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UER DAS VATERLAND

Wer mutig Iür ein Vaterland Ilefallen,
der baut sich selb tein ew if,! Monument
im treuen Herzen seiner LandesbrUder;
und dies Geb äude stü rzt kein Sturmwind nieder.

Tbc odor I<ö rn er, Zriny.

uf dem Felde der Ehre sind im Kampf Iür da Vaterland aus dem Kreise
un erer Fachgene en gefallen oder den auf dem Schlachtfeld erhal-

tenen Wunden erlegen:
Max l\rndl, Ingenieur au BerIin-Wilmersdorf. - Waldemar Bätge, Dip!.-Ing.,
Bmstr. der Baupolizeibehörde in Hamburg. - Bech er , Reg.-Bmslr. aus Düssel
dor!. - Ulrich Bechstein, Landrnc ser aus Roßleben. - PauI Beermann,!' R,.,-L.ndrn"''', - M n, Be hr c nd t , R.g,-Brn,'", Vorst. des M.I.-B.u.rn'" I
in Oppeln. - Gcorg Behren ,Reg.-Bm tr. beim städt. Tiefbauamt 2 in Berlin.
_ Guslav Bc n d e l , Dip!. -In g. au tultgart. - l\lfred Beyer, stud. ar ch. au s
. lngrnas bei Chcrnnitz. - W. Bockermann, Ingenieur aus Conradshöhe. -

.. • • ..., Heinrich Bode , Ob. -Ing. aus Mülh eim a. R. - Hermann BortfeIdt, tadtbau-
. Insp. in Dortmund. - Tyark . Brinkama, Kreisbmstr. aus Rastenburg. -

Gustav Brix, Dip!. -Ing. aus Unna i. W. - Har! Brodtmann, Dip!.-Hütten-Ing. - Heinrich Buchholz,
Heg.-Bm slr. aus eiße. - Erich Bü r g e r , Belr.-Ing. bei der Masch. -Fabr. Mohr & Federhaff in Mannheim.
- W Her Bulle, Heg.-Bfhr. aus Magdeburg. - [o ef Cormeau, Bautechn. aus Landshut. - Kar! Erich
Dannenfelßer, Dipl. -Ing. aus Dre den. - \ ilhelm D eltmer , Dip!.-Ing. aus Hannover. - Erich
Deyhle, Ingenieur aus S hw.-GmÜnd. - l lugo Dj c t z , Dip!. -Ing.. l\rchitekt aus Hermsdorf. - Robert
Do e r g e , Reg. -13mstr. bei den Eisenb. -l\bt. de Min. der öff. l\rb. - Walter Erbe, Dip!.-lng., Betr.-l\ssisl.
au s Dr esd en -Rei ck. - Edwin Et z o ld , Dip!. -lIütten-ln g. au s Zeitz. - \ erner Ficker, l\ rch ilekl aus
Crlrnmits h u. - Max Ff s c h ö t t c r , Dip!. -Ing. - lU tav Fl öt er, Dip!.-Ing. aus Langenweddingen. 
E:nsl F ö r s t n c r , l\r hilekt aus Stutlvart. - Erich Franke, Ingenieur aus Zehlendorf. - Karl Frit eh ,
Zlv. -lng. aus Waldldrch. - W ltcr Furch, stud. arch. aus T übin gen. - Kar l Ganzenmüller, Reg.
Bmstr. us Künzclseu. - Herrn nn Gehrts, Ich. Brt.au Hannover, ehem. Gen.-Dir. der siamesischen
Staatsb hnen. - Har! Oskar Gei g es, Dip!.-Ing. au s Freiburg i. B. - Ernst Gei s e l , Heg.-Bfhr. aus
1{i?ln. - W lter Uerok, Dip!. -Ing. aus Stuttgart. - G org Ge y e r , Dr.-lng. aus Bamberg. - Harl
Gl e gler , früh. Stud. d. Te hn. Hochschule in Darmstadt aus Ismailia. - Paul Glaeser, tud. der Ing.
Wissenschaft n der Tcchn, Ho hschule in Darm. I dt. - Hclrnuth Gr i s c b a c h , Dip!.-Ing., l\rchitekt in
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Berlin _ Richard Groß e stud. clectr. aus 1\a chen. - Pa ul G ü n t he r, Dipl.-Ing. aus Lauenburl~ a. E. - Gus tav
Hafl~er, Dipl.-Ing. _ He~mann Handw erk , Stahlwerks-Ing. aus Gro~-Umstadt. - igmund .1' a us m a n n , . au~
techniker aus Konstanz. - Otto He gele , s tud. in g. aus Cannsta tt. - Fn tz H e lm en sd orl e r , DIPb-Ing. ~\reJd~
ber _ Ludwig Henneberg, Reg.-Blhr. aus Darmstadt. - Ha n s H ~rm an n , Reg.-Bmstr. a .... aus a ef?
Ott~' H esse , Dipl.-Ing., Betr.-Dir. der Hochofen -l\bt. Rümelin j.!en -Oettmgen. - OUo H e t e b ru l g e'j ~ngi be~der
D. Maschinenfabr. l\.-G. in Duisburg. - Bernhard Hil sdorf , Re~. -Bmstr. aus Frankfur t a. M. - rm 0 a c e~
l\rchitekt aus Stuttgart. - Hurt Ho r eid, 1\rchitekt aus Ch ernnitz. - Otto .H ot ze n, Staat sb rt. aus Br em en.
Hans H ü h n Iei n Bauamtm. beim Straßen- und Flußbauam t Kronach. - Emil Ja e ge r '. stud. mg. aus Stu~g~rt. 
l\lbert Jarling, Dipl.-Ing., Reg.-Blhr. - Richard Kai s er , Stud. d..Techn. !i ochschule m Darmstad t ;~s J!nz. \
Johannes Kautzseh, Dr.vlng., Reg.-Bmstr. aus Dresd en. - Otto Kl s s e , Dlpl-Ing. a !1s Co ttb us . - ritz i s s e i ,
Dip!.-Ing., Bauprakt. von Baden-Baden. - Hans Klaff enba ch , c~nd . ar.ch. aus Steghtz. - Ernst Kl epp er , tud.
d. Techn. Hochschule in Darmstadt aus Marburg. - Leo J{ litt e , Dlpl.-Hutt~~·Ing..~ . Wer~er Harald K n ~r.1 ah~ ch ,
stud. arch. aus München. - Waller Köhnke, In genieur aus Br üsscl . - Philipp K ö n i g , Dlpl:-Ing. aus c uc ern .
_ Richard Ko erner, großh. Ob.-Gewerbeinsp. au s Kerls ruhe. - Franz l{ o.~ lb e ck er , l\rchltekt .aus Ke rlsruhe. irt
[oh s. Hudoll J{ 0 r n , Bauamtm. aus Meißen. - l\ch med I{0 s s , Reg.- Blhr. ~.us. Munster (f!eb.: Konstantmopel). - ~ed~~h
Kotzer, stud. arch. d. Techn. Hochschule in Berlin. - ~ermann l{raß lg, cand. mg: aus Ha rlsruhe . - Fr ie _
Krau s e l\rchitekt aus Braunschwelg. - Waller Paul Heinr. Kr a u s e , Reg.-Bmstr. beim Ta ls perrenbaua mt l\ue.
l\rthur Kuh n , Reg.-Bmstr. bei der l\ kt.-Ges . Wayss & Frcytag in Düsseld orf, aus tuttgar t. - He rma nn Kr z , R.eg.
Brnstr. aus Stuttgart. - Dr. Wilhelm Laut erbach , Reg.-Bmstr. aus Spre~dlingen . .- Otto Le n nebe r9'Hngenbet~r
der 1\. E. G. aus Köln. - Erich Levy, Dipl.-Ing. aus Berlin. - Kar! LO UIS, ca nd. m g. aus Ne us tadt a. . '.- 0
Lüthgens , Dipl.vlnz. aus Parchim. - Rud. Maer ck s, Dipl.-In g. aus Hern e. -- l\ rnold Man~esm a nn, Dlp!.-Ing.
au s Remscheid. - Willibald Ma t s c h o ß, Redakteur der Zeit seh r. ~Technik und Wirt schait" , Berhn. -l\rnold Me y er ,
Ratsmaurermstr. aus Berlin-Schöneberg. - Willy Meyer, Stud. d. Techn. Hoch schule m.oarmstadt au sHamburg
_ Ulrich Meyn, Reg .-Bmstr. au s Leipzig. - I{a r l Mezger , Reg.- Bm str. aus Stuttg~rt, kals . Bez.- l\f?tm.lJ?- Togo.
Fritz Millbrandt, Schiffbau-Ing. - Walter Mittendorl, Ing. bei der D. Mc:schmenfab~. ~.-G . m Duisburg. o-
[ohs, Mo h r , kgl. Hofbauinsp. aus Wilhelmshöhe. - M. Ge org Müll er, Baumeister au s L~lpZlg. -:- Oswald Neu
mann, Dip!. -Ing. der l\lIgem. Beton- & Eisen-Ges. m. b. H. in Berlin. - Karl Robe r t Nlc ~e , Dlpl.v ln g. - M~x

ied enhofl, l\rch. aus Berlin-Wilmer sdorl. - Willy O ch s , Stud. d. Techn . Hoc hschule m Darmstad] . - Fr itz
Oe ser, Ingenieur aus Darmstadt. - ({arl Ohms, Dipl. -In g. aus Neuß. - Wilh elm O p pe r m a n n , Dipl.vlng. aus
Pinneberg. - Ek kehard Otto, Reg .-Bmstr. aus Jüt erbog. - 1\lb ert Pe i ffer, Reg .-Bmstr..au Metz. - H~rmann
Plenning, l\rchitekt in München. - jakob Plleghar, Dipl.-In g. aus Moch enwangen. - Wllh e!m P l a t z , Dipl.vlng.
aus Mannheim. - Paul Pi Igra m , cand. elcctr . aus Barmen . - l\doll Pi t t r o lf , Dipl.-I ng. au s Duisburg. - Le? P ohl ,
B~~r.-Ing. aus l~arlsr.uhe i. B. - Fritz Rah m I 0 w , Reg.-Blhr. aus Magd eburg. - Otto Rh o n: b e r g , ca nd. !ng. aus
Munchen. - Fntz Ri n g l e r , Stud. d. Tcchn. Hoch schule in Darmstadt au s Klost er Hausen. - Wilhelrn van Ri n s u m ,
Dipl.-Ing. aus München. - Hurt Rodewald, Dipl.-I lüllen-Ing. - Pa~1 V . Rohr Dipl. -In g. - WiIly Sc h a do w , Reg.
Bf!lstr. in P~tricken. - Fr iedrich Schalk, Ingenieur aus Köln -Halk. - Eug. S ~hillin g, Dipl.-Ing. aus tuttgart. 
Wilh. SchlJemann, Dr .-Ing., Fabrikbes. aus Rudow bei Berlin. - Kar! S c hmidt , Reg.-Bfhr . aus Hannover. 
Otto Herm. Schmidt . Bauamtm. beim Straß.- U. Wasserbauamt Dresd en I. - Richard S chn eid e r , l\rchitekt aus
Karlsr,-!he. - Max Scho lz, DipI.-Ing. aus Köln-Sülz. -l\lIr. Fr. S chopp er, Ob.-Ingenieur aus Dresd en. - . Georg
Schrein, Reg.-Bm~tr. aus Stuttgart. - Leo Schrein, Stadtbmstr. aus Ebingen. - Benno c h u be r.t, s tud. lOg. .der
Techn. Ho~hschule 10 Charlo.ttenb?rg. - Carl Sch uster , Ingenieur aus Münc he n. - Theo Sc h w e I z er, !=and. lI~ g.
aus ':udwlgsh~!en. - Ludwig SeIbert, Stadtbauinsp. in Remsch eid. _ Rud oll S ie me n , Reg. -Bmstr. m Berhn
Steghtz. - Phlhpp Soldan , Reg.-Bmstr. aus München. _ Eu gen S p i tz fa de n , Dipl.-In g. aus Würzburg. - Horst
~gal~' cand. arch. aus ~wickau. - Erwin Stolz, Stud. der Techn. Hoch schule in ({arl sruhe. - Heinrich Strauß,
~JH'-'nj:{. hU S ~ombach I.L. -:- Friedrich St r uC.k, Reg .-Bfhr. aus I{ie!. - Willy Te s ke, Dip!.-I,:!j.!. aus Stettin-Bredow.

emnc Thlers.ch, stud. mg. - Waller Thles, Reg. -Blhr. aus Bre slau. - Wilh. Trautw ein , Reg.-Bmstr., Vor st.
des Hochbauamtes m Lehe. - I{arl T run k e I, tadtbaudir. au s Zitt au. - Emil V öls i n g, Reg .-Bmslr. aus Darm
s tad~:- Kar! Vollers, Stud. d. Techn. Hoc.hschule in qarmstadt, aus Ede nbüttel. - IIeinri~h Wa cht.~r, Ziv.-Ing.
aus unchen. - l\lbert Wa.ckhe!., cand. mg. aus ElIhngen. _ johannes Wa gn er , Ingemeur aus Koln-~eutz. 
Herm..Webers, l\rch. der FIrma jurgensen & Bachmann in Charlottenburg. _ Fe rd. W ei n br enn er, Ingemeur au
eunklrc~en. - johs. ~eyn:ann, Ing., Paul Windgassen, Techn. und Ii erm. Wi s chm e y er, Ing. bei der

D. Maschmenfabr.l\.-G. 10 DUlsburg. - Rudoll Wönne, Ingenieur aus ordha usen . - Ri hard Wollf, Reg. -Bmstr.
~us Eberswalde. - Bruno ~ünschmann, kgl. G~w.-Insp. aus Plauen i. V. - J{ arl Zie g e , Dipl.-Ing. aus chne id-
hngen. - Waller ZWlnk, Dlp!. -Ing. aus Stullgart. ) - (Forlselzu~1! folgI.)

0) Lisle I in No. 78, Lisle 11 in No. 81, Lisle 111 in No. 85, Liste IV in No. '10.

Die Betriebseröffnung auf dem Rhein-Herne-Kanal.

•

m 1. Dezember d. j. hat die Betriebserölfnung 91,6 qm Wasserquer schnitt. In den l{rümmunJ.!en ind

~
auf dem Rhein-Herne-Kanal, allerdings zu- Verbreiterun~enum 4-8 m vorgesehen. Zu beiden ei ten
nächst nur versuchsweise, stattgefunden. Von des Kanales Ist noch ein je 6 m br eit er S tre ile n zum pä
dem durch das Wasserstraßen-Gesetz vom ter en dr eischilfigen l\ u bau erwo rbe n. Die Leinpfade
l.l\prill905 bewilligten Rhein-Weser-I{anal sind 3 m über Wasser spi egel angelegt , damit sie bei en
ist somit eine besonders wichtige und zu- kun gen bis 2 m noch immer die erforder liche Höhe von

gleich auch eine technisch besonders interes sante tr ecke I m behalten. Bei s tä rke re n enkungen i t pät ere l\uf
vollendet, bei deren Führung und l\usbildung in weit- höhu~g bi~.2m. m1!glich. Nach den bish eri J.!en Erfahrun
ge he nde m Maße auf die in folge des Bergbaues eintreten- gen s ll1 d namhch 111dem durch zogen en Gel ände Senkun
den Bod en senkungen Rücksicht J.!enommen werden mußte. gen bis 4 m nicht ausgeschl ossen.

Der Rhein-Herne- Kanal besitzt eine Gesamtlänge Der I{anal hat v on der jetzigen IlaltunJ.! bei Herne
von 3. km. Er zweigt etwa 3 km oberhalb des Endpunktes auf + 56,5 m . . bis zum Rhein - M.W. bei Ruhrort
des Dortmund- Ems-Kanales bei Herne ab, verläuft dann + 22,65, .W. + 20 m .. - ein Gefälle bis zu 36,5 m in
we stlich gerichtet im Tal der alten Emscher, nördlich be- 6 HaltunJ.!en m it 7 Sc h leusen 7.Uüb erwinden,deren unterst e
gleitet von dem neuen Emscher - Entwässerungs - Kanal 6 m Gefäll e hat , wä h re nd di e anderen 5 m besitzen. Die
und mündet bei Ruhrort einerseits in die Ruhr, ander- unterst e chleuse liegt vor der Einmü ndung in den Ruhr
seits in das östlichste Hafenbecken des Ruhrorter Hafens orter Hafen. Die Ha ltun g zw ischen Sc hleuse I und 11 liegt
und erreicht damit den l\nschluß an den Rhein. Berührt im Stau der durch ein bewegl ich es Wehr bi s + 25 N. an
werden mittelbar od er sind leicht an den I{anal anzu- gestaute n Ruhr, is t a lso den (Iochwas ·er . länden der Ruhr
sch ließen die Orte Herne, Wanne, Recklinghausen ,Schalke, un terworfen, die hier die Höhenlage de r Brücken bestim
Frintrop, Essen, Ob erhausen. Zehn Zechen haben un- men. Die 6 oberen Schleusen si nd Doppe l chle use n, die
mittelbaren l\ns chluß, lünf sind durch Zechen gleise leicht aber in 75 m l\chsab land und 70 m gegen ei nande r ve r
anzuschließen. Die Lage der Ortschaften, deren en J.!ere schobe n a nJ.!elegt sind, damit be i" enk ungen m ÖJ.!lichst
Bebauun~ natürlich vermieden werden mußte, und di e e ine im Bet ri eb ble ibt. Sie haben 165 m nutzb re J{ mmer-

otwendlgkeit, möglichst günstige Plätze lür die Schleu - länge, 10 m desgl. Weite zw ischen den Toren. Let ztere
se n zu ge winnen, waren bestimmend lür die Linienführung s ind im Oberha up t 1{lapp -, im Unterha upt chiebe to~e.
im Einzeln en. Die Halbmesser der Krümmungen betragen Zur weit eren ich erung gegen Beschädigungen beIm
m eist lOOOm und m ehr, vereinzelt sinken sie bis auf 700 m etzen s ind die Häu pter für sich her J.!e teilt , die }{ammer~
hera b. Der Kanalquerschnitt ist z\ ei. chiffig angelegt in dr ei l\ b ' hni tt e geteilt, die J{ammerm uern tark ml
mit 15 m ohlenbreite, 3,5 m Tiefe, 34,5 m piegelbreite, also Eisen bewehrt. Da die ~ chleusen durchweg in festen

H2
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Mergel eingeschnitten sind, waren Kammersohlen nicht nen also 1 m slnken, später weitere 2 m aufgehöht werden.
erforderlich. Die chleusen können 2 Rheinschille von Die chleusen sind mit Umläufen in bei den Häuptern aus
1250 t Tragfähigkeit aufnehmen. Die Drempel liegen, wie- ge taUet. parbacken sind, da Speisewasser reichlich

J\nlwerpen. Gestühl lIUS der Halhedr Je von l\nlwerpen. Nach einer leinzeichnunl! aus der Mille d. 19. [ehrh.

der mit Rücksicht uf enkungcn, 5,5 m über Oberwa er
und 4,5 oder 5,5 munter Unterwasser, die Schleusen
m uer-}{ronen 1,5 m über W scr: picgel. Die Mauern kön-

2. Dezember 191L

zur VerfüJ!ung steht, nicht vorge ehcn, aber anlegbar.
Die Brücken sind mit Bück i ht auf die Möglichkeit

von Boden enkungcn als einfache Eisen-Balkenbrücken
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(z, T. auch al s Bogen mit Zu gband) ausgebildet. Sie haben
im aHgemeinen 54m Lichtweite, üb erspannen al so Kanal,
Leinpfad und Verbreiterungss tr eilen. <;: ie solle n 4 m
Lichthöhe üb er Kanalwa sserstand haben, 't da her gleich
auf 5 m angelegt, sodaß s ie sich I m senk " nnen, und
lassen sich bei .weiterer Senkung durch J • :kwasser -
Pressen heben (was bei einzelne n Brück schon ge
schehen mußte). Im Ganzen sind 29 Straßen- und 20 Eisen
bahn-Brücken üb er den Kanal geführt. Wa sserläufe sind in
flußeisernen Rohren von 0,75-2 m Durchmesser unter
dückert. Meist sind zwei Rohre in 60 m f\bstand ve r leg t,
damit eines bei etwaigen Senkungen erha lte n bleibt.

Oberhalb des Rhein-Herne - Kanales zweigt vom

Vermischtes.
Zum 100. Geburtstag Robert Mayer's, de s einfac h en

f\rztes in Heilbronn, der als bahnbrechender Forscher
trotz der geringen ihm zur Verfügung stehenden Hilf s
mittel al s erster das allgemein gültige Ge s e t z von der
Erhaltung der Kraft (Energie) klar erkannt, au sge
sprochen und begründet hat, der ferner durch seine Ar
beiten über den Arbeitswert der Wärme (Wärme - nequi
valent) den wichtigsten Grundsatz festgelegt hat, auf dem
sich unsere heutige mechani sche Wärme theorie auf
baut, war seitens der Technischen Hochschule in Stu tt 
gart in Gemeinschaft mit dem "Verein Deutscher Ingc
nieure· am 25. November, dem Tag, an dem sich der Ge
burtstag des 1878 verstorbenen Forschers zum 100. Male
jährte, eine der Bedeutung dieser Entdeckungen ent
sprechende Feier geplant, an der Vertreter anderer Hoch
schulen und der Industrie teilnehmen sollt en. Mit Rück
sicht auf die I{riegslage ist von die ser Veranstaltung
aber l\bstand genommen worden. Es ist jedoch eine
von Prof. Dr. jakob V. W e y rau c h, dem Herausgeber
von Robert Mayer's Schriften, der auch als berufener
Festredner bei der Feier der Technischen Hochschule
in f\ussicht genommen war, verfaßte Schrift "H 0 b e r t
Mayer zur jahrhundertfeier seiner Geburt" im
V,erlag von Honrad Witlwer, Stutlgart, erschienen die
dl~ B~deuh.~ngMayer's für die Wissenschaft und Te~hnik
würdigt, Die Stadt Heilbronn. die auf. dem Marktplatz
vor dem Rathaus bereits ein Denkmal Ihres berühmten
ab,:r lange verkannten Mitbürgers (Bildha uer R ü man n)
errichtet hat, nachdem der"Verein Deutscher In genieure"
schon vorher zum 75. Geburtstag vor der Techn. Hoch
schule zu Stullgart eine Marmorbüste Ma yer's hatte auf
stelle~ las~en, hat nun zum 100. Geburtstag ein natur
gesc~lchthc~es Museum in Heilbronn seinem Andenken
geweiht. . Die 4 Hauptschriften Mayer's auf dem genann
~~ IGeBI.et sind 1867 im Cotla'schen Verlag unter dem

I e ~ le Mechanik der Wärme in gesammelten
RChflf~en" erschienen. Die 3. null., die mit wertvollen

n!TIer unge!1 versehen war und in einem 2. Band durch
~I~lne~eSchriften und Briefe H. Mayer's bereichert wurde

a , WI~ schon bemerkt, Prof. Dr. J. v. Weyrauch LJ. 1893
erschemen lassen. _

. Anerkenn~!1g de~ Leistungen der Technik. Huf die Ver
leihung der Wurde eines D 0 k tor - I nge nieurs eh ren
halb er hat Gener~1 v. Be s e l e r , der Eroberer von 1\ nt
werpen, der Technischen Hochschule zu Ha n n 0 ver das
nachstehende Dankschreiben üb ersandt:

"Nehmen Sie !!lein.en wärmsten und li ef empfundenen
Dank entgegen fur die hohe l\uszeichnung die Sie mir
d~r.chdie Verleihu~g der Würde eines Dr.-lng: ehrenhalber
gütigst haben zuteil werden lassen. Meine Lebensarbeit
ha~ mich oft die '!1ächtige Hille schä tze n gelehrt, die
Krieg skunst und Kriegswesen In un seren Tagen einer ge
waltig und bewunderns wert aufst rebenden Technik die
sich auf den Fundamenten deutsch er Wissenschaft' und
deutschen Fleißes aufbaut, zu danken hat. Ich danke
Ihnen, daß Si e mich der l\ufnapme in den Hreis Ihrer Mit
arbeiter für würdig erachtet haben , und denke mit freudi
gem Stolz daran, daß es mir vergön n t ge wesen ist , an
einer entscheidenden kriegerischen Handlung teilnehmen
zu können, die der Welt gezeigt hat, welche ge wa lt igen
\{ampfmittel uns die Technik zu scha ffen gewußt haV -

Der Zentralausschuß der aus den deutschen bauge.
werblichen Arbeitgeber- und l\rbeitnehmer-Verbänden ge
bil de ten Arbeitsgemeinschaft hat, wie wir der Tagespresse
entnehmen, an den Reichstag, an den Bundesrat und die
Reichsämter die Bille gerichtet, daß die schon be schlos
senen Bauten umgehend ausgeführt und Millel für weitere
B.auten bereitgestellt werden. Gleiche Eingabe n sin d an
die gesetzgebenden \{örperschaften und Mini steri en der
Bundesstaaten gerichtet worden. ebe n dem Zentral
f\usschuß sind in fast all en Prov inzen Bezirks a usschü se
tätig, die üb erall ~ei den Beh örden Entgegenkommen ge
funden haben. Die l\rbeitsgemeinschaft wird ihre A uf-
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Dortmund- Ems-Kanal östlich der Lippe-Kanal Datteln
Hamm a b, der jetzt auch erö ffne t ist und s pä te r bi s Lippstedt
fortges et zt wird. Von.oatt.eln wird anders ~.its ~ ine. zW~lte
Verbindung zum Rh ein bei Wesel ge ba u t, fur di e hJe~ sich
en twic kelnden Industrie- und Bergbau-Betriebe. Derl.ippe
Kanal liefert auch das Spei sewasser für di e Haupthaltung
des Dortmund- Ems -Kanales und des Rhein-Herne-Ka
nales. Bei n iedrigen Wa sserständen wird ,?,a~.ser au.~ der
Kanalhaltung des Rhein-Weser-Hanales bei Mun~ter. üb er
ge pum pt, und in di ese Wasser au s der We er bei MI!1den.

Für de n Rhe in-Herne-HanalaHein s ta nden 5 , MII\. M.
zur Verfügung, einsch\. Ka na l Datteln-Wesel und Lippe
Kanal Datteln-Hamm im Ganzen 119,1 MiI!. M. -

merk amkeit be sonders auf die Wied erbelebung der pri
vaten Bautätigkeit richten und mit den kapitalkr:ältigen
St ell en zur Erleichterung der I{apitalbeschaffung In Ver
bindung tr et en. S ie e rwa r te t i~ vaterländi~ch.en Inter
esse von den IndustrieHen und Privaten, daß sie Ihre Bau
aufträge, au ch solch e für f\usbesserungsarbeiten, nicht
länger zurückhalten. -

Wettbewerbe.
Ein Preisausschreiben um Entwürfe für ein f\mtshaus

in Weme a, d. Lippe, beschränkt a·u m I. November d. [,
in Westfalen oder Rheinland ansässige f\rchitekten, er
läßt der f\mtmann in Werne mit Frist zum 1anuar 1915.
Drei Preise von 1000, 650, 350 M., deren GI. mt summe
auf all e Fäll e ausgezahlt wird, wobei jedoch ande:-weite
Verteilung v orbehalten bleibt. l\uch der l\n~auf ~on Ent
würfen zu je 200 M. ist v orbehalten. Im Pr eisgeri cht u. d.

die l lrn. Dlpl. -Ing. Dr. H e c k e r , Leiter ~er ~aub~ratungg
s telle des Rhe in. 1{leinwohnungs -Vereln In Dusseld orf,
Intend.- u. Geh. Br t. a. d. S c h m e d d i n g in Münste r, D ip\.
In g. So n ne n , Leiter der we tlä l, Baube ratungsstelle i!1
Münster und Gemeindevorsteher und Bausec hve rs tä ndi
ger Bl eckmann in Capelle, -

In einem engeren \ 'ettbev erb betr. die Bebauung des
neuen Bahnhof-Platzes und der unteren Hönig-Straße zu
Stuttgart, s. Zt. au ge sch r iebe n durch di e tadtgemeinde
Stuttgart unter den fünf l\rchi tekten Prof. Bon atz, Ob.
Brt, E is e n Io h r , Ob.-Brt. Schmohl zu Stuttgart, Prof.
Ho ch eder in München, Prof. Os t e n d o rf in KarIsruhe,
ist der Entwurf mit dem Kennwort "Einheit im Großen ,
Freiheit im Kleinen", Verfasser Prof. Paul Bonatz, mit
dem Pr eise a usgezeichnet worden. Di es e l\rbe it so ll a l
ei ne Gr undlage für di e von der Sta dt zu erl a enden
näheren Bauvorschriften angesehen werden. Dem Prei s
gericht gehörten als Bausachverständige die Hrn. Ob.
Brt. Bill i n g in Kerlsruhe, f\rch. ja n s e n in Berlin, Brt.
M u e s man n in Stuttgart, Geh. Hofrat Dr. Friedr. von
Thier sch in München an. -

Im engeren Wettbewerb chillerbrunnen am Fuße der
Burg in Stolberg wurde der Entwurf des f\rchitekten [os.
W ~ n t z l c r !.n Verbindung mit Bildhauer Rob ert Wilms,
be~de au~ Köln, als.~er beste ~om ~rei gericht bezeichnet.
Seine sT!atere f\usfuhrung mit geringen l\enderungen ist
In f\usslcht genommen. -

Chronik.
Ein Denkmal für den verstorbenen Bürgermeister Dr, [oh,

" : Burchard In Harnburg, ein an der RuOen eile der t. licha eli _
Kirche angebrachtes Bronze-Reliel, das den BUrgermei~ter in
l\m~stra~ht darstellt, ist am 25. ovember enthUllt orden.
Es Ist ein Werk ron Prol. H ild ebrand in IUnchen.-

Die städtische Baugewerkschule zu Bad ulza beging ern
10. ovember d. J. den Tag, an welchem die Rnstalt vor 40 Jah ren
er~lln et wurde. Vormittag. land im chulgebl1ude eine stille
Feier sta tt, zu der viele Gä te, darunter der Syndiku. der
Ilandwerk~kam,:"er IUr~as Großherzogturn ach. en , er chienen
war en. Die Feier verhe l den Zeit -erh Itni sen ent prechend.
Es wurde von allen Rednern der gute Stand der chule her or
gehoben. l\bend hatt e der Techni ehe Vere in der chule eine
vaterländische Feier veran staltet, deren Reinert rag dem Hri egs
Unte rst~ tzungs -l\usschu ß Uberwie. en wurd e. Von lluOerhalb
trafen v~ e l e GlUckwUnsche ein, dar unt er vom teat kommi ar
aus Welmllr. --
• ~Ine Erweile!ung der Hai. und 11 fen . nla~en der Farb. n·
f·abnken von Fnedr. Bayer & Co. In Le erkusen bei Köln .w l r~
Z. Zl. au ßefUhrt. Es hllndelt ich um Verl llngerung des letzl
gen~ etwll 450 m langen Rheinkllis in den ers t vor 5 Jllhren
ferti l! gestellten Illlfen-l\nlagen der Firma um mehr als 200 m.
Der Umsc,hlag an dieser UfersIreck e belru /ol 19lO bereits 300 000 t
und es md Z. Zl. 2 fllhrbar e Verl debr llcken und 3 fahrbllre
Port~lkrll~e. in Betrieb. Die Erweiterung a rbeiten werd en von
der I·a. Phlhpp Ilolzmllnn & Cie. in Fran kfurt a. M. IlU j;(e fU hrt.

Inhalt: FUr da Valerland. IV. Liste.• - Die H tri~b ~rllflnunJ:! aul
rlem Rhein !lerne-Kanal. _ Vermischte. - Wellbe rbe. - Chromk. 
1\bbildunl:: 1\nt erpen. -
- - Verl-;der Deu ch-;;;-Bauz Ii;;nl . Q.m. b:ti:ln Brlln.- - 

FUr die Redakllon veranlworUleh: I\lbert Hol man n In Bulin.
Bucbdruckerel Quslav Sehend Nacbßi. P. Mo W bcr In Berlln.

0.9



l\nlwerpen. Innerer Hof des Museums Plantin-l\\orelus.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
X LVIII. JAHRGANG. N297. BERLIN, 5. DEZEMBER 1914.

prächtige Edelhof Van Liere in der heutigen Rue du
Prince gellen, der jetzt Militärspital ist. pasAmyesen
gehörte 1521 dem Bürgermet ter van Liere, bei dem
Karl . während seine Aufenthaltes in Antwerpen
wohnte. Die Anlage hat Albrecht Dürer veranlaßt,
ie in seinem Reisetagebuch rühmend zu erwähnen.

Im Jahre 1520 machte sich Albrecht Dürer mit seiner
Frau zu einer Reise auf, die ihn von Nürnberg über
Bamberg, Frankfurt a. l\t und Köln nach Antwerpen
führte, wo ihm der Magistrat einen glänzenden Emp
fan g bereit ete und ihn durch ein Jahresgehalt, durch

chcnkung eine Hauses, durch freien Unterhalt und
durch Bezahlung al1er seiner öllentlichen Arbeiten
dauernd an die tadt zu fesseln suchte. Das Tage
bu ch üb er die e Rei e erwähnt auch das Haus des
Bür gerrnei ter an Liere, in dem Dürer empfan
gen wurde. Dieses Tagebuch wurde zuerst von Campe
I 2 herau gegebe n und erschien 18 4 in Leipzig
neu. E e nthä lt trollende Bemerkungen auch über
architektoni che Dinge.

Al da schön te Beispiel eines vornehmen Pri
v a tha u e der Renai ance in Antwerpen, allerdings
verbunden mit einer weltberühmten Druckerei, i t
da heutige lu eum Plantin -Moretu s auf un s ge
kommen. E lieg1, etwa aus dem Hauptverkehr
au gc haltet, an der We tseite des kleinen freitags
Markte ( \ a rch~ du endredi) und bildet mit der
kl einen Hue du aint - E prit ein Eckgebäude mit
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l\ntwerpen.
(Forts Izunl: au : No. 95). Hie rzu die 1lbb ildunl: n S. 793, owle S. 799.

ie ~ünstlerischen Beziehungen
zwischen den Wohnhäusern der
wohlhabenden Krei e und der
Patrizier, sowie den Gildehäu
sern zur Zeit der er ten Blüte der

tadt cheincn wechsel eitige
gewesen zu sein, darauf deutet
der Vergleich des Wohnraumes

. eine vornehmen Antwerpener
. lfauses der Renai ance (S. 799)In" dem Ver ammlung aal der Brauergilde im Was-

er ha u ( . 7 9) hin. chon chil1er hat in der Ein-
lellun zu seine r Ge chichte des Abfal1es der Niederlfnde darauf hingewiesen, daß der Reichtum der
~ufherren zu An t erpcn sich zu o\cher fföhe cnt

WI keil habe, daß . i ich Iürstlichc Wohnungen hal
:en und in ihnen di e hö h ten Persönll chk ilen ernp
angen konnt en. Die bürgerliche Baukun t de I5.Jahr

hundert hat un in Antwerpen nur be cheidene pu
re~ hinterla.. e n, hauptsächlich woh l aus dem Grunde,
weil e lb. t di Wohnhäu e r reicher Besitzer an ihrer
• hau . it nur au Ifolz , in ihrem Inneren nur au

I,a h rk arcn. I~ heinen in der Hauptsache
I di gli h d i Zunlthä u e r und die ihnen oraul gehen
d n öllcntli hen Gebäude au tein gewe en zu ein.
Immerhin dürfte es v r irrzelte Ausnahmen gegeben
haben. 0 kann heute no h al eine Privatwohnung
d . Jahrhund rt on vornehmem Rang d r



einem umschlossenen inneren rechteckigen Hof. Daß
dieses Museum, einzig in seiner f\rt, unversehrt
auf uns ilberkommen ist und auch bei der Belage
rung f\ntwerpens in unseren Tagen nicht gelitten
zu haben scheint, ist eine FUgung des Schicksals, Iür
die wir nicht genug dankbar sein können. Es hat
eine eingehende DarstelJung gefunden in den Wer
ken: "Le Mus~e Planlin-Moretus", Radierungen mit
illustriertem historischem Text (Verlag von E. Lyon
Claesen in Brüssel), "Mus~ePlanlin-Moretus af\nvers;

von 1200000 Frcs. von den Nachkommen de Schwie
gersohnes und Nachfolgers Plantins erwarb und der
Oeffenllichkeit zugänglich machte.

Der Begründer des Museums ist der Buchdruck~r
Christoph Plantin , der im Jahre 1520 in St.f\vertm
bei Tours in Frankreich geboren wurde. Er kam auf
seinen Wanderungen gegen die Mitte des XVI. Jahr
hunderts nach f\ntwerpen, wo er 1549 zunächst ein~
Buchbinderei begründete, an die er 1555elnelrruckerel
anschloß. Die aus dieser Offizin hervor gegangenen

I
lS
<ti
I

~ I

1 3000

III.l'18

3
!

I N.l'18

o
I 1' 11 1

/

~ -?'29276--~- --=-==
I z;

-"""'--o:o---'.=~--+- -,,3IJ()=O__~~

BinderBJa.B,; .

o
I I I I

Rbb ildungen 3- 6. Rusbildung des eise rn en Kuppeldaches über de r Rula.
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Eiserne Dachkonslruklionen des Hollegiengebäudes in Freiburg i. Br,

notice historique", f\ntwerpen 1894, sowie, was den Drucke zeichnen sich vor alIem auch durch künstle
Inhalt der Sammlungen anbelangt, in dem "Cata- rischeEigenscharten - Schönheit der chriH und der
logue du Mus~e Planlin-Moretus" von Rooses (f\nt- typographischenf\nordnung,sowiedesBuchschmuk
werpen 1887). f\uch auf dem Pariser Büchermarkt kes - aus. Plantin wählte zu seinem Druckerzeichen
er chien eine Veröffentlichung: Degeorge, "La Mai- eine ovale Kartusche mit RoUwerk, auf dem zwei
son Planlin ä f\nvers" (t886). Schon aus diesen Ver- Figuren chweben. Im Inneren der Kartusche ragt
öllentlichungen, die nur eine f\uswahl sind, geht die aus einer Wolke eine Hand hervor, die den Zirkel
Bedeutung des Museums hervor, die auch von der führt, der auf einem tein einen Kreis beschreibt. Zu
Stadt f\ntwerpen gewürdigt wurde, als sie Haus und bei den Seiten des Steines sitzen eine männliche und
Sammlungen im Jahre 1875 (1877) um die Summe eine weibliche symboli ehe Figur. Der Wahlspruch

796 0. 97.



lautet: Constanlia el Labore. 1570erhiell Plantin vom des Morelus hal sich die Druckerei mit ihren reichen
spanischen Statthalter den Titel eines königlich spa- Sammlungen bis auf unsere Tage vererbt und ist
nischen Prototypographen. Die durch die spanische von einem Mitglied dieser Familie in den siebziger
Herrschaft in den Niederlanden hervor gerufenen jahren de vorigen jahrhunderls an die Stadt 1\nt
Religion kämpfe veranlaßten Plantin. 1583 nach Lei- werpen übergegangen. Durch vorsichtige und ver
den auszuwandern, wo er eine Druckerei gründele, ständige Erhallungsarbeiten ist das Innere mit sei-

f()

c::::...

BinderB" II.B:;.

sm
.............--..+---+-- - ----;/

7S'"{) i;IL~

1\bbildunl!en 7-12.
1\usbildung des eisernen
Dachstuhle Uber dem

Kleinen Hörsaal.

BinderoBslJ.B{;.

7.:1"0 Sfjjtz~/ f~

Eiserne Da hkonslrukllonen des Holle!1len!1ebiiudes
In Frelbur!1 I. Hr,

di~ er nach seiner Rückkehr nach 1\nlwerpen 1585
seinem Gehilfen und Schwiegersohn Franz Raphe
Ieng übergab. Christoph Plantin muß her orragende
kaufmänni. ehe Fähigkeiten be es cn haben, die auch
einen . päteren großen Rei hlum erklären. Er be
ründete ein Z\ eigge. härt in Paris. da er seinem nem Inhall im Charakter seiner Ent tehungszeit auf
c.hwiege~ ohn Egydius Beys überließ, während er uns gekommen, während das 1\eußere, das den klei
einen dritten S hwicgersohn jahn Moerentorf (Jo- nen Freita s-Markt beherrscht, im 18. jahrhundert

hannes 1\\ 0 r e 1u ) zu seinem achlolger in dem nt- ein neue u ehen erhielt, da an Charakterlosig-
werpener nternehmen be limrnle. In der Familie k it nicht zu \ .ün chen übrig läßt. - (Schluß 1011(1.)

5. I ezcmb'r 191 t 797



Eiserne Dachkonstruktionen des Hollegiengebäudes in Freiburg i. Br.
Vo n Ing en ieu r Luitpold R. vo n Te n g in Braunschweig. Hierzu die 1\bbildungen S. • % und . 97.

liI
ür die Da ch stuhl-Kon struktionen des in den saal, der eine n rechtecki gen Gru ndriß, an der äußer en
Jahren 1908-1 910 na ch den Plänen von Ob.- Koplseite ab ges chloss en durch ein e elliptisc he l\psis zeigt.
Brt. Pr of. Dr. Billing in Karl sruhe erbauten Seine l\bmes sungen sind 13,9 m Breite zu 17,85 m gr ößt er
Kol1egien gebäudes der Unive rsität Freiburg Länge. Da s Dach üb er der l\ula besitzt die Ges talt ein er
i. Br. , vo n dem un sere l\bbildungen 1 und 2 elliptisch en Kuppel, in die aber beider seits noch die s teilen
einige l\ns ich ten wiedergeben , ist im allge- Dachllächen der Flügelbauten eins chneiden; bei dem klei

mein en Holz als Baumaterial gewählt worden . Eine 1\us - nen Hörsaal schließ t sich eine elliptische Halbkuppel an

1\bb. I u. 2. Kollegiengebäude der Universität Frelburg t B
I. r. l\rch.: Ob.-Bri. Prof. Dr, Herrn. Billin g in He rl sru h e.

n~hm.e bild er: ~ie eisern en Da chstühle üb er der l\ula, *)
die em en. elliptischen Grundriß von 23,6 m großer und
17,6 m kleiner l\chse besitzt, so wie über dem kleinen Hör-

.) 1\!,.me r k u n gd e r Re d a k I ion. Wir verweisen auc h auf die inter
essanle ElSenbel '!n-Ka ssellendecke des unter der 1\ula liegenden großen
Hö~sa~les und die Kraglrllgerdecken Uber dem 11 uplveslibUI. Verg i.
•Mlttellungen Uber Zement, Belon- und Else nbe tonbau'' Ja hr !!. 191t S. I u.l/.

79

ein Satteldach an. Die nähere Ges ta lt dieser Da chab
sc.~lüsse l!.eht aus der: l\bbildungen 1, 2 und 7 her vor,
wahrend die kon struktive l\us bildung in den l\bbildunge n
3- 6 und 8-12 dargestellt ist. 1\1s Materiallür die Bind er
die ser Dä~her ~vurge Eise n ge wählt, mit dem sich ~ ie
Kon strt;tktIon mit R~ckslcht auf die eige na rtige Gesta lt Im
Grundriß und l\ulnß der zu überdec ke nden Häurne, aul

, 0. 97.



die nicht unbeträchtliche freie Spannweite und auf den Um
stand, daß zu entsprechender architektonischer l\usge
staltung der Innenräume.Rabitzdecken an den Bindern
aufzuhängen waren, leichter, billiger und sicherer her
stellen ließ, als in Holz.

Die eisernen Binder tragen hölzerne Sparren, die sich
der äußeren Dachform anpassen und ihrerseits die Dach-

stehende Raum zwischen innerer Rabitzdecke und äußerer
Dachbegrenzung voll für die tragende Konstruktion aus
genutzt und diese ist nicht kuppelartig ausgebildet, son
dern zerlegt in eine l\nzahl zur kleinen Ellipsen-l\chse
paralleler Sichelbinder, die also von der Mille nach den
Enden zu in pannweile (18-13,6 m), Höhe (7,05-6,1 m)
und Pfeil (3,1-1,75 m) abnehmen. Die 6 Binder liegen in
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schalung stützen. l\ ls Eindeckungsmaterial wurde für das
Dach über dem kleinen Hörsaal Kupfer, fiir dasjenige iiber
der Rula Schiefer gewählt, wie auf den anschließenden
großen Dachflächen. Die Binder haben außer der Eigen
und Dachlast auch diejenige der angehängten Rabitz
deCken zu tragen und sind außerdem auf Schnee- und
Winddruck bere hnet.

Bei dem Dach iiber der l\ula ist der zur Verfiigung

5. Dezember 1914.

je 4 m l\bstand und sind paarweise gleich ausgebildet, wie
die l\bbildungen 4- 6 erkennen lassen. Die beiden äußer
sten Binder 8 • und 8 6' gehen schon in die Form der an
schließenden atleldächer über.

owohl die Gurtungen, wie die Füllstäbe der Binder
sind aus je 2 \ inkeleisen zusammen gesetzt, die bei den
langen, auf Druck beanspruchten Diagonalen über Eck I!e
stellt, durch Querlaschen verbunden und in gewissen l\b-
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ständen, ebenso wie die Winkel der anderen Stäbe mit
einander vernietet sind. Durch 10 und 12 mm s ta rke Kno
tenbleche werden die einzelnen Stäbe mit einander verbun
den. Ueber die Binder sind die eis ernen Pfetten gestreckt,
die sie versteifen und,um sich der Dachlläche anzupassen ,
im Grundriß eine nach den I\ußenseiten hin immer stär
ker geknickte Form zei gen . Ver wendet sit:d I -Tr.äge! von

ormal-Prolil o. 18 für den flachen Scheitel. Die Pfetten
der steileren Dachfläche haben aber einen bedeutenden
Winddruck aufzunehmen , sodaß sie mit ri-Trägern No. 12
und 14 verstärkt werden mußten. I\uf dem Untergurt der
Binder sind neben den Knotenpunkten I-Träger No. 10
gelilgerl, an weichen die Rabitzdecke befestigt ~st. Sie
sind mit den Gurtstäben verschraubt und unter einander
verlascht. In 4 Streifen der Dachlläche sind zwi schen den
Pfetten ebenfalls aus Winl,eleisen bestehende Dachver
bände angeordnet, die als Montage- und Windverbände
dienen. . ..

Das flachere Dach über dem kleinen Horsaal besteht
über dem rechteckigen Grundrißteil aus 3 parallelen Bin
dern von 142 m Stützweite. Die beiden inneren, unter
dem Satte1da~h liegenden Bin.der .f! 1 u~d 8 2 sind .eit:fache,
nur an den Stützpunkten mit Rücksicht auf die innere

Deck enf orm ge stelzte Dr eieck sbinder. während der B~n
der 8:1, an den sich die Kup pelhalbbinder radial anschlie
ßen wieder Sichellorm zeigt. Er hat die größte Belastung
auf~unehmen. l\uch hier s ind die Binder in Gurt' und
Füllstäben aus Winkeleisen zu sammen ge setzt und ~n
den Füßen durch be sonders große Knotenbleche versteift.
Die Pfetten bestehen aus I-Trä gern .-P. 14, für die l\uf
h ängurig der Rabitzdecke sind I- Träger N.-P. 9 engeerd
net die an den Knotenblech en de s Binderuntergurtes mit
Wi~kelstückenangeschlossen sind. Die im Grundriß ei!1ge
tragenen Dachverbände be st eh en wieder aus Winkelelsen-

Das Gewicht der Eis enkonstruktion des Dachstuhles
über der I\ula stellt sich auf 29,3 t, da sjenige des Daches
über dem kleinen Hörsaal auf 9,7 t. Die Montage gestal
tete sich mit Rücksicht auf die große Höhe, in der ge?r
beitet werden mußte, und auf die große Binderhöhe Ziemlich
schwierig. Die Binder wurden mittels Wind en an durch
Taue nach mehreren eiten versteiften Masten hochge
wunden. l\usführung und l\ufstellung der Eisenkonstruk
tion lal! den Werkstätten der Firma Wilhelm Pfrom m e r zu
Karlsruhe ob, während Verfasser in seiner früheren St ei
lung als Beamter dieses Werkes die Konstruktion entwarf
und berechnete. -

Zum Wiederaufbau in Ostp reußen.I1I ie , Ve r e i n i g u n g o s t p r euß i s ch e r H ü n s t
Ie r un d K u nstfreu n d e zu Berl i n" hat sich
in ihrer letzten Sitzung, an der sich zahl-

Ireiche I\rchitekten ostpreußischer Herkunft
von anerkanntem Ruf beteiligten, auf folgende

_. - "" Vorschläge für den Wiederaufbau Ostpreu
ßens geeinigt, die sie den zuständigen Behörden und der
Oeffentlichkeit mit der Bitte um Prüfung und Berücksich
tigung zur Kenntnis bringt:

Es sind zu unterscheiden ländliche und städtische
Bauten, otstandsbaulen und dauernde Neubauten. Fer
ner kommen für den Wiederaufbau von Städten einzelne
Häuser, traßenzüge und vielleicht ganze städtischeWeich
bil,~er i,nBetracht. In alle n diesen Fäll en wird eine fa c h _
mann Ische Baub eratung für nöti g erachtet die am
besten so f0 r t vorzubereiten ist. '

.. Soweit es s ich um den Wiederaufbau von Dörfern und
Stadten handelt, werden Eingriffe in be stehende Eigen
tumsrechte durch Regulierung der Straßen- und Bau-

Denkmal.

D eh fahre den Rhein hinauf auf der Bonner
~~ Se ite... Der schwere Dunst des Herbsttages

h~gt übe r dem Strom, ein I!leichförmiges
~lld. Plötzlich weitet s ich das Tal, ein gegen
ub er hegender Berg mit breitem, gekrümm
tem Rück en taucht au!. Derflimmernde Nebel

läßt den Berg noch höher erscheinen. Die monotonen
Flächen der Weinberge türmen sich zu einer gewaltigen
Wand, grau wie der Dunst, nur wenig dunkler, geisterhaft.
Ueber der Wand ragt gigantisch-schwarz, weich und doch
deutlich umrissen, wie eine geheimnisvolle J\lahnung 
da s a t ion a Iden km a I.

Der Zug fährt in den Bahnhof Bingerbrück, das Rattern
~er Wagen ver stummt. Da s Bild draußen, die gegenüber
liegende Bergwand wäch st und wächst, je länger man in
den ebel s ta rr t. Der ra gende l\rm der Germania er
scheint ge walt ige r, wie zum Schwur erhoben, dräuend,
mahnend. Was hatte die es Denkmal plötzlich wieder für
eine Wirkung! Woher plötzlich? Hatte man es nicht ab
getan wie ein längst üb erlebtes, ausgelebtes, von der
Kun st ge ächte tes Werk?

Erinnerungen mein er Kindheit werden wach. Geboren
drüben in dem Ort am Fuß de s weinbelaubten Nieder
waldes, klin gen alle die wundersamen Feiern zur Er
innerung an den großen Hrieg ge gen Frankreich zu mir
herüber. Es ist Sonntag, de r Strom leu cht et in der Glut
des rebensonnenden So mmers ; auf den Dampfern eine
fröh liche Men ge, begeist erte Menschen , sie ziehen hinauf
durch den freundlichen Ort zum Denkmal mit klingendem
Spiel und Ge an g. Unsere Kinderherzen jauchzten. Da s
war ein eigenar tige r Zauber, der von allen diesen Be
suc he rn au sging, Sonntag für Sonntag, Jahr für Jahr, ein
warmer Strom noch frisch leu chtender, dankbarer Be
geis ter ung. Unvergeßli ch e Eindr ücke für uns Kinder.
Und heute? Heute dieser neue l<rieg, größer, gewaltiger
wie derj eni ge, dem die ses Denkmal gilt . Da s zweit e
wuchtige Erl ebnis des geeinten deutschen Volkes! Viel
leicht wird man un seren Helden auch nach diesem l<rieg
ein ihn en würdiges Denkmal setzen? Vielleicht, wenn
alle s gut geht. Die Dankbarkeit verlangl's!

Do ch Eines st im mt wehmütig zum Nachdenken. War

fluchten, NeuparzelIierung, Umlegung, l \ us tausch , Er satz
von Grundstücken durch Wertentschädigung usw. zur
Herstellung eines in s tädtebaulicher Hinsicht vollkomme
neren Zustandes nicht zu umgehen sein. So dürfte es
s ich emplehlen, vor allen Dingen die Bau 0 r d nun gen
einer eingehenden Durch sicht und Ueberarbeitung zu
unterziehen und 0 r t s s tat u t e auf Grund de s Gesetzes
zum Schutz des Landschaftsbildes ins Leben zu rufen, wo
bei die Grundsätze de s Heimats chutze s sowohl in
landschaftlicher, wie in kultureller Hinsicht möglichste
Berück sichtigung verdienen. . .
. Eine vorbereitende Ma ßregel von größter Wichhgk~.It
Ist die soforti g e Beschaffung von Unterla gen fur
den Wiederaufbau durch Sammlung von Vermessungs
Material, insbesondere der be stehenden Stadt- und Dorf
pläne oder, wo solche fehlen, durch Zusammentragen von
Kataster-Zeichnungen, Umzeichnung in einem pa ssenden
Maßstab, u. Umst. durch örtliche geometrische l\ulnahmen.

Der Wiederaulbau sollte möglichst einheitlich von

jen es Den kmal dort obe n nich t der lede rschlag des
großen Erlebnisses von 1870? Sollte man da s Jemals
haben verges en können? Es schien fast so in den letzten
Jahren, als allzueilrige, von ihrer eigenen Meinung sehr
überzeugte Künstler, geblendet durch fanatischen ego
istischen Hiinstlcrd ünkel die ses Mal der großen Erinnerung
glaubten abtun zu können. Das hat Manchen verstimmt,
Manchen gekränkt.

Heute steigt dieses Denkmal empor, gewaltiger al s
ehedem, es wächst in s Riesenhafte, gleichsam auch al s
Monument des zweiten , großen Erlebnisses eines großen
Volkes, es wächst ohne Hinzufügen eines weiteren Bau 
steines.") Es wird im ur eigensten inne monumental.

Ich schaue zurück auf die Eli senhöhe. Dort soll Etwas
erstehen, auch Denkmal, vielleicht mächtiger als jenes.
Hollen wir, daß es ein echtes wahres Kunstwerk wird.
Nur fürchte ich, will eines fehl en - der blutwarme Puls
schlag der Zeit , der das wahre Monument schafft, das
Monument des Geistes, der Erinnerung, das Monument
des Er leb n iss e s. Es wird ein Spätling se in, wie d?s
Grau des Herbstes draußen. Wie schwer muß es fur
I{ü,nstler se in, Werke zu durchgei sligen, die nicht aus der
Zelt heraus begriffen und mit empfunden werden können?
Wie leicht wird kalter Stein, was Seele sein müßte.

Drüben über dem Slrom, da steht in Stein und Bronze
das Geschehen eines Volkes, entstanden aus und in einer
aufbauenden großen Zeit. Es wird heute wied er mehr
se in, mehr geben. l\uch die Kun st, die ge schallen, ge
winnt an Bedeutung. Man wird erkennen, daß das Er
lebnis, wie es sich hier ausdrückt, zu einer echten, wahren
Kun st führen kann, führen muß. Heute würde der Kün stler
vielleicht andere Werte des I\usdruckes find en , aber nicht
echter, wahrer als diese. In dieser inneren Wahrheit
liegt der Kuns I we rt die ses Denkmales. Heute an diesem
grauen Herbsttag des Weltkrieges empfindet man es.
Es ist ein großes Denkmal, achten wir es mehr denn je.
Es erhebt se inen schwarzen Arm, der de s Reiches Krone
trägt, mahnend in den graue n Herbst! - Weh n e r.

., l\ nmerkunl( de r Redak tion. Es sei in diesem Zusammen
ha nl( doch an den nach unserer .\\ein unl! bca chn-nswcr ten Gedanke n
des 11 m. l\rchilekten l\rnold 11 a r I man n in Grun ewal d erinner t. dem
Denkmal eine architektonische Basl: zu l(eb n, der en es jetzt zu voller
Wirkun l( entbehrt. (Siehe Jahrl(an l! 1'11t, Blldb c ila q e zu '0. -tS der
.Deutsc he n Bauzc itun u.")
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einer Zentral st ell e au s ge leite t werden , der se itens der
Mini st e rial - Instanz seh r weitgehende Recht e anvertra ut
werden. In der beratenden Ar bei t s kom m i s s ion so ll
ten mehrere hervorragende Sachver ständige de s Städte
baues, di e au f diesem Gebiet bereit s größere Leistungen
aufzuwei sen haben , Sitz und Sti mme erhal ten. Der Zen
tralstelle ist am besten da s Recht vorzubehalten, bei Ge 
l e g e~h eit d er G eldb ewilli gun g eine w e itge he n d e
1\ u fs Ich t s b e fu g ni s üb er die Maßnahmen des Bauherrn
und des au sführenden Bauleiters für sich in l\ ns pruch zu
nehmen.

. Es dürfte s!c h ferner empfehl en , di e Pro vinz für den
~Iederaufbau In eine Anzahl Bezirk e einzu teilen. Es
Ist. der. dringende Wunsch der"Vereini gung", daß hi erzu
zeitweise oder dauernd na m h a f t e Architekten se itens
d~r Zentralstelle für die Pr ovinz gewonnen werden. Wir
können uns etwa vorst ell en, daß für jeden B ezirk e i n
baukün stl eri s ch b ewährt er , mit d en o stpr eußi
schen Verhältnis sen vertrauter J\r chit ekt al s
Vertrauensmann mit weit geh end en Vollmach
ten b e r u Ie n wird,der seine Tätigkeit in ste te r Fühlung
nahme mit den einzusetzenden ordentlichen Baubeh ör
d~n , a,?er in mö.glichster Selb ständigk eit, ausübt. Er hat
die Pllicht, der Zentralstelle die Er gebnisse seiner Unt er 
~uchungen, s eine Erneuerungspläne und Vorschläge für
.~re!1 Du.rch.~ührung vorzulegen. Da der Wert der Per

s?nh~hkelt fur den Charakter de s Wiederaufbaues nicht
me~ng. zu ver~nschlagen ist, so em pfiehlt es si ch , dem
Bt:zlrks - J\ r~~! tekten weit gehende Freiheit zu lassen und
se ine ~u!ontat m öglich st wenig durch mitbestimmende
Kom.!Ulssl on en und üb ergeordnete Instanzen einz u
sc h ran ke n.

U!U zugleich wirklich hervorragende und mit den ost
pr eußischen Verhältnissen vertraute Kräfte für die Pr o-

Rechts fragen.
Wan n verstoßen Unternehmerka rtelle zur gemeinsamen

R~gel~ng der J\ng~bote bei Su bmissionen gegen die guten
Si tten: Bekanntlich haben zahlreiche Gruppen von ge
werblichen Unt ernehmern durch Verträge oder wenn s ie
s ich zu einem Verein zusammengeschloss en haben durch
satzun.gsmäß ige Bestimmungen Vereinbarungen üb er die
g e m e tn s a m ~ R e.ge Iu n g der S u bmi ss ion san g ebot e
ge troffen. Inwieweit solche Vereinbarungen zulässig sind,
u,:!dunt er welchen Vorausse tzu ngen s ie g e ge n di e g ut e n
SI t t e n ve rs t 0 ß e n, darüber enthält die Iolgcnde Entschei
dung ~e s .Heichsgerichtes bedeutsamel\uslührungen: Unter
r e~Ml t~lt edern des"Verbandes deutscher Zentralhe izungs
. n ustneller" in Berlin be steht ein Unternehmerkartell , das
~m Geschäftszweig der Zen tra lheizungsindustrie für Fälle

er. Vergebung größerer Arbeiten und Lieferungen ein ge
mel~sames planmäßiges Vorge hen der dem Verbande an 
gehorenden Unternehmer zum Zweck hat. Die Firma P.f G. in Berlin-Schöneberg war Mitglied de s Verbandes.
hr wurde vom Rate der Stadtgemeinde Dresden die

l\usführung der Heizungsanlage fiir den dortigen Rathaus
Neubau übertragen. Die Firma hat die ihr nach der Ge
schäftsordn ung de s Verbandes obli egende Verpflichtung,
der l\nmeldestelle des Vereins den Beginn ihrer Verhand
lungen mit dem Drcsdener Rat anzuzeigen, unerfüllt ge
lassen. Für die Un terlas sung der l\nmeldung ist in der
Ges chäftsordnung eine Verbandsabgabe nach der Höhe
der l\bschlußsumme fe tge setzt, die der Verband im Klage
weg von der Firma P. & G. verlangt. Die beklagte Firma
~endet gegen den Klageanspruch ein: die ihm zugrunde
hegenden Vorschriften der Geschäftsordnung versti eßen
g~ge.n di~ gut~n itt en und se ien de shalb nichtig. Die itt cn
widrigkcit se i darin zu erblicke n, daß auf der eine n eite
di e .~eschä ft liche Selbstä ndigkeit der dem Verbande an 
gehorenden Un tern ehmer in unzulässigerWeise beschränkt
worden sei und daß auf der anderen Seite namentlich in
Fällen der Submissionen die Bes teller durch Sche ina nge 
bote der Unternehmer getäuscht würden. In Ucbereinstim
mun.g mit dem Ke rn m e r g e r i c h t Berlin hat da s Reichs
f, e r Ich t den Ein wa n d d er S i t t e n w i d r ig k c i t v er w 0 r-
~ n u nd hierzu in seinen Ent scheidungsgr ünd en au sge

fuhrt: Schließen gewerblich e Unte rn eh mersich zu sammen ,
um den au s einer schran ke n los en Konkurrenz und au s un 
reellen Unterbietungen sich ergebenden Mißständen v or 
zubeugen, und insbesondere, um für Fälle, in denen bei be
ab sichtigter Vergebung gewerblicher j\ rbeiten und liefe
rungen öffentl iche l\usschreibungen s ta ttfinden , im Ein
vernehmen mit einander ihre l\ nge bote zu reg eln. so sind
~ach ? er Rechtsprechung des Hclch sgcri chtcs grundsätz
lieh die d~rüber abgeschlossenenVcrtrdge f~r zu Iä s s i g,
r~chtswlrksam und nicht s it t e nw i d r lg zu halten .
~Ieses au ch dann, \ enn die unter den Beteili gt en bestehen -

en l\bmachungen den die Submissionen veranst al tenden
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vi nz zu ge winnen, müssen zureiche nde, ge währ leis te te
Hon orar e für diese wicht igen Orga ne der Bauberatung
a usgeworfen werden. Insbesondere sind a uch au ßerhalb
der Pr ovinz sc haffe nde J\ rchitekten vo n Ruf hierfür zu
gewi nne n. Darüber hinaus hä lt es die "Verein igung" für
empfe hle nswert, überhaupt tüchtige l\rchite kten zu dau
ern de r Betätigung in die Pr ovinz zu zieh en. Da s dürfte
all erdings nur möglich se in, wen n ihne n se itens der Be
hörden Ga rantien für ihre wirtschaft liche Ex istenz und
ihr Fortko mme n gegeben werden. l\uf der anderen Seite
würde da s der Zentrals te lle da s Hecht geben, dauernd
üb er der en l\rbe its kr aft zu Zweck en der l\ llgem einheit
verfügen zu können.

Die"Vereinigung os tpreuß ischer Künstler und Kun st
Ireunde" ist der Uebe rzeugung, daß auf de m vorg es chla
genen Wege nicht nur ein in wir tschaftliche r wie in künst
leri sch er Hin sicht befriedigender Wied eraufbau, sondern
au ch dessen sch nelle und glatte Durchführung selbst bei
besch eidenen Mitteln gewährleistet wird. Sie hat fünf
Sachverst ändige beauftragt, di ese Gesichtspunkte dem
Herrn Ober präs identen der Provinz Ostpreußen persön
lich vorzutragen und im Einzelnen zu ergänzen. Die
Namen der gewählten Herren sind: Stadtbrt. a. D. Fritz
Be u s t e r, Beigeordneter des Verbandes Groß-Berlin (fr ü
her Stadtbrt. in Königsberg): Geh . Brt. Prof. Dr. Ger lach,
Mitglied des Hauses der J\bgeordneten, Prof. für Städte
bau an der Kgl. Technischen Hochschule zu Danzig;
l\rch. Pr of. Bruno Möhr i n g, Berlin ; Stadtsyndikus Dr.
Martin e m b r i t z k i , Charlottenburg (früher Stadtrat in
!{ön igsb er g): l\ rch. Hugo Wa gn er , Brem en, z. Zt. stell
ve rt re tender Geschäftsführer des Groß - Berliner Vereins
für Kleinwohnungswesen, Berlin. Sämtliche fünf Herren
s ind mit den ostpreußisch en Verhältnissen vertraut: die
drei zuletz t Genannten sind geborene Os tpre ußen. -

Best ell ern gehe im gehalten werden. Ebensowenig unwirk
sam si nd sie dann, wenn da s Zusammenwirken der Unter
nehmer darauf abgestellt wird , dem ein en von ihnen mit
se ine m Angebot durch höhere, auf geringere Wahrsch~in
Iichkeit der An nahme berechnete, darum aber noch nicht
auf bloßer imulation beruhende l\ngebote " chutz" zu
ge wäh re n. und auch dann nicht, wenn dabei dem Ernplänger
der Bes tellung die Verpflichtung auferlegt wird , an die an
deren Hartellb eteiligten be stimmte Vergütungen zu ge
wä hren. In ein gegen die guten Sitten ve rstoßendes He
ginnen ari en solche Unternehmerkartelle erst dann aus,
wenn es die Beteiligten darauf abgesehen haben. durch
derartige Machenschaften ü ~ e r m ä ß ig e Pr eis e ?:u.er
zielen, insbesondere, wenn sie das durch pI a n maß Ig e
Irr eführun gen des Bestellers zu erreichen suchen. oder
wenn sie in uni a u t e r e r We i s e danach trachten, Jeden
auf gesunder, wirtschaftlicher Geschäftsbetätigung be:u
henden Mi tb e w e r b anderer Unternehmer au sz u s ch l i e
ß e n. Da s Kammergericht hat mit Bezug auf den kla genden
Verein als Inhalt se iner auf den Satzungen beruhenden
Geschältsordnung und als Zweck. und .Mitt.el ihrer Durch
führung nichts fe st ge~ t ellt, w~s .slch m.cht In ,den Grenz~.n
des Erlaubten und ichtans toß lge n hielt e. Es kommt fur
die Frage der itt enwidrigkeit der Ges chäftsordnung nicht
auf die Möglichkeit des Mißbrauch es an , so nde rn es muß
im Plan der Geschäftso rdnung se lbs t liegen. da ß die i\n
wendung der darin vorgesehen en Verfahren sweisen und
Wettbew erbsmittel zu ungesunden , s ich bis zur Uebermä 
ßigke it ste ige rn den Preisbildungen . zur Hintergehung der
Best ell er und zur un lauter en l\ usschließ ung reell er Mit
bewerber führen soll. Von diesem Ges ich tspunkt aus sind
im vorliegenden Fa ll die Bestimmungen der Geschäfts
or dn ung des klagende n Verbandes nicht sittenwidrig.
(A kte n- Zeiche n : IV. 156A . - 9. 7. 14.) - H. M. in L.

Wettbewerbe.
Wettbewerb für Hafenanlagen in 1\\oss, orwegen. Bei

ein em Ideen - Wett bewerb für größere I-1afenanlagen der
tadt Moss in Xorwegcn erh ielt unter I Entwürfe n die

l\rbeit des Hrn. Wii g, Ob er -In genieur der Firma Have
s tadt & Contag in Berlin-Wilmersdorl, den I. Preis. -

Der engere Wettbewerb zur Erlangung' vo n Entwü rfen
für ein Holonial - !iriegerdenl<mal für Ber lin, zu dem die
Bildhauer Pr ol. l\ug. Gau I in Bcrlin, sowie Prof. Fritz
Behn un d Pr of. Herrn. Hahn in München ein geladen
waren, ist auf unbestimmte Zeit vertagt worden . Wie die
Dinge liegen , dürfte der Wettbewerb er st nach Fr iedens
'chluß wied er a ufge no mmen we rde n können. Dann aber
werden ve rmutlic h Verh ältni sse einge tre ten sein, die dem
Wettbewerb eine völlig verä nd erte Grundlege geben und
die erne ute J\ usschreibung eines all g em ein en Wettbe
werbes für l\rchitekte n und Bildhauer für e inen neu ge 
wählten Platz rechtfert igen. -
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ist, soweit wir Kenntnis davon erhielten für hervorragende
Taten an folgende l\ngehörige unseres'Faches erfolgt:

Waller 1\ chi 11 e s, Relf-Bmstr. in Essen a, R.
Franz 1\ d a m c z e w Ski, Reg.-Bfhr. aus Mannheim

J
Conr1\add 1\1 d

l
fam

o
y, Dipl.-Ing., Betrv-Dir. in 1\nnahUite.

os, 0 s, b.-Ing. in Köln-MUlheim.
Hans 1\engeneyndt, Ingenieur.
Bruno 1\1b r e c h t , Reg.-Bmstr. in Berlin.
Kurt 1\lbre cht, Reg.-Landmesser aus Schöneberg.
~ I~ rief c1\h t, Reg.-Bmstr. beim hochbautechn. Büro in Dresden
~ 0 m man n, Reg.-Bmstr. in 1\chern. .

PFn tzl 1\1\melun~, Ob.-Ing. der Siemens-Schuckerl-Werke.
au ppel, Dipl--lng. aus Berlin.

Max 1\ rn d t (t). Ingenieur aus Wilmersdorf.
1\lfr~d 1\ ~ n ?1d, Ing. und Teilhaber der Firma Gast & 1\rnold

In Leipzig.
Maximilian 1\ r n 0 Id y, Dipl.-Ing. beim Magistrat in Berlin.
Hermann 1\rns, Ob.-Ing. der Siemens-Schuckert-Werke.
Oswald 1\ rn tz, Dipl.-Ing. in Remscheid.
K~rl Ba c h , Reg.-Bmstr. bei der Eisenb.-Bausekt. Rollweil.
Friedr. Bad er, Dr.vlng., Reg.-Bmstr. aus Cöthen.
Herberl Bälz, Reg.-Bmstr. aus Stultj:(art.
Richard Bärsch, Ing. der Siemens-Schuckerl-Werke.
1\lex Ba e r wal d, Rej:(.-Bmstr. in Berlin.
Lu.dwi~ Bät~ing, Rej:(.-Bmstr. aus Usseln in Wald eck.
Fnednch Bä u m I er, Reg.- Bmstr. bei der Min.-1\bt. fUr den

Straßen- und Was erbau in Stullgarl.
Herm. BaI z, Ob.-Ing. aus Slultgarl.
Eberhard Bar tel s, Ingenieur aus Berlin.
Kllrl Barthel, Reg.-Blhr. in Berlin.
Hans Basson (tl, Reg.-Bfhr. llUS DUsseldorf.
1\. Bathen, Techniker in Köln-Kalk.
Eduard Be c k er, Dipl.-Ing. aus Rostock i. M.
Karl Be c k er, Reg.-Bmstr. llUS Karlsruhe i. B.
Reinhold Be c k er, Rej:(.-Bmstr. in Dormund.
Hans B eck man n, Inj:(. der Siemens-Schuckert-Werke in Posen.
Waller Begas, 1\rch. in Berlin.
Wilhelm Beger, Reg.-Bmstr. in Uerdingen.
Erich Be h n e, Dr.-Ing. in Charlollenburg.
G. Ben dei, Dipl.-Ing. aus Brackenheim.
Bruno Be r ger, Ing. von ILörrach.
Be r t 0 Id, log. au s Stuttgart.
1\dolf Be u tel, Dipl.-Ing aus Karlsruhe.
Christ. Be wer, Dipl.-Ing. in Berlin.
Kurt Beye r (tl, Dipl.-Ing., Bmstr. der Baupolizei - Behörde in

Hamburg.
Erich Bientz, Gem.-Bmstr. in BerIin-Treplow.
Johannes Bi e r man n, Reg.-Bmstr. in Lichterfelde.
Karl Birnbickel, Ingenieur in Stullgart.
Ernst BI a sc h k e, Dipl.-Ing., 1\ssist. an der Techn. Hochschule

zu Charloltenburg.
L. Blei, In.g. an der Waggonfabrik von Fuchs in Heidelberg.
G~org Bleihörner, Dipl.-Ing.
Wllhelm Bodenbach, Ingenieur aus Berlin.
Ernst Bö c k m 11 n n, Dipl.-Ing., Reg.-Bfhr. in Darmstadt.
Hermann Bortfeldt (tl, Stadtbauinsp. in Dortmund.
U1r. v. Both . Reg.-Bmslr. aus Cassel.

Verlag der Deutschen Bauzeitunr, Q. m. b. H~ In Berlin.
PUr die Redaktion verantwortlich: Rlbert Hol man n In Berlln.
Buchdruckerei Qustav Schend< Nach1I~. P. Mo Weber In BuUn.
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Richard Braun schweig , Ob.vlng., Werkst.-Vorsl. der Daimler
Motoren-Ges. UnlertUrkheim.

1\rtur Brau s e , Ingenieur au s Berlin.
Guslav Brecht, Reg.-Bmstr. im preuß. Min. der ölfentl. 1\rb.
B reit lu ß, 1\rch., Oberlehrer an der kgl. Bau gewerkschule in

Neukölln.
Fritz B r 0 s i u s, Ingenieur aus Lichterfelde.
Ernst Bruns, 1\r chitekt au s Berlin.
Ernst Brurein, Ob.-Geometer bei der Ob. -Dir. des Wasser-

und Straßenbaues in Karlsruhe.
Bruno B u c h, 1\rch. fUr industrielle 1\nlagen aus Berlin.
Fritz Bus s in g, Reg.-Bmstr. in Wil":ler sdorf.
Christian Burkert, Ingenieur der Slemens-Schuckert-Werke in

Dusseldorf.
Max Julius Bus c h , Dipl.-Ing., Reg.-Bfhr. in Dresden. .
Ernst Clemens, 1\rch., in Firma Gustav Clemens In Berhn.
Karl Clement, Stadtbeuinsp. von Esslingen. .
Ferdinand Cl 0 s t er man n , Ob.vlng, in Köln -J',IUlhelm.
Hans Co 11i g non, Dipl.-lng, Mitinhaber der Firma 1\lfr. Rans-

mayer aus Berlin.
Co n e r t , DrAng.• Reg.-Bmstr. b. hochbautechn. Büro in Dresden.
Ludwig Conradi, 1\rch. aus Barmen.
Hellmut Co n t e g , Dr.vlng., Reg.-Bmstr. in Wilmersd orf.
C red ne r , Reg.-Bmstr. beim hochbautechn. Büro in Dresden.
Erich C ze s s a rr e k (tl, Schilfbauing. aus Wilhelmshaven.
Hilmar D e d e kin d (tl. Reg.-Bm str. aus Rheda i. w.
Georg DeI v end a h I, Ingenieur aus Görlitz,
Dessau, Ingenieur von Karlsruhe.
Theodor Detzer, Dipt.-lng. der Siemens-Schuckert-Werke.
Hans Dörpfeld, Reg.-Bmstr. aus Berlin.
Hugo D 0 h n k e, Betr.-Ing. in DUsseldorf-Gerresheim.
Do rn, Dlpl.-Ing. aus Stuttgart, Vulkanwerft in Harnburg.
Richard Drach, BUrgermeister in Heidelberg.
Friedrich DUwer, Branddir. in Dresden.
Erhard Eberhard, 1\rchitekt aus Berlin.
E b e rh a r d t , Dipl.-Ing, bei der Hochbahn-Ges. in Berlin.
Paul Eck a r d , Ingenieur in Köln.
Ernst Eck er t , 1\rch., in Firma Gebr. Eckert in Stuttgart.
Paul Ehmann, 1\rch., Teilhaber der Firma Prof. Bauder &

Ehmann in Stuttgart.
Fritz Ehrecke, lng, der Siemens-Schuckert-Werke.
Kurt Wilh. Eichler, Reg.-Bmstr. beim Straßen- und Wasser-

. Bauamt 1\nnaberg. .
Wllh. Ei c k h 0 ll, Reg.-Bmstr. und Patentanwall au s Berhn.
Friedrich Eis e n b erg (tl, Reg.-Bmstr. beim Kanalbauamt Han

nover-Linden.
1\dolf Eis e n loh r , Bauinsp. in Karlsruhe i. B.
Georg En g b e r d i n g (tl, Reg.-Bmstr. bei der Emscher-Genos-

senschaft in Essen.
Paul Enke, Ingenieur aus Zwenkau bei Leipzig.
Emil E p p l e , Reg.-Bmstr. aus Stullgart.
Emil Erbe, Rej:(.-Bmslr. in Köln-Ehrenfeld.
Felix Erdmann, Reg.-BaufUhrer aus Stuttgart.
Hans Er m i s c h , Reg.-BauIUhrer.
Waller Eu tin g , Ob.-Brt. aus Stuttgart.
Oskar Fa h r , Dipl.-Ing. von Goltmadingen.
Ollo Fe c h n er, 1\rch. aus Berlin-Lichterfelde.
Erich Fehrmann, 1\rch. am Polizei-Präs. in Charlollenburg.
Bertold Fe in, Ingenieur in Stuttqart,
Willy Fe in, Ingenieur in Berlin. .
Fe Id man n, Reg.-Bmstr. bei der Wasser- u. Straßen-BaUlnsp.

Donaueschinaen.
Feyerabend, Ingenieur aus Stralsund in Berlin.
[os, F i e t h , Dipl.slng., Reg.-Bfhr. aus Köln.
Emil Fra n k, Ob-Ing. in Ravensburg.
Fritz Franke, 1\rchitekt aus Charlollenburg.
Max Franz Gemeinde-Landmesser in Berlin.
Karl Fr e n t ~ e n, Reg.-Bmstr. im Min. der ölfenll. 1\rb. in Berlin.
Waller Frenzel, Dr.-Ing.
GUnther Fr i e d man n, Dr.-Ing., Reg.-Bmstr. in Berlin.
Johannes Fr i e s i c k e, Ingenieur aus Berlin.
Olto F ri s c h, Dipl.-Ing. in Pforzheim.
Otto Fr i t z e, Dipl.-Ing. aus Berlin.
Rich. Fr 0 m m hol z (tl, Bauingenieur aus Posen.
Oskar Fuhrmann, Reg.-Bmstr.
Georg Gabler, Dipl.-Ing.. Pat.-Ing. der Wanderer-Werke.
Georg Gansow, 1\rchitekt.
Rudolf Ganz, Bauinsp. in Karlsruhe i. B.
Hans Ge b er, Rej:(.-Blhr. aus Elberleld.
Georg Ge b h a rd, Ing. d. Siemens-Schuckert-Werke in NUrnberg.
Hans Ge rl ach, Reg.-Bmstr. in Berlin.
Waller Ge ro k (tl, Dipl.-Ing. aus Stultgarl.
Gerhard Gi e s e b re c h t, Stadtbmstr. in Neukölln.
Pllul Gi 11es, Ziv.-Ing. in Köln.
Gi rau d, kgl. Brt. beim Meliorations-Bauamt in Hannover.
Dr. Ferd. GI ase r, Ing., Inh. der Glasco-Lampen-Ges. in Berlin.
GI au b it z, 1\rchitekt aus Königsberg i. Pr.
Ludwig GI 0 c k, Ingenieur aus Meersburg.
R. Go c k i sch, Betr.-Ing. b. d. Hoch- u. Untergrundbahn in Berlin.
Max Go h I k e, Ingenieur in Berlin.
Ernst Grabbe, Reg.-Baulhr. beim llochbauamt I in Kiel.
Fritz G ra elf (tl. Reg.-Bmstr. aus Freienwalde a. O.
Emil G re i n er, BaugewerkschUler in Stuttgart.
Emil G re wen, Bergingenieur in Essen.
Friedr. G r i m m, 1\rchitekt in Köln. (f orts. folgt.)

(nhall: Rntwerpen (fo rtsetzung). Eiserne Dachstuhl- Konstruk-
tionen des neuen Kollegiengeblludes in ~'reiburg i. Rr. - Denkmal. 
Rechtsfragen. - Vermischtes. Wettbewerbe. - Die Verleihung des
Eisernen Kreuzes im Völkerkrieg I QI4 .

Eisernen Kreuzes

Krieg 1914

Die e rleihung des

im Völker-
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FUER DAS VATERLAND

.Wer fUr sein Vaterland in den Tod geht, ist von
der Täu schung frei geworden, welche da s Daseyn auf
die eigene Person beschränkt: ~r dehnt sein ei,;ten.es
Wesen auf seine Land sleute au s, In denen er fortlebt, je,
auf die kommenden Geschle chter derselben, fUr welche
er wirkt· - wobei er den Tod betrachtet, wie das Winken
der flugen, welches das ehen nicht unt erbricht."

S c h o p e n hau er, Ueber die Grundlage der Moral.

uf dem Felde der Ehre ind im Kampf Iür das Vaterland aus dem Kreise
unserer Fachgene en gefallen oder den auf dem Schlachlfeld erhal-

tenen Wunden erlegen:
l\ p p e I, Ingenieur au s Berlin. - Paul Ba e d e k er, Walzwerkschel in Neukirchen
a. Saar. - I'rilz Banzhal. Dipl.-Ing. au s tuttgart. - Robert Beckers, Stud.
der Techn. Hochschule in l\achen. - Georg Bege r, tud. der Techn. Hochschule
in Dre den. - Otto Be r g e r , l\rchitekt aus Magdeburg. - Rudolf BI um, Dip\.
Ing. aus tuttgart. - Kar! Born, Ingenieur au s Kottbus. - Hermann Boye,
Ob.-Ingenieur aus Charlottenburg. - Erich Bräutigam, stud. rer. mach. al;ls
Berlin. - Richard Brepohl, Ing. beim Lindener Eisen- u. Stahlwerk,l\.-G. In

~~~[g'~!!! Hannover. - Franz Brodmann, Ing. der Fa. ).S. Fries ohn in Franklurt a. M.
= - 1\llred ßuchmüller , Dipl.-Ing. au s Bruchsa\. - Waller Bungeroth, Reg.-

Blhr. aus Königsberg i. Pr. - 1\. Christmann, Ob.-Ingenieur aus Mannheim. - Harl Dahlhaus, Ob.
Ing. bei der Deulschen Masch.-Fabr. 1\.-G. in Duisburg. - l\rlhur Da v id, lng. der 1\kt.-Ges. Lauchham
mer in Berlin. - Hichard Denso, Dipl.-Ing. aus Kiel. - Waller Drautz, Reg.-Bmstr. bei der Eis enb.
ßausekt. Eßlingen. - Paul Drescher, Brt. im kgl. preuß. Min. der öll.1\rbeiten. - Paul Ellenber ger,
Geh. ßrt. u. vortr. Ral im Min. der öl!. 1\rb. in Berlin. - Ma Ein h 0 r n , lud. d. Techn. Hochschule in
Dresden. - 1\rno Faber , Brnstr. aus Dippoldiswalde i. ' a. - Kar! F ab e r, Reg.-Blhr. aus Elberleld. 
Emil Fu t s c h e r , st ud. rer, elect. aus Freudenstadt. - Heinrich Fi chle und Otto Fischer,Slud.d.Techn.
1I0ch chule in Dre sd en. - Paul Fischer, Dip\. -Ing. au s Barmen. - Curt Fleck , cand. ing, aus Berlin. 
1\. Fl ö ge, Ingeni eur au s Berlin. - Max Fr i c k , Dip\. -Ing. au tuttg'arl. - Richard Frommhol z , Bauing.
aus Pos en. - Karl Fü chtebusch , Ing. der Berlin-l\nhalt. Maschinenbau-1\.-G. - )ohannes Ga l l u s ,
Heg.-Bmstr. in Charlottenburg. - Willy Gei ß Ie rund Friedrich GI 0 b ig, Stud. d. Techn. Hochschule In
Dresden. - ). Göpsert, Ingenieur aus Berlin. - P. Gräl, Dipl.-Ing. aus Berlin. - Fritz GraeH, Reg.
Bmstr. in Frei enwalde a. 0., Nowawes. - Kurt Gruner, lud. der Techn. Hochschule in Dresden. -
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Kurt H a en t s ch k e, stud. arch. au s Darmstadt. - Heinrich H amm e I, Dr.-Ing:ausEssen a. R. - H a.1t er, Reg. -Baufhr.
aus Buch sw eiIer. - Christoph Han~wlnkel, Stud. d. Techn. Hoch schu.1e m Dresd en . - Ma rh!1 H e ch elman .n,
Betr.-Ing. aus ürnberg. - Ern st Hi r z e l , Stud. d. Techn. Hoch schule. in Dres~en: - Ernst Hi t z e m e n n , ~eg.
Bm str aus Ubbe dissen. - Rud el! Höltgen , Reg .-Bfhr. aus Straßburg I. E. - E rnil H omann , Reg.-Bfhr. bei der
Eisenb.-Dir. Berlin. - Otto Horl~cher, Techniker von Bruchsal. - . Fritz H orn, Dipl.-Ing. aus .Zwe~brück~n . 
Fri tz Hummel, cand. ing. aus Berhn. - Ph . Humm~lt, lng. ~us Berhn. - Geo rg Ja c,?b y, Ing~meur in Berhn. 
Paul Jan sen Telegr.-Ingenieur. - Walter Jan ßen, Dlpl.vlngenleur. - Paul Je n ne r, Schi llbm st r. in Maltsch a. 0. 
F. [ o r n s , Dipl.-Ing. der Fa . Wayss & Freytag in Neustadt a. d. H. - Felix Jun g~virth, Dipl.- Ing., Schr ittleite r der
Zeitschr. des Ver. Deutscher Ing. aus Nicolassee. - Kal.lmeyer , Stadtbmstr.. m Herf ord. - l\l~xander KI ~hn e,
Ob.-Ing. bei den Linke-Hofmann-Werken, Br eslau. - Kinne, Reg .-Bmstr. beim Landbauamt !'\ eIß en . - Wilh elrn
Kitt e I b e rg er, cand. ing. aus Württemberg. - Johanne~ KI ei n , Stud. .d, Techn. Hoch schule m Dresden. - Max
Klern m cand. mach. aus Stuttgart. - W. K lu th, Ingemeur aus Stolp I. P. - Karl K 0 b e r , Stud . d. Techn. Hoch
sc h ule in'Dresden. - l\ugu t Koch, Ing. der Fa. Wayss & Fr ,:ytag in Neusta~t a. ~: H. - Wa lter K.ö~i g, Dipl.-Ing.
bei der Te chn. Hoch schule in Dresden. - Ernst Lamp el, Dipl. vlng., l\ rch . Im Buro von W. Brurein in Charlot~en

burg. - Willi Lange Ingenieur aus Berlin. - H. Lauenroth, Ingenieur aus Hall e a. S. - Gg. Fri edr. Lau x , I?IPI.
Ing. Leiter im Zweiggeschäft von Ph. Holzmann & Cie. in Bueno s 1\ires. - Em iI L ei t n er , cand. mach. aus Berhn. 
Walter Mangel s d o r I, Landes-Bauinsp. aus Gütersloh. - Erwin Maru t zk y , s tud. ing.aus Berlin-Halen see. -l\ugust
Marx. Bauamtsass . beim Landbauamt l\ugsburg. - Otto Max , Reg .-Bmstr.aus GÖrlitz: - Karl Math~e, Pr?f., kgl.
Maschinenbauschul-Dir. in Essen a. R. - Erhard Metzner, Stud. d. Techn. Hochschule in Dresden. - Paul Ml chl er,
stud. ing. in Karlsruhe !. B. - Fritz M!lIbrad t, Schillbauingenieur. - G?ttf.r. M ü n ch m e y e r , St ud. d. Te~~n . Ho ch
schule in Berlin. - WlIIy Necke, Dipl.vlng. aus Karlsruhe I. B. - Heinrich Neu , Holbau amt m. aus Munchen.
Maximilian Neubert, Heg.-Bmstr., Vorst. des Hochbauamtes in Marggrabowa in Ostpr. - Walter N eufeldt ,
l\rchitekt vom Postbau in Oberhausen i. Rhein l. - Franz Nicolai, Stud. der Techn. Hochschule in Dr esden. 
Georg i emeyer. Dipl.-Ing. in Kiel. - l\doU Nitzsch, Dipl.-Ing. an der Techn. Ho ch schule in Dresden. 
Otto Pahn ke , Reg.-Baufhr. in Dirschau. - Bruno Piep iorra, Reg .-Baufhr. aus Bromber g. - Hans Pö l l, Reg.-Bmstr.
aus ürnberg. - Georg Pollack, Ob .-Ing. aus Hohenlohehütte, Schlesien. - Karl P rit s ch, Ingen ieur von Wald
kirch. - Robert P ü t z , Ingenieur in Berlin. - Robert Rap p e r t , Ingenieur aus Kerlsruhe i. B. - l\ugust Re i n dIe r ,
Dipl.-Ing., Baupraktik..aus .Nürnberg. -=- Erich Re i n eck e , Reg.-Baufhr..aus St ettin. _ C. Reinhard, Ingenieur a.us
Harnburg. - Dr. Wllh Re i n sb e r g , Dipl.vlng. - Frttz Henk er , l\rchltekt in Berlin. _ R eut er, Heg .-Bfhr. beim
Landbayamt Dresden 1. - Max Ho e m e r, Stadtbrt. in Be~lin-Schöneberg. - Johannes Rößl e r , Stud. d. Techn. Hoch
schule in Dresden. - l\. Ru d 0 IP h , Ingenieur aus Berhn. - Emil Ru p p , Dipl.-Ing. aus Karlsruhe. - Johannes
S chaad, Ingenieur au~ Eberswalde. - ~ax .Georg- ~che er er, Dipl. -In g., Gew.-l\ss . aus Plauen i. V. - Bernhard
Sch ettat, .Bfhr. der Firma Johan.n Odorico m Leipzig. - Wilhelm Schirnm , Stud, d, Techn. Hoch schule in Dr es
den . - ErwI!1 Schlosser, Techniker der Berlin-l\nhalt. Mas chinenbau-1\.-G. _ Herbert S chmidt , Stud. d. Techn.
Hochschule m Dres?en. -=- Hermann Sch m i d t , Dipl.-Ing. in Mannheim. _ Rob ert S chmitt , Ingenieur au s Dü se l
dort, - .Karl SCh~ltZ, Dlpl~-Ing. aus Gieß en . - Karl Schn eider , Stud. d. Tech n. Hoch schule in Stuttga r t. - Peter
Sc.hnel,der, 1\rchltekt aus Erbenhausen. - Phil. Schneider, Ingenieur aus Frankfurt a. M. - l\lexander Sc h n i t z
l e i n , I?lpl.-Ing., Ob:-Ing. der ya . Dyckerhorr & Widmann 1\.-G. in Biebrich a. Rh. _ Heinrich Sc h re i t mü l le r, Ge o
meter.m Karlsruhe.l. B. - . Richard Schuck, Ing. bei der Rhein. Schuckert-Ges. in Mannheim. - O. S chübeler ,
Ingenieur au.s Berhn. - Fritz Sch ultz, Stud. d. Techn. Hochschule in Dresd en . _ l\Ur. Sc h wad e r er , Stud, d. Techn.
~ochscri\le ~\Stutt5~.rt. - WI!helm Seeg er, cand. ing. aus Stuttgart. - Georg S ieb ert , Reg.-Bm st r. beim Melior.-

auam urrcn. - unther. Sim o n s o n, stud. ing. aus Wilmersd orf. _ Paul S t ac h o w it z , s tud. ing . aus Berlin. -
~ud~U Steg~!U~nn , Ingemeur aus Osterwald. - Oswin Stegli ch , Bmstr. aus Dresden. _ Karl Stober, Stadt
Hmshr. ~ol . IÖ ocg. - Jo~ann Stratmann, Gemeindebmstr. aus Pütttingen . _ Oskar Strehl, Stud. d. Techn.

oc sc y e m res ~n. - Wllhe.lm S!-1ndheimer, Dipl.- Ing. aus Hamburg. _ Otto Tan t s, stud, ing. aus Hamburg. 
~~~e~~l elbeule, Dir . aus Berlm-Fnedenau. - Joseph Verken , 1\rch., Dir . der Vereinig te n Ter raz zoplatten- und
F Die l rk~r~nfabr. Worms u. Xanten . - 1\dolf Vi eh w e g e r , Ob.-Ing. der Fa . Gebr. Hinselmann in Essen a . R. -

. og t, cand. arch . aus Marburg . - Ernst V oltm er Ing. bei der Hannov erschen Maschi nenba u-l\.-G.
Ys~i Gg. ~gestorrr. - .Hans Wigger , Dipl.-Ing., 1\rch. aus Lüb~ck. - Ernst Winkler , Gewerbe insp. in WaId en burg
I.. C . - . ermann WISS e n b ach, 1\rchitekt aus Frankfurt a. M. - 1\doU Wo I frum , Ingenieur aus Leipzig. 
Rlchard Z e l d le r , Stud. d. Techn. Hochschule in Dresden. - Eugen Z eller, Stud.d. Techn. Hochschule in Stuttgart. *)
d ß 11 °b·Liste I in No..78, 11 in 81, IJI in 85, IV in 90, V in 96. - Nach MitteilunI( dcr Familie bcsllllil(t sich dic in No. 96 I(cbrachtc Nachricht,
a r. 'pl.·lng., flrchltek l lIelmuth Grisebac h aus Berlin gcfallen sei, erlreulicherweise ni chi.

Unternehmertum und künstlerische Bauweise.*)
, n ~i~er R.eihe von Kun dgebungen in letzter cher Unternehmer aus den vom Bund genannten Motiven
Zelt Ist dIe l\u[fassung verbreitet worden, die seinen Planlertiger zu einer Plangestaltung veranlaßt ha
Hauptschuld an der Verunstaltung der Or ts- ben ma g, zu der die ser s ich nur blutenden Herzen s verstan
und ~täd~ebildertrage das Unternehmertum, den hat. l\nderseits wird ab er nicht bestritten werden kön
de~ landhche Handwerker und die Bauspeku- ~en,daß mancher1\rchitekt den Un te rnehmer,für den er tä
lahon.. 1\u~h der ~ Deutsche Bund H ei - hg war, dazu gebracht hat, an unangebrachter teIle einen

~ a t s c hut z ~.vertn~t diese l\ urrassung in längeren l\us- Reichtum an Kunstformen, Ornamenten, teuren Mat erialien
fuhrunge~ semer EI~gabe an de!1 Preuß. Minister des u:.dergl. ~u entfalten, haupt~ächlich deshalb, um mit s~.in.en
Inneren ub er den Wiederaufbau Im Osten. (No. 92 der kunstfenschen, oder wemgstens ze ichne rischen Fahlg
Dt sch. Bztg.) Er spr icht den Genannten nicht nur das keiten glänzen zu können.
Verständnis ab, sondern unterschiebt ihnen geradezu Ferner wird zugegeben, daß vieUac h gänzlich od er
eigennützige, unlautere Beweggründe und erklärt sie als ungenügend gebildete Unt ernehmer ihre Pläne se lbs t an
die Feinde de s fortschrittes. Gewiß gibt es Unternehmer fertigten und damit viel Unheil s tifte ten. Dieser Um stand
der v om Bund ge schilder ten l\rt. Es ist aber bedauerlich, wird in eins ichtigen Unt ernehmerkreisen se lbs t lebhaft
da ß man nun versucht, den Stand in seiner Gesamtheit bedauert und bekämpft. Mind est en s eben so gro ßer cha
für Miß tände ve rantwortl ich zu machen, die in der Haupt- den ist aber siche rlich durch jene zahlreichen 1\rchitekten
sac he auf anderen Ursache n beruhen. angerichtet worden, die entweder keine entsprechende

Der Bund schreibt selbst von einem l\bsinken der l\usbildung be saßen, oder die nach re gelrechtem Studium,
baukünstlerischen Kraftentfaltung in Stadt und Land bei aber ohne Gefühl, Befähigung und Geschmack, s ich aus
Beginn des 19.Jahrhunderts und von krankhaften akade- giebig mit 1\rch itektur befa ßten. Und wa s hat mancher
mi schen Stilver suchen, die den natürlichen Werdegang Vorstand eines städtischen, s taa tlic he n oder kirchli ch en
~änzlich abschnitten. Ist es da nicht natürlich, daß auch Bauamtes ,oder auch manch e Hoch schulkraft ode r so nstige
m den Bauten des Unt ernehmertums di eses 1\bsinken zum 1\utorität, deren Werke zu ihrer Zeit von vielen a ls Gla nz
l\usdruc k kam, wenn selbs t die berufenen P!legestätten leistungen angeseh en wurden, un gewollt zum Niede rgang
künstlerischer Bauweise s ich unfähig zeigten, den Nieder- der künstlerisch en , heimisch en Bauweise beigetragen?
gang auf zuhalten, ja in ihren Bemühungen zu Mitteln Ger ade in ländlich en Orten ist oft die bodenst ändige Bau
griflen, die dies en no ch beschleunigt en? Ist es nicht selbst- wei se erstmals beim Bau eine r neuen Kirch e, eines Schul-,
v er st ändli ch, daß die Unternehmer im Gei ste der Schulen Rat- od er Fors thauses durch ein s tilvoIles Werk in Re
arbeiteten, von denen s ie zum großen Teil ihre l\usbil- naissance, Gotik, oder gar in . Mode rne" verdrängt wor
dung erhielten und daß ihre Bauten den Stempel ihrer den, wobei die neuesten Techniken und von weither be
Zeit, nämlich den des künstlerischenNiederganges , trugen?

Weita u der größte (? Die Red. ) Teil der Entwürfe für Un- 0) 1\ nmerk unl( de r Rcdak li on. ach dcm Grundsalz. auch
b d b dcm anderen Tcil das Wort zu gönnen. lassen wir in Vor.tehcndcm!!C-

ternehmer auten wur e zudem von priva ten ode r eam te- gcn dic Stimmen des .Deuts chcn Bundesllcim alsch.uIZ- clnC
ten l \ rc hite kte n angeferti2t. Es wird zugegeben , daß man- Stimmc aus dcm Krci e dc tatkrälti 'cn Untcrnehmertumc . IchlIußcrn.
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zogene Fabrikate und Surrogate ohne zwingenden Grund
l\nwendung fanden. Was Wunder, wenn dem wohlhaben
den Bauern der Wunsch aufstieg, sein neu es Wohnhaus
auch so stattlich und stilvoll auszugestalten oder ländliche
Baumeister und Handwerker sich der neuen Vorbilder
auch für den ländlichen Wohnhausbau bedienten I

feinsinniger ausübender l\rchitekt.1\us den Büros größerer
Unternehmungen sind mustergültige Leistungen hervor
gegangen.(Das ist zutreffend. Die Red.) Viele kleinere und
größere Unternehmer, Grundstücks - Gesellschaften und
selbst Bauspekulanten haben der Hebung der künstleri
schen Bauweise wesentliche Unterstützung und Förderung

/\1 te Burg in Leu b s dorf bei Li n z a, Rh. Photographische l\ulnahme von Frans H u y s s e r in Godesberg a. Rh.

Wiedie Gegnerschaft zumUnternehmertum in denKrei·
sen des Heimatschutzbundes entstehen konnte, ist gänz
lich unverständlich. Obschon die Hauptaufgabe der Un
ternehmerschaft auf einem anderen Gebiet liegt, auf dem
sie Hervorrauendes leistete, so hat sie doch auch an der
Förderung der künstlerischen Bauweise ernstlich und er
folgreich mitgearbeitet. Mancher Unternehmer ist selb t

9. Dezember 1914.

angedeihen lassen, indem sie zur Bearbeitung ihrer Entwür
fe und Bebauung spläne hervorragende Künstler herange
~ogen haben. Der U~ternehmerstand mu~ dahe:. die g~gen
Ihn erhobenen l\ngnffe als ungerechtfertigt zuruckw~lsen.

Die e sind doppelt bedauerlich in l\nbetracht der Zelt und
des l\nlasses, aus denen sie erhoben wurden. -

Heidelberg, im ovember 1914. l\.l\ltenbach.
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Tote.
Geheimer Baurat Prof. Georg Wickop t. In der Nacht

vom 20. zum 21. ovember entschlief in Dar!!1stadt nac.h
fast zweijährigem schwerem Leiden der l\rchllekt gehel
mer Baurat Georg Wickop, Professor an de~ Techm~c.hen
Hochschule in Darmstadt, im erst 54. !-ebensJahr. Mllihm
ist ein ausgezeichneter Mensch dahin geg?ngen.. dessen
reiches Schaffen in Darmstadt und anderwarts hefe Spu
ren hinterlassen hat. Wir werden auf ?en Lebens~ang
des Verstorbenen, der in unserem Fach eme schmerzhche
Lücke hinterläßt, noch zurückkommen. -

Vermischtes.
Englische l\uffassung üher die Beseitigung des deut

schen Wettbewerbes in der Eisen-Industrie. In der Zeit
schrift ~Soziale Technik" weist Hr, Dipl.-Ing. We It.e rauf
l\usführungen der ehemals angesehenen englischen
Zeitschrift The Engineer" hin, die in der Nummer vom
25. Septbr. ds. [s. unter dem Titel.: "Wettbewerb..mit dem
deutschen Eisenhandel" erfolgt sind, Den l\usfuhrungen
sei die folgende Stelle en.tnommen: .

Wir können das Ziel (der Unterbmdung des deut
sche~Wettbewerbes) auf einem zwar rücksichtslosen, aber
sehr einfachen Wege erreichen, nämlich durch planmäßige
gründliche Vernichtung (deliberate and organized de
struction) sämtlicher l\nlagen der deutschen Industrie
und besonders ihrer Eisen- und Stahlwerke. Bei der mili
tärischen Besetzung des Landes müßte man seine in
dustriellen Stätten, sobald die Truppen ihrer habhaft wer
den, zerstören. Wenn man sich bei uns und in Frankreich
mit diesem Gedanken einer planmäßigen Vernichtung
erst vertraut machen würde, so würden infolge des Unter
ganges der deutschen Industrie unseren heimischen Wer
ken gewaltige Mengen Kapitales zuströmen, und sie hät
ten von dem Verfahren einen unermeßlichen Nutzen.
Durch die Behandlung bel gischer und französischer Städte
und Dörler hab~n die Deutschen ja die öffentliche Meinung
bereits ge~en sich. gebracht und so zum Teil der allgemei
nen Guthelßung emes solchen Industriekrieges als eines
gerechten Ver~elt,"!ngsmittelsvorgearbeitet. (I). Wir selbst
wol.len uns .001t diesem Vorschlag nicht in zu schroffer
W.else. (too ngldly!) emverstanden erklären. Er wird, wie
":Ir Wissen, ,,:~m Vielen unter uns gebilligt muß aber vor
emer Durchluhrung reillich überlegt werden".

Se~r.trelfend lührt Hr. Weiter hierzu u. a. aus: 1\lso
~!a~maßlge Zerstorung der deutschen Werke u~ den
lashgen deutschen Wetthewerb aus der Welt z~ schaffen,
dem da stolz~ E~~land a,"!f andere Weise nicht beikom
men kan~ I Wir können diesen Gedanken ohne Zus tz
dem Urteil unserer Le.ser überlassen und wollen ihn :Is
Zeugnis moderner enghscher Geisteskultur für ferne Zei
ten fe t1egen. Er bewei~t u.ns, w~s wir bisher nicht haben
gla~ben wollen,..daß nämlich o;lt der Persönlichkeit des
gebildeten E~glanders der Begnff des ~fair play" nicht
mehr unbedingt verbunden zu sein braucht. Lesen wir
aber w.eite~ in ~er Nummer vom 16. Oktober, daß es an
der Zelt sei, mit der 1\uffassung mancher Kreise von der
~ervorragenden. teilung Deutschlands in wissenschaft
licher und techmscher Beziehung aufzuräumen so kommt
uns wieder ein befreiendes Lachen an. Di'ese Stim
mung wird auch nicht dadurch getrübt, daß die mit dem
~Engineer" gewöhnlich zusammen genannte Zeitschrift
.Engineering" vom 16. Oktober die deutsche Unterlegen
heit auf nahezu sämtlichen Gebieten des Wissens und
Könnens unter anderem damit beweist, daß Kant und
Helmholtz nicht rein deutscher l\bstammung gewesen
seien I Wir halten nun die gegenwärtige Zeit als zu ernst,
um nach l\rt von Schulbuben darüber zu streiten, wer der
Klügere ei. ur das möchten wir im Bewußtsein des
Wertes unserer in jahrhundertlangem Ringen mit widri
gen Verhältnissen erworbenen geistigen Kultur feststellen,
daß wir nach wie vor auf die stattliche Reihe geistig hoch
stehender Männer mit bester fachlicher, und, was kulturell
noch höher steht, auch umfassender allgemeiner Bildung
stolz sind, denen auch das 1\usland freiwillig oder unfrei
willig seine 1\nerkennung zollt. Wir wüßten sonst nicht,
wie der überstarke 1\ndrang ausländischer Studenten nach
unseren Hochschulen zu erklären wäre." -

Reine englischen Ton-Erzeugnisse I Nach einer Meldung
des W. T. B. hat England als Kampf-Maßnahme gegen
Deutschland ein Verbot für alle englischen Firmen
erlassen, Geschäfte mit solchen ausländischen Häusern
abzuschließen, an denen Deutsche beteiligt sind, handelt
es Sich auch nur um einen einzigen deutschen Teilhaber.
Da sollten wir Deutsche mit allem Ernst darauf sinnen,
wie wir Vergeltungsmaßnahmen auf wirtschaftlichem Ge
biet ühen und unserer deutschen Industrie dabei gleich
zeitig einen gewissen Er atz für die vielen Opfer, die ge-
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rade jetzt wieder von ihr verlangt werden, bieten können.
Es sind schon eine 1\nzahl l\rtikel genannt worden; die
man bislang aus England bezogen hat und die unsere
Industrie in eben so guter Eigenschaft und 1\uswahl zu
liefern vermag. l\Is einen solchen 1\rtikel nenne!"! wir
sanitäre Wasserleitungs -Gegen tände aus Hartsteu~gut.

1\uch in dieser Industrie haben die deutschen Fabriken
die viel älteren englischen Vorbilder in qualitati~.e~ Hi~
sieht und auch mit Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit
längst erreicht. Dennoch besteht io;mer noch ~ine gr?ße
Vorliebe für englische Waren auf diesem G~blete, .mcht
nur im großen Publikum, sondern auch be!. s~aat!lchen
und städtischen Behörden. So kann man hauhg hnden,
daß bei Verdingungen Fabrikate aus England o~er v~n

den beiden englischen Fabriken in Wesel und Florshel!U
vorgeschrieben werden. Das muß jetzt anders werden..Kein
Deutscher verlange mehr englisches Stel?zeu~; Jeder
weigere sich, Fabrikate der englischen Fabriken 10 ~esel
und Flörsheim zu verarbeiten. 1\lIe, Bauherren, 1\rchllek
ten Staats- und städtische Behörden sollten bei ihren
Ba~ten vorschreiben, daß nur deutsches Hartsteingut ve~
wendet werden dürfe, das aus deutschem Rohmaterial mit
deutscher 1\rbeit und deutschem Kapit~1 hergestellt ~urd.e.
Dann wird man der deutschen keramischen Industrie, die
durch den seit langem darnieder liegenden Baumarkt und
durch die jetzigen Verhältnisse ganz besonders schwer
betroffen worden ist, und semem Vaterland emen großen
Dienst erweisen.- Sch.

Wettbewerbe.
Bei dem engeren Wettbewerb für ei.nen Sch.iller-Br~!1nen

am Fuß der Burg in Stolberg wurde ~Ie l\rbell. des Kol!"!er
1\rchitekten [os. Wentzler in Verbmd';lng mit dem Bild
hauer Robert Wi Im s als die beste bezeichnet. Der Brun
nen wird mit einige.n 1\bänderung~n voraussichtlich nach
Beendigung des Krieges zur 1\usfuhrung gelangen: -

Wiederbelebung des 1\rbeitsgebietes des l\rchltekten
durch Wettbewerbe. Hierzu erhielten wir folgende Z.u
schrift, der wir gern Raum geben: "Beim Beginn des Krie
ges sind die meisten laufenden. Wettbewerb.e auf unbe
stimmte Zeit vertagt worden. Die 1\usschrelbung .neuer
Wettbewerbe ist ganz oder doch fast ganz unter!Jh.eben.
Da die Vorgänge auf dem Kriegsschauplatz und die Ihn~n
voran gegangenen Ereignisse zunächst jede~ Interesse 10
l\nspruch nahmen, war dieses Zurücktrete!"! emer so lricd
lichen Betätigung sehr natürlich und erschien ganz selbst
verständlich.

Der Gang der Dinge hat zwar keine Veranlassung zur
Verminderung des Interesses für die großen, geschicht
lichen Vorgänge gegeben, jedoch hat sich ~ehr und .I?ehr
die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß der Kneg v<;>n lange
rer Dauer sein könnte, und daß es von wesenthcher Be
deutung ist, daß während dieser Dauer die friedliche ~e
tätigung keinen Stillstand erleidet. Durch die Inangriff
nahme verschiedenartiger Notstandsarbeiten ist das be
reits zum l\usdruck gekommen. Jedoch berühren diese
l\rbeiten das Gebiet des Hochbaues und des Städtebaues
in nur geringem Maße, und dadurch, daß es sich meist um
die l\usführung längst geplanter behördlicher 1\ufgaben
handelt, wird hierbei dem Privatarchitekten eine Betäti
gung nicht geboten.

. Da nun sowohl unter den selbständigen 1\rchi~ekten,
wie auch unter den auf Stellung angewiesenen die Zahl
derer, welche überhaupt nicht oder nicht mehr zum Heeres
dienst tauglich sind, nicht unbedeutend ist erscheint es
dri n g e n d geboten,ei nel\nregung fü r ~i neWieder
belebung des l\rbeitsgebietes des l\rchitekten
z u g.~ ben. Es wäre wünschenswert, wenn die Vorarbei
ten fur alle Bauaufgaben, welche doch über kurz oder lang
zur Ausführung kommen müssen, aufgenommen würden.
In zahlreichen Fällen wird hierbei nach wie vor der Weg
des Preisausschreibens der gegebene sein. Der
Mangel an anderweitiger Beschäftigung wird zurzeit jedem
Wettbewerb eine reichliche Beteiligung der besten Kräfte
sichern. Für zahlreiche 1\rchitekten würde die Möglich
keit der Beteiligung an einem Wettbewerb der 1\nlaß sein,
ihre 1\ngestellten weiter zu beschäftigen. Die vorberei
tende 1{lärung einer Bauaufgabe wird auch in vielen Fäl
len den baldigen Baubeginn zur Folge haben und so
weitere Kreise vor 1\rbeitslosigkeit schützen.

Jeder wird hoffen, daß derl<rieg ein Ende finden wird,
welches die schnelle Heilung der unvermeidlichen wirt
schaftlichen Schäden in sich birgt. Möge jedoch au~~
Jeder nach seinen Kräften dazu beitragen, daß diese Scha
den auf die unvermeidlichen beschränkt bleiben.

Mit mir werden es viele Fachgenossen denkbar be
grüßen, wenn Sie dieser 1\nregung in Ihrem geschat~ten
Blatt und damit auch darüber hinaus 1\usdruck verleihen
wolllen. - Oscar G rot h e.·

No.<) .
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Rostock beibehalten, die Zeit konnte noch nicht fest
~esetzt werden, das kann erst nach Eintritt friedlicher
Zeiten geschehen.

1\n Vorträgen wurden gehalten: Vom Dipl.-Ing. M e r
te ns ( tahlwerksverband in Düsseldorf) über den Eis e n
bau auf der Baufach-1\usstellung in Leipzig; vom
Geh.1\rchivrat Dr. G rotef end über das a He Rom; vom
Geh. Brt. Wohlbrück über Homburg und die Saa 1
burg; vom Geh. Brt. Hennemann über 1\ufgaben und
E n t wick Iung derGewe rbea u Is i c h t: vom Reg.-Bmstr.
Pries über die Entwicklung der Hochbaukunst
mit Berücksichtigung der Fortschritte der Tech
nik; vom Ing. Grotefend über Strahlapparate. Die
bei den erstgenannten Lichtbilder-Vorträge wurden auch
von den Vereinsdamen besucht, sie fanden im Archiv
gebäude statt. Dort wurde auch vom Ing. S 0 m m e r m e y er
(Berlin) ein Lichtbilder-Vortrag über Eisenbetonbau ge
halten, zu dem außer anderen technischen Vereinen
unsere Mitglieder geladen und zahlreich erschienen waren.

1\m 11. November 1913 wurden unter Leitung des da
maligen Baudirektors, jetzigen Geh. Brts, Harn a n n die
Waschhaus-und Küchen-l\nlagenderH ei la n s tal tSach
senberg und am 28. März 1914 unter Leitung des Stadt
bau mstrs. Dr. Dewitz der Neubau des städt. Lyzeums
i~ Schwerin besichtigt. Zu diesen Ausflügen waren auch
die Vereins - Damen, zum letzteren zahlreiche Gäste
erschienen. Im Anschluß an alle zum Teil auch von aus
wärtigen Kollegen besuchten Sitzungen und Besichtigun
gen fanden gut besuchte gesellige Zusammenkünfte statt.-

Bund Deutscher Architekten. Aus den Kreisen der
~itglieder des Bundes sind gegen 130 zum Kriegsdienst
emberufen worden. Leider hat der Bund auch bereits den
y'erlust von drei Mitgliedern zu beklagen, die im Dienst
fur da~ Vaterland gestorben sind: Hr. Kurt Don y , Braun
schweig, Hr . Erdelmann, Barmen und Hr. Erlwein
Dresden. Der ~B . D. A." wird ihnen ein ehrendes Anden~
ken bewa~ren. ~\it dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet
wurden bl~.her die Hrn. Paul Die t z s c h, Essen, Otto
F r i n g~, Düsseldort, Rudolf Lin neman n, Frankfurt a.M.
u!,!d ~nedn~h ?chut.~e, Barmen. i\uf die Anregung eines
M.I.tghedes Ist m ~rwa.gung gezogen worden, eine Unter
st~tzun~skasse. fur hilfsbedürftige Angehörige von zum
~TlegBsdlenst"ember!;lfenen oder gefallenen Mitgliedern

es ~ ..0. 1\. zu grunden. Um zunächst das Bedürfnis
n.ach

R
emJfr solchen Unterstützung festzustellen wurde

eme un rage an die Ortsgruppen erlassen. Fer'ner war
~ngeregtworden, d.e~ "B. D. A." möge sich einem Beschluß
a~~ctJeßtral-rerelnl!!ung österreichischer 1\rchitekten"
te riali ie en! e~. dahin geht, daß bei Bestellung vo n Ma
körp len

S'
tWflfe Mobei, Tapeten, Beschläge, Bele uch tungs-

er~. 0 e usw . durch Mitglieder der Zentral-Verei n'i
gung Firmen ?es .feindlichen 1\uslandes zukünftig nicht
mehr beruckSlchhgt werden sollten. Der geschältsfüh
ren~e 1\ussch.uß des Bundes war in sei ner Mehrheit der
1\,:,slcht, daß eine ~olche M!lßnahme kaum eine praktische
WI!kung h~b~n würde, weil der 1\rchitekt sowohl von der
L,:!stungsfahlgkelt der Bauindustrie wie auch vo d
\yunsc.~en der Bauherren abhängig sei. Selbstver~än~~
hch müßte deutsche i\r.~eit!wenn sie in gleicher Güte vor
handen Ist, de,? ausländischen Er:~e~gnis vorgezogen
,,:er~.en, aber ein Beschluß, Irerndländischo Materialien
ein fur allemal vom Gebrauch auszuschließen würde nicht
durchliihrbar sein. l\n das Reichsjustizamt hat der ~B. D. 1\."
eine Eingabe gerichtet, in welcher um den Erlaß von
l\!-,sführungs-Beslimmungen zum neuen Gesetz betr. Ge
buhren - Ordnung für Zeugen und Sachverständige vom
10. Juni 1914 gebeten wird, um die Verbesserungen des
neuen Gesetzes den Sachverständigen auch wirklich in
vollem Umfang zugute kommen zu lassen. *) -

ereinigung Berliner Architekten. In der IV. 0 r den t l.
Versammlung vom 19. Nov. waren anwesend 40 Mit
glieder. Vors.: Hr. Spindler. Der Vorsitzende begrüßte
einige Mitglieder der Berliner Ortsgruppe des ~B. D. A."
die als Gäste erschienen waren, um dem Vortrag des Hrn:
Ban ger t zuzuhören. Sodann eröffnete er die Sitzung
al~ 11. 0 rd.en t1 iche Mitg l i e d er- Ve rsa m m Iung im
Wmterhalb)ahr 1914 mit Mitteilungen über die Kriegsteil
nehm~r: Von den im Felde stehenden Mitgliedern der
"Veremlgung" seien bisher die Hrn. H ir t e, Dr. Sie die r
und Straumer mit dem "Eisernen Kreuz" ausgezeichnet
",:or:den, denen der Vorstand den Glückwunsch der"Ver
einigung" ausgesprochen habe. Die Mitteilung, daß der
V?rsland bescnlosscn habe, den im Felde stehenden Mit
gliedern der ~ V.ereini!:!~.nl;!" von Zeit zu Zeit Liebesgaben
zuzusenden, wl~d b~lfalhg aufgenommen. Während es
nach den letzthin emgezogenen Erkundigungen diesen

.) Ver!:l. die Wicderl(abc der Eingabe in , o. 93. Seile 7 2.

Mitgliedern, sowie denjenigen, die anderweitig militärische
Dienste verrichten, erfreulicherweise gut ergehe, könne
man dasselbe leider nicht von den am Krieg teilnehmen
den Angehörigen von Mitgliedern der" Vereinigung" sagen.
Der Krieg habe auch von diesen wieder ein Opfer gefor
dert : ein Schwiegersohn des Mitgliedes Hrn. Wulff, Hr. Dr.
Harl Sträter, habe bei einem Sturm sein Leben auf dem
Felde der Ehre lassen müssen. Zu Ehren dieses gefalle
nen Helden erheben sich die Anwesenden von den Plät
zen. Ferner seien sämtliche drei Söhne des Hrn, Linck
verwundet worden: während einer von diesen außerdem
noch in französische Gefangenschaft geraten sei, fehle über
einen anderen jede Nachricht. Zwei Brüder des Hrn. Bi e
ben d t, der eine schwer, der andere leicht verwundet, be
fänden sich erfreulicherweise auf dem Wege der Besse
rung. Ein Bruder des Hrn. Möhr in g sei ebenfalls leicht
verwundet und in Genesung, dagegen ein Neffe von ihm
schwer verwundet. Ueber die anderen im Felde stehen
den l\ngehörigen sei nichts Ungünstiges bekannt gewor
den. Zu den geschäftlichen Mitteilungen gibt Hr. S p i n d
1e r u. a. bekannt, daß Hr. Prof. Za a r , Mitglied der"Ver
einigung" seit dem 24. November 1890, seinen l\uslritt er
klärt und daß Hr. E b e am I. November sein 80. Lebens
jahr vollendet habe. Auf das Glückwunschschreiben des
Vorstandes se i ein in herzlichen Worten gehaltenes Dank
schreiben eingegangen.

Es folgt nun die Besprechung der in der Ver ban d s
z e i t sc h r i lt unter "Geschäftsbericht für 1913/14" aufge
führten Beratungsgegenstände. Da der Verbandstag in
Hamburg ausgefallen ist und eine neue Versammlung
während des Hrieges nicht einberufen werden kann, muß
die Erledigung der einzelnen Fragen auf dem Wege der
l\bstimmung durch Rundfragen bei den Einzelvereinen
vorgenommen werden. - Die Versammlung genehmigt
alle Punkte bis auf den "Mitgliederbeitrag für 1915" und
die ~j euwahl von Mitgliedern der Verbandsausschüsse" .
Der Vorstand wird ermächtigt, geeignete Vorschläge dem
Verbandsvorstand zu machen. - Zu der Frage betrellend
den Wiederaufbau Ostpreußens schlägt Hr. Spind
Ie r vor, einen i\usschuß zu wählen, der Mittel und Wege
beraten soll, um den zukünftigen Wiederaufbau ostpreußi
scher Ortschaften im Sinne neuzeitlicher Baukunst zu be
werkstelligen und gleichzeitig die Beteiligung der Pr ivat
1\rchitektenschaft hierbei zu sichern. Es müsse sich zu
nächst darum handeln, an den maßgebenden Stellen Ein
fluß zu bekommen. Die eingesetzte Hriegshillskommission
bestehe aus einer größeren Anzahl Personen, in dersel
ben seien aber noch keine l\rchitekten vertreten. Es wäre
erstrebenswert, daß man 1 oder 2 1\rchitekten hinein
brächte. Es wurde ein aus sechs Mitgliedern bestehender
1\usschuß gewählt, die geeigneten Schritte zu einer Ein
flußnahme der l\rchitekten beim Wiederaufbau zu beraten.

.. Hr . Bangert hält darauf einen Vortrag über Nac.h
klange des Rokoko am Niederrhein und Im
Be r gis c he n. Wenn man, so führte der Vortragende
unter anderem aus, das Rokoko auf eine Formel bringen
will, so kann man es bezeichnen als einen Kampf der
K.urve gegen das Gerade und die Symmetrie, im weiteren
Sinne ats den Karnpl gegen den Zopf. In seinem l\bklin
!{en v~rlor das. Rokoko von seiner bewußten Gegensätz
lichkeit un~ seine Nachblüte zeigt besonders am ieder
rhein und. Im Bergischen eine gewisse bürgerliche und
h~ndwerkhcheGesetztheit, die sich der niederdeutschen
E!genart.gut anpaßt, ohne des Reizes in den Formen un d
Einzelheiten zu entbehren. Im Bergischen belebte das Ro
k?ko den absterbenden Holzfachwerkbau . an den frän
kischen und rheinischen Schloßbauten g~schulte Hand
werker brachten die bergische Bauweise auf einen be
mer:kenswerte.n Grad von Werktüchtigkeit. 1\m ieder
rhein setzte Sich das Rokoko nicht in dem Maße für die
G.estaltung der 1\ußenarchitektur durch, wie für die
Z~mmerausstattung und das Möbel. Ein reiches Licht
bilder-Material belegt.e die l\usführungen des Vortragen
den, die mit dem Hinweis schlossen daß das Rokoko
für die moderne Bauweise noch Fo~tbildung möglich
keiten enthalte. Hr. Bangert erntete den lebhaften Dank
der Versammlung. - J{,

Wilrtlem.bergischer Verein für Baukunde zu Stuttgu r]
Am 24. JUni wurde als l\bschluß der VereinstätigkeIt
dieses Sommers die bereits früher vorgesehene Besichti
gung der Ba uarb ei ten fü r die Lan d e s- Wass erver
so rgu ng auf dem Hap p e Iberg bei Fellbach ausgeführt.
~.uf ~er Baust.elle, die sich in einem abgelegenen .Waldtal
sudhch von Fellbach befindet, wurden die Er chlCnenen
durch den Staatstechniker für das öllentliche Wasser
Versorgungswesen, Brt. G roß, sowie mehrere Vertreter
der Unternehmung Baugeschäft Harll{ ü b Ier, Göppingend

tuttgart, begrüßt. Hr, Brt. Groß gab zunäch t an Han
I 0.9 .



aufgehängter Pläne eine Erläuterung der hier in Arbeit
befindlichen Bauten.

Das bei den Orten Niederstotzingen und Lengeneu
in einer größeren Anzahl von Brunnen gefaßte Grund
wasser wird von dort über die l\lb hinweg bis zum
Kappelberg geleitet, wo die Hauptleitung ihren Abschluß
findet. Man ging bei Anlage der Leitung im Allgemeinen
von dem Grundsatz aus, bewohnte Plätze nach Möglich
keit zu vermeiden. Zum Uebergang von dem Kocher- ins
Remstal wird zwischen Oberkochen und Essingen der
Berf!rücken mit einem Stollenbehälter durchfahren. Von
Essingen aus folgt die Leitung mit Einschaltung ver
schiedcnar weiterer Tunnels dem Remstal und mündet,
nachdem mehrere Zwischenbehälter durchflossen sind,
die dem Zweck der Druckregulierung dienen, an der
Baustelle in einen Einlaufbehälter aus, an den sich der
Kapp~lbergstollenmit Hauptbehälter anschließt. Die Was
serspiegelhöhe beträgt in dem letzteren 408 m über N- .;
~on hier wird das Wasser nach Stuttgart und den um
hegenden Ortschaften verteilt. Der Einlaufbehälter besteht
aus einer Vorkammer, die mit Windkessel, Rohrstutzen
usw. ausgestattet ist, darauf folgt der Hauptraum nebst
ansc~ließe.~den Stollenkammern. Das ganze Bauwerk
h~t eme Lange von 16,4 m bei einer Länge von 11 m und
wlr~. volls~ändig in Eisenbeton ausgeführt; ein Teil des
Behalters Ist überbaut. Von dem Einlaufbehälter zweigt
der tollen~ehälter ab, der den Kappelberg von Nord
<?st nach Sud-West in einer Neigung von 1 : 2000 durch
fahrt und an seinem jenseitigen Ende in den Hochbehäl!er
Hotenberg au smündet. Die größte Erdüberlagung hier
beträgt 70 m, der Vollausbruch wird in einem Querschnitt
von 4,6· 4,6 m vorgenommen, die Ausmauerung erfolgt
derart, daß die Sohle und die Seitenwände in Beton 1 : 2 : 6
gestellt werden, wobei die Stärke je nach dem Gebirgs
druck wechselt und für besonders starken Druck noch
der Einbau eines Eisengerippes vorgesehen ist, zu dessen
Verwendung jedoch bis jetzt noch keine Veranlassung
vorlag. Die beiderseitige Wandbetonierung reicht bis
10 em über den Wasserspiegel, der auf einer Höhe von 2,5 m

steht. Der obere Teil des Gewölbes wird, wiederum in
wechselnder Stärke, aus Klinkern erstellt, die in Zement
mörtel versetzt sind. Der ganze Tunnelquerschnitt ist
durch eine Eisenbeton-Trennwand von 25 crn Stärke in
zwei gleiche Teile ge tre nnt, sodaß zwei lange Hemmern
entstehen, von den en jede eine größ te Höhe von 3,5 m

u~.d ei~e durchschnittliche Breite von 1,5 m hat. Der Ge
wotberucken wird nach Fertigstellung mit Preßbeton hinter
gossen. ZU~l Zweck der Wasserableitung sind die Seiten
wandung.~nm entsprechenden Abständen mit IQ em starken
Abstu,rzr?,hren versehen, die unten in der Sohle der Wider
lager m langs verlaufende Sickerungen von 15 em Durch
messer ausmün~en. Der gesamte Inhalt des 760 m langen
Stollens stellt SIch auf 4600 ebm wovon die Hälfte also
2~~ ebm , nur der Stadt Stuttga~t zur Verfügung ~teht,
wahrend der andere Teil für die Gemeinden in der Um
gegend Stutlgarts, die sich der Landeswasser-Versorgung
angeschlossen haben, bestimmt ist. An das andere Ende
des Stollens, der nur von der Fellbacher Seite aus vor
get:.iebe.n wir~, kommt der Endbehälter zu liegen. Dieser
erhalt eme Lange von 66,5 m und eine Breite von 29,5 m
U~d wird mit 3 Kammern, nämlich 2 kleineren seitlichen
Raumen von 16 · 38 rn und einem Ilauptraum von 31,8 · 38 m
ausgestattet. Der große Raum, sowie eine der kleineren
Kammern sollen wiederum nur den Bedürfnissen der
Stadt Stuttgart dienen, während die andere seitliche
Hammer den übrigen Gemeinden zur Wasseraufspeiche
rung vorbehalten ist. Der Gesamtinhalt des Behälters
beträgt 12000 ehm; insgesamt stehen also mit dem
S.tollenbehälter künflig 16600 ebm zur Verfügung. Davon
sind für die Stadt Stuttgart 11300 cbm, für die umliegenden
Gemeinden 5300 cbm bestimmt.

Nach diesen Erläuterungen wurden die Bauarbeiten
selbst in Augenschein genommen; zuerst der 500 m lange
Bremsberg, der zum Hochfahren der sämtlichen Baumate
rialien dient, die vom Bahnhof Fellbach aus auf dem Verbin
dungsweg Fellbach-Stetten angeliefert werden. Sodann
~.urde der tollen be ucht und bis vor Ort begangen. Am
E.mgang befindet sich die Maschinen-Anlage, in der die für
die Bohrarbeiten nötige Druckluft sowie die Frischluft zum
Atmen im Inneren des Berges erzeugt werden. Der Aus
bruch ist ungefähr 400 m weit vorgeschritten. Zurzeit be
trägt der tägliche Vortrieb durchschnittlich 5 m, sodaß
etwa in 2-3 Monaten der Durchbruch zu erwarten sein
dürfte. Das sämtliche Material wird nach der Fellbacher

eite zu heraus befördert und in der dort befindlichen
Waldschlucht abgelagert. Die durchfahrenen Gestein
schichten sind im Anfang Keupermergel, weiter innen im
Berg gesunder itubcnsandstein. An der Brust des Stol
lens werden gleichzeitig 15-20 Bohrlöcher von 1,5'" Tiefe
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angesetzt und in der Regel wird zweimal während einer
achtstündigen rbeitsschicht geschossen. Der Tunnel
Einbau besteht aus Holz; nach Vortrieb des Sohlstollens
erlolgt der Vollausbruch, wobei man das am First ausge
brochene Material einfach auf die zu diesem Zweck ver
stärkte Zimmerung des Sohlstollens herablallen läßt und
von dort in einfacher Weise in die Rollwagen schallt. Das
Lehrgerüst der Tunnelausmauerung ruht auf Schrauben
spindeln, sodaß bei der Ausschalung die Bögen in üblicher
Weise abgelassen werden können.

Nach Schluß der Besichtigung der Bauten dankte der
Vorsitzende, Hr. Ober - Baurat Eu tin g, der Bauober
leitung und der Unternehmung für ihre Bemühung und
wies auf die Bedeutung des ganzen Werkes, sowohl für
Stuttgart, als für das ganze Land hin. Nachher trennten
sich die Mitglieder; ein Teil nahm seinen Weg über den
Bergrücken, um die Bauarbeiten für den Hochbehälter auf
Markung Rotenberg noch in Augenschein zu nehmen, die
besonders deshalb interessant sind, weil der Behälter an
einem mit 13% abfallenden Berghang erbaut wird und
deshalb umfassende Unterbauten erlordert. An der Bau
stelle sind gegenwärtig etwa 100 Mann mit dem Schlagen
der Bäume und dem Ausheben des Bodens beschäftigt.
Der übrige Teil kehrte in Hraltwagen über Fellbach nach
dem Bahnhof zurück. - W.

Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin. In der Sitzung, die
am 13. Oktober d. J. unter dem Vorsitz des Wirk!. Geh.
Rates Dr.-Ing. Sch ro e der statlfand, gedachte der Vorsit
zende der politischen Verhältnisse, unter denen der Verein
in dieser schweren, doch so erhebenden Zeit zur ersten
Sitzung nach der Ferienpause zusammen tritt. In dem
schweren Ringen der Völker, das noch andauert, hat der
Verein den Verlust eines seiner Mitglieder, Heg. - Bmstr.
Heckler, der auf dem Schlachtfeld den Heldentod starb,
zu beklagen. Dem Verein sind ferner seit der letzten Ta
gung eine Reihe seiner angesehensten Mitglieder durch
den Tod entrissen worden, darunter sein Ehrenmitglied
Geh. Reg.-Rat. Schwabe, der Eisenbahndirv-Präsident
Haassengier, Ob.-Brt. Blanck , die Geh. Baurate
Siemsen , Voß, Jacob und St r e c k lu ß , Pro!' Dr.-Ing.
Ode r und Andere.

Der Vorsitzende gedachte sodann der großen Lei
s tunge n der deutschen Eisenbahnen in diesem Krieg nach
zwe i Seiten. Hein Unfall habe zu Störungen Anlaß ge
geben, der Sicherheitsdienst nie versagt. Darart schloß
sich der Vortrag des Geh. Ob.-Brts. Ho og e n , in de~ er
sich in einem Rückblick ausführlich über die E n t w i c k 
lu ng des Sicheru.ngswesens ~ei den preußischen
Ei senbahnen seit 1870 verbreitete. Durch das Bahn
Polizei - Reglement für die Eisenbahnen des Norddeut-
ch en Bundes vom 3. Juni 1870 war das Fahren in Rau~

ab tand vorgeschrieben. Das g~b ?en Anstoß zur Ein
führung von elektrischen Blockemrlchtungen zur Rege
lung der Zugfolge. Dies~ auch ~el!te noch auf. de~ preuß.
Staatsbahnen gebräuchlIchen EInrichtungen SInd Im Lauf
der Zeit noch wesentlich vervollkommne.t worden? beson
ders durch die Mitwirkung des Zuges bei der FrCJgeb~ng
der Strecke und der Deckung des Zuges..Fa.st gleich
laufend mit der Ausbildung der Block - Emnchtunge.n
vollzog sich die Entwicklung des Stellwerkbaues. ZWI
schen dem er st en 1 68 in Deutschland gebaute.n Ste.~lwerk
und dem jetzt bei den preuß. Staatsbahnen emgef~hrten
Einheitsstellwerk liegen viele Zwischenstufen. Seit 1896
werden in Preußen auch Hraltstellwerke verwendet, von
denen jetzt rein elektrisch und elektrisch gesteuerte Druck
luft-Stellwerke im Gebrauch sind.

Die Entwicklung der einzelnen Einrichtun~en. v,!.n
ihren einfachen Anfängen bis zu den Formen, die sie Iür
die heutigen stark gesteigerten betrieblichen Anford~run
Ren erhalten haben, wurde unter Vorführung zahlreicher
Lichtbilder geschildert. -

Verein Deutscher taschlncn-Ingenleure. In der. am
20. Oktober dieses Jahres unter dem Vorsitz des WIrk!.
Geh.-Rats Ministerial-Dir. Dr.-lng. Wichert a!?geha.l
tenen Versammlung ehrte der Verein das Ged<;ichtn.ls
zweier auf dem Felde der Ehre gebliebenen Vereinsmit
glieder: de s Reg.-Bmstrs. Leutnant d. Res. AHred Bu n t c
ba rd t und des Reg.-Bmstrs. a. D., Leutnant d. Res. Heinr.
Breitu ng. .

Hr. Ob.-Brt. a. D. Scheibner, Berlin, machte Mit
teilungen über den Stand des deut chen Schleds
gerichtswe se n s. Der Vortragende führte im Wesent
lichen aus: Das schiedsrichterlicheVerfahren ist in den letz
ten Jahren wegen der ihm anhaftenden Mängel scharf beur
teilt und von einigen eiten sogar als geradezu unbrauchbar
bezeichnet worden. Die Schlichtung von Streitigkeiten, be
sonder s solcher, die aus der Auslegung vertraglicher Be-
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stimmungen hervorgehen, kann indes in vielen Fällen zwei
fellos nicht zweckmäßigerals durch ein schiedsrichterliches
Verlahren erreicht werden. Durch geeignete Vereinba
rungen und Vorschriften werden die be stehenden Mängel
des Schi ed sgerichtswesens ohne Frage wenn nicht ganz,
so doch zum erheblichen Teil überwunden werden können,
und ander eits wird ein dahin gerichtetes Bestreben um
so besseren Erfolg haben, je größer der Kreis der Betei
ligten ist , der sich zur Durchführung der erforderlichen
Maßnahmen zusammen schließt. Von dieser Erwägung
ausgeh end hat der"Verband Deutscher 1\rchitekten- und
Ingeni eur-Vereine" mit sechs namhaften Vereinen und
Verbänden anfangs dieses Jahres einleitende Schritte un
ternommen, um eine Beratungsunterlage weiteren Kreisen
der beteilil?ten Industrie und des Baugewerbes zu über
geben. Bel gro ßer Beteiligung der eingeladenen Vereine
und Verbände wurden in zwei Sitzungen im Hause der
Handelskammer zu Berlin am 18. Februar und 26. März
d. [s. von den etwa 70 erschienenen Vertretern fast der
gesamten in Frage kommenden deutschen Industrie und
des Baugewerbes unter Leitung des Brts. Dr.-Ing. Taa ks,
Hannover, die Grundlagen für die "Deutsche Schieds
Gerichts - 0 r d n u n g> und "0 i e Sa tzu ngen des
deutschen Verbandes für das Schiedsgerichts
wes e n" durchberaten. Der hieraus entstandene gedruckte
Entwurlliegt den beteiligten Vereinen und Verbänden zur
Prüfung vor. Das Ergebnis der Prüfungen wird in ab
sehbarer Zeit weiter verarbeitet werden. 1\ber schon aus
dem mit großem Fleiß bearbeiteten Entwurf ist unschwer
zu erkennen, daß der eingeschlagene Weg der richtige
war und daß ?ei weiterer Unterstützung der so wichtigen
1\ngelegenhe il durch die Beteiligten es gelingen wird, die
erstre.?te Or.?nung des deutschen Schiedsgerichtswesens
demnachst Iür das gesamte Baufach nutzbringend zur Ein
führung zu bringen. -

Hr. Heg.-Rat DrAng. The 0 ba I d - Berlin-Lichterfelde
sprach .daraul über die "Herstellung der Bronze
I~rbe In Verga.nl:{enheit und Gegenwart". Es ist
n!cht .unwahrscheinlich, daß 1\egypten die Bronzefarbe
Vielleicht als zermahleneBlattgoldschnitzel um 1000 Ch'
k~nnte. De r ?apyrus Leyden des 3.Jahrh~nderts n

Y
eh:'

die Handschrift des Heraclius und die Mappe cla~icul~
des 10. Jahrhunderts nennen zahlreiche Rezepte zum Fei
len des Goldes und zum Zermahlen und l\malgam'
~es Blattgoldes. Theophilus beschreibt um 1200 aus~?:;r~
~~I~~ei~ere JBh~zef~rben-.Mahlwerke. Martin Holzinger

h i . a r un er t die 1\nlaullarben zum Erzeugen
vertsc iedencr Farbe.ntöne. Georg Benda erbaute 1826die
er s e .ganz mechamsche Bronzefarben _Fabrik Quirin

chmidt erland 1861 die BronzestampIe die b~ld ihren
SIege szug a'}trat und heute in jeder groß~nFabrik zu Tau
sende n arbeitet. Unsere heutigen Bronzelarben sind ab
gesehen von den winzigen Mengen echter Gold- und Si l
b.erbronze, die durch Zerreiben von Blattgold und Blatt
silbe r .erzeugt Wird, v~r allem Legierungen von Kupler
u~d. Zink, daneben reines Kupfer, Zink, Zinn und 1\lu
rmruum. Z~r V~rbereitung des Metalles, ehe es zur Zer
pulyerung In die Stampfen kommt, dienen heute ver-
chicde ne Verfahren. Da s älteste ist da s Zainen. Ge

gosse ne St engel werden platt gehämmert mehrfach ge
walzt, geg lüht und dann unter schnell schiagenden Häm
mern qu ,:r gest.reckt, soda~ man das Zain- oder Stampf
Metall, em kni st erndes dunnes Blech, erhält. 1\ndere
Verfahren erze.uge n durch Schleuderguß blätterlörmige
oder kuchenarhge Fladen oder durch Zerstäuben flüssigen
Metalles ..Körner. Schließlich geht man auch von den
Blechabfallen der Metallstanzereien usw. aus. Das so vor
bereit.ete ~\etall wird in Vor- und Fertigstampfen zerklei
nert, In le~en und . tei gm ühten gesichtet, unter Umstän
den auf Reibmeschinen weiter zermahlen durch einen
Schlämmproze ß ge ichtet und poliert. - '

Bund der Industriellen. Der Vorstand des Bundes trat
am 21. ovember in Berlin unter dem Vorsitz des Hrn.
Kommerz:- Rat F ~ i e d r ich s - Pot~dam zu einer Sitzung zu
sammen, In der die durch den Krieg hervorgerufene wirt
schaft�iche Lage der Ind ustrie eingehend bera ten
wurde. Die Verhandlungen wurden eingeleitet mit einem
Bericht des Vorsitzenden über die Bildung des vom "Bunde
der Industriellen und vom Centralverband Deutscher In
dustrieller" sogleich nach l \ usbru ch des Krieges ins Le
ben gerufenen Kriegsausschusses der deutschen
In d u s tri e. Der sich daran anschließende Bericht des
stellvertretenden Geschäftsführers des Bundes der In
dustriellen, Dr. Herle, über die Tätigkeit des Bundes
d er Indu striellen im Ge schäftsjahr 1913/14 ließ
erkennen, daß auch im Berichtsjahr der Mitgliederkreis
d~s Bundes. sich weiter rasch ausgedehnt hat und zwar
nic h t nur die Zahl der angeschlossenen Firmen, sondern
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ebenso die Reihe der körper schaftlich en Mitglieder, di e
nunmehr auf 115 gestiegen ist. 1\n den Bericht über die
bisherige Tätigkeit des Krie g sau s s chu ss e s der
deuts ch en Industrie schloß sich eine eingehende Be
sprechung üb er die zur 1\b st ellung der bei der Vergebung
militärischer Lieferungen hervorgetr etenen Mißständezu
ergreifenden Maßnahmen. 1\uch die Frage des in t e r
na tional en Nachri cht end i e n s t e s , dessen Bedeutung
gerade in den Kreisen des Bundes der Industriellen stets
erkannt worden ist , wurde erneut beraten und dabei be
tont, daß sogleich nach dem Kri eg die Verbesserung und
Vervollkommnung des internationalen Nachrichtendien
stes in 1\n grill genommen und in umfassender Weise
unter Mitwirkung des Reiches und der beteili gten Erwerbs
stände durchgeführt werden mü sse. Noch bei Gelegen
heit der Beratung des Wehrbeitrage s im Jahre 1913 hat
der Große 1\usschuß des Bundes der Industriell en nach
einem Bericht von Hrn. Dr. Stresemann in seiner
Beschlußlassung zum 1\usdruck gebracht, daß Hand in
Hand mit einer Verbesserung de r Rüstungen auch eine
Verbesserung des journalistischen Dienstes für unsere
handelspolitischen und welt politischen Interessen erstrebt
werden müsse. -

Verband Deutscher Diplom-Ingenieure. (B e r I i n e r
Bezirksversammlung.) UeberdasThema "Der Krieg
und die Diplom-Ingenieure" sprach in der Oktober
Versammlung der Patentanwalt Dipl.-Ing. Dr. 1\lexander
La n g - Berlin. Der Vortragende schilderte nach kurzer
Besprechung der bisherigen militärischen Operationen
und ihrer Förderung durch die mo~erne T.ec~mk an ~and
eines reichen statistischen Materiales die öko nomisc he
Kriegsbereitschaft der kri egführenden Sta a ten und kam
zu dem Ergebnis, daß das Deutsche Reich Dank des Gold
bestandes der Reichsbank, der nunmehr aufgebrachten
Kriegsanleihe, der Struktur se ines Wirt schaftslebens ins
besondere auch infolge der letzten Ern te unter all en krieg
führenden Staaten in der günstigsten Lage sei. Der"Ver
band Deutscher Diplom-Ingenieure" habe se it Kriegsaus
bruch sein Hauptaugenmerk auf die 1\ r b e it s b e s c hal
fung und 1\ rbeitsorgan isa tio n zur Wiederbelebung
des heimatlichen Wirtschaftslebens ge richtet, im beson
deren auf die Versorgung des l\ rbeitsmarktes mit Inge
nieuren. Der seit Jahren bestehende Stellennachweis des
Verbandes ("l\rbeits-Vermittelungsstelle für In
g e n i e ur e") habe sich gerade im l{rieg be stens bewährt;
es se i zu wünsche n, da ß diese gemeinnützige Einricht ung
auch in Zukunft seitens de r Industrie du rch Uebe rweisung
offener Stellen gefördert werde. -

Der Bayerische l\rchitekten- lind Ingenieur-Verein hat
mit se inen Kreisgesellschalten bis jetzt 8050 M. für die
\{riej{s!ürsorge abgeführt. Hiervon wurden vom Haupt
Verein 2000 M. und vom Oberbayerischen Verein 1500M.
zur Unt~rstützu~gder Zurückgebliebenen und der durch
den Krieg arbeitslos gewordenen Familien gespendet.
Ferner hat der Oberbayerische Verein dem Roten Kreuz
?OOO M., der Niederbayerische Verein der Sammelstelle
In Landshut 600 M., der Pfälzische Verein dem Landes
1\ussc~.uß~oo M., de: Ob erpfäl zische Verein 100 M., der
Oberfrankische Verein der Sa mme ls te lle Bayreuth 450 M.
der Mitt ellränkische Verein im Ganzen BOO M. und de;
Unter.~r~nkische Verein im Ganzen 300 M. gespendet; vom
Schwabischen Verein steht der Beschluß noch aus. Fer
ner hat der "Bayerische l\rchitekten- und Ingenieur-Ver
ein" seinen Mitgliedern eingehendst empfohlen, daß
diese, soweit sie mit Bauten - privat en, s t a a t 
lichen oder städtischen - zu tun od er darauf
Einfluß haben, die Inangrillnahme und die Fort
führung der 1\rbeiten während der Kr le g s d au er
energisch betreiben. -

Verein Beratender Ingenieure, e, V. (Geschäftsstelle
Harnburg I, Ferdinandstr. 29). Der Vorstand des Vereins
hat im Hinblick auf die durch den l{rieg geschallenen
Verhältnisse beschlossen, die satzungsgemäß im Herbst
eines jeden Ja~res. stattfindende ordentliche Mitglieder
Versammlung In diesem Jahr au sfallen zu lassen und sie
auf unbestimmte Zeit zu vertagen. Der bisherige Vor-
stand führt sein 1\mt weiter. - P.

Der Unterrheinische Bezirk des Badischen l\rchiteken
lind Ingenieur-Vereins hat gemäß Beschluß der Mitglieder
Ve.rsa~~lung vom 25. Septem ber d. J. der Zentrale für
Knegsfursorge den Betrag von 1000 M. überwiesen. -

Inhalt : Für das Va terland. (VI. Liste .) - Unte rnehme rtum und kürist 
ler isch e Bau weise. - Ver mischt es. - Wellbewerb e. - Verei ns mi llei 
lun gen. - fl bbildung: l\ lte Bur)! in Leubsdorl be i Linz a. Rh. -

Verlag der Deutschen Bauzellunf. a. m. b. H" In Berlln.
PUr die Redaktion veranlworlllch: l\Ibert Hol man n in Berlln.
Buchdruckerei Quslav Schenck NachllI:. P. M. Weber in Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XLVIII. JAHRGANG. N299. BERLIN, 12.DEZEMBER 1914.

Mit dem I. Pr eis au sge zeichneter Entwurl {Ur die Gestaltung des Hol stentor-Platzes in LUbeck au s dem
Wlilttbewlilrb de [ahres 1906. l\rchitekt: Rlilgililrungs-Baumeister Eggeling in Tondem (Schleswig).

---=-~-_-:=...- - -

Der Holstentor-Platz in Lübeck.
Angelegenheit wiederholt, daß durch die im Jahre
1908 erfolgte Verlegung des Bahnhofes in Lübeck ein
bis dahin zum größten Teil dem Verkehr der Lübeck
BUchener Eisenbahn dienendes Gelände frei wurde
das in den Besitz des Staates Lübeck kam. Das Ge~
lände liegt anschließend an das Holstentor in un
mittelbarer Nähe der alten Stadt und erstreckt sich
zwischen der Puppen- und der Holstsn-Brücke zu
beiden Seiten der aus dem Holstentor nach der Vor
stadt St. Lorenz gehenden Holstentor-Straße, Im An
schluß an dieses Gelände ziehen sich südlich die
herrlichen Wall-Anlagen um die Stadt, in der Verbin
dung des Baumwuchses mit den hochragenden Bau
werken der Stadt dem Wanderer Bilder von bestrik
kendem malerischen Reiz darbietend. Es konnte 'da
her unter anderem hinsichtlich der Zukunft dieses
Gebietes auch der Gedanke auftreten, das Gelände
westlich des Holstentores, das sich durch den Besitz
wechsel mit der LUbeck-Büchener Eisenbahn-Gesell-

us Lü beck kommt eine bemer
kenswerte Nachricht. Nach die
ser hat der Senat von Lübeck
der Bürgerschaft den Antrag
gestellt , a ls Bauplatz für das
KaiserWilhe lm-Volkshaus
- eine großherzige Stiftung des
Senators Pos s e h I - , das nach

I~~~~~~~~~ dem preisgekrönten Entwurf
L: des Regierungsrates E. BIu n c k
in Berlin-Steglitz errichtet wer den soll, nicht ein Ge
lände an der Südseite des geplan ten Holstentor-Plat
zes, sondern ein Gelände an der Nordseite dieses
Platzes zu wählen. Vor dem Volkshaus so ll zugleich
das gleichfalls von Senator Pos s e h I der StadtLtibeck
gestiftete Kaiser Wilhelm-Denkmal seine Aufstellung
finden. In seiner Sitzung vom 3.Dez. d. J. stimmte der
Bürger-fiussch uß dem flntrag zu, wodurch eine in
langen Jahren erwogene Frage nunmehr zu einem
en dgültigen Rb-
schluß gelang t ist.

Ueber den Ver
lau fdieser für den
deutschenS tädte
bau in so hohem
Maße bedeutungs
vollen Frage 
bedeutungsvoll,

weil es sich dar
um handelt,einem
in derHauptsache
mitte lalterlichen
.tadtorgan ismus

em neues Glied
von überragen
dem Einfluß auf
das Stadtganze
harmonisch an
zufügen,eine Fra
I!e, über deren
besteLö ung man
trotz des beste
henden Holsten
t?res grundsätz
lieh verschiede
ner Meinung sein
kann - sin d die
Leser der "Deut
schen Bauztg."
durch die ent 
sprechendenüus
Iührungen injahr.
gang 1913 dieser
Zeitschrift unter
richtet worden.
Hier ei nur kurz
über den bisheri
gen Verlauf der
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Mit dem I. Preis ausgezeichneter Entwurf fUr die Gestaltung des Holstentor _Platzes und des Kaiser
Wilhelm-Volkshauses fUr LUbeck aus dem Wettbewerb de s Jahres 1913.

l\rchitekt: Regierungs-Rat E. BI u n c k in Berlin-Steglitz.

Zur l\usfUhrung beschl ossener Entwurf fUr den Holstentor-Platz in LUbeck aus dem JlIhre 191<1.
l\rchitekt: Baurat C. MUh Ie n p f0 r d t in Lübeck,

812

schaft nunmehr
in voller l\usdeh
nung im Besit z
des Staates be
findet, als eine
Fortsetzung der
Wall-Rnlagen zu
behandeln und es
von der Bebau
ung frei zu hal
ten. Der Gedanke
fand Nahrung in
dem Umstand,daß
auch von hier aus
anziehende Bil
der auf die RIt
stadt sich erge
ben. Indessen,
ein wichti ger Um
stand trat diesem
an sich beach
tenswerten Ge
danken stets ent
gegen, das war
die Not Lübecks
an gut gelegenen
Geländen für öf
fenlliche Bauwer
ke. Nun bot sich
durch den Be
sitzwechsel dem
Staate Lübeck ein
Gelände dar, das
durch seine La
ge Iür öffentliche
Bauwerke in be
sonderem Maße
geeignet erschien.
Denn es liegt an
der einzigen Ver
bindungs - Straße
zwischen der J\H
sladtunddersehr
stark bevölkerten
Vorstadt SI. Lo
renz mit dem neu
en Bahnhof. Rn
derseits erfreuen
sich die hier an-

schließenden
Stadtteile schon
eines ungewöhn
lichen Reichtums
an Park-J\nlagen,
die nach Beseiti 
gung der Bahn
gleise noch er
weitert wurden,
sodaß auch aus
diesem Grunde
der Gedanke der
Freilassung des
Geländes von Be
bauung verlassen
werden mußte.
Man entschied
sich vielmehr zu
einer archi 
tektonischen
Platz - J\nlage ,
zu der die J\b
sieht der Errich
tung öffentlicher
Bauwerke ohne
dem hindrängte.

Man ist sich in
Lübeck der aus
den örtlichenVer ·
hältnissen hervor
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gehenden städte
baulichen Bedeu
tung dieses Teile.
der Stadt stets be
wußt gewesen
und die fast 10
jährige Vorge
schichte dieser
Platz- l\nlage be
weist die Sorgfalt,
mit der die beste
Lösungbiszudie
sem l\ugenblick
angestrebt wur
de. Schon im jah
re 1906 wurde der
Bebauungsplan

zum Gegenstand
eines öffenllichen
Wellbewerbes ge
macht. l\us ihm
ist siegreich der
S.811 abgebildete
Plan desHrn.Reg.
Bmstr.Eggeling
in Tondern in
Schleswighervor
gegangen. Den
Forderungen des
Programmes,daß
ein Plan erwartet
werde,der sowohl
den praktisch
wirtschaftlichen
Interessen wieden
Rücksichten der
Schönheit ent
spreche, ein Plan,
der eine mög
lichst geschlos
sene Platz-l\nla
ge darstellt, daß
aber dabei der
Blick vom Wall
auf die l\ltstadt
mit der Marien
Kirche und auf
den Hafen nicht
verbaut werde,
konnte bei den
Gegensätzen, die
diese Programm
Forderungen in
sich enthielten,
nur ein Plan der
"mittleren Linie"
entsprechen. In
einerDenkschrift,
die Hr. Baurat C.
Mühlenpfordt
in LUbeck Uber
die Frage des
Holstentor - Plat
zes und zur Er
läuterung seines
eigenenVorschla
ges herausgege
ben hat *) und
welcher die die
sem l\ufsatz bei-

0) Bei Charles
C oleman in LUbeck.

Verhältnis der neu en
Gruppe de s Holsten
tor - Platzes zur alt en
Maricnkirch en- und
Marktplatz-Gr uppe.
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g e fUgte n Pläne en tnommen s in d, h e iß t es: "Die Nord
westecke und d ie Südostecke seines (Eggelings)
Platzes sind so geschlossen, wie nur möglich; die
hier notwendigen Straßenmündungen sind zur Be
tonung des geschlossenen Charakters des Platzes
überbrückt, die Nordostecke des Platzes ist d agegen
unbebaut geblieben, und an der Südwestecke leiten
zu den Wall-1\nlagen niedrige, flach gedeckte 1\rka
den über, die als Platzwandungen nicht mehr ange
sehen werden können. "Platz" = ,,1\rchitektur·
Platz" aber bedeutet n i c ht Fläche, er ist nicht
durch zwei, sondern d u r c h drei Dimensionen
bestimmt. 1\us Gr un d fläche u nd Wan d ungen
zu sam men ers t en ts teh t d e r " P Ia tz", über
dessen Wesen woh l g rößere Klarheit herrs c h e n
würde, wenn wir ihn Raum nen nen w ür den ."

Tote.
Wirkl. Geh. l\dmiralit ä ts ra t Georg Franzius t. Im

72. Lebensjahr is t in Kiel, der Stä tte seines langjährigen
Wirkens, de r Wirkl. Geh.l\dm ira litä ts rat Haf enbau-Direk
tor a. D. Georg F r a n z i us v or we nigen Tagen ge storben.
Unter seiner Oberleit ung ist der l\usba u des Kieler Kri egs 
hafens und der Werft erfolgt, s ind die großen Trockendocks
entworfen und ausgeführ t worden, d ie eine n For tschritt in
der l\usführung solcher Bauten un ter Wa sser mittels der
Taucherglocke da rs tellen. In de r "Zeitschr. f. Bauwes." und
im "Handb. d. Ing.-Wissenschaft.", zu dessen He rausgebern
er für den dritten, den Wasserbau umfassenden Band ge
hört, hat er seine Erfahrungen üb er diese l\usführungen
niedergelegt. Im Jahre 1897 wurde Franzius durch das
Reichsrnarineernt nach Ostasien gesaI?dt, um die Frage
der Erwerbung e~.nes zum. deutschen Stutzpunkt geeigne
ten Hafens zu prufen. Sem em Gutachten Ist die Wahl der
Bucht von Kiautschou zu verdanken, die ihm in wirtschaft
licher, technischer und militärischer Hinsicht besonders
geeignet erschien. Er hat den Fall Tsingtaus nicht lange
überl~bt. Franzius war ein überzeugter Verfechter des
praktischen Wertes der Wünschelrute für die er mit Wort
und Schrilt in Fachblättern .un d der 'Tagespresse einge
treten ISt, u . a. in den "Schnften des Verba ndes zur Klä 
rung der Wünschelrutenfrage". _

Wettbewerbe.
Ein Wett bewerb zur Erlangung von Entwürfen für

l\uss tell ~.ngs. 1\\edai,!len .wird vom Rat der Stadt Le ipz ig
unter Kunstlern sächsischer Staa ts angehö r ig ke it zum
I. Febr, 1915 ausgeschrie be n. _

. Ein ~llg~meiner .Wettbewerb zur Erlangung von Ent
würlen für die Erweiterung des Slidlichen Fr iedholes von
Stoc kholm, der vo n d.er Friedhof- Ve rwa ltung der Stadt
Stockholm zum I: l\pn l 1915 erlassen wird, s ieh t eine n I.
un d elI~en 11. P reis von zu sammen 6500 K., sowie eine n
III. Preis vo n 1500 K., zu sammen 8000 K. vo r die unter
allen Umstände n zur Ve rteilung kommen. FUr l\nkä ufe
stehen 2500 K. zur Ve rfügung. Das Preisgericht best eht
u. a. a~s den l\rc hi tek te n R. Oes tbe rg und G. Wi ck 
!TI an n in Stockholm, sowie dem Gartend ire k to r R. l\ b el i n
in S~ockholm und dem Fr iedhofdirekto r G. H a n n i g in

tettm. Unt.erlagen gegen 25 K., die zurück ersta tte t we r
den, durch die Fnedhof-Verwaltung der Stadt Stockholm . _

J\ us ein~m enge~en Wettbewerb betr. Entwürfe für ein
Pfa.rrha~s ml~ Ge.melDdesaal für die evangel. Kirchenge
m~lDde.1D "!ulhelm-Ruhr-Speldorf, bei welchem 8 Ent
w';lrfe emgel.lefert waren, ging als Si eger h ervor und wurde
m,l,t der weiteren Planbearbeitung der l\usfüh rungsent
\\il\'urf~ und der Lei tung der Bauau sführung beauftragt der

rchitekt Theodor S uh ne l in Mülheim a. d. Ruhr. _

Chronik.
, eue Schule in Commerau bel Baulzen. In Commerau wurd

eine neue ~c~ule. als Vorbil~, heimatlich zu bauen, errichle:
nach elw~ I. }ähr.lger Ba.uzelt lertig gestellt und geweih t. Di~
Pläne fertigten die l\rchltekten Gebr. Ki e ßIin g in Kötzscben
broda:Dresden, welche auch den Bau leiteten. _
. Elne neue Realschule in Hempten In Bayern j!elangl mit
eme~ l\ufwand von etwa 500000 M. nach den EnlwUrfen der
l\rchllekten Gebr, He y d eck e r daselbst an der Salz-Straße zur
l\usführung. -

Eine zweite katholische IHrehe In Schramberg im württern
bergtsehen Schwarzwald wurde am 5. Oktbr. d. ]. eingeweiht
Das neue Gotteshaus ist mit einem l\ufwand von 400000 M'
nach den EntwUrfen des 1\rchitekten Ca des in Cannstatt in de~
Formen des romanischen Stiles in der Oberstadt von Schram
berg er~aut worden. Das architektonische GerUst ist in rotem
and~tem erstellt, die Flächen sind verputzt. _

. Ein eubau zum." ürnberger Hof" in der Braubach.Straße
ID Frankfurt a, At. Wird nach den Entwürfen des Hrn. l\rch.
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Die Lösung konnte somit schon nach den Pro
gramm-Forderungen bei aller 1\nerkennung der 1\r
beit des Verfassers an sich nicht als eine abgeschlos
sene angesehen werden. Nach ihr kam nur diePup
pert-Br ücke (siehe unsere "Mitteilungen über Zement,
Beton- und E isenbetonbau" , )ahrg. 1914, No. 18, S.137)
zur 1\usfUhrung. 1\ls Bauwerke waren für den Platz
angenommen eine Kunsthalle, ein Verwaltungsgebäu
de und, soweit nötig, andere Bauwerke ähnlichen Cha
rakters. Nähere 1\ngaben darüber waren nicht ge
macht; es lag auch zunächst kein unmittelbarer1\nstoß
zur Errichtung solcher Gebäude vor, daher ruhte die
1\ngelegenheit nach Erledigung dieses ersten Wettbe
werbes wider einige Zeit, bis die zunehmende Raumnot
in den Verwaltungs-Gebäuden d es Staates Lü beck zur
Wiederaufnahme de r P läne d r ä n g te . - (Schluß tolgt. )

H. Senf daselbst errichtet. Das Bauwerk bringt die 1\rbeiten
für die Braubach-Straße, eine der bemerkenswertesten städti
schen Unternehmungen, die der l\npassung neuer Straßenzüge
an das Bild der l\ltstadt dienen, zum l\bschluß. Das Gebäude
verbindet eine historische Stilart mit den l\nforderungen unserer
Tage an die Wohnlichkei t. Die architektonische Struktur be
steht aus hellem Kalkstein, die Flächen sind geputzt. Der Neu
bau enthält im Erdgeschoß Läden, in den Obergeschossen Drei
zimmer-Wohnungen. -

Ein neues Berghotel auf dem Wendelstein in Bayern wur de
kürzlich seiner Bestimmung übergeben, Das dreigeschossige
Haus enthält zugleich die Bahnhofhalle der 1912 erölfneten
Wendelsteinbahn mit den Iür den Bahnbetrieb erforderlichen
Nebenräumen. Im ersten Obergeschoß liegen die Gesellschalts
und Frühstllcksräume, sowie Fremdenräume, in den übrigen
Geschossen Fremdenzimmer mit den entsprechenden ! eben
gelassen, sowie eine Dienstwohnung. Für das mit einem Ruf
wand von rd. 220000 M. errichtete Haus lertigte die Pläne Prof.
Ern. v, Sei d I in München, während die Leitung des Baues dem
l\rchitekten Karl St ern m 0 s e r oblag. -

l\l te Leute - Heim in Pirna a. E. In Pirna wurde mit dem
Bau eines l\lte Leute - Heims mit Pfarrerwohnung und kleiner
Kirche, welches insgesamt einen Bauko ten-l\ufwand von rund
1~0 000 M. erfordern wird, begonnen. Die Pläne, welche in
einem vorher stattgefundenen engeren Wettbewerb preisgekrönt
wurden, stammen von den l\rchitekten Gebrüder Ki e ßIi n g in
Kötzschenbroda - Dresden, denen auch die Oberleitung dieses
Bauwerkes obliegt. -

Untertunne lung der Behringstraße . Um eine ununterbrochene
Bahnverbindung zwischen Europa und den Vereinigten Staaten
herzustellen, hat sich in den Vereinigten Staaten eine Gesell
schaft gebildet, die dieses Ziel durch eine unmittelbare Verbin
dung zwischen dem sibirischen und nordamerikanischen Fest
land zu erreichen sucht. Nach den bisherigen Plänen sollen
in Sibirien und l\laska l\ nschlußba hnen gebau t werden , wäh
rend die Behrlnastreße, wie •The Engineer" berichtet, in einem
65 km langen Tunnel durchlahren wUrde. l\ehnlich wie bei
dem .I<analtunnelplan" wUrden von den in der Mitte der Beh
ringstraße gelege nen Inseln Schächte niedergeteuft, die den
Tunnel entlUften sollen, gleichzeitig aber auch ermöglichen, den
Tunnelbau von mehreren Stellen aus in l\ngrilf zu nehmen. l\uf
eine Verwirklichung des Planes ist in absehbarer Zeit wohl
kaum zu rechnen . -

. Im ,l\ usbau. ~es Berliner ~chnellbahnnetzes sind in letzter
Zelt Wieder einige Fortschritte zu verzeichnen. Für das feh
lende StUck der selbständigen Ostlinie Glei dreieck -Wil
t e n be rg- Pl,a t z der Ho~h - und Un te rg ru nd ba h n-G e se 11
sc haft hat Jetzt auch die Teilstrecke Zwölf l\postel -I<irche,
~otz-Straße,. Nollendorl - Platz, Kleist - Straße, Wittenberg-Platz
die Gene~mlgung des Berliner Polizei-Präs. gefunden.
l\ lUG dGle Hochbahnstrecke der Schnellbahnlinie der

. ' . : .esundbrunnen-Neukölln am nördlichen Ende
~~~c~mle In d~r. Bad-Straße ist der Planfeststellungs- Beschluß
V b den Mml~ter der ölfentl. l\rbeiten bestätigt unter dem
1\orE e~alt. daß .dle Verhandlunge~ zwischen Stadtgemeinde und

. . . über die Umwandlung dieser Strecke in eine Unter
gru~ddbahn erfolglos bleiben. Das dürfte aber wohl der Fall sein
n~c em sich auch die Verkehrs-Deputation des Berliner Ma~
ghstrates für ,die Beib~haltung der Hochbahnstrecke ausgespro
~ en ha~ mit Rücksicht au l die erheblichen Mehrkosten von
~nen dl~ Stadt einen größeren Teil zu tragen haben w'ürde

~;neßvölhge Beseitigung der Hochbahn, auch in der Schweden~
ra e, wUrde außerdem keinesfalls zu erreichen sein. _

i FEink~eubau des Universitä ts-Instit utes für normale l\ natomle
n ran url a, M. wurde auf dem Krankenhaus-Gelände an der

'P.er/ängdrten Garten-Straße vollendet. Die Pläne des mit einern
u wan von 42~OOO ~ . errichteten Neubaues stammen von

I!rn. Mag.-Brt. W JI dein Frankfurt. Das Gebäude enthält in
e~nem Nordostflügel Studien - Räume für die St dl d in
~lneD' Wketslflügdel Räu'!1e für die wissenschaftli~h~~reRr~~it~n
es Ire ?rs, er l\ssistenten usw. Das Haus enthält neben

dehn VftelrshchlSedenen großen 1\rbeitssälen auch Räume für wissen
sc a IC e ammlungen. -

Chrol~it~l~ Der Holslenlor-Plalz in LUbeck. - Tote , - Weilbewerbe,

Verlag der Deutschen Bauzellunll, U. m. b.H~ In Berlln.
FUr die Redaktion verantwortlich: 1\lberl Hol man n In Berlln,
Buchdru ckerei Quslav Schenck NachDI'. P. Mo Waber In Berlln.
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Der Holstentor-Platz in Lübeck.
(Schluß.)

~~~~~~~~ en unmittelbaren f\nstoß Iür die barung, der zulolge das längst geplante Reiterstand
1P.i Wiederaufnahme der Pläne Iür bild Kai er Wilhelms I. vor dem Volkshaus errichtet

einen Holstentor-Platz gab die und mit d iesem zu einer künstlerischen Einheit ver
Notwendig keit der Errichtung bunden werden sollte. f\us einem erneuten Wettbe
eines s taa tlichen Verwal tungs- werb um EntwUrfe [Ur das Gebäude und die GestaI
Gebä udes der Po lize i un d des tung de Platzes ging der f\rchitektReg.-RatE. BIunck
Stadt- und Landamtes. f\ls Bau- in Berlin-Steglitz mit dem Entwurf als Sieger hervor,

~
~~~~~~~ pla tz wurde das nördlich der der in r.99, S. 812 abgebildet ist. Wir haben den

Holstentor-Straße gelegene Ge- Wettbewerb und den Plan Bluncks in Jahrgang 1913,
_ lände mit dem ehemaligen Bahn- r. tOO, unserer Zeitung eingehend besprochen. Das

hofsgebäude gewählt, Bei der Bearbeitung des neuen Charakteristische des Planes Bluncks gegen den von
Platzgedankens jedoch kam man zu der Ueberzeu- Eggeling waren eine nicht unerhebliche Verkleine
gung, daß die Eggellng'sche Pla tzanlage rä um lich rung der Platzanlage an sich, die durch die Maße
zu groß sei. Es wurde daher vor das a lle Bahnho fs- 100 : 90 m j:!egen 138: 120 m zum f\u dru ck kommt,
Gebäude ein zweites Verwaltungs-Gebä ude ge leg t und se ine Verlegung der von Süden einmündenden
und gleichzeitig d ie Nordwand nach Süden vorge- Straßen mit Erzielung eines natürlicheren Platzab
schoben. Die Nordostecke des Platzes wurde durch schlusses nach Westen. Ein Nachteil war die Ver
ein niedriges Gebäude geschlossen. das die Häuser bindung der nördlichen Bauten mit dem Holstentor
der Obertrave verdecken konnte, aber den Blick auf und die f\ufstellung des Kaiser Wilhelm-Denkmales
die Marien-Kirche frei ließ und das Holstentor in so, daß e die der plastischen Wirkung ungünstige
engere Beziehungen zum Platz brachte. Richtung nach Nor den bekam, wenn auch anderer-

Die Beratungen über den ne ucn Entwurf waren seits zuzugeben war, daß das Denkmal von bei den
jedoch noch nicht abgeschlo se n, a ls s ich durch die Verkehrsrichtungen de r Holstentor-Straße aus von
Stiftung des Kaiser Wilhelm-Volkshauses im März der interessantesten Seite, die ein Reiterdenkmal dar
1913 ein neuer Umstand von so hervorragender Be- zubieten vermag, von der Seitenansicht zu voller
deuturig ergab, daß alle bisherigen Pläne verlas en Wirkung kam. Gegen die f\ufstellung auf der Süd
werden mußten. Der tifter stellte die Bedingung, seite des Platze erhob hauptsächlich der um Rat
daß das Volkshaus am künftigen Holstentor-Platz angegangene ausgezeichnete Bildhauer Prof. f\d. v.
erbaut werden mUs e und zwischen Stifter, Senat Hildebrandt in München Bedenken. Er verwarf
un d BUrgerschaft entstand außerdem eine Verein- die nach Norden gerichtete f\ ufste llung des Denk-
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males und machte als weiteren Grund geltend, daß
das Denkmal in den Schatten des Volkshauses
komme, wenn dieses auf der Südseite errichtet werde.

Bedenken für die Wirkung dreier bedeutender
Denkmäler zweier alter Baudenkmäler und eines
neuen bild~erischen Denkmales, waren es somit,
welche es verhinderten, die bisherigen 1\rbeiten für
den zukünftigen Holstentor - Platz bereits als abge
schlossen gelten zu lassen. Zutreffend führt Müh
Ie n p f0 r d t in der genannten Denkschrift aus, man
habe die Verpflichtung, an diesen Platz die höchsten
künstlerischen 1\nforderungen zu stellen. "In der
Mitwirkung der Marien-Kirche und des Holstentores
wächst diesem Platz eine Bedeutung zu, die ihn her
aushebt aus der Reihe der beliebigen bei jeder Stadt
erweiterung entstehenden Plätze." Man darf daher
den leitenden Kreisen in Lübeck nur Dank wissen,
daß sie alsbald nach 1\ustragung des zweiten Wett
bewerbes die Studien für die Platzgestaltung auf
Grund der bisherigen Ergebnisse wieder aufnahmen.
Es war Hr. Brt. C. Mühlenpfordt, der nach ein
gehenden Erwägungen zu der Platzanlage kam, die
S. 12 dargestellt ist und nunmehr ihre Genehmigung
erhalten hat.

Dem Holstentor-Platz ist seine Lage vorgeschrie
ben durch die Marien-Kirche, das Holstentor, die
beiden Brücken und die diese verbindende Verkehrs
Straße. 1\us diesen feststehenden Faktoren folgert
MUhlenpfordt, daß der Platz westlich des Holsten
Tores und nördlich der Verkehrsstraße liegen müsse.
Die Stellung der Gebäude in der Nordost-Ecke und
an der ordseite aber, sowie die an der westlichen
Platzmündung werde bestimmt durch den frei zu
haltenden Blick auf die Marien-Kirche. Die Lage des
Platzes nördlich der Holstentor-Straße sei für das
Gebäude, welches hier errichtet werde von beson
derer erchitektonlscher Bedeutung. E's zeige dem
Beschauer seme Südfront und werde bei seiner gün
stigen Lage zur Sonne in seiner architektonischen
Wirk~ng gehoben durch lebhafte Licht- und Schat
tenwIrkung. Was das bedeute, sehe man am Rathaus,
dess~n ordfront am Marien-Kirchhof tot wirke le
bendig dagegen im Relief und in der Farbe die Fas
sade al? Marktplatz. Dasselbe gelte für das Reiter
standbild des Kaisers, das, vor dem nördlich gelege
~~n V?lkshaus e~richtet, ~o beleuchtet werde, wie es
fu~ seme lebendige plastische Wirkung notwendig
sei. Dazu komme noch ein weiterer Grund dem wir
be~ond.ere künsllerische Bedeutung beizum'essen ge
neigt sl~d: Denkmal und Volkshaus erschei
nen b e i der Nordlage auf einem Bild mit dem
Holst.entor und der Marien-Kirche. 1\us die
sen, Wie man zugeben muß, überzeugenden Erwägun
gen entstand der S. 812/13 abgebildete Platzgedanke.
Vom Punkt a aus gewinnt der Beschauer einen freien
1\usblick auf Holstentor, Volkshaus, Kaiser-Denkmal
und !l\arien-Kirche, die sich zwischen Volkshaus und
Holstentor in ihrer ganzen Masse vom Ostchor des
hohen Mittelschiffes bis zu der Westwand der Türme
zeigt. Zugunsten dieses Bildes sah der Verfasser
bei b eine einspringende Ecke vor, in der er sich
einen Brunnen oder ein weiteres Denkmal, vielleicht
das Bismarck-Denkmal, aufgestellt denkt. Volkshaus
und Holstentor sind mit einem eingeschossigen Ge
bäude verbunden, jedoch nicht durch ein Gebäude
mit geschlossenen Wandungen, sondern durch 1\r
kaden. Von ihrer räumlichen Tiefe, von ihrem star
ken Licht- und Schattengegensatz verspricht sich
der Verfasser gerade an dieser Stelle ein festliches
Bild, Erwartungen, die bei geschickter architekto
nischer Behandlung der Bauwerke auch erfüllt wer
den dürften.

1\n der Südseite des Platzes sind die Gebäude
an die Straße heran gezogen. Die Front des süd
lichen Baublockes ist zur Steigerung ihrer plastischen
Wirkung leicht eingebogen. Man denkt an bemer
kenswerte Beispiele aus Rom; der Verfasser weist
aber auch auf die näher liegenden Beispiele in der
flltstadt von Lübeck hin.
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Besondere Beachtung verlangten die Straßen
MUndunl!en. Die Mündung der Nebenstraße bei c,
die Iür den Verkehr entbehrlich, für die Gewinnung
von belichtelen Fronten für die anliegenden Gebäude
aber erwUnscht ist, schließt der Verfasser mit einge
schossigen, Uberdachten1\rkaden, die Verwandschaft
zeigen mit den 1\rkaden, welche Volkshaus und Hol
slentor mit einander verbinden. Die südlich ein
mündende Erste Wall-Straße, die in den Vorentwür
fen etwas verlegt angenommen war, hat der Verfasser
in ihrer heutigen Lage beibehalten. "Wir haben heute
aus dieser nur kurzen Straße, die von den Kronen
kräftig entwickelter 1\lleebäume überwölbt ist, ein
gutes Bild vom Holstentor- ,das aufzugeben nach der
1\nsicht des Verfassers ein Verlust für Lübeck sei.
Eine UeberbrUckung der Straße nach dem Vorschlag
Eggelings will Mühlenpfordt nicht. "Sollte es aber
wenigstens möglich sein, über dem westlichen Fuß
weg an der Mündung der Ersten Wallstraße über
baute 1\rkaden auszuführen, so wUrde ich das sehr
begrüßen". Die Wahl des Wortes "wenigstens" deu
tet darauf hin, daß der Verfasser aus künstlerischen
Gründen die Ueberbrückung wUnscht, sie aber nur
deshalb nicht vorzuschlagen wagt, weil Bauwerke,
die eine solche Brücke zulassen, schwerlich zu er
warten seien. Nach unserer 1\nsicht kann die Ueber
brückung entfallen, zumal durch die 1\rkaden a.n der
südlichen Seite der Holstentor-Straße am östlichen
1\usgang des Platzes dieser einen solchen 1\bschluß
erhält daß die zudem durch Verengung gedeckte oder
zu de~kende Lücke der Straßenmündung auf das
Platzbild kaum einwirken wird. Gegebenen Falles
wäre die Möglichkeit vorhanden, durch erkerartige
Vorsprünge an bei den Gebäude-Ecken oder durch
sonstige architektonische Maßnahmen den Luftraum
über der Straßenhöhe noch weiter zu verengen.

Unbedingt notwendig ist aber nach der 1\nsicht
des Verfassers die Ueberbauung der Fußwege d~r
Holstentor-Straße an ihren bei den Mündungen. DIC
Straße hat eine Gesamtbreite von 25 m; davon ent
fallen 15m auf den Fahrdamm und je 5 m auf die Bür
gersteige. Durch Ueberbauung der letzter~nwird ~ie
Oeffnung in der Plalzwand an der Westselle auf 1:> m

vermindert. Rn der Ostseite des Platzes nimmt der
Verfasser einseitige, 6 m breite, überbaule Rrkaden
an, am Holslentor einen schmalen Fußweg von 1 m
Breite, die genügt,da zur Entlastung dieses Fußweges
der Weg durch das Tor dient. Rn der Nordseite des
Baublockes der Salzspeicher schwenkt die Front sehr
günstig in das Straßenbild ein und hillt den Platz an
dieser Stelle schließen.

Besonderer Beachtung empfiehlt der Verfasser
das Gelände östlich vom Holstentor, zwischen diesem
und der Holsten - Brücke. Unter Hinweis auf eine
Skizze von Milde, welche die Stadlseite des Holsten
t~res mit dem vor ihr sich ab pielenden Leben zeigt,
fuhrt er aus: "Werden hier die Hafen-Erweiterungs
pläne auf das Maß eingeschränkt, welches fü~ das
D~rc~fahren.von Lastkähnen nötig ist, so gewmnen
":Ir emen kleinen Verkehrsplatz" den der Verfasser
Sich durch ein niedriges Gebäud~ belebt denkt. Der
Verfasser spricht es nicht aus, es ist aber ein nicht
zu unterschätzendes Ergebnis der Rnlage eines Vor
platze~ zum Hauptplatz. daß er die Wirkung des letz
teren .m erhebhchem Maße zu steigern vermag, na
~enthch \venn durch Errichtung eines Kleinbaues
em Beurteilungs-Maßstab für die Gesamt-1\nlage ge
geben wird.

Den kUnstierischen Vorzügen des Mühlenpfordt
sehen Vorschlages stehen auch praktisch-wirtschaft
liche Vorzüge zur Seite. Ein Vergleich der drei Be
bauungspläne mit einander läßt ohne Weiteres den
großen Gewinn an Baugelände für öffentliche Ge
bäude erkennen, der aus dem Mühlenpfordt'schen
Plan entspringt.

Der neue Platz ist 70: 95 m groß. Der Verfasser
hat die Befürchtung, daß man ihn für zu klein halten
werde, da man seit 1870nur von großen Plätze." eme
eindrucksvolle Wirkung sich verspreche. Die 1\n-
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l\Ibert Ho Imann.

s ich ten haben sich jedoch in dieser Hin sicht ge läu
lert, und die Beispiele, die der Verlasser von alten
Platzanlagen in Venedig, Florenz, Brüssel, Hellbronn.
Braunschweig usw. anführ t, sprechen zu seinen Gun 
sten, l\uch der Umsland spricht für ihn, daß der
!1eue Platz ~m Holstentor nach der jetzigen l\nnahme
In harmonische künstl erische Beziehungen zu der
Marktplatz-Gruppe im Kern der l\lts ladt treten würde.
Ein Blick auf die l\bbildung S. 813 in No. 99 läßt das
in überzeugender Weise erkennen.

Läßt somit die Mühl enplordt'sche Platzlösung in
der Fläche kaum noch Wün sche übrig, so wird nun
mehr l\lles von der Lösung der Plalzwandungen
abhängen. l\n ihnen ist zunächst Blunck beteiligt.
Durch seinen Wettbewe rbs-Entwurf hat er bewiesen
daß er die Fä higke iten für die Beurteilung dessen;
aul was es hier ankommt, in solchem Maße besitzt
daß man ihm, volle künstlerische Freiheit voraus~
gesetzt, Vertrauen Iür eine gute Lösung seines Tei
les der l\ulgabe entgegen bringen darl. Die Gestal
tun!f der übrigen Teile der Platzwandungen hängt
zunac~stvon der staatlichen Bauverwaltung Lübecks
ab, SeI es, daß sie selbst mit ihren künstlerischen
~rärten an die l\us führung schreitet, sei es, daß sie
ub er der Wahl der für die künftigen Bauaulgaben
au szuwählenden Künstler wa cht. In bei den Fällen
darf man au ch ihr volles Vertrauen entgegen brin
g~n. Bezeugte nicht schon die lange Vorgeschichte
d~eser neuen Platzgruppe die große Sorglalt, mit der
die Slaatsbauverwaltung unter Ball zer großenKunst
fra gen ihres Gebieles gegenüber s teht, so ist das, was
bisher an neuen Werken und an Erhaltungs-l\rbeiten
in der l\ lts ladt ausgeführt wurde, durchaus geeignet,
das Vertrauen in eine der Vergangenheit Lübecks
würdige Lösung der Hol stentor-Platzfrage zu stärken,

l\ber das Holstentor selbst! Es ist inlolge schiech-

ler Fundamente teil s gesunken, teils durch l\nhöh
ung der anliegenden Straßen so entstellt, daß es un
mö glich in diesem Zustand in die neue Platzanlage
übernommen werden kann. Der Doktrinarismus Irei
lieh will nicht an ihm rühren. Mühlenplordl umgeht
das Tor in seinen RerIexionen und meint, ob das
Holstentor gehoben oder das umgebende Gelände
ge senkt werde, oder ob keinerlei l\enderungen vor
genommen werden, sei für seinen Vorschlag gleich
gültig. Das ist jedoch keineswegs der Fall. Ein um
3 m gehobenes Tor besitzt eine ganz andere Einwir
kung auf das abgeschlossene Bild, als die jetzige ver
kümmerte Toranlage. Darum nieder mit dem Dok
trinarismus! Die Schrauben angesetzt und das Tor
zu der Höhe gehoben, die ihm seine alte Wirkung
wieder gibt. Ob dabei der neue Platz in einer Fläche
durchgeführt wird oder ob durch Flächen mit ver
schiedener Höhenlage das Platzbild bereichert wird,
ist eine Frage für sich.

Jedenfalls befindet sich die Frage des Holsten
tor-Platzes in Lübeck, ohne Zweifel eine der bedeu
tendsten baugeschichtlichen Fragen der Gegenwart,
nunmehr in gesichertem Fahrwasser. Möge man bei
ihrer weiteren Behandlung erkennen, daß es nicht
auf die Wahl dieser oder jener Formen oder auf die
tendenziöse Beschwörung eines neuen Subjektivis
mus ankommt, sondern auf den künstlerischen l\l
truismus, den der Geisl des alten Stadtbildes und die
Harmonie der von ihm ausgehenden Wirkungen
fordern. Dieser Geist ist gleich weit entfernt von
nachempfundener Vorzeitstimmung wie von ge
machter Neuerungssucht. l\uch das hat die Vorge
schichte dieses Plalzes deutlich erwiesen. Es ist der
Geist einer wirklichen und nach allen Seiten un
eigennützigen Ku n s t! -

l\ntwerpen.
(Schluß aus No. 97. Vergleiche hie rzu auch die 1\bb ildungen der No. 97.)

~~~~~~~~~ er vom Leben und Treiben triebe derGroßsladt in eine andere WeIl zu versetzen.r des Hafens und vom Lärm Vierzehn Bilder von der Hand des Rubens
des Freitags-Marktes die schmücken das Innere, darunter die Bildnisse des
schweren Torflügel des Christophe Plantin, des Begründers der Druckerei,
Museums Plantin-Morelus der Martina Plantin, der Frau des ]ean Moretus, des
durchschreitet, triU plötz- ]u tus Livius, der ]eanne Riviere, der Frau des Plan
lieh in die Stille der Be- tin usw. Den Balthasar Moretus malle Van Dyck,
schaulichkeit. Vordem Be- andere Bildnisse stammen von ]ordaens, Pourbus,
scheuer weitet sich wie ein Van Orley usw. Neben den Drucken bildet dieser
schöner Traum der recht- Bestand an Oelgemälden aller Meister einen Haupt
eckige Hol , der ihn in die teil der unersetzbaren Sammlungen des Museums,

Zeit des XVl.]ahrhunderls versetzt und dessen strenge die auf alle Räume verteilt sind. Unter den Bogen
Wirkung der architektonischen Gestaltungen gemil- hallen des teils zwei-, teils dreigeschossigen Holes
dert ist durch die Bog enhallen der einen Seite, durch liegt der Verkaufsraum oder Laden mit ehemaligem
den alten großen Weinstock, und durch die Kar- l\usga ng nach der Straße. Er zeigt eine Holzbalken
tu ehe n mit dem Bildnis und dem Wappen des be- Decke und eine Regale sind noch heute angefüllt
rühmten Buchdruck ers, der selbst den Weinslock mit den seltenen Drucken der Offizin Plantin-More
pllanztc, der heule un zertrennlich von dem l\rchitek- tus, Ihm benachbart liegen zwei kleine l\rbeitszim
lurbildedes Holes ist (S. 795 u. 818). l\ul der einen Seite mer und ein großes Zimmer mit altflandrischen Wand
des Holes liegt die Druckerwerkstatt mit ihren Ne- Teppichen und Eichenholz-Verlälelung.
ben räumen ; s ie enthä lt heule noch die alten Pressen, Im Hol rechts Iührt der Weg in die Druckerei,
aus denen die Meislerwerke der Kunst des Buch- zunächst in das 1637 eingerichlele Zimmer der Kor
druckes der ZeH der Renaissance hervorgegangen rekloren, mit schöner Holzbalkendecke und Kamin
sind , die zu einem großen Teil noch im Museum (S.815). Hier liegen noch alle Korrekturbogen aul,
aulbewahrt we rden und den stolzen Besitz anderer Es Iolgen der l\rbeitsraum des Besitzers, ausgestattel
Mus ee n bilden, Ialls sie in den Handel kamen. Hier mit vergoldeten Lederlapeten, und das Zimmer des
ve rke hr te v iel Peler Paul Rubens und ze ichnete für ]uslus Lipsius, des berühmten, 1606 gestorbenen Leh
Chr. Pla ntin , wenn seine Mußeslunden es erlaubten. rers der Universität Löwen, der Plantin und Morelus
Se ine r kunstreichen Hand ist ein gutes Teil des Buch- bei den wissenschaHIichen und religiösen Drucken
schm uckes zu verdanken, der aus der ZeHder nieder- unterstützte, Es ist mit spanischen Ledertapelen ge
ländischen Hochrenaissance und des beginnenden schmückt und soll dem Philologen als gelegenlliches
Barock aul un s überkommen ist. l\ul der anderen Wohnzimmer gedienl haben. l\n einem Gang lolgen
Seite des Holes st eh I der Wohnhausllü gel , dessen der Schrirtensaal und weiterhin der 1576 erbaute
Räume ihre ehema lige l\usstaUung bewahrt haben. Setzer- und Pressen - Saal mit Backstein - Fußboden
Bei allen Belagerungen l\ nlwerpens ist das Museum und Holzbalkendecke. In ihm sind noch die allen
Plantin vo n der Zers tö rung verschont geblieben. Die Setzerkästen und Handpressen erhalten. Etwas höher
l\ ulse her tragen da s altflämische Kostüm der Zeit liegt die Schrirtgießerei in ihrem allen Zustand.
des Rubens. So s tim m t alles zusammen, den Be- Die Haupträume des Museums sind die mit vor
Sucher mit dem Zuschlagen der Torfl ügel aus dem Ge- nehmer Pracht ausgestatteten Sammlungs- und Fa-
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millenräume. l\m Eingangsflur rechts liegt ein Zim- Kamin aus unserer Zeit die eine Längswand chmückt.
mer mit altflandrischen Wandteppichen; es folgt ein Ein weiter folgendes Zimmer zeigt gleichfalls eine
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Zimmer mit den berühmten Bildnissen in dem neben Reihe von Bildni sen alter Mei ter, sowie Kopien on
kun tvoll eingelegten alten Prunk-S'chränken ein Rafael US\ ., daneben Hand chriflen vom Mittelalter
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bis zur Renaissance und einen Kamin mit der Kopie der Ausstattung der Wohnräume des Begründers der
der Löwenjagd des Rubens (hierunter). Von dieser Druckerei möge der hierunter abgebildete Salon sein.

~aumgruppe führt eine t621 erbaute Treppe (S. 1 ) Ein Be ucher schildert den Eindruck des tu eums
In den malerischen Hof. Ein Beispiel Iür die Pracht mit den Worten: "Man träumt mit offenen Augen.
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Die Stimmung, die man von draußen mit~e~racht,
schmiegt sich wie ein neu be.1ebendes Ehxl~r um
alles, und alle Zeiten werden wieder wach. WIC ar
beitsfreudig müssen die Menschen in dem Hause ge
wesen sein. Die goldenen Lettern der roten Bücher
sind wie blitzende f\ugen. Das pap ierne Leben, das
sich nach Erweckung durch das frische, strahlen de
Trei ben draußen sehnt!"

Ein f\ufseher im Hämischen Wams öffnet die
schwere f\ usgangstür und wir sind wieder in dem
f\nt" rerpcn von heute, das nun eine deutsch e Stadt
geworden ist. Wer seine Entwicklung verfolgen will,
die es nach seiner Wiedergeburt im XIX.Jahrhunder t
genommen hat, der lese den f\ufsatz von [os. S t ü b
ben in den Januar - Nummern des Jahrganges 1906
unserer Zeitung. f\uf dieses f\n twerpen, das Slübben
schilderte, auf das f\ntwerpen unsere r Tage, gehen
die Worte, die der 1827 in München geborene bel-

Rechtsfragen.
Schadenersatz-l\nspruch ein es Inge nieurs wegen unbe

rechtigter Benutzung eines von ihm ausgearbe iteten Wasser
teitungs-Entwu rfes. Der Ingenieur oder 1\rchitekt, der
mit der 1\usarbeitung eines bestimmten Bauentwurfes
beauftragt wird, hat einen l\nspruch darauf, daß der Bau
herr den Entwurf als sein geis tiges Eigentum betrachtet
~nd ni~~t ander.~n Unternehmern. ermöglicht, daß diese
Ihn bei Ihren Planen ganz oder teilweise verwerten. Das
gilt umsomehr, wenn der Urheber des Entwurfes vor
dessen 1\usarbeitung ausdrücklich erklärt da ß dieser
sein Eigentum bleibe und nur durch ih n aus'gefü hrt wer
de n dü rfe. Eine Verletzung dieser Rechte kann den Bau
herrn. möglicherweise zum Schadencrsatz verpllichten,
wobe i es nat ürli ch stets a uf die Ums tande des einze lne n
Fall~s ankomm t. Zu dieser Frage liefert folge nde r Rechts 
strei t emen bem erkenswerten Beitrag:

Im Jahr~ 1904 beabsichtigte die Stadt Lünebur eine
~enderung. Ihres Wasserwerkes, namentlich den ~nbau
e!ner ~ntelsenungs-1\nl~ge. 1\uf ihr Ersuchen erklärte
(lCh. Zlv.-lng. O. m Berhn als Sachkundiger auf diesem

ebiet bereit, den Entwurf für die En teisenungs-1\nla edebst Kostenanschlag auszuarbeiten. O. betonte daß ~r
en Ent~urf kostenlos mache, daß dieser aber sei~ Ei en

tum
d
bleIe.~ un~ gegeb~nenfalls ~ur durch ihn ausgefnhrt

werden onne, falls die Stadt hiermit einverstande n se i
~er. e er nac~. L~neburg kommen, um sich üb er d i~
örtlichen Verhaltms.se zu unterrichten. Die Sta dt beauf
tr:agte 0 .. darauf m!~ der l\usarbe itu ng des Ent wur fes ;
dieser r:elst.e nac.~ Luneburg, fer tigte den Entwurf an und
~.eIchte Ihn Im ~\arz 1904 ein. Da die Regierung Bede nken
uber. der:t Plan außerte, verzögerte sich die 1\ngelegenhe it.
?chheßhch Iieq die Stadt im Jahre 1906 durch die Fir ma B.
I~. J:lamb~rg, die besonde~s die für Enteisenungs-l\ nlagen
~?hgen FIlter herstellt, emen neuen größeren Plan aus
fu~ren. O. hehauptat nun, dieser zur 1\usführunggelangte
B. sche Plan sei ganz oder doch zum wesentlichsten Te il
unter Benutzung seines Entwurfes entstanden : der beiden
Ent~ürfen gleiche eigenartige Hauptgedanke, n ur ein
mahge Hebung des Wassers und desha lb l\ufstell ung
der Ente.~senungs-~nlageim Hochbehäl te r (Wasser turm)
selbst, ruhre von Ihm her. Er verlang t desh alb mittels
Klage von der Stadtgemeinde Lüneburg 10000M.Schade n
ersetz (entgangenen Unte rnehme rgewi nn und so ns tigen
Schaden, weil er durch Nichtausfü hru ng se ines En twurfes
da er als Spezialist auf diesem Gebiet gel te, in sei nen:
geschältlichen l\nsehen geschädigt se i). Mindeste ns mü sse
ihm für die l\usarbeitung des Entwurfes und Kost enan
schlage eine angemessene Vergiitung (2400 M.) gezahlt
werden.

Landgericht Lüneburg und Oberlandesgericht Celle
wiesen die Klage ab . 1\uf die Revision des Klägers wurde
die Sache dann an das Oberlandesgericht zurückverwie
sen. Das Reichsgericht führte hierzu a us: Indem die Be
klagte auf die Bedingung des Klägers, daß der Entwurf
sein Eigentum bleibe und nur durch ihn ausgeführt wer
den könne, einging und den vom Kläger ausgearbei teten
Entwurf en tgegennahm, war sie ve rtraglich verpll ich te t,
den Entwurf als dem Kläger gehörig zu acht en un d ihn
nicht ganz oder teilweise durch einen 1\n deren ausführen
zu lassen. Dieselbe Verpllichtung folge auch aus § 826
B.G.B. - Nach erneuter Verhandlung der Sache hat das
Oberlandesgericht wiederum die Hlage abgewiesen. Es
mm~t a.n, .~aß die Uebereinstimmung der beiden Pläne,
soweit sie uberhaupt bestehe, nicht auf einem vertrags
widrigen od.er .unerlau~ten Verhalt~n der Beklagten be
ruhe. Es ser nicht erwiesen, daß die Firma B. bei ihrem
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gische Dichter Charles de Coster in seiner Legende
des Tiel Uylenspiegel und des Lamme Goodzak (1867)
spricht. Der Dichter läßt Uylenspiegel zu Lamme
sagen: "Sieh' diese große Stadt; hier stapelt die ganze
Weil ihre Reichlümer auf: Gold, Silber, Spezereien,
Ledertape ten, Samt, Wolle und Seide, Korn, Fleisch
und Mehl, Wein aus Löwen, Narnur, Luxemburg und
Lüttich, Lan dwe in von Brüssel und f\rschot, Rhein
wein, Burgunder usw., und die Kais sind überfüllt
mit Waren!" Das ist das Hämische f\ntwerpen vor
der Belagerung unserer Tage, das f\ntwerpen, das
Schiller in gleicher Weise vor seiner Belagerung
du rch die Spanier besingen konnte. Und dieses f\nt
werpen ist heute deutsch; als eine der stärksten
Festungen der Weil bezwungen durch einen Kam~f,
den Gewissensreinheit und Vergellung stählten, em
Symbol für das wieder belebte große Dichterwort:
"Die Wellgeschichte ist das Weltgerich!!" -

Vorschlag von dem Entwurf des Klägers beeinllußt wor
den se i und daß sie diesen Entwurf irgendwie verwertet
ha be. Vielmehr sei es möglich, daß B. seinen Entwu.~f
gerade so ausgearbeitet hätte, wenn das Projekt des Klä
gers überhauptnicht vorgelegen hätte; denn der Gedanke,
die Enteisenungs -1\nlage im Wasserturm selbst einzu
bauen, sei damals in Fachkreisen schon allgemein b~
kannt gewesen. Die geforderte angemessene ~ergu
tung sei nicht zuzubilligen, weil sich der Kläger Ja zur
kostenlosen 1\nfertigung eines Entwurfes und Kosten
1\nschlages bereit erklärt habe und die Beklagte berec!~
tigt gewesen sei, den klägerischen Entwurf bei der Prü-
fung anderer Entwürfe zu verwerten. . . .

Hiergegen legte der Kläger wiederum ReVISIOn ern
und machte geltend, daß es nur darauf ankomme, ob das
wir klich ausgeführte Projekt in seinen wesentlichsten Be
st andteilen dem Entwurf des I{lägers entspreche; das aber
müsse nach dem Gutachten der Sachverständigen bejaht
werden, sei aber vom Oberlandesgericht zu Unrecht n!cht
ausreichend berücksichtigt worden. - Das Reichsgericht
hat das Berufungsurteil wiederum aufgehoben und die
Sache an das Oberlandesgericht, und zwar an einen an
deren Senat, zurück verwiesen. (l\ktenzeichen: IlI. 345/14.
- Urteil vom 8. Dezember 1914.)- K. M. in L.

Vermischtes.
1\rbeilsgemeinschalt für das Bau hand werk. Für das

Bauhandwerk vo n Groß-Berlin ist für die Dauer des Krieges
eine l\rbeit sgem einschaft der l\rbeitgeber und l\rbeit
nehmer in das Leb en ge rufen worden. l\n dieser 1\rbeits
Geme inschaft is t das Kartell der l\rbeitgeber-Verbände
in den Baugewerben Groß-Berlins, dasmitseinen20Unter
ve rbä nde n fas t das gesamte Bauhandwerk der Reichs
Haupt stad t umfaßt, zusammen mit allen in Betracht kom
me nde n l\rbeiter-Organisationen und zwar ohne Unter
schied ihrer gewerkschaltlichen oder politischen Richtung
bet eili gt. Die 1\rbeitsgemeinschaft hat die 1\ufgabe, nach
Möglichkeit der 1\rbeitslosigkeit im Baugewerbe zu steuern
un d den nach Tausenden zählenden Bauhandwerkern
l\rbeitsgelegenheil und lohnenden Verdienst zu schallen.
Die l\rbeitsgemeinschaft wird sich zunächst bemühen,
durch Vorstellungen bei den Behörden die Inangrillnahme
neuer Bau ar beiten zu veranlassen. Sie hollt, durch ihre
Bes trebungen..und durch das Entgegenkommen, welches
vo n den Beh örd en erwartet wird, auch die Wiederauf
na hme der priva ten Bautätigkeit anregen zu können. -

Wettbewerbe.
Zum Schinkel-W ett bewerh 1915 ind infolge des Krie

ges n ur fl;mf1\rbe Iten e!ngegangen, und zwar je zwei aus
dem Gebiete der 1\rchltektur und des Eisenbahnbaues
eine aus dem Wasserbau, deren Beurteilung und et:
waige Prämiierung satzungsgemäß zum 13. März 1915
erfolgen muß. Um jedoch den lüiegsteilnehmern die an
rechtzeitiger Fertigstellung durch ihre Einberufung behin
der t..w,-! rden, doch no~h ~ine Ve~wertung ihrer Arbeit zu
ermof! hchen, soll denjenigen, die nach dem Krieg ihre
1\rbeJ! zu vollenden und noch einzureichen wünschen,
au f ih!,en l\ntrag und auf eidesstattliche Versicherung hin,
daß diese Voraussetzung zutrillt, eine neue Frist zur Vol
lendung gestellt werden. Die l\rbeiten werden nachträg
lich beurteilt (gegebenenfalls auch durch das Oberprü
fungsamt als Baumeister-l\rbeiten). Falls sie eine Prei
ses würdig sind, wird ein solcher vom Minister der öllent
liehen 1\rbeiten erbeten, fall erforderlich vom Verein be
willigt werden. Bedingung ist natürlich, daß über die jetzt
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schon vorliegenden 1\rbeiten nur das Ergebnis des Ur
teiles, aber nicht dieses selbst beim Schinkelfest 1915 mit
geteilt wird, und daß auch die betreffenden 1\rbeiten bis
nach Beurteilung der später eingehenden 1\rbeiten der
Kriegsteilnehmer nur dem Beurteilungs - 1\usschuß be
kannt gegeben werden. Da der "Berliner 1\rchitekten
Verein" diese Ma ßnahme jetzt bekannt gibt, dar! wohl
angenommen werden, daß s ich der preuU. Minister der
öflentl. I\rbeiten bereits grundsätzlich damit einverstan
den erklärt hat. -

Wettbewerb 1\mtshaus Werne a. d. Lippe. Das Ge
bäude ist auf dem im Lageplan kenntlich gemachten Ge
lände nördlich von Werne an der Münster - Straße zu er
richten. Das Hauptgewicht der Baugruppe ist an die
Münster - Straße zu verlegen. Das Gebäude ist in 3 Bau
1\bschnitten geplant; das Haumprogramm fordert für den
ersten Bauabschnitt mindestens 560 qm benutzbarer Fläche.
Für den zweiten Bauabschnitt werden neben einem Sitz
ungssaal von 80 qm und Kassenräumen von 85 qm noch
400 qm Raum beansprucht; für den dritten Bauabschnitt
600 qm benutzbarer Fläche. 1\ls erster Bauabschnitt soll
ein Ne ben t eil des Gebäudes zur 1\usführung gelangen,
der ein Bestandteil der I\nlage an der Münster - Straße
wird. Erweiterungs - Möglichkeiten für einen vierten lind
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f~nften ßauabschnitt mit je 5-600 qrn benutzbarer Fläche
sind der zu erwartenden industriellen Entwicklung von
Werne entsprechend vorzusehen. Die Baukosten für drei
Bauabschnilte sollen 200000 M. nicht überschreiten; für
den ersten Bauabschnitt sind 55 000 M. angenommen. Der
I\ufbau ist als Ziegelfugenbau gedacht; ein architektonisch
bedeutenderes Merkmal, das dem Gesamtbau das Gepräge
geben soll, ist für den zweiten oder dritten ßauabschnitt
vorgesehen. Die Hauptzeichnungen sind I : 200 verlangt.
Es ist beabsich tigt, einen der Preisträger mit
der architektonischen Bearbeitung der I\us
führungspläne zu betrauen, doch behält sich die
I\mtsversammlung den Beschluß darüber vor. -

Die Wiederbelebung des Wettbewerbswesens in Hricgs
zeiten, die schon in den I\usführunRen No. 98 angeregt
wurde, wird auch in dem uns verbündeten Oesterreich als
ein Mittel angesehen, die Notlage eines nicht unerheb
lichen Teiles unserer Fachgenossen zu mildern und die
Schaffensfreudigkeit anzuregen. In diesem Sinne hat die
"Zentralvereinigung der I\rchitekten Oester
re ich s" eine Eingabe an den österreichischen Minister
Präsidenten und sämtliche ZentralstelIen gerichtet, in der
auf die otlage der beschältlgungslosen I\rchitekten hin
gewiesen und erklärt wird, es wäre gefehlt, in der gegen
wärtigen schweren Zeit eine bewährte steuerkräftige Be
rufsklasse ohne Unterstützung fallen zu lassen, um so
mehr, als in der Erhaltung des 1\rchitektenstandes auch
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ein kulturelles Streben liege. Die Vereinigung ist der
Meinung, daß eine ganz~ Reihe bauk~nstleris~h~rund
bautechnischer 1\rbeiten mfolge des Krieges lediglich zu
rück gestellt wurden, um nach I\~schluß d~s Kr!eges
wieder aufgenommen zu werden. DIe Vorarbeiten hierzu
könnten in der jetzigen stillen Zeit in ruhiger Ueberlegung
gemacht werden. 1\ußer seiner baukünstlerischen Erfah
rung könne der I\rchitekt auch seine wirtschaftliche Er
fahrung in den Dienst dieser Vorarbeiten stellen, di~ weit
aus gründlicher betrieben werden könnten, als das in ~en

drängenden Zeiten nach Friedensschluß der Fall ware.
Die Vereinigung bittet daher die Ministerien, zur E rha 1
tung von vielen hunderten von Existenzen von
Hün s t l e r n und deren Mitarbeitern durch 1\us
schreibung von Wettbewerben für Vorentwürfe sol
cher Bauten, die voraussichtlich in der nächsten Zeit zur
1\usführung geplant sind, beizutragen und auf diese Weise
einen Stand, der ein wichtiger Faktor im Kunstleben der
Monarchie sei, zu unterstützen und ein e r e r n s t e n
Sorge zu entheben.

Die gleiche Bitte könnte an die Ministerien unserer
deutschen Bundesstaaten und an die Verwaltungen unse
rer Städte gerichtet werden. Die Krlegslage gestattet
wohl, einer solchen Bitte zu entsprechen und damit Hun
derten das Demütige ihrer gegenwärtigen Lage zu neh
men. -

Chronik.
Umbau des alten Metzgebäudes in l\ugsburg. Das von

Elias Holl im [ehre 1602 erbaute Metzgebäude, ein prächtiger
Renaissancebau, entspricht im Inneren nicht mehr den l\nfor
derurigen unserer Zeit. Die .Stadtmetzg" beherbergte frUh~r

in den historischen Meisterstuben die 1\ugsburger 1\kademle
der Hünste ; auch heute noch werden die Meisterstuben von
der städtischen Kunstschule und von der Singschule benutzt.
Die große Halle enthält eine 1\nzahl von Fleischverkaufbänken.
Diese Halle soIl nunmehr durch inneren Umbau erhöht und
mit Kühlenleaen ver sehen werden. Die Meisterstuben, sowie
die FleischkUche bleiben erhalten. -

Ein Brand in \iltenwalde. Der malerische lI\arkt Mitten
waide in Oberbayern, hart an der tiroler Grenze, ist neuer
dings von einem schweren Brand heimge~.ucht worden, der
einen großen Teil des Unteren Marktes zerstörte. 29 Bauwerke
sind dem verheerenden Element ~um Opfer ge.faIlen;. kahle
Mauerre te sind an die SteIle des anziehenden arch itekton ischen
Bildes getreten, das die Häuser m.it ihren weit vorspringenden
Dächern und den langen Dachrinnen vor de~ ~rande dar
boten. Die alte tätte der Geigenmacherkunst Ist Im 18. Jahr
hundert mehrfach von Bränden heimgesucht worden; 1754,
1764. 1783 und 1797 sind UnglUcksjahre fUr de~ 1\\ar~t gewesen,
in denen stets eine g-rößere1\nzahl1\nwesen elllgeäschert wur
den. Stets brach das Feuer im Unteren ~arkt .~us, zuletzt 1.802.
Dem .B/lyerischen Verein Iür Volkskl!nst . erwachst a~s seiner
Mitwirkung bei dem Wiederaufbau 1Il Mltlenwalde cme dan
kenswerte 1\ufgabe. -

Ein Geschäftshaus Dall'l\rmi in München ist nach den Ent
wUrfen der Bauunternehmung Karl S t ö h r ~aselbst ern Fra~e~
Platz erbaut worden. Es dient dem Betrieb des österre!chl
schen Regietab/lk-Ilauptverlal!es in MUnchen. Das Haus bll~et
die Ecke des Frauen-Platzes und des 1\lbert-Gäß chen s ; es Ist
dreigeschosslg an erstere~, zweige~chossig .an let~terem. Ge
genUber liegt die Frauen-KIrche. Eine statthche Einlehrt fuhrt
in einen großen Ilof. Die Gesamtanlage besteht aus dem vor
handenen 1\ltbau und dem diesen ergänzenden Neubau, Iür den
ein Teil der alten Schutzmann-Kaserne erworben wurde. Den
Uebergang vom l\ltbau z~m Neubau bildet da~ nach dem Ent
wurf der 1\rchitekten Deh sle & Ingwersen 1Il MUnchen aus
J:!estattete Privat kontor. Der l eubau enthält im Erdgeschoß und
im Unterkeller des Hofes außer der Heizanlage Lagerräume für
Tabak und Räume {Ur die Behandlung desselben . Im Erdge
schoß liegen eine 250 qm große Expedition, ein Großverkaufs
raum fUr Händler und eine Pförtner-Wohlllllll!. Im er ten Ober
l!eschoß enthält der l\ltbau ein Importenleger. ein~!, Kassen
raum und ein 1\rbe itszimmer des Mitinhabers der Firrua, der
Neubau die Rechnunas-fibtetlung und das Zigarretlenlager. 1!'1
zweiten Oberge schoß sind die Regi~tratur, die Buchhaltung, el!'
Korrc pondenten-Zimmer und das Lager der wertvolleren ZI
I!arren und Tabake. im dritten Oberge~choß der Tabakp~ck
saal und Lagerräume untergebracht. DIe Gesam~-1\nlage dleJ.1t
sowohl der Bearbeitung der österreichischen Regle-Tabake. wie
dem Verschleiß der fertigen Erzeugnisse. Im Obergeschoß ~at
der Be ilzer de Hauses sich eine ohne Prunk, aber behaglich
/lU gestattete Privatwohnung einrichten lassen. -

Eine neue evangelische Hlrchc mit Schulhaus in Lanuenargen
am Bodensee wurde ern 8. Dezember d. J. eingeweiht. Die -nach
den Entw ürfen der 1\rchitekten B11 k Ic n & Fe i I in Stuttgart
erbaute Beuuruppe liegt aulJerhalb des Ortes und ist zu ge
schlossener Wirkung zusammen gestimmt. Bildnerische ~r
beiten, auch die eines kleinen Brunnens, stammen von BIld
hauer Ki e m Ie n in Stuttgart. -

tauweiher im Gutach-Tal im Schwarzwald. FUr die 1\n
lege eine tauweihers oberhalb des Was erfalle s von Triberg
sind dem Dipl.elng, Fl ü g e l in Karlsruhe die Vorarbeiten über
tragen worden. Das Stauwerk wUrde 12-16 m hoch werden,
die Bausumme der Gesamtenlege ist auf etwa 700000 1\\. ge
schätzt. -
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Eise rnen I<reuzes

Karl H ör a u I, Dipl.-Ingeni eur.
Wilhelm H o er z, Geom eter vo n Ess lingen.
Emil H ol a c k e r (tl, 1\rch. au s Stultgart. .,
Karl H offbau er, Reg.-Bmstr. im Min. d. öfl. 1\rb. In Berlin.
F. Hol Iman n, Ob.-Ing. in Mannhei":l'
Ho ffma n n- D ai ml e r , Reg.-Bmstr. In Charlolt enburg.
Fritz H ohenem s er (tl, Ob.-In g. be i der 1\. E.-G. in Stra ßburg;
Paul Hol z Ingenieur aus Köln-Ehren leid.
Hans Hol ~warth, Ob -Ingenieur .von Murrhardt.
Bernhard H oitz, Bet rv-lng. der Siemens -Schuck ert-Werke,
Emil Horn a n n (t l, Reg.-Blhr. bei der E1se.nb .-Dlr. B.erhn.. .
Fri edrich Hubri g , Reg.-Bmstr. bei der Rei ch s-P ost In Leipzig.
Willy Hut h , Ing en ieur.
Reinhold J ri 0 n, Baurat in Stuttgar~.
Rob. Ja c k i , Dipl. -Ing. von Mannhelm. .
Olto Ja e d i c k e , ln g, bei der Nörd öst l. Else n- und St ahl-Beru ls

Genossenschaft.
Ludwig J ä ger, Ing . bei der Gen.-Dir. der badi chen Staats-

Eisenbahnen in Karlsruhe.
Loui s J ä n eck e , Dr.-lng., Reg.-Bm str. in Manslei d.
Carl Jan s sen (tl. Dipl.-Ing. au s Franklurt a .lI\.
Herrn. Jen t s c h , Stadtbmstr. in Charlottenburg.
Franz J 0 h a n n, Reg.-Bm str. im Min . IUr Landwirtsch. u. Forsten

in Berlin.
J 0 rd a n Ingenieur beim Elektrizität swerk in Charlottenburg.
Hans Ju'ng, Reg. -Bm str. in Berlin. . . . .
Felix Jung wir t h (tl, Dipl.-Ing., Schrtltleiter der Zeitschrilt des

"Ver. Deutscher Ingenieure", in ikola ssee.
Dr , Hans Kaden (tl, Drc-Ing, au s GrUnheide i. d. Mark.
Heinrich Kä Ib er, Bauinsp . bei der Hult. -In sp. in Stuttgart.
Paul Kä r n, 1\rch. au s Stuttgart.
Hans I{a n n e n b e r g , Reg.-Bm str. im Polizei-Prä s. zu Berlin.
Kau s , Reg.-Bm str. i. Fa. Boswau &. Knau er in Berlin.
Hugo Ka y ser, 1\rc hit ekt au s Tem pe lho l.
Fritz Ke gel , Brandmstr. in Franklu rt a . M.
Ewald Keil, Dipl.vln a. beim stä dt. Tiel bau amt in Mannhe im.
1\lbert Keil er, Reg.-Bmstr. und Oberlehrer.
Hans Keil n e r . 1\rc hite kt a us Berlin.
K e p p l e r , 1\rch itekt au s He ilbronn.
Rud olf Ke r s t e n , Ingenieur. .
Kin n e (tl, Reg.-Bm str. be im Landbauamt" MeIße!1' .
Ludwig Ki ein e r . Reg.-Bmst r. bei der Dom än en -Dir. In St uttgart.
Herrn. Ki e s e i , Baudir.
[oh , Kir c h , Diplc-Ing, au s Oberursel a, Rh.
Kir s t e n , Ingenieur.
Herrn. Ki ß li n g, ca nd. ing. vo n Heilbron n.
Herrn. Klai b er , Brt. au s Stuttgart.
Herbert K I a ffk e , Reg.-Blhr. au s Berlin .
1\lwin Klappr oth , Bauihr. in Berlin.
Franz Kleinheinz, lng. in CharloUenburg. .
Walter KIeu c k e r , Ing .d.Siemens-Schuckert-Werke In Hannover.
Rud . Kleyb olte (tl, Reg.-Bmstr. in Köln-Deutz.
1\ugust KIi n k, Dipl .-Ing. au s Eßl ingeu .
K n 0 c h , Reg.-Bm str. a us Cha rlott enburg.
Waller I{och (tl, Reg.-Bm str. in Po .en.
Willi Kö h Ier, Ob.-Ing. von Mannhelm. .
Erich KIIh n , Reg. Bm str. au s Halensee-Berhn.
K ö n i g s , Dipl.-Ingenieur aus Gotha.
K ö n i g s b erg er, Baurat in Kllnigsberg.
1\doll KIIr n er, Reg.-Bmstr. au s Stultgart .
Heinrich KIIs t e r (tl, Dipl--lng. au s Essen a . R.
1\dolf KIIs tl in, Dip!.-Ing. von Backnang.
1\chmed Koss (tl, Reg .-Bm str. au s MUnster i. W.
Fred Ho ß man n 1\rchitekt aus Franklurt a. M.
Wilhelm K ril m e 'r, 1\rchitekt au s MUlheim.
F. C. von Kramer, Dip!.-Ing. von Franklurt tI. M.
Krtlmm, 1\rchitekt in Berlin.
Fritz K rtl u ß, 1\rchitekt au s MUnch en .
OUo Kreb s, Dipl.-Ingenieur au s Homburg.
Daniel Kr e n c k e r , Reg.-Bmstr. a us Trier.
Krie l!er, Reg.-Blhr. be im hoch bautechn . BUro in Dresden.
Ernst Kr u I!, Inl!. der Siemens-Schuck ert-Werke.
Karl Kr u g, Dip!.-Inl!enieur aus Stuttga r l.
Walter Krug, Reg.-Bmstr. in Berlin.
William Krugmann , Reg.-Landmesser in Berlin.
Beinz Ku ban, Dipl .-Ing. au . Oehring en.
KUchenmei ster, Landmesser in Berlin. . '
1\lfred KUh n, 1\r ch . von der Baulirmtl Boswau &.Hna uer In Berhn.
Benno Kuh n, Reg. -Bm str. tlUS Bieleleld.
GusttlV Ku nie n, Dipl-Ingenieur au s Stultga rt.
Herbert Ku p per s , Dipl.-Ing. au s I1ermsdorf i. SchI.
H. Ku m m er, Ingenieur tlUS Heidelberg.
Rich . 1\rno Ku m m er, Reg.-Bmstr. bei der Wtlsserbau- Dir. in

Dresden.
1\lbert Ku n t z e, Dip!.-Ing. bei der 1\. E.-G.
Kurz, Dr.-Ing. von MUllheim.
Joseph Kur 0 w s k i, Reg .- u. Brt. in Köln.
Dr. W. Kyrielei s, Ing . der Siemen -Schuckert-Werke in Neu

Brandenburg.
Lehrer an der Bau- Herbert K y s e r Ob.-Inl!. der Siemens-Schuckert-Werke.

Eberhard La n gen (tl, Dipl. -Ing.
Htlrl Langhor st, Ing. der 1\kkumulatoren-Fabr. bei Höln.
G. v. La n g s dorf I, lng. d. Maschinen-Fabrik Bruchsa!.

(Fortse tzung folgt.)

erleihung des
im Völker-
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Die

ist, soweit wir Kenntnis davon erhielten, für hervorragende
Tat en an folgende l\ngehörige unseres Faches erfolgt:
Helmuth Gr i seba ch, Dipl.elng., 1\rch., Mit inhaber der Firma

Gr iseba ch &. Steinmetz in Berlin.
G r 0 b Ier , Eisenb ahn-Geomete r von Stuttgart.
1\rtu r Herrn. Gr ohmann , Bauamtmann be im Straßen- und

Wasserba uamt Leip zig.
Karl Gr o s se , Reg.- und Brt. in Kön igsberg i. Pr.
Rud oll G r ot h , 1\r chilekt in eubabelsberg.
Hermann G rUn a u , cand. ing, au s WUrUemberg.
Rob. 1\rno Er ich Gruhle , Reg.-Blhr. au s Sachsen in Hamburg.
Hans Gu ellr o y, Reg.-Blhr. in CharloUenburg.
Geo rg GUldenplenn i g (tl, Baurat und Vorst. des Hochbau-

amtes 11 in Hannover.
G U11, Ingenieur aus Karlsruhe i, B.
1\ugust G Ult i g, Ingenieur von Stuttgart.
Max GUn t her, lng. der Siemens-Schuckert-Werke .
OUo G u tt i n g. Reg .-Bmstr. aus Karlsruhe l. B.
l\lfred H tIa s , l\rchilekt von Freibu rg .
Ernst Baa s , Diplc-Ing, von Oberweier, zurzeit in Kie!.
Ernst lI a c k e r , Reg.-Bmstr . aus lIamburg.
Mtlx 1I11ck e r, Ing. bei den Dtlimler-Werken, aus Cannstatt.
Mtlx 11 ' h nI e, Dr. -lng. tlUS Stuttgart.
Ju!. 11 tIh n, l\rchitekt von Mannheim.
11ahn e m an n, Rel!.-Bm str. beim LandbautImt Bautzen.
Willi 11 an s , Ingeni eur au s Berlin.
Edga r Ha s ert , Ob.-In j!enieur in Berlin.
Euge n He c h t , Dipl. -Inl!. aus Mannheim.
Fr iedri ch H e e s e, Brt ., Vor t. de s Hochbtluamtes in Luckau.
Gusta v H e ge l (tl, 1\rc hi te kt au s Köln tI. Rh.
Erich He i Ib r 0 n n (tl, Reg.-Bmstr. au s Insterburg.
Ernst He i Iman n , Reg.-Landmesser aus Berlin.
Eugen H einri ch , Dr. -Ing. vo n Ctlnnstalt, Privat-Dozent an der

Techn. Hochschule in Stultgart.
Franz H ci n r ich, 1\rc hi tekl au s Berlin.
H ei n ri ch. Ver mess .-Dir. au s Köni gsberg i. Pr .
Frilz He i I man n , Baurtlt in Königsbe rl! i. Pr .
Hubert H e m p e I, DrAng., Fabrikbesitzer in Charlottenburg.
C. He n de r k 0 h I, Re,;r.-Ltlndmeister in Berlin.
Bernhard B e nrici, Reg.-Bmstr.
Hllns Herm ann (tl, Reg.-Bm tr. au s Dtlhlem.
I la ns H er r m an n, Dipl.-Ing. au s ObertUrkheim.
Fri tz H e ttl er, Geometer bpi der Ob.-Dir. des Wasser- und

Str tlßen baues in Karlsruhe i. B.
Gu stav H eu s er, Ingenieur.
Herrn. Heu s man n, Brt., Vorst. d. Wasserbauamtes i.Oranienburg.
Willi H e w e I, Reg.-Bm slr. a us Köln.
Max H e y d en , Reg.-Bmstr. au s Köln.
Max He ydenhauß , Dipl.-Ing., 1\rch.,

ge we rksc hule in Berlin.
Willy 11 i 11 e b r a nd, Ob.-Inl!. der Siemens-Schuckert-Werke.
Bernhard H i Is d 0 r l, Reg.-Blhr. in Bingen.
Wall er Hi n ric hs , Dr. -Ing., Reg.-Bmstr. in Siegen.
Fr iedr. Heinr. Herrn. H i r c h e, Rel!.-Blhr. beim Straßen- und

Wasserbauamt Dre sden I.
lIt H i r s c h, Dipl.-In l!., Ob.-Ing. der Masch.-Fabrik 1\. Freundlich

in DUsseld orl.
Felix H ir s chb er g , Reg.-Bmstr. bei den Siemens-Schuckert

Werke n.
Joha nnes H i r t e, Reg.-Bmstr., Dir. der Union - Baugesellschaft

aul 1\ktien in Berlin.
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Vorschleg zur 1\usgestaltung des Platzes vor dem Viktor Emllnuel-Denkmlll.

Städtebau in Rom.*)
Von Architekt Otto Bü n z in Berlin. (Hierzu die l\bbildun!(e n S. 825 und 826.)

den gebunden. Die Oertlichkeil mußte notwendig zu
einem kulissenlörmigen l\bschluß führen, der aus
der Vogelschau gesehen die harmonische Wirkung
des Stadtbildes zerstört. Der Blick aus der Vogel
schau trillt zugleich das Kastell S. Rngelo, die "En
gelsburg". Dieses Werk antwortet vorbildlich auf
die Frage: Wie ist ein monumentales Denkmal zu
gestalten? Eine Zentral-Rnlage und ein Bauplatz mil
großen Entwicklungsmöglichkeilen sind grundlegend

m heißen Für und Wider wogte
der internationale Meinungs
austausch anläßlich der Frage
zur Erhallung d e s Palazzo
Ve n e z ia: leider erfolglos. Zu
gunsten des Denkmales Viktor
Emanuels opferten die Römer
Bedeu tendes. Das fertig ges tell
te Monumento Viltorio Emanu
eie, das Na

Iional-Denkmal, verherrlicht den
Befreier Italiens, den König, der
mil kraftvollem Wollen ein vor
wärts strebendes Ganzes schul ,
Kraft und Größe soll das Denk
mal verkörpern. Der große Wurf
ist leider nicht gelungen.

Mil der Wahl des von einer
profanenUmgebung eng begrenz
ten Bauplatzes wurde das Gelin
gen der bedeutenden Monume~
tal- Rufgabe von Rnfang an 10
Frage gesteIlt. . Der Rrchi!ekt
konnte sich an dieser Stelle nicht
frei enlfalten, er war an die ein
seilige Rehsenwirkung nach Nor-

. ) Ver gleiche die ent,preche~den
1\u Iührungen in No. 83, S. 723 1I. dieses
jllhr,!lInges.



Iür das Gelingen derartiger Monumental-Gedanken.
Es gilt nun, die räumlichen Beziehungen zwischen

dem Denkmal und der Piazza Venezia nach Mög
lichkeit städtebaukünstlerisch auszugleichen. Der
Plan I zeigt die zukünltige Platzgestaltung nach dem
Bebauungsplan vom Jahre 1910. Die Bilder R, B, C
und D, S. 826, erklären den bis heute vorhandenen
Gebäudebestand, dessen teilweise Beseitigung aus
den im Plan schraffierten Flächen ersichtlich ist.

Das Bild, vom Punkt R aus gesehen, zeigt, wie
völlig isoliert das Denkmal dastehen wird, wenn auch
noch das linksseitige Gebäude abgebrochen ist. Die
beiden Paläste links und rechts mit den buchstäblich
klotzigen Ecktürmen nehmen den Beschauer gefan
gen. Dahinter steigt kraftlos flach das Denkmal em
por bis zu der etwa 120 rn zurück liegenden Säulen
wand. Die vielen schwächlichen Treppen, Mauern,
Rrchitekturen und Plastiken des Denkmales werden
von den mächtigen geschlossenen Massen der bei
den Paläste förmlich erschlagen. Es ist daher uner
läßlich, daß die gegenseitigen Beziehungen einen
mildernden Uebergang erfahren.

Der Gegenvorschlag im Plan II erklärt das Fol
gende in Verbindung mit dem Bild vom Punkt R,
Seite 823, aus gesehen.

Die beiderseits angeordneten streng geschnitte
nen immergrünen Eichbaum - Pflanzungen sollen
das Massige der Paläste mildern, die Bäume sollen
zugleich eine kräftige niedere Horizontale für das
Ganze geben. Rn die Stelle der bisherigen platzarti
gen Erweiterungen (Rbbildungen Bund D) sind sym
metrisch ausgebildete Gebäude angeordnet, deren
Rufbau den Uebergang von der großen Flächenwir
kung der Paläste zu den kleinlichen Einzelheiten des

Denkmales architektonisch vermitteln soll. Entspre
chend ausgebildete oval geführte Ptatzwände folgen
den neu geplanten Straßenzügen in genügendem Rb
stand von dem eigentlichen Denkmal-Rufbau.

Nunmehr wird der Beschauer die isolierte Lage
des Denkmales weniger hart empfinden. Die neu
gedachten Gebäude zur Linken und zur Rechten
geben zugleich dem Ru ge des Nähertretenden einen
Halt, so lange, bis die Einzelwirkung im Denkmal
ihre Rechte entsprechend geltend macht.

Zusammenfassend eröffnet der Gegenvorschlag
die folgenden Möglichkeiten: 1. die Verkehrsforde
rungen sind erfüllt; 2. die Platz- und die Denkmal
Wirkung werden gewinnen; 3. wertvolles Bauland
wird erworben; 4. die anschließende Piazza Foro dei
Traiano wird noch vollkommener abgeschlossen;
5. die Ecktürme der beiden Paläste stellen sich in
teressant in die neuen Straßenbild-Wirkungen.

Der Verlust der beiden platzartigen Erscheinun
gen (Rbbildungen Bund D) ist zu begrüßen, während
der teilweise Rbbruch des abschließenden Gebäudes
in Rbbildung D in keinem Verhältnis steht zu den
gewonnenen Werten.

DieHauptstadt derWelt steht vor derDurchführung
einer bedeutungsvollen Rufgabe. Der König, hoch zu
Roß schaut von dem Denkmal nach der Piazza dei
Pop~lo, deren Großartigkeit in der Piazza Venezia ein
möglichst vollwertiges Gegenstück fordert.

- Dort das Volk, hier der König! · ·) -

•• ) Unter dem Titel .Rom, eine Werbearbeit IUr die Bedeu
tung der Slädtebaukunst", erscheint in KUrze eine Buchausgabe
des Verfassers, als l\bschluß der bisher erschienenen 5 Folgen
.Städtebaustudien" aus Bayern, Oesterreich, Holland, Belgien
und Italien. (Verlag Zedler und Vogel in Darmstadt.)

Erhaltung der Runstdenkmäler in Belgien.
Hierzu die Bildbeilagen in No. 100 und dieser Nummer, so wie die Kopf-I\bbildung Se ite 823.

n einem Bericht, den der mit
,Ji'\-n.:::I!f"''';\lI \ dem Schutz der Kunstdenkmä

ler in Belgien beauftragte Geh.
Reg.-Rat Dr. v. Falke über den
Zustand der Kunst-Denkmäler
in Lüttich, Huy, Namur, Dinant
und Saventhen erstattete, heißt
es u. a. :

Die Kunstdenkmäler in Lut-
.• ti c h haben durch die Eroberung

der Stadt keinen Schaden erlitten. Von den Kirchen
i t zwar die Kathedrale S. Paul durch ein Geschoß
stUck getroffen worden, das jedoch nur einen Fenster
p!oste,n gestreift und in ein modernes Glasgemälde
em leicht zu ergänzendes Loch geschlagen hat. Voll
kommen unberührt blieben erfreulicherweise die alten
Glasgemälde in S. Paul und in der Jakobskirche wel
che als die bedeutendsten Leistungen der belgi~chen
Glasmalerei der Renaissance gleich den Kaiserfen
stern im Querschiff von S. Gudule in Brüssel uner
setzliche kunstgeschichtliche Denkmäler ersten Ran
ges sind. Die beweglichen Kunstschätze in Lüttich
wurden vollzählig an Ort und Stelle und in bestem
Zustand befunden. Die Museen der Stadt sind ge
schlossen und unter der Obhut ihrer Konservatoren
geblieben; in dem Museum kunstgewerblicher Rlter
tümer (in der Marion Curlius) sind einige besondere
Wertstücke verpackt und die Glasgemälde von den
Fenstern abgenommen. Rus dem Haus ist nichts
entfernt.

In Huy (Bildbeilage) ist die frühgotische Kolle
giatkirche wie die Stadt überhaupt unbeschädigt; von
den vier Reliquienschreinen des 12.und 13.Jahrhun
derts sind drei nach Rngabe des Geistlichen vor der
Rnkunft der deutschen Truppen verborgen worden,
einer ist noch an Ort und Stelle.

Das gilt auch für die beiden Kirchenschätze von
Na mur, den Schatz der Kathedrale und den des Non
nenklosters von Notre-Dame, der die Silberarbeiten
des Frater Hugo von Oignies aus dem 13. Jahrhun
dert enthält. Sie sind ebenfalls vor der Einnahme
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der Stadt vom Bischof und der Oberin verborgen
worden. Ich habe gemeinsam mit dem Konservat?r
bei den königlich belgischen Museen, J. Dcstree in
Brüssel, die Kathedrale in Namur, die durch ihre ein
heitliche und vollständige Barockausstallung höchst
bemerkenswerte Lupuskirche, das Kloster N~tre
Dame und das Rrchäologische Museum und wett.er
hin Dinant besichtigt. Die Kirchen von Namur sind
unberührt; in dem geschlossenen Museum sind einige
Wertstücke verpackt, die Sammlung ist in Ordnung
und nicht gelährdet.

In D i na n t (S. 827) hat das hervorragende Bau
werk der Stadt, die Irühgotische Frauenkirche, durch
den Brand das Dach mit dem barocken Glockenturm
verloren. Der Steinbau ist sonst erhalten das Innere
nicht betroffen worden, sodaß selbst da~ große mo
derne Glasgemälde unversehrt blieb. Die kunstge
schichtlich nicht bedeutenden Kirchengeräte sind ge
rettet und unter der Obhut des Geistlichen.

R.uf~uns~hdes Leiters derköniglichen GeI?älde
Galen~ in Brüssel habe ich festgestellt, daß 1.0 der
Pfarrkirche von S ave nt h e n das Rltarbild mit dem
heiligen Martin , ein ausgezeichnetes Jugendwerk
von van Dyck, in bestem Zustand noch an Ort und
Stelle ist. Es wäre erwünscht, das Bild, um es Ge
fahren des Krieges zu entziehen, in den sicheren
Keller der Brüsseler Galerie bringen zu lassen, wo
auch die Hauptwerke der Galerie zurzeit unterge
bracht sind. -

Nach dem Staatskommissar Geh. Reg.-Rat Dr. v.
Falke in Berlin hat auch der Vorsitzende des Denk
malrates der Rheinprovinz, Geh. Regierungsrat Prof.
Dr. Clemen in Bonn den Zustand der Kunstdenk
mäler in Belgien untersucht. Der Gelehrte hat, nach
dem er sämtliche bis Rnfang November vom Krieg
betroffenen Ställen in Belgien besucht und die irgend
wie berührten Denkmäler eingehend besichtigt hat,
einen Generalbericht über den Zustand der Bauten er
stallet, aus dem die" .R. Ztg." folgenden Ruszug gibt:

"Das Gesamtergebnis der Feststellungen ist, daß
nirgendwo auf belgischem Boden uner etzliche ar-

o. 101.



Bauwerken durch das Bombardement od er die Feuers
brunst zugefUgten Beschädigungen das Bild v on
Setzuugen und Senkungen, von bedrohlichen Rissen

in Mauern und
Gewölben zur
Fol ge gehab t. In
keinem einzigen
Falle stehen der
völligen Wieder
herstellung vom
konservatorisch
en wie vom tech
nischen Stand-

" punkt Schwierig
~. keiten entgegen.

Die Schäden kön
nen mit verhält
nismäßig kleinen
Kosten beseitigt
werden. Bei all en
Bauten ist FUr
sorge getrollen ,
daß - so weit die
erste provisori
sche Sicherung in
Betracht kommt,
durch RuffUhren
von Notdächern,
durch vorläufiges
Schließen der
MauerlUcken,Ver
schalen der olle
nen Fenster, Rb
decken der Ge
wölbeundMauer
kronen - diese
Rrbeiten noch
vor Beginn des
Winters in Rn
griff genommen
werden. Es kann
sich jetzt natur
gemäß nur um
diese Notverbän
de handeln; für
die systematische
Wiederherstel

lung ist die Zeit
noch nicht ge

t kommen. Es ist
nur ein ganz klei
ner Russchnitt

~ f'. aus der belgi-
~ sehen Karte, in 

nerhalb dessen
diese Zerstörun
gen liegen: die
Linie an der
Maas, der Weg
von Lüttich nach
Brüssel, dann das
Schlachtleld um
Rntwerpen und
dieRückzugslinie
der Verbündeten
gegen Westen. In
dem ganzen übri
gen Belgien, so
weit es von uns
besetzt ist , ist zur
zeit nichts von
Beschädigungen
wichtiger, in öf
fentlichem Besitz

befindlicher
Denkmäler zu

verzeichnen. Verhältnismäßig am meisten gelitten
haben unter den belgischen Städten Löwen, Mecheln,
Lier, Dinant.

Plat z vor dem Viktor Emanue l-Denkma l un d l\ bänderungs- Vorschlag.Städtebau in Rnm,

ch!tek.ton.ische Werke zugrunde gegangen sind, daß
kein einziges der g roßen Monumente der flandrischen
und brabantischen Kuns t zerstört und daß bei a llen

den Denkmälern, die unter dem Krieg zu leiden ge
habt haben, die Substanz des Bauwerkes selbst er
hallen ist. In keinem einzigen Fall haben die den
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In Lö wen ist bei der Feuers
brunst, die den schmalen Streifen
vom Stadtzentrum bis zum Bahn
hof verheert hat - en tspreche nd
einem knappen Sechstel des gan
zen Stadtumfanges - die go tische
Petcrskirche von dem Flu gfeuer
ergriffen worden. Der Brand hat
die Dächer über dem Langhaus
und Querschiff, wie über den Sei
tenschiffen verzehrt. Die Gewöl
be haben aber Stand gehallen,
nur im Chorabschluß sind die
Kappen undüewölbeanlänger völ
lig herunter gebrochen. Der acht
seitige, hölzerne, geschieferte,
barocke Vierungsturm. der das
Glockenspiel enthielt, ist dabei
natürlich auch zusarnmenge
stürzt. Das Mauerwerk des Haupt
turmes, der schon 1606 seine
Spitze verloren hat, ist aber un
verletzt. Der Brand hat in den
südlichen Kreuzarm hineinge
schla gen und dort den Renais
sance-Windfangwie auch den an
der Ostwand stehenden barocken
[War zerstört. Ebenso ist das
erste östlich e Joch de s südl ich en
Seitenschiffes von dem Feuer er
griffen worden. Unter der Lei 
tung des erfahrenen A:chitekt~n
Piscador von Löwen wird bereits
ein solides und kräfliges Notdach
über den ganzen Bau in Ilacher
Neigung ausgeführt. Das Rathaus
zu Löwen das Werk des Matthäus
de Laye~s unter den spä tgoti
schen Rathausbauten Belgiens
die reichste, aber nicht al s Kom
position die vollendets te Sc höp
fung, ist dank der aufopfernden
Bemühungen des Kommandanten
der deutschen Truppen, der die
westlich angrenzenden Häu ser
sprengen ließ, völlig erhalten ge
blieben. Der schmerzlichste Ver
lust in ganz Belgien ist der Brand
der Löwener Universitätsbiblio
thek, die, als das Feuer einmal die
im Westen unmittelbar anstoßen
den Häuser ergriffen hatte, nicht
zu retten war - keine Einrich
tung war getroffen, den Bücher
saal, der seine großen Fenster
unbesch ützt ge gen die Nachbar
häuser wandte, vor den Flammen
zu bewahren. Das Mauerwerk
des gotischen Unterbaues, der der
ehemaligen Tuchhalle des Jahres
1317angehört, mit der reizvollen
durchlaufenden gotischen Blen
den-Architektur über den großen
Portalen des Erdgeschosses, ist
aber ebenso gut erhalten, wie das
barocke, erst 1680 aufgefilhrte
Obergeschoß mit den beiden Gie
beln. Untergegangen sind natür
lich auch das Holzwerk der ba
rocken Treppe und die barocke
Ausstattung des großen oberen
Büchersaales mitseinen Schätzen
an Büchern und Handschriften.

In Mecheln (S.823) haben bei
den wiederhollen Beschießungen
von belgiseher wie von deutscher
Seite die beiden gotischen Haupt
kirchen, die Metropolitankirche
SI. Romuald wie die Liebfrauen-
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Blick in der Richtung von C des Planes S. 825.

Blick in der Richtung von D des Pla ne s S. 825.
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Kirche jenseits der Dyle verschiedene Schäden er- lichen benachbarten Gebäude durch den urigeheue
litten. Der mächtige unvollendete 97 m hohe West- ren Luftdruck des Bombardements zerbrochen, doch
turm von St. Romuald trägt deutliche Spuren von handelt es sich' hier ausschließlich um neuere Glas
Schrapnellschüssen. Ruf der Südseite ist die Kirche malereien; die-ältesten stammen vom Jahre 1854.
d.urch vier Granaten getroüen worden, die jedesmal 1\n der Liebfrauenkirche sind an der Südseite wie
eine ganz begrenzte Zerstörung verursacht haben. an der Nordseite verschiedene Spuren von Schrap
!m e~sten westlichen Joch des südlichen Seitenschilles neIlschUssen festzustellen neben dem Einschlagen
ist eine Granate unmittelbar über dem Scheitel des einer Granate. Doch sind alle diese Schäden an
Fensters eingeschlagen und hat hier das Mauer- beiden Kirchen lokal begrenzt, sie haben keine
werk über dem Fensterscheitel, die anstoßende Ge- weitergehenden bedenklichen Erscheinungen zur

Gesamtblick auf Gent mit dem Grafenschloß im Vordergrund.

Erhaltung' der Hunstdcnkmäler In Belgien. Kirche und alte Zitadelle von D i n a n I.

wölbekappe und ein Stück des Daches mitgenom- Folge gehabt und berühren in keiner Weise die Sta
men. Im südlichen Kreuzarm hat eine Granate einen bilitätdes Baues. Mit den notwendigen provisorischen
Teil des unteren Stabwerkes des großen QuerschiH- Sicherungsmaßregeln ist schon begonnen worden.
lcnsters mit dem anstoßenden Gewände zersehrriet- Rn dem ehemaligen Rathaus aus dem 14. Jahrh. ist
tert. Endlich hat am Hochchor im dritten Joch der die Front durch zwei Schüsse in geringem Umfang
Südseite ein Geschoß den oberen Teil des Fensters beschädigt. 1\n dem gegenüber gelegenen maleri
mit dem Wimperg und im sechsten ein langes Stück sehen Schepenhuis vom Jahre 1374 hat ein Geschoß
der Balustrade zertrümmert und die anstoßende Ge- das eine Ecktürmchen der Rückseite glatt abgerissen;
wölbekappe mit dem Dach beschädigt. Die Fenster da aber das Gegenstück erhalten ist, ist die Wieder
der Kirche sind ebenso wie die Fenster der särnt- herstellung ohne weiteres möglich. - (Schluß Iolgt .)
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Die neueren Bestrebungen zur Beseitigung der Schäden im Verdingungswesen.
Von Magi strats-Baurat H. Wi n t e r s t e in in Charlottenburg.

~
0 we nig zu bestreiten ist , daß die Mängel selbst wenn bei diesem alles vorschrillsmä.ßig ist, so muß
un seres Verdingungswesens in den letzten ich durchsetzen können, daß 1\ ~evorzugt wird, auch we~n
Jahren schärfer hervorgetreten und in ihren er von dem angemessenen Preis etwas mehr entfernt ISt
Urs ache n besse r erkannt worden sind, eben- als B, und auch wenn er billiger ist als B. Nun kann man
o wenig ist bedauerlicherweise zu verken- dagegen einwenden, daß dadu.rch d~m persönlichen W~~I

nen, daß die bisher angewandten Mittel zur oderUebelwollen wieder z,u ~Iel Spiel ge!assen.wlrd, wa~
Bes eiti gung dieser Mängel kaum merklich geholfen haben. rend alle Bestrebungen Ja Immer dahin f:{enchtet sein
Das mit so vielen Hoffnungen in die Welt gesetzte ~Mitte1- müssen, die Entscheidung von der. ParteIe~ Haß und
p re i s ve r Ia h re n" ist wohl nunmehr endgültig als be: Liebe möglichst los z';llös.en und auf el~e sachliche <;Jrund
graben zu betrachten und es ist eigentlich nur das dabei lage zu stellen. Das Ist richtig, aber I.elder ~vleder mfolge
zu bewundern, daß es sich so lange am Leben erhalten hat. der menschlichen Unvollkommenheiten ~Icht du!chzu-

Wenn man dadurch eine Besserung zu erzielen glaubt, fiihren, ohne daß man umgekehrt dem remen Spiel des
daß man bei der Zuschlagserteilung die vernünftige Er- Zufalles zu viel Rechte einräumt. .
wägung. die ja selbstverständlich auch mitunter ~vo~bei- . Un? nu~ komm~ hinzu, da~ der angemes~e,"!ePreis an
hauen" kann ein Iür all e Mal ersetzt durch den remen Sich kein rem sachhcher Begnff von unumst~ßh~herZa~
Zufall de Lo'seziehens - etwas l\ nderes ist das Mittel- lengröße ist, sondern daß die l\ngemessenheIt emes Prei
preisverfahren schließlich nicht -, so ~!eht .das einer l\!ls- ses von. dem Gesichtswi.nkel ~bhängt, v?,n dem .aus '"!1an
treibung des Teufels durch Beelzebub ah,"!hch. Nun sind ~en Pr~.ls betrachtet, ~r ISt kel~e ur;tab~.nderl.Jch.nch
an Stelle des Mittelpreisverfahrens bereits and~re Vor- tIge 9roße, sonder." eme Verhaltmsgroße, die einmal
schläge aufgetaucht und man rü~mt sogar schon Ihre Er- so, einmal so aussieht. .... .
folge. l\ber man braucht nicht einmal allzu schwarzsehe- Daß der angemessene Preis Iür eme .bestIm.mte Sache
risch zu sein, um ihnen ebenfalls einen Mißerfolg voraus nicht immer einem festen Wert entspricht, Wird um .so
zu sagen. deutlicher, je mehr man sich den in dem l\usdruc~ lie-

Woran liegt das? Wenn man die vielen Schrillen genden Begriff zu erklären versucht. Für den Verkaufer
durchliest, die zum größten Teil aus dem Gesichtspunkt ist das ein angemessener Preis, was ihm einen angernes
der Unternehmer heraus geschrieben sind, so muß es auf- senen, d. h. in den üblichen Grenzen sich bewegenden
fallen, daß darin ein Gedanke wenig oder gar nicht Verdienst sichert. Daraus geht aber .schon hervor, daß
zum 1\usdruck kommt, ja geradezu vergessen zu sein dem einen Unternehmer derselbe Preis angel"'"!essen. er
scheint, obgleich dieser Iür den Erfolg von maßgebend- scheinen muß, der dem anderen unannehmbar ISt, ,,:ell er
ster Bedeutung ist. Es ist die einfache Tatsache, daß wir daran zusetzen würde; denn die Selbstkosten der emzel
es bei dem Verdingen mit einer menschlichen Einrich- nen Unternehmer sind niemals gleich.
tung zu tun haben, der wie allen anderen stets Schwächen Es sollte zwar überflüssig sein, diese letztere Behaup
anhalten werden. Und auch die Verbesserungs- tung beweisen zu müssen, da sie aber von den Verfe~h
Vorschläge verden von diesen Schwächen nie- tern des angemessenen Preises so wenig beachtet Wird,
m.?1s Lr e i sei n. Diese Bemerkung klingt so selbstver- erscheint ein Beweis doch nicht ganz überflüssig. Er ~ann
ständlich, daß man sich beinahe scheuen muß, etwas so aus eigenen Mitteilungen der Unternehmer selbst gehefert
Ueb~rflüss.igesauszusprechen. Und doch, wenn man die werden, die zugleich die mögliche Höhe dieses Unter
S~hnlten liest, wie so ganz ohne Fehl und Tadel sich die schiedes an einem Beispiel beleuchten.
DInge sofort vollziehen werden, wenn nur erst die betref- Der rheinisch-westfälische Tischler-Innungsverband,
fenden Vorschläge durchgelührt sein werden, so erscheint der seit 1909 in äußerst rühriger Weise und unter vorzüg
es beinahe do~h nicht überllüssig, schon jetzt etwas Was- licher Leitung dem daniederliegenden Handwerk aufzu
s~r In den Wem zu gießen. 1\ber wir brauchen uns nicht helfen versucht und auch schon größeren Erfolg errun.g.en
eIn~.al dar~~f zu verla sen, daß die Zukunft bei den Vor- zu haben cheint, stellt in dem Bericht über seine Tätig
schl?ge~ Mangel aufdecken wir?, a.uc~ jetzt schon liegen keit aus dem Jahre 1913 auf Seite29 zahlenmäßig fest, da~
gew~~htIge Bedenken gegen die .EInfuhrung dieser Vor- nach seinen eigenen genauen Untersuchungen der l\ntell
c~lage auf. der Hand, Es erscheint des~al~ un~rlä~lich, in den allgemeinen Geschäftsausgaben auf jede geleistete

da auch die Partei der yerd!ngenden, die Sich. in diesen 1\rbeitsstunde bei Betrieben mit 2 Gesellen 31,62 PI. bc
Fragen bedauerh~herwelsebis Jetzt last schwelgend ver- trug während er bei Betrieben mit 12 Gesellen bis auf
halten hat,. ernsthcher damit beschäftigt. In den nachlol- 2650 Pf. herabsank um bei größeren Betrieben sogar
~en~.en Zeilen s!Jll deshalb aul die drei wichtigsten Vor- wi'eder auf 3640 PI. ~nzuwachsen.
schlage sORe~t emgegangen werden, als es uns der hier Das sind allein Unterschiede die unter Hinzurech-
gezogene amen gestaltet: nung gleich hohen Lohnes Iür die gesamte l\rbeitsleistung

I. Der angemessene Preis" mehr als 10 v. H. ausmachen. Dabei sind die obigen Zah-
Oe iihr i V k" .' Ien wohlgemerkt schon Durchschnittswerte, die sich aus

ta r ru nge 0: ampfe~. des ~Re!chsdeutschen Mittel- einzelnen unter sich gewiß ebenfalls nicht allzu nahe bei
s n~s - yerban~es , .Hr. Bürgermeister Dr..E berl e in einander liegenden Zahlen ergeben haben. Man braucht
1 o~.sen! Ist bereits seit 19.1 1 In mehreren S~~nften lebhaft sich ja auch nur das eine zu vergegenwärtigen, daß die
dafur emg~tr~ten, daß nicht me~r .~der Billigste den Zu- Unkosten Iür die Werkstatträume, auf die Nutzeinheit um
schlag erh?lt , sondern daß demjenigen Bew~r~er de~.Zu- gerechnet, sicherlieh niemals gleich hoch sein werden.
schlag geb ührt, der dem ~angemessenenPreis am nach- Ist also mnerhalb der Unternehmerkreise die Höhe
sten kommt, der also das ~ange~essenstel\ngeb?t" ge- des angemessenen Prei es eine tets verschiedene, so ist
macht hat. De.~ a~gemessene ~rels oll u!"ter Zuziehung der .~ngemessene Preis vom Gesichts unkt des Käufers
von achve~~tandlgendurch die ausschreibende Verwal- aus iiberhaupt ein vollständig anderer ~egriff. Der Käuler
tung vor Eröffnung .?er l\ngebote. festgestellt werd.en. kann ~Ich~ n?ch dem Verdienst des Verkäufers fragen, er

Man konnte zU!:1ac~stgel;!en d.Ieses.Verfahren emwen- kann I~." J.a In den meisten Fällen gar nicht einmal ermit
den, daß dadurc~, a~nhch wie be!m Mltt.elprelsverfahren, t~I!,!. Für Ihn ist und bleibt der angemessenste Preis der
dem Zufall zu Viel uberlassen Wird, weil der dem ange- billigste, vorausgesetzt natürlich daß die Ware die er
messenen Preis am nächsten kommende Bieter .den Zu- erhält, seinen 1\niorderungen ent~pricht. '
schlag erhalten soll, aber es soll von vomherein ange- Hr, Dr. Eberle sucht in seinem Schrillchen: Der an
nommen werden, daß die Richtschnur der nächsten Nähe gemessene Preis" auf Seite 8 zu beweisen daß ~uch im
nicht völlig ~lindli!"gs .befolgt ~erden so!l, sondern daß gewöhnlic~~nLeben beim !{aufvertrag ni~ht der Grund
man namenthch bei kleinen Preisunterschieden auch noch satz des billigsten, sondern der des angemessenen Preises
a~.de~eG~sicht~punkte.gelten!äßt, wie größerey ertrauens- bestehe ~nd seine ganzen sonstigen1\usführungen ergeben,
wurdlgkelt, großere Sicherheit, bessere l\rbelt und bes- daß er diesen angemessenen Preis mit dem für den Ver
s~.re Liefer~ng, gleichmäßigere Verteilung unter an- käufer ~ngemessener;tPrei.s für gleichbedeutend und gleich
nahernd gleich guten Unternehmern, besseres Zusammen- hoch halt. Das scheInt mir der schwerwiegendste Irrtum
arbeiten mit anderen Unternehmern an demselben Bau, seines ganzen Vorschlages zu sein.
Ortsansässigkeit und was sonst noch alles bei einem Zu- Streng genommen sollte man mit Rücksicht auf den
chlag nach vernünftigen Erwägungen in Frage kommen Käufer überhaupt nicht von einem angemessenen Preis

könnte. Daß trotz genauester Vorschriften die l\rbeit sprechen, ihm ist ein Preis annehmbar oder nicht, er
eines Unternehmers doch immer noch etwas anders aus- kauft das Preiswerte te und bei gleich guter Ware unter
fallen kann. als die eines anderen, ist auch wieder eine allen Umständen, so sehr man mit diesem Worte die Un
Folge unserer menschlichen Unvollkommenheit, die nun zufriedenen reizt, das Billigste.
einmal nicht au der Welt zu schaffen ist. Wenn nun nach Doch es wird nicht beabsichtigt, hier um Worte zu
meiner gewissenhaftesten Ueberzeugun~Unternehmer l\ streiten. Das l-:ntscheidende ist, ob Käufer und Verkäufer
eine weit bessere l\rbeit liefern wird, als Unternehmer B, den Kaufpreis nach denselben Gesichtspunkten bemessen
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oder nicht. Die Vorschläge Dr. Eberles erlordern das
Erstere, es steht aber im Widerspruch mit allen bisherigen
Gepflogenheiten von Handel und Verkehr.

Dr, Eberle führt als Beispiel das Verfahren beim
Dienstvertrag an, daß eine Hauslrau eine Köchin nicht
nach dem Mindestgebot sucht, sie geht vielmehr nach den
Dienstleistungen und zahlt lieber .eine Art Zuschlag aul
den angemessenen Preis". Sehr richtig, aber sie lragt
sicherlich sehr wenig danach, ob die eine Köchin von
ihrem Lohn mehr für sich selbst zu sparen vermag als
die andere. Sie richtet sich also dabei nicht nach dem
Vorteil der Köchin,sondern nach ihrem eigenen. Und wie
ist es beim Kaulvertrag? Nach Dr. Eberle kault die Haus
frau, wie schon oben erwähnt, nicht nach dem Grundsatz
des billigsten sondern des angemessenen Preises. Gewiß,
aber ist lür sie der Preis angemessen, weil der Verkäuler
einen angemessenen Gewinn hat oder weil er ihrem eige
nen Geldbeutel angemessen ist? Sicherlich doch wiederum
aus letzter em Grunde.

Und nun will Hr. Dr . Eberle dieses seit ewigen Zeiten
un d überall geübte Verfahren über den Haulen werlen,
blos weil so und so viel Unternehmer nicht rechnen kön
nen und den für sie selbst angemessenen Preis nicht ein
mal sel bst ermitteln können. Sollte es da nicht doch
schließlich noch leichter erreichbar sein, diesen Unter
!1eh~err~ein richtiges Rechnen beizubringen? Dann würde
Ja ':'llt einem Schla~ die Frage gelöst sein, man könnte
ruhig wieder dem Billigsten den Zuschlag erteilen, ohne
vorher den großen Aulwand an Mühe zu machen und ohne
sich den Gewissensbedenken auszusetzen, daß der Billigste
nichts dabei verdient.

Und nun wollen wir an einem Beispiel uns das Ver
lahren näher ansehen, wie Dr. Eber le den angemessenen
Preis ermittelt haben will: An einer Verdingung mögen
sich 20 der besten Handwerker eines Ortes beteiligt haben.
jeder der Bieter hat - denn wir wollen wirklich noch nicht
daran verzweifeln, daß das möglich ist - nach bestem Wis
sen und Können sein Angebot abgegeben. Als tüchtiger
Handwerker, der mitten im Berul und im Schallen sieht,
sollte jeder von ihnen sogar das Recht in Anspruch neh
men können, als Sachverständiger in seinem Fach zu gelten.
Leider hat er aber dieses Recht vollständig verwirkt, weil
es bei lrüheren Verdingungen vorgekommen ist, daß voll
ständig unangemessene Preise abgegeben sind. Man muß
deshalb nach anderen KräHen suchen, die gewissermaßen
a ls Vormund zunächst einmal den richtigen Preis ermit
teln. Hierzu hat Hr. Dr . Eberle in erster Linie, jedenlalls
um auch der anderen Partei, dem Käuler, zu seinem Recht
zu verheilen, die Verwaltung ausersehen, ihr aber doch
der Sicherheit halber lieber noch sachverständige Fach
leute zur Hilfe gegeben. Das klingt ausgezeichnet. Wie
aber soll die Verwaltung den angemessenen Preis ermit
tein? Davon sagt Dr . Eberle leider nichts. Soll sie den
Preis vom Gesichtspunkt des Unternehmers aus lestlegen,
nur damit ja der Unternehmer einen angemessenen Ge
winn hat? Das müßte man bei dem Zweck, den Dr. Eberle

Vermischtes.
Bezug de r Deutschen Bauzeitung. Es ist bei der übli

chen Art der Beförderung der postalischen Kreuzband
Sendungen im Brielbeutel nicht zu vermeiden, daß un
sere Zeitung bisweilen in etwas zerknittertem Zustand
in die I-lände der Abonnenten gelangt, welche dieselbe
unmittelbar bei unserer Expedition als Kreuz
bandsendung bestellt haben; die Brielträger pfle
gen auch bisweilen um die sortierten Sendungen Bind
laden zu schnüren, wodurch die größeren Formate ein
gerissen werden. Um diese Beschädigungen bis zu einem
I.!ewissen Grade zu vermeiden, empfiehlt sich der V e r
such einer Bestellung nach der Postzeitungs
liste unmittelbar bei dem zuständigen Postamt
des Wohnortes des Bestellers. Die Zeitung wird
dann im Zeitungsballen befördert, leidet weniger, kommt
zu gleicher Zeit an und es tritt für den Besteller noch
eine kleine Ersparnis durch den Fortfall des Betrages für
die Postanweisung ein. -

Chronik.
Für die l\nla,l!e einer großen l\lIsfallstraße Im Südosten von

ß erlln länl-:'s der Görlilzer Bahn sind, wie wir der Tegespresse
entnehmen, die vorbereitenden Schritte eingeleitet worden.
Einzelne der Iür die 1\nlage der 1\usfallstraße in Betracht korn
menden Vorortgemeinden haben ihre Vorarbeiten soweit zum
l\bschluß I-:'ebracht, daß sie wegen der Linlcnlührung und
des l\usbaues bereits vorhandener Straßenzüge beim Zweck
verband Groß-Berlin vorstellig werden können. Die seit meh
reren Jahren bestehende 1\bsicht, durch da s -s üd östlich e Vor
ortgebiet unabhänuig von der östlich der G örfitzer Bahn lie
genden Treptower Chaussee, Köpenicker Landstraße und dem
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im Auge hat, natürlich vermuten, aber es wäre nicht nur
widersinnig, sondern auch unmöglich, denn die Verwal
tung ist so gut wie niemals lähig dazu, die Unternehmer
Unkosten genauer einzuschätzen, als die Unternehmer
selbst. Das kann also doch wohl nicht die Absicht des
Hrn. Dr, Eberle gewesen sein, um so weniger, als er ja
auch der Verwaltung die Sachverständigen zur Seite setzt,
die naturgemäß die Sache ihrer Fachgenossen zu vertre
ten haben. Ob sich nun aber wirklich Sachverständige
finden, die mit den Geschälten ihrer Fachgenossen besser
Bescheid wissen, als diese selbst, das dürlte auch wieder
um vielfach lraglich bleiben. Es ist vielmehr sehr wahr
scheinlich, daß die Sachverständigen, jeder nach den Un
kosten seines eigenen Geschältes, die Preise berechnen
werden. Wir wollen jedoch vorläufig einmal annehmen, daß
der von den Sachverständigen ermittelte Preis ein für
Dr. Eberle wirklich angemessener ist, da er, beispielsweise,
mit 10% Gewinn aulgestellt ist. Man muß weiter anneh
men, daß die Sachverständigen zu den geschäftlich ge
wandteren gehören. Nun will es der Zulall - denn der
Zulall ist bei Dr. Eberles Vorschlägen durchaus nicht aus
geschaltet - daß ein Unternehmer A, der zu den schlech
ten Rechnern gehört und auch wegen seiner geringen Ge
schältsgewandtheit mehr Unkosten hat, dem durch die
Sachverständigen ermittelten Preis am nächsten steht.
Er bekommt den Zuschlag, aber der Zweck des Eberle
sehen Vorschlages ist verlehlt: für den, der den Zuschlag
bekommen, war der Preis nicht angemessen, während
Unternehmer B, der vielleicht bedeutend billiger war,
wegen seiner noch größeren Geschältstüchtigkeit womög
lich noch mehr als 10% verdient hätte.

Das Beispiel ist hier durchgeführt, um zu zeigen, wie
leicht schon der kleinste Unterschied bei der Festsetzung
des angemessenen Preises aul die Zuschlagserteilung von
Einfluß sein kann. Hätten zwei andere Sachverständige
den .angemessenen" Preis nur um 10 M. niedriger ge
schätzt, so wäre der Zuschlag an B gelallen, die Verwal
tung hätte gespart und womöglich noch bessere Arbeit
bekommen. Dagegen wird B, wenn er den Zuschlag nicht
erhält, zweilellos, und zwar mit Recht, sich benachteiligt
liihlen. Das ist um so schwerwiegender, weil es an einem
Fehler des Verlahrens liegt. je ölter sich solche Fälle
häulen werden, um so schneller wird man einsehen, daß
das Verlahren mindestens ebensolche Schwächen hat wie
die anderen.

Nun wird man dagegen einwenden, daß ein solcher
Fall künstlich aufgebaut ist und in Wirklichkeit selten ein
treten wird. Dagegen ist zu sagen, daß jeder, der bei Zu
schlagserteilungen häuliger mitzuwirken hat, und die Aul
gabe so ernst aullaßt, wie es nötig ist, seinerseits die Er
lahrung macht, daß nahezu bei jeder Verdingung schwere
Bedenken aultauchen, ob man nicht doch diesem oder
jenem Bieter Unrecht tut, weil die persönliche Aullassung
über ganz nebensächliche Punkte schon das Zünglein der
Wage zugunsten des einen oder anderen Bieters zum
J\usschlagen bringt. - (Schluß rol~t.)

1\dlerl!estell eine durchschnittlich elwa 50 m breite 1\uslall
straße neu anzulegen, soll nunmehr dadurch verwirklic~t w~r
den, daß als Fortsetzung der Wiener -Straße un~ der teilweise
die Neukölln - Trept ower Grenze bildenden Kiefholz - Straße
auf der westlichen Seite der Görlitzer Bahn eine Straßen
anlage geschaffen wird, die nach Ueberschreitung des Teltower
Stichkanales die Königsheide durchläuft, zum Johannisthaler
Flugpletz fUhrt und dann die Vororte 1\dlershof und 1\lt-Glie
n icke unter Hrcuzung des Teltow - Kanales durchquert, um in
der Nähe des Bahnhofes Grlinau an der Falkenberg-Bohnsdorler
Grenze weiter sUdlich zu gehen und schließlich in Hön igswuster
hausen zu enden. -

Für den cubau des Honservatoriums für Musik in Höln,
de ssen Inengrülnehme in diesem Herbst durch den Kriel! ver
hindert wurde, sind bisher aus Sammlungen unter Musikfreun
den der Stadt 352400 M. zusammen gekommen. Den 80000 qm
großen Beuplatz zwi schen Kanal- und Everhard-Straße hat die
Stadt zur Verltlgung ge stellt. Das s, Zt, erlassene Preisaus
schreiben unter den 1\rchitekten Deutschlands IUhrte bekannt
lich zu keiner klaren Entscheidung. Es wurde kein r. Pr. ver
teilt, dafUr kernen zwei 11. Preise zur Verteilung, von denen
ßrt. Harl 11\ 0 r i t z in Köln den einen erhielt. Ihm ist nach
mehrfacher Umarbeitung des Planes der 1\uftrag vom Vorstand
de Hon servatoriums erteilt worden. -

Wettbewerbe.
In einem Wettbewerb betr. Entwürfe für die Umge

staltung des Hauptpost- Gebäudes in Essen an der Ruhr,
vom Oberbürgermeister in Essen für Bewerber des Stadt
und Landkreises Essen erlassen, wurde ein I. Preis nicht
verteilt. Ein 11 . Preis von je 800 M. liel den Entwürlen • U9"
der .Kölnischen Boden-Aktiengesellschalt Essen" in Ver
bindung mit dem kgl. Brt. Kerl Mo r i t z in Köln, sowie des
Architekten Prolo Edmund Körner in Essen ZU.-
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ist soweit wir Kenntnis davon erhielten,lür hervorragende
Ta'ten an folgende l\ngehörige unseres Faches erfolgt:

Die Verleihung des
im ölke r-
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Städtebau in Rom."

traß en-Tunnel Umberto J. in Rom,

--=

Von l\rchitekt Otto Bü n z in Berlin. lIi er zu die 1\bbi1dun~en S. 833: und aJ~.

och drängt s ich der römische Ver
kehr durch das mittelalterliche enge
Straßennetz. Bald sollten auch hier
die neuzeitlichen Verkehrsforderun
gen in Erfüllung gehen. Der Bebau
ungsplan vom Jahre 1910 zeigt eine
Reihe von Straßen - Durchbriichen,
deren leider spitzwinkelige Rnsätze
zum Teil bereits fertig gestellt sind.

Eine besonders schwierige Ruf
gabe haben derVerkehrstechnikerund der f\rchitekt in die
sem Falle zu lösen. Unzählige feine Privath äuser, Pa läste,
öffentliche Gebäude, Kirchen, Denkmäler, Brunnen und
Baumbe tände, sowie hervorragende Platz-RnJagen ver
langen nach größtmöglicherSchonung. Esgill,d ie bes ten
kUnsllerischen Werte sorgfältig zu erhallen und neu
zu entfalten. Eine Reihe italien isc her Fach leute arbeiten
mit voller Hingabe Iür das große Erbe der Römer. Diese
klar sehenden J\\änner wollen das Wertvollste vor der
drohenden Zerstörung retten und es ist zu hoffen, daß
noch in letzter Stunde die Neubearbeitung des v ö IIi g
ungenUgenden Bebauungs p lanes erfolgt.

Welche bedeutungsvollen kiinstlerischen Werte un
ter anderem auf dem Spiel stehen, das soll der P IanS. 832
mit den Rbbildungen f\, B. C und 0, S. 834, zeigen.
Recht s auf dem Plan, dort wo die f\ bb. R den Blick in den

traßentunnel (Traforo) Umberto I gibt, wird die Via de i
Tritone von der Via due MarceIIi und der Via S. Giu-
eppe gekreuzt. Verkehrstechnisch entsteht an dieser

äußerst stark belebten Straßenkreuzung ein Gefahren
punkt erster Ordnung, während die ästhetische Wirk
ung der vielen spitzwinkeligen Gebäude-Ecken vernich-

0) Verglei che hierzu die entsprechenden l\usfllhrungen in den
j umm ern 83 und 84, owie 101 dieses Jahrgange . .
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wahrhaft barbarischen J\bsichten. Sicher steht die
Mehrzahl der Römer diesen drohenden Gefahren
ahnungslos gegenüber und sicher ist es auch, daß
die Vertreter von Stadt und Regierung die Folgen
des drohenden Unheils nicht übersehen können.
Stolzes Rom, schon beginnt die Spilzhacke das ver
nichtende Werk! Die bisherigen Proteste und öHent
liehen J\nklagen konnten die Blinden nicht sehend

machen. Der Plan Seite 833 gibt
einen Ge gen vor s chi a g zu
dem Plan I. J\ls Einsatz für
den Gewinn wird gefordert:
Die Loslösung der Fontana die
Trevi von dem Palazzo Poli. Die
Niederlegung der rechts daneben
stehenden guten Kopiarchitektur
bei 1, sowie der J\bbruch der links
neben der Fontana di Trevi gelege
nen Kirche S. M.in Trivio. Weilere
Denkmäler von Bedeutung werden
nicht nachteilig berührt.

Gewonnen werden fol
gende künstlerische Wer
te: Die Schonung der Piazza di
Trevi (J\bbildung B, Seile834), die
Schwibbogen -Verbindungen zwi
schen der Fontana di Trevi un d
dem Palazzo Poli, die Erhaltung
der Piazza S. Ignazio (J\bbildg. C,
Seile 34), die begrenzte J\ufschlie
ßung derTempelfront an der Piaz
za di Pietra, die OeHnung der

e vollen schönen Wirkung nach der
~ Piazza di Monte Cilorio, die Kir
.c ehe S. M. in J\quiro stellt sich
~ dankbar in die Straßenbild - Wir
~ kung und die Piazza della Roton
'ti da (J\bbildung D, Seile 834) emp
'2 fängt eine dem Pantheon entspre
;g chende große Form, während die
~ Kirche S. M. h\addalena den Rah-
-g rnen dieses Platze erfreulich be
~ reichert.
~ Die verkehrstechnischen Vor
Vi züge zeigen sich in der Verbrei

terung der Via Marco Minghetti;
dort öHnet sich den Wagenführern
und den Fußgängern eine all eili
ge klare Uebersicht. Ferner i t die

N weilräumige Verbindung mil der
,; Piazza di Monte Cilorio ehr will
:l:l kommen und die Vergrößerung
.B der Piazza della Rotonda gibt Ge
Olegenheil zur ruhigen Sammlung
:;;: der trömungen, während der dort
~ im Plan 1 nach link \ eiler Iüh
~ rende scharfe Knick fortfällt. Fer
rt: ner ist der für das neue Straßen
g land erforderliche Flächen -1nhalt
:> geringer, wie im nebenstehen
E den Plan der römi chen Stadt
~ Verwaltung.
.:: Die vorher gegangenen Be-

trachtungen ("Deutsche Bauzei
tung", Jahrgang t914, No. 83, 4
und 101) mil diesem drilten Beilrag
zeigen nur einen winzigen Bruch
teil von dem unheilvollen Bebau-
ungsplan. F\us den angeführten
Einzelheilen geht jedoch zur Ge

nüge hervor, daß das stolze Erbe der Römer
nicht mehr den ersten Platz u n te'r den Kunst
stätten einnehmen wird, wenn das Zerstö
rungswerk auf der vorhandenen Grundlage
fortschreitet.

Im SUden Italien wird die pompejani ehe Kul
tur mit einem ungeheuren Ko ten - Hufwand wieder
geboren und zur gleichen Zeit gräbt man dem
stolzen Rom das Grab! -

Piazza di Trevi durchbohrt und aufgelöst. Das be
deutet eine Vergewaltigung der glanzvollen
Fontana diTrevi und derKircheS.S. Vincoli e J\na
stasio. Weiter, bei dem Bilde C, an der Piazza S. Ig
nazio, wird eine Gebäudegruppe von ganz seltener
Eigenart fortgefegt. Weiter, bei dem Bilde D, wird
die Piazza della Rotonda, vor dem Pantheon, im
Kerne erschüttert.

J\uf dieser kurzen Wegstrecke begegnen wir

tend ist. Dieser einschneidende Fehler ist nicht mehr
gut zu machen, ?a die stark mark~er~en neuen Bau
lIuchtlinien bereits bebaut smd. Mit dieser Neubebau
ung liegt der J\nsatz Iür den nach Westen gerichte
ten Straßen - Durchbruch fest. Folgen wir diesem
schraffierten Durchbruch, so ergibt sich das Nach
stehende:

Bei dem Bilde B wird die räumliche Wirkung der
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Der engere Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein neues Gerichts
Gebäude für New-York.
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IIicrzu cine Bltdb eila ge, sowie dic l\bbildungcn S. 835 und 837.

ir haben im 11. Halbband des weckt wurden. Man kann hierin den Einflu ß der
jahrg. 1913 unserer Zeitung, Schule der schönen Künste in Paris und der in ihr
S. 729 Il., sowie im l. Halbband gepflegten römischen Ueberlielerung erblicken. 
des jahrg. 191 4,
S.291,unterWie
dergabe von l\b
bildungen über
den bemerkens
werten Wettbe

werb beri chtet, der in New - York
um Entwürfe für ein neues Gerichts
gebäude ausgetragen wurde und mit
seinem überraschend glänzenden Er
gebnis laut gegen die Stimmen spricht,
die sich in der letzten Zeit zur Bekämp
fung des Wettbewerbswesens über
haupt vorgewagt haben. Wir tragen
den Veröffentlichungen der beiden ge
nannten Stellen heute noch eine l\rbeit
nach, die sich in der Gesamt-l\uffas
sung dem Entwurf des l\rchitekten
Kenn eth M. Mu rc h is o n in New-York
nähert , der in No.30vom 15.April 1914
dargestellt ist. Hier ist dem charakte
risti schen Hochbau des Stadtbildes von
New-York soweit Folge gegeben wor
den, als aus dem T -förmig entwickel
ten Grundriß ein kleinerer Bruchteil
als turmartige Lösung hochgeführt
wurde, während der größere Bruchteil
als Flügelbauten mit Säulenstellungen
nach der Art der Lagerung des Palast
baues der italienischen Renaissance
und mit Anklängen an die römische
Antike in breiter Masse liegen blieb.
Erh ebli ch weiter ist in dieser Bezie
hung der Entwurf des l\rchitekten
H. van Bur e n in New-York gegangen,
den wir auf der Bildbeilage zu dieser
Nummer, sowie in den l\bb. S.835 und
837 wiedergeben. Er beschränkt sich
bei verwandtem Grundriß nicht auf
eine turmartige Hochführung eines
kleineren Teiles, sondern entwickelt
den gesamten Bau zur Höhe von 16Ge
schossen und krönt diese Masse ledig
lich durch einen mittleren tempelarti
gen l\ulbau mit pyramidenförmiger
Endigung als Betonung des organi
schen Zentrums der Anlage mit drei
Flügeln. Dadurch entsteht eine nach
der Höhe entwickelte Baumasse, die
nicht vorteilhaft den Grundsatz der
hohen Geschäftshäuser der Haupthan
delsstadt der nordamerikanischen
Union a uf das Monumental-Gebäude
überträgt.

In der Grundriß-l\nlage wie im
Aufbau folgt auch dieser Entwurf den
antiken Ueberlieferungen, die im letz
ten jahrzehnt inder Union eine so breite
Aufnahme gefunden haben und mit zum
Teil virtuoser Meisterschaft wieder er-

Die neueren Bes trebungen zur Beseitigung der Schäden im Verdingun gswesen.
Von Mal(islrals-ßaural H. Win le r s ie i n in Charlollenburg. (Sc hluß .)I11 och wir sind ganz davon abgekommen, in

welcher Weise nun eigentlich die Verwaltung

~
bei der Festsetzung de s angemessenen Preises
verlahren soll. Da die Sachverst ändig en zur
Wahrung des Unternehmers tandpunktes da

- sind, so bleibt der Verwaltung naturgem äß die
Wahrung ihr es eigen en Vorteiles. Sie muß also so vor geh en ,
wie jeder ve rs tä ndige Käul er, der sich zunäch st möglich st
na ch Preisen erkundigt. Eige ntl ich ist da s ja au ch der

24. Dezember IlJ14.

Zweck der Verdingungen. Die Verwaltung will durch sie
die au genblicklich üblichen Preise lest steIlen. l\ber wäh
rend jeder sonstige Käul er sich an der Hand der ihm be 
kannt ~ewordenen Preise überlegt, wa s er zu tun hat, so ll
da s bei Verdingungen na ch Dr. Ebe rle verboten werd en,
der Häuler soll vi elmehr scho n vorher den übli chen Pr eis
lestl egen.

Ja, um all es in der Welt, wo so ll denn aber die Ve r
waltung ihr e Wissen schalt herbek ommen? Aus eige nem
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l\nsicht der Piazza di Trevi.

l\nsichl der Piazza di S. Ignazio.

l\nsicht der Piazza della Rotonde,

Städtebau in Rom. Von l\rchitekt Dito BUn z in Berlin.

ihren eigenen Wohnsitz noch die nötige Sachkenntnis zu
trauen; wie ist es aber nun in dem Fall, wenn auch l\uswär
tige sich an den Verdingurigen beteiligen? Gewiß, man
soll sogar heute auch die einheimischen Unternehmer be
vorzugen, aber eine gänzlich strenge l\bschließung nach
außen hin ist heute selbst in China nicht mehr möglich,
viel weniger bei uns. Man kann in vielen Einzelfällen

ganz unmöglich alle l\uswärtigen
ausschließen. Wie steht es aber dann
mit dem angemessenen Pre~s? ;:;0)1
nur der Preis nach den einhcimi
sehen Verhältnissen gelten? D.as
käme einer chinesischen l\bschlle
ßung gleich. Wenn aber nicht, wel
cherSachverständige und in welcher
Weise soll er den angemessenen
Preis ermitteln?

In irgend einer Ware, sagen wir
in Ziegeln, ist bedeutend mehr er
zeugt worden, als l\bsatz war. Die
Besitzer müssen sämtlich unter dem
Selbstkostenpreis verkaulen, nur
weil sie sonst durch den Zinsverlust
noch größeren Schaden erleiden
würden. Soll dann die Verwaltung
etwa dem teuersten l\nbieter den Zu
schlag erteilen, weil dieser ja wenig
stens dem angemessenen Preis, der
nämlich auch einen angemessenen
Gewinn zuläßt, am nächsten steht,
oder soll die Verwaltung womöglich
den Preisunterschied selbst noch
drauflegen? Es wäre das streng ge
nommen nur die notwendige Folge
des .angemessenen Preises" und sei
nes Zweckes. Daß das aber viel zu
weitgehend und undurchführbar ist,
liegt klar aul der Hand. Will man der
artige, vielfach unverschuldete Ver
luste ersetzen, so könnte das in Zu
kunft wohl nur aul dem Wege einer
l\rt Selbstversicherung gegen Kurs
verlust geschehen.

Dr. Eberle sucht auf Seite 9 sei
nes zweiten chriltchens .Die Hand
habung des angemessenen Preises"
den von anderer Seite gemachten
Einwand eines Falles zu entkräften,
der umgekehrt liegt: Ein Unterneh
mer hat lrüher billig Kupler einge
kauft und kann deshalb billiger lie
fern, als die anderen. Dr. Eberle
schreibt hiergegen: .Der Einwand
trillt nicht zu, denn der Bewerber
kann seinen Gewinn ohne die Liele
rung realisieren und braucht dazu
nicht die l\rbeit umsonst zu machen.
Es ist nichf glaubhaft, daß er dem
Staat etwas schenken will und wenn
er so unklug wäre, den durch die
Kupferkonjunktur gemachten siehe
~en Gewinn auls Spiel zu setzen,
indem er das Risiko der l\rbeit über
nimmt, so würde der Staat nicht
ethisch richtig handeln wenn er das
i\ngebot annimmt usV:.~.

Diese Entgegnung ist nicht recht
klar. elbstverständlich kann man
und soll man nicht verlangen dür
len, daß der Unternehmer dem
Staat etwas schenkt. Darum han
d~lt e.s si~h aber auch garnicht. Tat
sachlich Ist der Unternehmer weil

~:I=i!ile~~~~~~~~lllllillill~illil e'.' das Kupler seinerzeit urd 30%~!llIger~ekaufthat, wohl in der Lage,?T'799 lur l\rbelt und Lieferung zusammen
;;;;::~ ein l\ngebot abzugeben, das bedeu

tend .unter dem nach der heutigen
Marktlage angemessenen Preise" ist,
und er verdient dabei immer noch
bedeutend mehr als jeder andere, der

. das Kupler erst kaulen muß. Wenn er
~abel nun glaubt von den 30% Gewinn einige Hundertstel
heber. aulgeb~n zu sollen, so tut er das selbstverständlich
~u scmern eigenen Vorteil, weil er fürchten muß, daß
Ihm das Kupfer sonst zu viel Zinsen Iressen wird.

. Die anderen Einwände, die ihm zu Ohren gekommen,
weist Hr. Dr. Eberle dadurch ab, daß seine achverstän
digen chon von vornherein die günstigeren l\rbeit •

I o. 102-103.

Wissen heraus ist keine Verwaltung imstande, über alle
Preisschwankungen aul dem Laulenden zu sein, wenig
stens nicht so genau, wie es erforderlich ist, um nach dem
oben vorgeführten Beispiel Ungerechtigkeiten zu verhüten.
Dafür ist unser heutiges Wirtschaltsieben viel zu ver
wickelt. Da müßten ja nun wieder die Sachverständigen
helfen, aber sie urteilen ja nach ganz anderen Gesichts-

punkten und ihre Preisannahmen müssen deshalb notge
drungen von denen der Verwaltung in den meisten Fällen
abweichen. Kurz, wir drehen uns bei dem ganzen Ver
lahren im Kreise.
. Bei den bisherigen Erörterungen sind noch einige Ge

sichtspunkta al;l.ßer acht gelassen, die nachgeholt werden
mogen. Man konnte den achverständigen immerhin für
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Perspektivische l\nsicht von Suden und Lageplan (unten).
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arten und die besten
Bezu~squellen in den
Verdingungs - Unterla
gen zuml\usdruck brin
gen würden. In den bei
den von ihm angeführ
ten Fällen mag das ge
legentlich zutrellen, ob
das aber immer der Fall
sein wird, muß doch
sehr stark bezweifell
werden, denn selbst der
tüchtigsteSachverstän
dige kann nicht das
ganze Wissen seines
Faches in sich verei
nigcn, das ist wiederum
wegen der Unzuläng
lichkeit des Menschen
undenkbar.

Eine weitere Schwie
riRkeit bei allen Zu
schlägen wird durch den
~angemessenen Preis"
nicht nur nicht vermin
dert, sondern nur er
höht. Es betrifft das die
zahlenmäßigen Grenzfälle. In seinen Leitsätzen ( . 24)
kommt er zum chluß .selbst dazu, daß als gleich l\nge
bote gellen sollen, die weniger als 5 % von einander ab-

24. Dezember 1914.

weichen. Hiermit trägt
er letzten Endes also
doch der Unterschied
lichkeit seines ~an

gemessenen Preises"
Rechnung. Was ge
schieht nun aber mit ei
nem l\ngebot, das 5,1%
oder 5,5 Ofn abweicht.
Gewiß, schließlich muß
einmal eine feste Gren
ze eingehallen werden,
wenn nur der Punkt
selbst, von dem aus
diese Grenze bemes
sen wird, mathema
tisch lestliegen würde.
So aber bringt die auf
persönlichem Empfin
den beruhende Festset
zung des angemesse
nen Preises schon bei
einem Schwanken von
O,IOfn und weniger ein
ehrlich abgegebenes
l\ngebot zu Fall.

Bei dem bisher Ge
sagten sind stets nur derart ehrlich abgegebene l\nge
bote vorausgesetzt; anders geartete müssen selbstver
ständlich, sobald ie nur irgendwie als solche erkannt
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werden, ausgemerzt werden. Dr. Eberle glaubt a~er
durch seinen Vorschlag auch noch das erreichen zu kön
nen daß er dadurch dem ehrlichen Unternehmer die
ot~endigkeit nimmt, une~1rlich..z~ wer~en. Das n:!uß

auch noch auf andere Welse möglich sem, ~onst sahe
es trübe in der Welt aus. Wenn er aber weiter glaubt,
daß er auch dem Unehrlichen glaubt das Handwerk legen
zu können, so kann diese Hoffnung leider nicht get~ilt

werden. Der Unehrliche wird, solange er noch ehrhch
scheint, auch nach dem angemessenen Preis ~ines Zu
schlages teilhaftig werden können und ob ~r nicht dann
ebenso das möglichst Schlechte liefern wird, als wenn
er den billigsten Preis bekommt, dürfte doch mehr als
wahrscheinlich sein.

Gerade wegen der oben <:~wähnten .Grenzfälle" s.ollten
von vornherein alle Vorschlage abgelehnt werden, die den
Zuschlag an irgend eine rechnerisch ermittelte Zah!en
größe binden. Sie machen den Zuschlag mehr oder we!llger
vom Zufall abhängig und müssen dazu führen, ehrlichen
l\nbietern Unrecht zu tun. Die Verwaltung muß frei von
allen derartigen Fesseln blei~en, und sie kann ~s a.uch,
wenn sie vor dem Zuschlag die l\ngebote und die BIeter
in gewissenhaftester Weise einer Prüfung unterzieht. Das
muß geschehen, und wenn das geschieht, so werden nur
solche Fehlschläge noch vorkommen, die durch die
menschliche Unvollkommenheit entschuldbar und bei je
dem Verfahren unvermeidlich sind.

2. Die Sach ve rs tä n d igen.
ach den Vorschlägen des reichsdeutschen Mittel

stands-Verbandes sollen Sachverständige mitwirken bei
der l\ufstellun~ der Verdingungs-Unterlagen, bei Fest
setzung des angemessenen Preises, bei der l\bnahme
der l\rbeiten und Lieferungen. Der Verband will also
stets nur eine Beihilfe, eine gutachtliche Tätigkeit, und
er bekämpft in schärfster Weise die weiter gehende
forder~ng des Hansabundes, daß die Sachverständigen
Ihrerseits den Preis festsetzen sollen. Er will also in die
sem Punkt der Verwaltung die volle Verantwortlichkeit
überlasscn ; wie sehr er aber im übrigen durch die Zu
ziehung der Sachverständigen die Verantwortlichkeit un
tergräbt, übersieht er. Es mag ja hier und da vorkommen,
daU es der Verwaltung an der erforderlichen Sachkenntnis
fehlt, aber diese einzelnen Fälle rechtfertigen es durchaus
n~ch nicht, der Verwaltung das Sachverständigen-Urteil
ganzhch abzunehmen, dann müßte doch erst erwiesen
werden, daß der Handwerker selbst in allen Fällen ein
besserer Sac~verständiger ist. Ein solcher Beweis kann
aber .~ch.werhch erbracht werden. Die Kunst des Sach
ve.rstandlgen mu.ß der.Handwerker ebenfalls erst erlernen,
rI?lt der Kenntnis seiner Handwerksregeln ist es noch
r!Ch.t abgetan. Das hat auch Dr.Eberle bereits eingesehen;
ur Ih~ Ist des~alb eine der Hauptaufgaben der Verdin

gungsamte.r, die S!1chverständigen für ihre besondere
l\ufga~e emzuarbelte!l ' l\lle Sachverständigen müssen
aber nicht nur erst, wie er sagt, lernen, sich in die l\nfor
derungen und .l\uff.~ssungen der Beamten hinein zu den
ken, sondern sie m.~ssen vor allem erst lernen, eine Sache
durchau unparteiisch zu beurteilen. Diese Kunst hat
mit ihrer Handwerkstüchtigkeit gar nichts zu tun. In der
l\usübung der ach verständigen-Tätigkeit werden sie des
halb durchaus nicht weniger oft versagen, als der Beamte.

ur wenige Handwerker sind überhaupt zu einem solchen
l\mt geeignet und diejenigen, die es sind, werden sich
vielleicht nur selten dazu bereit finden, und zwar nicht
nur, weil sie dann selbst auf l\rbeit verzichten müssen,
sondern auch aus anderen Gründen: Muß der Beamte
schon in dieser seiner Tätigkeit viele l\nfeindungen über
sich ergehen lassen, so hat der Handwerker von seinen
eigenen Fachgenossen deren noch viel mehr zu gewärti
gen. Tatsächlich kommen deshalb auch schon jetzt die
Klagen, daß sich nicht genügend Handwerker zur Ueber
nahme eines solchen l\mtes bereit finden.

un bedenke man aber, wieviel Tausende und aber
Tausende von Sachverständigen nötig werden, wenn man
den Vorschlag wirklich im vollen Umfang durchführen
will. Und selbst diese Tausende haben ihre l\ufgabe
nicht jeder mit ein paar Stunden Ehrenarbeit erfüllt. Ohne
eine Entlohnung in irgend einer Form wird es auf die
Dauer also gar nicht abgehen. Ja, bei größeren Behörden
müßte der einzelne Sachverständige derart in l\nspruch
genommen werden, daß er zur eigenen l\usübung seines
Handwerkes kaum noch kommt. Ist es aber erst so weit,
so wird es nicht lange dauern, daß er kaum noch als im
Beruf stehend betrachtet werden kann; er ist für den Un
ternehmer nichts anderes mehr als ein Beamter, dessen
Befugnisse indessen innerhalb des Beamtenkörpers sehr
schwer festzulegen sind und zu ständigen Streitigkeiten
Veranlassung geben werden.
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l\ber auch in die Unternehmerverträge ist die Stellung
eines Sachverständigen rechtlich nur schwer einzufügen.
Natürlich soll der Sachverständige kein Urteil fällen, son
dern sich nur gutachtlich äußern. Soll nun die Verwaltung
an die Befolgung dieses Gutachtens einseitig ge~unden
werden sodaß sich die Beamten vollständig ihres eigenen
Urteils 'zu begeben hätten? Das dürfte entschieden zu
weit gehen. Rber noch weniger wird man den Unt~~neh

mer daran binden können, daß er unter allen Umstanden
sich dem Gutachten des Sachverständigen fügt und auf
jedes weitere Rechtsmittel verzichtet. Je weniger man
die Verbindlichkeit des Sachverständigen-Gutachtens zum
l\usdruck bringen kann, um so weniger kann auch von
einer Verantwortlichkeit des Sachverständigen die Rede
sein. Was soll aber denn schließlich ein Sachverständiger,
dessen Gutachten weder für die Parteien verbindlich, noch
der selbst irgend wie ver.antwortlich gemac~t 'Yerden
kann? Verantwortlich bleibt letzten . Endes e1f?zlg..u.nd
allein doch nur der Beamte. Hat nun hie und da die Fähig>
keit eines Beamten, eine Leistung oder Lieferung richtig
zu beurteilen zu wünschen übrig gelassen, so ist das bei
der Mangelh~ftigkeit aller unserer menschlichen Einrich
tungen noch lange kein Grund, statt dessen eine ganz
neue Einrichtung zu schaffen, von der schon jetzt behauptet
werden muß, daß sie weit häufiger versagen wird und
weit größere Mängel und Schwächen haben wird, als die
bisherige. .

Wo wollten wir hinkommen, wenn wir jede Sache, die
mit einem Mangel behaftet ist, über Bo~d werf.en.wü~den
und durch eine neue ersetzen? Ist es nicht weit richtiger,
ein Uebel an der Wurzel zu fassen, anstalt es an und für
sich zu belassen und nur die schlimmen Folgen des Uebels
abzuschwächen? Ist die Sachkenntnis der Beamten wirk
lich ungenügend, so setze man auch hier den Hebel an
und suche ihnen eine bessere l\usbildung in dieser Bezie
hung zugeben; man wird mehr erreichen müssen, als du~ch

Vorschläge, die das Uebel auf sich beruhen lassen, wie es 1St.
Was die l\nforderungen betrifit, die an die Beamten

in dieser Beziehung zu stellen sind, so kann ich mich voll
ständig auf das beziehen, was La n g sagt. Dieser gibt in
ausführlicher Weise zunächst eine geschichtliche Darstel
lung der gesamten Fragen über das Verdingungswesen.
Er meint, und wohl nicht mit Unrecht, daß die Baubeam
ten diesen Fragen viel zu wenig Beachtung schenken.
Er bringt die wichtigsten Stellen der Reden, welche bereits
im Reichstag über diese Fragen gehalten worden sind; er
bringt in ausführlicher Weise die Bestrebungen des reichs
deutschenMittelstands-Verbandes und des rheinisch-west
fälischen Tischler-Verbandes; er bringt den Elberfelder
Bericht über das Mittelpreis-Verfahren und die neuen Be
schlüsse der Dresdener und Karlsruher Stadtvertretung,
welche im Wesentlichen auf dem Boden des reichsdeut
schenMittelstands-Verbandes stehen, und er bringt schließ
lich über die frage der Sachverständigen und der Verdin
gungsämter wertvolle eigene l\eußerungen, von denen
Nachstehendes im Wortlaut Platz finden möge:

.Der Baumeister muß soweit auf allen Gebieten des
Bauhandwerkes Sachverständiger sein, daß er unter nor
malen Verhältnissen bei der Veranschlagung, der Ver
gebung und der l\bnahme von Bauarbeiten und liefe
rungen der Mitwirkung von Spezial-Sachverständigen ent
raten kann; er muß aber auch so weit volkswirtschaftlich
,,:orgebildet sein, daß er sich jederzeit über die wirtschaft
liehen Fo.lgen seiner Maßnahmen klar ist.

Damit soll natürlich nicht gesagt sein daß der Bau
Beamte unter allen Umständen sich als uniehlbar und er
haben ü~~r die Spe!ialkennlnisse tüchtiger Handwerks
me!ster !uhlen soll, Im Gegenteil wird jeder tüchtige Bau
mel~ter m allen s~lteneI.1 un.d besonders schwierigen Fäl
len, in denen er SIch kein SIcheres Urteil zutrauen kann
sich gern die praktischen Erfahrungen von Speziali te~
z';1nutze machen. Das ISt aber etwas ganz anderes als die
Vielfach geforderte offizielle Mitwirkung des Unternehmer
tums bei allen Einzelfragen.

l\n si~h wäre es ja sehr bequem für den Baubeamten,
wenn er die ganze schwere Verantwortung seines l\mtes
auf die .Sachverständigen" abwälzen könnte und wenn
er statt in rastloser l\rbeit und in ständigem Kampf mit
de.n technischen und menschlichen Unzulänglichkeiten
sein Werk durchzusetzen, lächelnd zusehen könnte, wie
sich die Unternehmer unter sich über all' das, was ihm
bisher so viel Kopfzerbrechen verursacht hatte, friedlich
einigen oder - veruneinigen würden I Das würde aber
statt zur Gesundung zur allgemeinen l\narchie führen, zum
Zerfall der Baukunst und zum Ruin des Bauhandwerkes.·

3. Die Verdingungsämter.
Muß man dem Vorschlag der Einführung von ach

verständigen insofern entgegen treten, al die Unter-
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nehmer in ein Gebiet der Verwaltung übergr eifen wollen , wend en, als sie inn erhalb des Handwerkerkreis es durch
da s ihnen nicht zugestanden werden kann , so ist gegen Belehrung, durch gemeinsames Vorgehen usw. wirken
die Verdingungsämter wen igstens insow eit nicht s einzu- so llen. Hier mögen sie tatsä chlich ein reiches Feld der
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Tätigkeit haben, einerseits, um den einzelnen Handwer
ker besser vorzubilden und auszubilden, anderseits aber
auch, um dem kleinen Handwerker im Kampf gegen Fa
brik und Großindustrie beizustehen. Die heutige Zeit
drängt auf Zusammenschluß der wirtschaftlichen Kräfte
und so bleibt auch für die Handwerker im Kampf um ihr
Dasein nichts weiter übrig, als sich wirtschaftlich zusam
men zu schließen.

Namentlich in dieser letzteren Beziehung hat man
vorgeschlagen, daß nicht nur Innungen oder Genossen
schaften als Unternehmer bei Verdingungen selbst mit
bieten, sondern auch daß sich zu je einer bestimmten Ver
dingung freie Arbeitsgemeinschaften oder Lieferungsver
bände bilden, die nur den Zweck haben, unter Führung
des Verdingungsamtes sich um einen bestimmten Auftrag
zu bewerben und ihn gemeinschaftlich auszuführen.

In der letzteren Tätigkeit liegt aber schon eine große
Gefahr für die Verdingungsämter, die auch selbst der
rheinisch - westfälische Tischlerinnungs -Verband, der ja
ebenfaUs die Aufgaben eines solchen Amtes zu erfüUen
versucht, nicht vermieden hat. Er teilt in seinem Bericht
auf S. 58 mit, daß er bei einer Ausschreibung der Eisen
bahn - Direktion Münster sich für die von ihm gebildete
Tischler- und Zimmerer- Innung Dorsten bei einer l\us
schreibung verwendet habe, aber leider ohne Erfolg, ob
gleich die Innung bei dem einen Los mit 4785,5 M. an
fünfter, bei dem anderen mit 3388 M. an dritter Stelle ge
standen haben. Die Nächstbilligsten hatten 4751 M. und
3305 M. gefordert. Bei so geringen Preisunterschie
den wird man, selbst wenn man die l\ngebote nicht näher
kennt, aus diesen Summen nicht den Schluß ziehen kön-

Literatur.
. "Deut~cher Baukalender" 1915: 48. Jahrgang. Drei

Teile. Tel.1 I: Tasc h e n b u c h , Tell 11: Nachschlage
buch, Tell. 111: Sk l~zenbuch. Ausgabe 1\: Teil I in
dunklem Einband, Tell 11 und 111 broschiert 350 M. Aus
gabe B: Teil I in rotbraunem Einband mit' Verschluß
Teil 11 und 111 broschiert 4 M. '

. Der ~Deuts~heBaukalender- , der bald in seinen fü n f
zl.!!sten jahrgang tritt und schon hierdurch seine Be
wahrun~ zeigt, ist lü~ jedes Mitglied des gesamten Bau
faches ein unentbehrliches Hilfsmittel im Büro wie auf der
Baustell~. Er enth~lt lür alle Wissensgebiete des Bau
faches d.le notwendigen Angaben in praktischer Form, so
daß er ein schnelles Aufsuchen der gewünschten l\ngaben
gestattet. Dem Zweck, daß das handliche Buch auch auf
der BausteU,; verwendet werden kann, entspricht die Be
handlu.ng seines Inhaltes, der auch ohne höhere wissen
~chaftlI~.he Anspruche verwertbar ist. In den 3 Teilen ist
In gedr.angtest~r Form dem Benutzer ein üherreiches
~'a~ehr!al~n die H~nd gegeben. Der ungewöhnlich billige

reis lerf~r empfiehlt den Kalander als ein willkom
menes Weihnachts-Geschenk. _

Vermischtes.
Bezug der De~tschenBauzeitung. Es ist bei der übli

chen Art de~ Bef~rderung der postalischen Kreuzband-
endungcn Im Brielbeutol nicht zu vermeiden, daß un

. ere. Zel~.ung bisweilen in etwas zerknittertem Zustand
In dl~ Hande der .Abonnenten gelangt, welche dieselbe
unmittelbar b e i unserer Expedition als Kreuz
ba nd send!1 ng. be s te Ilt. ha be n; die Briefträger pfle
gen auch bisweilen um die sO:tierten Sendungen Bind
fad~n zu schnuren, wodurch die größeren Formate ein
gen~sen werden. Um diese Beschädigungen bis zu einem
gewissen Grade zu vermeiden, empfiehlt sich der V e r
s.uch eIne!" Bestellung nach der Postzeitungs
l i s t e unmittelbar bei dem zuständigen Postamt
des ~ohn.ortes des Be.~teller~. Die Zeitung wird
dann I~ Zeitungsbellen befordert, leidet weniger, kommt
zug I e i c her Z e i t an und es tritt für den BesteUer noch
eine kleine Ersparnis durch den FortlaU des Betrages für
die Postanweisung ein. -

Beschießung der Rirchtürme. Durch die Tagespresse
g!ng folge~de in den ~Ti~es" ~i~dergegeb.eneAeußerung
emes englischen Artillene-OfflzlCres: ~Dle Beschießung
von Kirchtürmen und allen hohen Gebäuden ist unerläß
lieh. Es ist unsinnig, über die Zerstörung von großen
Gebäuden sich zu beklagen, gleichgültig ob es Rathäuser
Kirchen oder Fabriken sind. Wir beschießen sie gerad~
so gut wie die Deutschen. Die Olliziere beider Parteien
benutzen sie für Beobachtungszwecke. Jetzt geschieht es
in Frankreich, später kann es dem Kölner Dom ebenso
ergehen. Wir sollten lieber die lauten Klagen vermeiden
um nicht später für Scheinheilige zu gelten I" - '
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nen, daß die Angebote der Tischler - Innung gerade noch
annehmbar, die billigeren aber nicht mehr als angemessen
hätten von der Verdingung ausgeschlossen ~ erden müssen.
Trotzdem beklagt sich der Tischlerinnungs-Verband dar
über, daß die l\rbeit nicht an die Innung gefallen, ~ob

schon beim Los 10 die Möglichkeit ohne weiteres vorge
legen hätte, denn unter den drei Mindestfordernden steht
der Verwaltung die freie Wahl zu. Der Zuschlag konnte um
so eher erwartet werden, da ja die Bestimmung ausdrück
lich die Förderung der Arbeitsgemeinschaften vorsieht."

Dieser FaU zeigt deutlich, wie wenig selbst ein so
auf der Höhe stehender Verband in der Lage ist, unpar
teiisch zu urteilen. Nach den Bestimmungen steht der
Verwaltung unter den drei Mindestlordernden die freie
Wahl zu : der Verband schließt daraus sofort, daß der erste
und zweite Bewerber ohne weiteres ausgeschlossen wer
den müssen. Der Minister hat den Behörden die Förde
rung der handwerklichen l\rbeitsgemeinschaften emp
fohlen: der Verband fühlt sich sofort zurück gesetzt, wenn
seine Arbeitsgemeinschaft nicht jedem Anderen vorge
zogen wird. Daß die Behörde in den vorliegenden Fällen
den etwas billigeren Arbeiten bitter Unrecht getan hätte,
wenn sie sich auf den Standpunkt des Verbandes gestellt
hätte, der Gedanke kommt dem Verband anscheinend gar
nicht; er fühlt wohl auch gar nicht, daß er sich mit
derartigen Anforderungen das Zutrauen seiner Fachge
nossen sehr bald untergraben muß. Das wäre auch für
die Behörden nur zu bedauern, denn ein weise geleitetes
Verdingungsamt, welches lediglich bestrebt ist, zwischen
Behörde und Handwerk zu vermitteln, kann auch für die
Behörde nur von utzen sein. -

Zur Wiederbelebung der Haus-Inschriften möge ein
Beispiel aus Kassel dienen. Dort war einem Architekten
das Kriegsjahr 1914 Veranlassung, ein Haus durch folgen
den Spruch zu zieren:

1914.
In großer Zeit bin ich geschallen,
Wo deutsche Art und deutsches Schwert
Sich gegen eine Welt in Wallen
In blut'gem Kampfe neu bewährt.

Es wäre erfreulich, wenn die alte schöne Sitte der
Haus-Inschriften, die jetzt nur vereinzelt geL~t wird, einst
aber ein aUgemeiner Brauch war, wieder aufgenommen
würde. Denn eine nach Form und Inhalt gut gebildete In
schrift gleicht einem gut entworfenen und an der richtigen
SteUe sitzenden Ornament. -

Wett bewerbe.
Im Wettbewerb be tr. En twürfe für die Bebauung des

Gelän des des ehe maligen Badischen Bah nhofes in Basel
(verg\' S. 539 und 54/l d. j.) ist infolge des Krieges der
Termin vom 30. Nov . d. j. auf I. l\pril 1915 verlegt wor
den. Die Mitteilung ging uns erst unter dem 17. Dez. zU.-

Chronik.
eue städlische 8auten in Höln. Die Stadtverordneten-Ver

sammlung genehmigte kUrzlich den Bau einer stlldt. Sparkasse
in Köln-Deutz. Die Baukosten einschl, Stahlkammern sind auf
228000 M. veranschlagt, die Grunderwerbskosten betragen
58000 M. Genehmigt wurden ferner die Pläne fUr die Erwei
terung des SUdfriedhofes, Grunderwerb 131 000 M., gärtnerische
l\nlagen 110 000 M. und fUr einen Teil des neuen Friedhofes
(Ersatz Melaten), fUr den 596500 M. bewilligt wurden. -

Die Erbauung eines Hrebs. lnstitu tes in Wien ist dem Hofrat
Prof. OUo W a g n e r daselbst Ubertragen worden. Das Institut wird
si~h den neuen klinischen l\nstalten im 9. Bezirk anreihen.
DIe Bausumme wird gegen 1 Mill. Kr. betragen. _

1I\aßnahmen. zur Hebung der Bautäligkeit In Heldelberg. Der
:"tadt.rat von lleld~lberg beschloß, zur Hebung der Bautätigkeit
1!11 nächsten Frühlehr wegen Förderung verschiedener staet
hcher, ~auten Schritte zu unternehmen. l\uch soll der Frage
der \\ eiterlührung . des Rathau~baues und der Er teilung ein
zelner Hochbauten im neuen Fnedhof näher getreten werden.-

Ein neues Schulhaus In Bahllngen im Breisgau bildet mit
~em Wohnhaus fUr Lehrer in erhöhter Lage eine landschaft
hch sc~ön gelegen~ Rn.lage an den Osthängen des Kaiser
stuhles ; der Rundbhck Wird umsäumt von den hohen Schwarz
w~ldbergen des Kandel, Feldberl!". Schauinsland und Belchen.
Die Bauanlage wurde in 15monatlicher Rauzeit nach den Plänen
des R.rchitekten Martin Re i her in Freiburg i, Br, unter dessen
BauleItung ausgefllhrt mit einem Bauaulwand von 128000 M. -

Inhalt: Städtebau in Rom. - Der engere Wettbewerb zur Erlangun~
von EntwUrfen /Ur ein neues Gerichtsj(ebäude /Ur New-York. - Die
neueren ßestrebun/(en Zur ßeseili~un~ der Schäden im Verdingun~s
wesen. (Schluß.) - Literatur. - Vermischtes. - Wettbewerbe. _ Chronik. -

BiIdbeiIag~Wettbewerb Gerichtsgebäude für ew-York.
V~rlag der Deutschen Bauzeitu~G. m. b. H~ in Berlin..

FUr die Redaktion verantwortlich: I\lbert Hol m 11n n in Berhn.
lluchdruckerei Gust/lV Schenck IIchll!!. P. M. Weber in Ber/in.
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Entwurf zu einem Hindenburg-Turm an der Weichsel. l\rchilekt: Jas. Konert In Berlin-Halensee.

DEUTSCHE BAU,ZEITUNG
XLVIII. JAHRGANG. N2104. BERLIN, 30. DEZEMBER 1914.

Erhaltung der Runstdenkmäler in Belgien.
(Sc hluß a us No. 101.) Ili er zu eine Blldbella gc. sowie die I\ bbildunr:en Seite 812 und 843.

rr:?_m~~iii!51 n Lier , das in den Kämpfen um
1~1r.&~~r?I~~'~1 Rntwerpen schwer zu leiden ge

~1'Pr~1 1 habt, hat die spätgotische Gorn
~~~jl marius - Kirche doch nur ver
"'J,-. "..r.at' r.<WI hältnismäßig geringe Beschädi-

lL;Z;i~~tl gungen aufzuweisen. Sie ist
ersichtlich von bei den Seiten
beschossen worden und trägt

II-.r ~....""~~~~~I vielfache Spuren der aufschla
l.!:::::~======::;;;;:~ genden Schrappnells. DerTurm,
der als Beobachtungsstation unter Feuer genommen
war, zeigt nur an der Nordwestseite des letzten Ob~r
~eschosses eine große Lücke, an der Westfront Ist
dazu eine Granate unmittelbar über dem großen
Fenster durchgegangen .Rm Langhaus sind vor Rllem
am Chor und im südlichen Seitenschiff begrenzte Zer
störungen festzustellen. Im südlichen Seitenchor hatte
ein Geschoß das ganze Maßwerkfenster zerstört und
die Mauer darüber zertrümmert, doch sind auch diese
Schäden örtlich beschränkt und die provisorische
Rbdeckung und Dichtung wird sofort ausgeführt
werden wie bei den durch den Luftdruck mehr
noch al~ durch die Schrapnells beschädigten Glas
gemälden des 15.und 16.[ahrh, die. vorlä~Iige ~iche
rung und teilweise Verschalung. Die jesuiten-Kirchc,
ein großer barocker Saalbau mit Querschiff, hat durch
den Brand das Dach verloren. Die Orgelbühne. der
Hochaltar und der rechte Seitenaltar sind zerstö~t,
doch haben die Gewölbe gehalten und gestatten dl.e
sofortige Rnlage eines Notdaches. Das Rath~us mit
d Beffroi ist unversehrt erhalten, e~enso sind er
h:Ften die gotischen Hä~sergruppenhinter dem Ra.t
haus, wie gegenüber die Fassade des Brouwerhuis

it d n benachbarten barocken Fassaden.
rru I~ D i n a n t (S.827) haben ~ie ha.rten blal!grauen
Hausteinquader der schönen fruhl,{olischen LIebfrau
en _Kirche der Feuerglut erlfol.gr~l.ch stat~.dFeh~lt~n.
Der Brand hat das Dach vol skt~nb!g zet:gs or

b
un k a

mit auch den Helm des hohen ür isar I en aroc en

Hauptturmes. Die Gewölbe haben aber überall sich
standhaft bewährt. Von dem Dach der im Norden an
gebauten Sakristei ist das Feuer durch das Fenster
auf die Orgel im nördlichen Querschiff überge
sprungen und hat diese verzehrt. Durch die Hitze sind
gleichzeitig an der Nord- und Wes tse ite die meisten
Scheiben zersprungen. Ruch hier ist die no twen dige
Sicherung schon eingeleitet. Der Gottesdienst in der
Kirche ist sofort wieder aufgenommen worden.

Die übrigen Schäden an den Denkmälern des
nördlichen Belgiens sind geringfügiger Natur. In Den
dermonde, das nicht weniger als neunmal bom
bardiert und fortgesetzt von Deutschen und Belgiern
abwechselnd besetzt worden ist, hat die Liebfrauen
Kirche zumal an dem erst 1912 vollendeten Turm
helm viele Schrapnellspuren aufzuweisen. Das Rat
haus, das auf eine Rnlage vom Jahr 1336 zurückgeht,
aber nach Umbauten des Jahres 1740 in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrh. eine vollständige gotisierende
Erneuerung gefunden hat, ist völlig ausgebrannt,
doch s tehen die starken Mauern mit den Giebeln auf
recht und ge tatten die Wiederaufführung des Daches.
In R Ider s c hot sind in der Pfarrkirche die Wind
fänge an der ordseite und am Westeingang durch
Feuer zerstört, doch ist das Innere im übrigen er
halten; völlig unversehrt erhalten ist vor allem hier
wie in Lier der kostbare und überreiche spätgotische
Lettner. In Rio s t weist die riesige spätgotische
Marlins-Kirche vielfach Spuren von Schrapnells und
am Chorumgang zwei von Granaten herrührende
Löcher auf, doch sind alle diese Schäden leicht aus
zubessern. Daneben haben noch, zumal in der
weiteren Umgebung von Rntwerpen und vo r der
SchlachtIront in Westflandern eine Reihe von kirch
I!chen Gebäuden größere und' geringere Schäden er
litten, doch handelt es sich hier nicht um nationale
Denkmäler von irgendwie hervorragendem kunst
historischem Wert. Das Schicksal des heiß um
strittenen Ypern steht noch aus.
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Das sind die tatsächlichen Beschädigungen, die gesamten Bauten an der Grande PIace (S. 842 u. 843);
bislang an den nationalen Kunstdenkmälern Belgiens in Gen t, St. Bavo, St. icolas, St. Michael, das Gralen
zu verzeichnen sind - in keinem Fall völlige Ver- schloß (S. 827 u. 843); in Brügge (Bildbeilage) Notre
luste, in keinem Fall nicht wieder gut zu machende Dame und St. Sauveur, johannes-Hospital, Hallen
Zerstörungen. Und diesem Verlustkonto darl man und Rathaus; in Tournai die Kathedrale und St. Quen
doch einmal die Gegenrechnung gegenüberstellen tin; in Lüttich St. Croix, St. Paul, St. jacques, St. Mar
und aulzählen, was alles unberührt erhalten ist. Nicht tin; in 1\ntwerpen außer der Kathedrale jesuiten
nur in Löwen die sämtlichen übrigen Kirchen: Mi- Kirche und St. [acob, Rathaus und Haus Plantin
chaels-Kirche, jacobs-Kirche, Gertruden-Kirche, in Moretus; dazu die Kirchen, Rathäuser in Courtrai und
Mecheln die sonstigen kirchlichen Denkmäler, der Hai, in Soignies und Nivelles, in1\ ud e n a rd e (Bildbei
ganze Schatz von Werken der Spätgotik und der lage zu No. 100) und Leau, in Tirlemont und St. Trond.
Frührenaissance,dieTuchhallen, der ehemalige Palast 1\11 diesen Reichtum zu wahren und zu schützen hat
der Margarethe von Oesterreich, die Häuser an den die neue, in Verbindung mit dem General-Gouverne
Kais, sondern vor allem völlig unberührt sind die ment eingesetzte Zivilver valtung Belgiens als eine
Denkmäler der Hauptstadt Brüssel, der drei großen Ehrenpllicht erlaßt und noch zwischen den Schlach
llandrischen Kunstzentren Gent, Brügge, Tournai, die ten eine eigene Organisation zum Schutz der unbe
sämtlichen Monumente von Lüttich und vor allem weglichen und beweglichen Denkmäler geschaffen.
auch von 1\ntwerpen, wo allein das südliche Quer- Die um den Bestand dieser Monumente besorgten
schiflenster der Kathedrale durch eine müde verirrte Kreise der deutschen Kunstlreunde wie des 1\uslan
Granate getroffen ist, die nicht einmal deutliche 1\uf- des dürlen beruhigt sein und sich sagen, daß selbst
schlagsspuren aul dem Boden hinterlassen hat, unter den Unbilden des Krieges und selbst lür kurze
währendderhochragendeTurm,obwohIBewachungs- Zeit so kostbarer Kunstbesitz in der Hand der
Station, sorgsam vor Geschossen behütet worden ist. deutschen Verwaltung sicher aulgehoben
Unberührt erhalten sind in Br ü ss eiSt. Guduleunddie ist.-

Techniker im Kriege IIltJurch die , Deutsche Bauzeitung" Ii., vor eini- 10 'Tagen unterwegs waren bei strömendem ••gcn, loh
ger Zeit eine Mitteilun eines im Felde stehen- weiß nicht, ob da nicht der Schützengraben für die Leute

~~ ?en Le.t;tnant.s eines ~isenbahn-Regimentes, besser ist, denn dort hält der Selbsterhaltungstrieb Leib
~ 10 de,: uber die mangelhafte Versorgung der und Seele zusammen. Hier aber fällt dieser Faktor fort,

technischen Truppen im Felde mit Liebes- dagegen reibt die hohe Verantwortung, die Zugführer
gabe~ geklagt .wurde. Bei der Bedeutung (Unterolliziere) und Bremser (Mannschalten) tragen, sehr

gerade. der techmsch':!1 L.elstung im modernen Krieg auf. Gelenkrheumatismus und ähnliche Krankheiten sind
er~chemt das unverstandhch. Ich habe mich an einen für die armen Teufel an der Tagesordnung; wir haben
mlrbef.reundeten Leutnant einer zurzeitin Sedan stehen- an warmen Sachen alles herausgegeben, was da
den EIsenbahnbau - Kompagme .mlt dieser besonderen war; es war zu wen ig I Und wie wichtig es ist, daß die
Frage g~wandt und e~tn~hme. s~1Oer Rntwort folgendes: Unmenge von Zügen, die auf den Etappenlinien bis zur

it l~e~ne Kompagme Ist bis Jetzt auch sehr schlecht Front fahrcn, auch pünktlich eintreffen, bedarf keiner Er-
WI I~ esgab~n. beda.cht worden, wie alle Eisenbahn- wähnung, denn ordentlicher achsehub ist gleichbedeu-

ormationen, die Ich bisher getroffen habe. Wir gehören tend mit einer gewonnenen Schlacht ~
~e1Oem R:me,:korps an,.son?ern werden als selbständige Diese Zeilen geben ein lebendiges Bild von der schwe-

°dPa'hmen el.~mal dah1O! e!n.mal dorthin geworfen. Wäh- ren und verantwortungsvollen 1\rbeit unserer technischen
ren zu ~~se.fur Korps, DIVISIon,Brigade, Regiment usw. Truppen im Felde Sollten wir nicht versuchen, ihnen
~:~:"m\ ;Ird, ~ta~len wir daheim keine Stammtruppen Erleichterung zu b~schallen? Der Verfasser dieser Zeilen
geteil't :~rd~~s:. de ;t alle mit der Mo~ilmachung auf- möchte den Versuch machen. Da noch Erkundigungen
die auf die techl~is' h Ir haben ganz wemg Leute daheim, von ihm eingezogen werden, auf wclchem Wege die ge
machen und soll fe ßf JruPSten besonder~ aufmerksam dachten Truppenteile sicher in den Besitz der Gaben
an uns'vorbei und vorw~r t rom von LIebesgaben kommen, so bittet er, um keine Zeit zu verlieren, schon
Etappentruppen sind wir a~c~ ~!l den ~orpskommandos. jetzt diejenigen Herren, die bereit sind, ihn durch Zuwen
Feldeisenbahnchef des Hau t u~~~·t, wir unterstehen dem dung von Liebesgaben zu unterstützen, ihm diese Bereit
l\rbeit hat, daß für eine Li~b~sgab:~es, ter abe: so vI~1 willigkeit durch einige kurze Zeilen mitzuteilen. Geld oder
bleibt. Tatsache ist daß uns Eis wer ung nl(;ht Zelt Sachen sind gleich willkommen. Sobald die Erkundigun
so nd eren fast kein'eL iebesgabee; baf7.n Orn IbBe - gen einen sicheren Weg der Beförderung ergeben, wird er
der Bedarf an guter Wäsche usw bei zu. re ..en,o. wohl um Einsendung bitten. Ueber die Verwendung eingehen
vorne. Unsere Leute arbeiten b'ei wr;J ~I~ Wher Ist, als der Geld.beträge wird den Einsendern Rech;t!lng gelegt.
bei Regen und Schnee ohne Mant I d . n Iü etter, auch Er bittet alle Fachkollegen um rege Beteiligung.
beit hinderlich ist: oft rücken si e, er.Ja ur un~ere Rr- Dipl.-Ing. Hahn, Stadtbauinspektor.
der acht fort u~ Truppenzu"geeUnadßpe1O ~ndtmtussen in Rüstringen-Wilhelmshaven, Holtermann-Straße 23c.

, n rovran ransporte *
zu fahren. Ich habe leider zu wenig Zeit Ih . * *
schreiben wie schlecht erad' I, um nen zu . Nachschrift der Redaktion. Wir können uns der
daran sind die 8 _ 10Ta ~ e tdl~se ~rem~erkolonnen Bitte des Herrn Verfassers an die Rllgemeinheit unseres
fahren oh~e Ruhe und or~e~3ic~:v;~~11:~h1O-I~dhher- Faches .nur. anschließan, Die technischen Truppen haben
u. a. fo'lgenden Dienst mit meinen Leuten h~nf ~ adbe gerade 10 dlese~ I~rlege. eine Wichtigkeit und eine Bedeu-

ht : 7 bi b n ereman er tung erlangt, wie 10 kemem l<riege zuvor Und gerade
gern ac . morgens IS a ends 5 Erdaushubarbeiten für sie sollen leer ausgehen b . d II .'. t F"
einen Bahneinschnitt ; 5 - 10 Verladen von Befesti _. .... .. Cl er a. gememen pnva en ur
Material für die Front· 10 _ 3 morgens Nachtruhe?~nJ~ sor1e, dTle Sich 10 so schoner Welse unseren bewunderns-

Rbf h t ' B k I . '. r wer en ruppen zuwendet? Das darf nicht sein Daher
morgens a r von remser 0 onnen, die dann bis zu sei die vorgetragene Bitte nachdrücklich unterstUtzt! _

Der Wiederaufbau im Osten.

II~r'I".n großen Siege Hindenburgs in Polen Finanz at V I F'r v. e sen vom 10anzministerium und Land-
haben die Zuversicht verstärkt, daß nunmehr rat .Reg.-Rat Ku t sch e r vom Ministerium des Inneren,
die Leidenszeit der Bevölkerung in Ost- sowie .als V:ertreter der für einen Wiederaufbau 0 tpreu-

~
reuße n infolge des Einfalles der russischen ßens S d H'.. Im mne es eimatschutzcs eintretenden Ver-
treitkräfte ihrem Ende naht. Es sind daher bande der Geschäftsführer des .Dcutschen Bundes Heimat-

die Vorarbeiten für den Wiederaufbau der schutz" Dr, Li n d n e rund Rrch. H. W a g n e r vom.Verein
zerstörten Städte und Ortschaften mit erhöhtem Eifer ostpreußischer Künstler und Hunstlreunde- in Berlin teil.
wieder aufgenommen worden. Unter dem Vorsitz des Die Sitzung, der eine Besichtigungsfahrt durch die von
qb~rpr~sid~?t.env. B~tocki.tagte. kürzlich im Oberprä- den Russe!? zerstörten Teile der Provinz vorangegange.n
sidiurn 10 Königsberg 1. Pr. die Hr le g s h i lf s-Ko mm ls- ~ar, galt 10 erster Reihe der Klärung der Frage, WIC
si 0 n für 0 s t p r e u ß e n, 1\n der Besprechung nahmen die Organisation für den Wiederaufbau Ostpreußens am
u. a. als Kommissare des Staatsministeriums Geh. Ob.-Brt. zweckmäßigsten zu gestalten sei, damit sowohl die Inter
S ara n;vom Ministerium :derlöllentlichen l\rbeiten, Geh. essen der Bauherren und Besitzer gewahrt, wie die Wünsche
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nach einem schöneren Wiederaufbau und einer möglichst
künstlerischen Gestaltung der Stadtbilder verwirklicht
werden. Der Beratung lag eine Reihe von Vorschlägen
der beteiligten amtlichen Stellen, sowie des .Deutschen
Bundes Heimatschutz" und mehrerer l\rchitekten - Ver
bände zugrunde. Wie uns gemeldet wird, sind als das Er
gebnis der Beratung folgende Forderungen zu betrachten,
denen auch von Seiten des Oberpräsidiums und der Ver
treter der Staatsregierung zugestimmt wurde:

.1. In verschiedenen Städten ist ein Umlegungsver
fahren nötig, für das gesetzliche Grundlagen zu schaf
fen sind.

2. In stark zerstörten Orten werden Ortsstatute gegen
Verunstaltung zu erlassen sein.

3. Die Bauordnungen für das flache Land und die
Städte sind durchzuarbeiten, besonders im Sinne der
Wirtschaftlichkeit und des Stadtbildes.

4. Eine einheitliche Bauberatungsstelle für die Pro
vinz mit ihr unterstellten örtlichen Organisationen ist er
forderlich und durch geordnete Heranziehung der Bau
beratungsstellen in baupolizeilichen 1\ngelegenheiten ist
ihre Wirksamkeit zu fördern.

5. Ein Handinhandgehen der Staatsbauverwaltung
mit der Hauptberatungsstelle für einheitliche Gestaltung
der Stadtbilder ist erwünscht.

6. Die 1\uswahl der anzustellenden Bauberater ist
nicht auf Beamte zu beschränken, und auf praktische,
technische und wirtscha!tliche Erfahrungen ist der Haupt
~ert zu legen. Die Besoldung ist so zu regeln, daß wirk
hch geeignete Hrälte gewonnen werden können.

7. Das Handwerk und die 1\rchitektenschaft sind in
erster Reihe zu berücksichtigen.

In Verfolg dieser Leitsätze, die nur den äußeren Rah
men der Organisation für den Wiederaufbau Ostpreußens
darstellen, werden bereits in den nächsten Tagen weitere
Verhandlungen der beteiligten 1\mtsstellen und 1\rchi
tekten- Verbände stattfinden.

Oberpräsident v, Bat 0 c k i wies jedoch darauf hin,
daß mit den Bauarbeiten in größerem Umfang erst be
gonnen werden könne, wenn der Friede gesichert oder
wenigstens eine weitgehende Sicherheit gegen erneute
feindliche Einbrüche gegeben sei. Ein Teil der Bauarbeiten
werde bereits im Frühjahr 1915 beginnen. Die Material
Beschaffung hierfür sei schon in den nächsten Monaten
in die Wege zu leiten. 1\uf dem Gebiet der Materialbe
schaffung werde eine Zentrallieferung ohne Schädigung
der Gewerbetreibenden der Provinz in vielen Punkten
möglich sein, ebenso eine Zentrallieferung de, 1\rbeits
leistungen. Im Regierungsbezirk Königsberg sind 2140
Gebäude und 200 Ortschaften, in den Städten Ortelsburg,
Hohenstein, Neidenburg und Soldau 654 Häuser als zer
stört angemeldet. Insgesamt würden sehr erhebliche
Staatsmiltel erforderlich sein, deren Beschaffung die be
sondere Sorge des Oberpräsidenten sei. Bei der Beratung
wurde betont, da Ostpreußen bisher wegen ungünstiger
Siedelungsverhältnisse außerordentlich unter der 1\ b
wanderung der 1\rbeiter gelitten habe, so liege es
unmittelbar im Staatsinteresse, jetzt den he im i sc he n
1\ r bei t e r s ta n d b e s s e r an z u sie dei n.

Ueber den augenblicklichen Stand der Vorarbeiten er
fährt die .Königsberger Hartung'sche Zeitung" folgendes:

Nachdem der Landtag aus dem Kredit von 1,5 Milli
arden M. den Betrag von 400 Millionen M. zum Wieder
aufbau Ostpreußens und der vom Feind zerstörten klei
neren Teile Westpreußens bewilligt hat, sind die Vor
bereitungen für die Wiederherstellung der vom j{rieg
heimgesuchten Ortschaften, Güter und Gehöfte im Osten
der Monarchie in Verhandlungen zwischen den beteiligten
Ministerien und der Provinz Ost preußen eifrig gefördert
worden. Indessen kommt es nicht bloß darauf an, daß
die Wiederherstellung so schnell wie möglich, sondern
daß sie auch so gut wie möglich erfolgt. Die überein
stimmende 1\nsicht der Fachmänner geht dahin, daß in
Ostpreußen vor allem eine l\ufklärung und Beleh
rung der Bevölkerung über eine schöne und zweck
mäßi.r!e, sich in die Landschaft einfügende Gestal
tung der Häuser und Höfe nottut. Diese von berufe
ner Seite ausgehenden 1\nregungen sind, wie das genannte
Hönigsberger Blatt versichert, sowohl in der Provinz wie
in den Ministerien auf fruchtbaren Boden gefallen.

Es besteht Einigkeit zwischen den Behörden und den
für einen zweckmäßigen und schönen Wiederaufbau Ost
preußens eintretenden Verbänden, l\rchitekten und pri
vaten Persönlichkeiten über die Wiederherstellungsar
beiten im Sinne des Heimatschutzes und auf künstlerischer,
darum doch durchaus wirtscha!tlicher Grundlage. Es be
steht auch an maßgebender Stelle die Absicht, besonders
tüchtige freie l\rchitekten für den Wiederaufbau Ost
preußens zu gewinnen. Erwägungen schweben nur noch
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über die Form, in der das am zweckmäßigsten zu ge
schehen hat. Diese Erwägungen werden aber voraus
sichtlich in sehr kurzer Zeit zum 1\bschluß gelangen.

Hoffentlich entspricht auch die weitere Durchführung
diesen verheißungsvollen l\nsätzen. Dann wären die
ostpreußischen Leidenstage nicht ohne bl ei ben den
Fortschritt.

An diesem bleibenden Fortschritt würde die .Ver
ei n ig u ng Berlin e r Arch i te k t e n" einen wesentlichen
1\nteil haben, da sie in wiederholten Eingaben auf den
Gang der Dinge Einfluß zu nehmen versuchte. Ihre letzte
Denkschrift, an die zuständigen Ministerien und an den
Hrn. Oberpräsidenten der Provinz Ostpreußen v. Ba tocki
gerichtet, hatte folgenden Wortlaut:

"Euere Exzellenz I
In dem gewaltigen inneren Erleben, das in diesen

schweren Tagen des Ringens um das Dasein der Völker
einen Jeden erfüllt; in einer Zeit, in welcher das Kriegs
Schicksal vernichtend über die Städte, Dörfer und Flure
unserer deutschen Heimat daher braust, ist das Denken
und Empfinden von Millionen zu einer Einheit zusammen
geschmiedet worden, in der das Mitleid und das Gefühl
zu schneller, werktätiger Hilfe die erste Stelle einnehmen.
Freudig fühlt sich der Einzelne als ein Glied einer großen
nationalen Gemeinschaft, als Teil einer Völkerfamilie,
deren Schicksale er mit erlebte und im Miterleben das
Bewußtsein der Pflicht zur Mithilfe bei Not und Entbeh
rung fand. Bereitwillig hat auch die deutsche 1\rchitekten
schaft vom Beginn des Krieges an ihr sorgendes Interesse
andauernd in den Dienst des Wiederaufbaues in den vom
Feind zerstörten Gauen der Grenzlande des Ostens ge
stellt. Freudig hat sie alle ihre Sorgen und Erwägungen
auf das eine Ziel gerichtet, nach dem segenvollen Frieden
eines siegreichen Krieges in den Grenzlanden eine 1\uf
erstehung von Verwüstung und Vernichtung zu sehen,
welche diese Gebiete sich gleichwertig an die alten Teile
der Monarchie, die sich seit Jahrhunderten einer entwickel
ten Kunst und Kultur erfreuen, reihen läßt. Dieses hohe
Ziel, dessen Erreichung die besonders gearteten Verhält
nisse der östlichen Provinzen keineswegs als unmöglich
erscheinen lassen, möge es rechtfertigen, wenn wir uns
erneut mit der nachfolgenden Darstellung an Euere Ex
zellenz wenden:

Bei dem Wiederaufbau in den deutschen Grenzlanden
handelt es sich um zwei getrennte, aber doch wieder von
einander abhängige Dinge: um das Z ie I und um die Weg e
zur erfolgreichen Erreichung dieses Zieles. Das Ziel ist
ein doppeltes: die Wiederaufrichtung geschädigter oder
vernichteter Existenzen zu neuem ersprießlichen und
glücklichen Schaffen und damit verbunden die Vorberei
tung einer Kulturentwicklung, welche die östlichen Pro
vinzen befähigt,gleichwertig in den nationalen 1\ufschwung
einzutreten, dessen sich das Reich bisher erfreute und
nach glücklich beendetem Krieg in viel höherem Maße
noch erfreuen wird.

Für den wirtscha!tlichen Wiederaufbau und seine rein
technischen Anlagen zu sor~en, sind andere Kräfte be
rufen. 1\n dem kulturellen Wiederaufbau und an der Blüte
einer gesunden Heimatkultur mitzuwirken, hat die deut
sche Kunst und mit ihr die deutsche Baukunst als die
grundlegende aller Künste jedoch stets als ihr eifersüch
tig gehütetes Vorrecht betrachtet. Es bedarf nicht des
Hinweises auf die bisherige zögernde Entwicklung der
östlichen Grenzlande, durch welche diese in ihren Be
ziehungen zu den übrigen Provinzen der Monarchie in
ein nachgeordnetes Verhältnis kamen, obgleich sie vor
Jahrhunderten eine in hohem Grade l\chtung gebietende
Kultur besaßen. In der politischen Geschichte des letzten
Jahrhunderts und in dem Worte "Grenzlande" liegt die
Erklärung für das Zurückbleiben, für den Mangel an Vor
wärt schreiten einer an sich arbeitsfreudigen und mit dem
Herzen der cholle verbundenen Bevölkerung. Wenn wir
aber aus den Folgen des noch tobenden Kampfes die Hoff
nung schöpfen dürfen, daß die politischen Ergebnisse des
Krleges den Grenzlanden die volle Sicherheit für das Da
sein und das Wirtschaftsleben geben werden, ohne die
eine höhere Kulturentfaltung nicht denkbar ist, dann dür
fen wir in gleicher Weise auch die Hoffnung hegen, daß
die Segnungen eines erfolgreichen Wirtschaftslebens in
Kulturäußerungen zum l\usdruck kommen, die weit über
den bisheri~en Kulturstand hinausgehen. Diesem hohen
Ziel muß Sich dann unter 1\nderem auch das anpassen,
was aus der ba ulichen Tä tigkeit eines Volkes für seine

iedelungen, seine Wohn- und 1\rbeitsstätten hervorgeht.
Wir dürfen, mit anderen Worten, das Ziel des Wiederauf
baues höher stecken, als es die Zustände bis vor Aus
bruch des Krieges und vor der politischen Neuordnung
in Europa zu stecken erlaubten. Wer bis dahin die Städte,
Dörfer und Gutswirtschaften des Ostens besuchte, trug
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· G d die ka Provinzen auf die Stufe der entsprechenden Bildungenden Eindruck mit nach Hause einer egen, Ifm di f '
etwas über die Befriedigung der Notdurft d~s Dasem.s der alt e n Provinzen zu stellen gestattet. Die Be ur .msse
kennt. Jedoch darüber hinaus zu gehen und eine Koloni- der Landwirtschaft zu befriedigen, in der die Provinzen

SUdwestseite des Marktplatzes in Br Usse l.

Nordostseite des Marktplatzes in BrUssel. l\ufnahmen von Reg,-Bmstr, G. Marstatt in Köln.

Erhaltung der Hunstdenkmäler In Belgien.

sation nach höheren Gesichtspunkten einzuleiten, ist in ihre Hauptnahrung finden, ist der erste aller chritte. In
erster Linie das vornehme Streben der Baukunst. Diese wie weit in der näheren oder weiteren Zukunft das Ein
darf die Grundzüge Iür.eine Entwicklung schaffen, welche dringen industrieller Anlagen und eine Umwandlung des
im Laufe der Zeit die baulichen Organismen der östlichen vorwiegend agrarpolitischen Charakters jener Landschal-
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ten statt hat, steht dahin. Einer solchen Umwandlung
durch die jetzigen Maßnahmen Hindernisse nicht zu be
reiten, wird ein sorgfältig beachtetes Ziel der jetzt begin-

übergehende Maßnahmen in baulicher Beziehung nicht
zu scheuen, wenn damit die Möglichkeit geschaffen wird,
die Umstände, aus denen das Bleibende hervor zu gehen

Porte du Rabot in Gen t.

Erhaltung der Hunsldenkmäler in Belzlen. Zunlthäuser an der Grand' Place in B r Us sei.

nenden Tätigkeit sein müssen. Was jetzt begonnen wird
bleibt die Grundlage für Jahrzehnte, vielleicht für Jahr
hunderte. Daher ist die Mahnung berechtigt, das Blei
bende nicht zu überstürzen und die l\usgaben für vor-

30. Dezember 1914.

hat, mit aller Umsicht und Sorgfalt zu erwägen.
Das betrifft in erster Linie den Wiederaufbau der Städte.

Die Städte des Ostens zeigen in ihrer l\nlage vielfach kei
nen lebenden Organismus, sondern eine aus den jeweiligen
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Bedürfnissen hervorgegangene leblose l\gglomera.tion.
l\uf Gewinnung schöner Städtebilder war seit dem MIttel
alter kaum mehr Bedacht genommen. Das Wohnhaus, die
l\rbeitsstätte, waren nicht Teile des Stadtganzen, sondern
unabhängige Einzelwesen, deren Gestalt lediglich das Er
gebnis finanzwirtschaftlicher Erwägung war. Hier findet
die Baukunst ein weites Feld veredelnder Tätigkeit.
Dem Stadtplan neue, belebende Grundzüge zu geben, aus
ihm ein organisches Lebewesen im übertragenen Sinne
des Wortes zu machen: aus dem Hause, der l\rbeitsstätte
bei aller Befriedigung der wirtschaftlichen l\nforderungen,
die ihr Besitzer zu stellen berechtigt ist und bei aller Be
rücksichtigung der bescheidenen Mittel, mit denen zu
rechnen sein wird, ein individuelles Wesen zu machen
und es gleichwohl als dienendes Glied in das Stadtganze
einzufügen; den Gebäuden im Dienste Gottes und den
öffentlichen Verwaltungsgebäuden die Stellen anzuweisen,
an denen sie die Köpfe des städtischen Organismus sein
können und dem Gemeinwesen ihren Hauptcharakter auf
prägen; diese Erwägungen sinngemäß auf die dörfliche
Siedelung zu übertragen und auch der Gutsanlage in allen
ihren Teilen das höhere Gepräge zu geben, welches von
der gehobenen Lebensführung und den entwickelteren
l\nsprüchen ihres Besitzers an sein Dasein Zeugnis ab
legt, das sind neben anderen die hohen Ziele für die bau
liche Wiedergeburt im Osten.

Für ihre Durchführung besitzen die Provinzen schon
jetzt eine Reihe angesehener Kräite. Bei dem Umfang der
l\rbeiten und bei der immerhin begrenzten Zeitdauer aber,
die für den Wiederaufbau zur Verfügung steht, werden
diese nicht ausreichen. Zudem ist der l\uswahl der Per
sönlichkeiten die größte Bedeutung beizulegen. Die bis
herigen Bauberatungsstellen werden ihrem Charakter nach
nicht ausreichen und auch nach ihrer bisherigen Tätigkeit
nicht geeignet sein, das zu erreichen, was im Osten im
höheren Sinne erstrebt werden muß. Dazu bedarf es
unabhängiger künstlerischer Individualitäten
mit freiester lüaftentfaltung und einer Organi
sation, die diese freieste Kraftentfaltung ge
währleistet und den Künstlern bei einem hoch ent
wic~el!en.gefü~1der Verantwortllchkeit alle die subjektive
Frelh~lt !aßt! die zu erfolgreicher l\usübung ihrer Kunst
unerlaßhch 1St. Denn es handelt sich darum, große, be
deutende Summen zu verbauen, die als öffentliche Gelder
u~d als Beihillcn für ~en Einzelnen gewährt werden. Sie
wtrtschaltlich, nutzbnngend und zugleich schön zu ver
wenden und damit dem Besitzer eines l\nwesens Grund
zu neu~.r Lebensfreude, zu gehobener l\rbeitsstimmung
~u gewahren, ISt ein sorgsam zu beachtendes Ziel. Das
Ist am besten zu erreichen, wenn alle Maßnahmen so
getroffe~.we:den könne~: daß bei aller Berücksichtigung
der Bedürlnisse und Wunsche des Einzelnen diesem
In der Regel das Objekt in fertiger Form über
g~ben we r d e n kann, damit nicht ungeübte Kräfte das
Ziel vereiteln, welches mit dem I\nwesen als Individualis
mus und als Teil eines Ganzen erstrebt werden soll. Da-

Georg Wickop t .IIIJI ie an<.",lohn,l, Darmstädter Technische
Hochschule ist in den letzten Jahren vor

.. schweren Verlusten nicht bewahrt geblie-
~ ben. Durch einen der schwersten ist sie vor

K~rzem durch das Hinscheiden von Georg
W IC k 0 P betroffen worden, der nach langem

rCh~erem Leiden arn 21. November 1914 sanlt entschla~en 1St.

.. De~ Geheime Baurat Georg Wickop, Professor für
b!lrgerhche Baukunst und für Bauhandwerk an der Tech
nischen Hochsc~ule, war unstreitig durch seine vorneh
~~~ Ch~rakte.relgenschaftenwie durch seine fachlichen
Fähigkelten eine Persön lich k ei t im Lehrkörper der
Hochschule, was bei der erlesenen Zusammensetzung die
ser ~orperschaltetwas s~gen will. Er wurde am 27.l\pril
1861 !n ~achen als Sohn eine l\rchitekten geboren, schied
al 0 m einem l\lter von uns, in dem sich sonst die geistigen
F~higkeiten zu reifster Manneskraft entfaltet haben. Der
Emfluß der Umwelt des väterlichen Hauses führte auch
!hn zur Baukunst, die er an der Technischen Hochschule
l!ll\ache~ studierte. Nach .1\blegung der üblichen staat
liehen Prufungen fand er seine erste bedeutende fachliche
Täti~keit bei dem Um- und Erweiterungsbau des neuen
Genchtspalastes am l\ppellhof in Köln a. Rh. Die Tech
nische Hochschule in l\achen besaß damals in dem l\rchi
tekten Franz Ewerbeck, einem chüler von Hase eine
kün~tlerisc~e Persönli.chkeit von großem Einfluß a~f den
Schülerkrals der l\btellung für Baukunst. l\uch Wickop
gehorte zu den enger~n Verehrern dieses Meisters und als
Ewerbeck am 16. [uni 1889 starb, verwaltete er eine Zeit
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bei ist jedoch keineswegs auszuschließen, daß auch
fremde Bauentwürfe zur l\usführung gelangen, wenn
sie sich dem Ganzen einordnen.

Eine künstlerische Kraft, wie sie vorstehend geschil
dert wurde, bedarf aber einerseits eines umgrenzten Ge
bietes zu erschöpfender Bearbeitung, anderseits einer
materiellen Grundlage, die ihren Fähigkeiten entspricht
und ihre Tatkraft wach hält und steigert. In ersterer Be
ziehung empfiehlt es sich, die zerstörten Landesteile in
Bezirke aufzuteilen, deren l\bgrenzung sich aus den ört
lichen baulichen Verhältnissen und der subjektiven Lei
stungsfähigkeit ergibt, und an die Spitze eines jeden Be
zirkes einen l\rchitekten zu stellen, der mit allen Eigen
schaften organisatorischer und künstlerischer Befähigung
ausgestattet ist. Sein Einkommen bezieht er nach Bruch
teilen der Summen, die durch ihn zur Verbauung gelan
gen. Dadurch wird er unabhängig vom Einzelnen, seine
Stellung wird eine autoritative und seine Tatkraft findet
ihre Belohnung in der eigenen Tätigkeit. Ihn von einer
künstlerischen Zentrale abhängig zu machen, empfiehlt
sich aus menschlichen und künstlerischen Gründen nicht,
dagegen wird die l\bhängigkeit von einer verwaltungs
technischen Zentrale nicht zu umgehen sein. Gleichfalls
empfielilt es sich nicht, für die Periode des Wiederauf
baues die leitenden künstlerischen Krälte mit festen Sum
men auszustatten und sie im Uebrigen auf die persönliche
Gewinnung von l\ufträgen sich stützen zu lassen. Dieser
Weg könnte erst dann gewählt werden, wenn es sich etwa
darum handelt, nach erfolgtem Wiederaufbau bewährte
Krälte dauernd an eine Gegend zu fesseln. Zusammen
fassend dürfte demnach der Grundsatz aufzustellen sein,
an die zu gewährenden Unterstützungs - ummen des
Staates oder des Reiches die Bedingung zu knüpfen,
nach welcher der Bedachte sich den baukünstlerischen
Maßnahmen der Bezirksstelle zu unterwerfen hat,aber das
Hechtbehält, alle Wünsche geschäftlicher, wirtschaftlicher,
wohnungstechnischer Natur zu äußern. Das bezieht sich
sowohl auf die Städte, die Dorfgemeinden, das einzelne
Wirtschaftswesen, wie auf die Gutsanlagen. Nur aus einer
autoritativen Einflußnahme auf den Besitzer seitens einer
Stelle, die mit den erwähnten organisatorischen und bau
künstlerischen Eigenschaften in praktischer ie in idealer
Hinsicht ausgestattet ist, läßt sich ein Wiederaufbau errei
chen, der die Keime und die Grundlage zu einer blühenden
Weiterentwicklung für alle Zeiten enthält. Mit ihr werden
Heimat- und Vaterlandsliebe, gehobene Lebensauffassung
und ein gesundes, auf ideale Grundlagen gestelltes Volks
tum Hand in Hand gehen.

Um nun die vorstehend entwickelten Darlegungen in
die Kreise zu leiten, welche die Beschlüsse über den Wieder
aufbau im Osten zu fassen haben und die praktische Durch
führung der gegebenen l\nregungen nach den verschie
densten Richtungen anzubahnen, erlauben wir uns die
l\nregung, in die Kriegshilfs- Kommission meh
rere unabhängige anerkannte Vertreter desBau
faches in Preußen zu b e r ul c n.v

lang dessen Lehramt, wie es schon während der Krank
heit seines Lehrers der Fall war. Es ist hier nicht der Ort
die Gründe zu untersuchen, die es damals zu einer Be~
rufung Wiclwp's als Nachfolger Ewerbeck's in l\achen
nicht k0!.'1~en ließe~, obwohl eine solche Berufung bei
den persönlichen Beziehungen zwischen Lehrer und Schü
le~ na~e gel~gen hätte u~d durch die Vertretung auch be
reits ~mgeleltet ~ar.. DIe l\bteilung für Baukunst hatte
aus dl~sen Verhaltmssen die natürliche Folge gezogen
und Wlckop an erster Stelle vor eschlagen. Genug der
Verstorbene sah si~h nach dem Fehlschlagen dieser HOff
nun~en ver~!llaßt, .Im J~hre 1893 die Bauleitung des neuen
ger~chtsge~~ude~m. Wle~baden zu übernehmen und fand
m dieser Tahgkelt ?Ie Brücke zu seiner späteren Lebens
s!ellung. Der l\ntntt dieser letzteren ließ nicht lange auf
Sich warten. Denn einmal in den hessischen Landen tätig
wurde ma.n bald auf Wickop aufmerksam und bereits 1895
~urde er 111 den Lehrkörper der Technischen Hochschule
In Da~msta~t.aufgenom~en. Hier war er zunächst relor
matorlsch t~!lg un~ erreichte eine größere Berücksichti
gung der .kuns~len ~~en ?eite in den Lehrplänen. Er
~.~huf damit gleIchzellIg die Basis für die Tätigkeit eines
Junger~n Lehrerkreise.s auf dem Gebiet der Baukunst.
dem die Hochschule in Darmstadt mit ihre bevorzugte
Stellung unter den deutschen technischen Hoch chulen
verdankt.

Die Ge",:issenh~ftigkeit und das sorgfältige Eindrin
gen malle Emzelhelten, die seine Lehrtätigkeit auszeich
neten, ware~ auch das h~rvorragendsteKennzeichen sei
ne~ Bauausfuhrungen, bei welchen der bestechende kün t
I~rlsche Sc~wung zurücktrat gegen eine Kunst prache,
die mehr die Merkmale emdringender Ueberlegung trug.
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Vermischtes.
Entwurf zu einem Hindenburg-Turm an der Weichsel.

Arch.: [os, K 0 n e rt in Berlin-Halensee. (Abbildung S. 839.)
De! Turm s.oll zur Erinnerung an die großen Hinden

burg-Siege an einem bevorzugten Punkte an der Weichsel
errichtet werden. Das l\eußere des Turmes soll in schlichten
aber wuchtigen Formen aus der Deutsch-Ordensritter-Zeit
in heimischem Material (Backstein in Klosterformat) ge 
halten werden. ills Abschluß ist oben ein Feuerbecken
v,!:ge~ehen,um am l\bl.'nd der großen Sieges-Gedenktage
m ächtige Freudenfeuer zu entzünden, die weit in die ost
deutschen Lande leuchten werden. Im Inneren soll eine
Büste Hindenburgs zur l\ufstellung gelangen. -

Der Wiederaufbau im Osten. Den zerstörten Ort
schalten Ostpreußens und ihrem Wiederaufbau wird die
5. Reihe der Vorlesungen über angewandten Heimat
s eh u t z gewidmet sein, die von dem .Heimatschutz in
Brandenburg" in der Technischen Hochschule in Char
lottenburg 19t5 veranstaltet wird. Sie finden statt an den
Sonnabenden von 5-6 Uhr im Hörsaal 120 der kgl. Tech
nischen Hochschule. Es werden sprechen: am 16.[an.Prof.
Hobert Mi e Ik e über .Land und Siedelungen Ostpreußcns-:
am 23. [an, derselbe über .ländliche und bürgerliche Bau
kunst Ostpreußensv; am 30. Jan. 1\rch. Mau I, l\ssistent
am kgl. Seminar für Städtekunst, über den.Wiederaufbau
~erstörterOrtschelten-: a.m ? Febr. Dir. Prof. We t e kam p
uber .Baum und Pflanze in Ihren Beziehungen zur Archi
tektur", und zum Schluß voraussichtlich Geh. Heg.-Rat
Prof. W. Fra n z über. Verkehrs- und Industriebauten auf
dem Lande". Die Vorlesungen sind unentgeltlich und
werden gewiß vielen willkommen sein, die einen Ueber
blick über die volkstümliche Baukunst Ostpreußens und
die Aufgaben der Wiederherstellung gewinnen wollen. -

Die Organisation der Kriegshilfe für die l\ngehörigen
der technischen Berufsstände war Gegenstand der Be
ratung in einer Versammlung von Vertretern der größeren
technischen Verbände, die vor einigen Tagen in Berlin
stattfand. Erfreulicherweise konnte auch hier wieder fest
gestellt werden, daß das deutsche Wirtschaftsleben dank
der außerordentlichen ilnpassungsfähigkeit unserer In
dustrie dem durch den Krieg verursachten schweren Stoß
vollkommen Stand gehalten hat. Nach den Berichten der
vom •Verein deutscher Ingenieure" organisierten Zen
t r als t e l l e lü r In gen i eu rar bei t ist auf einigen Arbeits
gebieten die Nachlrage nach Ingenieuren größer, als das
1\ngebot. Unter den staatlich oder akademisch geprülten
jüngeren Ingenieuren herrscht nur noch wenig Beschälti
gungslosigkeit; dagegen ist es noch immer schwer, für
die älteren, namentlich die selbständigen Ingenieure (Zivil
Ingenieure) geeignete Beschäftigung zu linden.

1\n der Zentralstelle für Ingenieurarbeit sind beteiligt:
Verband deutscher I\rchitekten- und Ingenieur-Vereine,
Verein deutscher Chemiker, Verein deutscher Eisenhütten
leute, Verband deutscher Elektrotechniker, Verein deut
scher Gas- und Wasserfachmänner, Verein deutscher

Das kommt hauptsächlich bei seiner Gestaltung des Ein
familienhauses zum l\usdruck, das zu pflegen er im soge
nannten.Tintenviertel" im Osten von Darmstadt reich
lich Gelegenheit fand. Das große Vertrauen, das er ge
noß, führte ihm zahlreiche l\ulträge zu, in welchen er in
fast klassischer Weise das Bedürfnis des Lebens und der
Wirtschaft in eine von allen Ausschreilungen freie Kunst
form zu kleiden verstand. Mit dieser Tätigkeit begrün
dete er sich im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts seine
Stellung in Darmstadt. Sie wurde gefestigt, als er den
großen l\uftrag für die Erbauung der Erweiterungsbauten
der Technischen Hochschule in Darmstadt erhielt. Wir
haben darüber im Jahrgang 1908, S. 461 ll. mit Abbildun
gen berichtet. Von anderen Monumentalbauten in der
hessischen Residenz schuf er die neue Synagoge. Im
Lande Hessen zeigen zahlreiche Städte und Dörfer die
Spuren seiner Tätigkeit als l\rchilekt wie als Denkmal
pfleger, für die ihn seine Charaktereigenschalten ganz be
sonders befähigten. Der Verfasser erinnert sich einer ge
meinsamen Fahrt von Kassel durch Thüringen, die Wickop
unternahm, um seine Arbeiten an der Wiederherstellung
der Liebfrauen-Kirche in l\rnstadt zu besichtigen. Diese
1\rbeit war ihm besonders ans Herz gewachsen, und wer
die verjüngten Teile dieses schönen mittelalterlichen Bau
Denkmales gesehen hat, weiß, was es der sorgfältigen
Kunst des Verstorbenen verdankt. Wimpfen, Hirschhorn,
Neckarsteinach, die Bergstraße, wie die Flußstraßen des
Neckar und des Main wissen in gleicher Weise von seiner
Tätigkeit zu erzählen. Er war der Wiederhersteller, wie
er sein muß, überzeugt von dem Wert des Ueberkomme
nen, daher durchdrungen von der Pflicht persönlicher
Entsagung, erfüllt von selbstlosem Altruismus. Sein sin-
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Gießerei-Fachleute, Verein deutscher Ingenieure, Bergbau
licher Verein zu Essen, Gesellschaft deutscher Metallhüt
ten- und Bergleute und Schilfbautechnische Gesellschaft.
Die Zentralstelle, Berlin N. W., Sommerstr. 4a, befaßt sich
nur mit der Unterbringung stellungsloser Ingenieure.

Von im ganzen eingelaufenen 1700 Stellengesuchen
sind zurzeit noch etwa 750 ernsthafte Stellengesuche zu
erledigen, von denen allerdings leider eine große Anzahl
bereits eine Notlage erkennen läßt. Bemerkenswert ist,
daß nach den Ermittelungen der Zentralstelle gerade die
jenigen Angehörigen der höheren technischen Berufs
stände der Not entgegen sehen, die keinem technischen
Verband angehören, ein Umstand, der um so schwer
wiegender ist, als die von den einzelnen Verbänden ge
gründeten Kriegshlllskassen naturgemäß in erster Linie
den Mitgliedern der entsprechenden Vereine zugänglich
sind. So anerkennenswert es ist, daß den Kriegshills
kassen der Verbände erhebliche Mittel zugeflossen sind,
so ist doch weit wichtiger als die Unterstützung durch
Geldmittel die Beschallung vermehrter Arbeilsgelegenheit.
Die Staatsregierung und die Verwaltungen unserer großen
Industriewerke haben die Bedeutung dahingehender Maß
nahmen richtig erkannt. Bei einigen unserer Stadtver
waltungen ist es schwerer geworden, für die Notwendig
keit der Vermehrung von l \ rbeitsgelegenheit Verständnis
zu linden. Es steht aber zu hollen, daß sich auch in diesen
Kreisen die volkswirtschaftlich allein richtige Erkenntnis
Bahn brechen wird, daß wichtiger als die Arbeitslosen-Un
terstiitzung die Beseitigung der l\rbeitslosigkeit selbst ist.

In dieser Erkenntnis beschloß die Versammlung, die
planmäßige Beschallung und Ermittelung geeigneter Ar
beitsgelegenheit für die l\ngehörigen der technischen
Berufsstände weiter auszubauen. Ferner wurde es als
notwendig erkannt, für einen l\usgleich zwischen den
einzelnen l\rbeitsnachweisen zu sorgen, ohne deren Selb
ständigkeit zu beeinträchtigen. Lebhaft zu begrüßen sind
auch die Beschlüsse, die eine innigere Zusammenarbeit
der Unterstützungskassen anstreben. Lediglich der wirk
lich Bedürftige soll unterstützt werden, und dieser auch
nur so weit, als es unbedingt erforderlich ist. Die Ver
waltung des Unterstützungswesens nach einheitlichen
Gesichtspunkten ist eine dringende Forderung der jetzigen
Zeit. Grundsätzlich sind in erster Linie die staatlichen
und kommunalen Beihilfen in vollem Umfang zur Linde
rung der Not heranzuziehen. Nur wenn diese nicht aus
reichen, soll die private Fürsorge sowohl unserer Industrie
wie der HiUskassen ergänzend eingreifen. -

Wettbewerbe.
Wettbewerb um den Preis der v. Rohr'schen Stiftung

der kgl. Akademie der Künste zu Berlin. Den für das Jahr 1914
auf dem Gebiete der Architektur ausgeschriebenen Preis
der v. Hohr'schen Stiftung im Betrag von 3600 M. zu einer
einjährigen Studienreise hat der Senat der kgl. Akademie
der Künste in Berlin dem 1\rchitekten Emil Po h Ie in
Braunschweig verliehen. -

nendes Wesen, die seelische Reflexion, die schon im per
sönlichen Verkehr zum 1\usdruck kamen, seine fast kon
templative Art waren der Untergrund für seine Tätigkeit
bei der Wiederherstellung alter Baudenkmäler.

Zwei größere 1\ufträge waren ihm in den letzten Jah
ren zugefallen: ein Bismarck-Turm für Konstanz und ein
Kinderheim in Königsfeld im badischen Schwarzwald.
Bei ersterem hat seine nachdenkliche l\rt den frischen
Schwung der Kunstform etwas beeinträchtigt, bei letzte
rem hat seine liebevolle Sorgfalt ein Meisterwerk der

ächstenliebe ge schallen. Der Bisrnarck-Turm zu Hon
stanz erhebt sich auf dem Railhe-Berg, einem etwa 50 m
hohen Rebhügel nördlich der Stadt. Im Zusammenhang
mit dem Denkmal ist an den Hängen des Welnberges eine
Garten -Vor ladt gedacht, deren Kernpunkt und Bekrö
nung der Turm bilden soll. Im Aufbau dieser Garten
Vorstadt gedachte Wickop die gleichen Grundsätze zu
verfolgen, die er im Darmstädter ftTintenviertel" mit so
schönem Erfolg zur Geltung gebracht hatte. 1\ehnliches,
wenn auch in anderer Weise, suchte er bei der Errichtung
des 763m überm Meer gelegenen Wald-Erholungsheims
Luisenruhe für Kinder in I{önig Ield zu erreichen. In die
ser Stiftung einer um die Hinderpllege hoch verdienten
Dame in Frankfurt a. M. - Schwester Friede Klimsch 
schuf der Verstorbene ein mustergültiges Erholungsheim
für schwächliche Hinder.

Und dieser schaflensfreudigen Hand entfiel der Stift
in einem Alter, in dem Andere noch mehrere Jahrfünfte
besten Schallans vor sich sehen. Darin liegt die große
Tragik eine Künstlerlebens, das in sich eigenartig, aber
völlig harmonisch war und sich auch in voller Ueberein
stimmung wußte mit seiner Zeit. -
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ist, soweit wir Kenntnis davon erhielten, für hervorragende
Taten an folgende l\ngehörige unseres Faches erfolgt:
1\lberl Pr es I i n a r i , Ingenieur und
Kerl Preslinari, Reg.-Bmslr. aus Plorzheim.
Priegnitz, Reg.-BauIUhrer in OsnabrUck.
Georg Pu s c h e l , 1\rchitekl aus Berlin.
Walter Pusch, Ingenieur aus Berlin.
Walter Quaas, Ing, der Siemens-Schuckerl-Werke.
Iohannes R ä 11i g, Reg.-Bmslr. in Emden.
Franz Rah m , Poslbauinsp. in Berlin.
fritz Rah ml 0 w ltl, Reg.-Blhr. aus Magdeburg.
Hugo Rasbach.. Reg.-Bmslr., Hilfslehrer an der kgl. Bauge

werkschule in Dt.-Krone.
Frltz ReJ,!n.au l t , Dip!.-Ing. und 1\ssisl. an der Techn. Hoch

schule in Karlsruhe.
Max Rehders, Reg-Bmslr. aus Berlin-Grunewald
loh8:nne1\s Re i c.h e r t <tl, Reg .-Bmstr., Vorsi. des H~chbauamtes

m Ilenstem.
[ulius Re i ~ h a r d t, Reg .-Bmstr. in friemersheim.
Waller Re I n h a rd I, Dipl.-Ingenieur aus Charlotlenburg
Walter Re p k e, Reg.-Bmslr. in Neulahrwasser .
Karl Re t I e r s p it z , Belr,-Ing. der Dorlmu~de; Union
Re u Iher, Dr.-Ingenieur aus Berlin. .
Hermann Re y ß, Ob.-lng. der Siemens-Schuckert-Werke
Rudoll R,ich a r d, ~ip!.-Ing. aus Charlotlenburg. .
G~org RI~ h t er, Fmanz-Landmesser in Dresden.
R I e d e, Dlpl.-In!!., Brandm tr. in 1\achen
G~org R i e gel,. Rel!.-Bmstr. beim Polizei~mt VIII in Berlin.
RI!! I11 n der, Dlp!.-Ingenieur aus Berlin.
Remhold Ri t I e r (tl, Dipl.-Ingenieur aus DUsseldorl.
lo eph Rochlitz, Bauinspeklor in Karl sruhe.
Han Rö c k er, stud. arch. aus Reutlingen.
Han Röde I, Dip!.-Ingenieur in Kassel.
R 0 e h I i k e, Ob.-Ingenieur aus Berlin.
T. Rö h n h 0 r n, Dip!.-Ing., Pat.-1\nwalt aus Berlin.
lohannes R öhr, Ingenieur beim Tielbauamt des Magistrates zu

Charlottenburg.
Emanuel Roe r, Dipl .-Ing. aus Berlin.
Wilhelm Röse, Stadtbaumeister in KönigsberJ,! i. Pr.
Karl Röt hel e, 1\rchitekt in Stuttgart.
Hugo Röllcher, Reg .-Bmstr. in Kasse!.
J\lfred Roh r ,~Reg.-Bmstr. in Berlin-Schöneberg.
Eduard Roth, Geh. Brt. in Slraßburg i. E.
Richard Rot h, Ob.-Bauinspektor in Mannheim.
Eduard Rotlmann, 1\rchitekt.
Fritz Ru d 0 Ip h, stud. ing. in Dresden.
Oskar Ru d t, Masch.-Insp. in Offen burg.
Karl Ru e ff, städt. Bauwerkmstr. in Stuttgart.
Hermann Ru e h I man n, Ingenieur, Vorst. des Techn. Bur. der

Siemens & I1alske 1\.-G. in Chemnitz.
Run I! e, Betr.-Dir. des Essener Bergwerks-Ver. Hönig Wilhelm.
Karl Ru s t, Reg.-Bmstr. im Min. d. öff. l\rbeiten in ßerlin.
S a,c h ß e, Reg.-Bmstr. beim hochbautechn. Bllro in Dresden.
Ench Saling, Ob.-Ing. bei den Duisburg-Ruhrorler Hälen.
K,!r1 Sc h ä Ier, Ob.-Ingenieur aus MarienIeide.
WIIhelm Sc h a e fer, Landmesser aus Wilmersdorf.
Georg Sc hai k, J\rchitekt aus Baden.
Scharnke, Dip!.-Ingenieur aus Berlin.
Schatz, Chel-Ingenieur aus Neustadt i. Schw.
Karl Sc hell er, log. der Siemens-Schuckert-Werke in Bukarest.
Hans Sc h e m e n s k y, Dip!.-Ingenieur aus Elberleld.
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von Sc her ben in g, slud. ing. aus Harlsruhe.
Ernst Sc her r er, Reg.-Bmstr., Vorst. des Hochbauamtes Znin.
1\lbert Sc heu e r p I Iu I!, Baulechniker aus Harlsruhe-M ühlburu.
Rudolf Schickerl, Ob.vlng, der Siemens - Schuckert - Werke

in Nürnberg.
Sc h i eIe r , Dlpl.-lng., Oberlehrer a. D. in Köln.
Max Schindow ski, Reg.-Bmstr. in Marburg e. L.
Erich Eugen Schlieper, Reg.-Bmslr. aus Berlin.
Schmalz, Reg.-BauIUhrer in Bad Ems.
Harl Sc h m i d , Dip!.-Ingenieur aus Stultgart.
1\llred Sc h m i d I, Ingenieur von Mannheim.
Eduard Sc h m i d I, Dipl.elngenieur aus Charlottenburg.
Georg Schmidl, Reg.-Bm Ir. bei der Weichselstrom-Bauverw.

in Danzig.
Paul Sc h m i d I, Ing. der Siemens-Schuckert-Werke in Rosteck.
Richard S ch m i d t , Betr.-Ing. der Dortmunder Union.
R. Sc h m i d t , Reg.-Blhr. bei den s ächs, Staatsei enb. in Dresden.
Sc h m i d I, Reg.-Bmstr. beim Landbauamt Leipzig.
Harl Sc h m i d t ma n n, Ob.vlng, der Siemens -Schuckert-Werke.
G. Schmittow, techn. Eisenb.-Praktikant.
Heinrich Schmitz, Reg.-BauIUhrer in Cöthen.
Wilhelm Sc h mit t., Reg.-Bmstr. bei der Kanalbaudir. in Essen.
Sc h n e e man n, Dipl.slng., Lehrer an der kg!. Baugewerkschule

in Höln .
Karl Sc h n i t z e r , BaulUhrer in Biberach.
Felix Sc h 0 der, Stud. der Techn. Hochschule in Stuttgart,
Sc h oll, Stadtbmstr. von Winnenden.
Harl Sc h 0 p I , Bautechniker von Cannstatt.
Wilhehn Sc h r a g , Dipl.-Ingenieur aus Stuttgart.
Harl Sc h re c k (tl, Reg. - Brnstr., Vorst. des Ilochbauamtes

in Honitz.
Hans Sc h re ck h a a s , Mitinh. des lng-Büros Brocke & Schreck

haas in Berlin.
Beruherd Schröder, Reg.-Bmstr., Oberlehrer an der Bau-

ge werkschule in Dt.-Hronc.
Konrad Sc h r öde r , J\rchitekt vom Hochbauamt in Wilmersdorl.
Franz Sch u be r t , Reg.-BauIUhrer.
Heinrich Sch Urma n n , Reg.-Bmstr. in Braunschweig.
1\dolf Sc h u lt z e , Bürgerrnstr. der Stadt Plorzheim.
Paul Friedrich Sc h ul z , Reg.-Baumeister.
Heinrich Sc h u Iz e , Reg.-Bmstr. in MUnster i. W.
Ernst Sc h u mac her, Reg.-Bmstr. in Emden.
Friedr. Sch u t t e , l\rchih>kt in Barmen.
Harl Sc h wall 0, Stadtbrt. in Franklurt a , O.
Ernst Seck, Ingenieur aus Berlin-Westend.
Will i Se d d ig, Tielbau-Ingenieur aus Berlin.
Dr. Friedr. Seeßelberg, Geh. Reg.-Rat, Prol. an der Techn,

Hochschule in Berlin.
Ludwig Sei b e r t (tl, Stadtbauinsp. in Remscheid.
[ohannes Sei die r (tl, Reg.-Bmstr. in Duisburg-Ruhrort.
Georg Se i Ie r t , Landmesser beim Magislrat zu Berlin .
Rudolf Seilert, Reg.-Bmslr. im Min . d. err, l\rb. in Berlin.
Ed. lobst Siedler, Dr-Ing., Reg.-Bmstr. in ßerlin.
Harl Friedrich vo n Si e m e n s , lng., Vors. de Dir. der Siemens-

Schuckert-Werke.
Rudolf Sie m e n s (t). Reg.-Bmstr. in Marburg a, L.
Helmut Sie m s s e n , Reg .-Bfhr. in Dortmund.
Georg Sie wert, l\rchitekl in Cherlottenburg.
Erich Si m o n , l\rchitekt in ßerlin.
C. Si 0 I i , Dip!.-Ing" l\rchitekt in Berlin.
1\dolf S Ia b y, l\rchitekl in Berlin.
SI a n g e n , 1\rch. bei der Firma Lank in Mannheim.
Hu.go Stimmering (tl, Reg.-Blhr. aus Weimar.
luha.n Sokolowski, Ileg.-Bmstr. in Berlin.
Erwm S p a I d i n g, Reg.-BauIUhrer in Danzig.
Ku~t S p e c h t, Bauinspektor von Waldshut.
Splelbagen, 1\rchitekt in Schwerin.
Oskar S p i n die r, Reg .-Bmstr. von Stuttgart.
Stall, Reg.-Bmstr. bei der W.- und traßenbauin p. Waldshul.
I}~rmann S tau b ach, Reg.- Bmstr. in Cleve.
I'nedr. S ted i n g, Ing. bei der Berlin-1\nhalter Ma . ch.-Fabrik.
SR t edgle

l
man n, Ileg.-Bmslr. beim Landbauamt Plauen.

u.? S t e g e man n (tl, Ingenieur aus Oslerwald.
Phlhpp S.tegmUller, Ingenieur au. Wiesenla!.
Paul SlelI~, Ing . der Siemens-Schuckert-Werke in Siegen.
Walter S t e ~ n hol I, Ob.-Ing. d. Siemens-Schuckert-\Verke in Essen.
Georg St eIn me Iz, Dipl.-In!!.
Roberl SIe rn b erg (tl, Reg.-Bmslr. in Slettin.
Ot~o S t e u ~ e I. Dip!.-Ing. bei der Eisenb.-Bau ekt. RottweiI.
S I Ich I, Dlp!.-Ingenieur aus Harlsruhe.
Hermann ~ lieg e I, Ing. der Siemens-Schuckert-Werke in Stettin.
H~ber~ StIer, Reg.-Blhr. beim Wa serbauamt 11 in Minden.
Fnednch S tob er, Ingenieur aus Mannheim
Max S tob er, 1\rchitekt aus Harlsruhe. .
Os.kar S t ö c ~ e I, Rel!.-Bm~tr. in Heilsberg, Ostpr.
Fn~z :; t ö rz I n ger, Ingemeur aus Karlsruhe i. B.
HeInrIch S t rau m er, 1\rchilekt aus Berlin.
St ra.u ß, DipI.-Ing. bei der Kanal-Baudir. in Essen.
Marlln Strieboll, Reg.-Bmstr. in Minden
S tUb i n ger. Dr.-Ing., Reg.-Bmstr. bei der 'Reichspost in Berlin.

(FortsetzunI! foll:l.)
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