder Deckenstreifen beson-
ders berechnet werden mUlite. Abgesehen davon, daß
sich solche schwHcritcn Ri-chnunccn für alltftcüche Kon-
struktionen in dci i'r.isis nicht ciirclilüh.ren liisstn, schei-

tern sie schon an dem Mangel bruüclibarer Formeln für

die Kinscnkiing der Eisenbetonträger In Wirklichkeit
cicirhcn sich bei den koniinuicrlichen Dcrkenplattcn die
Einfliissc der Einsenkung und des Drehungswiderstandes
der Trttgerrippen zum Ted aus. Anscheinend bezieht sich

diese Vonchriit mehr nui nüunenartige Verbindungen von
TtBgfim und Slulen.—Ringsum wifliegendetmit sich kreu»
tcndeo, Rleich staikea Eisen-Einlageo versehene recht-
eckige Platten mit den Seiienlingen a und ( dürfen nach
den bei freier AuHuerung fOr die Stützweite a geltenden
Momenten, vemiooert im Verhältnis i* : (a* -f- M), berech-
net werden; vorausgesetzt ist dabei, daß b<i,5a ist.

Für die Berechnung der inneren Spannungen von
Konstruktionen aus Eisenbeton sind folgende Annahmen
maßgebend:

a) ursprünglich ebene Querschnitte bleiben bei einer
Formänderung des Körpers eben:

b) der Elastizitätsmodul des Hetons auf Druck ist zu
140000 kg iqea (also x^is) anzunehmen;

c) die größten Spannungen des Betons auf Uruck und
des Eisens siii Zm tmd unter der Vonusseuung zu er-

mlueln, deS der Beum keine Zugspannungen aufnehme;
d) bei den auf Biegung beanspruchten Tragwerken

lind eodl die größten Spannungen des Betons auf Zug,
und zwar unter der Annahme eines Zug- Klastlzitäts-Moduis
des Betons von 56000 ks/<i<> (uleich dem o,ifacheB Be>
trag des Druck-ETasuzitäls-Modulsl nachzuweisen;

e) bei der Berechnung elastischer l-orm-Aenderungcn
und der äußeren Kräfte von statisch unbestimmten Trag-
werken ist der volle Betonquerschnitt nülf, =140000kl/«»
und den igfachcn Querschnitten der Eisen-Einlagen zu-

grunde zulegen;
f) die Größtwerte der Schub- und Haft-, sowie der

Haupuugspaaniuigen sind nsdi der Anudime naiere sn
crmiiieln.

.M.in ersieht aus diesen cinjclnen Hcs;ininuini;en, daß
mit Ausnahme des Absatzes d gerade so zu rechnen ist,

wie nach den preußischen Vorschritten. Gegenüber den
letileren bedeutet aber Absatz d insofern eine Versdiär-
fung, als die Untersuchung der ZugmiUMMIg det ficMMS
bei alten auf Biegung beanspruchten Batneilen aasuMelleB
ist, während dies nach den preußischen Bestimmungen nur
bei den schädlichen Kintliissrn ausgeseizten Bauwerken
nötig wird. Die anzuwendende Mclan'sche Methode zur Uc-
rechnung derZugspannung fuhrt zu ziemlich umstsndliclicn
Formeln, da die Klastizitäisniodule auf Zug und Druck d.i-

bci verschieden sind — Die betreffende Vorsrhril' s-.c'. luiü'c-n-

bar ein Komiiromiß dar iwischcn den 1 hcorcnkern, die

ihr Gewissen durch eine Hcrcchnunf; der Zugspannung
des Betons befriedigen müssen und den Praktikern, die

sich nicht zu weit von der Inshengeii l'cbung entfernen
wollen. Da nämtich die zulässige Zugspannung des Betons

0,4
tt/«M und sein ZugelastiiilMHmodul— desjenigen vom

Eisen beträgt, so kann das lebtere gleichcetiig auf -=—

=

0.4
— S(>2 I«« icB beansprucht werden, wenn man davon ab-
sieht, d.iß der untere Hetonr.md noch etwas weiter von
der Nulllnie cnlicrni ist als d;us Kiscn. Für die rechteckif^cn
Querschnitte, also die I icrkcni/l.ilten, wird die genaue /.ug-

bcrecimiing des Heions keine .-Vcndcriing der n.ich der
ersten Berechnung

,
Beton gerissen

:
nmigen .Abmessungen

tur Folge haben. Auch beiden Rippen der i'lattenbalken
werden Aenderungen sich nur bei starker Armierung er-

geben. WoM Wim man eine Verringerung derZugspan»
nuog des Betons dorcA entsprechende Erbreitening der

leS

Rippe berbeifOhrea kfloaen. Wliksaraer weiden aber die
ersten Zugrisse durch eine Herabsetzung derEtoCBbeaD»
spruchung infolge Vermehrung des Eisenquendmities vef»
hindert werden, wobei noch der Vorteil gewonnen wird,

daß sich die Bruchsicherheit dadurch erhöht. Wiirde man
die zulässige Beanspruchung des Flußeisens zu 850 anstatt

zu ifSol"« qtm iUr die Rii^jicn der Pla'.tcnh.ilken annehmen,
dann wäre mit Vermeidung umst.-indlichcr Rechnungen
praktisch daisselbc erreicht*

Die zulässige Beanspruchung ist für Schweißeisen zu
85c;i<fr qcrr^ Ulr Flußeisen zu ujokf/qcin lestgesetzt Für den
Beton ändern sich die Zahlen je nach dem Mischungs-
Verhültnis oemlA der nachslriMDdsii Tabelle:

ZollMice BcuupracbuBf

ZeseBtmtntt«
bei Qitguaf
und cufiiin-

bei

a - 0g 0- =
Ol I ebm a«incBfc *<m ehcm Diuck
Siwl und Swiiaiiitriil

Oniek-
»pn-

Zag-
•p«a-

lenlr. •2: ! •p«o-
Oiack 3*0 L

<3 £ 9
BUlUf -W—rj-

a. 470 kg Ponlud-
Zrmeol (1

:

40 »4 a8 4.S S>S

b. 350 kg PonhiBd-
1

Zcmeol (1:4) 3ß »3 »S 4.S S.S
e. 280 kg Porti *ad-

ZeoKnt (1:5) 3' f .5 21 35 4.S

Mischungsverhältnisse unter zSokf Zement werden für

Eisenbeton nicht zugelassen Kur I.angseisen, deren be-

sondere Oberflächcn-Gestaltunj; einer Verschiebung im

Beton entgegenwirkt, darf die H.ilispannung io"'i'odes oiien

angegebenen Wertes überschreiten

l3ic Berechnung der Säulen auf Knicken ist anzu-

stellen, wenn > so ist, wobei L£e freie Knicklinge und

iden Trägheitshalbmesscr des modifizierten Querschnittes

bedeuten. Bei sentrisch belasteten üruckgliedern ist dann
mit RVeksicht aaf Knicken die ionit sulUaige Beton-

i*^i,is—etee6j^Spannung mit der AI

zu multiplizieren.

Bei exzentrisch belasteten Säulen ist die Hir exzentri-

schen Druck zuliissigc Bctondrucksp.iiinungzu vermindern.

um die — " fache, einer gedachten zentrischen Belastung
a

entsprechende Druckspannung. Eine Begründung dieser

Knickformeln ist nicht gegeben und ist auch nicht in dem
vonOt>-Brt. Haberkalt und Dr. Postuvanschitz ver-

faßten Buche*) zu finden, das die Anwendung der Öster-

reichischen Vorschniten Uber Eisenbeton zeigen soll.

Die kleinste in Druckgliedern aus Eisenbeton ent-

haltene fJngsarmierung soll 0,8»,,, der ganzen Querschnitts-
fläche betragen; machen die Längseisen mehr als 2

'Vo

dieser Flache aus, so darl der Über 2 '

i, hinausgehende
'I'eil des Querschnittes der Liingsciscn nur mit dem »nerten

Teil in Rechnung gestellt werden. Angesichts der Un-
sicherheit der zurzeit gebrauchlichen Formel Itir die Säulen-
Berechnung erscheinen solche Beschränkungen bezüglich

des Hrozentsaucs der Längsarmierung ganz am Platz. Die
für das Ausknicken der iJtnpeiien aa aick angMebeaan
Formeln sind identisch mit den eine fieifacbe Sicherheil

bietenden Tetroajer'schen Knicldormeln. Sie werden na-

tOrlich kaum eine praktische Anwendung finden, da die

Biiijclabstände immer ziemlich kleiner gemacht werden,
als der nach der Knickungstheorie der Längseisen gettm-
deiie Wert Den Bedürlnisscn der Pravis wäre besser ge-

dient, wenn der höchst zulassige l!.lgelabstand in einem
Vieliachcn der Stärke der Lingsstangcn angegeben würde.

Ks hegt auch ein Widerspruch darin, wenn lür den icn-

trisch gedrückten Beton der Säule eine etwa 6fache, für

das .\usknicken der I.ängseisen aber nur eine 4fache
Sicherheit verlangt wird — (ScliluB folgt.)

*) Utbn den Wert aller dcnnigcD i'.ugipaDDungiberecliBangca

des Beiont Tfrgl. die Bciprerhun^ der prcuSischcD Bcitimmungcn
in den ,M Heilaogen' 19(1* No. 3, S. ai.

*) ,üi< Bcrechtung der Tp«g\» crkc au» Bfton-Eiien oder Stmmpl-

beloo bei Hn< hbiaien und S r.iücEfciuui.' juI Gtund der Vortchnl-

Icn dri k.k. Miaiaicriami dts loDcrcn Tom iv 11. 1907. Von Ob.-Brt.

Karl Ha bcrkalt.Ob<4aa4LMMaiMlr Dr.rnisPotia*aaa«kita.
Wifs 1908. DiMlMtel- IL Veiiafi-A^O. vocm. R. t. VMdheiik
Pr. geb. I» M. —

iaiulti Oi* Biätqlwig«-KaiistraktloBC>i der k«tboii><-beD OirnlMi-
kirche la KIcl. - einabtlmbrOcta > Rolhaabuig O.-L. (SchluB.) -
Ucbcr die 7orwhrlllco Ittr Etoenbctoabiulcn —

Varlig dar Daattcbaa I

No. si.
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UTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN ÜBER ^^^=

FNT RFTOTsI- T IMn FTc;FNRFTnNR AT I^«»«*«*«»«««««*««*#««««« r/al

UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND *-DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS

iCaC>> Cc:r*:3> Cgx^ C^j*^) <^.:3)i

V. JAHRGAMQ. No. aa.

Die Eisenbeton-Konstruktionen der katholischen Gamisonkirche in Kiel.
Vun Ingenieur Jos. Gaugusch in Kiel. (ScbioB).

iedemQiorgegenüber gelegene
Empore (vergl. Grundriß und
Querschnitte derselben in Ab-
bildg.io.femerauchdcnSchnitt
durch die Kirche Abbildg. 2 in

No. 2i) lieet auf zwei konsolar-
tig auslac^nden Trägem von
den Querschnitts - Abmessun-

' gen icx)jocm. ZweiTrägervon
50'20 cm und ein Träger von
4O'20 cm, sowie zwei Diagonal-

Trägervon 20/30 cm Querschnitt tragen zur Versteifung
des ganzen Systemes bei. Die Plattenstärke beträgt in

der Mitte 8cn>, während sie bei den Diagonalträgcm
14 cm stark gewählt ist. In der Mitte der Empore sind
Betstuhireihcn angeordnet. Auch das 95 cm hohe und
8Jcni starke Geländer besteht aus Eisenbeton.

" Die Höhe der Kirche von Geländehöhe bis Ober-
kante des Turmkrcuzes beträgt rd. 50 m. Der Berech-
nung wurde eine Windstärke von 2cx) kj/qm zugrunde
gelegt. Dabei fällt die Mittelkraft aller auf den Turm
wirkenden Kräfte noch innerhalb des mittleren Drit-

tels der Grundrißfläche (Vergl. die in Abbildg. 1 1 ein-

gezeichneten Kräftepläne). Der Helm der Kirche be-

steht aus Eisenbeton, die Turmkonstruktion, welche
von der quadratischen Form von 6,25 m Seitcnlänge in

die Achteckform (vergl. Abbildgn. 2 in Nr. 21 und 11)

übergeht, ist mit der obersten Eisenbetondecke zu-

sammenhängend ausgeführt und dcrquadratischeTeil
innerhalb des Mauerwerkes der Turmgiebel ausgebil-

det (Abbildg. 2), um so eine gute Verankerung des
Turmgeschosses zu erzielen, während die als ein-

Gespannte Wand behan-
ehe Platte in diesem

Teil 13cm stark ist, be-
trägt die Wandstärke
des achteckigenTurtnes
10 cm. Die Ecken sind
doppelt so stark ausge-
bildet wie die Wand-
stärke (vergl. dieEinzel-
heiten der Armierung in

Abb. 12). In der Turm-
dcckewurde für dasAuf-
ziehen der Glocken eine
quadratisclie Ausspa-
rungvon (,5 "> Seitenlän-
ge vorgesehen. Abb. 3
in No. 21 zeigt den Turm
bei der Ausführung.
Die aufGrund dermi-

nisteriellenBestimmun-
eenfflrEisenbetonhoch-
bauten erfolgten Probe-
Belastungen ergaben
weder meßbare Form-
Veränderungen noch
Durchbiegungen. —

Abbild; . 7. Bliek tod naten in du Iciticc Dach.

AbbUidg. 6. Htupidacb der Kirche «ihrtnd der Hcntellang.

IC9
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Ibnige ErgabnIWB neuerer Eisenbeton-Vereodw
der Firma Dyckerholl & W'idmann A.-G.

BtaaftrcfMBcalnsit de« .DcBtichcD Bcloo-Vtrcias* 1908 too DlpL-Iog. W. Leltt
boll & Widnuiio A.-0. Ib Nanberg. (SchlsB u> Nr. 20.)

Ps laff nahe, die bdden S^teme zu vereinigen, Balken

I
zu konstruieren, die mit hochgezogenen Eisen und

• Bügeln liewchrt sind, wie das bei den Balken 7, 8, 13
und 14 (s Abbilden 19—25) geschehen ist. Die hocngeio-
gencn Fiscn mit Bügeln stellen die Bewehrung dar, wie sie

fast durchweg in der Praxis Verwendung findet Nach den
.BesiimmunKen' und den „Leitsätzen" werden jedoch bei

PiOfung der Konstruktion last durchweg nur die huchgezo-
genen Kisen bertlcksichtigt Der Machweis ist durch die

vorhergehenden Versuche geliefert, daß hochgczogcnc
Eisen allein den Zweck nicht eiittllen können. Bei der
Prfltung der Balken 7, 8, 13 und 14 mit zusammengesetzter
Bewehrung ergab sich die Tatsache, daß keiner der Balken
durch schiefe Spannungen zugrunde ging, weil den hietau*
sich ergebenden schiefen Rissen die Möglichkeit genom-
men wird, sich aus primären zu sekimdären zu erweitem.
Es ist also der Beweis gelieiert, daß die Bügclbewehrung
auch in Verbindtmg mit horJi^ezof^enen Kiscn wirksam ist

Der Maßstab lUr beide, nach dem sie ai; der K.raUUber-
tragung teilnehmen, Ichlt norh und soU s;iiiter durch die

weiteren Versuchsbalken, die nicht an Nurmalspannungen

Es seirdiewagrechleunddie lotrechte Schubspannung;
die einander gleich sein mOssen; die Normalspannung,
welche unmittelbar her\-orgeht ans dem Moment der äuße-
ren Kräfte. Auf ihren Sinn ist tu achten (s. Abbiig 26],

da derselbe |e nach der Lage des betreffenden Balken-
Teilchens UberoderunterderNull-Linie positiv bezw negativ
sein kann; eine Beanspnichung des Balkenteilchens in

einer Richtung senkrecht zur Null-Linie. Dieselbe rührt

von dem Unterschied der lotrechten Schubspannungen in

verschiedenen Abständen von der Null-l.inic her. Vs ist

licr Vüru'ang dieses KrüftcsiHcIcs thcorc;is<;h bcsunders
entwickelt und unter dem Namen .Das ebene Problem"
in die WiaaenKlidt eiafcMlut; hiafUr gilt:

I. «i,.

—

cos 9f + rna if,

iin Sf

+

3- 7 arc lg
IT

+ *

Abbild);. 11. KinttiltiL'itca

dci Turmhclmu bei K.

Gewöhnlich kann nnn «, gleich NuU gesetst wer^M^;

wild aber anch «. gleich Null getetil, ao btttimaMn Mk
darauf die Spannungen in der Null-Linie des Balkens, denn

es tat: y— an- tj,- n..' oiit-r j y = 90% dics gibt 9 ^4S'
t

and = T, ebenso r,, = o
Daraus ergibt sich zur Genttge, daß der Riß in der

Null-Linie nur durch eine Zugkroit hervorgerulen wird,

die abemo grofi ist, «ie der fir ^eae Stelle betcchaete
Horisontalicnob. Es ist hierbei zu berftck^htigeB, diA
neben demselben ein ebenso großer Vertikalschub in Wiik>
aamkeit ist Diese Krälte erzeugen dann für die NuD-
Linie eine unter 45* wirksame Zugkraft. Entlang einem
Risae wirken also an der l'nlerkante des Balkens nur
Normalapanoungen normal zum Risse. Dann iOgen sich
bis SU einer gemsen Stelle des Sieges lu den innerenmm

Abbildg. II. StMiichc aBtirtaehniir
de« TamhcinM«.

Biel

Dia Bfoddaat bei den Balken BdtBOgd und hocbge-
benigt:

°*
J

«0

BalkcB
1

• • •

. ij - • .

. 14 . .

j
3>oeokff

' ^»000 ,

,tl 000 . 11*1,»

IS6.S

i8$j
1840
»8«

91,2

90.5

9'.9

«7p»

«7.»

•7»
'76

Die kleinen l'iitir>t:ln<. Je hei 7, S urui 14 sind durch die
kleinenAU weit Ii Ulli; erj derBclunijUcrschnmchcrvorperuien.

Es mui' I LTini Ii erwünscht sf.n, <lic I.cit-satzc in dieser
Beziehung zu erganzen und einen Beitrag hierzu zu licicm
Aus den vorliegenden Versuchen können schon Anhalts-
punkte zu einer zutreffenden BUgelberechnune gefunden
werden. Wird der Balken 3 betnwlitat so ergibt sich be-
kanntlich in einem jeden Punkte desseliMO ebie Spannung,
die sich susaeAmensetst aus der wagrediten und lotrechten
Schnbspaoowig und dercnt^MrechandanNoraialspannung.

iie

Abbilde. » BiBMihcItw der I

In KM.

Risse icokrecht wirkenden ZogspamHiBgeo nodt Sdnb-
Beaatpnwfaungen hinzu, die dann nieder abnehmen, um
in der Null-Linie Null zu sein. Dort wirkt lediglicli die
bereits besprochene unter 45* gerichtete schiefe 2ugkrait
Die zulässige Maierialbeaa^nichung ist somit in der Null-
Linie gleich einem VielladieB der ZngbeaoqvucbuBg des
Betons zu setzen.

Diese Zu|;kra!t ist .iher hir Risse in der Nihe der .•Vui-

lager die iihcrhaupt gnißlc Spannung, die entlang des
ganzen Risses auitritt Wenn nun überle>,'t »ini. daß an
dem .\ullaper auch die Ouerkraft ihren ^jroBten Wen hat,

so rechtfertig;! si< ii die Ueberlegung, daß Huerkrait und
Zuglicanspruchung in KCgenseitiger Beziehung zu setzen
sind und d.-iß von derScnubbeanspruchung ganz abgeseheu
werden kann. Sie könnte also an anderen Stellen des
Risseswirksam sein, allein sie«leiclit niemals einen gröfte-

ren Wert als in der Nnll-Uide. Und fttr diesen gioaien
Wert wild, nie oben dargdegLdie ZugbeanspradiuQgctn-

sein; dies ist in dar raibe des AuOagert der rian.

Nase.
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Diese Gleichungen Reiten nur für das Stadium I des

Balkens; je nach Moment und Qucrkrall wird die Ritt-

kurve mehr oder weniuer steil verlaufen. Die ersten Risse

treten an der Stelle des größten Momentes auf; bei fort-

schreitender Belastung kcK'^'i <1'' Auflager hin treten immer
dem Fortschritte der BelastunK entsprechend neue Risse

auf Die Risse werden sich allmählich schiefer stellen;

dabei haben einzelne das Bestreben, sich immer mehr und
mehr in den Druckgurt hinein auszudehnen. Ks kann
ein derartiges Fortschreiten nach zwei Richtungen hin ge-

fährlich werden. In der Nähe des Auflagers kann dadurch

eine Ueberwindung des Haftwiderstandes herbeigeführt

werden. Das Herausziehen der Haken und das damit ver-

bundene Absprengen des Betons von dcnsellien ist dimn
die Enderschemung odcraber ein Riß kann durch seine Aus-

dehnung in den [)ruckgnrt denselben
derart verschwachen, daß die eigentli-

che Druckzone n ur noch emcn Bruchteil

der ursprünglichen betragt. Ks findet

dann eine vorzeitige Ueberbeanspruch-
ung des Druckgurtes statt der Balken
seht daran zugrunde; sind aber schon
Risse erlaubt und soll ihr Auftreten

innerhalb gewisser (irenzen durchaus
nicht verhindert werden (die Leitsützc

arbeiten ja auch damit i, so muß doch
ein bestimmter Teil des Balkens fest-

gelegt werden, der ein für allemal nicht

durch Risse verschwächt werden darf;

dies ist einmal die Platte, das andermal
der Steg, aber nur in der Nähe der

Autlager, vielleicht nur über denselben
Innere Spannungen sind somit zu über-

tragen entlang emer Linie, welche sich

keine Zugbeanspruchung zugemutet werden, die gesamte
Querkralt aufzunehmen; die Bügel sind dann auf eine
Balkenlänge gleich der Horizonlalprojektion a, bezw. a„
des im Stege befindlichen Zweiges der Rißkurve zu ver-

teilen (s, Abbildg 26)

Ist eine Bcansi>ruchunK des Betons auf Zu|< erlaubt,

SU kommt eben von der Querkraft eine Kraft in Abzug,
die sich berechnet zu: Rißprojektion mal Stegbreite mal
der zulässigen Zugbeanspruchung des Betons Gegen ein

Herausziehen, das ein Gleiten der Bügel im Stege bedeu-
ten würde, sind dieselben dana im Druckgurtc entspre-
chend zu verankern

Ks ist wohl zuzugeben, daß eine Bügelbewehrung, die

sich möglichst gleichmäßig Uber den ganzen Riß verteilt,

besser ist, als eine hochgezogene Kiscnbewehrung, welche

Abbildf. 10. Balken 7 •—c. Parallel geneigte EUen und Blgcl.

Abbitdg. 19. Balkea 7 a—e.

J L

Abbildg. ii. Balken 8 a—c.

J 1-

Abbildg. 13. BalkcD.lj^a—c Flach aafgebogcDC iUscD und oberei Eben.

AbbUdg. »i. Balkea 13 a—e.

Abbildg. 14. Balken 14 a—e. Abbildg. 25. Balken 14 a—e. Aulgebogene Eiten lon venchiedener Neigung.

darstellt aus Rissen durch den ganzen Steg bis zur Platte,

aus der Normalen zur Plattenkante am Schnittpunkte des
Risses mit derselben. Kme Druckbewehrung ist nicht

notwendig, weil die Druckkräfte durch die unverschwachtc
Platte Übertragen werden, wohl aber eine Zugbewehrung;
diese hat sich also entlang dem Risse bis zur Platte zu
erstrecken oder wenigstens die dar.-ut wirksamen Kräfte
aufzunehmen. Diese können nun, weil sie schief gerichtet
sind, in Horizontal- und Verttkalkräfte zerlegt werden.
Die wagrechten Kräfte werden als Zugspannungen durch
die Kiseneinlagen imZuggurtc aufgenommen, wahrend die

lotrechten nun auf ein neues Bewchrungselcment zu Uber-
tragen sind. Dies würden dann eben insofern Vertikal-

stäbe sein müssen, die durch BUgel dargestellt werden.
Die Summe der Hohzontalkräfte muß gleich Null sein,

dann haben die BUgel, soll schon dem Beton im Stege

die gesamten entlang derselben wirkenden Spannungen
in nur wenigen Punkten, vielleicht nur in einem aufneh-
men will. Anderseits kann aber, z B. bei Großkonstruk-
tionen oder bei hohen Belastungen, die Querkr;üt eine so
große und die erwähnte Horizonlalprojektion a, bezw. a„
eine so kleine sein, daß man unmöglich praktische BUuel-
Querschnittc oder Abstände erhält. In diesem Fall sollen
dann noch neben den Bügeln F.iscn hochgezogen werden
Ks kann auch bei durchlaufenden Trägern notwendig sein
Kisen aus dem Untergurt nach dem Obergurt fUr die .'\uf-

natime der negativen Obergurlmomente hochzuziehen
Diese hochgezogenen Kisen können dann noch neben den
Bügeln für die .\utnahmc der Querkraft Berücksichtigung
fmden; ihre genaue I.:ige wird jedoch jetzt nicht bestimmt
nach den seitherigen Bedingungen der Leitsätze, sondern
dadurch, daß sie in erster Linie dort schon hochgezogen
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find, DO lie Mr die Aofmdirae der negativen Obeigurtmo-
meoie notwendig werden.

Es folgt aus den Versuchen also das Ergebnis, daß die
reine BUgelbewehrung eine bessere ist als die Bemhning
mit hochgezogenen E^sen allein. Denn es wwdie Bntch-
last beim BallicD 3=14(100, 9»=s6?ooo, 10=18400, 11—16900^

Bei der Berechnung eines Balkens sind daher die in

(k-msclbcn auitrctcndcn SchubkrMtc ;;licriuiupt nicht zu

berücksichtigen; wohl aber ist mit einem anderen K.oetii-

ricnten im rechnen, der sich ;ius der gleichzeitigen U'irkit g
von Schub und Zu>.:fesUj;'Keit zus.inuner.setzt (s Abb 16
Dieser Wert soll durch eingeleitete Versuche gefunden
werden und zwar auch dadurch, daß bei der Prüfung durch
einen konstanten Zug variablerSchubund umgekehrt durch
eiaca konstuien Schub vtriablerZug voifaniMaiit Dieitr
Weit würde so Stelle des seitherigen ScfinblodfideBtea
lu berücksichtigen und an der Querkraft graphisch in Ab-
tug so bringen sein. *)

Rs mag hier femer bemerkt werden, daß die nötige
Balkenltinge, auf welche die die gesamte Querkraft aufnen-
menden Bügel zu verteilen sind, tabellarisch .ausfjcdnickt

werden kann. Uei kleineren Stützweiten genügt es jedoch
meistens, ein solches li.ilkcn-Kraftleld zu bestimmen D.is

ist dann ebenso leicht möglich wie jetzt nach den, Leit-

sätzen". Bei gröü.eren Stützweiten und insbesondere bei
Brücken kann ;cdoch eine richtigere Bestimmung der ein-
zelnen, verschieden langen Kraitlelder a bezw.ai leicht fest-

Sestellt werden. Hierfür soll in der eingehenden VenöBent-
chung der gesamten Versuchsergebnisse weiteres, fUr die

praktiidieAaweaduogcecigaetesHateiüü geUelcnwerden.
Auf den orfaergenenden Versuchen geht hervor, daß

hochgezogene Eisen ohne Bttgel verschiedene Konstruk-
tionsnachteile haben; nicht nur, daß sie d.u> Bestrebendes
sich Sichgeradebiegens aufweisen, sondern daß sie auch
das Auftreten von iJlngsrissen im Druckgurte direkt er-

leichtem und hcr^•orru(en; außerdem dürfte es ein Nachteil
sein, d;iß. w c bereits erwähnt, hucli^^e/Of^-ciie Kisen auf

zu groben Strecken wirksum bleiben sollen; dies findet
nicht statt und (i.ilier ist auch r\\ erklären, daß trotz hoch-
gezogener K.isen die meisten Balken doch an sekundären
Krscneinungen, .Absprengungcn des Betons von den Balken
usw. zugrunde gingen. Em entschiedener Vorteil dürfte die
ökonomische Verwendung der im Zuggurt gegen die Auf-
laner hin nicht »ehr notwendigen Eisen sdn. Den BUgcln
«ont aber ein weit höherer Wert ione; sie haben sowohl
Ilatitehe wie auch konstruktive Bedeutung. Ffierbei sei

immer eine gute vollständige Verankerung derselben vor-
ausgesetzt. Infolge ihrer möglichen Verteilung Uber eine
größere Strecke wird einer gleichmäßigeren Aiunahme der
S^iannuii^en. die an jedem anderen Punkt einen anderen
Wert ant'veiscn, besser Rechnung getragen; sie sind an
jedem l'iinki eines Balkens nioj;iich, selbst noch unmittel-
bar Ulicr den .Auflagern und in der .Mitte, was bei hoch-
gezogenen Eisen einiach aiis)<'cscl'.lijssen ist Hei den seit-

herigen Versuchen bUgcibcwchner Balken waren die Bil-

([el in der Regel als UmschließungsbUgcl konstruiert
Abi>ildg.4a inNo. loi; die Hennebicjue- Bewehrung ver-

wendet Fiachctsenbügel in U'Form; diesen nachgebildet
wurden RtmdeisenbUgel. Im Obergurt vom Plattcnbalken
wurden beide Btlgelarten in der Regel lächt belestigL viel-

mehr mußten die hakenartigen Eiiden und die Hamestig-
keit auf die Bügeltünge die notwendige Verankerung im
Beton ermöglichen. I-'Ur die Haftfestigkeit sind zunächst
Rundeisenbügel vorzUgUcb, da bei diesen der Beton sich
besser anpressen betw. anstampfen wifd ab bei den kan«
tigen Flacheisen

Beiden vorhcj:cndcn Versuchen wurden zunächst l'in-

schließungsbügehmgewundt ,.\bbildg 3 — oben inNo. 19;

Die Lagerung der Gurteisen ist aus der gleichen .\bbildung

*) Ücr Vortripeodc etUulcrte die thcorcii<rhrn KotwicUoMm
auch m ciccr Kcibc prakiltcSicr Bcitpick. Wir iiillticn jcdathBtt
ol die Wicdttgabc dicier AudSiuiingeD veiticbtca.

IIS

ersichtlich. Bei derunteren Bügelform wurden im Obergurt
Montageeisenveriegt,sodaß die Bttgel inihrarLacsuMTdi*
Endemung der Gmte festgelegt «od Die ttaudie Wii»
kungsweise ist natürlich bei Zugbeanspruchtmg der BOgd
eine verschiedene. Bei Form a kann die Zugkraft nur außen
direkt übertragen werden, bei Form b innen und außen.
Bei der Forma erfolgt die Ueberiragung durch die Haft-
festigkeit bezw durch die Haken, bei der Form b durch
die Hat'JestiKkeit und durch die Verbindung mit den Ober-
,1,'urtstaben ; bei I'ckiii b können also noch Zugkräfte sicher
Übertragen werden, nenn durch Risse der lieion in der
Rippe unbrauchbargeworden ist BeiderKonn Ii -,ind ferner
die ganzen Rippcnquerschmlie mit Kisen durrhsctzt. In

der Praxis werden nun die Ripucn zuerst betoniert und es
tritt sehr oft der Fall ein,daß nach Aufbringung der Decken-
eisen Arbdisstörungen (KiÜte) eintreten, die ein sofortiges
Weiterbetonieren verfaindem: auch kann bei su grafier
Hitze zu rasches Abbinden des Rippenbetons cnolien
und nur durch Aufrauhen und Anscnleromen desselbea
Ware dann eine Verbindung mit dem Deckenbeton möglich.
In diesem Falle stellt die im Obergurt sicher verankerte
Form b für alle Fälle die von Zufälligkeit unabhängige
Form für eine gute Verbindunc von Platte und Rippe dar
Werden Deckeneisen zur Auin.ilmie der ne^;ativen Momente
über den Rippen hochgezogen, so können sie dann auf den
iesr.ver;inkcrten ( )'icr^'urtciscn sehr gut und sicher gelagert
werden Die Wirkungsweise beider Bügelsorlen ist aus
Haiken 5 und 6 (Abbilag. «5— 18 in No .-oi eriu iulich und
führt die höhere Anzahl vonBUgelquerschnitten im Ualkcn6
und ihre Verankeioog in Obeiguit ebne 2w«iiel sa einer
höheren Bruchlast

Richtig konstruierte Bügel sind daher hoch-
gezogenen Eisen vorsusiehen. In allen F&llen,
wo Bttgel eine sn große Qucrkralt anfsunehmea
haben, müssen surErginsungBisenhochgesogen
werden.

Ks soll noch zum Schluß hier in kurzen Worten darauf
hingewiesen werden, daß bei den Versuchen an verschie-
denen Balken auch Dehnungsmessungen vorgenommen
wurden, an Hand welcher sich die zugehÖrigeDSpannungen
ermittelten; es ergab sich folgendes. Unter BeiÜckstalti
gung des Hook'schen Gesetzes:
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leren Bclastun-
gen für die Besliniinung der Normalspannung die Leit-

sätze einen richtigen Wert ergeben; für diejenigen Bela-
stungen, mit welchen die Praxis arbeitet, ergibt die Rechnung
nach den Leitsätzen einen viel zu ungünstigen Wert, der
immer größer wird, je niedrij^er die Belastungen sind.

Eingehender sollen nun in der ausführlichen VeröBent-
lichung alle diese Fragen noch bei einer großen Anzahl
Ballcen gelöst werden; femer sollen noch eingehendere
Untersuchungen und Vergleiche angestellt werden Ober
die Ergebnisse früherer Balkenversuche mit den jetzigen
für die Ermittelung der Druckspannungen des Betons, für

die Ermittelung des EListizitäLsmaßes, über die Lage der
Null-Linie, übcrden Gleitwidcrstand.ilber die Zugspannung
des Betons mit Berücksichtigung des gesamten versuchs-
Programmes, wie es einleitend mitgeteilt wurde

Wenn hiernach zun^ichst in gedrängter l'ortn versucht
wurde, einen kleinen Beitrug für den Kinlluß verschiede-
ner Bewehrung zu liefern, so sei die einzige Vor.iussetzung
die wisscnsch.il'tlichc F.hrlichkcit. die voraussetzungslos .in

die gestellten Aufgaben herantritt. Die .\ufrechterhaltung
und Einhaltung dieses Grundsatzes wird dann auch Ge-
legenheit geben, praktisch dem Fortschritt zu dienen. Es
wird femer möglich sein, mitzuhelfen. Klarheit zu schafien
in Punkten, die heute noch der AufkUrunK bedflrfen. Un<
abhängiger und nicht allzusehr durch ,Leitsätze" und ,Be>
Stimmungen" und l>aboratoriums-Versuche gebunden,muS
jedoch auch der soliden Bautätigkeit die Möglichkeit g^
eben sein, duich neue solide Konstruktionen, insbeson*
ere l)ci (Iroßkonstniktioncn. ihre eigenen Wege zu gehen,
um d.idurrh dem l 'ortschntl clieniulls dienen zu kOnni n

labkU; Die^£ikenb«toii.Kon»trukltuaca der kKthoUBcfaen darniiiua-
Klrrbc in Kiel. tSciiluS.j— Eiolgt EricbnltM neuerer eiwnbeton-VcT-
»itch». iSchlyft.) —
Veriagdcr DenlidMa Biuieltuns. O. m. b. H, Bcilm Fiir die RedakUoo

vmatwortUcb Prlli Eleelen, Heilln.

•cMnMkwaiOatU* Scbeacfc NacbHg, P. M. Web«, BerUa.
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V. JAPiRGANG No. 23.

Verwendung von Elsenbeton bei den neuen Chemnitzer Lokomotivschuppen.
Von J. ChUeldcr, Rcgieraogs-BaiiiDeiiter In Dmdcn.

\me eigenartige Aufgabe bildet bei dem Bau ringlör-

miger Lokomotivschuppen die Ausbildung der In-

nenumf.-issung. Sie besteht eigentlich nur aus den
großen 1'oröBnungen, die von einander durch SAulen ge-
trennt sind, und deren oberer Abschluß bei den bisherifjen

Ausführungen meist ein Gewölbe bildet, das noch eine
Wandfläche von etwa i > Hohe zu tragen hat

Die Größe der Toröffnungen betrug früher nach § 62»

der -Technischen Vereinbarungen" mindestens 3,35 • 4,8 »,

ist aber durch die 1904 eingeuihrtc .Bau- una Rctncbs-
ordnung' (§ 11') bei Neubauten aui wenigstens 3,8 4,8 >»

erhöht worden. I>ie die Toröffnungen abschließenden
neuerdings meist aus Eisen herccstcliten Tore werden in-

tolgedessen ziemlich schwer. Ua ihre Last beweglich ist

und sie die Säulen auf Biegung beanspruchen, müssen
diese, die noch die Last der Gewölbe und häutig auch
noch die Dachlast zu tragen haben, ziemlich stark aus-

gebildet werden Anderseits liegt aber auch das Bestreben
vor, sie möglichst schlank herzustellen, da mit ihrer Stärke
die Größe der bebauten Fläche des ganzen Gebäudes und
damit dessen Kosten wachsen, wie aus folgender Be-
trachtung hervorgeht

Gemäß Abbildung i ist diebebaute Fläche eines Feldes

ABCD: F = 1 • » -f J • t + P tg "
Ist z. B » = 0,8 1», 1 =

»S »,o = 7«, t = 3,8 so wird F — 153 q« und eine Schwä-
chung der Säulen um 20 cm würde die bebaute Fläche
und die Kosten um etwa 3,5 " 0 ermäßigen, bei einem Bau-
kostenaufwand von iSoooo M. für ein Gebäude mit etwa
26 Standen also eine F.rsnarnis von rd. 6300 M bedeuten.

Seither wurden nun die Säulen meist in Werk- oder
Ziegelsteinmauerwerk — letzteres mit Werksteineinlagen
zur Befestigung der Torhaken — hergestellt In neuerer
Zeit sind sie auch in Eisenkonstrukiion ausgeführt wor-
den, wobei an ihrer Stärke zwar viel gewonnen, dagegen

ein teuerer,der ständigen Unterhaltung unterworfenerKon-
struktionsteil in Kauf genommen wurde Ebenso wie die
Steinpieilcr dienten die F'iscnsäulen als Unterlage lür die

die Toroffnunf^en oben abschließenden, schwerfälligen Ge-
wölbe, deren I'ragkralt sich nicht ausnutzen ließ, da sie

außer ihrer eigenen Last nur eine geringe Wandfläche zu
tragen hatten, und deren Herstellung bei der großen Reihe
von Pfeilern umständlich und teuer war, da sie sämtlich
oder zum großen Teil gleichzeitig in Schalung stehen blei-

ben mußten.
Gegenuber diesen Schwierigkeiten kommen nun bei

Verwendung von Eisenbeton, wie vielleicht in wenigen an-
deren Fällen, dessen VorzUce zur Geltung Er erlaubt die

Herstellung schlanker, die I'ore tragender Säulen. Diese
werden oben durch leichte UnterzUge verbunden über
denen noch Platz für die Anordnung von Fenstern oleibt.

Der durch seine Stellung im Hall^lcreis eine besondere
Steifigkeit erhaltende Eisenbetonbau ist ohne Horizontal-
schub und kann infolge seiner kreisfurmigen Anordnung
Temperaturspannungcn ohne weiteres nachgeben. In die-

ser Weise ist die in den Abbildungen 2 Gesamtansicht
des Heizhausesl und 3—5 ^Einzelheiten der Eisenbeton-
Konstruktion: dargestellte Innenumfassung der beiden
neuen fUr ßi Maschinen bestimmten, im Jahre 1905/1906
vom Eisenbahn-Baubureau Chemnitz I unter Oberleitung
des Hm. Brt Vogt errichteten Heizhäuser auf dem Haupt-
bahnhof Chemnitz nach den Angaben des Verf.assers und
unter seiner Leitung gebaut, nachdem die Pläne die Ge-
nehmigung der kunigl. Generaldireküon der sächsischen
Staatseisenbahnen und des königl. Finanzministeriums ge-
funden hatten.

Von den beiden Heizhäusern ist das eine bis zum Halb-
kreis (Abbildg. 3) aus);ebaut und besitzt bei einer lichten

Weite von 23,5 und 26,5 « 14 Lokomotivsiände mit ai»
langen Gruben für i Nfaschine und 13 Lokomotivstände

mit 24 langen
Gruben fUr je 2

Tender - Maschi-
nen. Das andere
Haus ist vorläufig

nur zur Hälfte aus-
gebaut und besitzt

bei einer lichten
Weite von 2^,5 »
13 einfache Stän-
de mit 31 " lan-

gen Gniben.
Der nur ausSäu-

len und UntenU-
gen bestehende
Kisenbetonbauist
ausdenAbbildun-
gen deutlich er-

kennbar und be-
darf kaum einer
näheren Beschrei-
bung. Die lichte

Torbreite ist im

Abbildj;. 1. Loko-
moliT - Keiihaui aul

dem lltuplbahnhof
Cbemoiti mit Kiien-
beton Kooitniktioa
detlDnenumtaiian(.
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vorliegenden Falle mit 4 » aDgenommen worden, scxUfi

man mit »o*«» über d.us vorgeschriebene Mindestmaß
hinausging, und daß UnlilUe, wie sie irUhcr öfter dadurch
vorkamen, daß in den Torömiungen stehende Personen
fwitclMniaBeireguiig befindlicheMaschineniUiddenMauer-
vkOmMßHtiim, nummMoumjimi, DteFMdic uberden
Toren Deitelrt vollrandicms FeaManvaebiden Polygon-
eclcen durch kleine Eisenbetonsttulen voneinander getrennt
sind. Die Verglasung wird oben durch das ebenfalls in

Eisenbeton hergestellte Gebäudesims abgeschlossen.
Bemerkenswert ist die Befestigung aer Lager fflr die

Tore an den F.isenbeton-Säulen. Sic mußte wegen des großen
Ins ;-o kubetrajicnden Gewichteseincs Torflügels f)L-sundors

vorsichtig durchßcbildei werden Wie aus Abbildung 5 zu

ersehen ist, lauern d:e !ore in Rahmen aus Winkcleisen,
die mit der Kisenbeionkonstrukiion mittels zweier starker
dieRundei.scn umijisscnder Bänderverbunden sind. Ueber-
dies sind z mit den Rahmen vernietete I.,aschen durch
den Beton hindurchgefdhrt und mittels Schrauben an die

Holitfulen der Dadikonstnikiion befestigt Hierdurch be-
nrsdtte Bum, bei etmigem Zucfakgen der Toie dem ent-
-

' StoO« tine gfOBcre ÜMK "

als de dier Eisenbetonbau allein
.

I dte Laschen bei AuistcIluBg'

an den Holsaäulcn.

Asch
dcten

wurden. Es ergaben sich Sfiiniiungeti von etwa 500 mem
lür das Eisen und etwa 3o««;4tm iUr den Benin," Uber die
man mit KUcksicht auf die Stoße nicht hinausgehen wollte.
Die oberen UoteftOg« und di* kMnea Stalen «
lieh berechnet

Bei der BuunaiBbniiia mudea oaeb Fc^ ^^ .
der PuBdamcnte funlchat oia hOltefDen SKiden dir Dacb^
binder aufgestellt und diese abgebunden. Sodann mon-
tierte man die eisernen Tomüimen, was selbMverstlad-
lieh sehr sorgf&Itig geschehen mußte, da tu erwarten war,
daß sich alle Kleinen Fehler in den in großer Anzahl ni*
sammenhängenden Kahmtn addieren An diese K^dimen
w urde d.inii eljenso wie an die Vorderkante der htjlzernen
Uachsäulen uniniitclbar heran betoniert, nachdem nur die
noch fehlenden Flächen durch Sch;dbrcttcr geschlossen
waren Der Beton hatte ein MischunssverhJlltnis 1:5

Die in d.is J.ihr u,cj^ teilende .\iisiiihruii^s2eit betrug
vom Tage des i^rdaushubes iUr die (irllndungen bis Fertig-
stellung der Betonarbeüen 3 Monate. Hierin sind 4 Wo-
chen enthalten, wlhrcnd welcher wegen Wartens auf an-
schließende Anleiten die Betonarbeiten ruhen muBten.
Nicht eodialten darin tind die PlMsarbriten, die wegen tSn-
tretenden Frostes aufgeschoben wurden.

Uie Ausführung der Eisenbetonarbeiten erfolgte durch
das Betongeacblft Alban Vetterlein in Glaudiaii, das

Dar Uaitaad daß die Last der Tore beweglidi ii^
und daß diese ni SwMIcd dadurch Veranlassung geben kta-
nen, daß ihre Lag«r «loRWten, oder daß sie durch den
Wind plötzlich zugesditageB werden oder sogar, daß eine
Maschine versehentlich an das geschlossene Tor anf&hrt,

ist die Ursache daftlr, daß eine genaue Berechnung der
Eisenbeton-Konstruktion kaum möglich ist Man berech-
nete die Säulen .kls zweifach gelagerte Balken, die bei etwa
halb geschlossenen Toren durch den Winddruck und das
Zusatznionient des Tores auf Biegung und hierüber durch
die auSlicgcnden L.isicn und das Eigengewicht .aut achsi-
alen Druck beans] ruch' werden Bei der gewühlten Eisen-
Einlage von 4 Rundeisen mit 15 Durchmesser und
4 Rundeisen mit ao">"> Durchmesser erhielt man Bean-
spruchungen von etwa 500 ktK«» tUr das Eisen md etwa
icfeMw lür denBcMii wmI tfavbte dndiAanhna der
HidfeB der sallssiKen Hiiain|>nirhiiinni den SlOfien oe-
attgend Rechnung getragsam haben. Die Unterzflge fiber

den Toren wurden einnd anf Durchbiegung in lotrech-
ter Richtung durch das Eigengewicht und Se aufliegen-
den Fenster und sodann auf Durchbieguna in waffrecnter
Richtung durch den auf die geschlossenen Tore winenden
Winddruck berechnet Als Eiseneinlagen wurden 3 Rund-
eisen von jo™™ Durchmesser und ^ Rundeisen von 15
Durchmesser gewählt, die, »le .lus den .-Vbbildungen er-

sichtlich ist, den Beanspruchungen entsprecheod eingel^

"4

Dauuus ober dem Tot.

Abb.j. BiaabctonploMca

ebenso,wiedasdicTorkonstroktionen lieiemdeEisen-
werk Hermann Schubertin Chemnitz großen Anteil
an der Durchbildung der Einzelheiten der Konstruk-
tion hat. Die Kosten der Betonarbeiten betrugen fUr

das große Heizhaus mit Grttndungsarbeiten 7215 M.,
ohne diese 6022 M., lür das kleine Haus mit jenen
ä7i.^ M , ohne sie .-^of«; M Sie sind sütiiii auberor-
entlich niedrig und crhebürh geringer, als die Ko-

sten der meisten früher ü ihrheri Bauweisen. Sie las-

sen sich kündig vielleicht dadurch weiter ermißigen,
d:iß die l'tcilcr noch etwas scliwüchcr gemacht wer-

den. Auch wird man einmal zu untersuchen haben, ob
es rieh mit Rücksicht auf die Kosten empfiehlt, auch die
lullere Umfassung in Eisenbeton aosufohren. Vielleicht
wird dies dann der Fall sein, wenn das Gebinde^ wie
es häufig vorkommt, in aufgeschfittetem Boden sn baaen
ist In gewöhnlichen Fällen wird wohl die alte Ziegelbau-
weise dte billigere sein. Haben dodi bei dem Chemnilaer
Bau die Baukosten ohne Wasser- und D.amplleitungen,
Dampfheiztmg und ohne die zentr.alc RauchabfQhrungs-
.Anlage auf das bebaute Grundfläche nur X2 M , auf

das cbm umbauten Raum 4^4 M betragen .^ul den Loko-
motivstand bezogen ergeben diese Kosten im großen Heiz-
haus, das 12 DoppelsUinde hat, 3500 M, im kleinen Hetz-
haus 51C» M, mit zentraler RaiicnablUhrung nach Fabel-
sc hcr !!;iu:iTt imd .•wc 50 "i hohen Schornsteinen für das
große Haus ^too .M , iiir das kleine mit einem solchen
Schornstein 6400 M.

Bei solchen niedrigen ZiBem und bei den sonstigen
Vorzttgendcriingförmigen Lokoraotivscfanppe^wieleicne
Zugängtichkeit jedes Standes von der Drehsdieibc mm,
leicnte Erweitcrungsmöglichkeit kurze Gleisentwiddimg,
wird wohl die Ringform fUr kleinere, mittelgrofle und
einige große .Anlagen auch in Zukunft beibehalten werden,
und die Rechteck- oder Kreisform fttr die verhältnismäB|t
wenigen sehr großen Anlagen in Betracht kommen.*)

OrgwLd.F«nMkritt*4.Ki«Mb,-W«i«is ifaf. S.I•8.0.1970.

No,3j

Digitized by Google



Hieran werden wohl iiurh die der RinKform vielleicht an-

haftenden M inm l MC srhlcchte ilcl iicntUng,BTOß«r Plat«-

bedari und d I c N 1 1
1 ^ 1

1
c I . k cu ,

d . tß hc I Vc rsa|[en derDrehscheibe
die im Schuppen bctindhchen Maschinen abKCSchloMCO
werden, ein Nachteil, den die Ringform ttbriuens mit der
KwMotm latl^ Bichl» indem. Esuoieriiegtdiüier kdiMSD

Zweifel, daß hier der Eisenbetonbauweise eine neue aiis-

Sichtsreu he Anweni'ain^sfuriu ^cboicii isi

Bereits jcUt ist sicwicdcr bei cmcc Anlage in I -cipzig zur

VertreaduDg gekommen, bei verschiedenen anderen im
Venraltiiii|Bbeieich der kgl Sächs. Staataeitenbahnen ge-

pUatm Aiaagn iM äe in di« EnMbk t

'

Unber die Vorschriften für EisenbetonbttttaL*)

Von rraL Kmtl M«t«eii ia Ztiicb.

3. Die &«terreiehi*e1i«n Regierungavortebrift«n
DetrdteHerstellangvoBTrftgwerkeaaus Stampl*

beton odtr Betoaeiaen. tMMt «n Nr. tiy

er umaehnflrte Beton hat in der. ..,-.lth.iiIi'_-i !.::] \'i)r-

schfifteDeiaeeingeliende Be i ulksichuguug gc l ü ih Ic n
ZttrBestimmung der Druckspannung einer centn^ch

belaateten, mitSpiralenarmiertcn Skule ist eine idecllcQuer-
schnittsflachc F.= ^ 15 -f, + joF, einzuführen, wobei

F| den vollen Beton' lucrschnitt, den Querschnitt der

Längsciscn und^'.dic Qucr-jc hnutstiache geduchterl.ängs-

Stangen bedeutet, deren Gewicht gleich jenem der Spirale

auf derselben Lüngc der Siiuic ia Nfachtjiicrbci die so ge-
bildete ideelle Flüche mehr als

mehr als F^ aus, so darf für Ff nur

beiden Grenzwerte in Rechnung gestellt werden Hei
exzentrischem Lastangrifi dürfen die Si)iralen rur Kriniite-

lung der BiegungsspannuDgen nicht berücksichtigt werden.
Die Gangh<'>hc der Spinden mII bOdisl«» Vs oM Duch-
messers betragen

Die zulässigen Heansfiruchuncen des Betons auf Druck
und Biegung erscheinen ziemlich niedrig angesetzt, den
niederen Werten entsprechen aber auch nieongc Zahlen
fOr die verlangteo Wttrfelfestickeiten. Es mtisscn nftmlich
MM «oS« MtOBltilfel, die in derselben Alt nttUBpin
lind ine der Beton im Tragwerk, nach dnen Aher vnn
6 Wochen die folgenden Druckiestigkeitfln «nfweisen: bei

470 kf Zement auf i «ba Gemenge von Sand lud Stein-
BMiteriiil (i :3) i7oti«iqa», bei ttottsh-. A) noUhtm. hei
JBüi l l Ar MonM» Demgemäß ist bil dir ^eftanS-

'.4 {ft + iSK) oder

jur der kleinere dieser

FflTVl lüBMM". Demgemäß ist bei der Biegung^
Beansprucnung (Druck) des Betons auf eine 4fache, bei
der zenirischen Belastung der Säulen auf eine 6 fache Sicher-
heit ausgegangen, und es ist nicht ausgeschlossen, daß
höhere Beanspruchungen auf Grund nachgewiesener hö-
herer Festigkeiten gestattet werden, da ausdrücklich gesagt
ist, daß höhere Spannungen Vi lli Beton auLiergewohnlicher
Beschaffenheit der besonderen Genehmigung bedUrfen und
lallweise bei Vorlafe det betreBenden EntwwfM m be-
gründen sind.

Der Teil II Avsfttbrung der Trngwork« enthAlt
mnicbst Angnben über Betchalleniieit und PMimig des
Zementes. Die MOrtelproben müssen nach aS Tagen min-
destens 180 kc/qca Druckfestigkeit und 18 t^fv> Zagfestig-
keit zeigen Von den Vorscnrilten Uber die Beschaffen-
heit des Sandes und Steinmatenales ist beachtenswert, daß
der Sand durch ein Sieb von 7 «"» lichter Maschenweite
hindiirr hgchen 'ind aui einem Sieb von 900 Maschen auf

I flo» und 0,1 »ra DrahtstÄrke wenigstens 05",;. Rückstand
ergeben soll. Die Druckfestigkeit des Steinmatcrialcs soll

mindestens 300 kgi'qem und die Wasser uilnnhme nicht mehr
a'-S iD

,
des Gewichtes l:e:r. tuen Die Korngröße der Stein-

brocken ist so bestimmt, daß sie zwischen den Eisenein-
lagenoder diesen und der Schalung durchgehen, jedenfalls
aber sollen die größten Stflcke durch ein Gitter von y>»
tffhttrMmTli iBiT iiHi diifcligtriwii. DcrinGcmengnintlinl-
tcneMOrtelMllbeiüaenbetonmindeatnn dasRamnndadi-
ungsvcrhaltnis i : 3 zwischen Zement und Sand aufweisen.

Für die Beschafienheit und Erprobung des Eisens sind
im allgemeinen die österreichischen Vorschriften ither ei-

serne Brücken vom Jahre 1906 maßgebend. Schw eißimgcn
müssen mit aller Sorgfalt ausgefiilirt und dürfeu in der
Regel nur an solchen Stellen angeordnet werden, wo das
betreffende Eisen nicht voll l>eans;iruch! wird Genietete
oder verschraubte 'rragwerksteilc sind nach der Reinigung
von Schmutz, Fett, Anstrich und losem Rost mit dünnflüs-
sigem Zeinenttiiortel anzus;r<.-iclu'n

Die Vorsctirütcn Uber Bereitung und l'rülung des Be-
tons entsprechen im großen und ganzen den allgemein
flblichen. Als bemerkenswert sei hervorgehoben, daß der
Zenwnt bei der Beloobeieitiaig in Gewichtseinheiten bei-
nigeben ist Im Imeresse einer leichteren Kontrolle und
der Vermeidung von Meinungsverschiedenheiten Ober das
Einfüllen des Zementes in die Raumgef&ße beim Mischen
nach Raumverhältnissen verdient dicse in Frankreich und
derSchweiz längst übliche MetliodeanchbeinnsinDeutacfa«
land eingeiUhrt zu werden.

. Zn Eisenbetonbattlen dait nur «eidier(plasdKhOTBe-
ton) verwendet werden; Moorwasser isttetbe Betoabeicl-
ttmg ausgeschlossen Handmischung soll nur ausnaiinis*
weise und mit einer Erhöhung des Zementzusatzes um 5%
zugelassen werden. Von je 100 <ba Betonmasse sollen 6
ProbewUrfel von lo "n Seilenlünge geprüft werden, dabei
dar! keiner der l-'estigkcitswtT-c den u!r die Drui kfesiig-

kcit vorgcschnehcncn Wert um mehr als jo'Vü unter-
schreiten

Die Bestiraniiingen tther die AuslührungderTragwerkc
sind nicht wesentlicli von denjcmgL-n unserer Vorscnrilten
verschieden und entsprechen den lUr eine gute Arbeit gel-

tenden Regeln.
Belastungsproben sind auf Verlangen vorzunehmen,

dürfen aber nicht vor Ablauf von 6 Wochen nachBcen»
digtmg des Einstampfeos angestellt werden. Als Probelast
genügt die i";farhe N'ut/Iast unter der Voraussetzung, daß
die ganze sianiiij^e Bcl.istungbereits vorh.andcn ist Wer-
den Bruchproben cir.7i:lner Tragwerksteile durchgeführt,
dann soll dfabei niindes-.uns eine s'/glache Sicherheit gegen-
über der zulassigen (les-untlast nachgewiesen werden Es
muß also eine solche Last auigehracht werden können,
die zusammen mit dem Eigengewicht des zu ))rüienden
Tragwerktciles gleich der 3'/,iachon Summe acr in der
statischen Berechnung voransgeseuten standigen I nst und
der Nutzlast ist.

Von fertigen und in erhärtetem Zustand aui die Bau-
Stelle angelieferten Tragwcrkteilen aus Eisenbeton Sind
von je ico Stück drei auszuwählen und der Ftobe tu un-
terwerfen.

Die Vorschriften Uber die Heffltelltmg von StraSen-
brücken aus Eisenbeton sind in gletcher Weise wie
diejenigen über HochbaaÄSn, aber unabhängig von ihnen»
angeorilnct. Infolgedessen ergeben sich bei den einzelnen
Artikeln bis auf «mge besonderä Punkte wörtHehe Wie-
derholungen

Ftlr <l:e der Ik-rccluiuiif,' der Bntckcn zu Grunde zu le-

genden BcLustungcn gelten die österreichischen Vorschril-

tcn über eiserne Brücken vom Jahre n/oC) Die Bestim-
mungen über die statische Berechnung sind identisch mit
denienigen Uir Hochb ui'.cti .lus Eisenbeton, nur ist dem
Einnuß der Stoßwirkungen der Verkchrslasten durch ver-

änderliche Werte tUr die sulkssigen Spannungen Rech-
nung getragen derart, daß dieiulSssige Grenze mit abndi-
mender Spannweite des Ttagwerkes sinkt Die zulässige
Beanspruchung des Flufidsens beträgt Soo+ il, höchstens
aberQoo>s/SM,irlhrcoddieZalilwiHlrden Betontenachdem
MischungsveinlliBis sidi geniH nadistsheiMer Tabelle
ändern.

Z«nH«lmta|c «nf I cbvt
Oeineoc« von Sand-

|

,

nd 8tclDm(trrl«l

*l iTi-i kg PorUand-
fcmcnt (1 -.ii

b) 3MkK PoHlini]-
•cmcnt Ii :4t

c) 280 kf Porlltnd.
icmenl il :5)

Dmckl

|Pnidnp.| Zafip . _

I lb.liBelMt.22
j f 18^1

1

b hOclMt.2l
2.4+«4 I I6.S4.O.I I

h.h'kh%l 1'

Ibei i«n-

trtuh.

1
Druck^ Ii

"

Schub-,
{

Scber-
g.Hiopt-
•pinn, 1

^ 4^
j

i 21 *
]

11 i

Htll-

)

In diesen Formeln bedeutet t die Slüuweite in m; bei 1
Bieilcrn cnd .-^nuiun ist < das Mitld der StUtSWClten der an-
liegenden Nennungen.

Die Bestininiungenüber Ausführung der Brücken unter-

scheiden sich kaum von denjenigen uir die Hochbauten;
nur die Einrüstungsdaucr ist von 4 aui 6 Wochen erhöht.

\u\ die PrÜiung der Straßcnbrü< ken linden die ent-

sprechenden Vorschriften Uir eiserne Brilcken sinngcmiißc
Anwendung. Belastungsproben dürien nicht vor Ablaut
von 8 Wocneo vorgenommen werden. Bei bereits beste-
henden Brucken dürfen die SpannungsUberschreitungen
nkht mehr als i<% bettagen, andmnfaUs «etdeo an-
schrlnkendeVorschniten aberdie Gewichte der In Betmdit
kommenden Fahrzeuge erlassen.—

Im großen und ganzen müssen die österreichischen
Voisdiiiften für Eisenbeton als sehr gründlich und mitAos-
nahmederZugspannungsrechnungc^ Betonsanchalsvoli-
sündig sachgemäß bezeichnet werden. —

*> Vcrfliichc di< BMpmhwig der prcuSitclien Bcttlauiuagcn ia No. s nad U, lowic du InuuSiiselMa ia No. 9 und It.
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HandbnelililrnMMbMonbaii. Herausgegeben von Ur.-Ing.
F. von Emperger. in. Hand Rauausluhrungen aus
dem Ingenieurwesen, 3 Teil BrOrkcnbau und Eisen-
bahnbuu. AnwendungdesklisenbetoDsimKneKsbau Bear-
beitet von

J.
A Spitier, A Nowak, W Üeliier, Ü.Col-

berg, E. Klskes, J. Laibes, R Bastian, N v Schitke-
witsch, E. StCltncr. Verlag von Wilhelm Kmst Si Sohn,
Berlin 1908, Preis 33 M., «cb ^7 M

Dieser Teil des Bandes .Kauausluhrungen uns dem
Ingenieurwesen" bietet dem Eisenbetonkonstrukteur zu

nichsteine reiche Sammlung der Konstruktionst) pcu der
Bogenbracken, deren TMorit beniis in L Bmm« diucb
Meian eine etaicebeode Bdundluag erfuhr. Du groBe
Gebiet ist in die Hauptgruppen Stampibeton-GewOIbe tmd
Eisenbetonbogen natürlich geschieden Einige klassische
Ausfuhrungen der ersten Art, insbesondere solche mit Ge-
lenken, sind eingehend berUglich Arbeitsvorgang, Ein-
rüstunfr,{ielc'nk:uislii!(lur.k'l>csc!inclicn — Dicl'.iscniicton-
Bogenljr'icken sind sowuhl n;ich der Vorr.i des iriigcndcn
Gewölbe- Querschnittes [.durchgehender Rechteck- Quer-
schnitt, durch Rippen verstärkte Platte, Bogenripoe mit
Fahrbahnplatte und Bogenbalken) als auch nach üer Art
der Eiseneinlagcn : steife und schlaffe] und den aus den-
selben abgeleiteten Systemen unterschieden. Nach zumeist
kurter Kenmcichnung der Systeme, bei welcher stellen-

wdM vielleicht eine kleine Kritik vom Standpunkte der
Theorieam Platte gewesen wäre, folgnn die auMhend nad
klar genalieiiea Bödireibungcn der bementeaiwertesteB
Bautenm itzahlreichen Literatumachwcisen . FUr die Monier-
Brücke Uber die Idriaschlucht ist die statische Berechniug
nach Castigliano durch Summenbildung beigefdgL Es
wKre vielleicht recht zweckdienlich gewesen, einige illr den
Konstrukteur sonst noch nützliche grapho-statisrlie llnter-

suchunes- Metlunten
: I..indslu:r(; s Kampier * I Jrurklinicn-

Methooc. Schünhniers; Methode der konstanten Bogcn-
grOßen: kurz wiederiU^ebcu, «ie es beispielsweise durch
Prof Nfclan im Band 1 itlr die ruHcvera-Brilcke bei Genua,
sowie Illr die Brücke Chauderon-Müntliemm in Lausanne
nach Seiner Methode geschehen ist Wünschenswert wären
auch Ausführungen über hohe Viadukt-Pleilcr vom Stand-
punkte der Ausbildung als Trag- oder Standpleiler, Be-
nchoHog der efsteiea unterHecaniiehuag despasaiveD Ge-
«Olbewiderstaodes undQberSeltenstabOltIthoner schmaler
WölbbrUckcn gewesen

Das Kapitel Balkcnbriickcn und Ucberdeckungen
behandelt nach Besprecluing der Grundformen der Kon-
struktion nach Fahrbahnla^e und Tragwerksystem (Platte,

einfacher Träger, durchfaulender Träger, Kragträger, Rah-
men-Träger und Bogcnbalkcn mit großer Gründlichkeit
die Bcl.istungsannahmcn nach behrtrdlichcn Vorschriften,
sowie die GrundgroLven 1 Ronsirukttonshuhc, Balkcnab-
stand, 'I ragcrhohe, Heton\ olunsen. Schalungs- und Arraic-
rungs Verlialtnis Kine l'el crjtchistabelle ausgeliihrter

Brückenbauwerke, die Ausrechnung dieser Grundgroßen
fUr 41 Bauwerke enthaltend, wird dieia Konstrukteur eine
willkommene Beigabe sein.

Der theoretische Teil des KuilelB ist vtwiriegend der
Berechnung der dtnchlanfendeti Platte, des durchlaufen-
den und aufchlaufend ausgekragten Trägers, sowie der
Gekok-naddnjicspanntcn Kahmenträger gewidmet. Sehr
ttfhitifnMrrfl sind die .\us1ührungen Uber den variablen

EDSpaBBungSBrad, bedingt durch die elastische Stützen-

Senkung und die .\nwendung aui die Dimensionierung der
Platten von I'l.Utcnbalken-HrUcken.

Kinc angenäherte Berechnung der Last-.\nteile der
Bogen und B.ilkenwirkung des theoretisch noch sehr un-
geklärten .BogetibalkentrUgers'. Berechnung der Quer-
träger, sowie der Sii.u-nnr.t^en lier lialken unter BerUck-
Sicntigung der Drucksjj.innungcn im Stege auch lür den
Fall der Druck-Armierunc bilden den Schluß der theore-

tischen AusiUhrungen, welchen sich die Beschreibtmg einer

grofien Zahl von Mu8te^Au8führungen anschlieftL

Die Anwendungen des Eisenbetons im EisenbrUckea-
bau, wie Herstellung von EiseBbeUw-Fahibahntaiefai elser-

ner Brücken, Eisenbetonmlatel iOr TMtge der Kaaal-
brflcken, sowie Verstärkungen älterer und neuer eiserner

Brucken durch Beton sind in einem eigenen .Abschnitte

eingehend behandelt. Der Berechnung und Konstruktion
der Eisenbahnbalken-Brdcken ist das nächste Ka-

Citel gewidmet, das zunächst die amtlichen Vorschntten
ezügln h Material-Beanspruchung und Lastverteilung wie-

dergibt, die aul den neuen Linien der Osterreichischen
SiiuiLsli.i.hiieii.'.ler italienischen und amerik.anischen Bahnen
uusgeluhrtcn Bauwerke enüialt und mit dem interessanten

Anhang ütier einige aui (irund der vorltuiigen Bestim-
mungen der kgl. Eisenbahndircktion Berlin ausgeftthrte

Bauten sdüieftL In diesem Anhaaga beticbtct Rcil- ii.Btt

Labes Ober die letsten Venudha mit iriadcrhollar Be-

II«

lastung, Uber die Entwflrfe zu EisenbahnbrUcken aus Wals-
trägcrn und Beton mit und ohne künstlicher VorbaiaaMU
sowie aber EisenbahnbrUcken mit schlaffen klagen UM
Anlangsdruckspannung des Betons in der Zugzone nodi
Koenen und deren Berechnung.

Die weiteren .Anwendungen des K.iscnbclons im Eisen-

bahnbau, die Eisen uctoiisi hwclle, Leitungsmaste
und die stets stcij<ende Verwendung im Eisen bann hoch-
bau, zu Bahnsteighallen, Lokomotiv- und (iiiterschuppcn,
Warterhäuschen werden mit vielen Beispielen dem Leser
vor .\ugen gefuhrt.

Die

der itaüeniscben
interessante Beziehungen zu den Bedingungen genannter
Bahnverwaltung. IndembhandlungderLokomotivschuppen
ist der modernsten Konstruktion £r zentralen RauchabtUh-
rung durch Eisenbeton-Rauchrohre Beachtung geschenkt

Die Anwendung des Eisenbetons im Knegsbau, den
speziellen Fachleuten bereits aus der Arbeit des einen der
b^iclcn Autoren in den „Mitteilungen über Gcßcnstände
des Artillerie- und Geniewesens looS" bck.itint, bildet den
interessanten Schluß dieses Bancies, dcrin crschontender
Weise eine große SummeVonErfahrimgen un,i Forschungen
dem Eisenbeton- Ingenieur nutzbar macht, welcher auch die-

sen Band aufs Freudigste begrüßen wird. — Dr. K. W. M.
Die Bercchaona der Trsfwwrke au Biteo'Kiaea ndtr

giBiiiiiftiiim — VflB k. k. ObMbaiiat Karl Haberkalt
und k. k. Bau-Oberfcommiislr Dr. FVils Posttivanschiti.
Verlag R. v. Waldheim in Wien. Fr. 13 Kr

Dieses Buch verfolgt den Zweck, die Anwendung der
Österreichischen Regierungsvorschriiten, betr. die Herstel-

lung von Tragwerken atis Sumpfbeton oder Beton-Eisen
an Beispielen zu erläutern und aic Berechnung eingehend
darzustellen. Die angestellten allgemeinen Untcrsm i uij

gen ruhen daher nur aul den durch die Vorschnlten ge-

gebenen (Grundlagen, und in diesem Rahmen ist die Ar-
beit eine sehr gründliche und wissenschaltliche. Um das
Werk in gleicher Weise für den Uberwachenden und über-

prüfenden, wie lür den cntwerfetHien Incenieur brauchbar
zu machen, sind Uberall Formeln fUr me Nachrechnung
und iUr die Dimensionierung der Bauwerksteile entwickelt.

In lelMrer Hiniichtiitdaa atdedao* AinneiaogHi, wcidie
die fleichseilige Ausnottong des Betims imd Etsena
zflghch der maßgebenden Spannungen gestatten, ein wei^

ter Raum gewährt und auch die Frage der wirtscbahüdl
vorteilbahwtea Dimensionierung von Verbimdkörpem
mehrfach Witafiucht Wenn der .idealen' Armierimg viel-

leicht etwas zu viel Wert beigemessen wurde (denn be-

kanntlich sind die Plattenbalken meist billiger, wenn die

zulässige Betonspannung an der Oberseite nicht ausge-
nutzt ist), so ist doch den praktischen Zwecken des Buches
Rechnung getragen worden durch Vorführung von Nahe-
rungs-Mcthodcn, sowie durrh Bei^-abe sahlieKber Tabel-
len und graphischer Darstcliungcn.

Trotz der wirklich schonen wissenschaftlichen Behand-
lung fühlt sich der an den Zeit- und Streitfragen des Eiten-

beUMS iBWroHiefte Leser nicht gans befriedigt. Man ver^

miBt eine BegrllBdnng der verschiedenen vonchriften
durch Versuchs-Ergebnisse, besoadait bd der Slulen-Be-
rechnung, und findet statt dessen dmchwag die Regie-
rungs-Vorschhiten wie ein Dogma TOtan^peaelst Auch
die l.iteratur-Nachweise sind iSolge dieser Behandlung
sehr sjiärlich ausgefallen. — x.

AI« Naehtraf zum Berichte der XI. Haaptvarsammluac
de* DeutichcD Betonverelo* liegt nunmehr der auslUrliche

Bericht Uber den Vortrag des Hrn. Dijil.-Ing Luit, Dir.

der Firma Dyckerhoff & Widmann A. G über „Mittei-
lungen von Ergebnisseti neuerer Eisenbctonver-
suche" vor. Gegenuber dem von uns in den Nummern
19, 20 und 22 der „Mitteilungen" bereits zum Abdruck ge-

brachten ausführlichen Auszuge desVortrages, enthalt der
Nwbttu aameaiUch ein wesentlich retcheies Abbihkog»-
materiwrauBerdem wird auf dieVersuchadniGfaHlbrmig; die
Messungen tisw etwas näher eingegangen. AüfgemmmMI
sind ferner die bei uns wegen Raummangels lortgelssSimm
Vergleiche der Versuche mit Bruchbelastunssversuchen an
ausgeführten Konstruktionen, so der Ausstellungshalle von
iSoi Stützweite, welche die Firma auf der Nürnberger Aus-
stellung 1906 in Bogeiiiorin herge^^u^,l ;'Kitie Der N.achtrag

bietet also auch nach den bereits eriulgien Veröffentlichun-

gen noch Interesse für <!icjenigen, ihe ^ich eingehender
mit den betr. Untersuchungen befassen wollen. —

!>«»! Veiweadiias v°* ButaM^ tt« *w mmm Cttmaiytet
kL.riH.i.s«! hu|>|«-n. — l'ebcr<UeVurH-l>rinranrEia«Bbelonbaultti.(Scb)iaL)
- Iii.. n.-ijrit ,irui-ilK-n Ni»rmi*ii filr rjnlirjiIiLhe Lirfcrung und PrQfun|(

Varkie dw OcvtKlwii , U. OL b. H, B€fItn. Für di* 8*d*kUao

"««"-"•ÄSf1&<r.B«ll-.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN ÜBER

ZEMENT, BETON-UND EISENBETONBAU
* * * * * « * « « « * * *

UNTER MITWIRKUNG DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND *-DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS .

i<^<S^<^<5><C^S><^<S> <^S> <S>Ö <S*S
V. JAHRQAMO.

Kläranlage in

|ie Städte Rheydt, Odenkirchen und Wickrath
haben in den jähren i9a6,'7 eine einheitliche Schmutz-
wasscr-Kanalisation nach den Plänen des Hrn. Stadt-

Baumeister Fischer in Rheydt erhalten. Die durch die

zahlreichen KC'cblichen Betriebe, namentlich der Textil-

industrie, besonders stark verunreiniKten Abwässer werden
vor ihrem Abfluß in das kleine Fliil^chen Niers in einer

mechanischen Kläranlage geklärt, deren Anordnung der

No. 34.

Eisenbeton.

hinaufgepum]>t Durch diese Annrdnung werden die Schwie-
rigkeiten umgangen, die bei tieter I>age des Bauwerkes
im Boden durch den hohen Grundwasserstand des sumpfi-
gen Geländes entstanden wären, und außerdem kann das
geklärte Wasser mit natilrlichem (Vefälle der etwa 1600»
enriemtcn Niers zufließen, selbst wenn später die Anlage
durch Einschaltung von OxydationskOrj'em ven'Ollstän-

digt werden sollte Gleichzeitig wird erreicht, daß sich

AbbildungtD 8 und 9. Auloabmen tOD der Auilllhiuo|f des KiilfbecluDi.

ist

Durchsetzung mit (einen Faserstoffen u dergl ) Recnnung
trägt und daner dem Kanalisations-Techniker viel Inter-
essantes bietet 'j

Auch in baulicher Hinsicht weicht die Anlage von den
in der Regel üblichen Formen ab Die Klärbecken liegen
nämlich vollständig Uber dem Gelände auf einem stützen-
den l'nterbau una das Schmutzwa&ser wird aus einem
Sammclbrunnen in die Verteilungsrinne der Kläranlage

') WeitercD AufschlqS Iber die intcrciiuitc Anlavc vibl die
mit einer Karte dei KaDtliiitioDs-Grltndcs, 2 Pllnen der Nllran-
Ufc und mehreren Abbildansen lutgeiutietc Dcoktehriti: .Die
Schmutivaiicr-KuiKliiatiao und Kläranlage der GfiaeiDden Rheydt,
Odenkirchen und Wickrath* von äudibiutlr. Fuohei, Verlag von
W. K. Laogcwicsche, Rheydt, Preia, i,ao M. —

die Beseitigung des TrUbwassers und des Klärschlammes
gewissermaßen selbsttätig ohne Mitwirkung maschineller
Hebevorrichtungen vollzieht.

Die bauliche DurchbildungderAnlage veranschaulichen
die beigefügten Grundriß- und Querschnittszeichnungen
Abbildungen i—6,die konstruktiven KinzelheitenAbbildung
7 und die Ausführung die Aufnahmen AbbildunKCn 8 u. 9.

Auf denStUliwänden aus Suimpfbcton ruht die Eisenbcton-
Ki|>pcnplattc der 4 BcckcnbOden und in diese smd die
Kiscnbctonwände eingespannt. Zur Verstellung der bis

zu Oorolangen dünnen Riscnbetonwände dienen senkrechte
Rippen und ein oberer Versteifungswulst, der bei der mitt-

leren i.ängswand besonders breit ausgebildet ist und gleich-

zeitig als Laufsteg dient. Auf die Bodenplatte setzen Sich

ierncr die Siuuen auf, welche die Faucnwände und die

Ii:

d by Google



nhbetdwB Laufstege trageo, dareh «ddic alls fir Am Der TOr der KUnalase fiegende Sunineibnmtteii VOB
Betrieb wichtigen Punkte der Anlage bequem Wgteglich 6ai IKndunesser und etwa 6,5 m Tiefe unter Grundwasser,
gemacht worden sind.

Bei der großen Ausdehnung der offenen Becken —
rd. 3JOO qm Grundflttche — lag die Gefahr nahe, daß durch
die WärniedehnunRen Risse und L'üdiLluigkeilcn entstän-

den- Die hiergegen ^L-troiSL-ncn M.iUregL-ln tjestelien darin,

däS die rd 60 langen Becken durch 3 Querfugen in 3

derdntdd.des unmittelbar anschließenden Pumpenkanals
und der unteren Strecken des Hauj>isammelkanal8 in der
Nachtzeit, wenn der l'umpenbeirieb ruht, das zuiiießende
Schmut7WiVSScr aufnimmt, wurde nebst dem anstoßenden
l'uinpenscluiclit und den Fundamenten des Mascluncn-
bauses und der Maschinen in Stamplbcton unter Abscn-

TeOe ttridnittenibid,sodaS eine Bem^iofiDd«Ulli» kuag d« Gniod«UKra uvgefBlirt. Der du gekUMe

II

richtung mög-
lirlii,! Die Be-
wegung; in der
Suerrichlung

rd dadurch
enaOaUcb^deft
dieRipfiender
BodenplatteD ihrem Auf-

lager mif den
SMMNndeoei«
ncn gewissen
S['iclraum hü-
ben, sodiiß die
Bodenphitte

auf ihrer Sitit-

zung sich ver-

schieben kann
Gleichzeitig ist

die mittlere

Wandiaihtem
unteren Teile
als Doppelmmd aui-
gciührt, sodaß hierfe-
dcrnde Bewegungen
möglich sind Ihe 4
Klarl)etken sind also

in inisammen 6 ilir sirh

l)ewe;;hi he I eile zer-

legt, dem) jeder etwa
ao- 24 11 ^;ri iß ist In

ähnlicher Weise ist (

Beweglich kci t dt r Vo r-

klärung und deren l'n-

abhüngigkeit von den
Klärbecken gesichert
Die offenen Queriu-

§en sind spkier durch
loittreifett,irelchemit

Bitumen getrftnkt wa-
ren, ttberluebt worden
und zw.ir so, daß dau-
ernd eine Bewegung
in den h uj,'en mu^;!ich

ist, ohne daü eine Los-
lösuiig niier ein Zer-

reißen derSireifcn ein-

tritt. l>ie»e Mal^nuh-
men haben sich in der
achtmonatigen Zeit
seit Inbetnebnahme

.1

41a -i ^

der Anlan bewfthrt,

besondcrsDichrnngsarbeiten sind nicht crforderiichgewor- Fischer in Rheydt ausgearbeitet

den und esstehtsu ertmuten.daßdasBauwcrk auch dauernd Eisenbeton -Konstruktionen und die Austunrunk' des Hau-

aÜe ForinnndertinBcri ohne schädliche Rissebildung wird wcrkes lag in den H.andcn der (".csellst iiait t ir Zement-
ertragen können Die .VulJen wände der iknkenanhine v. ur- Stein I' .if Tik.iMui; II 11 s e r >v ( 1 e , 1 niirneiiiiiun^; lilrBctOB*

Wasser zur Niers iUh-

rendc etwa h'kdo m lan-

ge Kanal — Maulprofil
\ on ü,iKD ni Hohe und
.4Z' m Breite — ist in

KiscnbetonbergeHdlt
wurden

Samiiichc von dem
säurehaltigen Schmutz-
wasser berührten Fli-

ehen tiaben auf dem
wasserdichten Putz ei-

nen Schutzanstrich er-
halten Da fUr die eine
HälftederAnlage Side>
rosthen Lubrose, für

die andere Hälfte das
I)r Rüth scl'.e Inertol

verwendet worden ist,

werden sich hier inter-

essante Auischhlsse
über die Bewätirung
dieser beiden Anstrich»
mittel ergeben.
DerKntwuriderKlär-

anläge, der vorläufig
auf eine rages-Waasef
menge von isooo«*«
berechnet ist, wurde
von Hrn. Stadtbtnstr.

;
die .Xuslnldunt; der

_ri:irj iir.i einem sf.irkcn i'nlw;i!l iiin.i;eli und Kisenl:et(.inl MU in ( Hicn .i.-.sel,den

im Februar d J in Berlin Kinfand. koonle ala Br^ iaod. Bs ieblten nnr noch die FesdjriKeilsiaUen, die in

gebnia der langjahngen Arbeit df VwdBB-KowniieiiBB Znkmifl bei der MhragdcaPofllaad-Zementea
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Die neuen deutschen Nonnen fUr einheitliche Lieferung und Prüfung von Portland-Zement
|n der ^,1 ordentlichen Generalversammlung des.Ver- sur Revision der Normen bereits der neue Wortlaut dieser

eins deutscher Portland-Cement-Fabrikanten , Äe Normen vorgelegt werden, der gmndsUilich Annahme
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gelegt werden aolltan und lu derenFeststellung noch umfuigreiche
Verbuche im Laufe dieses Sommers durchRcführt werden mußten.
Die Versuche sind in der bestimmten Zeit beendet worden und in

der un 13. Oktober d. J in Heidelberg abgehaltenen außerordent-
lichen Genenü-Versammlung des Vereins wurden diese Zahlen und
einige kleine redaknoncllc Abänderungen an dem bereits im
Frünjahr iesi)jL'st'-..'U n U i/ril.iui der Normen, luich einem eingehen-
den Bericht des lirn Dir l)r Müller, Rüdersiiorf, dtm Vorsiizen
den der Kommission, cinstiinmif! Kcnehnii^t Ks gilt nun nur noch
die ZustimmunKdcr St iiisliehördcn zu der Ncufxssunn zu gewin-
nen, um auf liuiL'e /cir hinaus zu zcitjjcmaßcn. dem Stande der
deutschen Portlund - Zement Industrie entsprechenden deutschen
Normen tu kommen.

In unserem Berichte tlbcr die Verhandlungen der 31. General»
VeitUMBlvDg des Vereint (vergl. die .Mitteirungen* 1908^ No. s
und B.) Inben wir bereiu die grundsilzlichen Aendeningen der
neuen Nonnen gegenttber den vom preußischen Ministenum der
flfientliehen Arbeiten am 28. Juli iKi-j (von den anderen Bundes-
staaten etwas später) genehmigten Normen und den durch Krlaß
vom 19- Febniar igoz zuletzt festgesetzten Vorschriften filrdie Her-
Stellung der rroliekrtqjcr kurz hervorgehoben Sie bestehen vor
allem ;n iiiic:. d;c h i^'cns< laiten des Ponhind- Zementes ncmii'er
umschreibenden BeKrifiscrklarunfi und in der Bcstinimunt{, daß
die uHein entscheidende PrüUin^; lUr die I'eslinkeit des l'ortland-

Zementes tlic 1 )rucki>robe sein soll Die E'robekörper sollen dabei,

entsiircchcnddem vorwiegenden Verbrauch des Zementes zu Hoch-
bauten, unter gegen frtiher veränderten LagerunKS-BedinKunflcn
— d. h. Tonmgoid an der Luit — erhärten. Die zu erreidienaen
Ibdesifeatigkeiten sind gegen frtlher. der gesteigerten Leisungs-
fiilligkeit unserer deutschen Portland Zement-Fabriken cotopn-
diend, um rd. 56«/i> gesteigert.

Ueher die vcrllnderteBegriHserkläning des Portland-Zementes
tes und die Grtlnde, die dazu gefOhrt haben, ist von Hrn. Dr.-Ing.
Rud. Dyckerhoff in seinem Berichte Uber die Tätigkeit des,Ver-
cinsdeutscherPoriland-Cement-Fabrikanten''inden „Mitteilungen"
No. iS bereits das Eriorderlirhc Kcsa^rt. sodaß darauf verwiesen
werden kann Diese Gründe haben auch dazu ^jelührt, daß in dem
Abschnitt der Normen: Verpackung und (lewicht, ausdrück-
lich vorgesehen ist, daß die Verpackung die HezeichnunK,,Portland-
Zcment" tragen soll. Die Miij;licdcr des „Vereins deutscher Port-

land-Cement-Fabrikanten" sind außerdem besonders vcr] tlu hict,

dieseBezeichnungnursolcheaErzeugnisscnzu geben, diederüe^ntfs-
BrltlanngsotttincfaeiL Fortfallen ist die Bestimmung, daß Port-
land-Zenent in der Regel in NormaUassem von 180 >t brutto,
bezw. in halben Flssem von 90 kg verpackt werden soll, da infolge
des BedUrinisses sich hierin eine größere Mannigfaltigkeit heraus-
geliildet und namentlich dieVeipackung in Säcken emen sehr be-
deuteaden Umfang angenommen hat.

Eine Aenderunp ist temer dem früheren Abschnitt „Binde-
reit* zuteil ^;cHordcn. an dessen Stelle jetzt ein Abschnitt , Ab-
binden" Kcirctcn ist.derlauict: „Der Krhärtungsbejirinn von normal
bindendem l'ortland Zeinent soll nicht Irüheruls eine Stunde mich
dem Anmachen eintreten. Für besondere Zwecke kann rascher
bindender Zement verlangt werden, welcher als solcher ^ekenn-
zeichnetscin muß," Es ist also nicht mehr die Hindezeit maßgebend,
sondern der für die praktische .\nwen<hing wchtigcre Erhärtungs-
beginn. Vorschriften für die Bindczcit smd Uberhaupt nicht mehr
gegeben DieBcobachtungdesErhiitunnbepnns bezw.derBinde-
zeit, falls auf Endttelung der letzteren wert gelegt wird, soll in der-
selben Weise wie bisher erfolgen.

Der Abschnitt Ober die „Volum-, jeut .Raumbeständig-
keit" ist unverändert gebliebiea. Es ist auch das einfache bisherige
Verfahren der Kuchenptobe sttr Prüfung auf Raumbcstandigkeit
beibehalten, da die Kommission nach längeren Versuchen keines
der in antiurcn Landern gebräuchlichen oder sonst vorgeschla-
genen Verl.ihren lürden i)raklischen debrauch als geeigneter hat
feststellen können

Im Abschnitt Feinheit der Mahlung ist der für d:is cjoo

Maschcn-Sieb zulässige Kiickstand von 10 ^'0 auf 5"',, ermäßigt
worden, Es enisi>ncht das dem Fortschritt der Fabrik.^tion Statt
der Drahtsiärke des Siebes wird jetzt die Maschenwcue icst^'e

seüt, nachdem statt der Draht-Siebe gelochte Blech-Siebe in An
Wendung kommen.

Die wichtigsten Absehnitte sind diejenigen'Uber^die Festig-
keitsproben und überdie sa erreichenden Festigkeiten.
Die bisherigen Normen sahen eine Prüfung auf Zug- und Druck-
festigkeit i\n Probekftrpem vor. die in einer Mischung von Sand
undZemeni nach einheitlichem Veriahren hergestellt werden sollen.
Außerdem wird cmuiohlen, auch die Festigkeit des reinen Zementes
festzustellen, wu diu h- gründung angibt, namentlich zum Vergleich
von Portl.ind- Zementen mit gemischten Zementen und anderen
Bindemitteln Die i'riilisng des reinen Zementes ist in den neuen
Nomicn überhaupt iortgchissen. da diese ja ausdrücklich nur zur
Prüfung von Portland-Zement nach der neuen Itegriffserklarung
bestimmt sind und da der Vergleich von Portland-Zemcnlen unter-
einander fHr die Praxis nur Wert hat mit Sandzusat/ W.^hrend fer-

ner die bisfieriBen Normen, obgleich sie in der Begründung aner-
kennea. da% iSe matlgebende FestigtMit nur <E« Diucfairobt
•da känae, daj« die MOitel in «fiter Ufäsia der Praxis auf Kiick-

t(. DesNBber t^eSw
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festi^keit in Anspruch genommen werden, auch die Prüfung
aut Zupfestigkeit vorschreiben, die d.mn ihrer einfachen
AusiÜhrung wc^cn ;iuS den Hiiustellen vorliegend in An-
wendung gckoninicn ist, sehen die neuen Normen von der
Zugfcstif^keit überhaupt ab und schreiben nur die Druck-
iestigkeitsprobe als die allein entscheidende vor, die

nach der Begründung erstensmal der praktischen Verwen-
dung des Portland-Zieinentes am besten entspricht und da
stchTeni«r di« Dnickieftii|c«Ua» nivcrlMriiitcn «naittelo
UlK. EnindiMiiidorch dieNomen-RefisioiiS'Koiiiaiiiiion
im Auftrage des Vereins außerordentlich unhngiciche
Versuche durchgeführt worden mit dem Endsutd^ einer-
seits ein der praktischen Verwendung des Zementes mög-
lichst entsprechendes Erh&rtungsreiuhren fOr die Probe-
körper una schließlich die für die Zukunft maßgebenden
Festigkcitszahlen icstnistcllcn Diese UntiTS'.irhiin^jen sind

zuletzt in einer Reihe von über 30000 Ringel] rohen durch-
geführt worden, in welchen sämtliche VerLins Zcmeir.e
nach 7, 28 und qo 'l asen, und zwar i. T. unter verschie-
denen LagerancsVerhiii'.nissen, geprüftmndeD. Sitbabeo
zu folgendem Krgchnis KefUhrt:

Als Vor])robe wird die Diuckfcstigkeits-PrUfung nach
7 Tagen zugelassen. Die ProbdtOrper sollen i Tag in

teucnter Luft lagern, dann 6 Tage in Wasser. Sie sollen
dabei eine Minoesdestigkeit von ijo Mfn««» erreichen. Die
maßgebende Probe im Streitfalle soll jedoch die Probe
nach 38 Tagen sein, da sich die Bindekraft des Zementes
bei kürzerer Frist noch nicht genügend erkennen läßt. Für
Poitland-Zement, der für Wasserbauten bestimmt ist,

schreibt die neue Norm lUr die Proben nach i8 Tagen
— davon 1 Tag m icucl-tt-r Luit, 27 Tage unter WaSSer
gelagert — eine Miniit.-s'.iesti{;kcit von 2qo^-Iv° v«r(25'''o

mehr als bisher I- ir Portland-Zcment, der zu Hoch-
bauten Verwendung linden soll — also lUr den weitaus
j^rni.iten Tt:l des verbrauchten Zementes — wird dagegen
ein den praktischen Verhältnissen sich besser anpassendes
kombiniertes Verfahren vorgeschrieben Die Proben sol-

len I Tag in feuchter Luft, 6 1 age im Wasser und wei-
tere 31 Ta^e in Luft von 15—30' C. gelagert werden. Ihre
Druckfestigkeit soll dann mindestens lukc/q m betragen
(56% mehr als früher^ Dieses letztere verfahren hat ach
nach den umfangreichen Versuchen in seinen Krgebnissen
dem bisherigen, der Verwendung des Portland-Zementes
bei Hochbauten aber nicht entsprechenden, reinem Was-
Scrlagcnings-Vcrfahren tiir Druckproben als fast gleich-

wertig in der Zuverlässigkeit herausgestellt, wie auch m der
außcrDrdcndichen Versiunmlung des Vereins in Heidel-
berg von Hm- Prof Gary, Groß-l.ichterielde, als Vertreter
desKgl. Matenal-PiUftmgt-Amtes daselbst, durchaus aner-
keDttwuide.DieZalil«n*ertBsellMtentipnichend«niStüde

derdeutschcn Porttand-Zement-Fabriken, die schon seit län-

gerem wesentlich höhere Festigkeiten tatsichlich criicltcn,

als sie die bisherigen Normen vorschrieben, Die l'rülung
der sämtlichen Vcrcinszcmcntc hat ergeben, das nur sehr
wenige die Fesdgkeit von jc-o ^f. Ijei \V:ihSerl.it;erung

nach 28 Tagen nicht erreichten. Die durchs< limttlich er-

reichte Festigkeit betrug sogar »65 kgjqe«i. lici der kom-
binierten l.Agcrung wurde eine mittlere FcsUukeit von
335 Wv» nach s8 Teaeii «rreiclit, die bis zu 90 Teges aiif

370 i«/q«<a aasnidis. Xnf Giund dieser Ergebnisse mnle
von dem BerichterstatteraiiidrllcUich betonl,d«fi«lledeu^
sehen Portland-Zement-Fabriicen die festgeselsteB Mindest
zahlen würden erreichen kftnnen, die der hervorragenden
technischen Entwicklung der deutschen Portland-Zement-
Fabrikation entsprachen und Uber kurz oder lang doch von
den Behörden und Privaten gefordert werden würden

Die Probekörper sollen nach wie vor in einem Ver-
hältnis von 1 Porthind - Zement .auf 3 Normalsand ange-
fertigt werden, das in hinreichendem Nfaßc den Gr;»d der
BinaefKhigkeit zum Ausdn:ck koninien laßt Ks werden
jedoch in der Begründung zu den Drucktestigkeitsproben
auch Versuchsreinen mit höheren Sandzusätzen empfohlen.

und die Ausführung der Proben entsprechen im wesent-
lichen den bisherigen, nur daü naturgemäß alle Angaben
über Zugproben fortfallen und daß dementsprechend die
für eine ^llschung zu entnehmende Portland-Zement-Menge
sich auf ein geringeres Maß beschränkt. F.bcnso ist, da
die Zugpniiicn [.:irt*.ii;cn, die .^njahl der ?iir F.rniittclung

wichtiger Durchschnittszahlen für ledc l'rüiung mindestens
erforderlichen Probekörper von 10 auf 5 herabgesetzt.

Das sind die wesentlichen •\bweichungen der neuen
Normen von den bisher gültigen Sie bedeuten einen we-
sentlichen Fortschritt, und es darf wohl angenommen wer-
den, daß sie auch die Zustimmung der maßgebenden staat-

lichen Behörden finden werden. Es könnte vielleicht das
Bedenken eingewendet werden, daß die Ptflfong auf Zug-
festigkeit des Portlaod-ZemciiteB sende tat dem Augen-
blick abgeschafft werden soll, in dem dneeliie BehOraen
nach Verbreitung der Eisenbetonweise anfangen, dieser
Festigkeit eine erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden und
sie sogar fUr bestimmte Falle in die Berechnung mit ein-
zuführen Diese Bedenken werden aber dadurch hinfällig,

daß erfahrungsgemäß der l'oriland-Zemeni, wenn erden
nach den Normen gestellten ,\nforderungcn an die Druck-
festigkeit genügt, Qie im Verhältnis sehr viel geringeren
Ansprüche, die an seine Zugfestigkeit gestellt werden, ohne

"
- Fr. E.

ZahUfmaiune von RoatiBfn. In deo beigegebenen Ab-
bildungen ist ein neues, peteDÜertet VeifMoea des belgi-

schen Ingenieurs M. Dumu wiedergegeben, um Schorn-
steine ohne Rüstungen in BetooblödEen mit useneinlagen
berzuatcUen. Wir eotnehoieB die Mitteilungen der Zeit-

Mfalih„EBgilieitog News* VtMUsa August d Js. Die obere

^ _ _ j „ Abbildung zei^'t die

saeowLlaftkügiMdlt UndieaeSKIckebequemerhandc
«has haben so kaboen, werden in Äe Stücke selbst noch dOmie

Herstellung der Uli ir ko

I ^f—»^ I inder auseinisidemchm-
1. ^T̂ -^^ 1 baren eisernen Form.

^J|]_^Hy \'T.r'^:^;'!M^ DieLänge des Stückes

^^^J^^ ,M ^^^jl " läßtsich, entsprechend

TT* Vcriileinerung des
SdioniiaHi>UnM|get
mitwachsender Hone^
in einfachsterweiseda-
durch regulieren, daß
die dieForm abschlie-

ßende Holsleiste des
geraden Schenkels na-

her an den Wulst des
Stückes hcrangcscho-

ben wird Wie die untere .Abbildung zeigt. K^cdi der Wulst
des einen Blockes über das glatte Knde des nächsten liin-

weK und in derWulsthuhlunii; sind die lotrechten Kisenstäbe
eingesetzt, die also durch emc ziemlich starke Hetonschalc
gegen Erhitsun|[ geschfltst sind. Zwischen ic 2 Schichten
wird außerdem in keilförmigeNuten, die durch Einlegen von
Holzleisten in die Form gleich an jedem Block mit herge-
stellt werden, eine wagrecnte Eisenarmierung eingelegt, die
durch Draht mit den UMfechten FJsen verknüpft wird. Die
FormgebungfUrdieBMdw kann natürlich einesehrverschie-
dcnescin,am bequemsten ist natürlich eine solche als Viel-

eck Fs w erden ziemlich große Stücke von 35CIB Höhe und
von i5ciaSiJtrke für die unieren, bisj^» SiArke für die
oberen Schiditen noiergewöhnlichen vcrhflitninenund bis

tte

Eisen eingeformt. Die Blöcke werden natürlich in sol-
chen I.jingen hergestellt, daß ein regelmSfliger Verband
möglich wird. Der Aufbau erfolgt von innen Tieraus ohne
besondere Rüstung Erforderl ch is; nur eine kleine Winde,
mit deren Hilfe die Materialien hochgezogen unddieBlöckc
über die immer um einige Schichten vorauseücnden Seidt^
rechten tasen gestülpt werden können. —

Ein wellgeapannter Brackenkanal in Beton and Elaen-
beton far deo SctiUTahrttkanal von New York nach dem Scen-
geblet (New York Barge Cinal) ist bei Medina zur Uebcr-
schreitung eines 37,5 » tief eingeschnittenen, an der Sohle
61 m, oben 153 m weiten Flußtales mit etwa 10 > Wasser-
tiefe geplant Da Bohrungen im Flußbett unzuverlässigen

' MifMV «lliMad die Stsilafec aus festem Fels
, io eisdnen'die AoMHirnng eines einzigen Beton-

gewölbes, das die ganze Talsohle in Wasserspiegeihfilie
Uberspannt und aiü schlanken Pfeilern und Sekundiren
Gewölben den in Eisenbeton herzustellenden Kanal trlg^
als das Vorteilhafteste. Von den leitenden Ingenieuren ist

diiher eine solche Ausführung empfohlen. Falls die Aus-
tiihrun^ erfolgt, dürfte hier woU der weHsst gsspannls
Hriickcnkanal entstehen, —

Eine HrorrtenadentlriSe am Meerctufcr von 15» Breite

und S '"^- LSnge auf EiienbetOD-Uatcrbau .vird bei der im
Kntstelien begriffenen neuen Stadtanla)je !iui I.Lln^' Hcich,
Long Island, in der Nähe von Ncw-NOrk ausgciührt. Die
Konstruktion besteht aus Eisenbeton-Jochen, die in 4,75'*
Abstand stehen und hölieme Lilngsbalkcn und Bohlbeug
tragen. Jedes Joch het 4 Pfahle von 6-0 m Länge, von
denen die beiden lußeren schrAg stehen. Bei jedem 5.Joch
nehmen außerdem Schrägpfähle die Längsbewegungen auf.

iBfealtl KUrnnl.^1- in ICt>rriti«-ti«ri. I>t(- nr\trn (Irutochcn Normen fflr

«nbcHlkhe l.n trtiinK iiml l'rUturiK v..ii rurllund-iCcmniL — Vc

Varhg die Dmlacbea Bauicilniu, U. m. b. tL, BarUn. Pttr dto
'tah Frltt BlMiea, BaÄta.
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