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IV. Teil, 7. Abteilung: 
GEBAUDE FUR YERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZ

GEBUNG ; MILITARBAUTEN.

3. Abschnitt.

Parlamentshauser und Standehauser.
Unter dieser Benennung sind hier alle diejenigen Gebaude verstanden, 

welche den Volks- und Landesvertretungen ganzer Staaten oder einzelner 
Landesteile zur Ausiibung ihrer Obliegenheiten dienen.

Die in fast allen Landem der civilisierten Welt eingefuhrte Yerfassungs- 
form beruht auf der Mitwirkung und Beteiligung der Staatsbiirger am ganzen 
staatlichen Leben, und diese werden in der Regel durch zwei gesetzgebende 
Versammlungen oder Kammern bethatigt.

In den monarchischen Staaten besteht die erste Kammer aus Mitgliedern, 
die teils vermdge ihrer Geburtsrechte derselben angehóren, teils vom Staats- 
oberhaupt ernannt oder auf Grund erblicher und iiberlieferter Anrechte ais 
sol che bestatigt werden, Die zweite Kammer wird, entweder ausschliefslich 
oder vornehmlich, aus den vom Volke erwahlten Abgeordneten gebildet. Die 
Anfange dieser Verfassungsform finden sich in England in der Mitte des 
XIII. Jahrhundertes unter Heinrich Z7Z, in voller Entwickelung aber unter 
Edward I.y der 1295 ais Gegengewicht gegen die grofsen Barone die Vertreter 
der Communitates berufen und so neben der erblichen Reichs-Pairie das Haus 
der Gemeinen (House of commons) entstehen liefs.

Schon von Konig Heinrich I. von England (1100 —1135) wird berichtet* 1), dafs er den von ihm 
zusammengerufenen Generalrat der Nation (General council of the nation) in eindringlicher Rede an- 
gesprochen habe. Doch ist zu bemerken, dafc die ersten Vertreter der Nation Pairs waren. Wirkliche 
Abgeordnete des Landes wurden 1258 unter Heinrich III. durch den Erlafś der unter dem Namen 
Prowisions of Oxford bekannten wichtigen Bestimmungen geschaffen, laut dereń jede Grafschaft 4 Ritter, 
ais Auskunftspersonen iiber die Zustande und Beschwerden ihrer Bezirke, in das Parlament zu schicken 
hatte. Die Wahl von Biirgern in das Parlament (Return of burgesses) wird zuerst 1265 von den 
Geschichtsschreibern verzeichnet, und Konig Edward I. erliefś 1295 die Verordnung, dafc nicht allein 
jede Grafschaft zwei Ritter, sondern jeder Burgflecken (Borough) der Grafschaft zwei Abgeordnete 
zu wiihlen habe, die namens ihrer Kommunen die Stimmen zu Gunsten des Konigs und seiner Ratę 
abgeben sollten.

In manchen Landem ist man in der Teilung der Staatsgewalt einen Schritt 
weiter gegangen. Im Deutschen Reiche hat jeder der Bundesstaaten zwei 
Standekammern; aufserdem haben sie in ihrer Gesamtheit den Reichstag, in 
welchen das ganze deutsche Volk seine aus dem allgemeinen direkten Wahl- 
recht hervorgegangenen Abgeordneten sendet; die verbiindeten Regierungen 
sind durch den Bundesrat vertreten. In Preufsen sind, seit Einfiihrung der 

Vor- 
bemerkui

i) Vergl.: Barry, Ch. The pałace oj Westminsier. London 1848. S. 13 u. 14, 28—36.
Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.) I
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neuen Verwaltungsgesetze, welche den Provinzen und Kreisen des Landeś eine 
gewisse Selbstandigkeit verliehen haben, noch die Landstande der einzelnen 
Provinzen in Wirksamkeit getreten. Die osterreichisch-ungarische Monarchie 
besitzt aufser dem Reichsrat, der in Ósterreich das Herrenhaus und Abgeord- 
netenhaus, in Ungarn die Magnaten-Tafel und die Reprasentanten-Tafel in sich 
begreift, ais zweite Volksvertretung die Landtage, welche in allen beson dereń 
Landesangelegenheiten zustandig sind.

Auch in den republikanischen Staaten wird die gesetzgebende Gewalt 
durch zwei hierzu berufene Korperschaften ausgeiibt: in Frankreich durch die 
Deputierten-Kammer und den Senat; in der Schweiz durch den Nationalrat und 
den Standerat, welche zusammen die Bundesversammlung bilden; in den Ver- 
einigten Staaten von Nord-Amerika durch das Reprasentanten-Haus und den 
Senat, aus denen der Kongrefs besteht. Die franzósischen Deputierten, gleich- 
wie die Mitglieder des schweizerischen Nationalrates und des amerikanischen 
Reprasentantenhauses, sind die Abgeordneten des Volkes. Zum Senat schickt 
in Frankreich jedes Departement und jede Kolonie, in der Union jeder der 
Fóderativ-Staaten mehrere Senatoren. Der schweizerische Standerat besteht 
aus den Abgeordneten der Kantone; jeder der letzteren hat seinen Kantonsrat, 
dem die Gesetzgebung des Kantons obliegt. In Amerika sind die Regierungen 
der einzelnen Staaten jener der Union nachgebildet; jeder Einzelstaat hat ein 
Reprasentantenhaus und einen Senat.

Gleich wie die Befugnisse und die Bedeutung dieser Korperschaften grofser 
oder geringer sind, so erscheinen auch die Bauwerke, welche zu ihrer Aufnahme 
dienen, mehr oder minder ausgedehnt und grofsartig. Wenn hierbei der Zweck, 
dem die Parlamentshauser und Standehauser dienen, zwar im wesentlichen der- 
selbe ist, so sind doch die Erfordernisse der Anlage im einzelnen ebenso 
mannigfaltig, ais schwierig zu erfiillen.

i. Kapitel.
Parlamentshauser.

Von -j- Dr. Heinrich Wagner und Dr. Paul Wallot2).

Ais Parlamentshauser sollen diejenigen der in diesem Abschnitt zu be- 
sprechenden Gebaude bezeichnet werden, welche den bei Ausiibung der obersten 
Staatsgewalt mitwirkenden Volksvertretungen dienen.

a) Geschichtliches.
2. Mit dem Worte »Parlament« (ParlemenP) wurden in den ersten Zeiten der

Ciamen?15 franzósischen Monarchie die Versammlungen der Grofsen des Kónigreiches, 
spater die zur Ausiibung der Justiz berufenen Korperschaften bezeichnet. Auch 
pilegte dieser Name den mit Vertretern der Nation beschickten Versammlungen 
beigelegt zu werden, seitdem man anfing, franzósisch zu schreiben; schon in den 
Schriften des XI. und XII. Jahrhundertes kommt diese Benennung vor. Von 
den Sitzungen des Gerichts-Parlamentes ist seit 1254 die Rede. Philipp der

a) In der vorliegcndcn 2. Aufl. erganzt und umgearbeitet durch die Redaktion.
’) Siehe: Littrć, E. Dictionnaire de la langue franęaise. Paris 1869. Bd. II, 1, S 954 u. 955.
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Schdnc war es, der in Frankreich den Grundgedanken der Trennung der gesetz- 
gebenden Gewalt von der richterlichen Gewalt zur Anerkennung- brachte4); 
durch sein Edikt von 1302 schuf er die Parlamente zu Paris, Rouen, Toulouse etc. 
und wieś zugleich dem durch sein Gebiet bedeutendsten derselben, jenem zu 
Paris, in dem alten, im vorhergehenden Hefte dieses »Handbuches« schon be- 
schriebenen Citć-Palast seinen Sitz zu.

Philipp der Schone machte das Parlament dort selśhaft (sedentaire) und Philipp der Lange standig 
(permanent). Zwcimal jahrlich trat es in der Grand' chambre zusammen, die sehr einfach ausgestattet, 
mit liólzerncm Gestiihl und Tafelung versehen war. Dies war der Saal, in welchem 1655 der sieben- 
zehnjahrigc Konig Ludwig XIV. gestiefelt und gespornt vor das versammelte Parlament trat und dem- 
sclben, mit der Reitpcitsche in der Hand, seine Befehle in cinem Tonę kund gab, der den alten 
Raten die Schamróte in das Gesicht jagte.

In demselben Saale tagte spiiter das Revolutions-Tribunal.
Das alte englische Parlament scheint schon 1224B) unter Heinrich III., 

allcr Wahrscheinlichkeit nach aber unter Edward I. (1272—1307), seine Versamm- 
lungen in der Westminsterhalle zu London abg'ehalten zu haben. Daselbst 
pflegte auch das Parlament unter Richard III. (1377 —1399) seinen Sitz zu 
haben6). Carl I. ist darin zum Tode verurteilt worden.

Die Westminsterhalle, 1097 von Wilhelm Rufus erbaut, bildete den Kern des grolśen Kónigs- 
palastes, der von Eduard dem Bekenner gegriindet, von Wilhelm dem Eroberer und seinem Sohne be- 
trachtlich vergrólśert worden war. Bei dem grolśen Brande von 1297 (oder 1299) scheint auch die 
Halle gelitten zu haben; denn es wird berichtet, dalś die Parlamentsversammlung verlegt werden 
mulśtc. Aufserdem ist aus dem Umstande, dalś damals Konig Edward I. im Anschlulś an die grolśe 
Halle ein ncues, urkundlich ais »Halle fiir die Familie wiihrend der Parlamentszeit« bezeichnetes Haus 
bauen liefs, mit Sicherheit darauf zu schliefsen, dafs, wie schon erwahnt, das Parlament zu jener Zeit 
in der alten Westminsterhalle seine Versammlungen abzuhalten pflegte. Ihre jetzige Gestalt hat die- 
selbe hauptsachlich unter Richard II. (1394—97) erhalten; dieser Konig liefs, sei es um die durch das 
Feuer verursachten Schaden auszubessern, sei es um die Halle fiir Zwecke der Parlamentes tauglichcr 
zu machen, die Mauera erhóhen, den Bau mit grolśen Mafswerksfenstern versehen, das neue Nord- 
portal, Turme und grolśe Strebebogen daran anbringen, endlich das prachtig gezimmerte Dachwerk, 
das noch heute die Zierde des altehrwiirdigen Bauwerkes bildet, dariiber errichten7). Der weit ge- 
spannte, grolśartige Raum von 72,0 m Lange, 20,7 m Breite und 27,4 m Hóhe dient nunmehr ais Durch- 
gangshalle zu dem daruit verbundenen Parlamentshause. Fig. I 8) giebt eine innere Ansicht derselben. 
Leider wurde durch die 1834—35 von Sidney Smirke vorgenommene Restauration der Halle nahezu 
jede Spur der alten normannischen Baureste rerwischt, und auch das Werk Richard II. hat darunter 
gelitten. Der 1883 erfolgte Abbruch des alten Gerichtshauses an der Westseite der Halle hat hóchst 
merkwiirdige Architekturteile aus normannischer, fruh-gotischer und spaterer Zeit blofsgelegt.

Die Trennung des englischen Parlaments in ein Haus der Lords und ein 
Haus der Gemeinen soli schon 1339 stattgefunden haben; doch wird 1377 zum 
ersten Małe0) von einem Sprecher der Gemeinen verbiirgt berichtet. Nach der 
Trennung beider Hauser hatten die Lords anfanglich noch ihren Sitz in der 
grofsen Halle, spater in einem besonderen Bau nachst Westminster, der »schdne 
Saal« (Fair room) genannt. Die Gemeinen hielten damals ihre Versammlungen 
im Kapitelhaus der Abtei nachst der »Poeten-Ecke« ab10).

Um die Mitte des XVI. Jahrhundertes liefs Edward VI. die prachtige 
St. Stephen^-Kapelle ais Haus der Gemeinen einrichten. Letztere hielten es bis zu 
seiner 1834 durch den Brand erfolgten Zerstorung inne.

*) Siche: Narjoux, F. Paris. Le f>alais de justice. Paris 1880. S. 2, 3 u. 8.
5) Nach dem Chronisten John Stozu (1525—1605).
n) Nach: Thomas Walsingham, Monch zu St. Albans u. Chronist, um 1400.
7) Naheres Ubcr die Westminster-Halle in dem auf Verlangen des Unterhauses 1884 crstattctcn Bericht Pearson's 

in: Building news, Bd. 47, S. 81, 201 u. 464 — ferner in: Builder, Bd. 47, S. 115 u. 656.
fi) Faks.-Repr. nach: Builder. Bd. 48, Tafel zu S. 505.
*•) Nach: Barry, Cii. The Pałace of Westminster. London 1848. S. 21 u. IF.

,0) Nach cbcnd.as., S. 41.

3- 
Altenglischcs 
Parlament.
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Westminsterhalle zu London8).

Diese Kapelle, von Edward I. 1298 begonnen und von Edward III. 1348 vollendet, war ein 
Werk von aufeerordentlicher Schónheit11), das mit der ungefahr ein Jahrhundert friiheren Sainte- 
Chapelle zu Paris zu vergleichen ist.

Die Umwandelung der Si. Stephens-Kapelle zum Sitzungssaal des Unterhauses konnte der

>») Vergl. die Abbildung in: FbroUsson, J. A. Hisiory of architecture eic. London 1867. Bd. 2, S. 56. 
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inncrcn Erschcinung desselben nur zum Nachteile gereichen. Weitere im Laufe der Zeit daran vor- 
genommene Veranderungen trugen dazu bei, dafs der Raum nach den erhaltenen Abbildungen ”) ein 
hóchst nuchternes Aussehen angenommen hatte. Er war an drei Seiten von einer mittels diinner 
ciscrner Saulchen gestiitzten Galerie umgeben und anstatt des schónen gotischen Zimmerwerkes mit 
einer Aachen Decke iiberspannt.

Bei Errichtung des neuen Parlamentshauses nach dem Brande von 1834 wurde vom alten 
Bauwerke nur die Krypta erhalten. Es ist zu bedauern, dafs die Kapelle selbst, die ohne zu grofce 
Schwicrigkeiten hatte wiederhergestellt werden kónnen, dem neuen Westminster-Palast nicht ein- 
gcfiigt wurde.

Den Reichstag im ehemaligen Deutschen Reiche bildeten die Versamm- 
lungen der geistlichen und weltlichen Reichsstande, auf dereń Zusammensetzung, 
Rechte und Obliegenheiten hier nicht weiter eingegangen zu werden braucht. 
Der Reichstag, der im Mittelalter bald in dieser, bald in jener Reichsstadt ver- 
sammelt war, hatte seit 1663, bis zu der 1806 stattgefundenen Auflósung des 
deutschen Reichsverbandes, seinen Sitz bestandig zu Regensburg in dem 1660 
erbauten neueren Teile des Rathauses.

Noch werden dort der Reichstagssaal, der Saal des Fursten-Kollegiums und das fiirstliche Neben- 
zimmer mit ihren grofsenteils alten Einrichtungen gezeigt. Einen ,,<15igciltlidjEll ber
^olcnnitet, (o bcn 13—23 1653 in ilcgrn^inirg auf bem geluoljnlicijcn jjra^cn Hfltljaufs#
^aal ♦ . . angeilellct linb IjeFjalten toorben" bringt das unten angegebene Werk13). Auch die Rat- 
haussale mancher anderer Stadte, in denen Reichstage abgehalten wurden, sind noch wohl erhalten.

Nicht unerwahnt kann hier die erste deutsche National-Versammlung (Par
lament) bleiben, welche 1848—49 in der Pauls Kirche zu Frankfurt stattfand.

Diese in Rotundenform erbaute Kirche11) wurde an Stelle der abgerissenen Barfiifeerklosterkirche 
1787 begonnen, 1833 nach Planen Liebhard'$ vollendet und 1852 wieder zum Gottesdienst eingerichtet.

Die Stelle des heutigen Altars nahm 1848 die Rednerbiihne ein; aus dieser Zeit stammt auch 
die die Kuppelwolbung abschliefcende Schalldecke, welche behufs Verbesserung der Akustik und 
zweckmafsiger Erwarmung der Kirche angebracht wurde.

Die eigentliche bauliche Entwickelung der Parlamentshauser beginnt indes 
erst mit der Verbreitung der Verfassungsform, die seit der ersten franzósischen 
Revolution allmahlich fast in allen Landem zur Herrschaft gelangte.

Hier mag kurz auf das an anderer Stellelfi) bereits angeftihrte Ballhaus 
zu Versailles hingewiesen werden.

Dort war es, wo am 20. Juni 1789 die Zusammenkunft der von ihrem gewohnlichen Versamm- 
lungsorte vertriebenen Deputierten des franzósischen Volkes statthatte, bei welcher sie durch Schwur 
gelobten, sich nicht zu trennen, bis sie Frankreich eine Konstitution gegeben hatten.

Ais sodann die Revolution das Palais Bourbon zu Paris, dessen Bau 1722 
vom italienischen Architekten Girardini begonnen und der Reihe nach von 
Lassurancey Gabriel und Aubert fortgesetzt worden war, zum Eigentum der 
Nation erklart hatte, wurde ein Teil des Palastes zur Abhaltung der Sitzungen 
des Rates der Funfhundert benutzt, zu welchem Ende Gisors und Lc Comte im 
Jahre III der Republik den Auftrag erhielten, einen Saal zu erbauen und ihn 
ausfiihrten. Derselbe scheint in kunstlerischer Beziehung bemerkenswert gewesen 
zu sein, konnte aber wegen mangels an Mitteln und infolge der Raschheit, mit 
der er ausgefiihrt werden mufste, nicht von sehr langer Dauer sein. Indes 
wurden unter dem ersten Kaiserreich die Versammlungen des gesetzgebenden 
Kórpers darin abgehalten, und dieser liefs 1807 die Saulenhalle an der Haupt- 
seite des Hauses, gegeniiber der vom Konkordien-Platz heriiberfuhrenden Briicke,

,a) In: Barry, a. a. O., S. 40.
”) Nach: Hbnne am Rhyn, O. Kulturgcschichtc des Deutschen Volkes. Berlin 1886. Bd. 2, S. 240: Faksimile 

eines glcichzeitigen Elugblattes.
u) Siehe den Grundrifs dieser Kirche in: Frankfurt und seino Bauten. Frankfurt 1886. S. 119.
»») Siehe Teil IV, Halbbd. 4 dieses »Handbuches«, Art. 536, S. 405 (2. Auli.; Art. 266, S. 209).

4* 
Ehemaliger 
deutscher 

Reichstag etc.

5-
Deputierten- 

kammer 
zu Paris.



Fig. 2.

1.500 
a

—I--- 19+ 15 20*
-I- - - - - - - - - - 1

Querschnittł0).

Fig- 3-

1:1000
10 8 8 4 t O 10 90 10 40 CO*
HHl|łlll|------- 1-------- ł-------- ł--------ł--------1

TO 9 8 7 • 5 * 3 2 1 O
I ■ I > I >i'H ‘I

Erdgeschofsl7).

Deputierten-Kammer zu Paiis.



7

durch Poyet errichten. Auch von 1814 an diente das Gebaude den Zwecken der 
Deputierten-Kammer; nachdem aber seit 1822 Befiirchtungen beziiglich der 
Dauerhaftigkeit des alten Saales laut geworden waren, beschlofs man an seiner 
Stelle einen ganzlichen Neubau des Saales nebst zugehorigen Raumen her- 
zustellen, und 1828—33 erfolgte die Ausfuhrung desselben nach den Entwurfen 
von de. Joly (Fig. 2 u. 310u*17).

Durchschnitt und Grundrifs dieses Gebaudes, dessen Saalanordnung vielen spateren Parlaments- 
hausern zu Grundc liegt, sind nebenstehend mitgeteilt. Das Haus ist sowohl an der gegen den 
Konkordien-Platz gcrichteten Hauptfront, ais auch an der riickwartigen Hoffront leicht zuganglich. 
Zu beidcn Seiten der Saalaxe sind Vorraume, Wartehalle, Konferenz-Saal und Bibliothek nebst Zu- 
bchbr, an der Langseite des Saales Festsale angeordnet. Die im Piane nicht benannten Raume 
gchóren zu den Dienstgebauden, welche den grofsen, durchschnittlich 60 X 60 m messenden Vorhof 
an allen 4 Seiten umgeben.

Gebalke, Gewólbe und Dachwerk sind grofśenteils, die Kuppel des Saales ist ganz feuersicher 
hcrgestellt und aus Eisen und Hohlsteinen errichtet; das Dach ist mit Kupfer eingedeckt. Fiir die 
inncre Ausstattung der Sale wurden franzosische Marmorarten, besondcrs solche aus den Pyrenaen, 
vcrwendet, auch Gemalde und Bildwerke der ersten heimischen Meister mit herangezogen. Die 
Gesamtkosten des Urn- und Neubaues betrugen 3 536000 Mark (= 4 420 000 Franks), wovon 272 000 Mark 
(= 340000 Franks) auf Gegenstande der Malerei und Bildnerci kommen.

Zu gleićher Zeit ist der franzosische Senat in das Palais du L.uxembourg 6. 

zu Paris wieder eingezogen, hat indes nur einen Teil dieses bemerkens- 
werten, urspriinglich fiir Maria von Medici von Desbrosses 1615—20 erbauten 
Palastes inne.

Nachdem schon die erste franzosische Republik davon Besitz ergrifłen hatte, wurde das Gebaude 
1800 fiir den Senat eingerichtet; diesem folgte die Pairs-Kammer, fiir welche 1836—41 ein neuer Saal 
mit Nebenraumen von A. de Gisors errichtet wurde18); spater benutzte dieselben auch der Senat des 
zweiten Kaiserreiches. Der in Fig. 7 im Grundrifś dargestellte Sitzungssaal liegt in der Hauptaxe 
des Gebaudes und ist von Versammlungs-, Beratungs- und Geschaftsraumen, endlich von Prunk- 
und Festsalen umgeben, die grofśenteils in vornehmer architektonischer Ausstattung erscheinen, auch 
mit Statuen, Biisten und Gemalden, welche von den bedeutendsten franzósischen Kiinstlern herriihren, 
geschmiickt sind.

Der Bau des Kongrefshauses der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, 7. 

des Kapitols zu Washington ist zwar schon zu Ende des vorigen Jahrhundertes pfrUmTnts- 

begonnen, kurz nachher aber wieder ins Stocken gekommen und spater ganz Hauser, 

zerstórt worden. In seiner jetzigen Gestalt ist das Kapitol zu Washington, 
obwohl ein Teil desselben im zweiten und dritten Jahrzehnt unseres Jahr
hundertes errichtet wurde, in der Hauptsache doch ein Werk der Neuzeit, dessen 
Beschreibung daher unter e folgen wird.

Ebenso verhalt es sich mit den iibrigen Parlamentshausern von Belang, 
welche samtlich im Laufe der letzten 50 Jahre entstanden, teilweise erst in Aus- 
fiihrung begriffen sind. Die mit Benutzung alterer Gebaude in Parlamentshauser 
umgewandelten Aushilfsbauten konnen hier zunachst iibergangen werden.

b) Erfordernisse und Gesamtanlage.
Die Parlamentshauser der Neuzeit zeigen einen vielgliedrigen, der poli- 8. 

tischen Entwickelung des parlamentarischen Lebens angepafsten baulichen Orga- 
nismus. Die Erfordernisse desselben, obwohl im einzelnen verschieden, lassen Bausteiie. 

sich im grofsen Ganzen wie folgt feststellen.
Das Parlamentshaus bedarf vor allem einen grofsen, auf allen Seiten freien
,0) Nach: Gourlier , Biet, Grillon & Tardieu. Choix (Pedifices publics projetes et construits en France. Paris 

1845 — 50. Bd. I, PI. 181, 185, 186.
,7) Faks.-Repr. nach ebendas., PI. 186.
*•*) Abgebildet ebendas., Bd. 2, PI. 272—275.
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Bauplatz im Herzen der Stadt oder doch in solcher Lagę, dafs die Haupt- 
strafsenziige und -Verkehrswege moglichst rasch und bequem darauf hinfuhren.

Die Grófse der Baustelle ist nach Zahl und Abmessungen der verlangten 
Raume, die in zwei oder mehreren Gescbossen verteilt werden, so wie mit Riick- 
sicht auf Entfernung und Hóhe der Nachbargebaude zu bemessen. Die unter e 
folgenden Beispiele geben die notigen Anhaltspunkte.

Bei der Wahl des Platzes ist ferner darauf zu achten, dafs das Bauwerk 
mit Hinsicht auf seine aufsere Erscheinung und Umgebung zu vollster Geltung 
komme. Soli das Parłamentshaus ais ein seiner Zeit und seinem Volke in jeder 
Beziehung wiirdiges Baudenkmal erscheinen, so mufs ihm auch ein seiner hohen 
Bedeutung angemessener Platz, auf dem die Architektur zu freier Entfaltung 
kommen kann, angewiesen werden.

9- Die in der nachfolgenden Ubersicht angefuhrten Raume pflegen, unter
Erfordemisse gje|c^er ojer ahnlicher Bezeichnung, bei fast allen Parlamentsbauten wieder- 
allgemeincn. zukehren.

i) Sitzungssaal mit Tribiinen fur Publikum, Presse etc. Es geniigt ein 
solcher Saal, wenn das Haus nur einer gesetzgebenden Kórperschaft dient; es 
bedarf dereń zwei, wenn zwei Kammern darin tagen sollen.

Ausnahmsweise werden sogar drei solche Sale gefordert. So wurden z. B. im Programm fur den 
neuen Parlamentspalast zu Rom verlangt: ein Sitzungssaal fiir den Senat (250 Mitglieder), ein Sitzungs
saal fur die Abgeordnetenkammer (508 Mitglieder) und ein Saal (von 700 Qm Grundflache) zur Ab- 
haltung von feierlichen Sitzungen, bei denen der Konig erscheint.

2) Wandelhalle (Foyer), dem Verkehr und der Erholung der Abgeordneten 
dienend. In besonderem Falle kann dieselbe auch zur Mitbenutzung bei Fest- 
lichkeiten eingerichtet werden.

3) Raume fiir die Mitglieder der Regierung.
4) Raume fur das Prasidium.
5) Erfrischungssale (Restaurant).
6) Lese- und Schreibsale.
7) Raume fur die Post, fiir die Telegraphie und zum Fernsprechen.
8) Sprechzimmer, Ankleideraume.
9) Kleiderablagen nebst zugehorigen Wasch- und Bediirfnisraumen.

10) Raume fiir den Geschaftsverkehr (Bureau) des Hauses, ais: Kanzlei und 
Registratur, nebst Arbeitszimmer des Vorstehers, Zimmer fiir Boten und Boten- 
meister, sowie fiir Abfertigung der Drucksachen.

u) Bibliothek oder Biicherspeicher in Verbindung mit einem Bibliothek- 
Lesesaal.

12) Ar chi v.
13) Arbeits- und Aufenthaltsraume fiir die Berichterstatter der Presse.
14) Grófsere und kleinere Sale fiir die Beraturigen der Abteilungen, Kom- 

missionen und Fraktionen.
15) Wohnungen fiir Hausmeister und Pfortner.
In das Gebaude fiihren Eingangs- und Flurhallen, bezw. Ein- oder Unter- 

fahrten fiir die Mitglieder des Hauses, der Regierungen und des Bureaus, fiir 
das Publikum und fiir die Vertreter der Presse etc. Dem Verkehre im Inneren 
des Hauses dienen geraumige helle Flure, Haupt- und Nebentreppen.

In vielen Parlamentshausern sind auch Raume fiir das Staatsoberhaupt 
und sein Gefolge vorgesehen. Dieselben stehen in bequemer Verbindung mit 
den betreffenden Platzen im Sitzungssaale, sowie mit etwaigen Staatssalen.
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Ist das Haus zur Aufnahme zweier Kammern bestimmt, enthalt es also 
zwei Sitzungssale, so werden im Zusammenhange mit jedem derselben die meisten 
der vorgenannten Raume wiederkehren, diese somit doppelt anzuordnen sein.

Die mitunter gestellte Forderung, im Parlamentshause auch eine Wohnung 
fur den Kammer-Prasidenten oder fur andere hohe Stellentrager des Hauses 
anzuordnen, ist mit den Hauptzwecken des Hauses schwer in Einklang zu 
bringen. Weit besser ist, sich darauf zu beschranken, nur Wohnungen fur 
niedere Bediensteten, wie unter 15 geschehen, vorzusehen.

Schon die vorstehende Aufziihlung der notwendigen Raume und die Er- 10. 

wagung, dafs dieselben von sehr verschiedener Grófse sind, insbesondere die EdorderthL 

Hóhenabmessungen derselben aufserordentlich voneinander abweichen, lassen 
erkennen, dafs der Entwurf eines Parlamentshauses zu den schwierigeren 
architektonischen Aufgaben gehórt. Er erfordert eine genaue Kenntnis der 
Bediirfnisse, welche aus den parlamentarischen Gebrauchen des Landes, sowie 
aus anderen ortlichen Verhaltnissen hervorgehen und besondere Anordnungen 
und Einrichtungen des Gebaudes bedingen. Da nun in jedem Lande andere 
Verhaltnisse und Anschauungen obwalten, so kónnen fremde Einrichtungen 
keineswegs mafsgebend fur heimische Anlagen sein. Ein vergleichendes Studium 
der Parlamentshauser der verschiedenen Lander ist indes zur vdlligen Beherr- 
schung des Stoffes unentbehrlich.

Von grofsem Einflufs auf die Gestaltung des Gebaudes ist die Hóhenlage 
des den Sitzungssaal enthaltenden Hauptgeschosses. Dieselbe war bekanntlich 
von ausschlaggebender Bedeutung bei der endgiiltigen Feststellung des Planes 
fur das neue Reichstagshaus zu Berlin.

Von der Hóhenlage des Sitzungssaales sind unmittelbar die Verkehrs- u. 

yerhaltnisse im allgemeinen, die Anlage der Vorraume, Treppen, Hófe und Hohdeenslaec 
insbesondere auch die wichtige Frage der Erhellung der Raume durch Tages- Saaies. 

licht abhangig.
Bei der Grundrifsbildung wird also vom Hauptgeschofs und dem innerhalb «. 

desselben gelegenen Sitzungssaale auszugehen sein. Dieser bildet den Kern der ^dlung 

Anlage; alle iibrigen Raume sind nach Mafsgabe der Beziehung, in welcher sie n. Raum* 

zum Sitzungssaale stehen, zu verteilen, und diejenige LÓsung wird ais die beste vcrtc,Iung- 
zu erachten sein, welche diese Beziehungen am vollkommensten und einfachsten 
zur Geltung bringt. Zugleich sollen unbehindert des organischen Zusammen- 
hanges samtlicher Raume jene, welche fur die Abgeordneten, fur den Vorstand, 
fur die Regierung, fur den Geschaftsverkehr des Hauses bestimmt sind, inner
halb der Gesamtanlage in sich geschlossene, begrenzte Raumgruppen bilden 
und mit denjenigen Teilen des Sitzungssaales in unmittelbarem Zusammenhange 
stehen, in welchen die in Betracht kommenden ihren Sitz haben. Auch die 
Wege der verschiedenartigen Besucher des Hauses, der Mitglieder der Regie
rung, der Abgeordneten, des Prasidiums, des Publikums, der Vertreter der Presse, 
des Bureaus und die Zugange zu den Dienstwohnungen, Kellern etc. sollen 
voneinander unabhangig, thunlichst wenig gemeinsam sein und so unmittelbar 
ais irgend móglich zum Ziele fuhren. Fur den Verkehr des Publikums und der * 
Presse mit den Mitgliedern des Hauses sind besondere Raume vorzusehen, so 
dafs die eigentlichen fur die Parlaments-Mitglieder selbst beanspruchten Raume 
durch diesen Verkehr nicht beriihrt werden. Ferner ist darauf zu achten, die 
Arbeitsraume der Presse in thunlichst unmittelbaren Anschlufs an ihre Sitzplatze 
auf den Tribiinen zu bringen, jedoch yollstandig von den iibrigen Raumen des
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Gestaltung.

Hauses zu trennen. Die Aufgange zu den Tribiinen sind so anzuordnen, dafs ein 
Verlaufen im Hause vollstandig ausgeschlossen ist.

Die Kleiderablagen sollen auf dem Wege von den Eingangshallen zum 
Sitzungssaale liegen; die Halle (Foyer), dem alltaglichen Verkehr der Abge- 
ordneten untereinander dienend, soli geraumig sein und sich in nachster Nahe 
des Sitzungssaales befinden, wie auch die Erfrischungs- und Lesesale etc. 
nicht zu entfernt von demselben, am besten in Verbindung mit der Halle, 
anzuordnen sind. Die Erfrischungsraume, wenn mdglićh auch die Halle, sind so 
anzulegen, dafs sie einen Ausblick in das Freie gestatten.

Aufser den Schreib- und Lesesalen fur politische Tageslitteratur ist noch 
ein besonderer Bibliothek-Lesesaal erwunscht, der in nicht zu grofser Entfernung 
vom Sitzungssaale unterzubringen ist. Es empfiehlt sich, darin zugleich die 
nótigsten Nachschlagewerke aufzustellen, im iibrigen aber die eigentliche Biicher- 
sammlung (Speicher) von demselben zu trennen und nur die notigen Verbindungen 
mittels Biicheraufziige etc. in beąuemster Weise vorzusehen. Zugleich ist darauf 
zu achten, dafs mit der Zeit eine nachtragliche Vergrófserung des Bucherspeichers 
unschwer hergestellt werden kann.

Weiter ist erforderlich, dafs ein Teil der Haupttreppe sowohl von der 
Wandelhalle, ais von den Flurhallen aus leicht erreicht werden kann. Die An- 
zahl der in das Parlamentshaus fuhrenden Eingangsthiiren und -Thorhallen soli 
moglichst beschriinkt sein; anderenfalls wiirde die Beaufsichtigung, da jeder dieser 
Eingange durch einen Pfórtner bewacht werden mufs, zu umstandlich sein.

Von bestimmten, zur Anwendung gebrachten Grundformen kann beim Plan 
eines Parlamentshauses eben so wenig, wie bei anderen Monumentalbauten ersten 
Ranges, im allgemeinen die Rede sein, da jede solche Aufgabe ihre Eigenart 
hat und nicht schablonenmafsig behandelt werden darf. Wohl aber ist der 
Grundrifstypus eines Parlamentshauses fur eine Kammer wesentlich verschieden 
von demjenigen fur zwei Kammern. Ersteres hat gewissermafsen einen Mittel- 
punkt, letzteres zwei Brennpunkte: der, bezw. die Sitzungssale, um welche sich, 
nach friiherem, die zugehórigen Raume je nach Mafsgabe ihrer Beziehung zu 
demselben gruppieren. Bei doppelter Anlage bedarf der bauliche Organismus 
eines auch im Aufseren auszupriigenden Bindegliedes, und hierzu erscheint die 
Halle am besten geeignet.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Grundrifstypen wird durch den 
Vergleich der Piane des deutschen Reichstagshauses zu Berlin (Tafel bei S. 44) 
mit denjenigen des osterreichischen Reichsratshauses zu Wien (Fig. 16, S. 33) 
ganz besonders augenscheinlich.

Anstatt weiterer Erórterungen iiber die Planbildung des Gebaudes wird auf 
diese und andere Beispiele unter e hingewiesen.

Bei der Gestaltung des Aufbaues und der architektonischen Formbildung 
des Parlamentshauses liegt der Gedanke nahe, die Bestimmung desselben, gleich 
wie im Inneren auch im Aufseren, durch Auspragung des Sitzungssaales jeder 
Kammer zur Erscheinung zu bringen. Dies verursacht indes meistgrofse Schwierig- 
keiten; denn der Saal pflegt naturgemafs von anderen Raumen umgeben zu sein 
und ganz im Inneren des Hauses zu liegen; auch darf die Hohenabmessung des 
Saales oder eines krónenden Aufbaues iiber demselben nicht iibermafsig gesteigert 
werden, will man nicht die Klangwirkung und die Erhellung durch Tageslicht 
hierdurch schadigen, also die Zweckdienlichkeit dieses Hauptraumes der aufseren 
Form zum Opfer bringen. Daher sind bei den meisten der nachfolgenden
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Beispiele die Sitzungssale in der aufseren Architektur des Bauwerkes nicht in 
dominierender Weise zum Ausdruck gebracht; vielmehr pflegt, auch bei Par- 
lamentshausern mit einer Kammer, die Wandelhalle ais architektonischer Mittel- 
punkt gekennzeichnet und vor anderen Raumen hervorgehoben zu werden. In 
der That ist die Halle, nachst dem Sitzungssaale, am meisten hierzu geeignet; 
diese beiden und nach ihnen andere wichtige Raume, Flurhallen etc., erhalten 
eine der hohen Bedeutung des Bauwerkes angemessene monumentale Ausbildung 
und Ausrustung, wobei plastischer und malerischer Schmuck an geeigneter Stelle 
nicht fehlen darf. Auch ist im Aufseren und Inneren nur die Verwendung edler 
Baustoffe von vorzuglicher Beschaffenheit in Aussicht zu nehmen.

c) Sitzungssaal.

Aus den vorhergehenden Darlegungen erhellt, welchen Einflufs Anord- 
nung und Gestaltung des Sitzungssaales auf die Gesamtanlage des Parlaments- 
hauses im allgemeinen ausiiben. Allein fur den Saal selbst, d. h. fiir die Zweck- 
dienlichkeit desselben, ist die Frage von ganz besonderer Wichtigkeit, welche 
Form, Grófse und Hóhe dem Sitzungssaale zu geben sind, weil hiervon gutes 
Sehen und Horen innerhalb des Raumes abhangen. Ferner sind Einteilung und 
Einrichtung der Platze fur die Mitglieder des Hauses und der Regierung, fur 
Redner, Vorsitzenden, Schriftfuhrer etc. fur die Anordnung des Saales von grosser 
Bedeutung.

Bei Feststellung der Form und der Abmessungen des Saales sollen rein prak- 
tische Erwagungen mafsgebend sein und kiinstlerische Gesichtspunkte erst in 
zweiter Reihe in Betracht kommen.

Die am haufigsten angewendete Form des Saales ist dem antiken Theater 
entlehnt. An Stelle der Skene sind die Rednerbiihne, dariiber der Sitz des 
Prasidenten und rechts und links von demselben in der Regel die Sitze der Ver- 
treter der Regierung- angeordnet. Den halbkreisfórmigen Zuschauerraum nehmen 
die konzentrischen Sitzreihen der Abgeordneten ein, welche auf mafsig ansteigen- 
dem Fufsboden von radial gerichteten Gangen durchzogen sind.

Haufig wird die Halbkreisform des Raumes iiber den Mittelpunkt hinaus 
geradlinig verlangert; mitunter ist anstatt dieser Form der entsprechende Teil 
eines regelmafsigen Vieleckes zu Grunde gelegt, wohl auch die Skene in Apsiden- 
form gebildet. Doch erfahrt hierdurch der eben geschilderte Typus keine wesent- 
liche Anderung.

Dieser Form des Saales gegenuber steht die andere, bei welcher der Grund- 
rifs des Saales ein Rechteck bildet. Die Rednerbiihne, die Platze fiir den Pra
sidenten, fiir die Vertreter der Regierung etc. pflegen im allgemeinen ahnlich, 
wie im vorigen Falle an einem Ende oder an der Langseite desselben, aufgestellt 
zu sein. Die Einteilung der ansteigenden Sitzreihen der Abgeordneten aber ist 
verschiedenartig getroffen; teils sind die Sitze radial, teils ringsum parallel den 
Seiten, teils samtlich gleichlaufend gerichtet. Auch konnen die Ecken des Vier- 
eckes im Grundrifs abgerundet oder abgeschragt sein und andere mehr oder 
weniger bedeutende Formveranderungen vorgenommen werden.

Die Erhellung des Raumes ist von der Saalgrundform unabhangig. Die 
Tagesbeleuchtung wird mittels Fenster in den Hochwanden oder durch Decken- 
licht, zuweilen durch beide zugleich bewirkt. Der Abendbeleuchtung dient jetzt 
wohl in der Regel elektrisches Licht; doch diirfte nichtsdestoweniger Gas-

15.
Anordnung.

16.
Form.

17- 
Halbkreis- 
fórmiger 

Grundrifs.

18.
Viereckiger 
Grundrifs.

19.
Erhellung.
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Fig. 4-

Sitzungssaal im Unterbaus zu London.

beleuchtung,v) beizubehalten sein, um nótigenfalls, wenn Stórungen des elek- 
trischen Lichtes vorkommen sollten, benutzt werden zu kónnen.

2O; Das gute Hóren im Saale ist, wie oben bereits bemerkt, hauptsachlich
Schallwirkung. , ,, ,durch die raumliche Ausdehnung und die Form desselben bedmgt.

Ais ungefahre Grenze deutlichen Hórens in freier Luft kann der Umfang 
eines Kreises angenommen werden, der aus einem 10m angesićhts des Redners 
entfernten Mittelpunkte mit 20 m Halbmesser beschrieben ist. Hiernach wird man 
dem Redner gegeniiber etwa dreimal so weit, nach den Seiten etwa zweimal so 
weit, ais nach ruckwarts hóren.

Von dieser Ermittelung kann 
auch (in Ermangelung anderer An- 

bei der Beobachtung 
der Schallwirkung im allseitig um- 
schlossenen Raume ausgegangen 
werden. In letzterem ist aber die 
Hórfahigkeit nicht allein vom je- 
weiligen Standpunkte und von der 
Entfernung des Zuhórers vom Red
ner, sondern auch von der Grund- 
und Deckenform des Saales, von 
der Natur des verwendeten Bau- 
stoffes, von der Beschaffenheit der 
Oberflachen und von andereń Ein- 
fliissen, die hier nicht weiter er- 
órtert werden kónnen, abhiingig20).

Bei runden Grundrifsformen 
des Saales bilden sich, infolge der 
Reflexion des Schalles, Brenn- 
punkte oder Sammelpunkte und 
Sammellinien zusammentreffender 
Schallstrahlen, welche, wenn sie 
nicht entfernt von den Zuhórern 
liegen, fur gute Klangwirkung 
und deutliche Wahrnehmung des 
Tones gefahrlich oder wenigstens 
stórend sind; aufserdem kónnen
weiter entfernte Zonen und besondere Punk te entstehen, in welchen man besser 
hórt, ais in anderen, dem Redner naher gelegenen. Der Schallreflex kann jedoch 
auch ohne Zusammentreffen der Schallwellen sehr schadlich sein, wie dies bei 
glatten geraden Wanden sehr haufig und auch bei rechteckiger Grundform des 
Saales, bei ungiinstigen Grófsenabmessungen desselben, nicht seiten der Fali ist.

Von einschneidender Wichtigkeit werden diese Erscheinungen, wenn sich, 
wie im deutschen Reichstage und im englischen Parlamente, der Gebrauch ein- 
gebiirgert hat, dafs die Redner vom Platze, also von den verschiedensten Stellen 
des Saales aus, sprechen.

Fiir diese Gepflogenheit diirfte eine andere Grundform des Saales, 
ais die rechteckige aus akustischen Griinden kaum zulassig sein. Allerdings

,B) Ubcr Beleuchtung mittels Gas siche auch: Rrvue gen. de l'arch. 1876, S. 15.
M) Siche hieriiber in Teil III, Bd. 6 (Kap.: Anlagen zur Erzielung einer gutcn Akustik) und Tcil IV, Ilalbbd. 1 

(Kap.: Saal-Anlagen, insbesondere Art. 241—245, S. 245-247 [2. Aufl,: Art. 248—252, S. 248—282]) dieses >Handbuches«.
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pflegen auch in eini- 
gen kreisfórmig ge- 
stalteten Salen (z. B. 
in nacherwahnten des 
italienischen Abge- 
ordnetenhauses zu 
Rom und der hessi- 
schen zweiten Kam- 
mer zu Darmstadt) 
die Mitglieder von 
ihren Platzen aus zu 
sprechen; allein in 
beiden Fallen und 

insbesondere im
Sitzungssaal zu Rom, 
der ohne Tribiinen die 
betrachtliche Aus- 
dehnung von 36,5 m 
Durchmesser hat, 

wird die Schallwir- 
kung ais hóchst man- 
gelhaft bezeichnet.

Die rechteckige Grund- 
form ist im Ober- und Un- 
terhause z u London (siehe 
die Tafel bei S. 28 u. Fig. 15), 
im friiheren provisorischcn, 
gleich wie im gcgenwartigcn 
deutschen Reichstagssaal zu 
Berlin, ferner im Sitzungs
saal des neuen preufsischcn 
Abgeordnetenhauses da- 
selbst (siehe die Tafel bei 
S. 44 u. Fig. 29), sowie in 
den meisten nordamerika- 
nischen Kapitolen etc.21) 
zur Anwendung gebracht.

Die Halbkreisform, wel- 
,he ais akademischer Typus 
bezeichnet werden kann, ist 
bei den Salen der Depu- 
tierten-Kammer und des Se- 
nats zu Paris (siehe Fig. 3 
[S. 6] u. 7), bei denjenigen 
des italienischen Abgeord
netenhauses zu Rom (Fig. 8), 
des Reichsratshauses zu 
Wien (siehe Fig. 16) etc. 
gewahlt.

Drei Yiertel einer Korb-

ai) Verg1. die Grundrisse der 
nachfolgenden, unter e darge- 
stellten Beispiele ausgcfuhrter 
Parlamentshauser.



Fig. 6.

. Pr
iis

id
en

t. r. R
ed

ne
rb

uh
ne

Sitzungssaal der Senats-Kammer zu Paris.

1:
25

0



linie aus 3 Mittclpunktcn umfafst die Grundform des fiir die Deputierten-Kammer im Palais Bourbon 
zu Paris geplanten neuen Saales (Fig. 9) und den grofseren Teil eines Kreises der in big. 25 dar- 
gestellte Saal der II. Kammer zu Darmstadt. Ferstel hatte in scinem Entwurf zum deutschen Reichs- 
tagshausc22) fiir den Sitzungssaal eine vollstandige Ellipse ais Grundform angenommen.

Die Hóhe des Saales ist von der Langen- und Breitenabmessung desselben, 21-
. Hóhe und

sodann von der Anlage der Tribiinen abhangig. Dcckenform.

Im Interesse des guten HÓrens empfiehlt es sich, die Hohenabmessungen 22. 
des Saales und der Tribiinen zu beschranken, insbesondere aber den letzteren Grofse*
keine zu bedeutende Tiefe zu geben. Auch ist eine in der Hauptsache gerade 
Decke mit profilierten oder abgerundeten Ecken im allgemeinen gunstiger, ais 
eine stark gewólbte28).

Im iibrigen ist, abgesehen von der Form, wie schon bemerkt, das deut- 23- 

liche Moren von der Saalgrdfse abhangig- Letztere aber wird durch die Anzahl Abgeordneten 

der Mitglieder des Hauses bemessen und durch das Mafs der Beąuemlichkeit, etc- 
welches denselben gewiihrt wird, bedingt.

Im allgemeinen gilt ais Regel, dafs behufs leichter Zuganglichkeit nicht 
mehr ais 4 Sitze in geschlossener Reihe nebeneinander stehen sollen. Infolge- 
dessen werden bei stark bogenfórmig gekrummten Sitzreihen die erforderlichen 
Radialwege, die 55 bis 70cm Breite erhalten, eine verhaltnismafsig grofse Flachę 
des Saales beanspruchen. Aber noch viel bedeutender wird die Saalflache ver- 
grófśert, wenn die Abgeordneten gewohnt sind, kleine Tische oder schliefsbare 
Schreibpulte vor sich zu haben. Fiir jeden solchen Platz ist ein Raum von 
1,10m Tiefe und bei gekrummten Reihen 55 bis 65cm Breite, also 0,61 bis 0,72 qm 
Fufsbodenflache, einschl. der Gange und des freien Saalraumes aber durch- 
schnittlich 1,25 bis l,50qm Grundflache zu rechnen.

In der Chambre des Deputes im Palais Bourbon zu Paris (Fig. 3, S. 6) sind keine Pulte 
angebracht. Die Zahl der Platze betrug im Jahre 1881—82: 557; also kamen bei 440*1™ Saalflache auf 
den Platz 0,79 (1™ Fufsbodenflache.

Im Entwurf zu einem neuen Sitzungssaale fiir dieselbe Kammer von de Joly (Fig. 9) betragt 
die Zahl des Platze, einschl. derjenigen der Minister, der Kommissionen und des Bureaus, 629 0m, die 
Giundflache des Saales 7910™; somit ist an letzterer fiir einen Platz durchschnittlich 1,26 9m berechnet.

Der Saal des italienischen Abgeordnetenhauses zu Rom (Fig. 8) hat, einschl. der recht- 
winkeligen, nischenartigen Erweiterung, 730 o™ Grundflache und enthalt die Platze von 530 Mitgliedern 
(einschl. Bureau). Auf einen Platz, dereń bis zu 9 in eine Reihe gebracht sind, kommen hiernach 1,38 o™ 
Saal-F ufsbodenflache.

Das Reprasentantenhaus zu Washington umfafete 1867 die Zahl von 316 Abgeordneten, welche 
in dem in Fig. 14 dargestellten Sitzungssaal von 34,0 X 22,6™ (unter den Tribiinen gemessen) tagten. 
Hiernach ergiebt sich fiir einen Platz eine Saalflache von 2,40 0m. Im Saale der Senatskammer 
(25,7 X 15,2™) hat jeder der 88 Senatoren einen Platz von 4,40 0™ zur Verfiigung.

Im Ilouse of commons zu London (Fig. 4, S. 12) sind weder den Mitgliedern, noch selbst den 
Ministern besondere Schreibpulte gewahrt. Die Herren machen ihre Notizen auf den Knieen. Bei 
einer Saalflache von 280‘1™ und 428 Abgeordneten kommen auf den Einzelnen nur 0,65 o™ Bodenflache.

Im Rcichsratshause zu Wien(Fig. 17) sind Pulte von mindestens G0c™ Breite angeordnet. Daselbst 
betragt die Anzahl der Mitglieder 353, die Fufsbodenflache im ganzen 545 o™, fiir den Einzelnen also 
1,50 qm.

Im neuen Abgcordnctenhaus zu Berlin (Fig. 29) cntfallen bei rund G80 0™ Saalgrundflache und 
433 Abgeordneten auf jeden der letzteren (einschl. Gange, Minister-, Prasidenten- etc. Platze) 1,58 0™.

Im deutschen Reichstage21) sind bei einer Saalgrófse von 612 o™ und 444 Sitzplatzen (400 fur 
die Abgeordneten, 44 fiir den Bundesrat) 1,35 0™ fiir jedes Mitglied des Hauses vorgesehen. Jeder 
Abgeordnete besitzt ein Pult und einen bestimmten Platz. Man ersieht, dafs bei nahezu glcicher Mit- 
gliedcrzahl die Fufsbodenflache des Sitzungssaales im House of commons noch nicht halb so grofe, ais 
jeno des deutschen Reichstagshauses ist.

32) Siehe: Allg. Bauz. 1883, BI. 56.
2I) Vcrgl. auch das in Fufsnote 20 genanntc Kapitel iiber nAnlagen zur F.rzielung einer guten Akustik*
2‘) Siehe die Tafcl bei S. 44.
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Im englischcn Parlament sind fur den Einzelnen kcine bestimmten Platze vorgesehen, wcnngleich 
sich von sclbst crgcbcn wird, dafe die rcgclmafsigen Bcsucher wohl immer an derselbcn Stelle sitzen. 
Im iibrigcn aber sctzcn sich die Mitglieder, wie sie konnen; in den seltcnen Fallen, dafs das Haus 
cinmal vollzahlig vertrctcn ist, riickt man zusammcn, und da alsdann trotzdem der Platz unten im 
Saalc nicht vollstandig ausrcichcn wiirde, sind fiir die Nachziigler Pliitze auf der Galerie vorgeschcn.

Die politischcn Gcgner im englischcn Parlamcntc stehen sich in nachster Nahe (nur der fisch 
des Hauses ist zwischen ihnen), Augc in Augc, gcgeniiber, und man behauptet, dafs sich die Redner 
infolgedcsscn grbfsercr Miifsigung in der Form bcfleifsigen.

Die Vorteile, die durch dieses Aufgeben der Pulte und den Verzicht ganz 
bestimniter Pliitze fur jeden Einzelnen gewonnen werden, sind beziiglich des 
guten Horens und Sehens sehr bedeutend.

Die Abmessungen des Sitzungssaales im deutschen Reichstage (21,5G 
X 29,00m) und diejenigen im neuen Abgeordnetenhaus zu Berlin (24,00 X 28,50m) 
sind solche, wie sie im Interesse der Verstandlichkeit der Redner nicht wohl 
uberschritten werden diirfen.

Die Abmessungen im deutschen Reichstagshaus, gleichwie die ganze Einteilung, mulśten dem 
Bauprogramm entsprcchend von dem noch bestehenden provisorischcn Gebaude in der Leipzigerstralśe 
ubcrnommen werden und konnten nachtraglich, da man sich an die bequeme Platzeinrichtung gewóhnt 
hat, nicht mehr eingeschrankt, bezw. verandert werden. Ja man befurwortete sogar, mit Riicksicht 
auf die Vergróiśerung der Zahl der Abgeordncten, entsprechend der Zunahme der Bcvólkerung (i Ab- 
geordneter auf je 100000 Einwohner), eine Yergrófeerung des Saales.

Von der obersten Stufenreihe aus betragt die Lichthóhe des Saales 13 ra; das Steigungsverhaltnis 
des Saal-Fufsbodens ist 1 : 10 angenommen.

Das Steigungsverhaltnis der Sitzieihen in der Deputiertenkammer zu Paris betragt dagegen 
1:2,3, im neuen Abgeordnetenhaus zu Berlin 1:15, im Abgeordnetensaale des Reichsrats zu Wien 
1:8, im Reprasentantenhaus zu Washington 1:17 etc.

Fiir die Saaleinrichtung ist aufser der Anordnung und Ausriistung* der 
Abgeordnetensitze diejenige der Platze fiir Redner, Prasidenten, Schriftfiihrer, 
Yertreter der Regierung, Stenographen etc. von Wichtigkeit.

Die Rednerbiihne ist im Ober- und Unterhaus zu London, im italienischen 
Senats- und Abgeordnetenhaus zu Rom, auch im Senats- und Reprasentanten
haus zu Washington iiberhaupt nicht vorhanden. In den deutschen Abgeord- 
netenhausern sind solche zwar aufgestellt; doch pflegen sie selten benutzt zu 
werden.

24.
Biihne 

fur Rcdner, 
Prasidenten 

etc.

Die Rednerbiihne, mit Lesepult und Seitentischen ausgeriistet, liegt in der 
Hauptaxe des Saales, nahe dem einen Ende und gegeniiber den Sitzreihen der 
Abgeordneten. Hinter der Rednerbiihne und etwas hóher ais diese ist gewóhn- 
lich die Biihne mit dem Prasidentensitze; zu seinen beiden Seiten, zuweilen vor 
demselben, sind die Platze der Schriftfiihrer (gleich wie diejenigen des Prasi
denten, geraumig und mit breiten Pulten versehen) angeordnet. Von der 
Prasidentenbuhne aus mufs jeder Platz im Saale iibersehen werden konnen. Im 
iibrigen ist die Hohenlage dieser und der Rednerbiihne, die Abstufung und Auf- 
stellung der Platze fiir Mitglieder und .Kommissare der Regierung etc. in den 
einzelnen Parlamentshausern verschieden. Diese Einrichtungen, so wie die 
Anordnung der Platze im Saale selbst werden wohl meistens unter Beriick- 
sichtigung bestehender Gewohnheiten und in Verbindung mit der betreffenden 
Behorde festzustellen sein.

Im neuen Abgeordnetenhaus zu Berlin sind zu beiden Seiten der Prasidenten- und Rednerbiihne 
(siche den Grundrifs in Fig. 29) die Platze fiir die Minister und Rcgierungskommissare angeordnet. 
Die bcqueme Verbindung dieser Platze untereinander ist durch einen kleinen Wandelgang vermittelt, der 
sich dem Sitzungssal riickwarts anschliefst und von dem aus die am nordlichen Querflur gelcgencn 
------------------ X.

“) Nach: Deutsche Bauz. 1875, S. 517.
Faks.-Re^r. nach: Encyclopedie (Tarch. 1882, S. 49.

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Auli.) 2
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Arbeits- und Sprechzimmer des Priisidenten, der Minister und der Regierungskommissare schncll zu 
erreichen sind.

Fig. 4 bis 9 veranschaulichen die verschiedenen Einrichtungen eincr Anzahl 
Sitzungssale, teils von rechtwinkeliger, teils von halbkreisformiger und ovaler 
Grundform, die in den vorhergehenden und nachfolgenden Erorterungen in Ver- 
gleich gebracht sind.

Zu den Platzen der Abgeordneten, sowie zur Prasidenten- und Redner- 
biihne, steigt man von den den Saal umgebenden Raumen entweder herab (wie 
im Reichsratshaus zu Wien und im Reichstagshaus zu Berlin) oder hinauf (wie 
in den meisten ubrigen Salen), d. h. der Saalfufsboden liegt entweder ent- 
sprechend tiefer oder in gleicher Hóhe mit den Raumen, welche dem Saale 
angereiht sind. Selbstverstandlich vermitteln Stufenreihen und Treppen an 
geeigneten Stellen den Verkehr mit den verschiedenen Hohenlagen im Inneren 
des Saales. Die Anordnung von Stufen in den Thureingangen ist unzulassig.

Inmitten des Raumes auf dem unteren Saalboden ist gewóhnlich ein Tisch 
zum Niederlegen von Schriftstiicken aufgestellt.

Der Arbeitstisch der Stenographen befindet sich in der Regel vor und 
unterhalb der Rednerbiihne, und es soli te vermieden werden, dafs dieselben bei 
ihren oftmaligen Ablósungen untereinander (alle 10 Minuten) den Sitzungssaal 
durchschreiten miissen. Der Arbeitsplatz der Stenographen im Saale mufs 
umfriedigt und abgeschlossen, auch geraumig genug sein, damit sie, je nach 
dem Ausgangspunkt des Schalles, eine fiir gutes Hóren giinstige Stelle einnehmen 
kónnen. Ferner soli der Platz in moglichst unmittelbarer, vom ubrigen Ver- 
kehre unabhangiger Verbindung mit den Arbeitsraumen der Stenographen stehen.

Besonderes Gewicht wurde auf die zweckmafcige Lagę der Schreibplatze fiir die Stenographen 
im neuen Abgeordnetenhaus zu Berlin gelegt. Sie sind vor dem Rednerpult in einer Kurve derart 
angeordnet, dafe der Stenograph den Redner, von welchem Platze dieser auch sprechen mag, nicht nur 
deutlich hóren, sondem auch genau beobachten kann. Eine kleine Schlupftreppe fiihrt von den 
Schreib piat zen aus unter der Rednerbiihne hindurch unmittelbar zu den im Sockelgeschofś befindlichen 
Arbeitsraumen der Stenographen.

Der Sitzungssaal mufs von allen Seiten durch beąuem gelegene Thiiren, 
welche moglichst gerauschlos und selbstthatig schliefsen, zuganglich und von 
hellen Vorraumen oder Gangen, welche vor dem Eindringen von Zugluft und 
vor dem Gerausch des Geschaftsverkehres schiitzen. umgeben sein. Die Ein- 
gangefiir die Abgeordneten sind von denjenigen der Vertreter der Regierung etc. 
zu trennen.

Zum Zweck der Abstimmung fiir Zahlungen nach Art des sog. »Hammels- 
sprunges« im englischen Parlament dienen zwei einander gegenuberliegende 
Haupteingange des Saales, die sog. y^-Thur und die Afezzz-Thur: bei der Ab
stimmung verlassen samtliche Mitglieder den Saal; die mit Ja Stimmenden 
kehren durch die yiz-Thiir, die mit Nein Stimmenden durch die AW/z-Thiir in 
den Saal zuriick und werden beim Eintritt gezahlt. Diese Art der Abstimmung 
erfordert viel kiirzere Zeit (im deutschen Reichstag nur 8 Minuten statt 8/4 bis 
1 Stunde friiher), ais bei der Abstimmung mit Namensaufruf.

Im Grundrifc des englischen Parlamentshauses (siehe die Tafel bei S. 28) sind die bciden 
Thiiren fiir Ja und Nein aus der Bezeichnung der zugehórigen Abstimmungsflure kenntlich. Im Saal 
des deutschen Reichstagshauses (siehe die Tafel bei S. 44) haben die Thiiren in der Mitte der Schmal- 
sciten dieselbe Bestimmung.

Zu ahnlichem Zwecke dient im italienischcn Abgeordnetenhause ein im Grundrifs (siehe Fig. 8, 
S. 16) angegebener, im Saale selbst zwischen dem Ministertisch und dem Prasidium frei gelassener Gang; 
in demselben sind die Urnen aufgestellt, welche zum Sammeln der bei namentlichen Abstimmungen und
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l-ig. 10.

Sitzungssaal des Oberhauses zu London27) 
Arch.• Party.

iHouii!iiimntUh<ijiutiiuiilihitH<iiinrn»r-nr^hir-i nuntniatiitttimffm

Wahlen abzugebenden Stimmzettel dienen. Diese werden unter der unmiltelbarcn Aufsicht des 
Prasidiums von den Abgeordneten selbst eingeworfen, nachdem sich dieselben zu dicsem Zwecke von 
ihren Platzen erhoben haben und von links nach rechts einzeln durch den Gang schreiten.

*’) Faks.-Repr. nach: Barry, Ch. The Pałace oj Wesfrninster. London 1848.
2*
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Fiir Erwarmung und Lufterneuerung des Hauses erscheinen Dampfluft- 
heizung, Druck- und Saugliiftung am besten geeignet. Ausfuhrliches iiber 
Heizung und Liiftung des neuen und des ehemaligen provisorischen Reichstags- 
hauses zu Berlin, sowie des Parlamentshauses zu London ist in den unten an- 
gegebenen Quellen28) zu finden.

Was schliefslich die innere Gestaltung und Architektur des Saales betrifft, 
so sei kurz bemerkt, dafs dieselben in voller Ubereinstimmung mit der Form 
und Einrichtung des Raumes stehen miissen, im iibrigen aber der mannig- 
faltigsten Durchbildung fahig sind. Die Hauptwand oder Nische (Skene), an- 
gesichts der Abgeordneten, die iibrigen Umfangswande, sowie die gegen den 
Saal geoffneten Galerien und Logen, dereń einzelne Abteilungen auch im Aufbau 
auszupragen sind, endlich Lichtoffnungen, Simswerk und Decke geben Anlafs 
zu charakteristischer architektonischer Ausbildung. Auch fehlt es nicht an 
Vorwiirfen zu plastischem und malerischem Schmuck des Saales, um die hervor- 
ragende Bedeutung dieses Raumes zum Ausdruck zu bringen.

Dafs ein Saal mit halbkreisformiger Grundform eine ganz andere Er- 
scheinung zeigt, ais ein solcher von oblongem Plan, ist ohne weiteres ein- 
leuchtend; dies wird durch den Vergleich der Abbildung des mehrerwahnten 
Saales der Deputiertenkammer zu Paris (Fig. 2, S. 6) mit derjenigen des 
Oberhauses zu London (Fig. 10) ganz augenscheinlich. Wie verschieden aber, 
auch bei ganz ahnlicher Grundform, die kiinstlerische Auffassung und Behand- 
lung — unter dem Einflusse aller hierauf einwirkenden Faktoren — sein kann, 
ja sogar sein mufs, dies macht die Gegeniiberstellung des letzteren Beispieles 
mit dem des neuen deutschen Reichstagssaales beide von rechteckiger Grund
form, klar. Nicht minder deutlich erscheint der Gegensatz zwischen dem erst- 
genannten Beispiel, dem Sitzungssaale im Palais Bourbon zu Paris, und dem 
Saal der Abgeordneten im Reichsratshaus zu Budapest (Fig. 11).

Uber die in den um- und nebenstehenden Ansichten dargestellten Sale 
geben die nachfolgenden Beschreibungen naheren Aufschlufs.

In dem von Barry erbauten Saal des Oberhauses im Westminster-Palast zu London (Fig. 1027), 
welcher 27,4 m lang, 13,7 m breit und eben so hoch ist, sind drei Teile zu unterscheiden. An dem 
mit den kóniglichen Gemachern in unmittelbarer Verbindung stehenden oberen Ende befinden sich 
der um drei Stufen iiber den Fufśboden erhóhte Thron und zu beiden Sciten dessclbcn, cine Stufe 
niedriger, die Sessel der dem Throne und Monarchen am nachsten stehenden .Mitglieder des kóniglichen 
Hauses. Den mittleren Hauptteil des Saales28) nehmen die an den beiden Langseiten ansteigenden 
Sitzreihen der Peers, welche in eine »ministerielle« und eine »oppositionelle« Seite geschieden sind, 
ein. Zwischen denselben ist der Platz des Vorsitzenden, des auf dem Wollsack sitzenden Loid- 
Kanzlers; vor diesem befinden sich die Tische der Sekretare. Das untere, durch Schranken abgegrenzte 
Ende des Raumes dient zur Aufnahme der Mitglieder des Unterhauses, wenn diese, bei Eróflhung oder 
Vertagung des Parlamentes, aufgefordert werden, vor der Majestat oder den kóniglichen Kommissaren 
im Oberhaus zu erscheinen. Auch ist dies der Platz fiir Anwalte bei gerichtlichen Yerhandlungen30).

Der Saal wird durch zwolf grolśe Fenster, je sechs in den Hochwanden der Langseiten, erhellt, 
und in Ubereinstimmung mit ihrer Teilung, Abmessung und Gliederung stehen Anordnung und korm

Fischer, H. Preisbewerbung fur die Heizungs- und Liiftungsanlagc des neuen Reichstagsgebaudcs in Berlin.
Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1884, S. 717, 733, 760, 782, 805. — Siehe ferner:

Danipfluftheizung, Druck- und Saugliiftung des Sitzungssaales des deutschen Reichstages zu Berlin in Teil III, 
Band 4 (S. 265 [2. Aufl.; S. 363]) dieses »Handbuches« — endlich:

Crf,d6, B. Yentilation, Heizung und Belcuchtung des Parlamcntsgebaades in London. Deutsche Viert. f. bff. 
Gesundheitspfl. 1874, S. 402.

Yentilation des Abgeordnetenhauses in Berlin. Rohrleger 1878, S. 104, 121.
w) Siehe den auf der Tafel bei S. 28 dargestellten Grundrife des Parlamentshauses.
*>) Das Haus der Lords hat, aufser der gesetzgebenden Gewalt, auch richterliche Gewalt; denn es ist der Appcll- 

hof gegen die Entscheidungen aller anderen Gerichtshófe; auch ist es der oberstc Gcrichtshof in Strafsachcn und erkennt 
in dieser Eigenschaft u. a. uber das Ycrbrechen des Hochverrates.
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der Schmalseiten. Diese haben demgemafs drei tiefe, gleich den Fensteróflhungen umrahmte Spitz- 
bogennischen, welche mit Freskogemalden geschmiickt sind. An samtlichen Pfeilern springen wappen- 
haltcnde Engelsfiguren, welche Saulchen mit Statuen unter zierlichen Baldachinen tragen, vor. Dariiber 
sind yicrtelkreisfbrmige Bogen mit Malśwerkszwickeln yorgekragt, welche den Ubergang in die wag- 
rechtc Holzdccke bilden. Diese ist durch starkę, kraftig profilierte Unterziige in achtzehn grolśe 
Folder, jedes der letzteren wieder durch Rippen in kleinere Felder geteilt; die Kreuzungen derselben 
sind durch Knaufe ausgezeichnet. Auf das reichste ist die, gleich der Decke, in Eichenholz aus- 
gefiihrte, in Gold und Farbę prangende Tafelung des unteren Teiles der Wandę geschnitzt. Sie 
erschcint, nach Art der gotischen Gestiihle in Kapitelsalen etc., mit Stab- und Mafswerk gegliedert, 
durch Figiirchen und Ornament geziert und mit einer baldachinartig ausgekragten Galerie nebst 
Bronzegelander gckront.s Dieser ringsum gefiihrte Balkon hat an den Langseiten eine Sitzreihe, zu

Fig. u.

Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses zu Budapest31).
Arch.: Steindl.

der man von den oberen Korridoren mittels schmaler, unter jedem Fenster angebrachter Thiiren 
gelangt. An der dem Throne gegeniiberliegenden Schmalseite befindet sich in der Mitte die weit vor- 
springende Galerie der Berichterstatter der Presse. Dieselbe ist mit zwei Reihen von auf das bequemste 
und schónste eingerichteten Sitzen yersehen; iiber und hinter ihr konnte in den Bogenóffhungen, die 
eine sehr betrachtliche Tiefe haben, die Galerie der Fremden angeordnet werden. Sehr kunstreich und 
prachtig ist die Schnitzerei des Thrones; zu beiden Seiten desselben stehen zwei schóne Bronze- 
kandelaber, zwei andere an den Enden der Peerssitze. Letztere sind mit rotem Saffian gepolstert 
und auf jeder Seite durch Stufenreihen in drei Teile geteilt, daher leicht zuganglich; von den Korri
doren aus fiihren zu jeder Seite zwei Thiiren. Bemerkenswert ist ferner noch die Ausriistung der 
yorerwahnten Schranke, ungefahr 3”’ lang und 1 n> tief, am unteren, von der Flurhalle aus zugang- 
lichen Endo des Saales; an der Wand rechts von der Schranke steht der erhdhte und abgeschlossene 
Sitz des Parlaments-Ceremonienmeisters.

31) Faks.-Repr. nach: Moniieur drs arch. 1885, PI. 61,
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33- In ahnlichcm Stil, wie die Architektur der Sale des Westminstcr-Palastes zu London, ist die-
Abgeordneten- jenjge jcr beiden Hauser des ungarischen Reichsrates in Budapest von Steindl crdacht. Die Bauart 

haus zu
Budapest.

Sitzungssaal des neuen Abgeordnetenhauses zu Berlin32). 
Arch.: Schulze.

der letztercn ist kiihner, ais diejenige der ersteren, die Formbildung selbstverstandlich den heimischen 
friihgotischen Musterwerken nachgcalimt und mit Geschick durchgefiihrt.

Nach einer Photograpbie von Herm. Rilckwardł in Grofs-Lichtcrfeldc.
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Der in Fig. II8*) clargestellte Saal des Abgcordnetcnhauses33) ist, der halbkrcisfórmigcn Anord- 
nung der Sitzreihen entsprechcnd, im Grundrifs polygonal gestaltet. Prasidium und Rednerbiihne sind, 
wie iiblich, in der Mitte der Langseitc, hier aber betrachtlich iiber die ansteigenden, radial gerichteten 
Sitze erhoht. Die Seitenwande des Vieleckes sind in drei Reihen Bogenóflhungen mit Umgangen iiber- 
einander, die in der obersten Reihe einen machtigcn Lichtgaden von dreiteiligen Mafewcrksfenstcrn 
bilden, aufgelóst. In der Hóhe der obersten Briistung sind in den Ecken die auf Saulchen ruhenden 
Knaggen, dariiber — ahnlich wie im Hause der Lords zu London — Bogenrippen mit Mafcwerks- 
zwickeln aus Holz yorgekragt, die den Ubcrgang in die flachę, durch profilierte Balken und Rippen 
in Felder gcteilte Holzdecke bilden. Bei dieser, gleichwie bei der ganzen Ausriistung, kommt der 
Baustoff in anerkennenswerter Weise zum wahrhcitsgetreuen Ausdruck; auch ist die Architektur in 
den dtei Reihen Bogenhallen ubereinander zu wirkungsyollcr Steigerung gebracht. Doch móchte die 
hierdurch bedingtc, oflenbar sehr betrachtliche Hóhe des Saales fiir die Schallwirkung entschieden 
ungiinstig sein.

Schliefslich sei auf den Grundrifs des neuen Abgeordnetenhauses zu Berlin 
in Fig-. 29 und die beigefiigte Legende verwiesen, woraus die Anordnung der 
Sitze fiir die Abgeordneten, der Platze fur den Prasidenten, den Schriftfiihrer, 
den Berićhterstatter und fiir die Minister und Regierungskommissare, des 
Rednerpultes und der Platze der Stenographen zu ersehen ist. Fig. 123-) liefert 
ein Schaubild des Saalinneren.

Besondere Teile des Saales bilden die Tribiinen fiir Zuhórer, welche den- 
selben in der Regel an drei, mitunter an allen Seiten umgeben. Sie sind mit 
ansteigenden, beąuem zuganglichen Sitzreihen zu versehen, iiberhaupt in solcher 
Weise anzulegen, dafs man von denselben den Sitzungssaal gut iibersehen kann.

Die Tribiinen pflegen in einzelne Abteilungen, bezw. Logen abgeteilt zu 
sein, welche fiir Publikum und Presse, fiir Mitglieder der beiden Kammern, der 
Regierung und Behorden, fiir den Diplomatenkorper und den Hof bestimmt 
sind. Jede dieser Abteilungen mufs durch besondere Zugange, getrennt von 
den anderen, zu erreichen sein; sie erhalten entsprechende Yorraume in Yer- 
bindung mit den notigen Nebenraumen, wie Kleiderablagen etc. Die Eingange 
sind gegen das Eindringen von Zugluft zu schiitzen. Notausgange an geeigneten 
Stellen diirfen nicht fehlen.

Die Logen springen mitunter iiber die Wandę des Saales etwas vor. Die 
Abteilung fiir die Presse mufs fiir deutliches Hóren besonders gut gelegen sein; 
auch sind die Platze teilweise mit verschliefsbaren Schreibpulten zu versehen. 
Die Arbeitszimmer.der Presse sind, wie schon in Art. 12 (S. 9) erwahnt, in 
moglichst nahe Verbindung mit ihrer Loge zu bringen.

Anordnung und Platzeintcilung der Zuhórcr-Tribiinen des deutschen Reichstagshauses sind im 
Grundrifs des Zwischcngcschosscs (siehe die Tafel bei S. 45), diejenige des italienischen Abgeordneten- 
hauses in Fig. 8 (S. 16) dargestellt.

Im Sitzungssaal des neuen Abgcordnetenhauses zu Berlin sind die Tribiinenplatze, iiber welche 
die Mitglieder des Hofes, die Minister, die Diplomaten und die Volksvertreter yerfiigen, so an der 
West- und Siidseite angeordnet, dafs sie in thunlichst bequemcm Anschlufs an die den genannten 
Persónlichkeiten im Hause sonst zugewiesenen Raumlichkeiten und Zugange sind. Die Presse und 
das Publikum haben ihre Platze auf der Ost- und Nordseite erhalten, so dafs sic mit dcm Geschafts- 
betrieb des Hauses in keinerlei Beruhrung kommen. Die sehr ausgedchnte Tribiine fiir dic Presse nimmt 
die ganze Ostseite des Saales ein und steht mit den zugehórigen Arbeitsraumcn in nachster Verbindung.

Der Sitzungssaal der Dcputicrtenkammcr im Palais Bourbon zu Paris (Fig. 2 u. 3, S. 6) 
ist mit zwei Reihen Logen ubereinander yersehen. Der erstc Rang, in 3 111 Hóhe iiber der obersten 
Sitzreihe der Abgeordneten angebracht, enthielt (in den letzten Jahren des zweiten Kaiserreiches) 
288 Platze, dic fiir die kaiserlichen Hofstaaten, den Diplomatenkorper, den Senat, dic Minister, den 
Senatsrat, die Prasidenten, Vizcprasidenten und Quastoren, im iibrigen fiir dic Deputicrtcn vorbehalten 
wurden. Letztere hatten ferner Anrecht auf einen Teil der 224 Platze der oberen, in halber Hóhe der 
Saulen hinter diesen durchlaufenden Tribiinen, die zum grófstcn Teil fiir das Publikum bestimmt waren.

»’) Vergl. die Beschreibung desselben in Art. 42 (S. 35)

Neues 
Abgeordneten- 

baus 
zu Berlin.

35- 
Zuhórer- 
Tribiinen.
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Auch bei dem von de Joly entworfcnen neuen Saal fiir die franzósische Deputicrtcnkammcr 
(Fig. 9> S. 16) sind zwei Tribiinen ubercinandcr, jcde durch 19 Thiiren von breiten Umgangcn aus 
zuganglich geroacht, vorgesehen. Die untere Tribiinc ist mit 4 Reihen, die obere mit 3 Reihen Sitzen, 
crstere fiir 550, letztcre fiir 460, beide zusammen fiir 1010 Zuhorer geplant; drci Reihen der unteren 
und zwei Reihen der oberen Tribiinc sind in Sperrsitze getcilt.

Zwei Galerien ubereinander finden sich femer im Abgeordnetensaale des von 7?. Hansen cr- 
bauten ósterreichischen Reichsratshauses zu Wien (siehe Art. 41). Die erste Galerie spiingt in den 
Saal vor und wird durch einen aufeeren Umgang erreicht; zu den Piat zen der zweiten Galerie gelangt 
man durch einen inneren Vcrbindungsgang. Die Benutzung der Galerie- und Logenplatze kann, 
Dank der zweckmafcigen Anordnung derselben, unbehindert von Saulen oder anderen Freistutzen ge- 
schehen31).

d) Sonstige eigenartige Raume.

36. Die Arbeitsraume fiir Stenographen, welche nach friiherem in moglichst
StCzimmcPrhCI' unmittelbare und ungestorte Verbindung mit ihren Arbeitsplatzen im Saale zu 

bringen sind, sollen eine ruhige Lagę und helles Licht erhalten. Sie sind so 
einzurichten, dafs die mit Diktieren Beschaftigten die anderen thunlichst wenig 
storen und dafs ein freier Verkehr zwischen den Tischen stattfinden kann.

Beispielsweise wiirde sich bei 6 Arbeitstischen (fiir je 2 Stenographen und 2 Sekretare, welche 
an den Fenstem der Langseite des fraglichen Raumes aufgestellt sind — bei einem Abstand der Tische 
von 1,7 m (von Mitte zu Mitte) — eine Raumlange von rund 16 ra ergeben; ais Tiefe geniigen 5 m’B).

37- Das Korrekturzimmer dient zunachst dazu, dafs die Abgeordneten ihre
Kon-ektur- j^ecjen bevor dieselben in die Druckerei gehen, noch einmal durchsehen. Zu 

diesem Zwecke ist auf beąueme Stellung von zwei gut erhellten Tischen, aufser- 
dem eines Pultes fur den Beamten zu sehen, der die in Kurrentschrift iiber- 
tragenen Stenogramme zu foliieren und eine genaue Rednerliste zu fiihren hat, 
deshalb in unmittelbarem und fortwahrendem Verkehre mit dem stenographischen 
Bureau und den Rednern steht. Es ist deshalb vorteilhaft, das Korrekturzimmer 
moglichst nahe dem Sitzungssaal zu legen und dem Stenographenzimmer in 
solcher Weise anzureihen, dafs, um in letzteres vom Saale aus zu gelangen, das 
erstere vorher durchschritten werden mufs.

38. Fiir das Korrekturzimmer wird gleichfalls eine langliche Form von etwa
Raume^ 10 X 5 m verlangt, unter der Voraussetzung, dafs die Fenster an der Langseite

angebracht sind35).
Tm neuen deutschen Reichstagshause nehmen die Stenographen- und Korrektursale 5 Fenster- 

axen von 5,90 m bei 6,45 ra Tiefe im Untergeschofs ein; dazu gehórt noch eine Vorhalle von 23,00 X 8,64 m.
Die iibrigen Geschaftsraume des Parlamentshauses geben zu weiteren Er- 

órterungen keine Veranlassung. Die Einrichtung derselben unterscheidet sich 
nicht von derjenigen der Raume von Geschaftshausern fiir staatliche Behorden. 
Deshalb kann auf das vorhergehende Heft (Abschn. 1, Kap. 3 dieses »Hand- 
buches«) verwiesen werden.

Beziiglich der grofsen Halle etc. ist das Notige bereits in Art. 12 (S. 9) 
u. 24 (S. 17) gesagt.

Uber Anlage und Einrichtung der Erfrischungsraume nebst zugehórigen 
Wirtschaftsraumen ist in Teil IV, Halbband 4, Fleft 1 (Abschnitt 1: Schankstatten 
und Speisewirtschaften, KaflFeehauser und Restaurants) und iiber die Einrichtung 
der Sitzungssale und -Zimmer fiir Fraktionen, Kommissionen, Ausschiisse etc. im 
gleichen Halbbande, Heft 2 (Abschn. 5, Kap. 4: Gebiiude fiir gelehrte Gesell- 
schaften, wissenschaftliche und Kunstvereine) Naheres zu finden.

”) Nach: Encyelop/die (Parch. 1882, S. 26.
3ł) Siehe auch die einschlagigcn ErćJrterungen Conrad?* in: Deutsche Bauz. 1873, S. 107.
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e) Ausgefuhrte Parlamentshauser der Neuzeit.
i) Parlamentshauser mit zwei Kammern.

Die Mehrzahl der Parlamentshauser umfafst die Kammern der beiden 
gesetzgebenden Korperschaften des Staates.

Die aus dieser Bestimmung hervorgehende Zweiteilung des Hauses kommt 
beim Kapitol zu Washington, dem Sitz der Bundesregierung und des Kon- 
gresses der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, in deutlichster Weise zum 
Ausdruck.

Schon 1793 war von Washington selbst der erste Stein zum Kapitol gelegt worden80); allein 
die Ausfiihrung des Bauwerkes machte infolge des zu jener Zeit herrschenden Krieges wenig Fort- 
schritte, und 1814 zerstórten die Briten den bis dahin errichtcten Teil des Gebaudes. Dasselbe ist im 
nachstfolgenden Jahre von neuem begonnen, 1828 vorlaufig vollendet, seitdem aber betrachtlich ver- 
grófsert worden. Nachdem infolge des 1848 gefafśten Kongrefśbeschlusses eine Wettbewerbung zur 
Erlangung von Planen fiir den Erweiterungsbau die Wahl des von Anderson entworfenen Planes, 
zugleich aber auch die Notwendigkeit vdlliger Umarbeitung desselben ergeben hatte, konnte 1851 der 
Grundstein fiir den Neubau gelegt werden. Mit der Ausfiihrung des Bauwerkes war zuerst Walter und 
spater Clark™) betraut; unter letzterem erfolgte 1867 die Vollendung des Kapitols.

Der in Fig. 143S) dargestellte Grundrifs des Hauptgeschosses zeigt die Gesamtanlage des Kapi
tols, das eine Lange von 220 m und, einschl. der Freitreppen, eine grófśte Breite von 98 m hat, somit 
eine Grundflache von rund 2 ha bedeckt; es umfafst einen grofsen Mittelbau und zwei genau gleich 
grofse, symmetrische Fliigelbauten, letztere fiir die Kammern des Senats, bezw. der Reprasentanten, 
ersterer fiir gemeinsame Zwecke und zur Verbindung beider Hauser dienend. Der ganze Bau ist in den 
Formen der rómisch-korinthischen Bauweise in weifśem Marmor ausgefiihrt; Fig. 13 giebt ein Bild 
•desselben. An der nach Osten gerichteten Hauptfront des Kapitols gelangt man durch eine grofśe 
Freitreppe zu einer dem Mittelbau vorgelegten, 48 m langen Kolonnade mit 9m hohen Saulen; die 
weiter vorspringende Reihe der mittleren 8 Saulen ist von einem Giebel bekront. Dahinter erhebt sich 
der nach dem Vorbilde des Pantheon zu Rom gebildete machtige Kuppelbau, im Aufseren bis zur 
Spitze 93 m, im Inneren 54 ra hoch und von 29 m lichtem Durchmesser, mit Gemalden und Bildwerken 
reich geschmiickt. Die Kuppel40) ist aus Schmiedeeisen konstruiert und mittels 32 bogenformiger 
Gitterwerksbinder gebildet; letztere sind an ihren Fufsenden in der Hóhe des Gebalkes der Saulenreihe, 
welche die untere Trommel umgiebt, durch einen schmiedeeisernen Gitterring zusammengehalten; der 
Architekt der Kuppel war Thomas U. Walker. Hinter dem Kuppelraum, auf der Westseite, liegt die 
Kongrefś-Bibliothek, eine prachtige und zweckmafsig eingerichtete reiche Biichersammlung, nebst Lese- 
zimmern fiir die Mitglieder des Senats und der Reprasentantenkammer. Der nórdliche Teil des 
Mittelbaues enthiilt den Saal des obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten, so wie eine Anzahl 
von Geschafts- und Durchgangsraumen fiir die an dieser Seite angeschlossene Senatskammer; auf 
der anderen, siidlichen Seite befindet sich eine weite halbkreisfórmige Halle, die vor Ausfiihrung 
des Umbaues ohne Zweifel fiir die Sitzungen der Reprasentantenkammer diente, jetzt aber einen 
grofsen Vorraum fiir das neue Repriisentantenhaus bildet, mit dem sie durch einen mit offenen Siiulen- 
hallen versehenen Verbindungsbau, gleich demjenigen der Nordseite, zusammenhiingt. Von der Rotundę 
des Mittelbaues aus kann man, da bei offenen Thiiren verhandelt zu werden pflegt, die Prasidenten 
beider Kammern zugleich auf ihrem Stuhle amtieren sehen41). Im Inneren des Gebaudes soli ein sehr 
lebhaftcr Vcrkehr von Handlem, Boten und Leuten jeder Art unterhaltcn werden.

Das Repriisentantenhaus bildet im Grundrifs ein Rechteck, das, einschl. der nach Ost, Siid und 
West yorgelcgten Saulenhallen, rund 80 ra lang und 46 m breit ist. Inmitten des Hauses ist der grofee 
Sitzungssaal angeordnet, dessen Grundform ebenfalls ein langliches Rechteck von 34,0 m Lange und 22,6 m 
Breite ist. Er enthiilt 316 Abgeordnetensitze in halbkreisformiger Anordnung; seine Lichthóhe betriigt 
11 m; er ist aufserdcm auf allen vier Seiten von einer 4 ,n breiten Galerie, unter der sich die Kleider- * 1

10) Siehe: Btiilding news, Bd. 16, S. 83.
S1) Nach der in der nachsten Fufsnote genannten Quelle wurde der Erweiterungsbau von E. Clark ausgefiihrt 

und dieser bezeichnet (11. Dez. 1867) ais friiheren Architekten des Bauwerkes Walter.
»•) Nach: Refiorts front ihe Select Conimittee on Mouse of Commons. Neue Aufl. London 1886.
8#) Unter Benutzung der von der Redaktion des »Wochenblattes fiir Baukunde* freundlichst zur Verfugung ge 

stellten Holzplatte.
4<») Zeichnungen und Beschreibung der Kuppel in: Btiilding news, Bd. 16, S. 83. (Vielleicht ist dort der Name 

des Architekten der Kuppel irrtumlich Walker anstatt Walter gedruckt.)
<*) Nach: Boeckniann in: Reise nach Japan. Ais Manuskript gedruckt. Berlin 1886.
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ablagenbefinden.um- 
geben. Die Erhel- 
lung wird mittels 
Deckenlicht bewerk- 
stelligt. Die Decke 
des Saales ist wag- 
rccht und gleich den 
Wiinden mit Fresko- 
gemaldcn reich ge- 
schmiickt. Die die- 
sen Saal umgebenden 
Korridore fiihren zu 
den Treppenhausern, 
zu den Kommissions- 

Sitzungszimmern 
und der Hausbiblio- 
thek nebst anderen 
zum Hause gehórigen 
Geschaftsraumen.

Eine ahnliche 
Anordnung, wie das 

Reprasentanten- 
haus, bei ganz glei- 
cher aufcerer Erschei- 
nung und GrÓfse, 
hat das Senatshaus, 
dessen Sitzungssaal, 
ohne die oberen Ga- 
lerien, welche gleich 
wie im Reprasentan- 
tenhaus den Raum 
umgeben, 25,7 m Lan
ge, 15,2 m Breite und 
12,8 m Hohe mifst 
und 88 Scnatoren- 
sitze enthalt. Den 
Hauptschmuck des 
Saales bilden zwei 
darin aufgestellte 
Kolossalstatuen, die 
Freiheit und die Ge- 
schichte vorstellend, 
so wie das iiber dem 
Prasidentenstuhl an- 
gebrachte Portratbild 
lWashington s.

Die innere Aus- 
stattung beider Hau
ser ist reich, ohne 
iiberladen zu sein. 
Holz ist ais Kon- 
struktions - Materia! 
nirgends verwendet. 
Die Futśbóden ruhen 
durchweg auf Back- 

steinkappen; die 
Fufcbekleidungen der 
Wandę sind von 
Marmor. Dies ist, 
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wie bercils crwiihnt, auch der BaustoflF, in dem die Aufsenseitcn des Bauwerkes, dessen grófste Liingen- 
ausdchnung 220 m betragt, ausgefiihrt sind. Die Gesamtkosten betrugen ungeiahr 21000000 Mark 
(= $ 5 000 000).

Das grofcartige Bauwerk steht auf einer Anhóhe, von der aus man eine prachtigc Aussicht auf die 
Stadt und die umgcbendc, vom Potomac durchzogenc Landschaft geniefst. Die Hauptgebaudefront 
ist von der Stadt abgewendet und einer oflentlichen Anlage zugekehrt, in dereń Mitte die Statuo 
Washington’s in silzender Haltung crrichtet ist. Auch sind hier Bildwcrkgruppcn, welche die Dar- 
stellung des Columbus und der Civilisation zum Gegcnstand haben, angebracht, wahrend auf der ent- 
gegcngesetzten Westseite ein Kricgerdenkmal in Gestalt einer 12 m hohen, von cinem Adler bekróntcn 
Marmorsaule aufgestellt ist. Das Kapitol liegt an einem Ende der Pennsylwania Avenue, an dereń 
andercm Ende das Weifśe Haus und sonstige Regierungsgebiiude sich befinden.

4°- Der Westminster-Palast zu London, welcher das Haus der Lords und das-
aramZu jenige der Gemeinen in einem einzigen grofsen Bau vereinigt, gelangte seit 1837 

London. nach den Entwiirfen und unter der Leitung Barry's zur Ausfiihrung, nachdem 
1834 eine Feuersbrunst das friihere Parlamentshaus42) zerstórt hatte. Das Haus 
der Lords konnte 1847, das Haus der Gemeinen 1852 bezogen werden, und 1868 
wurde das Aufsere vollendet; an der inneren Ausschmuckung aber blieb noch 
manches zu thun iibrig, was zum Teile jetzt noch seiner Verwirklichung harrt.

Das in Fig. 15 und der nebenstehenden Tafel dargestellte Parlamentshaus ist im Anschlufś und 
unter geschickter Benutzung der grofśartigen alten Westminsterhalle, sowie des Kreuzganges voin ehe- 
maligen Stifte St. Stephen und der Krypta der gleichnamigen Palast-Kapelle, in den Formen reichster 
englischer Gotik durchgefiihrt; es erscheint ais eines der friihesten und, ungeachtet mancher Miingcl 
gelungensten Werke der Neuzeit, bei welchem die mittelalterliche Architektur auf óffentliche Bauten 
in grofcem Stil zur Anwendung gelangt ist. Auch im Inneren ist diese Kunstrichtung zum Teile in 
hóchst wirkungsvoller Weise durchgefiihrt18).

Der Grundrife des Hauptgeschosses ist nach zwei rechtwinkelig sich kreuzenden Richtungslinien, 
der Hauptaxe und der Queraxe des Gebaudes, geordnet. Die kiirzere, von West nach Ost gerichtete 
Hauptaxc bezeichnet den Weg fur den oflentlichen Verkehr, auf dem man, von der Nordseite aus 
durch die grofśe Westminsterhalle11), von der Westseite aus unmittelbar durch die reich gegliederte 
St. Stephen's-Vorhalle nebst Eingangsflur (iiber der auf S. 5 gedachten alten Krypta) zu einem im 
Mittelpunkte der ganzen Anlage angeordneten grofsen, weiten Raume von achteckiger Grundform, der 
Centralhalle, gelangt. Von hier aus fiibren Korridore nach Nord, Siid und Ost zu allen Teilen des 
Hauses, einerseits zum Hause der Gemeinen, andererśeits zum Hause der Lords, geradeaus zur Warte- 
halle, zum Konferenzsaal und den Kommissionsziinmern, weiterhin zu den Bibliotheks-, Erholungs- 
und Geschaftsraumen beider Hauser. Diese, sowie die Dienstraume und Wohnungen des Sprechers (5) 
und anderer Beamten (2, 2, 31, 32, 34), die Amtszimmer der Minister und sonstigen Wiirdentrager 
(4—7, 18), die Staats- und Prunkgemacher der Kónigin und ihres Gefolges sind, wie aus der neben
stehenden Tafel zu ersehen ist, in gceigneter Weise teils um die Hófe, teils um die Aufsenseiten des 
Gebaudes gelegt.

Die Mitglicder des Unterhauses nehmen ihren Weg von New Westminster Yard durch die Thor- 
halle an der Nordseile des Gebaudes und den an die Westminsterhalle anschliefscnden grofsen Hof zu 
der fur sie bestimmten Treppe t^5). Der dahinter liegende Teil des alten Kreuzganges von St. Stephen 
dient ihnen ais Kleiderablage, und die im Hauptgeschofs dariiber neu aufgebautc Galerie fiihrt durch 
eine Flurhalle zum Sitzungssaale des Unterhauses. An den beiden Langseiten desselben sind die Ab- 
stimmungsflure (Dirision lobbies) angeordnet, der westliche fur die mit Ja, der óstliche fur die mit Nein 
stimmenden Mitglieder bestimmt.

Der Eingang fur die Mitglieder des Oberhauses ist von Old Pałace Yard an der Westseite des 
Gebaudes in der Mitte zwischen HTtforza-Turm und St. Stephcns-Wdle.. Von der mit reichem Rippcn- 
gewólbe iiberspannten Durchfahrt gelangen die Peers zu einer inneren dreischiffigen Halle und von da 
zur Treppe (20b); diese miindet im Hauptgeschofs in einen Korridor aus, der links zu den Gcmachern 
des Lord-Kanzlers und anderer Beamten des Hauses (4—7), rechts zum Yorraum des Saales, der Pictoria- 
Halle, fiihrt; dem Treppenaustritt gegeniiber liegt das Zimmer, in dem die Peers ihre Roben an- 
legen (10).

Die Auffahrt der Kónigin flndet unter der 15 m hohen, gewolbten Halle des P/?/ona-Turmes

Siehe Art. 3 (S. 3).
•*) Nach: Barry, Ch. 7'he Pałace of Westminster. London 1848.
“) Die mittelalterlichcn Bauteile des Palastes sind im Grundrifs auf nebenstebender Tafel schraffiert angegeben
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1. Wohnung des Parlamcnts-Ceremonienmcisters (Black Rod).
2. Wohnung des Bibliothekars.
3. Wohnung des Sprcchcrs.
4. Geschaftsraume des Lord-Oberkammerherrn (Lord Grrat- 

Chamberlain).
5. Geschaftsraume des Reichsarchtvars (Master of the Rolls).
0. Geschaftsraume des Rcichsmarschahs (Earl Marshall.
7. Geschaftsraume des Lordkanzlers.
8. Geschaftsraume des Parlamcntssekrctars.
9. Geschaftsraume des Komitccprasidenten.

10. Ankleidezimmcr der Pecrs.
lOa. Stimmbureau.
10 b. Pcerstreppe.

11. Gcm'Acher des Bischofs.
12. Erfrischungszimmcr der Peers.

13. Geschaftsraume.
14. Zcitungsbureau.

14 a. Treppe zur Fremdengalerie.
14 b. Trcppen fiir Zeitungsberichterstatter.
14c. Galcrietreppe fiir Mitglieder des Unterhauscs.

75. Geschaftsraume des Sekretars der Kronc.
76. Geschaftsraume des Obcrhauscs.
77. Treppe zur Terrasse der Peers.
18. Zimrner der Kabinettsminister.
19. Gebiihren-Schreibstuben (Clerk of the Feef Office'
20. Treppe zu den Kommissionszimmcrn.
21. Reinschriftcnanfcrtigung (Rttgrossing Office).
22. Kommissionsprasident,

22 a. Anwalt des Sprcchcrs (Speaker's Counsel).
22b. Sckrctarc.

22c. Stcllrcrtreter des Hauspolizei-Yorstandes.
23, Treppe ■»
24. Durchgangsflur J fiłr PaHamentsmitglicder.

24 a. Kleiderablage.
25. Stimmbureau.
20. Ihcezimtncr der Gemcinen.

20a. Ircppc zur Terrasse der Gcmeincn.
27. Erfrischungszimmcr der Gemcinen.
28. Privatarbcitszimmer des Sprcchcrs.

^Oa. Bureau fiir Abstimmungcn und Vcrhandhingen des Unter- 
hauses.

28 b. Warteraum.
28c. Ircppc fiir Zcitungsbcrichtcrstatte .

29, Wohnung des zweiten Hausmeistcrs.
00. Geschaftsraume fiir den Sckretar des Hauses der Gemcinen.

30a. Geschaftsraume des Hauspolizei-Yorstandes (Sergeanf-at-
Arms) und seines Stellvcrtreters.

30 b. Hauskaplan (Chaplain of House).
30 c. Sekrctiir des Sprechcrs.

31. Wohnung des Parlamcntssekrctars.
32. Wohnung des Bibliothekars.
33. Gefangnis.
34. Wohnung des Hauspolizei-Yorstandes.
35. Waschzimmer fiir Mitglieder.
36. Yerkaufsburcau fur Druckschriften.
37. Bureau fiir Gesetzcsvorlagcn der Parlamcntsmitglieder 

(Privaie Bill Office).
38. Burcauvorstand.
39. Privatgcschaftsraume.

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (a. Aufl.) Nach: Barry, Ch. The pałace of Wcstminster. London 1848.
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statt; vom Anklcidezimmcr gcht der Weg zum Oberhaus durch die kóniglichc Galerie, den grofsten 
Saal des ganzen Gebaudes, zu wclchcm das Publikum Zutritt hat, wenn dic Monarchia, begleitet von 
ihrem Gcfolgc, zur feierlichen Eróflhung oder Verabschiedung des Parlaments schreitet. Zu diesem 
Endo sind bei solehen Vcranlassungen zu bciden Seiten des Saales ansteigendc Sitzreihen angebracht. 
In der Victoria-Halle wird die Kónigin bei ihrem Eintritt von den Spitzen des Adels empfangcn.

Dicsc Staats- und Prunksale, das Ober- und Unterhaus, gleich wie dic anderen im Grundrifs 
benannten Raumc sind auf das rcichste und schónste geschmiickt. Die Architektur ist iiberall, ins- 
besondere im Innercn, durch Wcrke der Malcrci und Bildnerci, dereń Stofle der englischen Geschichte 
entnommen sind, untcrstiitzt, auch durch wirkungsvollcs Ornament und tiefe, stimmungsvolle Farben- 
gebung ausgczcichnct. (Yergl. auch Fig. 10, S. 19.)

Von der aufścrcn Erscheinung des Parlamcntshauses, von der Siidostscitc aus geschen, giebt Fig. 15 
ein Bild. Dic nach der Themse zugekehrte Ostfront ist 270 m lang, und da der Uhrturm am nord- 
westlichcn Fliigcl IG,5 m vorspringt, so betragt die Gcsamtlange 280,5 ra; die Siidfront mifst 98 m; der 
Hctona-Turm erhebt sich auf quadratischcr Grundform von 23 m Seitenliingc zu einer Hóhe von 102 m 
bis zu seincn vicr Eckspitzen; bemerkenswert sind auch der Uhrturm, sowie der mit einer Kuppel 
bekronte centrale Turm, welche, aufser den Eck- und Mitteltiirmen der Ostfront und den zahllosen 
Fialcn, das Dachwcrk des riesigen Gebaudes iiberragen. Dasselbe bedcckt eine Flachę von ungefahr 
31Ą ha und enthiilt nicht weniger ais 500 Riiftme, nebst Wohnungen, darunter solehe von grofśer Aus- 
dehnung fiir 18 verschiedene Bcamtc des Ober- und Untcrhauses45).

Alle diese Dienstwohnungen stehen mit dem Hauptgeschofś in Yerbindung und haben besondere 
Treppen und Eingange. Dic Gemacher des Sprechers sind fiir standesgemafscn Aufwand geplant und 
eingerichtet.

Zum Schutze gegen Fcuersgefahr wurden (in den vierzigcr Jahren) die Haupttrager von Decken 
und Dachwcrk aus Eisen hergestellt und die Gebalke mit Backstcinen ausgerollt.

Bemerkenswert sind die Reinigungs- und Anfeuchtungsvorrichtungen der Zuluft fiir die beiden 
grofsen Sale,c). Im iibrigen bieten Heizung und Liiftung des Hauses, gleichwie die iibrigen Ein- 
richtungen desselben, fiir den Stand der heutigen Technik nichts Neues. Letztere entsprechen auch 
mitunter nicht mehr ganz dem Parlamentswesen unserer Zeit. Schon seit 1867 die Rede davon, 
einen neuen Versammlungssaal fiir das Haus der Gemeinen zu crrichten, weil der jetzige (Fig. 4, 
S. 12) nicht ausreicht; denn er enthalt auf dem Saalboden (ohne Tribiinen) im ganzen 350 Platze, 
hiervon fiir seine Mitglieder, dereń Zahl 1867 bereits 650 betrug, nur 306 Platze, 124 weitere oben 
auf den Tribiinen, die noch aufserdem fiir 263 fremdc Zuhórer Platz haben. Bis jctzt scheint indes in 
dieser wichtigen Angelegcnhcit nichts weiter geschehen zu sein, ais dafs der 1867 von einer besonders 
gewahlten Kommission erstattete Bericht iiber die Einrichtung des Saales *’) 1886 ncu gedruckt wurde.

ls) Unter den hohen Stellcntragern, die von Aintswcgen Dienstraume oder Wohnung im Parlamentshause zu 
London haben, sind die folgenden hervorzuheben.

Der Lord-Oberkammerherr (Lord Grcat Chamberlain) von England ist der erste Beamte des Parlaments und 
erblicher Gouverneur des Westminster-Palastes. Er ist Staatsschwcrt-Bewahrer; unter seinem Befehle stehen Parlaments- 
Ceremonienmcister und Thiirhiiter. Seine Dienstraume (4) sind nachst der kóniglichcn Galerie.

Der Lord-Kanzlcr (Lord High Chancellor) von England ist nach den Personcn von koniglichem Gebliit der Erste 
des Staates und, kraft seines Amtes ais Justizminister, zugleich Sprecher des Hauses der Lords. Er sitzt auf dem Woll- 
sack und hat das grofse Staatssiegel von England, dessen Bewahrcr er ist, stets vor sich stehen. Eine grofse Zahl Be- 
amter, von denen mehr ais 40 fur Zwecke des Parlamcntes verwendet werden, sind ihm zugeteilt. Er und seine Unter- 
gebenen haben Geschaftsraume in der Nahe des Hauses der Lords (7).

Von geringerer Bedeutung ist das Amt des Reichsmarschalls (Earl Mars hal) von England; urspriinglich ein per- 
sónlicher Ehrcntitel, bis letzterer in der Familie des Hcrzogs von Norfolk erblich wurde. Sein Zimmcr ist im Grundrifs 
mit 6 bezeichnet.

Die Schriftfiihrer oder Sekretare des Parlamentes sitzen am Tische des Hauses der Lords wahrend der Ycrhand- 
lungen desselben; sie haben das Verlesen der Eingabcn und andere Geschafte zu besorgen.

Der ParlamentS-Ceremonienmeister, nach dem schwarzen, mit Silber und Gold beschlagencn Wappenstab, den er 
in der Hand zu tragen pflegt, Black Rod genannt, hat wahrend der Session die Obhut iiber das Haus der Lords, in 
welches er auch die Mitglieder des Hauses der Gemeinen bei feierlichen Gclegcnheiten vor den Thron des Kónigs oder 
der Kónigin zu rufen hat. Er fiihrt auch dic Lords in das Oberhaus ein, wo ihm, jedoch aufserhalb der Schranke, ein 
Sitz angewiesen ist. Der Parlaments-Ceremonienmcister verfiigt iiber einen Gehilfcn, iiber dic Thiirhiiter etc. und hat 
eine Dienstwohnung (/) im Palast.

Der oberstc Hauspolizei-Beamtc ist der Sergeani at-Arms. Er tragt dcm Sprecher das Scepter voran, hat seine 
Befehle auszufiihren, die der Ordnung des Hauses Zuwiderhandclnden zu vcrhaften etc. Er und sein Gehilfe oder Stell- 
vertretcr haben Dienstraume und Wohnung im Hause (22c, 30a, 34). Dasselbe ist der Fali mit einer Anzahl anderer 
zum Unterhause gehórigen Beamten.

Auch der Sprecher des Hauses der Gemeinen verfiigt iiber eine Dienstwohnung (3), da seine Obliegcnheitcn 
seine fast standigc Anwcsenheit daselbst crfordern. An cinem Tische vor dcm Sprecher sitzen drei Schriftfiihrer (Table 
Clcrks) wahrend der Bcratungen des Hauses. (Nach: Barry, Ch. The pałace of Westminster. London 1848.)

<•) Siehe: Deutsche Yiert. f. óff. Gcsundheitspflegc 1874, S. 402.
Siehe: Reports from the Select Commiilee on House of Commons (Arrangemnits). London x886.
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Einige der vorstehenden Mitteilungen sind dicsem mit zahlreichcn Planen von Pailamentssalcn aus- 
gestatteten Berichte cntnommen.

Die Baukostcn betrugcn (bis 1874) rund 42000000 Mark.
Unter den zur Aufnahme beider gesetzgebender Korperschaften eines R . h41’ h 

Staates bestimmten Parlamentshausern ist das Reichsratshaus zu Wien (Fig-. zu 
1618) eines der hervorragendsten. Dasselbe ist 1874—83 nach dem Entwurfe 'Vipn-
und unter der Oberleitung w. Hanseris auf dem alten Paradeplatz an der Ring- 
strafse erbaut. Es bildet das Gegenstiick zur Universitat, die zur anderen Seite 
des zwischen beiden etwas zuriickliegenden Rathauses steht.

Das Programm enthielt fiir jcdes der beiden Hauser nahezu dieselben Anforderungen, nami ich 
einen grofscn Sitzungssaal, einen Versammlungssaal samt den sich daran anschliefsenden Schreib- und 
Sprechzimmern, cine Anzahl Kommissionszimmer, dic Raume fiir die Prasidenten und Yizeprasi- 
denten etc., fcrner die Gemacher fiir den Hof nebst besonderem Zugang, auch die mit eigenen Zugangen 
versehenen, rom Hause gctrcnnten Logen und Galcricn fiir das Publikum. Aufcerdem hatte das Pro- 
gramm an Raumen, welche fiir beide Hauser gemeinschaftlich angelegt werden sollten, die Zimmer fiir 
die Minister, dic Geschaftsraume fiir Post und Telegraph, fiir Stenographen, fiir die Bibliothek und die 
Erfrischungsraume (Restauration) verlangt. Dienstwohnungen waren nur fiir untergeordnete Beamte zu 
beschaffcn.

Wie Grundrifs und Ansicht zeigen, ist das Bauwcrk nach grofsen Gesichtspunkten entworfen. 
Wahrend die gleichfalls zwei Kammern umfassenden englischen Parlamentshauser und amerikanischen 
Kapitole diese beiden Korperschaften nur in entferntc Beziehung zu einander setzen und im Aufceren 
mitunter eine architektonische Gestaltung zeigen, die das Innere nur sehr mangelhaft kennzeichnet, hat 
es v. Hansen verstanden, die Einteilung und Gruppierung der Raume in klarster, bestimmtester Weise 
auszupragen und die Elcmente seines Monumentalbaues zu einem einheitlichen Organismus zusammen- 
zufiigen.

Die wichtigsten Raume beider Hauser sind in einem einzigen, ais Hauptgeschofs erschcinenden 
Stockwerk angeordnet, welches an der vorderen Hauptseite nach der Ringstrafce 7,5 m, an der Riick- 
seite 5,3 m iiber der Erde liegt. Eine dieser Hóhenlage angepafste Rampę fiihrt zur grofsen Eingangs- 
hallc, zu welcher man auch im Inneren von der unmittelbar darunter im Untergeschofs gelegenen 
Durchfahrt mittels der Haupt- und Nebentreppe gelangt. Zwei weitere, parallel zur Liingsaxe sym- 
metrisch angeordnete Durchfahrten, welche das ganze Gebaude und die grófsercn Hofe durchschnciden, 
bilden die Hauptverkehrswege, ron denen aus samtliche Teile des Hauses leicht zuganglich gemacht 
sind. Aufserdem ist, durch Anbringung von je zwei Eingangen in den Mitten der Riicklagen von 
Haupt- und Hinterfront, Sorge getragen, dafs die Mitglieder der beiden Hiiuser auf kiirzestem Wege 
zu ihren Salen gelangen. Fiir den kaiserlichen Hof dienen besondere Unterfahrten an den Mitten 
der beiden Seitenfronten, die mit den Gemachern und Logen des Hofes in geeignete Verbindung 
gebracht sind.

Vor der Betrachtung des Gebaudeinneren sci ein Blick auf die aufsere Erscheinung gcworfen. 
Der Aufbau lafst die Zweiteilung der ganzen Anlage: Herrenhaus zur Linken, Abgeordnetenhaus zur 
Rechten, deutlich erkennen. Diese beiden, gleichwie der Mittelbau, ragen iiber dic minder bedeutenden, 
daher in die niedriger gehaltenen Fliigelbauten yerlegten Raume empor. Die beiden Hauser erheben 
sich in zwcigeschossiger Anlage nach aufsen, nahezu 20 m hoch, iiber dem Untergeschofs; eine machtige, 
mit Bildwerk reich geschmuckte Attika krónt diese Bauteile; zu annahernd gleicher Hóhe ist der 
Mittelbau emporgefiihrt, jedoch eingeschossig behandelt, in der Hauptfront durch eine tempelahnliche 
Halle gebildet und durch zwei Reihen korinthischer Saulcn, welche das Gebalke und den mit Bild
werk geschmiickten Giebel tragen, gekennzeichnet. Die Eckvorlagen der niedrigeren Seitenfliigel sind 
gleichfalls tempelartig und in ahnlicher Wcise, wie der Mittelbau, gestaltet; die Riicklagen sind durch 
Dreiviertelsaulen, die Seitenfronten durch Pilaster gegliedert.

Der mehrerwahnte Mittelbau, vom Architekten selbst ais notwendiges kiinstlerisches Erfordernis 
dem Bauwerk einverleibt, ist das Bindeglied der beiden Hauser, dereń Raume nach Zahl und Grófec 
zicmlich gleichwertig sind. Keincr derselbcn hatte vor anderen derartig hervorgehoben werden kónnen, 
dafs er zur Kennzeichnung des architektonischcn Mittelpunktes geeignet erschiencn ware. Ein solcher 
ist durch Einfiigcn der im Programmc nicht geforderten Prunkhalle geschaffen, in der die ganze 
Bedeutung des Bauwcrkes zum Ausdruck kommen soli, indem darin, gleich einer Ruhmeshalle, die 
Statucn der Manner Ósterreichs, die sich urn das Yaterland verdient gcmacht haben, aufgestcllt

<") Nach einem von Herm Professor Hans Auer in Wien gutigst iiberlassenen Bauplan.
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werden. Sie bildet zugleich den Vereinigungsort fiir die Mitglieder beider Hauser und ist somit fiir 
das Leben und Treiben im Inneren das, was sie fiir die Erscheinung des Kunstwerkes im Aufsercn 
ist: das Mittel zur cinheitlichen, harmonischen Gestaltung und Wirkung des Ganzen.

Auch im Grundrifś ist die hervorragende Bedeutung der beiden Hauser und der verbindendcn 
Mittelhalle in deutlichster Wcise erkennbar. Sic bilden zusammen den inneren Kern der Anlagc, 
welcher nach den beiden rechtwinkelig sich kreuzenden Achsen, der Langs- und Hauptachse, -{--fórmig 
geordnet ist. Die niedrigeren Fliigelbauten, an den vier Ecken eingefiigt, schliefsen den Bau winkcl- 
fórmig ab. Auch im einzelnen ist die Grundrifśanordnung klar durchgefiihrt, und das zur Anwendung 
gebrachte Achsensystem giebt dem Piane eine grofse Ubersichtlichkeit. Vom oflenen Siiulenbau in der 
Mitte der Hauptfront gelangt man durch die Flurhalle mittels der Haupttreppen zu einem Atrium, 
welchem einerseits das Post- und Telegraphenbureau, andererseits ein Sprechzimmer angereiht sind. 
Man betritt sodann die 41,5 X 23,0 m grolśe, mit einem Pcristyl von 24 Saulen umgebene Halle, weiterhin 
den Saal des Budget-Ausschusses und den Festsaal. In der Langsaxe liegt links der Versammlungs- 
saal der Mitglieder des Herrenhauses, rechts derjenige des Abgeordnetenhauses, je 20 X 10 m, zu dereń 
beiden Seiten Klciderablagen nebst Bediirfnisraumen, ferner Stcnographenzimmer, bezw. Restauration 
und Zimmer fiir die Erzherzoge angeordnet sind. Darauf folgen die zugehorigen Sitzungssale; der 
Boden derselben liegt, wie bereits in Art. 25 (S. 18) erwiihnt wurde10), 1,60 ni tiefer ais die Mittel
halle und die iibrigen Raume beider Hauser, so dalś die Mitglieder derselben, um zu ihren Platzen zu 
gelangen, vom aufśeren Umgang, in dem der Verkehr stattfindet, herabsteigen. Vor den Sitzungs- 
salen sind breitc Gange, hinter denselben, den Lichthófen und den Nebentreppen, schmalere Gange 
angeordnet, welche den besseren Abschlufś der beiden Hauser, sowie die Abhaltung von Gerausch und 
Stórungen des Geschaftsbetriebes bezwecken; auch stehen sie mit den Zugangen im Untergeschofs in 
nachster Verbindung. An die Mittelvorlagen der Seitenfronten schliefsen sich noch Geschaftsraume 
an: Archive, Kanzleien und Schriftfiihrerzimmer hinter dem Herrenhaus, Schreibzimmer und Leseraume 
hinter dem Abgeordnetenhaus. Die niedrigeren Fliigelbauten enthalten Arbeits- und Sprechzimmer 
der Minister, des Prasidenten und Vizeprasidenten, Kanzleien, Kommissionssale und die zugehorigen 
Vor- und Nebenraume. Von den im Untergeschofs befindlichen Raumcn sind aufser den Verkehrs- 
raumen und Bedienstetenwohnungen einige Klubzimmer, die Geschaftsraume der Staatsschulden-Kon- 
trolle-Kommission, Kanzleien und einige den Zwecken der Restauration dicnende Raume zu nennen. 
Der Querbau ist in den die beiden Sitzungssale umfassenden Baukorpern, die auf fast genau quadra- 
tischer Grundform das Haus iiberragen, der Hóhe nach geteilt und enthalt im Obergeschofś Raume 
fiir zwei Beamtenwohnungen, Zimmer fiir Berichterstatter, Kleiderablagen fiir das Publikum; alles 
iibrige dient ais Dachraum.

Die Beleuchtung des Gebaudeinneren ist fast iiberall ausreichend, obwohl durch die grolśe Zahl 
von 26 (zum Teile kleinen) Hófen herbeigefiihrt. Die beiden Sitzungssale, sowie die in der Hauptaxe 
gelegenen Hallen und Sale sind durch Deckenlicht erhellt; auch haben zahlreiche Vorzimmer nur 
indirektes Licht erhalten. Die Heizung ist nach dem auch im Wiener Hofopernhaus angewendeten 
System Bohm durch Dampfluftheizung bewirkt. Die Zuluft wird mittels Blasem eingetrieben, die 
Abluft durch Ansaugung entfernt. Die grofśe Centralhalle, dereń Rauminhalt mehr ais 11000 c^’m 
betragt, ist aufśer der Liiftungsheizung auch mit Umlaufheizung versehen. Der Steinfufsboden der Halle 
wird durch das System von Heizrohren, welches in den unter dem ganzen Raum sich erstreckenden 
Luftkammern durchgefiihrt ist, unmittelbar erwarmt.

Die Gestaltung des Inneren ist in Ubereinstimmung mit der Architektur des Aufśeren in 
klassisch-hellenischer Auffassung durchgebildet. Die mafśvolle und edle Ausschmiickung der Raume 
ist durch Farbę und Gold gehoben und erfahrt eine Steigerung nur in der Mittelhalle und in den 
beiden Sitzungssalen. Ais Hauptbaustoffe sind Granit, Trientiner Marmor, Karststein, Salzburger 
Marmor- und Mannersdorferstein verwcndet. Mit der speziellen Bauleitung war Auer betraut. Die be- 
willigte Bausumme betrug 14 Mili. Mark (=7 Mili. Gulden50); aufśerdem wurde spater noch fiir innere 
Einrichtung ein Mchrbetrag von 468 000 Mark (234 000 Gulden) gefordert. Samtliche neu angeschafften 
Móbel sind in einfacher Weise in Eichenholz ausgefiihrt; die Polsterung ist mit Lederiiberzug her- 
gestellt. Nur die Fest-, Budget- und Versammlungssale, die Minister- und Prasidenten-Zimmer, sowie 
die grofśe Mittelhalle haben eine reichere, der Bedeutung der Raume angemessene Ausriistung erhalten. 
Vor der Hauptfront an der Ringstralśe soli innerhalb des 8 bis 10 Stufen hóher gelegenen Vorraumcs, 
den die Rampę mit ihren halbkreisfórmig endigenden inneren Fliigelmauern begrenzt, ein Brunnen- 
monument, von der Figur der Austria gekront und von zwei machtigen Flaggenmasten flankiert, errichtet 
werden.

Vcrgl.: Zcitschr. d. 6st. Ing.- u. Arch.-Ver. 1873, s- 3’9-
M) Nach: Klas en, L. GrundrifcAorbildcr von Gebiiudcn alk r Art. Leipzig. Licf. 39, S. 832.
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Das llaus fiir den ungarischen Reichsrat in Budapest (Fig. 17 u. 18) wurde 
an der oberen Donauseite zwischen der Margareten- und Kettenbriicke am 
hohen Ufer des die Doppelstadt durchflutenden Stromes nach dem Entwurf und 
unter der Leitung Steinctts errichtet, nachdem dieser in der 1882 stattgefundenen 
Wettbewcrbung mit dem ersten Preise gekront worden ist. Die Bauausfiihrung 
begann 1885.

Das Aufscrc zcigt eine reich gcgliederte Baumasse von grofsartiger Gesamterscheinung, welche 
durch die bcvorzugte Lagę ganz bcsondcrs zur Geltung gebracht wird.

42-
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Parlamentshaus zu Budapest61).

Z. Sitzungssaal der Magnatcn-Tafel.
II . Sitzungssaal der Rcprascntanten-Tafel.

III Gemeinschaftliche Halle in Verbindung mit den 
Wandelsalen und der Haupttreppe.

7. Kleiderablagen.
2. Vorr«iume.
3. Waschtischeinricbtungen.
4. Abteilungs-, bezw. Beratungssale.
5. Enipfangssalc der Mitglicder der Magnatcn-Tafel, 

der Rcprascntanten-Tafel und der Minister.
6. Gcsellschaftssale.

7. Speisesale.
S. Lcsesale.
0. Schreibzimmer.

10. Gescbaftszimmer der Pńisidentcn.
77. Gescbaftszimmer der Quastoren.
12. Sekretare, bezw. Gehilfcn.
13. Telephon.
14. Gescbaftszimmer der Minister.
75. Wartczimmer.
16. Krankenzimmer.
77. Arzt.

Aus der vorstehendcn Grundrifsskizze des Hauptgeschosses (Fig. 1761) ist die Einteilung desselben 
zu cntnehmen. Gegen die Gestaltung des Planes sind hie und da Bedenken gcltend gemacht worden. 
Dieselben waren hauptsachlich gegen die betrachtliche Hóhenlage des Hauptgeschosses, 16 m iiber 
Erdgleiche, gerichtet, auf welcher indes gerade die machtige Wirkung des Baues zum Teilc beruht.

Das Gebaude hat eine Lange von 268 m bei einer grófśten Tiefe von 118 m; die bebaute Flachę 
bctragt nach Abzug der 17 Hófe 15 328 qm, einschl. der letzteren 17 745 qm.

Die beiden Hauser der Gesetzgebung waren auch in der aufseren Architektur (Fig. 18) zum 
Ausdruck zu bringen; um jedoch dem gemcinschaftlichen patriotischen Ziele beider Hauser, um gleich- 
sam der Einheit in der Gesetzgebung Geltung zu verschaflcn, war es notwendig, dies auch symbolisch 
zur Anschauung zu bringen, und dies gcschah durch die dominierende Kuppel.

Die fiir beide Hauser des Parlaments gemeinschaftliche Kuppelhalle, dereń lichter Durchmesser 51

51) Faks.-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1885, S. 16.
3



Parlam
entshaus 

zu Budapest.
A

rch.: Steindl.

Fig. 18.



37

20,40 m und dereń lichte Ilóhc bis zum Gewolbschlufc 2G,60»n betragt, dient den Mitgliedern der beiden 
Hauser ais Sammclplatz, und man gelangt aus derselbcn an beiden Seiten zu den die zwei Sitzungs- 
siilc umgebcndcn Wandelgangen. Um die Sitzungssale gruppieren sich die Arbeits-, Empfangs- und Ge- 
schaftsraume der Prasidenten und der Quastoren. In dem der Donau zugekehrten Mittelrisalit befinden 
sich die Konversations-, Lesc- und Speisesale.

Der Sitzungssaal des Magnatenhauses ist fiir 300, derjenige des Abgeordnetenhauses, von dem 
in Fig. u (S. 21) ein Bild gegeben wurde, fiir 434 Mitglieder berechnet. In beiden Salen sind in 
zwei Geschossen Galericn angebracht, unten Logenriiume, oben offene Galerien.

Arch.:
Fuller 

»(• Lawer.

Fig. 19.

1. Obcrgeschofs.

Kapitol fiir den Staat New-York zu Albany52).

Eine bemerkenswerte, hier einzureihende Anlage wird das eidgenóssische 
Parłam entsgebaude zu Bern sein, welches gleichfalls zwei gesetzgebenden 
Korperschaften: dem Nationalrat und dem Standerat, zu dienen hat.

Im Jahre 1885 wurde der Entwurf zu diesem Gebaude zum Gcgenstande einer Preisbewerbung 
unter den schweizerischen Architckten gemacht. Aus dcrselben gingen Bluntschli ais erster und Auer 
ais zweiter Sieger hcrvor. Nach Yerlauf von nahezu 5 Jahren wurde zwischen diesen beiden Kiinstlern

43- 
Parlaments- 

haus 
zu Bern.

Nach: Builder, Bd. 28, S. 425 u. 446. 
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cin cngercr Wettbewcrb yeranstaltet; dem 24w<?r’schen Entwurf wurde dabci der Vorzug gegeben und 
diesem Architekten die Ausarbeitung der endgiltigen Bauplane iibertragen. Nachdem der Nationalrat 
dieselben schon friiher gutgeheifcen und die baldige Bauausfiihrung bcschlossen hatte, trat der Standerat 
erst 1894 diesen Entscheidungen bei.

Zur Zcit ist es nicht móglich, einigermafsen zutreffendc Piane wiederzugeben; in dieser Rich- 
tung sei auf die unten genannten Qucllen vei wiesen5n)

44. Das Kapitol zu Washington (siehe Art. 39, S. 25), insbesondere der Mittel-
Staats^ap,to1 bau desselben mit der machtigen Kronungskuppel, wurde das stets nachgeahmtc 

Aibany. Vorbild fiir die Staatshauser oder Kapitole der einzelnen Staaten der Union.
Die vornehme Ruhe, welche die Architektur des Kongrefshauses auszeichnet,

Fig. 20.

Kapitol fiir den Staat New-York zu Albany5l)«

ist indes in seinen Nachbildungen nicht erreicht; vielmehr wird oft durch prunk- 
volle, mitunter willkiirliche Formen und durch hohe Steigerung des Aufbaues 
Wirkung zu erzielen gesucht.

Ais eines der gelungensten Werke dieser Art erscheint das Kapitol fiir 
den Staat New-York zu Aibany52), von dem, insofern es zugleich ais Geschafts- 
haus fiir die obersten Staatsbehórden dient, bereits im vorhergehenden Hefte 
dieses »Handbuches« die Rede war.

Der dort abgebildete Grundrife des Erdgeschosses wird durch das in Fig. 1952) dargcstellte Haupt-
M) Wochschr. <1. ost. Ing.- u. Arch -Vcr. 1888, S. 47. — Deutsche Bauz. 1891, S. 393. — Schwciz. llauz., Bd. 18, 

S. 6, 10, 17, 30; Bd 19, S. 172; Bd. 21, S. 58, 64. — Centralbl. d. Bauyerw. 1892, S. 306.
M) Faks.-Repr. nach: Builder, Bd. 28, S. 427.
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geschofc erganzt; Fig. 2O61) giebt ein Bild von der aufcercn Erscheinung des Bauwcrkes. Dassclbe ist 
kennzcichnend fur die Monumcntal-Architektur der Vereinigten Staaten: es zcigt vor Allcm das Bc- 
streben nach malerischer Gestaltung und Massenwirkung im grofcen Ganzen, wclche durch die kriiftigen 
Mittel- und Eckvorlagen, durch die krónendcn Tiirmchen und steilen Dacher und besonders durch den 
alles iiberragenden Vierungsturm mit Kuppelhelm zum Ausdruck kommt; fiir die Formbildung im cinzclncn 
und fiir die Schmuckformen ist die franzósische Palast-Architektur der Neuzcit zum Muster genommen.

Unter Hinweis auf weitere, an genannter Stelle schon mitgeteilte Erkliirungen ist hinsichtlich 
der Anordnung des Hauptgeschosses kurz zu bemerken, dafs die Sale der beiden gesetzgebendc n 
Korpcrscliaftcn an den zwei Seitenfronten, sowie die Raume der Staatsbibliothek an der Hauptfront, 
samtlich 14,6m hoch, die Hóhe der beiden Obcrgeschosse beanspruchen und dafs sich diesen Salon 
Kommissions-Sitzungszimmer und andere Geschaftsraume der beiden Hauser anreihen. Auch ein Teil 
der Raume des Erdgeschosscs scheint glcichen Zwecken zu dienen. Den Mittelbau an der Riickseitc 
des Bauwcrkes nimmt die Gcrichtsbibliothck (Law library) ein. Die Scnatskammer (22,8 X IG,8 m, 
ist in ihrem oberen Teile an drei Seiten von einer 6m breiten Galerie umgebcn; auch die Assembly- 
Kammer (28,0 X 22,8 m) bat eine ahnliche, fiir das Publikum bestimmte Galerie erhalten. Die Staats
bibliothek (86,3 X 16,5 m) erstreekt sich liings der ganzen Ostfront; sie umfafst diejcnigcn Raume, 
die das kiinstlerische Interesse am meisten anregen, und von denen aus man einen prachtigen Aus- 
blick in das Hudsonthal genieiśt.

Das Bauwerk ist, wie bereits im vorhcrgehcndcn Heftc dieses »Handbuches« angegeben, nach 
den Entwiirfen von Fuller & Laver in den siebenziger Jahren ausgefiihrt.

45- 
Staats-Kapitol Ais kleines, neueres Beispiel eines Parlamentshauses der Union kann das

zu Staats-Kapitol zu Hartford im Staate Connecticut dienen, das von Upjohn ent- 
Hartford. worfen und ausgefiihrt wurde (Fig. 21 bis 2355).

Die Hauptfrontcn des Gebaudes sind nach Nord und Siid gcrichtet. Von der Nord- und Ost- 
seite gelangt man durch oflene Saulcnhallcn, von der Sudseite durch eine Unterfabrt in das Innere 
des Gebaudes, das im Erdgeschofś auf die ganze Lange und Tiefe des Hauses von weiten, nach der 
Haupt- und Querachse geordneten Hallen durchkreuzt wird. Diesen sind an den beiden Langseiten des 
Hauses eine Anzahl Geschaftszimmer angereiht. Die beiden Trcppen befinden sich links und rechts 
von einem Turme, der sich im Mittelpunkt der Anlage auf quadratischer Basis erhebt und das Ge
baude hoch uberragt. Uber der nórdlichen, die Hóhe von Erd- und Hauptgeschofs einnehmenden 
Vorhalle samt Flurhalle liegt im II. Obergeschofc die Bibliothek. Im I. Obergeschofs erstreekt sich 
iiber der sudlichen Flurhalle nebst Unterfahrt der grofśe Sitzungssaal der Reprasentanten, iiber der 
óstlichen Eingangshalle die Senatskammer und symmetrisch hierzu auf der Westseite der Saal des 
obersten Gerichtshofes. Hicran schliefsen sich die zugehorigen, in den Grundrissen angegebenen Ge- 
schaftsriiumc, die sich im II. Obergeschofs wiederholen.

Die Liingcnausdehnung des ganzen Bauwerkes betragt rund 90 rn, die Tiefe 59 m, die Hóhe bis 
zum Dachfirst 30 m und bis zum Scheitel der die Kuppel des Turmes krónenden Figur 78 m. Der 
Saal der Reprasentanten ist 25,6 m lang, 17,0 m breit und 14,6 hoch. Die Galerie fiir 250 Personen 
nimmt die innere Langseite hinter dem Sprechcr ein. Die Abgeordnetensitze sind in ansteigenden, im 
Grundrifś in Form einer halben Ellipse gekriimmten Reihen geordnet. Die Decke ist kassettiert, die 
Tafelung aus dunklem Nufsbaumholz angefertigt. Die Senatskammer mifst 15,2 X 12,2 m bei 10,6 m 
Hóhe. Die Galerien befinden sich an beiden Enden des Saales; auch hier ist die Decke kassettiert, 
die Tafelung aus Eichenholz. Der Saal des obersten Gerichtshofes (15,2 X 9,4 m und 19,6 m hoch) ist 
in Eichenholz ausgestattct, dcsgleichen die mit Fliesen gepflasterte Bibliothek, welche 16,7 X 25,9 m 
Flachę und dieselbe Hóhe von 10,6 m erhalten hat.

Granitpfeiler tragen den Turm, der in Dachhohe aus der quadratischen in die zwólfeckige 
Grundform ubergeht; um die Trommel sind Treppenaufgange in die Mauerdicke, wclche bis zu 4 ra be
tragt, gelegt; die 12 Pfeiler sind iiber dem Hauptgesims durch Postamente, welche Marmorstatuen 
tragen und durch eine Balustradę vcrbundcn sind, uberragt. Darubcr erhebt sich die Kuppel, welche ganz 
aus Marmor hergestellt ist und in einer schlanken Laterne mit der schon erwahnten krónenden Figur 
endigt. Zahlreiche Statucn und Biisten dienen zum Schmuck der Architektur des Hauses. Die Treppen- 
Balustraden und Saulenschafte sind aus poliertem Granit, die Kapitelle und Saulenfiifec aus Marmor.

46.
Parlamcntshaus

Die Baukosten betrugen 10500000 Mark (= $ 2500000).
Auch die englischen Kolonien besitzen ihre Parlamentshauser. Ais Beispiel

zu eines solchen wird das Parlamcntshaus zu Sidney in Neu-Siid-Wales (Arch.: 
sidney. Lynri) mitgeteilt (Fig. 2450).

M) Nach: American archiłeci, Bd. 17, S. 54.
M) Nach; Builder, Bd. 27, S. 644.
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Dieses Parlamentshaus bildet mit dem Regierungsgcbaude eine in organischem Zusammenhang 
stehendc Baugruppe, ist aber von letzterem durch zwei grofse Hófe und weite Durchfahrten im Erd- 
geschofc in zwei Gebaudeteile geschieden, die fiir sich zuganglich und unabhiingig voneinander sind.

Das Parlamentshaus nimmt den grófseren óstlichen Teil der Gebaudeanlage ein und umfafst 
samtliche zu den Kammern der gesetzgebenden Yersammlung (Legislatiwe Assembly), sowie des gesetz- 
gebenden Rates (Legislative Council) gehórige Riiume, nebst einer Anzahl Sale fiir gemeinschaftliche 
Benutzung. Letztere nehmen den ganzen Mittelbau, erstere den siidlichen, bezw. den nordlichen Teil 
des Parlamentshauses ein.

Auch die Eingange zu den beiden Kammern finden 
von der Nord- und Siidseite, die Hauptzufahrt durch die 
erwahnten grofsen Hófe statt, zu denen man durch die im 
Grundrifc angedeuteten Thortiirme gelangt. Unmittelbar 
gegeniiber dem zur Kammer des gesetzgebenden Rates 
fiihrenden Thorweg auf der Nordseite liegt das Wohnhaus 
des Gouverneurs. An derselben Hausfront, mehr óstlich, 
nachst dem grofsen Eckturm, ist eine weitere, fiir Prunk- 
und Festzwecke zu benutzende Thorhalle von sechsseitiger 
Grundform angeordnet. Die Einteilung des ebenerdigen 
Hauptgeschosses im einzelnen ist aus dem Grundrifs zu 
ersehen. Uber den Erfrischungsraumen und Rauch- 
zimmern erstreckt sich die zugleich ais Festraum dienende 
Gemaldegalerie. Diese Gemacher, gleichwie die Zimmer 
des Sprechers der gesetzgebenden Versammlung, des Pra- 
sidenten des gesetzgebenden Rates, der Minister etc., 
nehmen die von zwei Gebaudeflugeln umfafste Ostfront des 
Hauses ein, von wo aus man eine schóne Aussicht auf die 
Terrassen- und Gartenanlage und weiterhin auf den Hafcn 
von Sidney geniefct. Der obere Teil des grofsen Eckturmes 
enthalt iiber dem Staatszimmer feuerfeste Aktenraume; die 
Ausschufc- und Kommissionszimmer der gesetzgebenden 
Versammlung nehmen im Obergeschofs einen Teil der Siid- 
front, sowie die Nordseite des anschliefcenden, gegen die 
Terrasse gerichteten Fliigels (iiber den im Erdgeschofc 
liegenden Geschaftsraumen des Hauses) ein. Ubereinstim- 
mend hiermit sind im nordlichen Fliigel die Ausschufs- 
und Kommissionszimmer des gesetzgebenden Rates. Im 
Sockelgeschofs befinden sich grofse Kuchen- und Haus- 
wirtschaftsraume, die mit den Erfrischungssalen in Ver- 
bindung stehen; ferner Riiume fiir Boten, Vorratskeller etc.

Die Fassaden sind aus Sandstcin hergestellt, und 
die Kosten der Ausfiihrung fiir Parlaments- und Regie- 
rungsgebaude waren zusammen auf 13000000 Mark 
(= £ 650000) veranschlagt. Das Regierungsgebiiude 
bildet den westlichen Teil des Bauwerkes. Der Haupt- 
eingang, der zugleich ais Eingang fiir die gesamte Ge
baudeanlage dient, liegt in der Mitte dieser nach Suden 
gerichteten Seite. Nebeneingange sind an den Ecktiirmen 
daselbst angeordnet. Die Geschaftsraume der Yorstiinde

Fig. 25.

Stiindehaus zu Darmstadt57). — ’/óoo w- Gr. 
A rch.: Lerch.

der einzelnen Yerwaltungszweige liegen im
Erdgeschofc, diejenigen der Unterbeamten im Obergeschofs.

47- , Noch sind hier die Standehauser der einzelnen Staaten Deutschlands zu
Stkieincrerer erwahnen, welche, gleich den vorhergegangenen Beispielen, I. und II. Kammer 

deutscher zu enthalten pflegen, meist aber durch Umwandelung und Erweiterung anderer 
alterer Gebaude entstanden sind und den heutigen Anforderungen an Parla
ments- und Standehauser keineswegs genu gen.

48. 
Milnchen.

In Miinchcn hat die bayerische Abgeordnetenkammer seit 1818 ihren Sitz im friihcren Palais

M) Nach den von Ministcrialrat f Horst zu Darmstadt freundlichst zur Yerfugung gcstellten Inventar- 
Zcichnungcn.
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des Grafen Seeau in der Prannerstrafsc; die Reichsratskammer befindet sich in dem unmittelbar an- 
grenzenden GebaudeRH).

Fur die wiirttcmbcrgischcn Stande wurde in Stuttgart schon 1580 das Landschaftshaus erbaut, 
das noch heute zu gleichem Zwecke benutzt wird, nachdem dasselbe 1819 von Barth hierzu neu her- 
gestellt wurde60). Der im Obergeschofs an der Kronprinzstrafse gelegene Saal der friihercn Landstande 
ist fiir die I. Kammer eingerichtet und fiir die II. Kammer cin neuer Versammlungssaal angebaut worden.

Das badische Standehaus in Karlsruhe wurde 1821 nach Weinbrenner’$> durch Arnold ab- 
geandertein Piane erbaut60); es enthiilt die Raume der beiden Kammern und die Wohnung fiir den 
Prasidenten der II. Kammer der Stande. Der Sitzungssaal der I. Kammer ist von Ilubsch umgebaut 
und 1841 mit Frcsken von Schwind gcschmiickt worden.

Wahrcnd die vorhergehcndcn Sitzungssale im Grundrifs meist halbkreisfórmig gebildet und mehr 
oder weniger nach dcm Muster der franzósischen Dcputiertenkammer im Palais Bourbon zu Paris 
eingerichtet sind, zeigt der Landtagssaal des hessischen Standehauses zu Darmstadt eine eigenartige 
Form und kinrichtung. Dieselbe ist aus dem in Fig. 2567) dargestellten Grundrifs des Hauptgeschosses 
zu ersehen.

Das Standehaus wurde Mitte der dreifeiger Jahre, durch Umgestaltung des friiheren Palais von 
Prinz Christian am Louisenplatz und Anbau des Sitzungssaales fiir die II. Kammer an das altere 
Gebiiude, von Lerch hergestellt. Die I. Kammer hat ihren Sitz im letzteren; der fiir sie hergerichtete 
rechteckigc Saal liegt an der Rhcinstrafśe, die zugehórigc Tribiine nach dem Hof. Der Saal der 
II. Standekammer hat die Grundform cines Dreiviertelkreises; das Prasidium sitzt am Ende der Haupt- 
achse des Hauses, dem Ministertisch gegeniiber, der in einer geradlinig abgeschlossenen Nische des 
Raumes aufgestellt ist. Im Mittelpunkt steht der Stenographentisch. Die Rednerbiihne zur Linken des 
Ministertisches bleibt unbenutzt, da die Abgeordneten von ihren Pliitzen aus zu sprechen pflegen, aber 
infolgedessen mitunter schwer verstandlich sind. Die Kommissionszimmer und andere Geschaftsraume 
des Hauses sind ganz unzureichend, und deshalb ist fiir diese Zwecke der rings um den Saal fiihrende 
Korridor unter der Saaltribiine eingerichtet worden. Im Erdgeschofs befinden sich Wohnungen von 
Bediensteten, Vorrats- und Nebenraume.

Das Landhaus zu Dresden, vom Kurfiirst Friedrich August II., nachherigen ersten Kónig von 
Sachsen, 1774—75 errichtet, mufśte nach Einfiihrung der Konstitution behufs Herstellung der Sale der 
beiden sachsischen Standekammern umgebaut werden, was nach dem Piane und unter der Leitung 
Thiirmer*s geschah. Am 22. Januar 1833 kam der erste konstitutionelle Landtag in den neu her- 
gestellten Raumen, wie sie in der Hauptsache jetzt noch bestehen, zusammen61).

49- 
Stuttgart.

50.
Karlsruhe.

51-
Darmstadt.

52.
Dresden.

2) Parlamentshauser mit einer Kammer.
Wenig* zahlreich sind die Parlamentshauser, die nur fur eine Kammer, sei w 

es fiir den Senat, bezw. das Herrenhaus, sei es fiir das Abgeordneten-, bezw. Beispieie. 

das Unterhaus allein erbaut und eingerichtet sind.
Von zwei solchen, dem Hause der Deputiertenkammer, sowie demjenigen 

des Senats zu Paris, ist, ais gewissermafsen geschichtlichen Beispielen, schon in 
Art. 5 u. 6 (S. 5 u. ff.), sowie im Laufe der darauf folgenden Betrachtungen 
die Rede gewesen.

Zwei weitere Beispieie sind das friihere preufsische Abgeordnetenhaus und 
das friihere Herrenhaus, dereń Sale in Fig. 5 (S. 13) und Fig. 6 (S. 4) im 
Grundrifs mitgeteilt sind. Aufser diesen Salen bieten die Gebaude, welche aus 
alteren, friiher fiir ganz andere Zwecke errichteten Bauten umgestaltet und ver- 
grofsert worden sind, im ganzen02) nichts Bemerkenswertes. Fiir das Abgeord
netenhaus ist eben ein Neubau, der im nachstfolgenden Artikel beschrieben ist, 
vollendet worden, und fiir das Herrenhaus wird ein solcher in Angriff ge- 
nommen03).

M) Siehe: Bautcchnischer Fiihrer durch Miinchen. Miinchen 1876. S. 120.
5f>) Siehe : Pfaff, K. Geschichte der Stadt Stuttgart. Stuttgart 1846. I, S. 64; II, S. 75.
"O) Siehe: Karlsruhe im Jahre 1870. Karlsruhe 1872. S. 80.
ni) Nach: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 273.
M) Siehe; Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Bd. I, S. 294 u. 295.
M) Siehe: Sciiultzk, F. Das neue Landtagshaus zu Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 226, 237, 245.
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Eines der grófsten und neuesten Werke dieser Art ist das Haus des 
deutschen Reichstages zu Berlin, das 1884 — 94 nach dem Entwurfe von Paul 
Wallot ausgefiihrt wurde.

Die in Fig. 26 und auf den neben- und umstchendcn Tafeln dargestelltcn Piane dieses Gebaudes 
sind das Ergebnis mchrfacher Umarbcitung des urspriinglichen Entwurfes des Yerfassers, welcher bei 
dem 1882 stattgcfundencn Wcttbewerb mit dcm crsten Prcisc ausgezeichnet wurde. Mit der kiinst- 
lerischcn Leitung des Baucs war Walloty mit der technischen und geschaftlichen Leitung desselben 
Hager betraut. Die feierliche Grundstcinlegung01) fand am 9. Juni 1884, die Schlufśstcinlegung am 
4. Dezembcr 1894 statt.

54- 
Rcichstagshaui

zu
Berlin.

42,1, 
95 m
29,oo

Das Gebaude liegt nach West und Siid ganz frei, nach Ost und Nord an zwei Strafśen von 
bez w. 41,4 m Breite. Die Grundform des Hauses bildet ein Rechteck von 138 m Lange und 
Breite, iiber welches letztere Mafś nur die Rampę an der Wcstseite vorspringt. Zwei Hófe von 
X 16,28 m fiihren dem Gebiiudcinneren Licht und Luft zu.

Neben der Schwierigkeit, die eng bemessenen Grenzen des Bauplatzes einzuhalten, war die 
eigentiimliche Lagę desselben fur die Grundrifśbildung des Hauses von grofser Bedeutung. Die nach 
Westen gegen den Kbnigsplatz gerichtete Seite des Bauwerkes ist von der Stadt und den haupt- 
sachlichsten Ycrkehrswcgen derselben abgewendet. Infolgedessen ist der Eingang in der Hauptseite, 
zum wenigsten hinsichtlich des taglichen geschaftlichen Yerkehres, von geringerer Wichtigkeit, ais 
diejenigen der drei Nebenseiten.

Das Gebaude ist teilweise eine zweigeschossige, zum Teile eine drei- und viergeschossige An
lage, und aus den verschiedenen Hóhenlagen ergaben sich ganz besondere Schwierigkeiten.

Die Hóhenlagen der einzelnen Geschosse iiber Erdgleiche und die lichten Hóhen derselben 
sind folgende. Das Untergeschofś liegt 0,75 m iiber Erdgleiche und ist 5,00 m im Lichten hoch; das 
Hauptgeschofs liegt 6,25 ra iiber Erdgleiche und ist 8 bis 9 ra im Lichten hoch; das Obergeschofs ist 
16,25 m iiber Erdgleiche gelegen und 6 bis 8 m im Lichten hoch. Dort wo das Hauptgeschofs durch ein 
Zwischengeschofs gcteilt ist, sind die unteren Riiume 5,00 ro, die oberen 4,40 m im Lichten hoch.

Durch Deckenlicht sind erleuchtet der Sitzungssaal, der Kuppelraum der Halle, der Raum 
zwischen dem Sitzungssaal und der óstlichen Flurhalle (Eingang in den Saal fiir Bundesrat und Pra- 
sidium) und endlich die beiden Yorsale des Priisidiums und des Bundesrates. Alle ubrigen Raume 
sind durch direktes, zum Teile durch indirektes seitliches Tageslicht erleuchtet.

Das ganze Gebaude und die beiden Hófe sind unterkellert.
Das Untergeschofś enthiilt aufśer den Flurhallen, Gangen, Kleiderablagen und Treppen- 

anlagen: in der óstlichen Halfte Billetabgabe, Abfertigung, Botenmeisterei, die Riiume fiir die Steno
graphen, Teile des Bureaus, das Archiv, Wohnungen fiir den Hausmeister und Pfórtner, Wachtriiume 
fiir Polizei und Feuerwehr, endlich Warteriiume fiir das Publikum. Solche liegen auch in der west-
lichen Halfte, welche aufśerdem die Wirtschaftsraume der Restauration, sowie eine Anzahl 
Sitzungsraumen fiir Abcndsitzungen einzelner Kommissionen, Fraktionen etc. und eine Reihe 
Sprechzimmern umfafst.

Die Eingangshallen an der Siidseite und Nordseite dienen hauptsachlich dem Yerkehre der 

von
von

Ab-
geordneten; doch kann die Eingangshalle an der Siidseite auch von Mitgliedern des Bundesrates benutzt 
werden. Die nórdliche Flurhalle bildet aufśerdem den einzigen Zugang fiir die Beamten des Bureaus, 
die Stenographen, die Yertreter der Presse und das Publikum. Yon hier gelangen dieselben auf 
direktesten Wegen nach ihren Arbeitsplatzen und den Tribiinen. Die grofse Eingangshalle mit Unter- 
fahrt an der Ostseite ist fiir ausschliefsliche Benutzung des Hofes (Hofloge, Diplomatenloge) und der 
Mitglieder des Bundesrates bestimmt.

Eine Durchfahrt durchschneidet das ganze Untergeschofś; dieselbe kann ais Einfahrt und ais Zu- 
fahrt fiir Ókonomische Zwecke von der Nordseite aus, sowie auch ais besondere Einfahrt fiir den Hof 
und den Bundesrat von der Ostseite aus benutzt werden. Neben dem Siid- und Nordeingang liegen 
die geraumigen Kleiderablagen und in inmittelbarem Anschlulś an diese die nach den oberen Geschossen 
fuhrenden Treppen, welche in die Achse der grofsen Wandelhalle (Foyer) geriickt und mit Fahrstiihlen 
verbunden sind. Hierdurch wird erreicht, dafś die Abgeordneten auf dem Wege von den Flurhallen 
nach dem Sitzungssaale an den Kleiderablagen yorbeigehen und, stets yorwarts schreitend, nach Er- 
steigung der Treppe angesichts der den Yerkehrmittelpunkt bildenden grofsen Hallen eintreten.

Das Hauptgeschofs (siehe die erste der nebenstehenden Tafeln) wird durch die Siid-, Nord- 
und Ost-Yorhallen in drei fiir sich moglichst abgeschlossene Raumgruppen getrennt. Der grofse,

ol) Ucber die Griindung des Rcichstagshauscs zu Berlin siehe Teil III, Bd. i (Abt. II: Fundamcntc) dieses 
»Handbuclieł«.

w) Nach einer Photographic.
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langs der ganzen Westfronl und an den Scitcnfrontcn bis zur Siid- und Nord-Vorhallc sich crstrcckcndc 
Gcbaudeteil dient den Abgeordneten, der siidóstlichc dem Bundesrat und der nordóstliche dcm Prii- 
sidium und dcm Burcau des Hauses. Dic Bestimmung der Raume im einzelnen ist aus dem Giund- 
rife zu entnehmen.

Dic Lagę und Einrichtung des Sitzungssaales, dic Sitze fiir den Bundesrat, fiir das Priisidium und 
fiir dic Mitglieder des Hauses entsprechen diesen Rauragruppen des Hauptgcschosscs. Der Sitzungs
saal bildet fiir gewóbnlich ein Zwischcnglied zur Trennung, wahrend der Sitzungen sclbst aber 
ein Mittel zur Vereinigung der vcrschicdenen Elementc des Hauses. Dic lichtc Hóhe dessclbcn 
betriigt 13 m.

Die grofse, 96 m langc Halle hinter den Erfrischungs- und Lesesalcn an der Westfront erwcitert 
sich in der Mitte zu einem Kuppelraum von 21 m Durchmcsser und 25 ,n lichtcr Hóhe; dieser Mittel- 
raum ist durch cingestellte Architekturteile von den anschliefścnden Langraumen getrennt, jcdoch nur 
in der Weise, dafs der Durchblick durch die ganze Halle und der Einblick in dic cigcntliche Kuppcl 
beim Eintrcten in die Halle vollstandig erhalten bleibcn.

Die beiden anschliefścnden, iibcrwólbtcn Hallen haben eine lichte Weitc von im Mittel 9,50 m, 
eine lichtc Hóhe von 14,00 ni und bilden auf diese Weise einen Ubergang von dem 25,00 ni hohen 
Kuppelraumc nach den iibrigen Raumcn des Geschosses.

Beide Hallcnteile vermitteln hauptsachlich den Vcrkehr von den Eingangen nach dcm Saale 
und von diesem nach dem Erfrischungs-, den Lese- und Schrcibsalen, den Raumen der Post, Telegra- 
phie etc., nchmen also den Charakter von grofsen Durchgangen an. Die drei Teile zusammen aber 
bilden einen Wandelgang von seltener Grofśraumigkeit.

Das Zwischengeschofs (siehe die umstehende Tafel) enthalt die Zuhórertribuncn fiir den 
Sitzungssaal und mit denselben verbunden die nótigen Nebenraume. So liegen die Sale fiir den Hof 
und das diplomatische Korps unmittelbar hinter den Logen, die Nebenraume fiir das Publikum, die 
Aibeits- und Erfrischungsraume fiir die Presse hinter den zugehórigen Tribiinen. Unter sich sind 
diese Tribiinen yollstandig getrennt. Bei den Treppcnanlagen ist auf diese Trennung gleichfalls Riick- 
sicht genommen, Zu den Hof- und Diplomatenlogen fiihrt von der Ost-Vorhalle ber eine lediglich 
dieser Bestimmung dienende Treppe; in entsprechender Weise sind die Treppen fiir das Publikum, die 
Yertreter der Presse etc. angelcgt.

Das Obergeschofś (siehe die nebenstehende Tafel) enthalt samtliche Fraktions- und Kommissions- 
sale, aufeerdem das Biichcrmagazin und die Arbeitsraume fiir den Bibliothekar und seine Gehilfen. —

DcrVerkehr vom unteren nach dem oberen Geschofś wird durch eine grófśere Zahl von Treppen 
vermittelt. Sieben dieser Treppen fiihren durch das ganze Haus mit Austritten nach samtlichen Ge- 
schossen. Nur bis zum Hauptgeschofs fiihren die grofsen Treppenanlagen in der siidlichen und óst- 
lichen Eingangshalle. Mehrere kleine, im Mauerkern gelegene Wendeltreppen dienen ausschlicfślich 
dem Verkehre fur die Handwerker und fiir das bei den Heizungs- und Liiftungsanlagen beschaftigte 
Personal.

Fiir dic kunstliche Erhellung der Raume ist elektrisches Licht in Aussicht genommen; jcdoch 
ist neben dem elektrischen Lichte noch Gaseinrichtung vorgesehen fiir die Bureauraume, die Treppen, 
Gange etc.

Durch eine Sammelheizung werden samtliche von Personen zu benutzenden Raume, einschlicfś- 
lich der Korridore und Treppen, erwarmt. Die Temperatur ist, mit Ausschlufś der Flurhallcn, fiir 
welche -f-10 Grad C. geniigen, auf 20 Grad C. angenommen; ais niedrigste aufśere Temperatur sind 
+ 20 Grad C. in Rechnung gebracht.

Ais Heizsystem ist Dampfluft-, bezw. Dampf-Warmwasserheizung (nicht Dampfwasserhcizung) 
gewahlt, erstere fiir samtliche Sitzungssale, fiir die an diese angrenzenden oder dic dieselben um- 
gebenden Gange und fiir die Flurhalle, letztere fiir alle iibrigen Raume. Die Heizsysteme sind der- 
artig angeordnet, dafs die Wohnungen, das Bureau und die Bibliothck, sowie samtliche Abortc unab- 
hiingig vom Betrieb der Gesamtanlage erwarmt werden kónnen.

Mit Luftungseinrichtungen sind samtliche durch Sammelheizung erwarmte Raume versehen. 
Die Temperatur der in die Raume einzufiihrenden Luft soli, sowcit die Raume nicht mittcls Luft- 
heizung erwarmt werden, wahrend des Winterbetriebes hóchstens -|- 20 Grad C. betragen; dcmgemafś 
wird fiir die notige Vorwarmung der Luft im Keller- oder Untcrgeschofś Sorge getragen.

Hinsichtlich der Luftmcnge, welche stiindlich den Raumcn durch die Anlage zugefiihrt werden 
mufs, sind folgende Satze zu Grunde gelegt: a) im grofcen Sitzungssaal fiir den Kopf 40 cbm; p) jn den 
iibrigen Sitzungssalen, in der Bibliothek und im Lesczimmcr, in den Restaurationsraumen, in den 
Korridorcn des Hauptgeschosses, sowie in der Speise- und Kaffeekuche fiir 1 qm Bodcnflachc 15 cbm, 
jedoch mindestens ein zweimaliger Luftwcchsel in der Stunde; y) in der grofścn Halle, in den Kor-
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ridoren aufśerhalb des Hauptgeschosses, in den Flurhallen, Bureaus, Wohnungen und anderen Raumen, 
welche nur zum Aufenthalt einer geringcrcn Anzahl von Personen bestimmt sind, ein einmaliger stiind- 
lichcr Luftwcchsel; 8) in den Kleidcrablagen ein dreimaliger stiindlicher Luftwechsel.

Fiir samtlichc Raume ist Druckliiftung vorgcschen. Jedoch werden Bureaus, Bibliothek und 
Wohnungen auch ohne Druckliiftung noch bei einer aufśeren Temperatur von -f- 5 Grad C. vorschrifts- 
miifsig vcntiliert. Fiir die Abortc sind die Liiftungseinrichtungen so getroflen, dafs jene auch ohne 
Druckliiftung bei jeder Temperatur der aufśeren Luft geruchlos gehalten werden kónnen.

Fiir Einrichtungcn, welche zur Rcinigung und Befeuchtung der Luft, sowie fiir eine angemessene 
Kiihlung der Raume wahrend des Somincrs dienen, ferner fiir alle Kontrolle- und Sicherheitsyorrich- 
tungen ist boi der Anlagc Vorsorge getroflen. Auch auf die begueme Rcinigung samtlicher Heiz- 
kammern und -Kanale ist Riicksicht genommen,

Die aufśere Erscheinung des deutschen Reichstagshauses geht aus Fig. 26°6) heryor. Das Haupt- 
motiv der Yordcrfront und des ganzen Aufbaues bildet die grofśe Wandelhalle mit der Kuppelkrónung 
(Fig. 27™).

Fig. 27.
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Deutsches Reichstagshaus zu Berlin.
Schnitt durch die Wandelhalle®®).

Ais weiteres Beispiel diene die neueste einschlagige Ausfuhrung: das neue 55. 

Abgeordnetenhaus zu Berlin. Von 1850 an bis zum Beginne des Jahres 1899 AbgXdnetcn 

diente diesem Parlament das fiirstl. IIardenberg's&\e Palais am Ddnhofsplatz, haus 
durch mancherlei Um- und Erweiterungsbauten verandert und vergrófsert; am Bc^n. 
16. Januar des genannten Jahres bezog das preufsische Abgeordnetenhaus das 
neue, an der Prinz Albrecht-Strafse gelegene, 1892—99 von Schulze geplante 
und ausgefiihrte Gebaude, dessen Hauptgeschofs-Grundrifs in Fig. 29 C7) und 
dessen Aufseres in Fig. 28 °8) wiedergegeben ist.

Das Abgeordnetenhaus ist auf einem Grundstuck erbaut, welches an der Leipziger Strafse (Nr. 4) 
nach Errichtung des neuen Reichstagshauses verfiigbar geworden war und an welches sich nach Siiden, 
gegen die jetzige Prinz Albrecht-Strafse, die Bauten anschlossen, welche die alte Kónigl. Porzellan- 
Manufaktur eingenommen hatte. Nach der Leipziger Strafse zu ist das Herrenhaus, nach der Prinz 
Albrecht-Strafse zu das Abgeordnetenhaus, beide durch den Ministerbau00) verbunden, verlegt 
worden. Dem Herrenhause, dessen Ausfuhrung 1899 begonnen wird, werden rechts und links je eine 
Prasidialwohnung vorgelagert; das Abgeordnetenhaus wurde 22 ni hinter die Bauflucht der Prinz 
Albrecht-Strafse verlegt, um die Lichtyerhaltnisse des gcgeniiberliegenden Kunstgewerbe-Museums nicht 
zu beeintrachtigen.

«») Faks.-Repr. nach: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. S. 61.
«») Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauvcrw. 1899, S. 14.
®8) Nach einer Photographie von Hermann Riickuuardt in Grofs-Lichterfelde.
®°) Siehe iiber diesen: Der Ministcr-Sitzungssaal des neuen Abgcordnetcnhauses zu Berlin. Deutsche Bauz. 1899, S. 33.
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Die Komposition des Grundrisses stutzt sich auch auf zwei Hauptachscn: auf die vordcrc Qucr- 
achsc in der Mitte der beiden Haupttreppen und auf die nnttlcrc Langsaęhse. Auf diesc beiden Achsen

Fig. 28.

Neues Abgeordnetenhaus zu Berlin08).
Arch.: Schulze.

sind die Hauptraume aufgereiht, wahrend sich die Nebenraume um vier stattlichc, nahezu gleich grofce 
Binnenhófe gruppieren.

Im Gebaude sind Sockel-, Haupt-, Tribiinen II. Ober- und Dachgeschofs zu untcrschciden. 
Zum Hauptgeschofs fiihrt inmitten der Auffahrtsrampe eine Freitrcppc, die den Hauptzugang zum
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Fig. 29.

Neues Abgeordnetenhaus zu Berlin.
Hauptgeschofs07;. — ]/:5o w. Gr.

Arch.: Schulze.

1. Pcrsonenaufzug.
2. Biicheraufzug.
3. Speisenaufzug.
4. Treppe zur Biicherei.
5. Treppe zu den freigehaltenen 

Tribiinen und Ncbentrcppe 
fiir Minister.

6. Treppe zur Tribiinc der Mi
nister und des Prasidenten.

7. Treppe zur Publikuni- 
Tribiine.

8. Nebentreppe fiir Abgeord- 
nete.

0. Nebentreppe zum Bureau.
10. Treppe fiir die Presse.
11. Kiichentreppe.
12. Garderobetreppcn fiir dic 

Abgeordneten.

13. Raum zum Journalordnen.
14. Zum Buffet.
15. Verbindungsgang zwischen 

den Schreibzimmern.
16. Lichthófe.
17. Yerbindungsgang nach dem 

Ministerbau und dem Hcrren- 
haus.

Sitzungssaal:
a. Pńisidcnt.
b. Schriftfuhrer.
c. Berichterstatter.
d. Rednerpult.
e. Stenographen.
f. Tisch des Hauses.
g. Minister u. Reg.-Kommissare.
h. Sitznischcn.
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Gebaude bildet; doch ist fiir die Abgeordneten noch an der óstlichen Seitcnfront ein wcitercr Eingang, 
von der Prinz Albrccht-Strafśe und von der Leipziger Strafse aus errcichbar, ferner an der Westfront 
ein Eingang fiir Minister und Diplomaten vorgcscbcn. An letzterer Front ist auch die Zufahrt zu 
den im Verbindungsbau zwischen beiden Hausern des Landtagcs angeordneten Raumlichkeiten fiir 
den kóniglichen Hof und die Minister, sowie zum Garten des Herrcnhauses angebracht.

Durch Windfange gelangt man in die geriiumige, durch zwei Geschosse hindurchrcichende Eingangs
halle, zu dereń beiden Seitcn Schreibzimmer gelegen sind. Durch einen weiteren drcithiirigcn Glas- 
abscblufś tritt man in die Haupttreppenhalle ein, die durch Sockel-, Haupt- und Obergeschofs durch- 
gefiihrt ist. Der Eingangsseite gegeniiber ist im Sockelgeschofs das geriiumige Klcidergclafs, worin 
die Abgeordneten ablegen, um dann entweder durch besondere Garderobetreppcn unmittelbar nach 
dem grofsen Sitzungssaal oder durch die Treppenhalle zuriick iiber die Haupttreppen nach den rorderen 
Hauptraumlichkeiten, den Schreib- und Lesesiilen, den Erfrischungsraumcn, der Wandclhalle u. s. w. 
zu gelangen.

Aus der Treppenhalle kommt man iiber die beiden Haupttreppen in die Wandelhalle, den vor- 
nehmsten Rcpriisentationsraum des Hauses. Wcstlich der letzteren liegen die Lesesale, welche eines 
der Treppenhauser hufeisenformig umschliefśen; aus dem siidlichen Raume derselben sind, durch einen 
Flurgang getrennt, die Schreibzimmer erreichbar; das Óstliche derselben stófśt an die Erfrischungsriiume, 
welche das andere Trcppenhaus umziehen.

Die bisher angefiihrten Raumlichkeiten bilden den Vorderbau der gesamten Anlage. An diesen 
schliefśen sich die fiir die gemeinsame Arbeit und die Geschafte des Hauses bestimmten Gebiiudeteilc 
an. In der Mitte der letzteren ist der grofse Sitzungssaal angeordnet. Derselbe ist von der Wandel
halle aus durch einen Vorplatz hindurch unmittelbar zugiinglich, aber auch von allen anderen Seiten 
ber leicht erreichbar. Ringsumlaufende Flure, von vier Binnenhófen und zwei kleineren Lichtschachten 
gut beleuchtet, fuhren aus dem Saal auf kurzesten Wegen zu den an der West-, Nord- und Ostseite 
des Hauses befindlichen Amts- und Geschaftsriiumen. Um in diesem Teile des Gebaudes diese vielen

56.
Bcratungshalle 
der National- 
Konvcntion 
zu Chicago,

Raumlichkeiten unterbringen zu kónnen, wurden iiber die Saalfufśbodenhóhe drei Geschosse angeordnet, 
wozu noch das Sockelgeschofs kommt, welches hauptsachlich Dienstwohnungen enthiilt. Das Keller- 
geschofś des Vorderhauses ist 2,7m, das Sockel- oder Erdgeschofś desselben 3,5 m, das Saalgeschofś 
8,2 ra und das Obergeschofs 6,8 m, das Erdgeschofś des Hinterhauses 4,7 m, das Tribiinen- oder Zwischen- 
geschofś 3,5m und die beiden Obergeschosse daselbst je 4,7m (von und bis Balken-Oberkante ge- 
messen) hoch. Diejenigen Riiume, welche zum grofsen Sitzungssaal in unmittelbarer Beziehung stehen, 
wurden im Saal- und Tribiinengeschofs, die ubrigen im II. Obergeschofs des riickwartigen Gebiiudeteiles 
untergebracht.

Von den Einrichtungen des grofsen Sitzungssaales ist im vorhergehenden vielfach gesprochen 
worden. In seinen oberen Teilen wird er, wie gleichfalls schon gesagt worden ist, rings von Tribiinen- 
Einbauten umgeben, die aus akustischen Griinden durchweg in Eichenholz getafelt sind.

Das Aufsere (Fig. 28) zeigt einen kraftvollen, in den Formen einer frei entwickelten italienischen 
Hoch-Renaissance gehaltenen Aufbau, der sich in drei klar zum Ausdruck gebrachte Geschosse 
gliedert. Das unterste, nahezu gleicher Erde angeordnete ist ais kriiftig gequaderter Gebaudesockel 
ausgebildet; dariiber lagert in leichterem Ouaderbau das Hauptgeschofs mit rundbogig in Rustika ge- 
schlossenen Fensteróflnungen; dasselbe ist nach oben durch ein nur wenig ausladendes Gurtgesims 
abgeschlossen, und dariiber befindet sich das Obergcschofś mit seinen machtigen, giebeliiberdecktcn 
Palastfenstern, iiber denen einige klcinere, dem Dachgeschofś angehórige Lichtóffnungen angeordnet 
sind. Das Hauptschmuckstiick bildet der stark yorgezogene Mittelbau. Sechs kraftige korinthische 
Saulen sind dem Fraktions-Sitzungssaal yorgesetzt, und die Bekrónung tragt zwei allegorische Ge- 
stalten, welche das Recht und das Gesetz yersinnbildlichen. Diese Statuen und der sonstige Bildwerk- 
schmuck riihren von Lessing her. Die an den vier Hauptecken des Vorderbaues aufgestellten grofsen 
Schalen sollen bei Festbeleuchtungen ais Flammenbecken dienen ,0).

SchliefsJich sei ais ein hierher gehoriges Beispiel noch die Beratungshalle 
fur die National-Konvention der republikanischen Partei der Vereinigten Staaten, 
dereń Delegierte 1880 zu Chicago zum Zwecke der Vorbereitung der Wahl eines 
neuen Prasidenten zusammenkamen, kurz erwahnt71).

Es handelte sich hierbei um Schaffung einer fiir obigen Zweck geeigneten, nicht weniger ais 
JO000 Sitzplatze enthaltenden Halle, wozy die eine Halfte eines 1873 erbauten, zu wiederkehrenden 
Ausstellungen benutzten Gebaudes diente. Doch wurde letzteres beinahe ein yollstandigcr Neubau, 
wclchen Boyinglon in der kurzeń Zeit von nur 6 Wochen herstellte. Die Halle bildet einen riesigen

7«) Nach; Centralbl. d. Bauvcrw. 1899, S. 13, 26, 49, 73. 
’>) Nach: Deutsche Bauz. 1880, S. 305.
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Raum von lang gcstrccktcr, am einen Endc rcchtcckigcr, am anderen Ende im Halbkreis gcschlosscncr 
Grundform.

Besondcrs bcachtcnswert ist die Art und Wcisc, wic der Architekt dic Vcrtcilung der amphi- 
thcatralisch anstcigendcn Sitzplatzc nach den vcrschicdcnen Teilnehmerklassen an der »National-Kon- 
vcntion« (Prasident und Burcau, Stcnographcn, Dclcgicrte und dereń Stellvcrtreter, eingeladene Giistc, 
Damcn, Publikum, Prcsse etc.) zustande brachte und hierbei bequcme Zuganglichkcit aller Sitzplatzc 
mit scharfer Sondcrung der einzclnen Gruppen zu vcreincn wutśle. Dies wird durch die in der 
unten71) genannten Oucllc wicdcrgcgcbcnen Zcichnungen von Grundritś und Durchschnitt vcrdeutlicht. 
Der Hohlraum unter den hoch anstcigendcn Sitzreihen dient zu Riiumen fiir die Telegraphie (die auf 
etwa 70 Drahten und mit 200 Apparaten arbeitete), fiir Erfrischungs- und Erholungszwecke, fiir kleine 
Sitzungszimmcr etc. Dic Benutzung des Gcbaudes fiir Zwecke der National-K.onvention hat nicht 
liinger ais etwa eine Wochc gedauert.

2. Kapitel.

Provinzial-Standehauser.
Von f Dr. Heinrich Wagner.

Das Provinzial - Standehaus oder Landeshaus in Preufsen, gleichwie das 57- 

Landhaus der ósterreichisch-ungarischen Monarchie dienen den in den einzelnen Bcstnnmunff- 
Provinzen dieser Staaten bestehenden Standen, bezw. dem Landtage und sind 
zugleich fur Zwecke der Provinzverwaltung bestimmt

Die Stande der Provinzen Westfalen und Rheinland, dereń Einrichtung im wescntlichcn auch 
auf die neuen Provinzen Preufsens iibertragen wurde, bestehen aus den Standesherren und der Ritter- 
schaft, den Stad ten und der Bauernschaft. Die Landtage der iibrigen preutśischen Provinzen, in denen 
die Selbstverwaltung durchgefiihrt ist, sind aus den Abgeordneten der Land- und Stadtkreise zusammen- 
gesetzt. Die Sitzungen von Standen oder Landtagen finden óflentlich statt. Sie wahlen ihren Vor- 
sitzenden, sowie ais Verwaltungsorgane die Mitglieder des Provinzial-Ausschusses und den Landes- 
Direktor, letzteren ais ausfiihrenden hóchsten Bcamten, dessen Wahl der Bestatigung des Konigs unter- 
liegt. Der Obcrprasident, welcher in der Provinz die oberste Staatsbehorde und die Wahrnehmung 
der Staatsangelegcnheiten vertritt, ist kóniglicher Kommissarius bei den Standen oder im Landtag.

In der ósterreichisch - ungarischcn Monarchie wird jedes Kronland vom Landtage vertrcten, 
welcher nebst den Kirchcnfursten der Provinz und dem Rector Magnificus der Universitat aus Ab- 
geordneten besteht, die vom Grofegrundbesitz, von Stadten und Markten, von den Handels- und Ge- 
werbekammern und von den Landgemcinden gewahlt werden. Ais verwaltendes und ausfiihrendes 
Organ der Landesvcrwaltung besteht in jedem Kronlande ein Landesausschuiś, gewahlt vom Land
tage aus seiner Mittc, unter dcm Vorsitze des Landesmarschalls, bezw. des Landeshauptmannes. Die 
Staatsobrigkcit heifst in den grófśeren Kronlandern Statthalterei, in den kleineren Landesregierung.

Behufs Ausiibung der Selbstverwaltung der Provinzen mussen die Stande- s8 
oder Landeshauser mit ahnlichen Raumen und Einrichtungen wie die Parlaments- erfordernisse. 

Hauser, obglejch in entsprechend kleinerer Zahl und Ausdehnung ais diese, 
verseben sein. Ais Geschaftshauser fiir die Landesbehórden umfassen sie die 
nótigen Dienstraume derselben, in Preufsen auch die Wohnung des Landes- 
Direktors. Die vorhcrgehenden Bemerkungen iiber die Organisation der Pro- 
vinzverwaltung geben einen Begriff von den Haupterfordernissen des Hauses.

Das Provinzial-Standehaus bedarf demgemafs vor allem einen Sitzungssaal 59- 

mit Platzen fiir die Abgeordneten, den Vorsitzenden, das Bureau, die Mitglieder 
der obersten Landesbehórde und die Yertreter der Regierung. Auch sind Landugssaai. 

Galerien mit Platzen fiir Publikum und Presse, Logen fiir die an der Spitze 
der Verwaltung stehenden Beamten etc. zu beschaffen. Die Grundform 
des Saales ist rechteckig, die Grófse nach der Zahl der Platze, in der Regel 
aber sehr reichlich bemessen72), da die Zahl der Abgeordneten nicht sehr grofs

«) Siehe Art. 23 (S. 15).
4*



52

ist, selten mehr ais 100 und hóchsens 120 betragt. Diese Platze pflegen bei den 
preufsischen Landeshausern kreisbogenfórmig in wenig ansteigenden Reihen 
angeordnet zu sein. Denselben gegeniiber, auf einer erhóhten Biihne in der 
Hauptachse des Saales, haben der Vorsitzende und die Schriftfiihrer ihre Platze; 
zu beiden Seiten befinden sich diejenigen der Vertreter der Regierung, des 
Landes-Direktors, des Ausschusses etc. In manchen Landtagen scheint es iib- 
lich zu sein, dafs die Redner von ihren Platzen aus sprechen, in welchem Falle 
die Rednerbuhne entbehrlich ist.

Von der Platzverteilung des Sitzungssaales im Landesbaus der Provinz Brandenburg zu Berlin 
giebt Fig. 3073) eine Vorstellung.

Der 17,34 X 11,48ra grolśe Raum ist auf 100 Platze fiir Abgeordnete, dereń Zahl aber notigenfalls 
auf no vermehrt werden kann, bemessen. Die Anordnung war in solcher Weise zu trefien, dafs man, 
um zu den einzelnen Platzen zu gelangen, hóchstens zwei Mitglieder zu stóren braucht. Die strahlen- 
formigen Gange sind ais geneigte Ebenen mit einem Gefalle von 1 : 6i/i geplant. Dies entspricht fiir 
die hinterste Sitzreihe einer Hóhe von 2 Stufen (30 cm) iiber dem Fufsboden im Mittelpunkte des Saales.

Sitzungssaal 
der Provinz

zu

Fig- 3°-

im Landeshaus 
Brandenburg 

Berlin73J.

1:250

Derselbe enthalt aufśerdem: die Prasidentenbiihne a fiir den Yorsitzenden und je 2 Schriftfiihrer zu 
beiden Seiten, die Rednerbuhne r, den Stenographentisch i, den Regierungstisch h mit 5 Platzen fiir 
den Oberprasidenten, seine Ratę und Sekretare, die Tische Z, mit zusammen 14 Platzen, fiir den 
Landes-Direktor, die Mitglieder des Provinzial-Ausschusses und die oberen Verwaltungsbeamten, den 
Tisch k des Hauses und die Tribiine ?n fiir Zuhórer.

Unter den Offnungen nx und n2 befinden sich Schlupfthiiren in der Holzbekleidung. Die 
Prasidentenbiihne ist um 5 Stufen, die Rednerbuhne, sowie die Platze fiir die Mitglieder der Regie
rung und Landesverwaltung sind um 3 Stufen iiber den unteren Fufcboden erhoht. Ein grofees Decken- 
licht erhellt den Saal.

Ahnlich ist die aus Fig. 31 zu ersehende Anordnung des Landtagssaales im Standehaus zu 
Hannover. Der Sitzungsaal des Landhauses in Briinn (Fig. 33 u. 34), 17,7m lang und eben so breit, 
bei 14 m Hóhe, enthalt 112 Platze fiir Abgeordnete, die in parallelen zweisitzigen Reihen, die beiden 
aufeersten links und rechts iiber die mittleren vorstehend, angeordnet und alle leicht zuganglich 
sind. Gegen die vordere Halfte der Abgeordnetenplatze ist die hintere derart verschoben, dafs man 
durch die freien Zwischengange hinweg sehen kann. Auch die Galcrien und Logen, nebst den zu 
jeder gehorigen Raumen, haben eine zweckmafcigc Anlage erhalten. Die Tagesbelcuchtung des Saales 
wird ausschliefelich durch ein grofses Deckenlicht (9x9ra), in gleicher Weise auch fiir die Hauptgalerie 
durch ein kleineres solches bewirkt.

n) Nach dcm von den Kónigl. Bauratcn, Herren Ende & Bocckntann in Berlin, freundlichst mitgcteilten Piane.



53

In nachster Nahe des Landtagssaales liegen Zimmer des Vorsitzenden, 6o- t j'' .. ° Son»tigeBureau- und Stenographenraume, ferner die Erfrischungs- und Erholungsraume Riume< 

der Abgeordneten, Wandelhalle, Kleiderablagen nebst Zubehor, in nicht zu 
grofser Entfernung Bibliothek und Lesezimmer. Aufeerdem sind mehrere Be
ra tungszimmer fiir Kommissionen, ein kleiner Saal (75 bis 85cim, in Briinn 100<im) 
fur den Landes- oder Provinzial-Ausschufs, Zimmer des Ausschufs-Vorsitzenden, 
des Landes-Direktors, der Landesrate und sonstigen Beamten, Kanzlei, Archiv, 
Kasse etc., sowie Zimmer des Oberprasidenten, bezw. Statthalters und Vice- 
prasidenten anzuordnen. Die Vereinigung der Geschaftsraume der Verwaltungs- 
behórden mit den Raumen des Provinzial-Ausschusses dient zur Erleichterung 
des haufigen Verkehres, der zwischen denselben besteht. Der Oberprasident hat 
Beziehungen zum Provinzial-Landtag und zum Provinzial-Ausschufs; sein Zimmer 
wird daher zweckmafsiger Weise derart angeordnet, dafs eine leichte Verbin- 
dung mit den Raumen beider Korperschaften hergestellt ist. In den preufsischen 
Landeshausern findet man daher gern die Lagę in der Nahe des Hauseinganges 
gewahlt. Die nach Art. 58 (S. 51) in den preufsischen Provinzial-Standehausern 
aufzunehmenden Wohnungen fiir den Landes-Direktor und einige Unterbeamte 
unterliegen den im vorhergehenden Heft dieses »Handbuches« bereits an- 
gefiihrten Regeln fiir Dienstwohnungen in Geschaftshausern fiir Staatsbehórden.

Fur die Einrichtung des Landtags- und Ausschufssaales, gleichwie fiir 6l- 
diejenige aller iibrigen Raume des Provinzial-Standehauses, fiir den Zusammen- yertehung. 

hang und die Aneinanderreihung derselben, wie fur ihre Verteilung in 
mehrere (in der Regel 2) Geschosse gelten im wesentlichen ganz dieselben 
Gesichtspunkte, welche im vorhergehenden Kapitel bei den Parlamentshausern 
aufgestellt wurden.

Von ganz besonderer Wichtigkeit fiir die Gestaltung der Gesamtanlage Ó2>
des Hauses ist wiederum die Hohenlage des grofsen Sitzungssaales. Dieser a/s
Hauptraum des Hauses wird zu gunsten des Verkehres besser im Erdgeschofs Landtagssaales' 
ais im Obergeschofs angeordnet. Auch ist im besonderen Falle fur die im Erd
geschofs unter dem Saale liegenden Raume die Erhellung mittels Tageslicht 
schwer zu bewerkstelligen. Sie wird fiir dieselben geradezu unmóglich, wenn 
der Saal im Mittelpunkt des ganzen Gebaudes von anderen Raumen umgeben 
ist, also diejenige Lagę hat, welche nach fruherem fiir die Zwecke des Hauses 
am gunstigsten erscheint. Dies macht der Vergleich der nachfolgenden Beispiele 
augenscheinlich.

Im Provinzial-Standehaus zu Hannover (Fig. 31) und im Landhaus zu Briinn (Fig. 34) liegt der 
grofse Saal im I. Obergeschofe, luer ganz im Inneren des Hauses, dort im Yorbau am Ende der Haupt- 
achse desselben. Letztere Anordnung gestattet zwar die Zufuhrung von Tageslicht fiir die darunter 
befindlichen Raume; aber die Zuganglichkeit zu den riickwartigen Platzen des Saales und seinen Zu- 
sammenhang mit anderen zugchórigen Raumen sind dadurch gestórt.

Die Anordnung des Saales im Erdgeschofs findet sich im Landcshaus fiir Westpreulśen zu Danzig 
(Fig. 41) und in dem fiir Brandenburg zu Berlin (Fig. 44). Bei jenem ist der an die Nachbargrenze 
ganz nach riickwarts verlegte Saal iiberbaut und von beiden Schmalseiten aus durch Fcnster erhellt; 
bei letzterem Gebiiude hat der in Art. 59 (S. 52) bereits besprochene, auf drei Seiten von Raumen um- 
gebene, leicht zugangliche Saal nur Deckenlicht, und der Raum dariiber dient in den Obcrgeschossen 
ais Lichthof.

Die beiden zuletzt angefuhrten Beispiele zeigen, dafs die Baustelle fur diese 
Art von Gebauden nicht immer, wie in Art. 8 (S. 7) fur Parlamentshauser ver- 
langt wurde, in allseitig freier Lagę gewahlt werden kann, sondern dafs das 
Standehaus mitunter in geschlossener Reihe mit Nachbargebauden zu errichten 
ist. In diesem Falle erscheint die soeben beschriebene Anordnung des Saales
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6j.
I*roviniial- 
Standehaus

zu 
Hannover.

in einem in den Obergeschossen ais Lichthof dienenden Raume des Erd- 
geschosses, die auch bei anderen fiir den óffentlichen Verkehr bestimmten Hallen 
nicht seiten getroffen ist, fiir die Gesamtanlage des Hauses zweckmaiśig und 
vorteilhaft. In anderen Fallen wird man diesen Hauptraum des Bauwcrkes in 
der aufśeren Erscheinung desselben in geeigneter Weise zum Ausdruck zu 
bringen suchen, vielleicht sogar, wenn mit der Zweckdienlichkeit der Anlage 
vereinbar, ais Hauptmotiv fiir die Gestaltung der Architektur benutzen.

Bei der nachfolgenden Beschreibung ausgefuhrter Provinzial-Standehauser 
mógen im Anschlufs an das Vorhergehende solche in allseitig freier Umgebung* 
von solchen, die an einer oder mehreren Seiten an Nachbarhauser angebaut 
sind, unterschieden werden.

Ein Beispiel ersterer Art ist das Provinzial-Standehaus zu Hannover, das 
an der Kreuzung des Schiffgrabens und der Sophien-Strafse in der Achse der 
letzteren gelegen, ringsum von Gartenanlagen umgeben und weiterhin von 
Strafsenziigen begrenzt ist (Fig. 31 u. 32 74).

Die Grundform des Gebaudes ist ein Rechteck von 56x29m Scitenlange mit stark vorspringenden 
Mittelbauten an jeder der vier Seiten und schwachen Eckvorlagen an den Langfronten des drei- 
geschossigen Hauses. Dasselbe umfafst zwei Hófe von 10,0 x 9,6m Grundflache, welche die inneren Ver- 
kehrsraume erhellen; zwischen beiden, im Mittelpunkte der Anlage, befindet sich das stattliche 
Treppenhaus mit doppelarmiger, zum I. Obergeschofs emporfiihrender Treppe, zu der man vom Haupt- 
eingange aus durch eine grofśe, dreiachsige Flurhalle gelangt. Die Haupttreppe ist durch Deckenlicht 
erhellt und von Bogenhallen umgeben, die auch um die beiden Binnenhofe gefiihrt sind. An 
diese Umgange schliefsen sich die samtlichen an den Aufsenseiten des Hauses gelegenen Sale und 
Zimmer. Zu beiden Seiten der Haupttreppe liegen zwei kleinere, zu allen Geschossen fiihrende 
Diensttrcppen.

Das Erdgeschofs enthalt einerseits Arbeits- und Empfangszimmer fiir den Landes-Direktor, Ge- 
schaftszimmer fiir zwei Schatzrate und Sekretare, sowie Sitzungssaal nebst Vorzimmer im Anschlufs an 
das Zimmer des Landes-Direktors; andererseits, sowie im ruckwartigen Mittelbau, sind die Raume fiir 
Kasse, Buchhalterei, technisches Bureau und Registratur untergebracht. Im I. Obergeschofs liegt, wie 
bereits erwiihnt, in der Hauptachse im ruckwartigen Vorbau der Sitzungssaal der Stande, 17,75X10,00 m 
grofś, welcher bei 11 m Hóhe durch die beiden oberen Geschosse reicht, mittels Deckenlicht und hohen 
Seitenlichtes reichlich erhellt ist und 79 amphitheatralisch ansteigende, bequeme Sitzplatze enthalt. 
Man gelangt zu denselben von der Haupttreppe aus durch den auch mit Deckenlicht versehenen, 
13,0X6,0 m grofsen Yorsaal, dem sich eine Kleiderablage anreiht. Ein Mifsstand dieser Anordnung 
ist, dafś Landes-Marschall, Landes-Direktor, Schatzrate und Bureau ganz denselben Weg nehmen, wie 
die Abgeordneten, und hinter den Sitzen derselben vorgehen miissen, um zu ihren Platzen zu kommen. 
Auch sind ihre Geschaftszimmer vom Saale ziemi ich abgelegen, teil weise im unteren oder oberen 
Stockwerk.

Das I. Obergeschofs umfafśt aufser dem Standesaal auf der rechten Seite die Wohnung des Landes- 
Direktors, im Anschlufs hieran im Mittelbau der Vorderfront einen Festsaal, 14,ox6,9m grofś und 8,2m 
hoch, auf der linken Seite Kommissionszimmer, Zimmer des Landes-Marschalls, Saal des Landesaus- 
schusses, 9,9 X 8,7 m grofś, nebst Vorzimmern. Das II. Obergeschofs wird zum Teile von Zimmern, die 
zur Wohnung des Landes-Direktors gehóren, im iibrigen von Geschafts-, Lese- und Bibliothekraumen, 
letztere im Vorbau der linken Seitenfront, eingenommen. Zum Standesaal gehort noch eine in diesem 
Stockwerk angeordnete Galerie fur das Publikum.

Die iiufśere Architektur des Baues ist durchaus monumental in hellgrauem Deister-Sandstein, 
unter Anwendung gelber Backsteine fiir einzelne Flachen, im Stile der italienischen Renaissance durch* 
gefiihrt. Uber einem Erdgeschofs in kraftigen Bossenquadern erhebt sich das I. Obergeschofs mit 
breiten, von dorischen Saulen und entsprechender Giebelverdachung umrahmten Fenstern, wiihrend im 
II. Obergeschofs gekuppelte Bogenoflnungen mit breiten Pilastern abwechseln. Der Mittelbau der 
Hauptseite, durch eine weit vortretende Unterfahrt mit Balkon und Rampę im Erdgeschofs, durch ein 
grofśes Rundbogenfenster mit Saulen und dariiber ruhendem Giebelgebiilkc in den beiden Obergeschossen 
gegliedert, erhiclt iiberdies reichen bildnerischen Schmuck.

Nach: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1881, S. 367 u. BI. 851 — 852.
”) Faks.-Repr. uach ebendas., BI. 852.
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Provinzial-Standehaus zu Hannover76).
Arch.: Wallbrechi.





La
nd

ha
us

 zu 
Br

iin
n7

 
A

rc
h.

: H
ef

ft &
 Ra

sc
hk

a.



Landhaus 
zu Briinn

7 
A

rch.: 
H

eJTi 
<£• Raschka.

I ?r.f»

.1:1:1



59

Der inncre Ausbau schlieiśt sich der aufteren Architektur wiirdig an. Das Hauptgewicht der 
kiinstlerischen Durchbildung und Ausschmiickung ist wiedcrum auf den miltleren Hauptteil des Ge
baudes gelegt. Dic Flurhalle ist mit Kreuzgewólben, die auf Saulen von rótlichem schwedischen 
Granit ruhcn, ubcrdeckt; gelblicher Stuckmarmor bekleidet die Wandflachcn. Reiches Ornament, 
Wappen und Malerei schmiicken das grofśe Treppenhaus, das sich in den oberen Stockwerken zu Bogen- 
stcllungen óflhet und mit einer Stichkappendecke nebst kronendcm Konsolegesims und Spiegel aus 
gemustertem Glas iibcrspannt ist. Der Stiindesaal ist im oberen Teile durch Pilasterstellungen, Sims- 
werk und Ornament reich gegliedert, im unteren Teile dagegen einfacher behandclt. Farbige Wappen-

Fig. 3b-

1:250
1 2 3 *5 6 7 8 9 10 U 1? 13 U 15“
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Landhaus zu Briinn. — Schnitt nach der Hauptachse des Sitzungssaales77).

schilder der Landschaften und bedeutenden Stadte der Provinz Hannover dienen zur Belebung der in 
ernstem Ton gehaltencn Malerei.

Stiindesaal und Yorsaal sind mit Feuerluftheizung yersehen. Der Festsaal im Mittelbau der 
Hauptscite ist besonders reich bemalt.

Das Standehaus zu Hannoyer wurde von Wallbrecht, unter Mitwirkung von Schreiterer und 
Hantelmann bei Entwurf und Ausarbcitung, von Ende 1878 bis Oktober 1880 ausgefiihrt. Die 
Kosten des Baues, einschl. der fiir den Platz und die Nebenanlagen aufgewcndeten Summen, betrugen 
etwa l*/2 Millionen Mark, wofiir Wallbrecht lediglich das alte Standehausgrundstiick ais Entschadigung 
erhielt.

Nach: AUg. Bauz. 1871, S. 90 u. BI. 64—69.
”) Faks.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1879, BI. 68, 69.
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Landhaus 

zu 
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Standehaus 
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66.
Landes- 
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Das Landhaus zu Briinn, fur Zwecke des Landtages und der Landesamter 
von Mahren 1875—78 erbaut, hat mit dem vorhergehenden Beispiel manches 
gemein. Fig. 33 bis 3677) geben eine Vorstellung von diesem Bauwerk.

Das in freier Umgebung an der Jodok-Strafse mit der Hauptseite gegen die Stadt gclcgcnc Land
haus hat, gleich dem Standehaus zu Hannovcr, eine liinglich rechtcckige Grundform mit Mittel- und 
Eckyorlagen, ist aber betrachtlich gróiśer (90 X 57ni), ais dieses. Der Landtagssaal ist, wic bcreits in 
Art. 62 (S. 53) gesagt wurde, zwar auch im I. Obergeschofs, aber nicht an einer Aufsenseite, sondcrn 
ganz im Mittelpunkt des Hauses angeordnet; vier Hbfc (16xl0’n), die gleichlaufend mit den 4 Seiten 
desselben von Flurgangen umgeben sind, fiihren dem Gebaudeinneren Licht und Luft zu. In der 
Haupt- und Querachse des Hauses liegen vier Treppen und an den drei Seiten in den mittlercn Vor- 
bauten desselben die zugehórigen Flurhallen und Eingange. Von der Riickseite aus fiihren zwei 
Durchfahrten auf beiden Seiten in die vier Hófe. Die an der einen Seitenfront rechts von der Haupt- 
achse angeordnete Unterfahrt ist fiir die Abgeordneten bestimmt; sie gelangen von der mit Wartezimmer 
fiir die Dienerschaft versehenen Flurhalle mittels der geraden einarmigen Haupttreppe in die Landtags- 
riiume des I. Obergeschosses. Zwei weitere Treppenlaufe stellen die Verbindung mit den Logcn fiir 
den Hof, den Statthalter und den Landeshauptmann nebst zugehórigen Raumen her. Die Treppen in 
den Mittellinien der anderen drei Seiten, so wie eine im Hauptgeschofś beginnende Diensttreppe fiir 
die vierte Seite vermitteln den Verkehr zwischen den einzelnen Geschossen. Die nahere Anordnung 
derselben, die Verteilung und Aneinanderreihung der Raume gehen aus den Grundrissen hervor. Der 
bereits in Art. 59 (S. 52) beschriebene Landtagssaal, mit allen fiir die Abgeordneten, Prasidenten, 
Behórden und Zuhórer nótigen Raumen in unmittelbaren Zusammenhang gebracht, bildet ais Gebiiude- 
kern ein fiir sich geschlossenes Ganze; der ringsum laufende Flurgang steli t die Verbindung mit den 
Kommissionszimmern, dem Sitzungssaal und den Arbeitszimmern der Landesausschufe-Mitglieder, iiber- 
haupt mit samtlichen Amts- und Geschaftsraumen des Hauses her. Das Erdgeschofc, durchweg unter- 
kellert, enthalt vier Wohnungen fiir Unterbeamte, ferner die Raume des Archivs, das Post- und Tele- 
graphen-Bureau, die Hypothekenbank und Kassenraume, Vorratsraume und Heizkammern des Saales. 
Beziiglich der Bauart sei bemerkt, dafs samtliche Decken auf Eisentragern gewólbt sind und dafs 
der grofce Sitzungssaal, sowie die drei Treppenhauser eiserne Dachstiihle mit doppelten Decken- 
yerglasungen haben.

Das stattliche, im italienischen Palaststil durchgefiihrte Bauwerk ist nach dem Entwurfe von 
Hefft & Raschka, denen in der 1873 erfolgten beschrankten Wettbewerbung der Preis zuerkannt 
worden war, errichtet. Die Bausumme betragt 1600000 Mark (= 800000 Gulden); hiernach kostet 
1 cbm (von Kellerboden bis Oberkante Hauptgesims) durchschnittlich 18,50 Mark.

Auch das Standehaus der Rheinprovinz zu Dusseldorf78), 1876 — 79 nach 
den Planen Raschdorffs in den Formen der italienischen Renaissance erbaut, 
liegt in ringsum freier Umgebung, gebildet durch die neuen Anlagen der Stadt.

Ais weiteres, hierher gehóriges Beispiel konnen die Piane fiir das Landes- 
ausschufsgebaude zu Strafsburg i. E. (Fig. 37—39) gelten, wenn auch die Er- 
fordemisse desselben in einzelnen Punkten von denjenigen der Provinzial- 
Standehauser abweichen.

Wie schon der Name des Gebiiudes erkennen lafet, ist kein Stiindesaal, sondern nur ein Sitzungs
saal des Landesausschusses erforderlich. Dieser aber, obwohl nur fiir 60 Abgeordnete und 20 Re- 
gierungsyertreter bemessen, besitzt 208 Qm Fufebodenflache, iibertrifft also an Gróiśe dic meisten 
preufsischen Landtagssale. Der Sitzungssaal und die zugehórigen Hauptriiume liegen im Erdgeschofc. 
An Wohnungen wurde nur diejenige des Hausdieners yerlangt. In allen iibrigen Erfordernissen 
herrscht Ubereinstimmung mit dem Provinzial-Standehausern. Das Landesausschufshaus steht am 
Kaiserplatz inmitten gartnerischer Schmuckanlagen.

Im urspriinglichen, von Hartel & Neckelmann angefertigten Entwurfe, welcher bei der 1886 aus- 
geschriebenen Wettbewerbung mit dem ersten Preise ausgczeichnet wurde, kommt der eigenartige Cha
rakter des Bauwerkes yorzuglich zum Ausdruck. Auch der Grundrifc, der ein langliches Rechteck mit 
Mittel- und Eckvorlagen bildet, ist klar und iibersichtlich, erscheint aber fiir das wirkliche Bediirfnis zu 
umfangreich. Mit Riicksicht hierauf wurde eine zweite, ebenfalls preisgekrónte Arbeit derselben Ver- 
fasser, Hartel & Neckelmann, ais Grundlage fur die Ausfiihrung gewahlt. Die im Piane T-fórmig ge- 
stultete Anlage (Fig. 38 u. 39™) ist bedeutend gedrangter, ais die yorige; der eingeschossige Hinterbau ent-

™) Siehe eine Ansicht des Hauses in: Builder, Bd. 35, S. 292 — ferner das Konkurrenz-Projekt fiir dasselbe von 
Giese & Weidner in: Bauten und Entwurfe, herausg. vom Dresdener Architektenverein. Dresden 1879. BI. 115 u. 116.

’•) Faks.-Rcpr. nach: Strafsburg und seinc Bauten. Strafsburg 1894. S. 412, 413.
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hall den Sitzungssaal, umgeben von zugehorigen Raumen, iiber welche er gcnugcnd emporragt, um an 
drei Seiten durch grofśe, halbkreisfbnnigc Fcnsler erhellt und ais Hauplraum des Hauses, ohne iiber- 
mafśige Hóhenentwickclung im Aufśeren, zur Erscheinung gebracht zu werden. Hieran schliefśt sich 
der zweigeschossige Yorderbau, der im Obergeschofs allc geforderten Raume zu Seiten des glcich- 
laufcnden Miltelflurs enthalt. Die dcm Sitzungssaal sich anschlicfsenden Seiten- und Hinterbautcn sind 
in ihrer Hóhe so wcit eingeschrankt, dafś der Saalbau aufserlich ais Hauptteil des Gebaudes herror- 
trilt und iiberdies demselben unmittelbarcs hohes Scitenlicht zugcfiihrt werden konnie.

Die Fassaden (Fig. 3780) zeigen die Formen der italienischen Rcnaissance. Die Architekturtcile 
und die Wandflachen sind in weifśem Sandstein aus den Briichen bei Pfalzburg ausgefiihrt. Die Figuren- 
gruppen auf dem Mittelbau der Yorderfront sind von Riegger modelliert.

Im Inneren ist Holz ais Baustoff moglichst vermicden. Die Raume des Untergeschosses sind 
uberwblbt und die Decken von Erd- und Obergeschofś aus Beton zwischen Eisentragern hcrgestellt;

Fig. 38.

Kaiser-Platz

zf. Haupteingangshalle.
B. Eingangsflur.
C. Flurgang.
D. Post.
E. Wartczimmer.
F. Prasident.
G. Schriftfiihrer.
//. Toilctte.

Erdgeschofs.

I. Rcgistratur.
K. Bureau-Direktor.
L. Kleiderablage.

M. Rcgierungs-Kommissar.
N. Unterstaatssekretar.
O. Staatssekretar.
P. Stenograph.
Q. Boten.

/?. Redaktion.
5. Sprechzimmer.
7’. Rauchzimmer.
U. Buffet.
K Pfdrtncr.

W. Foyer.
X. Dynamomaschinen.
Z. Sitzungssaal.

Landesausschufsgebaude
*°) Nach einer Photographic.
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das cisernc Dachwcrk ist mit Zink cingcdcckt und dasjenige der Kuppel in Kupfer. Die Treppen- 
stufen bestchen aus weifsem Ecbaillon-Kalkstein. Die Eingangshalle und samtliche Flurgange haben 
Terrazzoboden, die Geschafts- und Arbeitsraume Parquetriemcn aus Eichen- und aus Buchenholz, der 
Sitzungssaal und das Foyer einen Fufsbodcn aus Tannenholz mit Teppichbelag erhalten.

Die Geschafts- und Arbcitszimmer, so wie die Flurgange werden durch Niederdruck-Dampf- 
heizung, der Sitzungssaal und sein Vorrauin durch Feuer-Luftheizung erwarmt. Samtliche Raume sind 
bei — 20 Grad C. Aufsentemperatur bis auf -f- 20 Grad C. zu erwarmen, ohne dafs die gefordertc 
Liiftung unterbrochen zu werden braucht. Im grolśen Sitzungssaal betragt der Luftwechsel fiir die 
Person und Stundc mindestens 20 cbm und im Foyer 100cbm fiir je 10 'lm Fufsbodenflache. Die frische 
Zuluft wird aus dcm Freicn entnommen, durch Gcwebefilter gereinigt und den Luft-Warmekammern 
zugefiihrt.

Fiir samtliche Riiume ist elektrische Beleuchtung eingerichtct.
Die gesamten Baukosten haben 1087000 Mark betragen, was fiir 1 cbm umbauten Raumes 

27,20 Mark ergiebt. Die Einrichtung hat sich auf rund 100 000 Mark belaufen.
Der Bau wurde 1888 begonnen und 1892 vollendet. Die kunstlerische Leitung lag anfangs in 

den Hiindcn von Hartel & Neckelmann, spater (nach dem 1890 erfolgten Tode Hartel'ś\ in denjenigen 
Neckelmanns allein.

Eine wesentlićh andere Anlage, ais die im vorhergehenden beschriebenen 
Beispiele, lassen die beiden nachfolgenden erkennen.

Das neue Landeshaus der Provinz Westpreufsen zu Danzig konnte in 

67. 
Landeshaus

zu 
Danzig.

Fig. 39-

—wniTn Ul

Arch.: Neckelmann.

Obergeschofs.

A. Kommissionszimmer.
B. Bibliothek und Lesezimmer.
C. Flurgang.
D. Arbeitszimmcr.
E. Bote.
F. Sprechzimmer.
G. Deckenlicht.

II. Logentreppe.
I. Vorrautn fiir die Logen.

K. Toilette.
L. Ziinmer fiir den Statthaltcr.
M. Diener.
N. Kleiderablage.
O. Zimmer fiir die Presse.

der zusammengedrangten 
Festungsstadt nur auf 
beschranktem, an beiden 
Seiten von Privathausern 
eingeschlossenen Bau- 
platz im Neugarten, einer 
fur dortige Verhaltnisse 
breiten, mit Baumen be- 
pflanzten Strafse, erbaut 
werden. Dies war mafs- 
gebend fiir Grundrifs- 
bildung und Gestaltung 
des Hauses, das in Fig. 
40 bis 42 dargestellt ist81).

Dieses Gebaude ist drei- 
geschossig. Eine doppelarmige 
Freitreppe fiihrt zu dem in der 
Mitte der Riicklage zwischen 
zwei Vorbauten angeordneten 
Portal, durch das man in das 
Haupttreppenhaus eintritt; von 
hier aus gelangt man im Erd- 
geschofe zu den an der StraEen- 
seite liegenden Zimmern des 
Oberprasidenten und des Aus- 
schufs-Vorsitzenden, sowie den
jenigen der Landes-Bauinspek- 
tion und der Landes-Hauptkasse, 
weiterhin in eine grotśe, in 
altdeutscher Weise behandelte 
Diele, dereń mittlerer Teil durch 
das nachste Gescholś hinauf-

zu Strafsburg70).
’*) Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1887, S. 202 u. BI. 23 u. 24.

reicht. Nach riickwarts schlie- 
iśen sich an die Diele Vorzim- 
mer, Lese- und Erfrischungs-
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zimmer, welche die Verbindung mit 
dem Landtagssaal und mit dem 
Sitzungssaal des Ausschusses ver- 
mitteln. Diesen Raumm sind einer- 
seits Anrichte und Nebentreppe, an- 
dererseits Bediirfnisraume, und nach 
riickwarts ist das auch mit dem Land
tagssaal in unmittelbaren Zusammen- 
hang gebrachte, in nachster Nahe 
der Rednerbiihne befindliche Zimmer 
des Landtags-Yorsitzenden angereiht. 
Der grolśe Sitzungssaal hat doppelte 
Stockwerkshóhe (Erdgeschofc 5,45 ni, 
I. Obergeschoiś 4,08 m, II. Oberge- 
schofs 4,30 m von Oberkante zu Ober- 
kante Gebalke) und in der Hohe des 
I. Obcrgeschosses eine Tribiine fur 
Zuhórer. Hier befindet sich auch 
der Raum fiir Stenographen, der mit 
Absicht nach dorthin yerlegt wurde, 
da kein Bediirfnis vorhcrrscht, dem 
Publikum viel Raum zur Yerfugung 
zu stellen. Zwei Hófe dienen zur 
Erhellung der Diele, der Neben- 
riiume und Treppen, sowie zur Ver- 
mehrung des Lichtes in der Kassen- 
halle und im Saale des Ausschusses; 
in gleicher Weise auch in den dar- 
iiber in den oberen Stockwerken ge- 
legenen Raumen.

Das I. Obergeschoiś ist ganzlich 
fur Geschaftsraume und fiir die Zim
mer des Landes-Direktors,des Landes- 
rates etc. ausgenutzt. Das II. Ober- 
gescholś enthalt im linksseitigen Vor- 
bau und Turmzimmer einige weitere 
Geschaftsraume, sowie iiber dem 
Landtagssaale diejenigen der Feuer- 
Societat. Den ganzen iibrigen Teil 
dieses Stockwerkes nimmt die Dienst- 
wohnung des Landes-Direktors ein, 
zu welcher die schon im Erdgeschoiś 
beginnende Nebentreppe emporfiihrt. 
Sie enthalt, auiśer dem Vorzimmer, 
an der Straiśenseite: Zimmer des 
Herm, Empfangssaal (7,5 X 6,2 ra) 
nebst offener Laube und Sóller, fer- 
ner Zimmer der Damę und Gesell- 
schaftssaal (15 X 7 m); im Mittelbau: 
iiber der Diele einen mit Decken- 
licht erhellten Speisesaal (ll,5x6,2m) 
zu beiden Seiten, und im riickwar- 
tigen Teile: die notigen von Fluren 
aus zuganglichen Wohn-, Schlaf- und 
Wirtschaftsraume. Zu letzteren steigt 
man vom linksseitigen Hofe mittels 
der zugehórigen Wendeltreppe empor.

w) Faks.-Repr. nach: Zcitschr. f, Bauw. 
1887, S. 202.

Erdgeschofs.

Landeshaus der Provinz Westpreufścn zu Danzig82), 
Arch.: Ende & Boeckmann.
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Die innere und aufśere Gestaltung des Landeshauses ist im Wiederanschlulś an die nationale Bau- 
kunst des XVI. und XVII. Jalirhunderts, die auf den Bcsuchcr der alten Stadt Danzig in zahlreichcn 
Denkmalcrn so anmutcnd einwirkt, entworfen und durchgefiihrt. Fig. 42 82) giebt ein Bild der aufśeren 
Erscheinung des Hauses, dessen Drciteilung insbesondere in den gewahlten Dachformen, in den krónen
den Gicbeln, im Dachrciter und Turm zu wirkungsvollem Ausdruck kommt. Samtliche Architekturteile 
der Strafsenscite sind aus rotem Sandstejn gearbeitet, die fiillendcn Flachen in tief roten Vcrblendziegeln

JiillllU
liL

'

Fig. 42.

Landeshaus der Proyinz Westpreufśen zu Danzig82).

hergestellt. Alles iibrige Mauerwerk besteht aus Backsteinen. Die Wappen Westpreulśens und der 
Haupstiidte der Provinz, die Figur der Justitia, so wie stark vortretende Kópfe, schildhaltende Lówen 
und Adler nebst anderem plastischen Schmuck sind an gecigneten Stcllen der Hauptseite angebracht. 
Die satten Farbentóne der Baustofle werden durch sparsame Vergoldung, die bei den Sandsteinteilcn, 
den einzelnen Gliedformen entsprechend, angewendet ist, gehoben. Auch die Ausstattung der Inncn- 
raume ist durchweg in einheitlicher und gediegener Weise durchgefiihrt. Die Saulen der Diele sind 
aus schwedischem Granit, Decken- und Wandtafelungen dieses Raumes aus gebeiztem Kiefernholz her
gestellt. Zum Teil uberziehen japanische Goldtapeten die Wandę, indes gemalte Verglasung die

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.) 5
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68. 
Landcshaus

zu 
Berlin.

Fenster und die nochmalige Darstellung des westpreufsischcn Wappens den hoch gefiihrtcn mittleren 
Teil der Decke zicren. Ahnlich wie die Diele ist die Mehrzahl der sie umgebendcn Geschaftsraume 
bchandelt; die beiden Sitzungssale des Erdgeschosses zeigen jedoch eine gebuhrende Steigcrung des 
Reichtums, indem ihrc Wandtafelungen aus Eichenholz bestehen und die Holzdecken wie die Thiircn 
in eingelegter, gestochener und aufgelegter Arbeit ausgefiihrt sind. Die beiden Sitzungssale, so wic die 
Erfrischungsraume und Lesezimmer haben samtlich Fenster mit Bleiverglasung crhalten; jedoch ist im 
Landtagssaal die Hauptfensterseite durch reichen Schmuck von etwa 60 Wappen Westpreufsens be- 
sonders prachtig hervorgehoben. Viel einfacher sind naturgemafs die gewóhnlichen Geschaftsraume 
gchalten, und mehr in den 8oerJahren vorherrschenden Ausstattungsweise erscheinen die Wohnraume des 
Landes-Direktors. Das ganze Gebiiude ist mit Warmwasserheizung versehen, mit einziger Ausnahme 
des grofśen Sitzungssaales, der mittels Feuerluftheizung erwarmt wird. In allen Raumen ist fiir an- 
gemessene Liiftung gesorgt.

Der Neubau ist nach den Planen von Ende A Boeckmann seit 1882 im Zeitraum von 3 Jahren 
unter der Leitung Seel’s fertig gestellt worden, Die Baukosten sind zu 628 000 Mark angegeben, wo- 
von die Ausstattung der Hauptraume des Erdgeschosses 134000 Mark in Anspruch genommen haben. 
Die (aus dem allgemeinen Kunstfonds bestrittene) Summę fiir Ausschmiickung des Landtagssaalcs mit 
zwei Wandgemalden, gleichwie die Ausgaben fiir Grunderwerb sind in dem Aufwand von 628 000 Mark 
nicht inbegriffen. Von letzterem entfallen auf 1 cbm umbauten Raum (von Kellerfufsboden bis Ober- 
kante Hauptgesims) durchschnittlich 24 Mark.

Auch das Landcshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin83) wird, da von 
der Beschaffung eines frei liegenden, im Mittelpunkte der Stadt befindlichen, 
geeigneten Bauplatzes von vornherein Abstand genommen werden mufste, auf 
den nur 38m breiten, beiderseits von Nachbarhausern begrenzten Grundstiicken 
Nr. 20 u. 21 der dem Tiergarten benachbarten Matthaikirchstrafse errichtet.

Der Neubau besteht aus einem Sockelgeschofs, Erdgeschofś, I. und II. Obergeschofs. Das Vorder- 
haus enthalt noch ein im Aufseren nicht zur Erscheinung kommendes II. Obergeschofs. Fig. 43 bis 
458I) veranschaulichen die Gestaltung der Gesamtanlage des Landeshauses.

Die einschneidende Bedeutung, welche fiir dieselbe die getroffene Anordnung des grofśen Sitzungs
saales hatte, wurde bereits in Art. 62 (S. 53) hervorgehoben, auch auf den Hauptunterschied zwischen 
diesem und dem unmittelbar vorhergehenden Beispiele hingewiesen.

Eine grolśe, in der Achse des Hauses angeordnete Flurhalle von 9111 Hdhe bildet den Eingangs- 
raum desselben, welcher nach der Stralśenseite zu durch ein grofśes mittleres Thor und zwei kleinere 
Seitenthiiren geoffnet ist. Durch ersteres und durch eine in gleicher Richtung unter den hinteren Erd- 
geschofśraumen hinweglaufende, niedrige Durchfahrt wird der Wagenverkehr nach dem Hofe vermittelt. 
Zu beiden Seiten der Eingangshalle fiihren zwei, auch unmittelbar durch jene Nebenthiiren zugangliche 
Treppenliiufe zur Hóhe des Erdgeschosses empor. Der linkę Treppenlauf dient ausschliefślich den 
Zwecken des Provinzial-Landtages, dessen samtliche Raume in zweckmafsigster Weise im Erdgeschofś 
vereinigt sind. Der mehrerwahnte grofśe Sitzungssal kónnte unter gegebenen Umstanden kaum giinstigcr 
liegen, ais an seinem jetzigen, leicht erreichbaren und vor Strafsengerausch geschiitzten Orte. Um den- 
selben herum lagern die Tribiinen, der Vorsaal mit Kleiderablagen, von dem aus auch die unter der 
Haupttreppe angeordneten Aborte zuganglich sind, und die Wandelhalle (Foyer); letztere, langs des 
Saales in der Achse der Zugangstreppc angereiht und in weiten Bogenfenstern gegen den Hof geoffnet, 
fiihrt nach riickwarts zum Erfrischungssaal, zu den Zimmern des Landtags-Vorsitzenden und der Steno
graphen, zum Landtagsbureau und zu zwei Ausschufśzimmern mit Nebenraumen. An der Strafśenseite 
haben aufśerdem ein Zimmer fiir den Oberprasidenten, ein weiteres Ausschufśzimmer und die Bibliothek 
Platz gefunden. Der rechte Treppenlauf der Flurhalle, der in der grofśen Haupttreppe unmittelbar 
fortgesetzt ist, dient dem Verkehre nach den Geschaftsraumen der Provinzialverwaltung und der Woh
nung des Landes-Direktors. Von den ersteren liegen im Erdgeschofs nur das Archiv und die dem 
starksten Zudrange des Publikums ausgesetzte Kasse nebst dem Zimmer des Landessekretiirs. Das 
Erdgeschofś ist 6,00 m, der grofse Sitzungssaal jedoch in seinem mittleren Teile 8,45 m, an den Seiten 
6,80 m hoch.

Das I. Obergeschofs ist 5,0 m hoch und umfafst die Raume fiir den z. Z. aus 20 Mitgliedern be- 
stehenden Provinzial-Ausschufś85) und fiir samtliche 3 Abteilungen der Provinzialverwaltung, namlich

w) Nach: Centralbl. d. Bauvcrw. 1886, S. 302 — ferner: Deutsche Bauz. 1886, S. 613.
8,J Faks.-Repr. nach den Abbildungen der letztgenannten Verbffentlichung, S. 618 u. 619.
«») Der Provinzial-Ausschufs tagt nach Bedarf, annahernd in Zwischenraumen von 5 bis 6 Wochen unter An- 

wesenheit des Oberprasidenten oder seines Vertreters ais Regierungs-Kommissar,
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Fig. 44

Erdgcschof?.
Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin81). 

Arch.: Ende & Boeckmann.

dic Central-, die Landarmen- und die 
Bauabteilung. Die Bureaus derselben 
sind auf gegenseitigcn Ycrkehr angcwie- 
scn, weshalb ihre Vercinigung sehr vor- 
tcilhaft crscheint. Die Anlage von Flu- 
ren ist in diesem Geschofs im Vorder- 
gebiiude vermieden; durch halbhohe 
Glaswande werden die Gange fiir das 
Publikum von den eigentlichcn Amts- 
riiumen abgetrennt. — Im II. Ober- 
gcschofs, das im Vorderhaus 5,0™, in 
den Seitenfliigeln und im Hintergcbaude 
4,5™ hoch ist, erstrccken sich iiber den 
Raumcn der Landarmenabteilung und 
denen der Bauabteilung bis zur Wcndcl- 
treppe im Hofe die Dienststellcn der 
Land- und Stadte-Feuer-Societat; im 
wesentlichen dient aber dieses Stock- 
werk zur Aufnahme der stattlichen Woh- 
nung des Landes-Direktors. Selbstver- 
standlich sind beide Gruppen von Riiu- 
men von je besonderen Treppenhausern 
aus zuganglich. Der Festsaal der Woh- 
nung, im Mittelbau der Strafeenseite ge- 
legen, ragt in das 4,0™ hohe III. Ober- 
geschofs des Vordergebaudes, das im 
iibrigen auch fiir Zwecke der Land- und 
Feuer-Societat bestimmt ist, hincin, — 
In dem gegen die Vorderfront nur wenig 
vertieften, 3,3™ hohen Sockelgeschofs 
liegen Dienstwohnungen fiir den Haus- 
wart und fiir 3 Bureaudiener, Stallung 
fiir 3 Pferde nebst Wagengelafś, so wie 
Yorratsraume und (unter dem Landtags- 
saal) die Kammern der Sammelheizung, 
welche fiir den Saal ais Dampfluft- 
heizung, fiir die sonstigen Raume des 
Hauses ais Niederdruck-Dampfheizung 
angelegt ist. Aufcer der Haupttreppe 
vermitteln 3 Nebentreppen im Hinter- 
bau, wovon 2 vom Keller bis zum Dach- 
boden rcichen, sowie 2 Treppen vom 
II. Obcrgeschosse des Vorderhauses zum 
Dachboden desselben den inneren Yer- 
kehr des Gebaudes.

Die in den Formcn der italie- 
nischen Palast-Architektur entworfene 
StrafcenseitC ist vollstandig mit roten 
IIausteinquadern aus Miltenbcrg a. M. 
vcrkleidet und mit hohem Schiefcrdach 
iiberdeckt. Die Hoffronten und dic 
Gartenscite sind in Backstein-Roh- 
bau unter Verwendung zweifarbiger 
Siegersdorfer Yerblendstcine ausgestattet. 
Im Inneren wurden dic Eingangshalle, so
wie die grofse, auf steigenden Bogen mit 
zwischengewolbten Kappcn ausgefiihrte 
Haupttreppe in Wcrkstein hcrgestellt.

5*
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Die Ausstattung der Raume ist einfach geplant; nur die Sitzungssiile erhalten Wand- und 
Deckentafclung aus Kiefcrnliolz. Fiir den Landtagssaal ist der Schmuck von Wandgemalden in Aus- 
sicht genommen.

Das Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin wurde nach den Entwurfcn und unter der 
Oberleitung von Ende & Boeckmann, die aus einer engeren Wcttbcwcrbung zwischcn cinigen Bcrliner 
Architckten ais Sieger hervorgingen, erbaut und zu Ende 1887 vollendet. Die Koslen des Baues

Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin. — Querschnitt b,)‘

waren zu 740000 Mark veranschlagt, und hiernach berechnet sich 1 cbm umbauter Raum (von 
Kcllerfufcboden bis Oberkante Hauptgesims) auf durchschnittlich 24,60 Mark.
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IV. Teil, 7. Abteilung: 
GEBAUDE FUR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND 

GESETZGEBUNG; MILITARBAUTEN.

4. Abschnitt.

Gebaude fiir militarische Zwecke.
Von Friedrich Richter.

Von den mannigfaltigen Aufgaben, welche der militarische Dienst im 
Kriege und im Frieden der Baukunst stellt, sind hier nur diejenigen naher zu bemerkungen. 

betrachten, dereń Lósung dem Architekten zufallt, wahrend die Objekte des 
Ingenieurbauwesens, also die reinen Befestigungswerke, die Kriegsbriicken und 
-Strafsen, die Minenanlagen etc. ausgeschlossen bleiben. Bei dieser Beschrankung 
auf die Ilochbauten fur Zwecke der Militarverwaltung werden immerhin die 
Mittel nicht ganz unerwahnt bleiben diirfen, welche man anzuwenden hat, um 
einzelnen dieser Gebaude eine besondere Widerstandsfahigkeit gegen die Wir- 
kungen der Geschosse, unbeschadet ihrer Hauptbestimmung, zu verleihen.

So lange Kriege gefuhrt werden, so weit reichen auch die dafiir erforder- 
lichen militarischen Vorbereitungsanstalten zuriick. Waffenkammern, Vorrats- 
hauser und Ansammlungsorte fiir die Mannschaften (Kasernen) haben zu allen 
Zeiten bestanden.

Art der Kriegfiihrung, Art der Waffen, Stellung und Grófse des Staates 
oder der Fiirsten, Grófse und Beweglichkeit der Heere bestimmten zu den ver- 
schiedenen Zeiten dereń Grófse und Anordnung. Agypter, Asiaten, Griechen 
und Romer haben urkundliche oder wirkliche Spuren von Militar-Verwaltungs- 
bauten hinterlassen. Die See-Arsenalbauten der Athener im Piraeus, der Romer 
in Cumae und Ostia móg‘en wenig von einander unterschieden gewesen sein; sie 
mógen sogar noch Ahnlichkeit mit denjenigen der Pisaner vor Anwendung 
des Schiefspulvers gehabt haben — und welches Bauprogramm wird heute fiir 
eine ver\vandte Anlage aufgestellt?

Die veranderte Kriegfiihrung im Mittelalter und seit Einfiihrung der Feuer- 
waffen liefs damals und lafst heute die Lósungen der dem Architekten zufallen- 
den Fragcn in der Militarbaukunst andere werden.

Im vorliegenden Abschnitte sollen behandelt werden: die Gebiiude fiir die obersten Militar- 
behórden, die Kasernen, die Exerzier-, Schiefs- und Reithauscr, die Wachgebaude, so
wie die militarischen Erziehungs- und Unterrichtsanstaltcn. Beziiglich der Militar- 
Krankenhauser kann auf Teil IV, Halbband 5, Heft i (Abt. V, Abschn. i; Krankenhauser) dieses 
»Handbuches« vcrwiesen werden; so weit es sich um Militargefangnisse handelt, sind im vorher- 
gehenden Ilcft (Abt. VI, Abschn. 2, Kap. 2) dic erforderlichen Anhaltspunkte zu finden. Die grófseren 
Militarmagazine, die Garnisonsbackereien, die Konscrvcn-, Waffen- und Munitionsfabrikcn, die Militar- 
schneidercien etc. in diesen Abschnitt mit aufzunehmen, wiirde — ais iiber den Rahmen dieses »IIand- 
buches« hinausgehend — zu weit fiihren. Invalidenhauscr, Arsenał- und Zeughausbanten 
bilden eine dem Architekten so selten vorkommende Aufgabe, dafs sie einer weiteren Auflage des vor- 
liegenden Heftes yorbehalten werden diirfen.
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1. Kapitel. •
Dienstgebaude fiir die obersten Militarbehórden.

7°- Die hóheren Militarbehórden, welche in der Regel in besonderen Dienst-
Angememes. ge^“ujen untergebracht werden, sind: die Kriegsministerien, die Armee-Ober- 

kommandos, die Generalstabe, die Armeekorps-Kommandos (General-Komman- 
dos), ferner in grofsen Garnisonsstadten und in Festungen: die Gouvernements 
und Kommandanturen.

Wenn hiernach der moderne militarische Grofsstaat eine ziemlich grofse 
Zahl solcher Gebaude nótig hat, so tritt doch die Aufgabe, ein solches zu ent- 
werfen und ais vollstandigen Neubau auszufuhren, aufserst selten an den Archi
tekten heran. Meistens uberweist der Staat vorhandene und entbehrlich gewor- 
dene óffentliche Gebaude dem betreffenden Zweck, oder er erwirbt ein passend 
gelegenes, die erforderliche Grundflache darbietendes Privathaus, das dann 
durch Umbau seiner neuen Bestimmung moglichst angepafst wird; ein Neubau 
ist die seltene Ausnahme.

Die Grundsatze, welche fur das Entwerfen der Gebaude fiir oberste Militar- 
Behórden mafsgebend sind, kónnen keine anderen sein, ais die im vorher- 
gehenden Heft (Abt. VII, Abschn. 1, Kap. 3) dieses »Handbuches« bereits ent- 
wickelten.

Beziiglich der inneren Einteilung móchte ais besondere Eigentumlichkeit 
der Mehrzahl der hierher gehorigen Gebaude nur hervorzuheben sein, dafs fur 
eine grófsere oder kleinere Zahl von Militarpersonen (vom Feldwebel abwiirts), 
die ais Hilfsarbeiter, * Schreiber, Zeichner, Ordonnanzen etc. aus dem Stande der 
Truppen zu der betreffenden Behórde kommandiert sind — kasernenmafsige 
Wohnungen zu beschaffen sind und dafs zuweilen ein Wachlokal erfordert 
wird. Eine Dienstwohnung des Vorstandes der Behórde, welche grófseren An- 

. lagen gern einverleibt wird — eine herrschaftliche Wohnung mit den erforder- 
lichen Reprasentationsraumen — mufs, ahnlich wie bei den im vorhergehen- 
den Heft besprochenen Dienstgebauden fur Ministerien, Botschaften und Ge- 
sandtschaften, sowie den Regierungsgebauden etc., beąueme Yerbindungen
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mit den Bureaus etc. haben, aber doch ganz unberiihrt vom geschaftlichen 
Treiben des Dienstes bleiben.

Fur die hier zu betrachtenden Gebaude mufs man sich bezuglich der 
Systenie der Grundrifsanordnungen, der allgemeinen Grundlagen fiir die Ab- 
messungen der Einzelraume, der Lagę und Verteilung der Hauptraume etc. um 
so mehr auf das schon bei den entsprechenden Zivilbauten Gesagte beschranken, 
ais die den gleichcn Namen tragenden Militarbehorden doch weit davon ent- 
fernt sind, gleich organisierte Korper zu sein. Kein Kriegsministerium, kein 
Generalstab ist organisiert, wie der andere. Selbst die hoheren Kommando- 
behorden der verschiedenen Staaten, bei welchen man noch am ersten Uberein
stimmung voraussetzen sollte, zeigen wesentliche Verschiedenheiten, hauptsach- 
lich dadurch bedingt, dafs sie hier ausschliefslich Truppenkommandos, dort aber 
in erster Linie Territorialkommandos sind. Dazu kommt, dafs oft, um Kosten 
zu sparen, verschiedene Behorden in ein und demselben Gebaude untergebracht 
werden.

Bei der auf solche Weise vorhandenen Unmdglichkeit, neue und charak- 
teristische, allgemeine Elemente fiir das Entwerfen von Gebauden fiir Militar- 
behorden aufzustellen, bleibt nur iibrig, in einer Anzahl neuerer Gebaude dieser 
Art Beispiele der grofsen Mannigfaltigkeit der beziiglichen Bauprogramme zu 
geben und zu zeigen, wie die Architekten ihre Aufgabe zu losen bestrebt waren.

Die Anforderungen, welche man in das Bauprogramm fiir ein deutsches 
General-Kommando (Kommandostelle eines Armeekorps) aufnehmen miifste, 
wiirden, wenn sie Anspruch auf Vollstandigkeit erheben woli ten, wie folgt 
lauten:

i) Dienstwohnung des kommandierenden Generals nebst Reprasentations- 
raumen;

2) Dienstzimmer fiir den Generalstab und die Adjutantur (1 Generalstabs- 
Chef, 1 Stabsoffizier, 1 Hauptmann, 2 Adjutanten);

3) Geschaftsraume fiir die Intendantur (1 Korpsintendant, 5 Ratę und 
Assessoren, 21 Unterbeamte);

4) die Raume fiir das Korps-Kriegsgericht;
5) die Raume fiir den Korps- Generalarzt (die Sanitatsdirektion), und
6) die Dienstwohnungen der Militargeistlichen.

Bei einzelnen Armeekorps wiirden noch hinzukommen:
7) die Bureaus fiir eine Garnisons-Baudirektion, und
8) Die Dienstraume fiir einen Stabsapotheker.
Es besteht keine bauliche Anlage, welche allen vorgenannten Bestandteilen 

eines General-Kommandos Unterkommen gewahrte; auch diirfte man bei etwaigen 
Neubauten kaum jem ais darauf ausgehen, alle diese verschiedenen Zweige raum- 
lich zusammenzufassen. Unbedingt geschehen mufs dies aber mit der Dienst
wohnung oder wenigstens den Dienstzimmern des kommandierenden Generals 
und den Geschaftszimmern des Generalstabes. Wiinschenswert ist es allerdings, 
wenn dann noch die Intendantur in demselben Gebaude oder denselben Gebaude- 
gruppen untergebracht werden kann. Die iibrigen Dienstzweige vertragen, ohne 
zu fiihlbare Erschwerung des Dienstes, eine raumliche Trennung vom Sitze des 
Kommandos, obgleich der Korpsauditeur und der Korps-Generalarzt ófter mit 
dem kommandierenden General zu verkehren haben, und es daher angemessen 
sein wiirde, jedem derselben ein Dienstzimmer im Gebaude einzuraumen.

71.
Gcneral- 

Kommando.
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72- 
Beispiel 

I.

In Fig. 46 u. 478B) ist der (nach einem vom wurttembergischen Kriegs- 
ministerium aufgestellten Bauprogramm bearbeitete) Entwurf Dollinger s fur ein 
General-Kommando-Gebaude zu Stuttgart dargestellt; derselbe zeigt im wesent- 
lichen nur die Verbindung der Wohnung des kommandierenden Generals mit 
den fiir Generalstab und Adjutanten erforderlichen Raumen.

Das Gebaude war fiir einen Eckbauplatz gedacht, besteht dahcr aus zwei, unter rechtem Winkę] 
zusammenstofeenden Fliigeln, von welchen
der eine 3, der andere (der Saalbau) 2% Ge- 
schosse hoch ist. Die dreiarmige, saulen- 
getragene und unterwólbte Haupttreppe ist 
nur bis zum I. Obergeschoiś gefiihrt; die 
zweiarmige, fiir den gewóhnlichen Gebrauch 
bestimmte Nebentreppe fiihrt bis zum 
Dachboden.

Die Grundrisse des Erdgeschosses 
und des I. Obergeschosses bediirfen kaum 
einer Erliiuterung; im II. Obergeschoiś des 
Vorderbaues befinden sich 9 Wohnzimmer, 
die Kuchę und die Speisekammer; das Dach- 
gescholś enthalt Gelasse fiir die Diener- 
schaft.

Die Fassaden sollten, in Haustein 
ausgefiihrt, eine reiche Saulen- und Pilaster- 
Architektur mit dreiteiligen Fenstern zeigen. 
Nischen im L Obergeschoiś waren bestimmt, 
die Standbilder beriihmter Heerfiihrer auf-

Fig. 46.
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Entwurf fiir ein General-Kommando-Gebaude 
zu Stuttgart80).
Arch.: Dollinger.
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Beispiel 

II.

zunehmen, wahrend auf Tafeln zwischen den Pilastern des II. Obergeschosses die Namen siegreicher 
Kriegsthaten yerzeichnet werden sollten.

Ais interessantes, hierher gehóriges Beispiel kann ferner das Dienstgebaude 
fiir den grofsen Generalstab zu Berlin (Fig. 4887) angefiihrt werden, welches 
1867—71 von Goedcking erbaut wurde.

Der ein unregel- 
maiśiges Viereck bildende, 
5062 (lm groiśe Bauplatz 
liegt mit der Hauptfront- 
seite (90,4 m) am Kónigs- 
platz, mit zwei anderen 
Seiten an der Moltke- 
Straiśe (62,5 m) und der 
Herwarth-Straiśe (54,9 m), 
wahrend die vierte Seite 
zur Zeit der ersten Be- 
bauung an ein Privat- 
grundstiick stieiś. Fig. 48 
zeigt die urspriingliche 
Einteilung und Verwen- 
dung des (4,39 m hohen) 
gewolbten Erdgeschosses. 
Der Hauptgebaudetrakt

H0) Nach: Dollinger. 
Entwurf zu einem General- 
kommandogebaude fiir Stutt
gart. Zeitschr. f. Baukde. 
1882, S. 1 u. BI. x.

•’) Nach: Goedeking, H. 
Das neue Dienstgebaude fiir 
den General-Stab zu Berlin. 
Deutsche Bauz. 1868, S. 381.

Fig. 48.
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Generalstabs-Gebaude zu Berlin. — Urspriingliche Anlage87) 
Arch. : Goedeking.
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Erweiterter Bau.
Erdgeschofś.
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am Kónigsplatz hat nur Eingange fiir Fufsgiinger, jeder der Seitenniigel dagegen eine Einfahrt. Die 
dreiarmige Prachttreppe des erstgenannten Gebaudctciles ist nur bis zum I. Obergeschoiś, bez w. zur 
Dienstwohnung des Generalstabschefs, die sich aus Speisesaal, Tanzsaal, 14 Zimmern und den cr- 
forderlichen Wirtschaftsraumen zusammensetzt, gefiihrt. Aufserdem cnthalt das I. (5,02 ni hohe) Obcr- 
geschofs noch die Adjutantenzimmer und Arbeitszimmer fiir die Offizicre und Beamten der drei Ab- 
teilungen des Generalstabcs.

Im II. (4,55m hohen) Obergeschoiś befinden sich ebenfalls Arbeitszimmer fiir Offiziere etc., 
2 groiśe Zeichensiile, Raume fiir die topographische und Yermessungsabteilung, die Ingenieur-

Cc Hk *0
• • • •

Fig. 50-
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geographcn, Kupfcrstechcr und Lithographcn, im Dachgeschofe ein photographisches Atelier. Dic Mittel- 
bautcn der Haupt front am Konigsplatz und der Front an der Moltke-Strafśe haben ein 4,39 m, bezw. 
3,45 m hohcs III. Gcschofs erhalten. Das Kcllergcschofs nimmt die Kcsscl fiir dic Hcifswasserhciz- 
Anlagc auf, gcwahrt fcrner Riiume fiir die Druckcrei und zur Aufbewahrung von 6oo lithographischen 
Stcincn, cinige Wohnungen fiir untergcordnctc Beamte und cndlich die den Wohnungen zugeteilten 
Wirtschaftskeller.

Das Stall- und Remiscngebaudc an der riickwartigen Seite des Bauplatzes, mit Stallungen nebst 
Zubehbr fiir 7 Pfcrde des Chefs und 3 Adjutantenpferde, 3 Wagenremisen, enthalt in einem Ober- 
geschofs eine Kutscherwohnung.

Fig. $«•
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Die Fassaden des Hauptgebaudes sollten urspriinglich in reiner Sandsteinarbeit ausgefiihrt 
werden, sind aber schlieiślich aus gelben Verblcndzicgcln und roten Tcrrakotten hcrgestellt worden.

Nach dcm Kriege 1870—71 genugte dieses Gebaude dem gesteigerten Raumbediirfnis nicht 
mchr; deshalb wurde 1873 — 82 ein Erweiterungsbau an der Riickseite angefiigt, nachdem man 
durch Grunderwerb den Bauplatz auf 8500 cl,n vergrófsert hatte. Dieser Erweiterungsbau gcwahrt 
hauptsachlich allen denjenigen Dienstzweigen Unterkunft, die mit der Landesaufnahme zusammenhiingen. 
In den zweiten grofśen Hof wurden ein Reithaus und Stallungen eingebaut, so dafs der Gcsamtgrund- 
rifś des Erdgeschosses sich nun, wie Fig. 49 zeigt, gcstaltete.

74- Zu den interessantesten Schopfungen der Neuzeit auf dem in Rede stehen-
Uein'L1 den Gebiete gehórt das nach den Planen v. Dodcrefs erbaute General-Kom- 

mando-Gebaude zu Wien (Fig. 50 u. 5188), 1873 vollendet.
Hier mufśte namlich ein ungemein viel forderndes Bauprogramm auf hóchst beschranktem, fast 

unzulanglichem Raume yerwirklicht werden. Das Gebaude sollte namlich, seinem Namen entsprechcnd, 
nicht nur das General-Kommando des Territorialbezirkes Nieder-Osterreich nebst dem zugchóiigcn 
Platzkommando aufnehmen, sondern aufśerdem noch die General-Artillerie-Inspektion, die General- 
Genie-Inspektion, die obersten Militar-Justizbehórden etc.; kurz das Bauprogramm forderte nach- 
genannte Raumlichkeiten:

1) samtliche Kanzleien, Kassen, Archive des General-Kommandos;
2) die Wohnung des kommandierenden Generals, mit entsprechenden Reprasentationsraumen 

und allem Zubehór;
3) die Kanzleien und Dienstraume des General-Artilleric- und des General-Gcnic-Ins pektors;
4) die Raume fiir das gesamte Platzkommando;
5) die Raume fiir die Militar-Baudirektion;
6) Die Raume fiir das Militar-Appellationsgericht und den obersten Militar-Justizsenat;
7) Die Wohnung fiir den Gebaude-Administrator, die Unterkunft fiir die kommandierten Mann- 

schaften und Kavallerieordonnanzen, endlich
8) móglichst viele verfiigbare Raume.

Dicsem ganz aufśerordentlichen Raumbediirfniśse stand nun ein von vier Strafsen begrenzter, 
rechteckiger Bauplatz, von ca. 53m und 721,1 Seitenliinge, gegeniiber. Die kleinere Seite war ais 
Hauptfront zu betrachten. Der Architekt ward hierdurch genotigt, eine vóllig geschlossene, viel- 
geschossige Gebaudeanlage zu entwerfen, sich der aufśersten Raumokonomie zu befleifśigen und 
durch grófśte Regelmafśigkeit und Einfachheit der Gescholśgrundrisse die geforderten Raume zu 
gewinnen.

Auf diese Weise entstand ein sechsgeschossigcr Bau: namlich ein Sockelgeschofs, ein Erd- 
geschofś, iiber diesem ein Zwischengeschofs und drei Obergeschosse. Fig. 50 und 51 geben zwei 
dieser Gescholśgrundrisse wieder; iiber die nicht dargestellten Geschosse ist im wesentlichcn das 
Folgende zu bemerken.

Im Sockelgeschofs, dessen Decke ubrigens an der ungiinstigsten Stelle immer noch l,G0m iiber 
Strafsengleiche liegt, sind untergebracht: die Mannschaftswohnungen, die Pferdestalle und Wagen- 
remisen, die Druckereien und die Aktendepots. Diese Ausnutzung ist nur dadurch móglich ge- 
worden, dafś man das Sockelgeschofs an der Hofseite yollstandig frei legte, indem man vor demselben 
Lichtgraben von 3,50 m Breite anbrachte. In diese Lichtgraben, von denen aus man das Sockelgeschofs 
betritt, fiihren vom Hofe aus Freitreppen hinab, zur Benutzung fiir Pferde und Wagen aber eine bc- 
queme Rampę. Das in der Mitte verbleibende Hofplanum ist gegen die Lichtgraben mit Stein- 
Balustraden eingefriedigt. Auch dieses Hofplanum ist unterkellert, zur Aufnahme des Brennstofls, 
der Pferde-Diingerstatten, der Aschcngruben etc.

Das Zwischengeschofs nimmt auf: die Rechnungsabteilung, Buchhalterei, Registratur und die 
verschicdenen Abteilungen des General-Kommandos, einen Sitzungssaal, die Kanzleien des Adlatus des 
Kommandierenden, endlich die Kanzleien der Chefs der Artillerie- und der Geniewaffe, der Justiz- 
und der Sanitatsdirektion. Im II. Obergeschofś liegen die Kanzleien der Militar-Baudirektion und der 
Militar-Intendantur; im III. Obergeschofs endlich die Raumlichkeiten fiir den Militar-Appellhof mit 
grofśem Sitzungssaal, und fiir den obersten Militar-Justizsenat, aufśerdem noch die Kanzleien der 2. In- 
fanterietruppen-Division, der Franz-Joseph-Stiftung, der Landwehr-Adjutantur, die Dienstwohnung des 
Generalstabs-Chefs im General-Kommando und mehrere verfiigbare Raume.

Der zur Wohnung des kommandierenden Generals gehórige, ca. 10,0 X 13,5m grofśe Festsaal hat 
8,38m Hóhe, reicht also weit in das II. Obergeschofs hinein. Fiir den unmittelbar dariiber liegenden

M) Nach: Doderer, v. Das Gcneralkomtnando-Gebaude in Wien. Allg. Bauz. 1880, S. 52 u. BI. 31—37 
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Gcrichtssaal crzieltc man, durch Tiefcrlcgcn des Fufcbodens und indem man die Decke in den Dach- 
raum hineinragen liefs, eine Hóhe von 5,20 m.

Das Sockclgeschofc und das Erdgeschofs haben durchgangig gcwólbte Decken; in allen iibrigen 
Geschosscn sind nur die breiten Flurgange, die Abortraume und die Treppen eingewólbt. Die Stock- 
wcrks-Balkcnlagen werden gebildet durch cisernc, in 3m Abstand aufgelegte Walzbalken, zwischen 
wclche die IGcra hohen Holzbalken eingeschobcn sind. Das oberste Geschofs hat eine Diibelbalken- 
deckc. Das Gebaude ist rcichlich mit Gas und Wasser versorgt, hat Uhren und elektrische Tele- 
graphen etc., Wasserhcizung, und zwar in der Dienstwohnung des Kommandierenden nach dem Nieder- 
druck-, in den iibrigen Gebaudetcilen nach dem Mitteldrucksystem. Ais Reserve sind iiberall Schorn- 
stcine eingebaut, die fiir gcwóhnlich ais Liiftungsrohre dienen.

Die Baukosten betrugen 2900000 Mark (= 1450000 Gulden) oder 900 Mark fiir 1 qm iiberbauter 
Grundflache. In dieser Summę sind die Kosten der Sammelheizungen, der Gas-, Wasser- und elek- 
trischcn Anlagcn, sowie der Móblicrung der Kanzleien und der Reprasentationsraume der Generals- 
wohnung inbegrifFen.

Zum Teile gehort in die vorliegende Gattung von Gebauden auch das 
Dienstgebiiude fiir die Staats-, Kriegs- und Marine-Departements zu Washington; 
da dasselbe indes bereits im vorhergehenden Heft (Teil IV, Abt. VII, Abschn. 1, 
Kap. 2) dieses »Handbuches« beschrieben wurde, so sei hier nur auf jene Stelle 
und auf den dort beigefiigten Grundrifś hingewiesen.

75- 
Beispiel 

IV.

Litteratur
iiber »Dienstgebaude fiir die obersten Militarbehorden«.

Ausfiihrungen und Entwiirfe.
Goedeking, II. Das neue Dienstgebaude fiir den General-Stab zu Berlin. Deutsche Bauz. 1868, S. 381. 
Doderer. Das Gebaude des General-Kommando in Wien. Zeitschr. d. óst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1872, S.239. 
Gebaude fiir militarische Behórden in Wien: Winkler, E. Technischer Fiihrer durch Wien. 2. Aufl.

Wien 1874. S. 174.
The war office, Paris. Builder, Bd. 34, S. 1120.
Doderer, v. Das Generalkommando-Gebaude in Wien. Allg. Bauz. 1880, S. 52.
Dollinger. Entwurf zu einem Generalkommando-Gebaude in Stuttgart. Zeitschr. f. Baukde. 1882, S. I. 
Architektonische Studien. Yeróffentlichung vom Architekten-Verein am Kónigl. Polytechnikum in 

Stuttgart.
Heft 44, BI. 2 1, : Entwurf zu einem General-Kommando-Gebaude: von Dollinger.» 46, BI. 5, 6 J

2. Kapitel.
Kasernen.

a) Allgemeines und Geschichtliches.
Unter Kasernen, im weitesten Sinne des Wortes, versteht man alle aus- ?6

schliefslich zu Soldatenwohnungen bestimmten standigen Bauwerke. In einigen Za
Landem (Frankreich, Schweiz etc.) gebraucht man jedoch die Bezeichnung Erfordemisse. 

»Kaserne« nur, wenn ein einziges Gebaude die samtlichen Wohnungen, welche 
die Truppe bodarf, enthalt; spricht dagegen von einem »Militarquartier«, wenn 
sich die Anlage aus einer Mehrzahl von Wohngebauden zusammensetzt.

Die Kasernen sollen also in erster Linie das Wohnungsbediirfnis der 
Truppen und was mit diesem in unmittelbarem Zusammenhange steht, be- 
friedigen. Der neuere Kasernenbau stellt sich daher die Aufgabe, alles, was 
Wissenschaft und Erfahrung zum Leben und Gesunderhalten von Menschen und 
Tieren an Licht und Warme, reiner Luft, gutem Wasser etc. fordem, móglichst 
voll zu gewahren, selbstverstandlich unter gleichzeitiger Beriicksichtigung der 
Anforderungen des Dienstes und der gebotenen Sparsamkeit.

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.) 6
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Rómisches Feldlager. 
’/«xx> W. Gr.

Aufser dem Unterkommen soli die Kaserne auch die Moglichkeit bieten, 
den Soldaten die elementare praktische Ausbildung und den theoretischen Unter- 
richt im Bereiche ihrer Wohnungen angedeihcn zu lassen; sie mufs also Ubungs- 
platze und Unterrichtsraume haben. Es ist ferner nur billig, dafs die an- 
strengende Arbeit des Dienstes zuweilen durch einfache Vergniigungen und 
Erholungen, ais gesellige Spiele, Unterhaltungslektiire und dergl. unterbrochen 
werde. Spiel- und Erholungsplatze, Lesezimmer, Schanklokale mit guter und 
billiger Bewirtung sind daher Einrichtungen, welche man gegenwartig ais not- 
wendige Bestandteile einer Kasernenanlage anzusehen hat.

Weiter ist es, fur die Schnelligkeit des Uberganges vom Friedens- auf den 
Kriegsfufs, unbedingt notig, dafs alle Bekleidungs- und Ausriistungsstiicke, 
welche die kriegsstarke Truppe und ihr Ersatzkórper bedarf, jederzeit bei der 
entsprechenden Friedensformation bereit gehalten werden. Die Kaserne mufs 
also dieser Bestimmung angepafste Aufbewah- 
rungsraume — Bekleidungs- oder Montierungs- 
kammern — in ziemlich grofser Anzahl ent- 
halten.

Wenn den Regimentem die Beschaffung 
der Kleidung und des Schuhwerkes iibertragen 
ist, so bediirfen sie hierzu geraumiger Werk- 
statten nebst Zubehor; aufśerdem (von jenen 
vdllig gesonderte) Reparaturwerkstatten fur 
Schneider, Schuhmacher, Buchsenmacher. Bei 
den Truppen, welche einen Pferdebestand haben, 
kommen hinzu: Werkstatten fiir Sattler und 
Riemer, Beschlagschmieden, Futtermagazine.

Eine gewisse Menge Munition mufs den 
Truppen immer zur Hand sein, darf aber nicht 
in Wohn- und Wirtschaftsgebauden aufbewahrt 
werden. Daher machen sich in der Regel 
kleine Munitionsmagazine notig.

Um eine kraftige Fleischnahrung den 
Truppen billig zu verschaffen, werden den Re
gimentem oft besondere Schlachtanstalten zu- 
geteilt. Militarbackereien anzulegen, ist da-
gegen nur dann vorteilhaft, wenn ein grofserer Brotbedarf zu decken, daher ein 
ununterbrochener Betrieb jener Backereien moglich ist.

Von den Kasernen der alten Welt sind es die romischen, von denen wir 
genauere Kenntnis haben. Zunachst sind es die Standlager und Feldlager der
selben, die nach einer bestimmten Vorschrift ausgefiihrt wurden; von letzteren 
giebt Fig. 52 ein Bild. Ein solches Feldlager hatte zu Cdsar's Zeiten 5 Legio- 
nen Fufsvolk und 16 Ziige Reiterei aufzunehmen89).

Ein durch Erdwall mit davorliegendem Graben umschlossenes, langliches Yiereck wird durch 
zwei Querstrafcen, die Via principalis und die Via guintana, in drei Teile, das Vorlager, Mittellager und 
Riicklager, zerlegt. Das Yorlager durchschneidet wieder die Via praetoria (Strafce des Hauptquartiers), 
welche zur Porta praetoria (Thor des Hauptquartiers) in der Frontseite des Lagers fiihrt. Die Via 
principalis vcrbindet die beiden Hauptthore in der rechten und linken Flankę des Lagers (Portaprinci
palis dextra und Porta principalis sinistra); durch die Riickseite des Lagers fiihrt endlich das Hinter-

77- 
Antike 

Vorbildcr.

••) VcrgL: RUstow, W. Heerwescn und Kriegfiibrung C. Julius Casar's. Gotha 1855. 
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thor (Porta decumana). Im Mittellagcr ist der Platz des Hauptquartiers, das Praetorium, im Hinter- 
lager das Quaeslorium hcryorzuhcbcn00).

Die klcinen Vicrcckc des Planes (rund 53 m lang und 36 «« breit) bezeichnen die Lagerplatze 
der Truppen, und zwar sollen die rómischen Ziftcrn die Legion, die arabischen aber die Kohortę an- 
deuten. Die durchkreuzten Vicrcckc sind die Lagerplatze der Reiterci, die mit 5 bezeichnetcn die der 
leichtcn Truppen (Schiitzen), L T die Zclte der Lcgaten und Tribuncn, St die Zelte der zum Stabe 
des kommandierenden Generals gehórenden Militarpersonen, A, A endlich Hilfstruppen der Bundes- 
genossen.

Die Lcgionsinfanteric lagert, wic inan sieht, zunachst des Walles; jede Abteilung hatte den vor 
ihrer Front liegenden Teil der Umwallung zu yerteidigen. Der eigentlichc Lagerraum war endlich von 
der Via angularis umzogcn, die am Fufee des Walles hinlief (Wallstrafee) und die in den guten Zeiten 
rómischer Kriegskunst rund 60 «n breit gemacht wurde.

Die yielfachcn Veranderungen, welche Zusammensetzung und Einteilung der rómischen Heere im 
Laufe der Zeiten erfuhren, mufcten natiirlich auch in der Bildung des Lagers sich bemerkbar machen; 
doch wieli man von den alten, bewahrtcn Einrichtungen moglichst wenig ab, behielt namentlich 
Strafsennctz und Thorc in der Hauptsache so bei, wie eben skizziert wurde.

Die Umbildung des Feldlagers in ein Standlager geschah nun dadurch, 
dafs man die Erdumwallung durch eine Ringmauer ersetzte, die bei den voll- 
kommensten Anlagen durch Turme flankiert wurde/ welche iiber die aufsere 
Mauerflucht vorsprangen und nicht iiber Pfeilschufsweite von einander abstanden. 
Wo nicht die ganze Mauer oder doch die angreifbaren Fronten in solcher 
Weise verstarkt werden konnten, da sicherte man wenigstens die Thore gern 
durch je zwei Turme. Ferner ersetzte man die Zelte, Stroh-, Schilf-, Laub- oder 
Erdhiitten, welche den Offizieren und Soldaten im Feldlager Unterkommen ge- 
wahrten, durch Massivbauten. Diese Wohnraume lehnten sich dann gewóhnlich in 
Form mafsig grofser, nur fiir wenige Mann bestimmten Zellen, in mehreren Ge- 
schossen, an die Ringmauer, standen mit einander nicht unmittelbar in Verbin- 
dung, sondern waren samtlich von Bogengangen oder Galerien aus, die an der 
Hofseite vorlagen, zuganglich. Das Praetorium behielt zwar seinen Platz, 
wurde aber ebenfalls durch massive Bauten, innerhalb einer Ringmauer, gebildet. 
Es wurde auf diese Weise zu einem verteidigungsfahigen Kerne der grofeen 
Defensivkaserne oder des Kastells.

Durch diese Anordnung, waren zwischen Praetorium und Hauptumfassung 
grofse, freie Aufstellungs- und Ubungsplatze — schlimmstenfalls zugleich Kampf- 
platze — gewonnen. Fiir die Altare der Gótter, die auch im Feldlager nie fehlen 
durften, wurde im Standlager ein Tempel oder doch eine Kapelle (Sacellum) 
erbaut.

Das grofsartigste Beispiel einer solchen rómischen Defensivkaserne war 
die unter Tiberius von Sejanus erbaute Kaserne der kaiserlichen Leibwache, 
das Castrum praetorianum bei Rom, von dessen Grundrifs Fig. 53 01) eine Vor- 
stellung giebt. Das aufsere Viereck hat Seitenlangen von ca. 397 und 361 ra; die 
Tiirme springen noch weitere 12,5m vor.

Die Wohngebaude hatten zwei Geschosse; nach dem Obergeschoiś und auf die Plattform der 
Ringmauer fuhrten die Treppen, welche in jedem zweiten Turme angegeben sind. Bcmcrkenswert ist, 
wie die Ecken des grofśen Viereckes durch abgerundete Mauermassiye, die ais unzerstórbar fiir den 
Mauerbrecher geltcn konnten, ersetzt sind. Fig. 54 zeigt den Durchschnitt eines Wohngebiiudefliigels 
und der Ringmauer.

Eine dreigeschossige antike Kaserne war diejenige zu Otricoli02), dereń 
Turm die Treppenlage enthielt.

Die Quastur ist ein Analogon der jctzigcn Intcndantur.
vl) Nach: Pirro Ligorio*s Rcstaurierung, wiedergegeben in: Durand, J. N. L. Recueil et parallele des edifices etc. 

Paris 1809. PI. 26.
w) Siehe ebendas.

6*
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Es scheint, dafs in befestigten Stadten auch Standlager vorgekommen sind, 
welche einer selbstiindigen Verteidigung nicht fahig waren, bei denen man, weil 
sie wegen ihrer geringen Grofse oder ihrer Lagę nicht die Rolle einer Citadelle 
ubernehmen konnten, von einem verteidigungsfahigen Umzuge und von der Ein-

Fig. 53-
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Castrum praetorianum bei Rom01). — ^sooo w« Gr. 

Arch.: Sejanus.

richtung des Praetorii ais Reduit abgesehen hat. Die bereits im Jahre 1794 
ausgegrabene und jetzt zum Teile restaurierte Kaserne zu Pompeji hielt man 
lange ais einen Beleg fiir diese Ansicht; doch ist jetzt erwiesen, dafs darin eine 
Gladiatorenkaserne zu erblicken ist.

Ganz in den Formen des befestigten rómischen Standlagers ist ferner der 
Palast erbaut, welchen Diocletian zu Salona (Spalato, Dalmatien) sich zu Anfang
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Durchschnitt durch einen Wohngebaudefliigel 
und die Ringmaucr in Fig. 53. 

’/iooo w. Gr.

des IV. Jahrhunderts n. Chr. ais Ruhesitz 
errichtete08). Ein Teil der grofsartigen 
Anlage diente auch in der That ais Ka- 
serne fiir die Pratorianer-Leibwache. Fig. 
55Oł) gicbt den restaurierten Grundrifs der 
Palastanlage wieder.

Indem wir betreff dieses Bauwerkes auf Teil II, 
Bd. 2 dieses »Handbuches« (Art. 306, S. 294) verweisen, 
sci hier bcmerkt, dafs die Via ąuintana des Lagers hier 
unterdriickt, die Via principalis (hier Via aurea und Via 
ferrea genannt) in die Mitte geriickt ist. Die Porta 
praetoria des Lagers fiihrt hier den Namen Porta aurea; 
die Porta decumana fehlt, weil die ganze Siidseite die 
Hauptfront des kaiserlichen Palastes bildete, welcher 

nur einen Zugang, von den Vorhófen her, haben sollte. In Riicksicht auf diese Lagę des Palastes hat 
die Siidseite auch keine Zwischentiirme, wie die vier anderen Seiten, des Kastells aufzuweisen.

Das grofse in sich geschlosscne Viereck, welches dem durch dic Goldene Pforte Eintrctenden 
zur Linken licgt, hiilt man fiir das Soldatencjuartier.

War bei Dioclctiari?, Palastanlage offenbar die Form der Verteidigungs- 
fahigkeit die Hauptsache, so sehen wir in Fig. 56 ein ausschliefslich zu kriege- 
rischen Zwecken erbautes Standlager oder Kastell an der Grenze des Reiches, 
eine Stunde nordlich von Homburg gelegen06). Es bildet ein Viereck mit ab- 
gerundeten Ecken, etwa 220 m lang und 148m breit, war urspriinglich aber 
wahrscheinlich von ąuadratischer Anlage und ist erst im Laufe der Zeiten 
(III. bis VI. Jahrhundert) vergrdfsert worden.

Abweichend von den bisher betrachteten

Fig- 55-

Palast des Diocletian zu Salona”4). 
’/sooo Gr-

Bauten sind bei diesem die permanenten Wohnungen 
der Besatzung nicht an die Ringmauer angebaut, son- 
dern miissen, entsprechend der alten Lagereinteilung, 
auf dem von der Via angularis eingcschlossenen 
Raume gestanden haben. Nach Krieg v Hochfelden 
wiire es móglich, dalś das Gebaude H (19,8 X 24,5m), 
wcnn es zwei Obergeschosse hatte, eine Kohortę 
(360 Mann) bcherbergtc. Eine zweite Kohortę fand 
wohl im Praetorium Unterkommen. Dies wiire aber 
hóchstens eine Sicherhcitsbesatzung fur ruhigc Zeiten 
gewesen; die zur Kriegsbesatzung noch erforderlichcn 
— mindestens 4 — Kohorten wohnten wahrscheinlich 
in Hiitten aus ungebrannten Ziegeln, Stampfmaucr- 
werk oder dergleichen90).

Bemerkenswert ist die Sichcrung der Thorc 
der romischen Standlager und Stadtbefestigungen 
durch je 2 Tiirme. Gcwohnlich springen die Tiirme 
vor der inneren und iiufseren Flucht der Ring-, bezw. 
Stadtmauern vor und sind durch zwei Mauern, in 
welchen die eigentlichen Thoroflnungen bcfindlich, 
verbunden. Liber das so entstehende rómische Pro- 
pugnaculum siehe den oben genannten Band dieses 
»Handbuchcs« (Art. 385, S. 355).

Die angefiihrten Beispiele werden 
erkennen lassen, auf welchem Wege die

OT) Siehe: Hirt, A. Dic Geschichtc der Baukunst bei don Alten. Berlin 1827 — ferner: Adams, R. Ruins oj 
the pałace oj the einperor Diocletian at Spalało in Dalmatia. London 1764.

w) Facs.-Repr. nach: Durand, J. N. L. Recneil et parallele des edifices tic. Paris 1809. PI. 23.
w) Siehe: Krieg v. Hochfelden, G. H. Geschichtc der Militar-Architektur in Deutschland. Stuttgart 1859.

®°) Naheres ist aus der soeben angegebenen Qucllc zu entnebmen.
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alten Romer kasernenartige Gebiiude zu crrichten bestrebt waren, und wenn wir
uns — nach den vorhandenen Resten — auch kein getreues Bild von diesen
Bauwerken machen kónnen, so
diirfen wir wohl behaupten, 
dafs die Kasernenbauten, wel
che der Wiedererrichtung ste- 
heiyier Heere folgten, in jeder 
Beziehung weit hinter den anti- 
ken Bauwerken standem Trotz 
der vielen Gegensatze im mo- 
dernen und antiken Leben iiber- 
haupt und in den militarischen 
Einrichtungen im Besonderen 
hatte man doch an den ge- 
raumigen, luftigen, gut erleuch- 
teten Galerien der antiken Bau- 
werke festhalten sollen, an- 
statt, wie so haufig, die Haupt- 
verbindungen ais schmale und 
zumeist sehr lange Gange her- 
zustellen, die nur an beiden 
Enden beleuchtet, mithin dun- 
kel, ungesund und selbst ge- 
fahrlich sind °7).

Ehe wir jedoch die Richtig- 
keit dieses Urteiles durch einige 
charakteristische Beispiele mo- 
derner Kasemen aus verschie- 
denen Perioden belegen und 
dann weiter zeigen, wie schliefs- 
lich, nach mehrhundertjahrigen 
Bestrebungen, doch Bauwerke 
hergestellt worden sind, die 
den meisten berechtigten An- 
spriichen geniigen, sind diese 
Anforderungen der Jetztzeit 
und die Elemente, aus welchen,

Fig. 56.

Romisches Kastell bei Homburg95). 
‘/aooo w. Gr.

A. Porta praetoria.
B. „ frincipalis dextra.
C. „ „ sinistra.
D. „ decumana.
F. Praetorium.
G, H. Wohnungen.
/. Sacellum.

K. Brunnen.
a. Vorhalle.
b. Hof (Impluvium).
c. Siiulenhalle.
d, e. Fufsgestelle.
f, f. Kammern uud Zellen.
g. Thurm.

ihnen entsprechend, jede mo
derne Kaserne zu bestehen hat, eingehender darzulegen.

7$- 
Ubersicht.

b) Bestandteile und Einrichtung.
Die nachfolgenden Erórterungen enthalten an erster Stelle diejenigcn Be- 

stimmungen iiber Grófse, Anzahl, Lagę und besondere Einrichtungen der einzelnen 
Raume einer Kaserne, welche fiir das Deutsche Reich Geltung haben. Nicht 
mindere Beachtung ist sodann den entsprechenden ósterreichisch-ungarischen

Schon Durand weist (in seinen: Precis des leęons darchitecture etc. Bd. 2. Paris 1840. S. 73 u. fT.) darauf 
hin, dafs das seiner Zeit beriihmteste kasernenartige Bauwerk, das Invaliden-Hotel zu Paris, hinsichtlicb der Zweck- 
mafsigkeit und Schonhcit seiner grofsen inneren Kommunikationen, keinen Yergleich mit dem pratorischcn Lager in Rom 
der auch nur mit der kleinen Kaserne zu Pompeji aushalte.
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Vorschriften zugewendet worden. Bei der Nebeneinanderstellung dieser Normen 
darf nicht unerwahnt bleiben, dafs im Deutschen Reiche der Kasernenbau Sache 
des Staates ist, die obersten Militarbehórden also in der Lagę sind, die Ent- 
wurfe zu Neubauten nach festen reglementarsichen Satzungen, die dem jeweiligen 
Stande der Bautechnik und der Gesundheitswissenschaft angepafst sind, selbst 
bearbeiten zu lassen, wahrend in Ósterreich-Ungarn die Bestellung der Unter- 
kiinfte fiir die Truppen neuerdings zwar auch eine óffentliche, vom ganzen Lande 
zu tragende Last geworden ist, das Naturalquartier aber von den Gemeinden 
(in Einzelwohnungen oder ais Kaserne) gestellt werden mufs. Um nun die auf 
solche Weise Verpflichteten so viel ais moglich zum Neubau von Kasernen an- 
zuregen — fur welche der Staat dann Mietzins zahlt — sucht man, erforder- 
lichenfalls, die Kostspieligkeit des Baues durch Herabgehen auf ein Mindest- 
mafs von Anforderungen zu vermindern.

Neben Deutschland und Ósterreich-Ungarn sollen dann, bei Besprechung 
der wichtigeren Einrichtungen, auch andere Militarstaaten Erwahnung finden.

Auf Einzelheiten der Konstruktion endlich wird nur einzugehen sein, wenn 
sie dem Kasernenbau eigentiimlich und nicht bereits in den allgemeinen Teilen 
unseres »Handbuches« beriicksichtigt worden sind.

i) Wohnraume.
Die Zimmer fiir die gemeinsame Unterkunft der Mannschaft sollen, in 

deutschen Kasernen, wenn sie sowohl ais Wohn-, wie ais Schlafzimmer dienen 
miissen, fur jeden Gemeinen wenigstens 4,5 Grundflache und 15 bis 16cbm Luft- 
raum — Mindestmafs in Ósterreich-Ungarn 15,3cbm — gewahren, allerdings ein- 
schliefslich der Betten, des Ofens und der iibrigen Geratschaften, aber ausschliefs- 
lich der Fensternischen. Hierbei wird eine Zimmerhóhe von wenigstens 3,50m 
vorausgesetzt.

Bei einer Belegstarke von weniger ais io Mann darf in Ósterreich-Ungarn 
die Zimmerhóhe geringer, doch keinesfalls unter 3m sein. Fiir jeden Unter- 
offizier, welcher in einem Gemeinzimmer untergebracht ist, sind (wegen Auf- 
stellung des ihm gebiihrenden Tisches) 6,2 <im Grundflache zu rechnen.

Die neueren englischen Kasernen sollen 17<*m Raum auf den Kopf ge
wahren. In den von 1872—89 erbauten franzósischen Kasernen (Typcs du genie) 
entfallen nur 12,5 bis 14,10cbm auf den Mann; die Typen vom Dezember 1889 da- 
gegen bewilligen ebenfalls 17cbm. Ingenieur Tollet endlich will in seinen einge- 
schossigen Kasernen (siehe unter d, 5) dem Mannę wenigstens 25cb,n zuteilen.

Die vorgenannten Raumgrófsen beziehen sich, wie schon erwahnt, auf 
Zimmer, die sowohl Wohn-, ais Schlafraume sind. Dafs aber vieles, in erster 
Linie die Rucksicht auf Gesundheitspflege, fiir die Trennung der Wohn- und 
Schlafraume spricht, wird allgemein anerkannt, und es ist nur der Kostenpunkt, 
der sich diesem aufśerordentlichen Fortschritte zumeist noch entgegenstellt. 
Wenn allerdings die Gewahrung von Schlafsalen gleichbedeutend sein miifste 
mit der Verdoppelung der bisherigen Wohnraume, so miifsten auch die Bau- 
kosten eine sehr betrachtliche Steigerung erfahren.

Aber es giebt einen Mittelweg, der allen billigen Anforderungen entsprechen 
diirfte, und den man in den neueren sachsischen Kasernen eingeschlagen hat. 
Man vergrófscrt den Raum fiir die gemeinschaftlich wohnenden Mannschaften 
nur um etwa das 0,4-fache fiir den Kopf — von 16cbra auf ungefahr 22,5cbm —

79- 
Mannschafts- 

zimmer.
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und teilt letztere so, dafs ca. 9,5cbm auf den Wohnraum, 13cbm auf den Schlaf- 
raum kommen. Erwagt man nun, dafs diese 13cbm in dem Augenblicke, da sich 
der Mann zum Schlafen niederlegt, noch wirklich reine, unverdorbene Luft sind, 
wahrend in dem Zimmer fiir alles bis dahin schon eine Anzahl Personen sich 
aufgehalten, gegessen, getrunken, geraucht, vielfach Staub erzeugt, daneben auch 
brennende Lampen die Luft an Verbrennungsprodukten bereichert, an Sauerstoff 
aber armer gemacht haben; so kann es keinem Zweifel unterliegen, dafs 13 cb™ 
Luft des Schlafsaales gesundheitszutraglicher sind, ais 16cb™ Wohnstubenluft. 
Andererseits sind die 9,5cb™ der Wohnstube ganz unbedenklich fiir ausreichend 
zu erachten, weil die Bewohnerschaft wahrend der Tagesstunden nur aufserst 
seiten und nie auf lange Zeit vollzahlig anwesend sein wird; besonders dann 
nicht, wenn die Wohnraume durch Speisesale und Waschraume entlastet sind. 
In allen Fallen mufs fiir wirksame Liiftungseinrichtungen, wenigstens der Schlaf
raume, gesorgt werden.

Wenn die Mannschaftszimmer ihre grdfste Abmessung nach der Tiefe des 
Gebaudes erhalten, so gilt fiir deutsche Kasernen ais zulassig grófste Lange 10™; 
fiir ósterreichische Kasernen ist dieses Mafs nur zu gestatten, wenn die Zimmer 
an beiden Schmalseiten Fenster haben. Es geniigt jedoch, wenn eine dieser 
kiirzeren Seiten eine Aufsenmauer ist, ihre Fenster also unmittelbar in das Freie 
gehen; die Fenster der entgegengesetzten Seite kónnen auf einen Gang sehen. 
Zimmer, dereń Fenster nur in einer Langwand oder in einer solchen und in einer 
Stirnwand angebracht sind, sollen in Osterreich-Ungarn hóchstens 6,50™ Tiefe er
halten. Reicht endlich ein Zimmer durch die ganze Tiefe des Gebaudes, so dafs 
es Fenster in zwei einander gegeniiber liegenden Aufsenmauern erhalten kann, 
so ist eine Tiefe bis 15m zulassig. In allen diesen Fallen wird ferner voraus- 
gesetzt, dafs die Summę der Fensterflachen wenigstens dem 8. Teile der Zimmer- 
grundflache gleich sei.

Lange und Breite der Mannschafts-Wohnzimmer sind endlich auch noch 
mit Riicksicht auf die Benutzungsfahigkeit der Wandę fur Aufstellung von 
Schranken und Bettstellen zu bestimmen. In keinem Falle durfen durch diese 
Móbel Fenster versetzt oder unzuganglich gemacht werden. Ein Mannschafts- 
schrank in deutschen Kasernen ist 78,5 c™ breit und 44,5 c™ tief; die eiserne 
Bettstelle hat 1,915™ Lange und ebenfalls die Breite von 0,785 ™. Die óster
reichische Bettstelle ist 25 ™m kiirzer und 5ram breiter. Die Betten sollen wenig
stens 16 cm von der Wand abstehen, durfen paarweise bis auf 16c™ einander ge- 
nahert werden; zwischen den Bettpaaren mufs aber ein Zwischenraum von 
40 bis 48c™ bleiben.

Noch zweckmafsiger ist in englischen Kasernen der Abstand der Betten 
von einander auf ca. 60c™ festgesetzt.

Die Zahl der in einem Zimmer unterzubringenden Mannschaften wird in 
neueren deutschen Kasernen, wenn die Wohnstuben auch ais Schlafraume dienen, 
zumeist auf io bis 12 beschrankt; doch kommen in jeder Kaserne einige grófsere 
Zimmer mit bis etwa 20 Mann Belegstarke vor. Bei Trennung der Wohn- und 
Schlafraume kann man in dieser Beziehung, ohne Ubelstande befurchten zu 
miissen, noch weiter gehen. In Frankreich und England zeigt sich jetzt das 
Bestreben, das Viertel oder die Halfte der Mannschaft einer Kompagnie oder 
den vierten Teil einer Schwadron in einem Gelasse unterzubringen, also etwa 
25 bis 40 Infanteristen oder 25 bis 30 Kavalleristen und Artilleristen.



Die iiltercn Kascrnen wcisen auch hier grofse Verschicdenheiten auf. In den franzósischen 
Kascrnen, welche unter dem zweiten Kaiscrrcichc entstanden, herrschen die sehr grolśen Zimmer, bis 
zu 54 Mann Fassungsvcrmdgen, vor (siehe unter cl, 5).

Den Feldwebeln, Oberfeuerwerkern und in gleichem Rangę stehenden z.8°-
hóheren Unteroffizieren, sowie den Rofsarzten und Unterarzten gebiihrt im Deut- fur 

schen Reiche eine Stube von 22 qm, eine Schlafkammer von 15 qm und eine Kuchę F<--idwebei 
etc. von 6 bis 8q,n. In der osterreichisch-ungarischen Armce dagegen haben diese 

Klassen, so weit sie nicht etwa zu den Yerheirateten gehoren, nur Anspruch 
auf eine Stube von 18 bis 20qm Grundflache.

Fahnriche, Vizefeldwebel etc., desgleichen Biichsenmacher und Sattler der 
deutschen Armee bekommen Einzelstuben von 15 bis 18qm oder werden zu 

81.
Zimmer 

fur
je zweien in Stuben von 22qm untergebracht; den genannten Handwerkern sind ^hnriche
** • •• ctc.iiberdies Werkstatten anzuweisen (siehe Art. 101). In Osterreich-Ungarn halt
eine fiir 2 Unteroffiziere bestimmte Stube nur 14 bis 18qm, eine solche fiir einen 
einzelnen Unteroffizier aber wenigstens 10 qm.

Fiir die alteren Unteroffiziere werden in Deutschland jeder Kompagnie 
eine oder zwei Stuben, mit 6 bis 8qm auf den Kopf, zugeteilt, in Osterreich- 
Ungarn 6,2qm fiir den Kopf.

Yerheiratete Unteroffiziere der deutschen Armee erhalten Stube und Kam-

82.
Zimmer 

fur sonstige 
Unter

offiziere.
83.

mer von 22, bezw. 8qm; dabei ist ihnen eine Kocheinrichtung zu verschaffen. In ,..Woh?ungc" 
.. fur verheiratetc
Osterreich-Ungarn hat der Yerheiratete Anspruch auf eine Stube von 18 bis Unter-

24qm und eine Kuchę von 12 bis 17 qm.
Dergleichen Wohnungen fiir Yerheiratete sind in Deutschland nicht mehr 

ais zwei fiir jede Kompagnie, in Osterreich-Ungarn eine fur jede Kompagnie 
und einige beim Stabe (beim Infanterie-Regimentsstabe z. B. 4) herzustellen.

In Deutschland soli, in der Regel, von jeder kasernierten Unterabteilung 
(Kompagnie, Schwadron, Batterie) 1 Subalternoffizier in der Kaserne wohnen- 
in Osterreich-Ungarn ist dies wenigstens bei der Kavallerie und Artillerie einzu- 
halten, wahrend bei den Fufstruppen und dem Train die Beschrankung auf einen 
Offizier fiir 2 Unterabteilungen unter Umstanden zulassig ist. Fiir Truppen- 
korper vom Bataillon aufwarts soli in beiden Staaten, womoglich, eine Haupt- 
manns- (Rittmeisters-) Wohnung in der Kaserne vorhanden sein.

Ein Leutnant erhalt in deutschen Kasernen eine Stube von 25qra, eine 
Kammer von 8qm und eine eben so grofse Gesindestube, der berittene Offizier 
aufśerdem eine Reitzeugkammer von 6qm; der Hauptmann hat eine zweite 
Wohnstube von oben angegebener Grofse. In Osterreich-Ungarn gewahrt man 
dem Subalternoffizier ein Zimmer von 25 bis 31 qtn, ein desgleichen von 18 bis 
24qm und eine Kuchę von 12 bis 17qm; der Hauptmann dagegen hat zwei 
Zimmer erstgenannter Grofse, eines zweiter Grofse, eine Kammer von 13 bis 17qm 
und eine Kuchę von 18 bis 24qm.

offiziere.

84. 
Wohnungen 

fiir 
Offiziere.

Diese geraumigen osterreichischen Offizierswohnungen, fiir Unverheiratete 
— sollte man meinen — uberfliissig grofs, ais Familienwohnung betrachtet aber 
nicht grofs genug, mussen die Gesamtkosten eines Kasernenbaues offenbar un- 
giinstig beeinflussen, sind aber in Osterreich von alters her iiblich und scheinen 
ais unentbehrlich angesehen zu werden. Sie bilden einen starken Gegensatz zu 
dem Wohnung-sgebiihrnis englischer Offiziere. Der englische Leutnant und 
Hauptmann hat, abg'esehen von der Dienerstube, nur Anspruch auf ein einziges 
Zimmer von 26,75 q,n Grofse; der Stabsoffizier im Regiment mufs sich mit 2 solchen 
Zimmern begniigen, und erst dem Regimentskommandeur wird eine vollstandige



90

Wohnung von 4 grófseren Zimmern (zu je 33,4 <Jm), 2 Kammern, 2 Dienerstuben, 
Kuchę, Speisekammer, Keller etc. gewahrt.

85- Ein deutscher Kaserneninspektor erhalt 2 Zimmer von der Grófse der
"nir den " Oflizierszimmer, 2 Kammern von je 12 und eine kleine Kuchę. Fur seine 
Kasemen- dienstlichen Funktionen sind ihm Unterbringungsgelasse fiir Haus- und AVirt- 
,,’s^‘or schaftsgerate zu iiberweisen.

Eine Kasernenwarterwohnung besteht in Deutschland aus Stube und 
Kammer von 15, bezw. 8‘,ni. Von derselben Grófse ist die Wohnung des etwa vor- 
handenen Marketenders. Der Gebiiudeaufseher der ósterreichischen Kaserne 
erhalt, wenn er verheiratet ist, eine Unteroffizierswohnung, anderenfalls ein 
Unteroffizierszimmer (10 bis

Wird die Offiziers-Speiseanstalt einer deutschen Kaserne von einem nur 
zu diesem Zwecke angenommenen Okonomen betrieben, so erhalt dieser eine 
Wohnstube von 22^"' und eine Gesindestube gleicher Grófse.

2) Kuchen und Speiseanstalten.

86- Von der urspriinglichen Einrichtung, dafs jede Stubenkameradschaft ihre
Nahrungsmittel selbst zubereitete, ist man zwar allgemein schon seit langerer 
Zeit abgegangen, indem man grófsere Kuchen fiir eine oder mehrere Unter- 
abteilungen herstellte; den naheliegenden Schritt aber, den gemeinsamen Kuchen 
auch gemeinsame Speiseriiume beizufiigen, hat man, aus iibel angebrachter 
Sparsamkeit, noch keineswegs allgemein gethan.

Wo Speisesale nicht vorhanden sind, holt in der Regel jeder einzelne 
Mann seine Speiseportion selbst in der Kuchę, um sie nach seinem Zimmer zu 
tragen und dort zu verzehren. Wahrend dieses manchmal sehr weiten Trans- 
portes werden die Speisen kalt, und bei dem hastigen Verkehr sovieler Menschen 
sind Zusammenstdfse nicht seiten; der Anblick massenhaft verschiitteter Speisen 
auf Treppen und Gangen ist etwas Alltagliches. Von irgend einer Beąucmlich- 
keit oder Behaglichkeit beim Essen selbst kann endlich auch keine Rede sein, 
weil es in den Stuben der meisten alteren Kasernen hierzu an Raum, wenigstens 
an Tischplatzen, gebricht. Die Riicksicht auf die gute Ernahrung des Soldaten 
sowohl, wie nicht minder diejenige auf die Salubritat der Kaserne fordem also 
die Herstellung von Speisesalen.

Fiir die Kasernen des Deutschen Reiches sind Speisesale vorgeschrieben. 
In Osterreich-Ungarn wird den Erbauern von nicht-ararischen Kasernen zwar 
empfohlen, Tum- und Fechtsale, Musikprobczimmer und Marketendereien so 
anzuleg-en, dafs diese Raume zugleich ais Speisezimmer der Mannschaft dienen 
konnen; bindende Vorschriften bestehen jedoch in dieser Beziehung nicht.

In Frankreich hat man in den zahlreichen, seit 1872 nach den Types du 
gćnie erbauten Kasernen keine Speisesale hergestellt; erst die Vorschriften vom 
Jahre 1889 teilen jeder administrativen Einheit einen Speisesaal zu, und zwar 
soli derselbe in einem besonderen Gebaude, in der Nahe der Kuchę, liegen. 
Zulassig ist es auch — aber nur aus Ersparnisgriinden — den Speisesaal im 
Erdgeschofś der betreffenden Wohnkaserne unterzubringen. Im letzteren Falle 
mufs er seine besonderen Eingiinge von aufsen haben, und die innere Einrich
tung mufs die Benutzung ais Unterrichtszirnmer gestatten.

In England hat man den Versuch gemacht, ein grófseres Speisezimmer 
und die Kuchę unmittelbar zu vereinigen, sog. Dining-kitcheiis herzustellen.
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Andere Bestrebungen gingen wieder dahin, der Mannschaft jeder Kompagnie 
einen saalartigen Raum ais »Tageszimmer« zum gemeinschaftlichen Aufenthalt 
in dienstfreien Stunden zu gewahren; gewissermafsen also ein gemeinschaftliches 
Wohnzimmer zu schaffen, in welchem dann auch die Mahlzeiten einzunehmen 
waren, wahrend die gewohnlichen Mannschaftsstuben wesentlich nur noch ais 
»Schlafraume« zu dienen hatten. Von beiden Einrichtungen ist man wieder ab- 
gekommen, und neuere ais mustergiiltig betrachtete Kasernen haben besondere 
Kuchengebaude mit anstofsendem Tageszimmer, das immer mehreren Kompag
nien gemeinsam ist. Ein Regiment von 10 Kompagnien oder 1000 Mann er- 
halt 2 bis 4 solcher Gebaude.

Im Deutschen Reiche werden in der Regel fiir wenigstens 2 Kompagnien 
des Friedensstandes gemeinschaftliche Kuchen und Speiseanstalten hergestellt; 
grofsere Anlagen (Bataillons- etc. Kuchen etc.) sind jedoch zulassig.

Die Kuchę fiir 2 Kompagnien erfordert 36 bis 40 <Jtn; in derselben kommt 
gewohnlich ein Herd mit grofsen Kesseln zur Aufstellung; aufśerdem soli sie 
eine offene Feuerstelle oder einen kleinen eisernen Kochofen enthalten. In 
Batailions- etc. Kuchen, die 60 bis. 80‘i1" Grundflache erhalten, wird immer fiir 
je 2 Kompagnien ein solcher Herd aufgestellt. Regel ist, dafs auch fur die 
vereinigten Unteroffiziere des Bataillons eine besondere Kiiche eingerichtet wird; 
wo eine solche aber nicht zu beschaffen ist, mufs die Bataillonskiiche wenigstens 
eine nur fiir die Unteroffiziere zu benutzende Kocheinrichtung haben.

Fiir Kasernenkuchen kommen naturgemafs nur Massen-Kocheinrichtungen 
in Frage, welche bereits in Teil III, Band 5 (Abt. IV, Abschn. 5, A, Kap. 1, 
unter b) dieses »Handbuches« unter der Uberschrift »Kesselherde« beschrieben 
worden sind. Fur je 100 zu bekostigende Mann soli der Gemiisekessel 120 
der Fleischkessel 60 \ der Kessel zur Fruhstucksbereitung 50 bis 1001 und der 
Wasserkessel 401 fassen.

Von den urspriinglich sehr einfachen Kesselfeuerungen ist man allmahlich 
zu verbesserten Einrichtungen iibergegangen. Gegenwartig sind der Marcks'sćhe 
Kesselherd und der Seiiking'sche viel verbreitet.

Dampfkuchen sind in Kasernen bisher nur vereinzelt zur Ausfiihrung ge- 
kommen. Man erachtete sie friiher fiir gefahrlich, glaubte auch einer sach- 
verstandigen Bedienung durch die Truppe selbst nicht unter allen Umstanden 
sicher zu sein. Letzteres Bedenken diirfte, wenigstens fiir deutsche Heeres- 
korper, hinfallig geworden sein.

Die in den Jahren 1870—71 erbaute Schiitzenregiments-Kaserne zu Dresden besitzt 3 Bataillons- 
Dampfkiichcn (v°n Petzholdt in Dóhlen bei Dresden), welche mit Heizdampf arbeiten98). Jede 
Kiiche enthalt 4 Kessel von je 1401 und 4 Kessel von je 941 Fassungsyermógen. Die 3 Kiichen- 
Einrichtungen, sanit allen Rohrleitungen, kosteten zusammen 13014 Mark; hierzu kommen noch gegen 
900 Mark fiir 3 grofse Wrascnlange nebst Ableitungsrohren. Die Dampfkesselanlage der Kaserne — 
4 Kessel, von welchen jedoch nur immer 2 in Benulzung sind und 2 die Reserve bilden — kostete 
8274 Mark. Dieselbe versorgt indes nicht die Kiiche allein, sondern auch eine zweipferdige Dampf- 
maschinc, die den gesamten Wasserbedarf der Kaserne aus einem Tiefbrunnen pumpt und nach ver- 
schiedcnen Behaltern fórdert. Diese Maschine nebst allen Triebswerkteilen yerursachte gegen 1800 Mark 
Kosten").

Grofseren Anklang ais die Dampfheizung der Kochapparate scheint die 
Dampfwasserheizung derselben zu finden, namentlich in der von Becker an- 
gegebenen und ihm patentierten Form. Auch dieser Kocheinrichtung ist im

1Mł) Siehe Teil III, Band 5, Teil III (Abt. IV, Abschn. 5, A, Kap. 1, unter 2, a) dieses »Handbuches«.
Ober Dampfkiichen fiir Kasernenanlagen siehe auch: NerŁe, A. v. Die Militar-Dampfkiichc und Bade-Anstalt. 

Berlin 1880.

87.
Kuchen.
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genannten Bandę (in Kap. i, unter 3, p) Erwahnung geschehen, und es mag 
hier untenloy) nochmals die Schrift genannt werden, aus der Einzelheiten 
dariiber zu entnehmen sind.

In Ósterreich-Ungarn gelten gegenwiirtig die Grojefsche und der um- 
gestaltete PilhaTsche Kesselherd ais die fur Kasernen geeignetsten.

Ein solchcr Hcrd fur JOO bis 200 Mann beansprucht eine Kiiche von 20 bis 25 ll,n (dereń eine 
Abmessung wenigstens 2,90 ,n bctragen mufś).

Es ist zulassig, die Herde mehrerer Unterabteilungen, bis zur Starko eines 
Bataillons, einer Kavallerie- oder Batteriedivision (3 Eskadronen oder 3 Batte- 
rien) in einem Kiichenraume zu vereinigen. Kuchen mit 2 Herden, fiir je 200 
bis 300 Mann, bediirfen 40 bis 45 qm; fiir jeden weiteren Herd ist die Grund
flache um 15 bis 20 qm zu vergrófsern. Fig. 5710’) stellt 4 Halbbataillons- 
Kiichen und mehrere Speise- 
zimmer einer ósterreichischen Fig. 57.
Regimentskaserne darJ02).

Nach deutschen Vorschrif- 
ten sind in der Nahe jeder 
Kiiche zu gewahren: eine 
Speisekammer von 12 bis 15 qm 
und eine Fleischkammer von 
12 qm Grundflache. Ferner ist 
auf je zwei Kompagnien ein 
Lebensmittelkeller von wenig
stens 40 qm zu rechnen, sowie ein 
kleiner abgesonderter Keller- 
raum fiir die Unteroffiziers- 
Speiseanstalt des Regimen- 
tes etc.

Der Offiziers - Speisean- 
stalt, fiir 1 bis 3 Bataillone, 
wird eine Kiiche von 20 bis 
30 qłn und eine Speisekammer 
von etwa 16 qm zugeteilt.

Die Kuchen der neuesten 
franzósischen Kasernen werden
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in besonderen Gebauden untergebracht, die, der besseren Liiftung wegen, Dach- 
reiter erhalten. Die an die Umfassungsmauern angebauten Kuchenófen werden 
durch Schlitze oder Ladethiiren in diesen Mauern, von einem besonderen Heiz- 
gange aus, beschickt. Die Kiichengebaude sollen, wo mógł ich, von der all- 
gemeinen Einfriedigung des Kasernements durch einen Kohlenhof getrennt sein.

Wenn in deutschen Kasernen zwei Kompagnien eine gemeinschaftliche 
Kiiche haben, erhalten sie auch einen gemeinschaftlichen Speisesaal, dessen 
Grófee sich ergiebt, wenn auf jeden Mann 0,75qm Grundflache gerechnet wird, 
wobei jedoch angenommen wird, dafs nur die Halfte der Gesamtzahl gleich- 
zeitig speist. Wenn in Ósterreich-Ungarn Speisesale vorhanden sind, so wird

,0°) Hhnnbberg, R. Das Bcckrrsche Yerfahren zum Kochcn von Speisen im Dainpf- und Wasserbad, so wie die 
dazu erforderlichcn Apparatc. Berlin 1883.

101) Nach: Gruber, F. Beispicle fiir die Anlage von Infanteric-Kasernen. Wien 1880. BI. 5.
'«) Siehe auch den Vortrag Schusier’* iiber die Entwickelung der Massen-Kochvorrichtungen in: Zeitschr. d. 

Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannoyer 1884, S. 217*
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in denselben fur jeden Kopf der gleichzeitig speisenden Mannschaft 0,75 bis 
0,85 ausgeworfen.

Eine deutsche Bataillonsmarketenderei besteht aus einem Verkaufsgelafs, 
20 bis 25(J,U grofś, mit den nótigen Vorratsraumen oder Kellern, und der Marke- 
tenderwohnung: Stube, Kammer, Kuchę.

Die zur Marketenderei gehorigen »Mannschafts-Schanklokale« der óster- 
reichischen Kasernen, welche, unter Umstanden, auch ais Speisesale mit benutzt 
werden, erhalten eine Grófse von nur 0,07 bis 0,15*1™ fur den Kopf des Mann- 
schaftsstandes, konnen also etwa io bis 20 Prozent dieses letzteren gleichzeitig 
sitzend beherbergen. 18 bis 24 qm ist ihre geringste zulassige Grófse.

Ein Speisezimmer fiir die vereinigten Unteroffiziere eines Bataillons hat in 
Deutschland 1 1/3 bis 1l/2 qm fiir den Kopf der etatmafsigen Anzahl zu gewahren. 
In Osterreich-Ungarn soli ein »Unteroffiziers-Gastlokal« so bemessen werden, 
dafs wenigstens 25 Prozent der in der Kaserne wohnenden Unteroffiziere gleich
zeitig zu Tische sitzen konnen; man rechnet daher im allgemeinen 0,35 qm fiir

Fig. 58-

Marketenderei-J und Kiichengebaude einer ósterreichischen 
Kavallerieregiments-Kaserne10 ’).

Arch.: v. Gruber.

jeden bestandsmafsigen 
Unteroffizier, mindestens 
jedoch 18 qm. Fig. 58 108) 
zeigt Unteroffiziers-Gast- 
lokal und Mannschafts- 
Speisezimmer etc., zum 
Entwurfe einer óster
reichischen Kavalleriere- 
giments-Kaserne gehórig.

Ein Offiziers - Speise- 
saal soli in deutschen Ka
sernen l1/., bis l2/s qm Fla
chę fiir einen Kopf ge
wahren. Da hierbei nicht 
nur die aktiven Offiziere, 
Arzte und hóheren Militar- 

89.
Offiziers- 

Spcisesale.

beamten, sondern auch die Reserveoffiziere und diejenigen Regiments- 
angehórigen, welche sich in gesellschaftlicher Hinsicht zum Offizierskorps 
hal ten miissen, mitzuzahlen sind, so wiirde der Offiziers-Speisesaal eines In- 
fanterieregiments etwa 140qm, der eines Kavallerieregiments gegen 80qm 
erfordern; ais Offiziers-Speisezimmer eines einzelnen Bataillons wiirde schon ein 
Zimmer von 50q,n geniigcn. Wo die Verhaltnisse giinstig sind, gewahrt man 
indessen gern etwas geraumigere Speisesale, die bei aufsergewóhnlichen Fest- 
lichkeiten eine grófsere Zahl Teilnehmer fassen konnen. So haben z. B. die 
neueren sachsischen Infanterieregiments-Kasernen zu Dresden Speisesale von 
170qrn, eine neuere Kavallerieregiments - Kaserne zu Berlin einen solchen 
von ca. 139qm, die Pionierbataillons-Kaserne zu Dresden einen Speisesaal von 
79qra etc.

In Osterreich-Ungarn sind die »Offiziers-Schulzimmer« gleichzeitig ais Speise
sale zu benutzen, und es sollen, mit Riicksicht auf letztere Bestimmung, auf den 
Kopf des vollstandigen Offizierskorps 1,6 bis 2qm entfallen. Sind Offiziers- 
Schulzimmer nicht vorhanden, so wird ein »Offiziers-Gastlokal« in der Markę-

‘o’) Nach: Gruber, F. Beispielc fiir dic Anlage von Kavallerie-Kasernen. Wien 1880. BI.
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go.
Olfiziers- 

kasino.

91.
Waschraume.

Fig. 59.

Offiziers-Speiseanstalt des 2. Eisenbahnregiments 
zu Berlin.
' wo w- Gr-

tenderei eingerichtet, dessen Grófse, wie vorstehend angegeben, normiert wird, 
niemals aber unter herabgehen darf.

Hier wie dort ist es zulassig, neben dem eigentlichen Speiseraum, dem 
Offizierskorps einige kleinere Zimmer (Bibliothek- und Lesezimmer, Billard- 
und Spielzimmer, Konversationszimmer etc.) zuzuteilen und solchergestalt ein 
sog. Offizierskasino zu bilden. Zur Vervollstandigung eines solchen gelióren 
dann noch Kleiderablagen, Anrichteraum, Dienerzimmer, Kammer fiir Tisch- 
gerate etc. Von solchen Offizierskasinos war bereits in Teil IV, Halbbd. 4 
dieses »Handbuches« (2. Aufl.: Heft 1) die Rede, und daselbst sind auch Beispieie 
von dergleichen Kasinos zu finden. Ais Beispiel aus neuerer Zeit ist die Offi- 
ziers-Speiseanstalt des 2. Eisenbahnregiments (Fig. 59) bemerkenswert.

Zuweilen haben mehrere Offi
zierskorps ein gemeinschaftliches 
Kasino, dem dann, wo móglich, 
iiber den taglichen Bedarf hinaus, 
einige grófsere Festraume zugeteilt 
werden.

An der eben angezogenen 
Stelle dieses »Handbuches« ist das 
Kasino zu Stettin ein Beispiel einer 
solchen grófseren Anlage.

In welches Geschofs eines 
geeignet befundenen Kasernenge- 
baudes man das Kasino verlegt, 
hangt von den órtlichen Verhalt- 
nissen ab. Im Erdgeschofs ist sein 
Platz, wenn man die Raumlich- 
keiten in unmittelbare Verbindung mit einem Garten bringen kann; in das 
oberste Geschofs dagegen wird das Kasino nicht selten verlegt, um dem Saale 
eine die gewóhnliche Zimmerhóhe ubersteigende Hóhenabmessung geben zu 
kónnen, ohne die Geschofseinteilung des Gebaudes zu stóren.

3) Wasch- und Baderaume; Krankenreviere; Putzraume.

Weder die Reinigung des Kórpers, noch die der Kleidung und der Waffen 
soli in den Wohnstuben vorgenommen werden. Man hat daher in den Kasernen 
Waschraume und Badeanstalten zu beschaffen. Die deutschen amtlichen Vor- 
schriften iiber Kaserneneinrichtungen erwahnen zwar der ersteren noch nicht; 
die Praxis ist jedoch — wie in manchen anderen Stiicken — auch in dieser Be- 
ziehung iiber das in den Reglements Geforderte bereits hinausgegangen und hat 
gesonderte Waschraume vielfach ausgefiihrt.

In den neueren sachsischen Kasernen bemifst man ihre Grófse so, dafs auf jeden hier in Be- 
tracht kommenden Mann 0,75 bis 1,00 cl>" entfallen. Waschtischeinrichtungen, wie sie in Teil III, 
Band 5 (Abt. IV, Abschn. I, A, Kap. 5) dieses »Handbuches« beschrieben worden sind und die hier 
ganz am Platze waren, hat man der Kosten wegcn bis jetzt nicht einfiihren kónnen. Dic Waschraume 
enthalten nur gewóhnliche Zapfhahne der Hauswasserlcitung und Ausgufebecken, sowie Waschbecken. 
Der asphaltierte, mit Gefalle verlegte Fufeboden ist mit Entwasserungsvorrichtungcn versehen. _
Jede Kompagnie erhalt ihren besonderen Waschsaal oder auch zwei kleinere Waschraume.

Wenn in Ósterreich-Ungarn besondere Waschraume angelegt werden, so 
berechnet man ihre Grundflachen mit 0,3 ‘*,n fiir den Kopf. Es ist hier jedoch 
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auch zulassig — wenn die Kaserne geschlossene Giinge von wenigstens 3,16m 
Breite hat — die Waschtische auf diesen Giingen aufzustellen.

Die englischen Kasernen, welche nach dem Krimkriege ausgefuhrt worden 
sind, besitzen Waschraume, die neuesten franzósischen, seit 1872 erbauten eben- 
falls; doch konnte charakteristischerweise diese entschiedene Verbesserung 
der Kaserneneinrichtungen nicht ohne »lebhaften Widerstand« einzelner Ober- 
kommandos eingefiihrt werden101). Zumeist wird auf je 10 Mann ein Wasch- 
becken gewahrt.

Um den zahlreichen Bewohnern einer Kaserne die Wohlthat eines Bades t)2-
t' r Badc-oft gewahren zu kónnen, wiirde eine aufserordenthch umfangreiche und kost- einrichtungen. 

spielige Anlage erforderlich, wenn man denselben nur Wannenbader erteilen 
wollte. Man hat daher zu dem Auskunftsmittel gegriffen, die Mannschaftsbader 
ais Brause- oder Regen- (Douche ) Bader einzurichten.

In deutschen Kasernen wird zu einer solchen Badeanstalt fiir ein In- 
fanteriebataillon, ein Kavallerieregiment oder eine Artillerieabteilung ein 
heizbarer Raum von 40 bis 6O‘im verlangt, von welchem etwa 8/B auf Ankleide- 
raume, 2/5 auf den eigentlichen Baderaum entfallen. Kasernieren mehrere 
Bataillone zusammen, so ist es beziiglich der Anlage- und Betriebskosten vor- 
teilhafter, eine grofse gemeinsame Badeanstalt, anstatt gesonderter Bataillons- 
bader anzulegen.

Indem wir auf das in Teil III, Band 5 (Abt. IV, Abschn. 1, A, Kap. 6, 
unter e) und in Teil IV, Halbband 5, Heft 3 (Abt. V, Abschn. 4) dieses »Hand- 
buches« iiber Brausebader Gesagte verweisen, geben wir noch in Fig. 60105) ein 
Militarbad dieser Art, welches in der Kaserne des Kaiser-Franz-Garde-Grenadier-
Regiments zu Berlin von Grove nach eigenem System ausgefuhrt worden ist.

Fig. 60.

Groves Brausebad 
fiir Kasernen105). 

*/ioo w. Gr.

Dasselbe nimmt einen im Sockelgeschofs gelegenen Saal von 170 ein und 
besteht in der Hauptsache aus zwei dicht nebeneinander gelegenen Reihen von 
je 9 Badezellen, von 1 m Breite und 0,75 m Tiefe. Durch eine Langwand und 
durch Querwiinde (1,75 m hoch) werden diese Zellen gebildet und auf drei Seiten 
geschlossen, wahrend die vierte Seite offen bleibt. Das Hauptwasserrohr liegt 
iiber der Langswand; in dasselbe sind die Brauserohre — fiir jede Zelle eines — 
nicht lotrecht, sondern schrag nach unten gerichtet, eingeschraubt. Diese An
ordnung bczweckt, den Wasserstrahl nicht auf den Kopf eines in der Mitte der 
Zelle stehenden Mannes, sondern nach der Brust oder dem Nacken zu riebten; 
aufcerdem gestattet dieselbe noch die raumsparende Gruppierung der Badezellen. 
Auf jede Badezelle kommen 3 Pliitze zum Aus- und Ankleiden (54 im Ganzen), 
und es hat sich herausgestellt, dalś bei diesem Verhaltnissc eine ununterbrochene 
Benutzung des Bades móglich ist. Das Wasser kommt aus einem im Erdgeschofe 
aufgestellten Behaltcr von 6000 1 Inhalt, nachdem es vorher, mittels Zirkulation 
durch einen grofsen Badeofen, auf 35 Grad C. erwarmt worden ist. Da hierbei 
fiir etwa 2 Mark BrennstofT vcrbraucht wird, jene 60001 aber fiir nahezu 
400 Bader ausreichen, so stellcn sich die anteiligen Kosten jedes Einzelbades auf 
wenig mehr ais 1/a Pfennig. Die Kosten der ganzen Anlage haben nur gegen 
4000 Mark betragen (einschl. eines Wanncnbades mit Brause fiir Ofliziere). Bc- 
rcchnet man fiir Instandhaltung und Abnutzung 10 Prozent dieser Summę, so er- 
hóhen sich die Kosten eines Einzelbades um hóchstens 0,8 Plennie, stellen sich 
also insgesamt auf etwa 1,3 Pfennig. (Beim ganzen Regiment diirften im Jahre 
etwa 50000 Biider vcrabreicht werden.)

Die Badeeinrichtungen in den neueren sachsischen Kasernen unterscheiden 
sich von der im vorstehenden kurz beschriebenen hauptsachlich dadurch, dafs 
sie Ober- und Unterbrause haben und dafs dabei nicht einzelne Brausekópfe

iołj Vcrgl.: Memotres cl compie rend des travaux de la socieie des ingenieurs civils. yloul 1883, S. 149.
10B) Nach: Gesundh.-Ing. 1880, S. 219.
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Fig. 62.

Brausebad von Knoblauch. 
‘/ss w- Gr.

angeordnet sind, sondern ein oberes 
und ein unteres, wagrecht liegendes, 
35 nuu weites, kupfernes Brauserohr, 
das der ganzen Lange nach in seiner 
unteren, bezw. oberen Halfte fein 
durchlóchert ist. Fig. 61 stellt die 
Badeanstalt eines Infanterieregiments 
in Zwickau dar.

Fin schmiedeeiserner Heizkessel von 
2,6 cbm Fassungsvermógen dient zur Erwiirmung 
des Wassers und fbrdert dasselbe in einen Be- 
halter von 9251 Inhalt, der im Dachgeschofs 
(28 m iiber dcm Fufsboden des Baderaumes) auf- 
gestellt ist. Aufccrdem wird das Bad noch 
durch einen der 5 Kaltwasserbehiilter (7,8 bis 
11,7 cbni Inhalt), die ebendaselbst stehen, ge- 
speist.

Die Mischung des heifsen und kalten 
Wassers erfolgt erst kurz vor dem Eintritt in 
die Brauserohre (siehe die Badehahngarnitur 
im Querschnitt) und wird vom Bademeister, 
den jeweiligen Umstanden entsprechend, be- 
wirkt. Da, wie der Grundrifs zeigt, zwei Bade- 
stande von je 12 m Lange angeordnet sind, so 
konnen gleichzeitig wenigstens 24 Mann baden.

Die Kosten dieser Badeeinrichtung, 
einschl. derjenigen der zwei Offiziersbade- 
zellen haben 3620 Mark betragen. Zum Ge- 
brauch fiir Unteroffiziere sind nachtraglich 
noch 3 Badewannen mit Brausen aufgestellt 
worden, was fiir jede Wannę noch einen 
Aufwand von etwa 250 Mark verursacht hat.

Will man fiir Offiziere und Unteroffiziere ebenfalls Brausebader einrichten, 
so diirfte sich das Zellenbad, welches von Knoblauch (infolge eines beziiglichen

Fig. 63.

Gruppe von Brausebadzellen.
*/.oo w. Gr.

Preisausschreibens des deutschen 
Brauerbundes106) angegeben wor
den ist, hierzu vorzugsweise eig- 
nen. Fig. 63 lafst die Einrich- 
tungen erkennen; es sei nur noch 
hervorgehoben, dafs im Baderaum 
weder Holz, noch ein anderer 
pordser Stoff Verwendung ge- 
funden hat.

Die Sitzrolle a ist von Zinkblech; die 
Zellenwiinde sind in J/iw>r-Bauart herge- 
stellt. Wenn es nótig befunden wird, kann 
zwischen Ankleide- und Badezelle eine 
Thiir oder ein wasserdichter Vorhang an- 
gebracht werden. Fig. 63 zeigt die aufcer- 
ordentlich raumsparende Zusammenstellung 
soleher Badezellen.

In ósterreichischen Kasernen 
soli, ahnlich wie in den deutschen,

,ofl) Arbeiter-Badecinrichtuugcn etc. Zusammcngestellt von B. Knoblauch. Berlin 1889.
Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.) * 7
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Putzraumc.

der eigentliche Baderaum fiir ein Bataillon oder ein Kavallerieregiment 18 bis 
24‘i'n grofs, dabei aber so eingerichtet sein, dafs 24 Mann gleichzeitig baden 
konnen. Ein anstofsendes Aus- und Ankleidezimmer soli 20 bis 30qra hal ten.

Fig. 64107) zeigt einen Entwurf fur das Bade- und Waschkuchengebaude 
einer osterreichischen Infanterieregiments-Kasernenanlage. Da hier drei 
Eataillone auf denselben Baderaum angewiesen sind, so geht die Grofse dieses 
letzteren iiber die oben genannten Mindestsatze etwas hinaus. In kleinen 
Kasernen kann die Einrichtung zu Brausebiidem auch in der Waschkiiche mit 
Platz finden.

In deutschen Kasernen werden — nur fiir Leichtkranke — »Revierkranken-
stuben« eingerichtet. Die Grofse derselben bestimmt sich durch die Annahme,

ais Notbehelf zu betrachten und diirfte

Fig. 64.

Gartchen gehóren, eingerichtet. Es
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Bade- und Waschkuchengebaude 
einer osterreichischen Infanteriekaserne107).

Arch.: v. Gruber.

dafs bis P/2 vom Hundert des etatmafsigen Standes gleichzeitig leicht erkrankt 
sein konnen und dafs auf jeden solchen Kranken 20cbm Luftraum zu gewahren 
sind. Diese Einrichtung ist jedoch nur 
wegfallen, sobald die Grofse der 
Krankenhauser dem erhóhten Frie- 
densstande der Truppen sich wieder 
angepafct haben wird108).

In Osterreich sind Unterkiinfte 
fiir Leichtkranke nicht iiber 2 vom 
Hundert des gesamten Mannschafts- 
belages herzustellen, und zwar mit 
24 cbm Luftraum auf den Kopf, in 
Zimmern fiir 2 bis 11 Kranke.

In Frankreich werden kleine 
Regimentslazarette in besonderen 
Gebauden, zu denen geschlossene

ist zulassig, dem Gebaude 3 bewohnte 
Geschosse zu geben. Im ausgebauten 
Mansardendach wird das Feldlazarettgerat untergebracht. Das Erdgeschofs ent
halt, aufser den Zimmern fiir Verwundete, einen Speisesaal, ein Wartezimmer 
und ein Zimmer fiir die arztliche Untersuchung. Letzteres ist mit Instrumenten, 
Medikamenten und einer Handbibliothek ausgeriistet. Gasheizung wird em- 
pfohlen. Alle Raume des Hauses, mit Ausnahme des Bades, sind parkettiert. 
Die Aborte liegen in ausgebauten Erkern, wie die Nachtaborte der Wohn- 
kasernen (siehe Art. 102); hier enthalten dieselben einen Sitz und ein Loch fiir 
Hockstellung. In einer Ecke des Gartens ist eine Schwefelungskammer, in einer 
anderen eine Pifsanstalt einzubauen. An das Lazarettgebaude soli ein Saalbau 
fiir das Brausebad der gesunden Mannschaft stofsen, der aber vom Lazarett aus 
nicht zuganglich sein darf.

Putzraume, in welchen allein die Reinigung der Waffen vorgenommen 
werden darf, sind in deutschen Kasernen mit 45 qm fiir die Unterabteilung zu 
gewahren. Sie finden ihren Platz zumeist im Sockelgeschofs, bataillonsweise oder 
halbbataillonsweise vereinigt.

In osterreichischen Kasernen wird jeder Abteilung ein Putzplatz auf dem 
Hofe angewiesen. Wenn derselbe nicht iiberdacht ist, so kann, bei ungiinstigem

,0’) Nach: Gruber, F. Beispiele fiir die Anlage von Infanterie-Kaserncn. Wien 1880. BI. 7.
>«*) Siehe: Hrltug, C. E. Gesundheitliche Anspriiche an militarische Bauten. Jena 1897. S. 329,
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Wetter, das Putzen der Waffen nur auf den Flurgangen und Vorplatzen ver- 
richtet werden.

Das Reinigen der Kleider soli iiberall im Freien, auf dem Hofe stattfinden. 
Bei ungiinstiger Witterung mufs man sich auch mit dieser Arbeit zumeist auf die 
Flurgange zuriickziehen, da die wiinschenswerten Schutzdacher noch nicht all- 
gemein eingefuhrt sind.

Zur Rcinigung der Mannschaftswasche wird jedem Bataillon eine Wasch- 
kiiche von 25 bis 50qra Grundflache iiberwiesen. Aufserdem soli noch eine kleinere 
Waschkuche den Verheirateten zur Verfiigung stehen. Die letztere ist auch dann 
zu gewahren, wenn die Mannschafts-Waschkiichen, wegen Vorhandenseins einer 
Garnisons-Centralwaschanstalt, entfallen sollten.

Zu jeder Waschkuche gehort eine Rollkammer (15 bis30qm) und ein Trocken- 
boden oder eine Trockenkammer (siehe Fig. 64, S. 98). Im weiteren sei auf das 95- 

Kapitel »Einrichtungen zum Reinigen der Wasche« in Teil III, Band 5 dieses 
»Handbuches« verwiesen.

Da die Drillichbekleidung von der Mannschaft stets selbst gewaschen wird, 
so ist zur Erleichterung dieser Arbeit die Aufstellung zweier Waschtrdge fur 
1 Bataillon auf dem Kasernenhofe statthaft, vorausgesetzt dafs die anderweite 
Benutzbarkeit des letzteren hierdurch nicht beeintrachtigt wird.

Die Waschkiichen der neueren franzósischen Kasernen haben einen grofsen 
Trog, durch welchen langsam, aber ununterbrochen Warmwasser fliefst. Die 
Standplatze fiir die Waschenden sind an den Langseiten des Troges, welcher fiir 
ein Regiment Infanterie oder Artillerie 15 bis 16 m, fiir ein Regiment Kavallerie 
12 m lang ift. Zum Trocknen wird die Wasche auf verzinkte Eisendrahte auf- 
gehangen, die zwischen eisernen, im Fufsboden befestigten Standem ge- 
spannt sind.

4) Raume fur Unterrichts- und Ubungszwecke.

Offiziers - Unterrichtszimmer sind in deutschen Kasernen nicht vorhanden, 96. 

weil die theoretische Fortbildung der bei der Truppe dienstthuenden Offiziere auf unterrtehts 

andere Weise, ais durch gemeinsamen Unterricht erzielt wird. In Ósterreich- zimmer- 
Ungarn dagegen soli in der Regel jede von mindestens einem Bataillon belegte 
Kaserne ein Offiziers-JSchulzimmer (das nebenbei ais Speisezimmer zu benutzen ist) 
enthalten.

In alteren deutschen Kasernen kann der theoretische Unterricht nur in den 97- 

grófseren Mannschaftsstuben erteilt werden; in den neueren Kasernen dagegen “ Fur 

raumt man, wenn irgend thunlich, jedem Bataillon ein Unterrichtszimmer ein.l-Untero™z,ere 
In Pionierkasernen mufs wenigstens Raum fiir eine zweiklassige Bataillonsschule Mannschaften. 

vorhanden sein; doch ist wiinschenswert, die Unterrichtsraume hier noch reichlicher 
zu bemessen.

In Osterreich-Ungarn bestehe bei jedem Regiment und jedem selbst- 
standigen oder isoliert garnisonierenden Bataillon eine Unteroffiziers-Bildungs- 
schule und eine Schule fiir Einjahrig-Freiwillige. In der Genietruppe tritt ais 
dritte hóhere Schule noch eine Unteroffiziersschule fiir jedes Bataillon hinzu.

Bei Ermittelung der Grófse der Schulzimmer nimmt man an, dafs der dritte 
Teil der etatsmafsigen Unteroffizierszahl in der Unteroffiziers-Bildungsschule Platz 
finden und auf jeden Schiiler 1,6 qm Grundflache kommen miisse. Dabei soli die 
Hóhe der Schulraume womóglich 3,8 bis 4,2 m betragen, mithin auf den Kopf

7*
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6,0 bis 6,7cbm Luftraum entfallen, was nur bei einer gleichzeitigen kraftigen Liif- 
tung ausreichend erscheint. Wiinschenswert ist, dafs die hóchstens 7 1,1 tiofen 
Schulzimmer nur an einer Langseite Fenster erhalten.

Aufser den vorerwahnten Schulzimmern sind zu beschaffen — in Ósterreich- 
Ungarn — bei jedem Infanterieregiment ein Musikprobezimmer von 60 ^ro 
Grundflache; bei jedem Feldartillerie-Regiments- und Festungsartillerie- 
Bataillonsstabe ein Raum fiir den sog. Batteriekasten (zur Darstellung des 
Batteriebaues durch Sandmodelle) und fiir die Bibliothek je ein Zimmer von 28 qin; 
bei jedem Pionierbataillon ein Modellzimmer von ungefahr derselben Grófse.

Turn- und Fechtsale werden in deutschen Kasernen nicht besonders angelegt; 
wohl aber Exerzierhauser und Reithauser10t)), und diese Baulichkeiten haben die 
Stelle der erstgenannten zugleich mit zu vertreten. In Ósterreich-Ungarn dagegen 
sollen Kasernen, die ein Bataillon (eine Kavallerie- oder Batteriedivision oder 
4 Fuhrwesenseskadronen) aufnehmen kónnen, einen besonderen Turn- und Fecht- 
saal haben. Exerzierhauser scheinen hier noch wenig gebrauchlich zu sein; Reit- 
hauser dagegen werden stets beansprucht.

Ein Bataillons- oder Batteriedivisions-Turnsaal erhalt 60 bis 70 qni, ein 
solcher fiir eine Kavalleriedivision 
oder 4 Fuhrwesenseskadronen 90 bis 
100 qm. Weniger ais 55 bis 60 qm Grund
flache soli ein Turn- und Fechtsaal 
in keinem Falle haben. Die Hóhe 
dieser Raume soli, wo móglich, 4,4 
bis 5,0 m betragen. Fig. 65110) stellt 
einen 218 qm haltenden Turn- etc. -Saal 
fiir ein Infanterieregiment dar.

Die franzósischen Kasernen haben 
ebenfalls Fechtsale, Infanteriekaser- 
nen zuweilen dereń mehrere, daneben 
aber auch (eigentiimlicher Weise) 
Tanzsale. So besitzt z. B. eine unter 
d, 5 skizzierte Kavallerieregiments- 
Kaserne einen Fechtsaal von 110qni 
und einen ca. 42 qm grofsen Tanzsaal.

1:500 
W 98763*3310 6 70 15 20*“

--------- 1-------- 1---------- 1--------- 1
Tum-, Fechtsaal- und Kiichcngebaude 

fiir ein ósterreichisches Infanterieregiment110).
Arch.: v. Gruber.

5) Wachlokale, Geschaftszimmer und Handwerkerstuben.
In jeder Kaserne ist eine Wachę erforderlich; die Grófse der Wachstube 

wird bei der geringsten Wachstarke (3 Mann) auf etwa 10qra bemessen; bei einer 
Starkę bis 12 Mann sind 22 bis 25qm erforderlich. In Ósterreich-Ungarn werden 
auf je 3 Mann 10qm verlangt, wenn die Zimmerhóhe 3 m betragt; bei 3,5on‘ Hóhe 
aber nur etwa 8,5 qm.

In der Nahe des Wachlokals soli sich wenigstens eine kleine Arrestzelle 
von 8qni Grundflache befinden; bei grófseren Kasernen ist es ratsam, mehrere 
solcher Zellen vorzusehen. Gemeinsame Arreste miissen einen Luftraum von 
15 bis 16 qm auf den Kopf gewahren.

Fiir ein Offiziers-Inspektionszimmer geniigt eine Grundflache von 18qm.
,<M,| Siehe hicriiber das nachste Kapitel.
,,0| Nach: Gruiiur, a. a. O., BI. 5.
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Geschaftszimmer (Bureaus, Kanzleien) sind erforderlich bei den Fufstruppen 
und beim Train vom Bataillon an, bei der Artillerie von der Abteilung (Batterie- 
division), boi der Kavallerie vom Regiment an aufwarts. Fiir das Deutsche 
Reich gilt in dieser Beziehung die Bestimmung, dafs den Truppenkórpern, 
welche selbstandigc Kassenverwaltungen haben, zwei Geschaftszimmer: ein 
Kommandobureau und ein sog. Zahlmeisterbureau, in der Kaserne zugeteilt 
werden, wahrend Kommandostellen ohne Kassenverwaltung nur ein Bureau 
erhalten. Die Grdfse dieser Raume liegt zumeist zwischen 20 und 40 qm.

In Ósterreich-Ungarn beansprucht jeder Regimentsstab der Infanterie und 
Kavallerie 6 Kanzleien: 4 einfenstrige und 2 zweifenstrige (einschl. 2 Kanzleien 
der Verwaltung.skommission), der Regimentsstab der Artillerie 3 einfenstrige 
und eine zweifenstrige Kanzlei, jeder Batteriedivisionsstab aber 4 oder 5 Kanz
leien (wovon 2 oder 3 Verwaltungskanzleien). Hierbei wird im allgemeinen 
das zweifenstrige Zimmer in einer Grdfse von 25 bis 32qra, das einfenstrige in 
einer solchen von 15 bis 24qm vorausgesetzt.

Fiir jeden bestandsmafsigen Schneider, Schuster und Sattler (Riemer) — in 
Deutschland »Ókonomiehandwerkcr« genannt — wird in deutschen Kasernen Ha"ttbenk ' 
eine Werkstattengrundflache von 8 qm, bei wenigstens 3,5 m Zimmerhóhe, 
angetragen, wobei zugleich das Raumbedurfnis fiir die Hilfsarbeiter beriick- 
sichtigt ist.

In Ósterreich-Ungarn rechnet man an Werkstattenraum 15 bis 20qm fur 
eine Unterabteilung der Fufstruppen, 21 bis 25qm fiir eine Feldbatterie und 25 
bis 30qm fiir eine Feldeskadron.

Da Btigelofen, aus Gesundheitsriicksichten, in den Werkstatten selbst nicht 
zu dulden sind, so ist fiir dieselben — wenn sie nicht etwa auf einem Flurgang 
aufgestellt werden konnen — ein besonderer Raum zu beschaffen.

Dem Bataillons-Biichsenmacher sind eine 30 bis 35 qm grofse Werkstatte mit 
Schmiedefeuer (deshalb im Erdgeschofs oder Sockelgeschofs anzuordnen) und eine 
vollkommen trockene Waffenkammer von 10qni zuzuteilen.

Uber Beschlagschmieden wird unter 10 das Erforderliche gesagt werden.

6) Aborte und Pissoirs, Asche- und Kehrichtgruben.
Die Grofse der Aborte und Pissoirs wird nach dem Grundsatze bemessen, IO2-

fiir je 20 bis 25 Mann einen Abortsitz und einen Pissoirstand zu schaffen. Fiir A^te
ersteren ist 0,9,n Breite, fiir letzteren wenigstens 0,5 m Lange der Rinne in Ansatz Pissoirs. 

zu bringen. Aufserdem sind herzustellen: fiir je 10 bis 20 Unteroffiziere ein ab- 
schliefsbarer Sitz, ferner fiir Verheiratete und fiir Offiziere die ihrer Anzahl ent- 
sprechenden Einrichtungen. — In Frankreich will man mit einem Abortsitze fiir 
je 70 Mann auskommen!

Nach preufsischen Vorschriften werden die Aborte nicht in den Wohn- 
gebauden geduldet, sondern in abgesonderte, leichte Baulichkeiten auf den Hof 
verwiesen. Bei den sachsischen Kasernen dagegen waren sie von jeher in den 
Wohngebauden selbst, und man hat diese Einrichtung, unter Beobachtung um- 
fassender Vorsichtsmafsregeln und Yerbesserungen, auch in den neuesten Kaser
nen beibehalten. Den Unzulanglichkeiten, welche mit jeder von diesen Einrich
tungen verbunden sein konnen, sucht man in franzósischen Kasernen dadurch zu 
begegnen, dafs man fiir die Benutzung am Tage Aborte auf den Hófen, fiir die 
Benutzung bei Nacht aber solche in erkerartigen Anbauten der Wohnhauser 
herstellt.
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Fiir Osterreich-Ungarn werden beziiglich der Unterbringung der Aborte an 
mafsgebender Stelle die folgenden Gesichtspunkte aufgestellt. Fiir Kasernen, 
welche nur aus ebenerdigen Gebauden bestehen, sind die Aborte in besondere 
Gebaude zu verlegen. Bei mehrgeschossigen Gebauden, dereń Bewohnerschaft 
Dienst in Stallungen zu verrichten hat, und bei solchen fiir Fufstruppen, die 
hóchstens drei bewohnte Geschosse haben und dereń Zimmer in der Niilie der
Treppen liegen, werden ebenfalls gesonderte Abortgebaude empfohlen, oder
die Aborte sind wenigstens nur in den 
Erdgeschossen der Wohngebaude zu 
errichten. Korridorkasernen mit 
mehr ais zwei bewohnten Geschossen 
und wenigen Treppen, in welchen also 
die Bewohner ungewóhnlich lange 
Wege nach den abgesonderten Abor- 
ten zu machen hatten, erhalten in 
allen Geschossen Aborte.

Beziiglich der Aborteinrichtun- 
gen111) ist hervorzuheben, dafs alle 
diejenigen, welche ein eingehendes 
Sachverstandnis oder auch nur eine 
besonders schonende Behandlung ver- 
langen, bei Mannschaftsaborten un- 
bedingt auszuschliefsen und hóchstens 
bei den wenigen fiir die Offiziere und 
die Familien bestimmten Aborten zu- 
lassig sind.

Hinsichtlich des Systems der 
Anlage lassen sich allgemein giltige 
Vorschriften nicht geben. Hat der 
Garnisonsort eine rationelle Stadtent- 
wasserung, so wird in der Regel der 
Anschlufs an diese geboten sein. In 
allen Fallen ist die alsbaldige Entfer- 
nung der Abfallstoffe aus dem Be- 
reiche der Kaserne zu erstreben. Sollte 
diese unmóglich sein, so mufs wenig
stens die Trennung der festen von 
den fliissigen Stoffen und die Desinfi- 
zierung so bald ais moglich bewirkt 
werden. Pissoirs, welche in Wohn- 
gebauden liegen, sollten mit bestan- 
diger Wasserspiilung versehen sein.

Abortgebaude fiir ein Bataillon in preufsischen 
Kasernen.

In den alteren Kasernen hatte zumeist das Tonnensystem 112) in seiner 
einfachsten Gestalt Anwendung gefunden; zuweilen hat man auch die Trennung 
der fliissigen von den festen Fakalien durch Siebmauern in den Gruben 118) be
wirkt und die desinfizierte Fliissigkeit recht oft ausgepumpt oder ununter-

Hl) Siehe hicriiber Teil III, Band 5 (Abt. IV, Abschn. 5, D; Aborte und Pissoirs) dieses »Handbuches« 
’*•) Siehe Teil III, Band 5 (Abt. V, Abschn. 5, E, Kap. 26: Fakaltonnen) dieses »Handbuches«.
’*•) Siehe ebendas., Kap. 25, b: Trennung der festen von den fliissigen Stoffen.
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brochen abgeleitet. Von den neueren Reinigungsmethoden werden diejenigen der 
Wasserspulung und das Lierni4r'sche Verfahrcn in Kasernen wohl nur dann 
Eingang finden, wenn dies im Anschlufs an eine schon bestehende Stadt- 
entwasserung geschehen kann.

Die normale Einrichtung der Abortgebaude preufsischer Kasernen bestand 
in neucrer Zeit in verbesserten Tonnenaborten, mit Liiftung des Abortraumes 
sowohl, ais auch der Tonnen. Fig. 66 u. 67 stellen ein solches mit Liiftungs- 
schornstein versehenes Abortgebaude im Grundrifs und Durchschnitt dar.

In neuester Zeit wendet man sich in Preufsen auch dem 3z/z/<?r/z’schen
Abortsystem zu, das seit 1873 in den sachsischen Kasernen eingefiihrt ist und 
sich gut bewahrt hat1U). Fiir die Mannschaftsaborte wendet man Aborte mit 
Sammelrohr an, welche in der urspriinglich von Jennings angegebenen Kon- 
struktion in Teil III, Band 5 (Abt. IV, Abschn. 5, D, Kap. 16) dieses »Hand- 
buches« beschrieben worden sind. Den Offiziersaborten giebt man Porzellan- 
becken mit Rundspiilung.

Fig. 68 stellt einen Tagesabort der franzósischen Kasernen (Type de 1889) 
mit Sitzen a la turque dar.

Fig. 68.

Tagesabort in franzósischen Kasernen.
Woo w. Gr.

Er wird nur aus Eisen und Ziegeln (mit 
Ausschlufs jedes Holzes) hergestellt; die inneren 
Scheidungen reichen nicht bis zum Dachc, damit 
die Liiftung des ganzen Raumes durch einen Dach- 
reitcr erfolgen konne. Begiinstigt wird diese Liif- 
tung durch feststehende Blechjalousieen in den 
blechernen Thiiren. Wo móglich sollen Spiilaborte 
eingerichtet werden, mit selbstthatiger Entleerung 
beim Offnen der Thiir. Wo diese Einrichtung 
nicht getroffen werden kann, miissen die beweg- 
lichen Tonnen einen etwas erhóhten Stand er- 
halten, damit sie nach aufeen, in einen kleinen 
Hof, weggezogen werden kónnen. Abortgruben 
sind unbedingt verboten.

Damit die Nachtaborte abgeson- 
dert, aber leicht zuganglich und leicht 
zu reinigen seien, hat man folgende 
Anordnung (Fig. 69) beliebt. An die 
Hinterfront der Wohnkasernen werden
Erker angebaut, die 80 cm ausladen. 

Indem man zugleich die Hausmauer hier um 20cm einzieht, erhalt man eine 
aufsere Breite des Abortgemaches von 1m. Jede Eskadron erhalt zwei solche 
iibereinander liegende Gemacher mit Abfallloch und Pissoir, die von den Mittel- 
ruheplatzen der Treppe aus zuganglich sind.

Die Erker werden von eisernen, wagrecht vorgestieckten Tragern, die durch gufeeiseme Kon- 
solen unterstiitzt werden, getragen. Die kleinen Zicgelgcwólbe zwischen den Tragern werden mit 
Beton iibermauert und mit einer Bleiplatte abgedeckt. Die lotrechten Wandę der Abortzelle bestehen 
aus einem 2,5 mm starken Blechsockel, aus einem miltleren verglasten Teile und einem oberen mit 
feststehenden Sommerladen. Zwischen der Decke des unteren Gemaches und dem Fufcboden des 
oberen hat man einen 90cm hohen Zwischenraum ausgcspait, der fiir die Erleuchtung der Treppe 
nutzbar gcmacht ist. (Die Beleuchtung der Treppe wird iibrigens durch ein grofses Dachlicht vcr- 
vollstandigt.)

Innen sind die Abortzellen mit 2 cm starken Schicferplatten bekleidet. Eine Thiir aus Blech 
teilt den Raum in Pissoir und Abort. Den Fufcboden bilden 8 cm starkę, konvex gearbcitete

»>«) Siehe ebendas. — Beziiglich sonstiger etwa in Verwendung zu bringender Desinfektionseinrichtungen siehe 

ebendas. (D, Kap. 18).
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Aschc- 

und Kehricht- 
gruben.

104.
Deutsche 

Monticrungs- 
kammcrn.

Schicferplattcn mit umlaufcn- 
der Rinne. Diese Scliiefer- 
platten liegen nicht unmittel
bar auf dcm Bleiblech auf, 
sondern auf eichenen Klótz- 
chen, sodafs — im Falle 
der Schieferfufeboden undicht 
wiirde — die etwa verschiit- 
tete Fliissigkeit iiber die 
Bleiplattc frei ablaufen kann. 
Die Rinncn des Schieferbe- 
lages, ebenso wie das Blei
blech, haben Gefalle nach 
dem Abfiihrungsrohre zu. 
Die Abfiihrungsrohre, aus 
Gufeeiscn, sind fiir Urin 
11 rm, fiir den Abort 15 cm 
weit. Die Erhellung der 
Zelle geschieht durch eine 
Gasflamme.

Im Hofbereiche 
mufs eine Kaserne fiir 
jede Kompagnie oder 
fiir je 2 Kompagnien 
eine Aschegrube und 
eine Kehrichtgrube 
oder einen Miillkasten 
von 2,5 bis 6,0cbm Fas- 
sungsvermógen haben. 
Bei Sammelheizungen 
wird oft eine Asche
grube fur jedes Wohn- 

gebaude geniigen.
Uber Konstruktion 
und Einrichtung sol- 
cher Behiilter ist im 
gleichen Bandę dieses 
»Handbuches« (Abt.IV, 
Abschn. 5, B, Kap. 7) 
das Erforderliche zu 
entnehmen.

Fig. 69.

Schnitt nach c d.

Grundrifs.

Treppenruheplatz mit Abortgemach in franzosischen Kasernen.
*/ioo w. Gr.

fO4

7) Magazine fiir Kleidungsstiicke etc.

Die Aufbewahrung der den Truppen iiberwiesenen Ersatz- und Vorrats- 
bekleidungen und Ausriistungsstiicke, Geschirre, Stallsachen etc. geschieht in 
der Regel im Bereiche der Kaserne. Die Aufbewahrungsraume werden in 
Deutschland Montierungskammern, in Osterreich-Ungarn Magazine genannt. 
Insoweit die Waffen fiir die Kriegsverstarkung den Truppen schon in Friedens- 
zeiten iiberwiesen sind, findet dereń Aufbewahrung gleichfalls in den Montierungs
kammern statt
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Man bat fruher vielfach die grofsen Raumlichkeiten in den Dachgeschossen 
der Mannschafts-Wohnkasernen zur Unterbringung der Montierungskammern 
benutzt, weil man glaubte, bei besten Feuerlóscheinrichtungen, durch die in 
der Regel in grofser Zahl und sofort zu Gebote stehenden Menschenkrafte 
jeden auskommendcn Brand im Keime ersticken zu konnen. Die Erfahrung hat 
jedocli die Unzuverlassigkeit dieser Annahme bewiesen (Kasernenbrand in 
Zwickau) und die Vorschrift gerechtfertigt, unter allen Umstanden fiir Mon
tierungskammern besondere Gebaude, die keinerlei Feuerungsanlage enthalten 
durfen, zu errichten.

In der Voraussctzung, dafs die Kammcrraume eine Hóhe von 3,25 bis 3,75 m haben, ist nach 
deutschen Yorschriftcn zu gewahren:

a) Jedem Infantcrieregiment: a) zur Aufbewahrung von Rohmaterial und der aus diesem an- 
gefertigten Bckleidungs- und Ausrustungsstiicke, bis zur Ausgabe an die Bataillone, ferner der Vorrate 
fiir das Ersatzbataillon und etwa aufzustellende Garnisonstruppen eine Regimentskammer von 200 ,lm 
Grundflache; b) fur jedes Landwehrbataillon GO oder 130 oder 160(lm, je nachdem das Bataillon 406 
oder 806 oder 1006 Kópfe zahlen soli.

3) Jedem Infanteriebataillon eine Bataillonskammer von 80 Qm.
y) Jedem Jagerbataillon eine solche von 150 O"1.
5) Jeder Infanterie- und Jagerkompagnie einer Kompagniekammer von 50qn>.
e‘, Jedem Landwehr-Bezirkskommando fiir jedes aufzustellende Landwehrbataillon 80 oder IGO 

oder 190 Qm, je nach der oben angegebenen Mannschaftszahl.
£) Jedem Kavallerieregiment: a) eine Regimentskammer von 180 Mm; b) fiir jedes aufzustellende 

Rescrve-K.avallcrieregiment eine Kammer derselben Grófse.
iq) Jeder Eskadron eine Eskadronkammer von 75 4'11.
&) Jedem Feldartillerieregiment eine Regimentskammer von 200 qm.
1) Jeder Feldartillerieabtcilung 30 Qm.
z) Jeder Feldbatterie 60 Qm, jeder reitenden Battcrie 70(lm.
1) Fiir jede im Kriegsfall zu formierende Kolonne 35 Qm; fiir jeden neu aufzustellenden Stab 25<im.
p.) Jedem Fufsartillerieregiment 120 Qm.
v) Jedem Fufsartilleriebataillon im Regimentsverbande 90 qn», aufserhalb desselben aber 120‘im.
c) Fiir jedes Fufsartilleriebataillon der Landwehr 8O‘im.
0) Jeder Fufśartilleriekompagnie 65 qn».
7;) Jedem Pionierbataillon 340 9“’.
p) Jeder Pionierkompagnie 40 llm.
oj Jedem Trainbataillon und jeder selbstandigen Trainkompagnie 23 q,n fiir je 100 Mann der 

Kriegsstarke.
Jeder Trainkompagnie im Bataillonsvcrbandc 50<i,l>.

In Osterreich-Ungarn beansprucht jede Infanterie- und Jagerkompagnie ein Magazin von30(lm 105. 
Grundflache, jede Eskadron ein solches von 65 bis 70‘l«>, jede Feldbatterie von 32 bis 40 q™, jede Ge- Ósterreichisch- 
birgsbatterie von 27 bis 30‘1’”, jede Festungsartillcriekompagnie von 55 bis 60 qm. Das aufser- “"8an®cl“* 

* 0 lujgazine.
ordentlich vielgcstaltige Erfordernis an Magazinsraumen fiir die grófsercn Truppenkórper und die Stiibe 
hier anzugeben, wiirde zu weit fiihrcn und mufs deswegen auf die unten genannte Quellenii) verwiesen 
werden.

8) Treppen, Flure und Flurgange.

Treppcn, Flure und Flurgange sind diejenigen Teile eines Kasernenbaues, in 106. 
welchen der lebhafteste, zuweilen sogar ein massenhafter Yerkehr stattfindet lr2"‘
und die deshalb besonders widerstandsfahig, entsprechend geraumig und gut Fi«re.

erleuchtet sein miissen. Wird eine Treppe nur von der Mannschaft einer 
Kompagnie benutzt, fo wird sie 1,5 bis 2,0m breit gemacht; sind dagegen 
mehrere Unterabteilungen auf eine gemeinsame Treppe angewiesen, so giebt 
man dieser in der Regel nicht weniger ais 3m Breite. Treppen, welche nur zu 
gewóhnlichen Kellergelassen fuhren, sind unter Umstanden mit 1 m breit genug.

“6J Anleitung fiir den Neubau ron Kasernen. Zu § 5 des Einquartierungsgesetzes. Wien 1895.
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Einfache Grundrifsformen sind zu bevorzugen, Wendelstufen móglichst zu ver- 
meiden.

Wahrend sich die Treppen der meisten alteren Kasernen durch grofse 
Stufenhóhen und Steilheit der ganzen Anlage sehr unvorteilhaft auszeichnen, 
legt man gegenwartig mit Recht mehr Gewicht auf bequeme Steigungsverhalt- 
nisse. So haben z. B. die neueren sachsischen Kasernentreppen 15cm Steigung 
bei 42cm Auftritt. Fiir ósterreichische Kasernen wird empfohlen, sich an die 
bekannte Formel 4-2 7z = 63 Centimeter zu halten und dabei die Stufenhohe h 
bei bewohnten Geschossen nicht iiber 16cni zu nehmen, wahrend sie fiir Keller- 
und Dachbodentreppen bis auf 21cm vergrdfsert werden darf. Die Treppen 
sind stets aus feuerfesten Materialien zu erbauen.

1O7- Werden in Kasernengebauden langere Flurgange notwendig, so diirfen
i lurgang djese jn der Regel nur neben einer Aufsenmauer liegen, also seitliche Flurgange 

sein. Mittlere Flurgange sind in den dicht belegten Gebaudeteilen, welche die 
Mannschaftsstuben enthalten, unbedingt zu verwerfen, weil es ihnen an Licht 
und Luft fehlen mufs.

In deutschen Kasernen sollen jene seitlichen Flurgange wenigstens 2,20 m 
Breite erhalten, Mittelgange wenigstens 2,50 m. In den osterreichischen Kasernen 
fiir Fufstruppen sollen die Gange auch gestatten, die kasernierende Truppe in 
zwei Gliedern aufzustellen (zu Besichtigungen, nicht zu Ubungen), und es ist da- 
her fiir je 2 Mann des gesamten Standes eine Ganglange von 0,75ni zu rechnen; 
die Breite mufs in diesen Teilen der Gange wenigstens 2,7 m sein. Wenn jedoch 
die Anordnung der Wohnraume dergleichen Gange zur Herstellung der Ver- 
bindungen nicht erfordert, so brauchen sie nur in einzelnen Geschossen vor- 
handen zu sein oder konnen auch, ais leicht gebaute Veranden, den Gebauden 
vorgelegt werden. Wenn in osterreichischen Kasernen die Waschtische auf den 
Gangen aufgestellt werden sollen, miissen diese letzteren wenigstens 3,16 m Breite 
erhalten.

9) Pferdestalle nebst Zubehór.
,o8- Unter Bezugnahme auf Teil IV, Halbbd. 3 dieses »Handbuches« (Abt. IV,

erford^nis Abschn. i, A, Kap. 2: Pferdestalle etc.) ist hier speciell iiber Militarpferde- 
rur die stalle noch das Folgende zu bemerken. Das Raumerfordernis berechnet sich 

staiiungcn. nac^ jen geltenden preufsischen Vorschriften iiber die Abmessungen der
Pferdestalle auf 39cbm fur ein Pferd bei Annahme flacher Stalldecke. In ge- 
wólbten Stallen vermindert sich dieser Luftraum etwas, mehr oder weniger, je 
nachdem Kreuzgewólbe, bóhmische Kappen oder preufsische Kappen auf Gurt- 
bogen oder Eisentragern zur Ausfiihrung kommen. Die neueren sachsischen 
Stallungen gewahren 44cbm Luftraum. In Ósterreich-Ungarn werden mindestens 
34cbm gefordert, in England 45cbm und in Frankreich 40cbm. Hierbei betragt die 
Breite eines Pferdestandes, bei Anwendung von Latierbaumen, in neueren 
preufsischen Kasernen 1,60m (in alteren nur 1,57m), in sachsischen 1,70m, in óster- 
reichischen 1,58m, in englischen 1,68m, in franzósischen nur 1,45m; die Lange aber 
nach den noch geltenden dienstlichen Vorschriften 3,24 m, nach neueren Ausfiih- 
rungen aber 3,45m, in sachsischen Stallungen 3,20m, in osterreichischen 3,16m, in 
englischen 2,90 m, in franzósischen 3,00m. Die HÓhe soli nach preufsischer Vor- 
schrift 4,71 m betragen; wenn ein Stall jedoch nur fiir einige wenige Pferde er- 
baut wird, oder unter besonderen órtlichen Verhaltnissen, ist eine Verringerung 
der Hóhe, jedoch niemals unter 3,77m, zulassig.
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Die alteren militarischen Stallgebaude hatten, fast ausnahmslos, ein Ober
geschofs — entweder zu Wohnungszwecken ausgebaut oder ais Futtermagazin 
zu benutzen — trotzdem aber nur holzerne Decken. In neuerer Zeit ordnet man 
grundsatzlich nie mchr Wohnraume, nicht selten jedoch noch Futterboden iiber 
den Stallungen an, wolbt diese letzteren aber auch in diesem Falle stets ein. 
Daneben gewinnt jedoch der Stallbau nach dem Pavillonsystem, d. h. der- 
jenige, bei welchem der Stallraum unmittelbar, ohne Zwischendecke, unter dem 
doppelwandig hergestellten Dache liegt, immer mehr Boden. Diese Anordnung 
ermoglicht, mit geringen Kosten einen grofsen inneren Luftraum zu umschliefsen, 
eine vollkommen gleichmafsige gute Beleuchtung durch Dachlicht stattfinden zu

109.
Systeme 

der 
Anordnung.

Fig. 70.

Ósterreichisćhe Stallung iilterer 
Konstruktion. Neueres sachsisches Stallgebaude.

1:250

lassen, hauptsachlich aber die be- 
wahrtesten Systeme derLuftung116) 
ohne Schwierigkeit einzufiihren.

Fig. 72 u. 73 stellen das 
System des iiberwolbten Stalles 
einer in den Jahren 1868—70 fiir 
reitende Artillerie erbauten preu- 
fsischen Kaserne dar, bei welchem 
insbesondere die Konstruktion der 
Kreuzkappen mit Stich nach 
aufsen, um die Liiftung zu begiin- 
stigen, bemerkenswert ist.

In Fig. 71 ist der Querschnitt 
eines neueren sachsischen Stall- 
gebaudes wiedergegeben.

Die das Dachwerk mittragenden Sau- 
len und die Pilaren sind von Gufseisen, 
ebenso die Krippentische mit zwei Futter- 
muschclnl17). Die Erleuchtung des Stalles 
erfolgt durch Fenster ay a in der Bedachung 
des Mittelganges, die zugleich die griind- 

,10J Siehe TeilIV, Halbbd.j(Abt III, Abschn. i, 
A, Kap. 1) dieses »Handbuches«, S. 10.

1,7J Siehe ebendas., Kap. 2. Stallung einer preufcischen Artilleriekaserne.
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System 
Gruber- 
Yolckner.

lichstc Liiftung ermóglichen. Aufserdem befindcn sich noch Liiftungsfenster b, b in den von den Siiulcn 
getragenen Wandflachen c, c des Mittelschiffcs, dicht iiber dem Anfall der seitlichen 1’ultdachcr. Die 
durch die Stiilpdecken </, d und -Wandę c, c hcrgestclltcn geschlossenen Raume unter den Dachflachen 
dienen keineswegs ais Aufbewahrungsgclasse, sondom sollcn nur durch ihre ruhenden Luftschichten 
zur Erhaltung glcichmafsiger Warmc im Stalle beilragcn.

Einen Stall ohne Zwischendecke (ósterreichischer Typus) zeigt ferner 
Fig. 70. Bei demselben ist nicht nur das Dach, sondern sind auch die 
stiitzenden Saulen, nebst Zubehór, von Holz. Uber ganz hólzerne Stallungen 
oder Stailbaracken, die nur ais Not- oder provisorische Unterkunfte errichtet 
werden, wird am Schlusse dieses Kapitels (unter e) einiges nachgetragen werden.

Das entschiedene Bestreben, welches man bei allen neueren Kasernen- 
bauten bemerkt, den Anforderungen der Gesundheitspflege gerecht zu werden, 
beschrankt sich nicht auf die Wohngebaude, sondern hat sich, mit Recht, auch 
auf die Stallgebaude ausgedehnt. Es kommt vor allem darauf an, dafs fiir einen 
gegebenen Rauminhalt des Stalles die von der reinen aufseren Luft umspielten 
Aufsenflachen der raumeinschliefsenden Wandę und Decken zu einem Maxi- 
mum, die inneren, von der verdorbenen Stallluft bestandig beruhrten Wand
flachen dagegen zu einem Minimum werden; sodann aber auch die infizierbaren
und die verbrennlichen Baustoffe, wenigstens 
aus dem Stallinneren, wo móglich ganz zu 
verbannen.

Ais ein vorzugliches Ergebnis der Ar- 
beiten auf diesem Felde sei hier in Fig. 74 
die Stallanordnung nach dem System Gruber- 
Yolckner (erstmalig ausgefiihrt in Wien 1880) 
wiedergegeben n8), die auch fur die klima- 
tischen Verhaltnisse der deutschen Garnisonen 
ganz geeignet sein diirfte.

Wandę und Decke dieses Stalles sind zu einem
einzigen Konstruktionsteile zusammengezogen, der aus _ ,„ . . , . , . Stallsystem Gruber-Vvlckner.oyalbogenformigen Eisennppen mit dazwiseben gespannten 
Backsteinkappen gebildet wird. Abgeschen von einigen 
Spannstangen zwischen den Rippen, ist der Stallraum 
yóllig frei und leer von jedem Konstruktionsteile, wie solche bei den meisten Stallanordnungen den 
Raum beengen und namentlich dem Staubc und Schmutze Ablagerungsflachen darbieten ; nirgends ist 
hier ein Winkel, in welchem die Luft still stehen kónnte. Die grundlichste Reinigung durch kraitige 
Wasserstrahlen, ja sogar — wo es ratsam erscheinen sollte — durch Ausflammen mittels I*ackeln, 
kann angewendet werden, ohne dafs man zu fiirchten hat, das Gebiiude dadurch zu beschadigen. Die 
in Fig. 74 angenommenen Hauptmafse konnen selbstverstandlich nach Bedarf verandert werden; hier 
sind sie (Stallweite und lichte Hóhe) nur deswegen denen in Fig. 73 gleich gesetzt worden, um einen 
unmittelbaren Vergleich beider Systeme zu ermóglichen. Dafc dieser Vergleich in konstruktirer und 
gesundbeitlicher Hinsicht zu Gunsten des neuen Systems ausfallt, wird hier kcines ausfiihrlichcn Be- 
weises bediirfen; nach Yersicherung der Erfinder sind aber auch die Baukosten in diesem Fallc nicht 
hóher, ais in jenem, wenn Fufśboden und innerer Ausbau dieselben bleiben.

Anslatt durch Chamotterohrc im Dacbfirst kann die Liiftung auch erforderlichenfalls durch

tu.
Stande, 

G lingę und 
Vorflure.

Dachreiter, wie in Fig. 74 punktiert angedeutet, vermittelt werden.
Einige technischen Einzelheiten dieses Systemes werden unten, boi Darstellung der in gleicher 

Weise konstruierten Mannschafts-Wohngebande, zur Sprache kommen,
Die Anordnung der Stande findet in den meisten Kasernenstallungen 

nach der Lange des Gebaudes statt, und zwar in zwei Reihen, zwischen welchen 
ein breiter Mittelgang liegt; einfache Langsreihenstellung kommt seltener, nur 
etwa in Offiziers-Pferdestallen (und in Marodestallen), vor. Dem Ubelstande,

“«) Nach: Gruber, F. Der Kasernenbau in seinem Bczugc zum Einquarticrungs-Gcsetzc. Wien 1880.
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welcher der Langsreihenstellung, bei gewohnlicher Ausfiihrung, leicht anhaftet 
— dafs sie das schnelle Verderben der Umfassungen, durch Einleiten des 
Mauerfrafses, herbeifiihrt — sucht man durch Verblenden der inneren Mauer- 
flachen mit Chamottesteinen oder Klinkern, wenigstens bis iiber Pferdekopf- 
hóhe, und durch Isolierluftschichten in den Mauern entgegenzuwirken. Sind 
dabei noch die Umfassungsmaucrn nicht von Fensteróffnungen durchbrochen 
(wie in Fig. 71), so kiihlen sie nicht so stark aus, ais im entgegengesetzten 
Falle, und kondensieren daher weniger Wasserdunst.

Besondcrs wertvoll ist aber die Langsreihenstellung fiir militarische Ver- 
haltnisse, weil sie die Beaufsichtigung der Pferde und der Dienstverrichtungen 
mehr erleichtert, ais jede andere Stalleinteilung. Dazu kommt, dafs die breiten 
Mittelgiinge zum Exerzieren kleiner Abteilungen (Rekruten) benutzt werden 
kónnen, also der Ausbildung der Truppe einmal hierdurch, dann aber auch, weil 
sich die Pferde bei dieser Gelegenheit an Waffenlarm und Kommandorufe ge- 
wóhnen, aufserordentlich fórderlich sind.

Dieser Mittelgang ist in preufsischen Stallen 4,00 bis 4,25™, in sachsischen 
5,00m, in ósterreichischen mindestens 3,16 m, in englischen 4,27 m breit.

Dienstliche Riicksichten empfehlen, die Pferde einer Eskadron, nebst zu- 
gehórigen Offizierspferden, in einem Stallgebaude unterzubringen. Dies ist 
aber zugleich, in der Regel, die grófste Anzahl Pferde, welche man in dieser 
Weise vereinigt. Ausnahmen kommen allerdings zuweilen bei Trainbataillonen 
vor, fiir dereń Gesamtfriedensstand an Pferden unter Umstanden ein einziges 
Stallgebaude dienen mufs.

Wenn auf Grund vorstehender Angaben die fiir ein Stallgebaude notige 
Grundflache aus der gegebenen Pferdezahl ermittelt werden soli, so ist dabei 
noch zu beriicksichtigen, dafs jeder Schwadron wenigstens 2 Lehmstande ein- 
geraumt werden miissen; dafs ferner — wenn zunachst nur die Langsreihen
stellung ins Auge gefafst wird — das Gebaude in wenigstens 2, besser aber in 
4 Abteilungen (entsprechend den 4 Ziigen der Schwadron) geteilt sein mufs 
und diese Trennung durch Einschaltung von Vorfluren geschieht, welche sich 
durch die ganze Tiefe des Gebaudes erstrecken und eine in der Langenrichtung 
des letzteren gemessene Breite von 4,70 bis 5,65m (in Ósterreich-Ungam min
destens 3,16m) erhalten. Diesen Vorfluren entsprechen die Eingange; in ihnen 
findet ferner die Wasserentnahme statt; sie nehmen gewóhnlich auch die Futter- 
kasten und endlich auch die Treppen auf, wenn sich iiber den Stallraumen ein 
Dachgeschofs befindet.

Fiir die Lagerstatten der Stallwachc ist — wenn dieselben nicht ebenfalls 
in den Vorfluren Platz finden — durch Hinzufiigen einer Pferdestandbreite 
(oder zweier dergleichen) zu dcm ermittelten Bediirfnisse Raum zu schaffen.

Fig. 75 stellt einen Teil des Grundrisses eines Eskadron-Stallgebaudes bei 
Dresden dar (zu Profil in Fig. 71 gehórig), und zwar die Abteilungen fur die 
Offizierspferde und fiir den 1. Zug.

Jede Zugstallung hat 36 Pferdestande, der ganze Eskadronstall mithin dereń 144, einschl. der 
Lehmstande; aufserdem fiir Offizierspferde 12 gcwohnliche und 2 Laufstande (Boxes). Die Eingange 
von den Fluren in die Stallabteilungen sind durch Schicbethore verschliefsbar.

Weitere Beispiele deutscher Langsreihen-Stallungen sind unter 3 gegeben.
Einen ósterreichischen Entwurf110) eines Stallgebaudes fiir den Friedens- 

stand einer Feldbatteric zeigt Fig. 76. Dem eigentlichen, nach dem Profil

hoj Nach: Gruijbu, F. Beispicl fiir die Anlage einer Artillerie-Kaserne etc. Wicn 1880. BI. 4.
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Fig- 75-

Eskadronstallung zu Dresden.
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Fig. 74 zu erbauenden Stalle schliefst sich auf jedem Fliigel ein zweigeschossiger 
Bau an, der Hafer-, Sattel- und Pferderustungskammern aufnimmt.

In Frankreich fand, unter dem zweiten Kaiserreich, der vierreihige Stall 
(Ecurie gare), wie er in Fig. 77 schematisch dargestellt ist, den meisten Beifall.

Das Mittelschiff ist in der Regel von den Seitenschiffen nicht durch volle Mauern, sondern 
durch Bogenstellungen getrennt, wobei jedoch die Offnungen 
zwischen den Schaften der letzteren bis iiber Pferdekopfhóhe 
zugesetzt werden miissen, damit sich die Pferde gegenseitig 
nicht sehen und der zur Liiftung unentbehrliche Zug sie 
nicht unmittelbar treffen kann.

Die Abmessungen, in welchen bisher diese vierreihigen 
Stalle ausgefiihrt worden sind, bewegen sich in folgenden 
Grcnzen:

Breite B des Mittelstalles von 9,00 bis 9,50 m, 
» b eines Seitenstalles » 5,50 bis 6,15 m,

Hóhe hx der Aufcenmauer des Seitenstalles 3 bis 4 »n, 
» Zr2 des Seitenstalles beim Anfall an den Mittel- 

bau 4,00 bis 6,70m,
» H der Mittelstallwande von 5,0 bis 7,70 m.

Das Mafs, um welches die Wandę des Mittelschifies die 
seitlichen Pultdacher iiberhóhen, ist in den meisten Fallen 
nahczu 1 m, yergrófcert sich einerseits bis 1,70 m (Fontainebleau) 
und yermindcrt sich anderwarts bis auf 0,50n* [Ecole militaire 

Franzósische Stallung.
(Ecurie gare.)

zu Paris).
Bei den vierreihigen Stallungen, welche unter dem zweiten Kaiserreiche in 

Paris erbaut worden sind, will man 200 Francs fur jedes Pferd an den bis da- 
hin ublichen Baukosten erspart haben. Auch dem Gesundheitszustande der 
Pferde sollen sich diese Stallungen sehr giinstig erweisen; um jedoch in dieser
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Beziehung nicht eine Versclilechterung im Laufe der Zeit befurchten zu miissen, 
diirften in der Hauptsache nur Stein und Eisen die Baustoffe sein.

Die Querreihenstellung der Pferde wurde friiher, ais man noch die Stalle 
mit einem Wohngeschofs iiberbaute, haufiger ausgefiihrt, ais jetzt.

In Frankreich indessen ist man in neuerer Zeit auf die Querreihenstallungen 
— Ecuries docks — genannt — zuriickgekommen.

Auch in Osterreich-Ungarn ist den Kasernenbauunternehmem nicht ver- 
wehrt, sich fiir Querreihenstallungen zu entscheiden; man macht hier aber zur 
Bedingung, dafs jede Stallabteilung, die nur an einer Seite Fenster erhalten 
kann, aus hóchstens 6 Pferdestanden in einer Reihe bestehe. Sind Fenster in 
beiden Aufsenmauern angebracht, so sind 10 bis 12 Stande, und wenn aufser- 
dem noch Deckenlichtfenster vorhanden sind, 14 bis 16 Stande in einer Reihe

zulassig.
Fig. 78.

1:500
10 9 9 1 6 5 ♦ 3 I ’ 0 5 10 1S zo"
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Osterreichische Eskadronstallung 12°). 
Arch.: v. Gruber.

Fig. 78 stellt den 
halben Grundrifs eines 
ósterreichischen Eska- 
dron-Stallgebaudes mit 
Querreihenstellung 120) 

dar. Die Erleuchtung 
wird hier hauptsachlich 
durch grofse Decken- 
lichter in den Dach- 
flachen bewirkt.

Wahrend man in 
Osterreich-Ungarn auch 
bei Annahme dieses 
Stall systems daran
festhalt, jeder Schwa-

a. Sattel- 1 
b. Hafcr- J kammer fiir i Rittmeister und i Leutnant.

c. Hafer- 1 . ,
, .... , .. . f kammer des i. und 2. Zuges.d. Pferderustungs- J ”

L.St. Lehmstand. Sch.St. Schlafstelle.

dron ihr besonderes 
Stallgebaude zuzuteilen, 
schreiben die ais Types 
du genie bezeichneten 
franzósischen Normal- 
kasernenplane, nach 
welchen zahlreiche Ka
sernen seit 1871 erbaut
worden sind, fiir ein 

Z e
Kavallerieregiment 2 Ecuries docks fiir je 84 Pferde und 2 dergleichen fiir je 
224 Pferde vor. Gegen diese letzteren Massenstallungen — Gebaude von etwa 
80m Lange und 23 m Tiefe — werden vom Hygieniker mit Recht grofse Be- 
denken erhoben; Tollet verwirft sie ganzlich und setzt ihnen die vierreihige, 
nach seinen Prinzipien verbesserte Stalleinteilung entgegen.

Nach den Types de 1889 endlich bilden fiir Kavalleriekasernen Docks in 
folgender Anordnung (Fig. 79) die Regel.

Jede Eskadron erhalt ein Stallgebaude fiir 160 Pferde, bestehend aus 5 Querreihenstallungen fiir 
je 32 Pferde. Jede solche Abteilung ist 10 m im Lichten brcit; der Mittelgang hat zwischen den Urin- 
rinnen nur 2ra Breite. Die Mauern werden 2 m hoch in Cement geputzt, dariiber in Gyps. Die 
4 Binder des Pfettendaches jeder Abteilung haben gufseiserne Schuhe und schmiedeeiserne Spann- 
stangen; Eindeckung mit Maschinenziegeln; Dachrinnen von verzinktem Stahlblech. Die Liiftung ver-

Nach: Gruber, F. Beispiele fur die Anlage von Kavallerie-Kasernen. Wien x88o. BI. 12.
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mitteln Dachreiter von 15 m Lange und 2,50 m Breite, 
die an den Seiten abwechselnd mit feststehenden, ver- 
glastcn Rahmen und mit Blechpersiennes gcschlossen 
sind. Gufseiserne Krippen, schmicdeciserne, indivi- 
duelle Raufen; die Zwischenraume der Krippen mit 
gufseisernen Platten abgedeckt. Die Pferdestande 
baben in Kalkmortel versetztcs Pflaster, ausgcfugt 
mit Cementmórtel. Das vorgeschriebene Gefalle des 
Pflasters (0,03) wird — ohne den Abflufs des Urins 
zu hindern — auf folgende Weise verringert. Der 
Teil des Standes zwischen der Krippenmauer und 
der Stelle, wo der Urin fallt, erhalt nur 0,01 Gefalle; 
von da an bis zur Abfluferinne giebt man die regle- 
mentarischen 0,03. Auf diese Weise betragt der 
Hóhcnunterschied zwischen dem Standpunktc der 
Vordcr(iifce und dem der Hinterfiifse im ganzen nur 
0,03m, anstatt 0,07 o>, welche ein gleichmafsiges Ge
falle hervorbringen wurde. Die Latierbaume sind von I-Eisen. Sie werden einerseits an der Mauer, 
andererseits, mittels Ketten, an eichenen 15 cm starken Standsaulen befestigt. Letztere stehen in gufe- 
eisernen Róhren von 13 cm innerer Weite, die 1,50 m lang sind und 0,80 cm tief eingesetzt werden. Die 
Giebcldrciecke der Umfassungsmauern sind ganz ais grofec Fenster ausgebildct.

112.
Sattel- 

und Geschirr- 
katnmcrn.

Noch sei darauf hingewiesen, dafs in nicht iiberbauten Ouerstallgebauden, 
wo also jede Stallabteilung ihr besonderes Satteldach hat, die Bedachung auf 
die Bauer sehr schwierig dicht zu erhalten ist und die Ouerscheidemauern in- 
folgedessen gewóhnlich viel unter der Nasse leiden.

Sattel- und Geschirrkammern werden in deutschen Kasernen fiir die im 
Gebrauch befindlichen Stiicke fur Mannschaftspferde nicht gewahrt, weil man 
gefunden hat, dafs durch Benutzung solcher Kammern die Haltbarkeit der Aus- 
riistungsstiicke nicht wesentlich erhóht, wohl aber der Dienst erschwert wird. 
Den Offizieren, welche zumeist mehrere Garnituren Sattel etc. im Gebrauch haben, 
konnen jedoch kleine Sattelkammern zugeteilt werden.

In Ósterreich-Ungarn dagegen ist untersagt, Pferdeausriistung in Stallraumen 
aufzubewahren; vielmehr werden Pferderiistungskammern zumeist im Stall- 
gebaude selbst (siehe Fig. 76), zuweilen aber auch in benachbarten besonderen 
Gebauden hergestellt. Der Raumbedarf wird ermittelt, indem man fur jedes 
Offizierspferd 1,8qm, fiir jedes Mannschafts-Reitpferd 0,6 qm, endlich fiir jedes Zug- 
pferd oder Tragtier (der Gebirgsartillerie) 0,9 qm Grundflache berechnet.

“3- 
Futter

kammern.

i>4.
Kranken- 

s talie.

Fiir kleinere, gewóhnlich nur fiir 5 Tage berechnete Futtervorrate machen 
sich bei den Schwadronen etc. Futterkammern nótig, die entweder iiber oder 
neben den Stallraumen oder in besonderen Gebauden gewahrt werden. In deut
schen Kasernen finden jedoch die Haferkasten gewóhnlich in den breiteren Stall- 
vorfluren Platz, sodafs es nur fiir das Rauhfutter bcsonderer Aufbewahrungs- 
raume bedarf. Die neueren Entwiirfe ósterreichischer Stallungen haben dagegen, 
aufser diesen Heu- und Strohmagazinen, stets 'auch Haferkammern, weil die 
Vorflure nur 3,16 m breit angenommen sind oder auch ganzlich fehlen. Beispiele 
von Futterkammern sind in Fig. 76 u. 78 ersichtlich.

Fiir Heu und Stroh rechnet man eine Magazinsgrundflachc von 0,22 bis 
0,25qm (bei fiinftagigen Fassungen) fiir das Mannschaftspferd, 2,5 qm fiir jedes 
Offizierspferd (bei monatlichen Fassungen).

Die Unterbringung erkrankter Pferde mufs in besonderen Gebauden, in sog. 
Krankenstallen (Marodenstallen), erfolgen. Dieselben sind wieder streng zu 
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scheiden in Stallungen fur nicht ansteckend kranke Pferde und solche fiir Pferde, 
welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet oder solcher verdachtig sind.

Die Abteilungen der Krankenstalle umfassen stets nur wenige Pferde; 
auch mufs es moglich sein, einzelne Pferde ganzlich abzusondern. Die Stande 
der Krankenstalle sind geraumiger, bis zum Doppelten der Grundflache gewóhn- 
licher Pferdestande, dabei von einander durch feste Standwande, die in den 
Stallen fur verdachtige Pferde bis zur Decke reichen, getrennt. In deutschen 
Kasernen werden sie etwa ICH”1 grofs gemacht; in Ósterreich-Ungarn bilden sie 
ąuadratische Laufstalle von 3,80 ra Seitenlange (14,44 <iin). Bei dieser Vergrófserung 
der ‘Grundflache ist es zulassig und, der Erwarmung wegen, auch zweckmafsig, 
die Ilohe des Krankenstalles zu vermindern; doch soli immer die auf ein marodes 
Pferd entfallende Luftmenge grófser sein, ais die fiir gesunde Pferde aus- 
geworfene. In den deutschen Krankenstallen kommen auf jedes Pferd gegen 
45 cbm, in den osterreichischen und englischen sogar 50 bis 54cbm Luftraum. Uber- 
dies sollen Einrichtungen zu kraftiger, zugfreier Liiftung vorhanden sein, welche 
gestatten, stiindlich fiir jedes Pferd etwa 40 bis 50cbm frische Luft zuzufiihren. 
Je nach den klimatischen Yerhaltnissen soli endlich der Krankenstall ganz oder 
teilweise heizbar sein.

artillerieregiment Krankenstall fiir ein ósterreichisches Kavallerieregiment121).
zu Dresden. i soo

w s 8 i t s * 3 2 , o s w ,5 20” Arch. : v. Gruber.
H-Hf -14 4 4444----------f----------+--------- 1---------- 1

Dic Krankenstalle werden in Deutschland und in Ósterreich-Ungarn fiir 
etwa 2 vom Hundert des Pferdestandes angelegt. Aufserdem aber erhalten die 
osterreichischen Kasernen, welche mehr ais 200 Pferde beherbergen, noch ein 
vollkommen abgesondertes, kleines Stallgebaude fiir 2 bis 4 verdachtige Pferde.

Fig. 80 zeigt dic Anordnung eines Krankenstalles der Dresdener Kasernen 
fiir ein Feldartillerieregiment. Ein Kavallerieregiments - Krankenstall hat 
10 Stande fiir Leichtkrankc; die iibrigen Raumlichkeiten sind verdoppelt.

In Fig. 82 ist eines der beiden Krankenstallgebaude einer Berliner 
Kavalleriereginients-Kaserne mit dargestellt.

Dasselbc enthalt zwei von einander ganzlich gesonderte einreihige Stallungen, die 2,65 ra im 
Lichten hoch sind und gchobeltc Holzdecken haben; eine jede nimmt 4 Pferde auf. Die Stande mit 
hohen, festen Wanden sind 1,80 ni, der Gang hinter dcnselben 2,00 >n breil. Das Gebaude ist durch eine 
besondere Einfriedigungsmaucr fiir Unbcfiigtc unnahbar gemacht.

In Fig*. 81 ist der Entwurf eines Krankenstalles fiir ein ósterreichisches 
Kavalleriercgiment121) wiedergegeben.

>«*) Nach: Gruber, a. a. O., BI. 7.
Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.) 8
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Diingerstatten.

116.
Streu

schuppen.

117.
Hufbcschlag- 

schmicdcn.

114

Fig. 82.
Yirgarten

Nach den Types de 1889 sollen bei einem Kavallerieregiment die Stalle fiir 
nichtansteckend kranke Pferde in 4 kleine Gebaude verteilt werden. Eines dieser 
Gebaude erhalt nur Laufstande (BoxesJ\ von den 3 iibrigen sind 2 den inneren 
Krankheiten, das dritte den aufśeren Krankheiten vorbehalten. Die abgeson- 
derten Stalhingen fiir ansteckende Kranke haben 2m breite Stande; zu ihnen 
gehóren ein besonderes Fouragemagazin und ein Desinfektionsraum.

Die Diingerstatte fiir eine Eskadron erhalt, bei taglicher Abfuhr des Mistes, 
eine Grofśe von ca. 15 bei nicht taglicher Abfuhr teilt man jedem Schwadrons- 
stalle eine ausgemauerte Grube von 3,0 bis 4,0m im Quadrat und 1,5 bis 2,0m 
Tiefe oder einen eingefriedigten ebenerdigen Platz von etwa 25 qm zu.

Wo die Streu nicht bestandig unter den Pferden liegen bleibt, sind den 
Stallen Streuschuppen (Streustroh-Stellagen) beizugeben; dies sind Lattenboden 
unter Flugdachern, auf welchen die Streu, in Schichten bis etwa 80cm hoch, zum 
Trocknen ausgebreitet wird. Je nachdem man 2 oder 3 solcher Trockenboden 
unter einem Dache unterbringt, bedarf man fiir jedes Pferd ’/« oder J/3 fini Streu- 
schuppen-Grundflache.

Bei englischen Pferdestallen sind fiir das Streutrocknen Flugdacher an einer 
Stallfrontmauer angebracht; eine vóllig freie Lagę der Streuschuppen ist aber 
offenbar — fiir die Streu und fiir das Gebaude — zweckmafsiger.

10) Hufbeschlagschmieden.
Eine Hufbeschlagschmiede besteht aus der eigentlichen Schmiedewerkstatte 

und einer Beschlaghalle. Nach alterer preufsischer Vorschrift erhielt ein Ka- 
vallerieregiment nur zwei Schmiedeessen. Jetzt teilt man, wo móglich, jeder 
Eskadron, jeder reitenden Batterie und jeder Trainkompagnie ihr besonderes 
Schmiedefeuer zu, wogegen von den Feldfufsbatterien zwei auf ein Feuer an- 
gewiesen werden konnen. Zu jeder Eskadron- etc. Schmiede gehórt ein Raum
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fiir Kohlen und ein solcher fur Eisen. Wenn die Beschlaghalle einen auf allen 
Seiten geschlossenen Raum bildet, braucht der Schmiederaum von ihr nicht 
getrennt zu werden.

Eine Vereinigung mehrerer Hufbeschlagschmieden (1878 erbaut) zeigt 
Fig. 83.

K.

Fig. 83.
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llufbeschlagschinieden fiir Kavallerie, 
Artilleric, Train und Rcitschule 

bei Dresden.
Arch.: Portius.
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Fig. 84.

u Ósterreichische Hufbeschlagschmiede fiir 3 Eskadronen 122)< 
Arch.: v. Gruber.

Die Anstalt ist auf der Grenze errichtet, langs dereń die Kasernements eines Kavallerie- 
regiments, eines Trainbataillons und eines Artillerieregiments zusammenstolśen. Das grofsere, im 
Mittel 33 m lange und lim tiefe Gebaude enthalt 4 Schmiedewerkstatten mit 8 Feuern, von welch 
letzteren 6 den fiinf Schwadronen und der Reitanstalt zugeteilt sind, wahrcnd 2 Feuerstellen ais 
Reserve dicnen. Das Gebaude hat ein Pultdach; die Hóhe der Stimmauer an der Seite der Schmicden 
(G,20m) gestattete, zwei Reihen Fenster iiber einander anzubringen. Die Fachwerkwand, welche auf 
der entgegcngesetzten Seite die Beschlaghalle abschlieŁt, ist 3,15 m hoch und hat neben 4 Eingangen 

6 Fenster, die rechte Giebelmauer 
dereń zwei. Endlich vervollstandigen 
4 grolśe Deckenlichter in der Dach* 
flachę die Erleuchtung des inneren 
Raumes. So weit dieser ais Beschlag
halle dient, hat er Bohlenfulśboden ; 
im iibrigen ist er gepflastert. Das 
kleinere Schmiedegebaude hat gleiche 
Einrichtungen. In dem Winkel zwi- 
schen beiden Schmicden liegt ein 
kleines Beschlag-Schul gebaude.

Fiir ósterreichische Ver- 
haltnisse wird gefordert, dafs 
ein Schmiederaum, in wel- 
chem nur eine Esse aufzu- 
stellen ist, 25 bis 30 qra Grund- 
flache habe und dafs letztere

fiir jede weiter zu errichtende Esse um 16 bis 18 wachse. Auf je 50 Pferde 
soli ein Beschlagstand, 3,80 m-breit und 4,75 m tief, gerechnet werden.

Fig. 84 stellt eine ósterreichische Hufbeschlagschmiede122) dar. Die 
Elemente einer solchen lassen sich natiirlicherweise auf mannigfache Art 
zusammenstellen. Skizzen von llufbeschlagschinieden sind ferner enthalten in 
Fig. 82 u. 132.

*22) Nach: Grubek, a. a. O., BI. 9.
8*
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Wandę, 
Decken, 

Fufsbiidcn 
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c) Besonderheiten der Konstruktion.
Die Kasernen sind in der Regel massiv zu bauen. Bis vor kurzeni be- 

diente man sich hierbei nur der natiirlichen und kunstlichen Steine; in neuerer 
Zeit aber kommt auch Eisen in Verbindung mit Backstein, unter ganzlicher 
Verdrangung des Holzes, mehr und mehr zur Verwendung, und zwar ais Eisen- 
fachwerkbau (siehe unter 5) oder ais eigentiimliche, gewólbartige Konstruk- 
tionen zwischen Eisenrippen (siehe unter 4); endlich auch ais Konstruktionen in 
Blech, namentlich Wellblech.

In Holzfachwerkbau werden oft solche Kasernenanlagen ausgefuhrt, 
die nur wahrend einiger Wochen oder Monate im Jahre benutzt werden (Ba- 
rackenlager), aufserdem auch Nebengebaude standiger Kasernen.

Ais blofse Holzbauten endlich stellt man jetzt nur noch provisorischc Unter- 
kiinfte her.

Bei Griindung und Unterkellerung der Kasernen miissen die gesundheit- 
lichen Anforderungen volle Berucksichtigung finden. Wenn ein Keller- oder 
Sockelgeschofs nur gewohnliche Aufbewahrungsraume enthalt, so geniigt eine 
lichte Hóhe (bis zum Gewólbekappenscheitel) von 2,50 m. Sind dagegen Kuchen, 
Speisesale, Werkstatten, Putzraume etc. hierher verlegt, so mufs das Geschofs 
in den betreffenden Teilen wenigstens 3 ra im Lichten hoch sein.

Ist die Unterkellerung eines Kasernen-Wohngebaudes nicht móglich oder 
wird sie unterlassen, weil man fiir das Kellergeschofs keine Verwendung haben 
wiirde (wie bei Kasernements, die durchwegs aus erdgeschossigen Hausern 
bestehen), so mufs doch die Oberflache des Bauplatzes undurchlassig fiir die 
Grundluft gemacht werden, und der Fufsboden des Erdgeschosses ist wenigstens 
50cm iiber Strafsen- oder Hofgleiche zu heben.

Zwischendecken und Fufsboden mehrgeschossiger Kasernen-Wohngebaude 
erhielten friiher zumeist die bei burgerlichen Wohngebauden ortsubliche Kon
struktion, obgleich dieselbe nicht seiten sehr mangelhaft ist. Insbesondere stellen 
die Einschubdecken mit ihrem Fiillmaterial eine sehr betrachtliche Masse poróser 
Stoffe dar, ganz geeignet, die gasformigen Verunreinigungen der Luft auf- 
zunehmen und festzuhalten und so nach und nach zu einem Ilauptherde der Luft- 
verderbnis zu werden. Besonders gefahrbringend kónnen solche Decken werden, 
wenn sie einen oft und mit grofsen Wassermengen gescheuerten, undichten 
Fufsboden tragen. Wo das Klima also Dielenfufsbdden verlangt, sollten die
selben nur aus hartem, vollkommen trockenen Holze und vdllig dicht hergestellt 
und mit Leinól getrankt werden; letzteres hauptsachlich, damit die Reinigung 
durch Feuchtaufwischen erfolgen kann und das óftere Scheuern vermieden wird.

In Berucksichtigung aller dieser Gesichtspunkte sollen, nach neuesten 
deutschen Vorschriften, die Zwischendecken der Kasernen-Wohngebaude massiv 
hergestellt werden. Der Eichen- oder Buchenholz-Fufsboden wird auf diesen 
massiven Zwischendecken in Asphalt verlegt. Bei der Wahl unter den neueren 
Massivdecken-Konstruktionen diirfte allemal der . Kostenpunkt den Ausschlag 
geben.

Auch in Ósterreich ist bei mehrgeschossigen Mannschafts-Wohngebauden 
eine »undurchlassige und steife Konstruktion« der die Fufsboden aufnehmenden 
Decken anzustreben. Ais besonders empfehlenswert wird hier auf die Decken 
aus Wellblech auf eisernen Tragern oder aus Aachen Kappen von Hohlziegeln 
zwischen solchen Tragern hingewiesen.



TI7

In den neuesten franzósischen Kasernen werden die Zwischendecken der 
Mannschafts-Wohngebande folgendermafsen gebildet.

Haupttragcr (Fig. 85) in Abstiinden von ca. 2 m, nach der Ticfe des Gebaudes verlcgt, teilen den 
zu uberdeckendcn Raum in Felder von 14 m Lange (Gebaudetiefe einschl. Mauerstarken 15,10 m; siehe in 
Fig. 106 die Gebiiude a, b und c). Diese Triiger bestehen aus Holzbalken, die mit zwei I-Eisen verbolzt

Von den bisher erwahnten

sind. Zwischen die Triiger werden Bohlenbalken (rcich- 
lich 22 cm hoch, 8cm stark) in 33 cm Abstand von Mitte 
zu Mitte eingelegt. Die Bohlenbalken, die auf den 
Flanschen der I-Eisen ruhen, iiberragen diese letzteren 
oben und unten um einige Millimeter, damit man oben 
unmittelbar das eichene Stabparkett, unten die cichcncn 
Latten fiir die Gipsdecke darauf befestigen kann. Das 
eichene Parkett wird nicht genagelt, damit es leicht zu 
entfernen ist, wenn eine griindliche Desinfektion sich 
notig macht.

Kasernenraumen mussen in unserem Klima
Wohnzimmer, Speise- und Unterrichtssale, Geschaftszimmer, Werkstatten und 
Wasch-Lokale heizbar sein. Auch die Schlafsale stattet man gegenwartig gern 
mit Heizanlagen aus, stellt aber an letztere geringere Anspriiche, ais bei der 
Zimmerheizung, indem es genugt, den Schlafsaal bei strenger Kai te auf etwa 
12,5 Grad C. erwarmen zu konnen.

Die Heizung erfolgte in den deutschen Kasernen fruher ausschliefslich 
durch thonerne oder eiserne Ófen; Vorkehrungen fur regelmafsigen Luftwechsel 
zu treffen, ward nicht fiir notwendig erachtet; man hielt die zufallige und 
natiirliche Liiftung fiir ausreichend. Eine schwache Besserung dieser Zustande 
trat erst ein, ais man die von aufsen zu beschickenden Ófen durch solche, die 
vom Zimmer aus bedient werden, ersetzte.

Die noch gegenwartig geltenden preufsischen Vorschriften iiber Kasernen
bau stellen ais Regel die Ofenheizung hin, verbieten indes die Central- oder 
Sammelheizung nicht geradezu, sondern fordem nur fiir jede beabsichtigte Ein- 
fiihrung einer solchen die besondere Genehmigung des Kriegsministeriums.

Wenn man sich gegenwartig bei Neubauten, wegen Billigkeit der ersten 
Anlage oder aus anderen Griinden, fiir Ofenheizung entscheidet, so wahle man 
unter den neueren besseren Konstruktionen diejenigen mit móglichst einfacher 
Bedienung. Fiir grófsere Zimmer durften Reguliermantelófen, denen frische 
Luft von aufsen zugefiihrt wird, die aber auch das Heizen mit Umlauf (ais An- 
heizen, in Abwesenheit der Bewohner) gestatten, die zweckmafsigsten sein.

Fiir osterreichische Kasernen wird, bei Annahme einer Ofenheizung, eben- 
falls empfohlen, den Stuben fiir mehr ais 10 Mann Ventilationsmanteldfen zu 
geben.

England hat den allgemein iiblichen Kamin auch fiir die Kasernen bei- 
behalten, jedoch in der von Douglas-Galton angegebenen Konstruktion eines 
Liiftungskamins123).

Sammelheizungen hielt man fruher im Kasernenbau fiir unanwendbar oder 
doch unvorteilhaft. Man warf ihnen ungleichmafsige Verteilung und schwere 
Regelbarkeit der Warme, Verwickeltheit der Einrichtungen, Kostspieligkeit der 
Anlage und Unterhaltung, Vermehrung der Feuersgefahr etc. vor. Nachdem 
jedoch die Fortschritte der Technik diese Ausstellungen mehr und mehr ent- 
kraftet haben, finden in den Kasernen auch Sammelheizanlagen allmahlich 

119.
Heizung 

und 
Liiftung.

ł23) Siehe hieruber: Cheminee •ucnłilatrice dcsiinee aux casemes. Sysłcine Douglas-Galton. Nouv. annales de la 
const. 1876, S. 80.
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Eingang, und zwar vorzugswei.se in der Form der Feuerhiftheizung, die sich 
durch die Billigkeit der ersten Anlage und der Unterhaltung, sowie des Be- 
triebes empfiehlt und dabei den Anspruchen der Hygiene an eine gute Heiz- 
methode wohl nachkommen kann.

Da bekanntlich nur die unmittelbar iiber den Luftheizofen g'elegenen Raume 
gut und zuverlassig erwarmt werden konnen, das Verziehen der Heizkanale in 
wagrechtem Sinne aber schlechte Resultate giebt, so erfordert allerdings ein 
grófseres Kasernengebaude auch eine grófsere Zahl solcher Ófen. Eine Infan- 
terieregiments-Kaserne z. B. des Dresdener Typus (siehe Fig. 120 bis 122) 
verlangt 18 Luftheizungsofen verschiedener Grofse; die Regimentskaserne zu 
Zwickau (siehe Fig. 123) hat dereń 15.

Auch das System der Warmwasserheizung hat, ungeachtet der hohen An- 
lagekosten, die es verursacht, doch in mehreren Kasernen Anwendung gefunden; 
so in einer Regimentskaserne zu Dresden (1870), in einer Kaserne fiir 2 Ba- 
taillone zu Chemnitz (1873), in einer Kaserne fiir 3 Eskadronen zu Oschatz 
(1872) etc.

Die Liiftungsanlagen der Wohn- und Schlafraume gewohnlicher Kasernen 
beschranken sich auf Luft-Zufiihrungs- und -Abfiihrungswege. Die Liiftung 
selbst findet nur statt, wenn durch Temperaturunterschied ein Auftrieb erzeugt 
wird, oder durch Einwirkung des Windes. In den beiden Grenadicrkasernen 
zu Dresden benutzt man zur Liiftung der Schlafsiile einen ziemlich regelmafsig 
und ohne Unkosten entstehenden Temperaturunterschied folgendermafsen.

Unter den drei Schlafsiilen jeden Schlafsaalfliigels liegen im Erdgeschofś Wohnungen fiir 
Yerheiratete. Die Schornsteinróhren dieser Wohnungen gehen — in der Zahl von 8 — gleich- 
malśig rerteilt durch die Schlafsale hindurch und werden hier von angcbauten Luftungsschloten 
umgeben. Auf diese Weise erhalt jeder Schlafsaal 4 Abluftkanale, dcnen Zuluftkanale von gleichcm 
Querschnitt entsprechen.

In Verteidigungskasernen, denen man zumeist eine Konstruktion geben 
mufs, die jene einfachste Form kiinstlicher Liiftung unmóglich macht und die 
auch die natiirliche Liiftung auf das aufserste beschrankt, kann kiinstliche Saug- 
oder Druckliiftung unentbehrlich werden; dasselbe gilt von Kasernen unter 
heifsen Himmelsstrichen124).

Endlich ware die yerstarkte kiinstliche Liiftung angezeigt, wenn sich grofse 
Kuchen in den untersten Geschossen hoher Gebaude befinden, da der Bewohner 
und Gebaude schadigende dichte Wrasen, der sich hier entwickelt, durch Tem
peraturunterschied allein nicht bewaltigt werden kann.

Morin verlangt fiir den Soldaten in der Kaserne stiindlich die Zufuhr von 
30 cbm frischer Luft wahrend des Tages und von 40 bis 50cbm wahrend der Nacht. 
Der letzteren Forderung wird ohne Saugschlote — mechanische Einrichtungen 
erscheinen in Kasernen ausgeschlossen — schwerlich entsprochen werden konnen. 
Am nachsten wird man einer solchen Leistung noch kommen in Raumen, die 
durch die ganze Tiefe des Gebaudes reichen und auf zwei gegeniiber liegenden 
Seiten Fenster haben. Gegenwartig halt man allerdings die Betriebskosten, die 
solche Hiilfsmittel erheischen, noch fiir unerschwinglich. Der Kostenpunkt darf 
aber in dieser Lebensfrage nicht die letzte Entscheidung bringen; er wiirde 
iibrigens nicht so schwer ins Gewicht fallen, wenn (das Vorhandensein beson- 
derer Speisesale, Wasch- und Putzraume vorausgesetzt) die Trennung der Wohn- 
raume von den Schlafraumen durchgefiihrt ware und die verstarkte kiinstliche 
Liiftung auf letztere beschrankt wiirde.

”*) Siehe; The ventilation of barrackt. Buildings news 1863, S. 683
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In den Wohnzimmern kónnte man sich unbedenklich mit dem jetzt iiblichen 
System der blofsen Zu- und Abluftkanale begniigen, da die Bewohner in den 
Tagesstunden fast nie vollzahlig und langere Zeit anwesend sind.

Fur die neueren óstcrreichischen Kasernen wird verlangt, dafs bei einem 
Temperaturunterschied von 5 Grad C. in eingeschossigen Gebauden ein stiind- 
licher Luftwechsel von mindestens 15cbm, in mehrgeschossigen von 20cbm fur 
jeden Kopf móglich sei. Dagegen soli in den Stuben fiir Leichtkranke ein 
Luftwechsel von 40 bis 50cbm fiir den Kopf und die Stunde schon bei einem 
Temperaturunterschiede von nur 3 Grad C. zwischen Innen- und Aufsenluft an- 
gestrebt werden125).

Der grofśe Bedarf an Trink- und Nutzwasser wird in den Kasernen auf 
die verschiedenste Art gedeckt: entweder durch eine grófsere Anzahl kleiner 
Brunnen mit Pumpen fiir Handbetrieb oder aus einem grofsen Tiefbrunnen, 
dessen Wasser gewóhnlich durch Maschinen in verschiedene Verteilungsbehalter 
gehoben wird, oder durch Anschlufs an eine stadtische Druckwasserleitung. 
Zuweilen mufs eine Kaserne auch ihre eigene Quellwasserleitung erhalten. Auch 
in den beiden letzteren Fallen sucht man, wenn irgend moglich, durch Anlage 
einiger Brunnen auf dem Kasernengrundstiick selbst eine Reserve fiir den Fali 
einer Unterbrechung der Quellenleitung sich zu verschaffen. Wenn die Um- 
stande es gestatten, benutzt man noch nebenbei die atmospharischen Nieder- 
schlage zum Spiilen der Entwasserungskanale, der Aborte etc.

Der tagliche Wasserbedarf fiir jeden Kasernenbewohner ist auf wenigstens 
35 bis 401 anzunehmen; bei Schwemmaborten und Pissoirspiilung steigert sich 
der Bedarf auf 80 bis 1001126).

Wenn bei gewóhnlichem Wirtschaftsbetriebe der tagliche Wasserbedarf 
fiir ein Pferd 501 betragt, so reicht man damit in Kasernen nicht aus, da hier 
viel betrachtlichere Mengen Spiilwasser aufgewendet werden miissen; man wird 
auf einen Verbrauch von 751 zu rechnen haben.

Wird bei Artillerie und Train das zur Reinigung von Geschiitzen und 
Wagen erforderliche Wasser demjenigen fiir die Pferde zugeschlagen, so 
kommt man fiir die genannten Truppengattungen fiir jedes Pferd auf 1201 
taglich.

Jede Kaserne ‘mufs reichlich mit Feuerhahnen und Lóschgeraten aus- 
gestattet sein; ferner ist es zweckmafsig, die Montierungskammern (Magazine) 
aufserdem noch mit einem System kupferner Spritzrohre zu versehen, die man 
in Thatigkeit setzen kann, auch wenn das Betreten des Kammerraumes nicht 
mehr móglich ist.

Zur Beurteilung der Kosten, welche die Wasserversorgungseinrichtungen einer Kaserne ver- 
ursachcn, kann ais Anhalt dienen, dafś dicselben bctrugcn bei
einer Jagerbataillons-Kaserne zu Dresden (1882): 15864 Mark oder auf. den Kopf der militarischen 

Bclcgung 35,25 Mark; * 55

1S1) Nach der amtlichen »Anleitung fiir den Neubau von Kasernen* berechnet man den Querschnitt x der 

Luft-Zufiihrungs* und Abfiihrungskaniile nach den Formeln: x — —Quadr.-Met. fiir ebenerdige Gebaude und 

x =  n — Quadr.-Met. fiir mchrgoschossigc Gebaude; dagegen fiir die Reviere der Leichtkranken nachx =  . ,
55 V// 20

bezw x = 11----- Ouadr.-Met.. worin n die GrOfsc des zu liiftenden Raumes (in Kub.-Met.) und II die Hóhe des
ióV/F

Abzugkanals vom Fufsboden des Raumes bis zur Miindung iiber dem Dache bezeichnet.
,M) In den Drcsdner Infantcriercgiments-Kasernen, die eigene Schlachtanstalten haben, auch einige Offiziers- 

pferde standig beherbergen, stellt sich ein durchschnittlichcr Wasserretbrauch von 751 fiir den Kopf und den Tag 
heraus.

T2O.

Wasser- 
versorgung
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bei einer Infanterieregimcnts-Kascrne in Zwickau (1884):
fiir die Hausleitung...................33 274 Maik oder auf den Kopf der militarischcn Bclegung 20,17 Mark
» eine 3200ra lange Leitung aus

dem Quellgcbiete bis zur Kaserne 19723 » » » » » » » » n>95 »

zusammen 52 997 Mark oder auf den Kopf der militarischcn Bclegung 32,12 Mark.

Die Gasbeleu.chtu.ng wird in deutschen Kasernen gewóhnlich auf Treppen und 
Gange, Kuchen und Speisesale, Wasch- und Putzraume und Aborte beschrankt.

Bezuglich der Einzelheiten iiber Heizung, Liiftung, Wasserversorgung und 
Gasbeleuchtung móge auf TeilIII, Bandą dieses »Handbuches« verwiesen werden.

d) Systeme und Typen des Kasernenbaues.
Die Grundsatze, nach welchen die im vorigen Abschnitte betrachteten Ein- 

zelraume und sonstigen Elemente zu vollstandigen Kasernen verbunden werden, 
sind einesteils in der Verschiedenheit der Waffengattungen, sowie der Starkę 
und Einteilung der Eruppenkorper begrundet, anderenteils dieselben, welche 
bei Erbauung menschlicher Wohnungen, namentlich der Massenwohnungen 
iiberhaupt befolgt werden miissen. Erstere werden bei Besprechung der ver- 
schiedenen Waffengattungskasemen sich bemerkbar machen. Letztere sind 
zwar ais bekannt vorauszusetzen; da sie aber bei Kasernen starker, ais bei 
Privatbauten in das Gewicht fallen, so sei gestattet, auf die wichtigsten Punkte 
kurz einzugehen.

Gute Luft und gutes Wasser in reichlicher Menge sind die ersten Bediirf- 
nisse jeder Kaserne. Bei der selbstverstandlichen Bedingung, dafs der Baugrund 
in technischer und gesundheitlicher Beziehung ein entsprechender sei127), sind 
sonach die geeignetsten Baupliitze fiir Kasernen aulśerhalb des Bereiches von 
Stadten, entfernt von Fabriken, Begrabnisplatzen, sumpfigen Stellen etc. zu 
suchen. Miissen aus rein militarischen Griinden die Kasernen in der Nahe einer 
Stadt bleiben, so sollten sie doch nur am Umfange derselben liegen, und es 
mufs Vorsorge getroffen werden, dafs auch beim Anwachsen der Stadt zwischen 
den Hausermassen der letzteren und den Kasernengebauden ein freier, unbe- 
bauter, nur ais Park, Garten oder Feld benutzter Raum — ais Sanierungsgiirtel — 
erhalten bleibe.

Im allgemeinen ist ferner eine erhóhte Lagę des Bauplatzes jeder anderen 
vorzuziehen. Wenn derselbe dabei gegen die Wetterseite durch die Gestaltung 
des Gelande oder durch Kultur (Hochwald u. dergl.) einigermafeen gedeckt ist, 
so kann dies nur erwiinscht sein.

Hat man sich durch die Wahl des Bauplatzes die gesundheitlichen Vorziige 
so viel ais móglich gesichert, so gilt es, dieselben durch die Bebauung nicht 
wieder zu vemichten.

Bei Gestaltung des Grundrisses und bei der gegenseitigen Stellung der 
Baulichkeiten wird also zu beachten sein, dafs wenigstens jeder Wohnraum dem 
unmittelbaren Sonnenlichte zuganglich ist, dafs nirgend Luft still stehen kann 
und dafs die herrschende Windrichtung nicht von Stallen und Reitbahnen, 
Kiichengebauden, Schmieden, Aborten etc. nach den Wohngebauden hin streicht.

Um den erstgenannten Anforderungen móglichst zu geniigen, soli der Ab- 
stand der Baulichkeiten von einander mindestens der doppelten Hóhe, besser 
aber der drei- bis vierfachen HÓhe des hóheren Objektes gleich kommen.

łł7) Siehe Teil III, Bd. 1 dieses >Handbuches« (Abt. II, Abschn. 1, Kap. 1: Baugrund).
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Ferner soli die Bildung geschlossener Hófe vermieden werden. Wo aber ohne 
einen geschlossenen Umzug nicht auszukommen w lirę, móchte dieser wenigstens 
an den Ecken oder sonst geeigneten Punkten zu unterbrechen, sowie dafiir 
Sorge zu tragen sein, dafs streckenweise moglichst niedrige Gebaude ein- 
geschaltet werden.

Vielgeschossigc Wohngebaude miissen sich im Laufe der Zeit minder ge- 
sundheitszutraglich erweisen, ais Gebaude mit wenigen bewohnten Geschossen. 
Die vorzugsweise Erbauung von Hausern der letztgenannten Art und die móg- 
lichst weitgehende Verteilung der Menschenmassen iiber eine grofse Grund- 
flache, so weit dies mit den dienstlichen Anforderungen vereinbar ist, erscheinen 
daher ais erstrebenswertes Ziel. Hierbei kommt die relative Grofse des Bauplatzes 
in Frage. Wenn man auf jeden Kasernenbewohner 50qm Grundflache gewahren 
konnte, wie Tollet fordert, so wiirde dies dem Gesundheitszustande der Truppe 
sehr fórderlich sein. Die Dresdener Kasernen gehen allerdings noch iiber dieses 
Mafs hinaus; allein in der Mehrzahl der Falle mufs man sich, wegen Kostbar- 
keit des Grundes und Bodens, mit viel weniger begniigen, und es ist auch 
25 qm Kasernengelande auf i Mann noch kein ungiinstiges Yerhaltnis.

i) Altere Formen des Kasernenbaues.
Wenn nun auch — wie aus vorstehendem zu entnehmen ist — iiber die 

Grundsatze fiir den Kasernenbau gegenwartig Klarheit und ziemliche Uber- 
einstimmung herrscht, so gehórt doch die bewufste Anwendung dieser Grund
satze nur der neueren Zeit an, weil die Gesundheitswissenschaft ihre Forderungen 
erst in den letzten Jahrzehnten bestimmter und zahlenmafsig formuliert hat; 
auch bethatigen sich jene Prinzipien in der Baupraxis auf sehr verschiedene 
Weise und bringen verschiedene Kasernensysteme und -Typen hervor. Ein 
Blick auf die geschichtliche Entwickelung derselben wird die Wiirdigung des 
Kasernenbaues unserer Tage erleichtern.

Die ersten rationellen Kasemenbauten der Neuzeit finden sich in Frank- 

.. I23‘ 
Alteste

Kasernen.

reich. Sie waren lange Zeit die Vorbilder fiir die meisten Staaten Europas; 
doch hat Frankreich den Vorsprung, den es noch anfangs unseres Jahrhunderts 
im Kasernenbauwesen vor anderen Staaten behauptete, durch Festhalten an 
Veraltetem unverkennbar verloren, und erst die Arbeiten Tollet's (seit 1873), so
wie die amtlichen Typen vom Dezember 1889, bezeichnen einen wirklichen Fort- 
schritt und verdienen die allgemeinste Beachtung.

Die ersten franzósischen Kasernen — Ende des
Fig. 86.

Kaserne Petite Madeleine zu Lille128).

Fig. 87.

Mannschaftsstuben der Citadelle 
zu Guernsey128).

XVI. und anfangs des XVII. Jahrhunderts — waren 
die denkbar einfachsten Gebaude. Ein Bild hiervon 
giebt der in Fig. 86 dargestellte Grundrifc der ehe- 
maligen Kaserne Petite Madeleine zu Lille128). Die 
Stuben des Erdgeschosses waren unmittelbar von der 
Strafse aus zuganglich; zwischen je zweien derselben 
fiihrte eine schmale, stcile Treppe zu zwei Stuben 
des Obergeschosses. Das Ganze krónte gewóhnlich 
ein hohes Dach, welches Speicherraume barg.

Ahnlich waren die Anfange des Ka
sernenbaues in anderen Landem. Manches 
solche primitive Bauwerk ist bis auf un- 
sere Tage gekommen.

na) Nach: Revue gen. de Parch. 1867, PI. 9—10.
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So stcllt Fig. 87 zwoi Kascrnenstubcn des Forts George in Gucrnscy12n) dar, dic noch im 
Jahre 1861 in Bcnutzung waren, obglcich sie, bei einer Bclegung mit 8 Mann, nur 9,8 cbm Luftraum 
einem jeden gewahrtcn.

Eine Anderung, aber keine Vcrbcsserung war es, dafs man den Raum fiir dic Treppe zwei bc- 
nachbarten Zimmern abgewann, wie Fig. 88 ,2°) zeigt, welche aussieht — es ist dies mit Rccht gesagt 
worden — ais ob man die Treppen anfangs vergessen liiitte.

Bei grofseren Anlagen wurden 
zwei Reihen von Raumen mit den 
Riickmauern gegen einander gelehnt, 
wie in der aus Louis XIII. Zeit 
(1614—43) stammenden Kaserne zu 
Havre (Fig. 8g128), in welcher zugleich 
die falsche Raumókonomie beziiglich 
der Treppenhauser auf das aufserste 
gesteigert ist.

124- 
1’auban’s 

Typus.

Fig. 88.

Inlanterickascrne zu Brighton’20), 
ca. 'Izoo w. Gr.

Vauban, der grófse Reformator des Festungskrieges, wandte gleichfalls 
den Kasernen seine Aufmerksamkeit zu und wurde auch auf diesem Gebiete, 
fur Frankreich unbedingt, fiir die iibrigen Militarmachte mehr oder weniger, 
zur Autoritat. Er stellte nicht sowohl durchaus Neues hin, verbesserte vielmehr 
nur die vorgefundenen Anordnungen und fuhrte sie auf feste Grundsatze 
zuriick.

Vauban verwirft alle 
langeren Gange in Kaser- 
nengebauden, empfiehlt 
dagegen, zahlreiche Trep
pen anzulegen und die Stu- 
ben unmittelbar von den 
Treppenvorplatzen aus zu- 
ganglich zu machen; und 
zwar verlangt er diese Ein
richtungen sowohl im In- 

Fig. 89.

Infanteriekaserne zu Havre12f>).teresse des Dienstes, ais

Fig. 90.

Vauban*s Infanteriekaserne.

auch in demjenigen der Ge- i/t00 w. Gr.

baudeunterhaltung. Ferner
entschied sich Vauban dafiir, die Truppen beim Kasernieren nach den kleinsten 
selbstandigen Unterabteilungen (den Kompagnieen) streng zu trennen — eine 
Mafsregel, dereń Zweckmafsigkeit ganz unanfechtbar ist.

Die Anwendung dieser Grundsatze erzeugte den sog. l^auba/Ischcn 
Kasernentypus.

Seine Kasernen sind einreihige oder (ófter) doppelrcihige Gebaude, 
wie Fig. 90, welche auf je zwei Zimmer des Erdgeschosses eine ein- 
laufige Treppe bekommen. Bei doppelreihigen Gebiiuden entstehen so
nach Treppenhauser mit zwei getrennten Treppen, die auf jeder Gc- 
baudefront einen Eingang besitzen. Jede Treppe fiihrt in jedem der 
beiden Obergeschosse zu zwei Zimmern, wurde also, da jedes Zimmer 
12 Mann aufnahm, von 48 Mann begangen; auf je 72 Mann (der da- 
maligen Starkę einer Kompagnie) aber kam eine Treppe.

Die Fa„fa«’schen Kascrnenstubcn haben — nach vorhandencn 
Originalpliinen — eine gleich bleibende Ticfc von 5,85 ™; die Brcitc, 
welche anfangs nur 5,70™ bis 6,00™ betrug, wurde spater auf 7,15 m Ver- 
grófeert. Da nun dic mittlcre Hóhe der Raume im Erdgcschofs 4,00 ™, 
im I. Obergeschofs 3,57™, im II. Obcrgeschofe 3,14 ™ war, so entfielcn auf jeden Mann giinstigstcnfalls 
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13,0 cl”n, ungiinstigstcnfalls aber nur 8,7 cbm Luftraum. Allerdings, wenn die Annahmc, die man 
machtc, »dafs stets der dritte Mann im Dienste abwesend sci«, zutraf (weshalb die 12 Mann auch nur 
4 Doppclbcttcn hatten), so crhóhtc sich die Luftmenge in jenem Fallc auf fast 21c^rn, in diesem auf 
13 cbm, Nebenraume gab es in Vanbari3 Kasernen nicht, ebenso wenig Hófe. Die Kasernen óflhcten 
sich unmittelbar nach der Straiśe, welche entlang jeder Front verlief.

Der Yaubarische Typus erfuhr im Laufe der Zeiten manche Verbesserung. 
In den doppelreihigen Gebauden brach man der besseren Luftung der Raume 
wegen durch die Langsscheidemauern grófse Óffnungen; man erreichte dadurch 
allerdings in der Regel nur, dafs sich die verdorbene Luft zweicr Zimmer mit- 
einander mischtc; endlich beseitigte man diese Mittelmauer ganzlich. Gleich- 
zeitig erbaute man anstatt der zwei schmalen, steilen Treppen nur eine Treppe, 
der man wenigstens eine grofsere Breite gab.

Die Kaserne zu Bury (in England, Fig. 91120) zeigt u. a. diese 
wcsentlich besseren Anordnungen. Der lebhaftc Luftzug, welcher sich 
in den Treppenhausern cinstellt, isoliert die Zimmer zweckmafeig von 
einander; auch sind letztere selbst, da sie Fenster an zwei Seiten haben, 
ziemlich gut zu liiftcn. Eines der Fenster geht allerdings durch den 
hólzernen Verschlag u, hinter wclchem Bett und Tisch des Unteroffiziers 
stehen, fiir das iibrige Zimmer wieder verloren.

Die Ubertragung des fur Fufstruppen berechneten 
Faubatfschen Typus auf Kavalleriekasernen begegnete 
manchen Schwierigkeiten, weil man daran festhielt, 
Mannschaftswohnungen und Pferdestalle in einem und 
demselben Gebaude und in moglichst enger Yerbindung 

mit einander herzustellen, obwohl eine gute Anordnung dem Pferde wenigstens 
das Doppelte der Grundflache im Stalle zuteilen mufs, welche sein Reiter im 
Obergeschofs beansprucht.

Fig. 9t-

In fanteriekasernc 
zu Bury120).

1*5- 
Anwendung 

auf 
Kavallene- 

kasernen.

Zuniichst ordnctc man im Erdgeschofś senkrecht zur Liingenrichtung des Gebaudes gerichtete 
Ouerstallungen an, denen man die Breite der dariiber zu legenden Mannschaftszimmcr (6,50 ra) gab. 
Spiiter vergrófserte man diese Abmessung auf 7,80 m, dann auf 8,40 bis 9,00 m. Indem man zweilaufigc 
Treppen, die nur die Ilalfte der Gebaudetiefe beanspruchten, einbaute, eriibrigte man der Treppe 
gcgcniiber im Erdgeschofś eine Futterkammer, im Obergeschofś eine kleine Unteroffiziersstube. Fig. 92 
u. 93 12S) zeigen die in solcher Weise angeordnete Kavalleriekaserne Chambieres zu Metz.

Trotz aller versuchter Verbesserungen blieben diese Kasernen, namentlich die Stalle, noch 
immer mit wesentlichen Mangeln behaftet. In den Stallen waren Licht und Warme sehr ungleich ver- 
teilt; die Luftung war nur unvollkommen zu bewerkstelligen. Da eine sehr enge Aufstellung der 
Pferde hinzukam — die ersten Pferdestande hatten kaum 97 cm Breite — so war der Gesundheits- 
zustand zuweilcn ein sehr schlechtcr. Endlich erschwcrte die grofśe Anzahl kleiner Stallungen die 
dicnstliche Aufsicht.

Um diesen Ubelstiinden thunlichst abzuhclfen, ging man spiiter zur Liingsreihenstallung iiber. 
Fig. 94 u. 95128) zeigen, wic diese in einer Kavallcrickaserne zu Abbeville (1784) zur Ausfiihrung 
kam. Zwei cinfachc Liingsreihenstallungen sind zu einem Gebaude vereinigt; die Treppenhausaxen sind 
35,0 m von einander cntfernt; die einfache Stallbreite ist 4,GO m, die Stallhóhe 5,30 ra; zwischen die 
lang gestreckten Mannschaftsstubcn des Obcrgeschosses sind kleine Unteroffiziersstuben eingeschaltct.

Bis gegen die Mitte des XVIII. Jahrhunderts blieb man in Frankreich 
dem /z’schen Typus im wesentlichen treu. Dann aber brach man nicht 
blofs mit der bis dahin beliebten Ausfiihrung — was durchaus berechtigt war, 
da diese kiinstlerisch, wie konstruktiv auf sehr niedriger Stufe verharrt hatte 
— sondern mit dem ganzen Systeme, um zu einem viel unvollkommeneren iiber-

Zunachst verbesserte man die Treppen, iiber welche allgemein Klage 
gefiihrt wurde. Um den vermehrten Aufwand aber, welchen der Bau besserer 
Treppen verursaćhte, wieder einzubringen, verminderte man die Anzahl der- 

126.
Mittcl- 

korńdor- 
Kascrncn.
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selben. Man schaltete also zwischen zwei Treppenhauser eine grofsere Zahl 
Zimmer, unter Fortfall der Mittelmauer, ein. Damit nun aber der Verkehr nicht 
unmittelbar durch alle Wohnriiume hindurch erfolgen soli te, trennte man in der

Ober- 
gcschofe.

Erd- 
gescbofs.

Kavalleriekaserne Chambiłres zu Metz12S).
1:500
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Obor- 
geschofs.

Kavalleriekaserne Si. Gilles zu Abbeville128).

Mitte derselben anfangs durch Bretterwande, spater durch Mittelmauern einen 
Gang ab.

Damit war der Typus der Mittelkorridor-Kaserne, der schlechteste von 
allen, aufgestellt. Trotz seiner Mangel in gesundheitlicher Hinsicht fand er, 
der Billigkeit des Baues wegen, die weiteste Yerbreitung.
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Fig. 96.

Fig. 97 128) stellt eine der friihesten Bautcn dieser Art, die Kaserne zu Courbcvoie (1756), dar, 
worin die zwischen zwei Treppen gclegcnen Strcckcn des Mittelkorridors iiber 40 m lang sind. Bessere 
Verlialtnisse zeigt die Kaserne zu Nancy (1764) in Fig. 96128), da hier die Treppen nur noch 30 m 
von cinandcr cntfernt sind, auch die Breite des Mittclganges, die im ersten Beispiel blofś ca. 2 m betrug, 
auf 2,92 m vermehrt worden ist.

Infanteriekaserne zu Nancy128).

1:500
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Kuchę C a n-

11 n e

Infanteriekaserne zu Courbevoie. — Erdgeschofś128).

den

der 
die

Eine ausgesucht mangelhafte Anordnung ist in einer Kaserne des 
Schlosscs Edinburg (Fig. 98120) yerkórpcrt. Der dunkle, ungeliiftete Gang C
hat noch an beiden Endcn Thiiren, um das Mannschaflsreyier von 
Oftizicrsfliigcln absondern zu konnen.

Eine Verbesserung der Kasernen, die ungefahr gleichzcitig mit 
Einfiihrung der Mittelkorridore war, ist die Zuteilung grÓfcerer Hófe,
gewóhnlich vor den Hauptgebauden liegen und auf welchen kleinc Neben- 
gebaudc ycrschiedencr Bcstimmung Platz finden.

Da nicht ausbleiben konnte, dafs alle Mangel langer Mittelgiinge sich als- 
bald fuhlbar machten, so versuchte man verschiedene Anordnungen, welche, 
ohne eine Verinehrung der Treppen zu erheischen, jene Mangel beseitigen sollten.

Die bemerkenswerteste dieser Neuerungen war die Erbauung von Kasernen 
nach spanischer Art, d. h. solcher, welche sich langs einer Front in allen Ge-

i=7- 
Kasernen 

nach 
spanischer 

Art.

iw) Nach: Building news 1861, S. 687 u. ff.
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128.

Weitere 
Entwickelung 

in 
Frankreich.

schossen in Hallen oder Galerien óff- 
neten. Aber diese offenen llallen- 
gange bewahrten sich selbst unter 
dem Klima Frankreichs nicht und 
wurden deshalb zumeist in geschlos- 
sene Flurgange verwandelt.

Man war auf diese Weise zu 
Kasernen mit seitlichen Flurgangen 
gelangt, schenkte ihnen aber zunachst 
nur wenig Beachtung, und erst die 
neuere Zeit bildete diesen Typus 
weiter aus.

Das franzosische Kriegsministe- 
rium wandte jetzt dem Kasernenbau 

Fig. 98.

Kaserne im Schlofs Edinburg 1-“\

z/. Lichtgrabcn.
B. Mannschafts-

zimmer.

*/iooo w. Gr.

C. Flurgange.
D. Offizierswohnungen 

und Speisesaal.

erhóhte Aufmerksamkeit zu. Es beauftragte zunachst den Direktor der Fortifi- 
kationen zu Metz, Ramsault de Raulcour, mit Bearbeitung von Normalentwiirfen 
nach gegebenen Direktiven.

Die Vorschlage RamsauWs kamen in der Hauptsache auf Kasernen mit 
seitlichen Flurgangen und betrachtlichen Zimmertiefen hinaus; fiir die Stalle 
empfiehlt er die doppelte Langsreihenstellung130).

Da sich die Arbeiten Ramsault's ungeteilten Beifalles nicht erfreuten, so 
schlug endlich im Jahre 1788 das Ministerium den viel versprechenden Weg ein, 
eine óffentliche Wettbewerbung fiir Entwiirfe zu Infanterie- und Kavallerie- 
kasernen auszuschreiben, wobei es fiir den besten Entwurf jeder Kasernen- 
gattung 50 Louisd’ors aussetzte.

Aus dem bezuglichen Programm geht hervor, dafs man vorzugsweise die zweireihigen Gebaude 
Pauban scher Art in das Auge gefafst hatte. Zwischen je 4 Zimmern des Erdgeschosses sollten Doppel- 
treppen angelegt werden; jedes Zimmer sollte also unmittelbar vom Treppenraume aus zuganglich sein, 
dabei jedoch — um an Baukosten zu sparen — so lang wie móglich gemacht werden. Zur Begiinsti- 
gung der Liiftung erachtete man fiir zweckmafeig, in den Langsscheidemauern grofse, mit stellbaren 
Ilolzladen verschliefebare Fenster anzubringen. Die Zimmer waren ungemein hoch (4,33 bis 4,54 ra) 
anzunehmen. In denselben sollten die zweimannigen Betten (von 1,90 m Lange und 1,084 » Breite) mit 
Zwischenraumen von 0,54 m aufgestellt, zwischen zwei Bettreihen aber 1,95 m Abstand innegehalten 
werden.

Fiir die Stallungen wurde festgesetzt, dafs der einreihige Stall 4,22 bis 4,54 111 Breite, der 
Doppelstall, mit dem Gange in der Mitte, aber 10,72 m Breite erhalten soli. Fiir vorteilhafter wurde 
aber die Stellung der Pferde mit den Kopfen gegeneinander (nach Fig. 95) gehalten. Die Stalle 
waren zu wólben; es war ihnen 5,84 bis 6,50 m Hóhe zu geben. Unbegreiflich bleibt, dafs man die 
Breite eines Pferdestandes auf 1,055 m herabsetzen wollte, obgleich ein tierarztliches Gutachten sich fiir 
1,30 ra ais Mindestmaiś ausgesprochen und diese Forderung wohl begriindet hatte.

Die Revolution von 1789 verhinderte, dafs dieses Preisausschreibcn eine 
praktische Folgę hatte. In dem auf die Revolution folgenden kriegerischen 
Vierteljahrhundert hatte aber keiner der europaischen Militarstaaten viel Zeit 
und Geld zu Kasernenbauten iibrig. Am wenigsten geschah vielleicht fur die 
Friedenskasernen gerade in Frankreich, da hier dem Staate viele verlassene 
Schlósser, aufgehobene Klóster etc. zur Kasernierung der Truppen zu Gebote 
standen. Allerdings wurde die Aufmerksamkeit auf das Bediirfnis der Festungen 
an bombensicheren Kasernen hingelenkt; die Ausfiihrungen blieben aber auch 
auf diesem Gebiete aufserst beschrankte (siehe unter e).

,3°) Siehe: Reuue gen. de Parch. 1867, S. 13 u. ff.
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Erst die mit 1815 beginnende langere Friedensperiode fórderte wieder in 
der Theorie und Praxis des Kasernenbaues mancherlei neues zutage. Be- 
merkenswert sind vor allem die eigentumlichen Anordnungen, zu welchen man 
in Osterreich gelangte. Auch hier bemiihte man sich, wie in Frankreich, fiir 
die Kasernen der Fufstruppen und diejenigen der Reiterei ein gemeinschaft- 
liches Schema aufzustellen131). Fig. 99 veranschaulicht das System der In- 
fanteriekascrnen.

129. 
Alterer 
ttsterr. 
Typu*.

Die Soldaten wohnen und schlafen, zu je 20 Mann, in »Gemcinzimmern« von 0,32 m Breite, 
12,64 ni Lange und 3,79 m Ilblfe, sodafś also auf den Mann 15cbm Luftraum entfallen. Der an der 
Hofseite voilicgcnde, oflenc Bogcngang hat 2,845 m Breite. Zwiśchen je 2 Gcmeinzimmer ist eine 
Kucho von 3,16 bis 3,79 m Breite eingcschaltet, von welcher aus auch die Zimmerofen bedient werden. 
Da die Kucho aber nicht die ganze Tiefe des Gebaudes bcansprucht, so eriibrigt man vor jeder Kuchę 
noch eine Stube (von 19 bis 23 ‘lni Grundflache), die von einem der Gcmeinzimmer aus zuganglich 
gemacht wird und in welcher einige hóhcre Unteroffiziere, friiher »Primaplanisten« genannt, wohnen. 

Diese vier Gemacher bilden nun eine Ein-
Fig. 99-
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Altcres System 
osterreichischcr Infanteriekasernen131).

Die Aborte liegen im Hauptgebaude selbst;

heit, die sich in einer Kaserne so oft wieder-

holt, ais der Quotient angiebt, wenn M die TCV
Anzahl der unterzubringenden Mannschaft be- 
deutet131)- Auch alle iibrigen Raumerforder- 
nisse miissen sich in den Rahmen dieser Ein- 
heit fiigen. Die Treppenhiiuser erhalten die 
Breite eines Gemeinzimmers, woraus sich die 
Breite eines Treppenlaufes zu 2,845 111, gleich 
der Gangbreite, ergiebt. Die Entfernung der 
Treppen von einander soli hochstens gegen 
114 m (= 60 Klaftern) betragen.

Die Pferdestalle, Wagenremisen, Sattel- 
und Futterkammern der Offiziere erhalten die 
Abmessungen von Gemein-, bezw. von Prima- 
planazimmem; dasselbe gilt von den Raumen, 
welche die Kasernenverwaltung benótigt, so
wie von den Arrestbehaltnissen, der Profofcen- 
wohnung, den Montierungskammern, der Mar- 
ketenderei etc.

Die Wohnungen der Offiziere werden, 
womoglich, in einem der Gebaudefliigel ver- 
einigt; dieselbcn sind — wie aus der Skizze 
ersichtlich — aufśerordentlich geraumig.

Die Waschkuchen, im Erdgeschofs ange- 
ordnet, entstehen aus der Zusammenziehung 
eines Primaplanazimmers mit einer Mann- 
schaftskiiche. Auf je 1000 Mann wird eine 
solche Waschkuche gerechnet.

sie sollen von keinem Wohnraume weiter ais
hochstens 75 Schritt (= 30 Klafter = 57 ni) entfernt sein. Die vier Ecken des Gebaudes werden ais
die fiir Aborte passendsten Lagen angesehen.

Die Infanteriekaserne soli in der Regel nicht mehr ais 2 Obergeschosse haben. Erdgeschofs und 
I. Obergeschofs haben durchaus gcwdlbte Dccken, und zwar bohmische Kappen. Im II. Obergeschofs 
sind nur die Gange, Treppen, Gemcinkiichen und Aborte zu wólben; die Zimmer sollen Diibelbalken- 
decken erhalten. Durch das Wolben kommt man auf eine Gesamtgeschofshdhe von 4,11 m.

Die Anordnung einer Kavalleriekaserne, aus dem Jahre 1820 herriihrend, 
geht aus Fig. 100 u. 101 hervor.

Hier haben die Pfcrdcstande 1,58 ra Breite und 3,79 m Lange. Bei der doppelten Querreihen- 
stellung von 8 Pferden jederseits und 3,16 m Breite des Mittclganges erhalt mithin ein »Gemcinstall«

*•*) Siehe: Weiss V. Schleussenuurg, F. Lelirbuch der Baukunst zum Gebrauche der k. k. Ingcnicur-Akadenńc. 
Auf hiichstcn Befehl yerfafst. Wicu 1820-32. (Neue Auli. 1861.)
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10,75 m Breite und 12,64 m Lange. Die Oflizicrs- 
pfcrdestalle sind nur einrcihig; die anderc Ilalfte 
nimmt Futter- und Sattelkammcr ein. Jeder 
Stabsoffizicr und Rittmeister hatte Anspruch auf 
einen ganzen Stall, jeder Subalternoffizier auf 
die Halfte eines solchen.

Die Beschlagschmieden wurden, wenn sie 
nicht in gesonderten Gebauden untergebracht 
werden konnten, womóglich an das Ende eines 
Fliigels verlegt.

Der Hofseile cntlang verlauft ein 2,53 m 
breiter Gang. Alle Raume sind mit bólimischcn 
Kappen eingewolbt. Die Gurten der Stall- 
gewólbe werden von zwei Reihen steinerner Pfei- 
ler von 63 cm Querschnittsabmessung getragen. 
Die Mittelgange der Stallungen sind mit Holz- 
wiirfeln zu pflastern, die Pferdestande dagegen 
zu »brucken«, d. h. mit 8 cm starken, eichenen 
oder larchenen Pfosten zu belegen, unter dieser

Fig. ioo.

Erd
geschofs.

Fig. ioi.

Ober- 
gcschofs.

1; 1000
8 B 4 S 0 10 10 JO 40 00"

ŁhiiHh-H------- +------ +------- 1-------- i--------
Alteres System 

ósterreichischer Kavalleriekasernen131).

Briicke aber mit einem Flachziegelpflaster, das nach der Mitte 5 cm Gefalle hat, zu versehen.
Das Obergeschofs, die Wohnungen enthaltend, ist wie in den Infanteriekasernen eingctcilt; die 

Zimmer muŁten jedoch, durch die darunter liegenden Stallungen bedingt, auf 7,11 m Breite gebracht 
werden. Da dieselben ebenfalls nur 20 Mann (10 Doppelbetten) fassen, so erhoht sich der Luftraum 
fiir jeden einzelnen auf 17 c^m.

Die Kavalleriekaserne kann mit einem Obergeschofs alle ihre Raumbediirfnisse befriedigen. 
Selbst wenn samtliche Offiziere des Regiments Wohnungen in der Kaserne erhalten miifśten, wiirde 
man nur fur einzelne architektonisch hervorzuhebende Teile ein II. Obergeschofs anzuordnen haben.

Bemerkenswert ist, wie man bei diesen altósterreichischen Kasernen das gottesdienstliche Be- 

IJO. 
Belmas' 
Typus.

diirfnis befriedigen soli, wenn eine Kirche nicht zu Gcbote steht. In solehem Falle wird eine 
Kapelle hergestellt, nur eben groiś genug, um den Altar aufzunehmen, und so gclegen, dafs man sie 
im ganzen Hofe und von den Gangen aus sehen kann. Ein erkerartiger Vorbau in der Mitte der 
kiirzeren Hofseite, im I. Obergeschofs gelegen (wie in Fig. 99 angedeutet), von drei Glaswanden um- 
schlossen, genugt am besten diesen Anforderungen.

In Frankreich wandte sich nach dem Sturze des ersten Kaiserreiches der
Kasernenbau zunachst dem F?zz/^zz’schen Typus, den u. a. General Haxo (1820) 
und Oberst Emy (1822) verbesserten, fast ausschliefslich wieder zu. Bald jedoch 
fanden gewisse Vorschlage des Obersten Belmas (1823) in den mafsgebenden 
Kreisen so entschiedenen Beifall, dafs sich allmahlich die gesamte Kasernenbau- 
praxis nach ihnen richten mufste und sie nicht nur bis zum Ende des zweiten 
Kaiserreiches dem Kasernenbau ihren Stempel aufdriickten, sondern dafs sogar 
die grofse Mehrzahl der nach 1871 erbauten Kasernen — nicht eben zum Heile 
der franzósischen Armee — den AkAzzzzTschen Typus zeigt182).

Genannter Ingenieur wollte namlich die Annehmlichkeiten kleinerer Wohn- 
stuben und die ókonomischen" Vorteile, welche der Bau recht grofser Zimmer 
bietet, dadurch vereinigen, dafs er zwischen je zwei Treppenhausern 4 grofse, 
durch die ganze Gebaudetiefe reichende Zimmer anordnet, ein jedes derselben 
aber wieder in zwei kleinere Zimmer durch leichte Mittelwande zwischen den 
deckenstiitzenden Saulen zerlegt. Thatsachlich werden also 8 Zimmer gebildet, 
die zusammen 80 Mann, den damaligen Friedensstand einer Kompagnie, auf- 
nehmen kónnen. Jedes Zimmer erhielt nur ein Fenster; die Achsenentfernung 
derselben, von 6 bis 7m, wurde gleichmafsig durchgefuhrt, sodafs auch sehr 
geraumige Treppenhauscr entstanden. Die Treppen selbst sind scheinbar drei- 
armige; doch ist der mittlere Treppenarm, der die doppelte Breite eines Seiten-

Nach: Rewue gen. de Parch. 1867, PI. 12—14. 
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armes hat, durch ein Gelander in zwei Laufe geteilt, und die dreiarmige Treppe 
besteht sonach aus zwei nebeneinander gestellten zweilaufigen Treppen.

In den Ausfiihrungen ging man von der urspriinglichen Planung insofern 
ab, ais man jede Unterteilung der grofsen Zimmer unterliefs, allerdings mit 
ganzlicher Aufopferung der Ruhe und Behaglichkeit in den den Treppen zu- 
nachst gelegenen Zimmern, durch welche der Verkehr ununterbrochen hindurch- 
geht. Den Weg wirklicher Yerbesserung beschritt man dagegen, ais man die 
Fensterachsenabstande auf 4,60,n verkiirzte, um dem Gebaudeinneren mehr Licht 

Fig. 102.

I

I. Obergeschofs,

<0 0 0 4 2 O
Ji+H+h-H-

1:1000
20

• Erdgeschofc.

30 40 so“

.Mi^oZćWŁr-Kaserne zu Paris152).

und Luft zuzu- 
fiihren und zu- 
gleich den Cha
rakter diisterer 
Festigkeit der 
Fassaden ange- 
messen zu mil- 
dern. Dafs man 
nun aber durch- 
gehend gleich 
breite (6/10 m) 
Zimmer bildete, 
die abwechselnd 
i und 2 Fenster 
(an jeder Front) 
erhielten, war 
ungerechtfertigt 
und unzweck- 
mafsig. In den 

einfenstrigen
Zimmern sind 

die Mauer- 
schafte iiber- 
mafsig breit, in- 
folgedessen die 
Ecken nur un- 
vollkommen zu 

/. Fcldwcbel- und Dicnstzi miner.
2. Rapportzimmer.

Krankenstuben.
4. Stallung fiir 6 Offizierspfcrdc.
5. Wascherinnen.
6. Fechtsaal.

7. Regiments-Schulzinnncr.
8. Aborte.
9. Kiiche.

10. Werkstatten.
11. Bckleidungskammern.
12. Untcroffiziers-Speise- etc. Anstalt.

liiften. In den 
zweifenstrigen 

Zimmern da
gegen fallen die 

Fensterlei-
bungen beinahe in die Flucht der Scheidemauern. Die Treppenhauser haben 
ebenfalls 6,40 m lichte Weite.

Mit Achsenweiten von 4,60 ra ist u. a. die Napoleons-YLa.seme in Paris (1852) 
erbaut (Fig. 102 u. 103); doch fiihrte hier die Gestalt des Bauplatzes dazu, ein- 
fenstrige Zimmer nicht mit zwei-, sondern mit dreifenstrigen abwechseln zu 
lassen.

Um die oben bezeichneten Ubelstande, unter Beibehaltung gleicher Zimmer- 
grófsen, beseitigen zu kónnen, setzte man bei spateren Bauten (z. B. bei der 
T^z/zz-Azz^ć/z-Kaserne zu Paris) den Achsenabstand auf 4,20,n herab und gab jedem 

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.) 9
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Zimmer an jeder Front 
3 Fenster. Da die Zimmer 
hierdurch wenigstens 12 n‘ 
breit wurden, die (iebaude- 
tiefe aber gewóhnlich 13 
bis 16 m betrug, so erhielt 
man ungemein grofse Zim
mer, dereń drei schon ge- 
niigten, um eine Kom- 
pagnie von ioo bis no 
Mann unterzubringen.

Die Erdgeschosse der beiden 
vorerwahnten .Bel/nas’schen Ka
sernen sind an der Hofseite von 
offenen Hallen umgebcn und ent- 
halten die fiir den allgemeincn 
Dienst im Regiment crforder- 
lichen Raume, ais: Dienst- und 
Rapportzimmer, Unterrichtszim- 
mer, Fechtsale, Bekleidungskam- 
mern, Unteroffizier s- Spciscanstal- 
ten etc. Da Nebengebaude zu er- 
richten unthunlich war, so mufsten 
auch dic Werkstatten, Koch- und 
Waschkiichen, Aborte und Pferde- 
stalle hier untergebracht werden. 
Die Hofe, welche von den viel- 
geschossigen Kascrncngebauden 
vóllig umschlossen werden, sind 
vcrhaltnisma£ig klein (etwa 3510 
und 3870 9m grolś); es vereinigt 
sich also vieles, um diese monu- 
mentalen Kasernenbauten vom 
hygienischen Standpunkte aus 
sehr unvollkommen crschcinen zu 
lassen.

Besser ist in dieser Beziehung 
das Infanteriequartier Sf. - Charles 
zu Marseille (Fig. 104 bis 106133). 
Die Mehrzahl der Mannschaften 
ist zwar in enorm grolśen (131,1 
brciten und 15 m tiefen), mit 4 Bett- 
rcihen ausgestatteten Zimmern 
untergebracht; aber diese sind 
wenigstens (und zwar beiderseits) 
unmittelbar von der Trcppc aus 
zugiinglich oder doch nur durch 
einen kurzeń Gang, an wclchcm 
rechts und links klcinc Wohn- 
stuben liegen, von der Treppe 
getrennt; auch konnen sie durch 
3 Fenster in jeder Front ziemlich 
gut geliiftet werden. Allcrdings 
konunen daneben auch lang ge-

,M) Nach: Nouv. annales de la 
cohsI. 1865, S. 145.



strcckte, schmale Zimmer mit nur einem Fenster in jeder Front, sogar mit nur einem Fenster iiberhaupt 
vor, die aber trotzdem mit 32 Mann belegt sind. Wie aus Fig. 105 ersichtlich, sind in den grofśen 
Zimmcrn 4 Reihen Bctten aufgestcllt; die beiden mittleren Reihen werden durch halb hohe Wandę 
von einander getrennt und an den Fcnsterseiten durch Bettschirmc gegen Zugluft geschiitzt.

Das Kascrncment hat eine hohe, gesunde Lago. Wie der Lageplan zeigt, liegt das Ilaupt- 
gebaude a inmitten der Baustelle, und es sind ihm einige Nebengebaude beigegeben, und zwar: beim 
Haupteingange die Wachę d und die Kasernenverwalter-Wohnung c. Die 3 Bataillonskiichen sind in 
den Gebauden b und e untergebracht; letzteres enthalt autśerdem noch Magazine, ersteres die Arrest- 
behiiltnisse. Die Abortanlagen bilden kleine Doppelgebaude g in den Ecken des Ilofes.

Auf Grund der giinstigen Lagę und der vcrbesscrtcn inneren Eintcilung hat man hier gewagt, 
2400 Mann unter einem Dache zu vcreinigen. Zu diesem Zwecke hat das Hauptgebaude im Miltelbau 
und in den Eck- und Endpavillons 6 Geschossc, in den iibrigen Teilen 4 Geschosse erhalten, von welch 
letzteren das III. Obergeschofs eine Mansardę ist. Unterkellcrt ist nur etwa der fiinfte Tcil des 
Gebaudes. Die Mannschaftsstuben samtlichcr Geschosse haltcn zusammen 9100 <łm, die Unteroffizicrs- 
stuben 1290‘i,n; da in ersteren 2250 Mann, in letzteren 146 Unteroffiziere unterzubringen sind, so ent- 
fallcn auf einen Gemcinen 4<łm, auf einen Unteroffizier 8,8 <łm Zimmergrundflache. An Luftraum ge- 
wahrt ein Mannschaftszimmer im Erdgeschofe etwa 23,5 cbm, in der Mansardę nur 15,0 c^m, im Durch- 
schnitt allcr Geschosse aber etwa 17,5 cbm fur einen Kopf. Diese Yerhaltnisse sind also giinstig; aber 
die regelmafeigc Lufterncuerung, die hier ungleich wichtiger wiire, ist nicht gesichert, sondern lediglich 
der zufalligcn Luftung anheimgestellt.

Das Gesamtgelande ist 2,4052 ha grolś; mithin entfallen auf den Kopf nur 10’lm. Die Baukosten 
haben, ausschl. Grunderwerb, aber einschl. Erd-und Planierungsarbeiten 1 610 400 Mark (= 2 013 000 
Francs) betragen, also durchschnittlich fiir 1 Kopf 631,53 Mark (=789,41 Francs).

Die Z^Zw^-fschen Konstruktionen waren nur fiir Kasernen der Fufstruppen 
berechnet. Die franzosischen Kavalleriekasernements, namentlich die Stalle, 
befanden sich aber nach den Napoleorisćh&n Kriegen in besonders schlechter 
Verfassung und verursachten enorme Verluste an Pferdematerial (bis zu i3/4 Mil- 
lionen Francs in einem Jahre). Man bestrebte sich daher, die vorhandenen 
Baulichkeiten zunachst thunlichst zu verbessem; zugleich aber wurde eine Kom- 
mission niedergesetzt, welche die besten Konstruktionen fur Militar-Pferdestalle 
ermitteln sollte. Auf Grund ihrer Berichte verfiigte der Kriegsminister (1840), 
dafs fortan die Breite eines Pferdestandes 1,45 m betragen und nur bei be- 
schranktem Raume auf 1,40m herabzugehen gestattet sein solle; ferner, dafs die 
Breite des einfachen Stalles zu 6,00m, die des doppelreihigen Stalles bei der 
Stellung der Pferde Kopf gegen Kopf zu 12,0 ra, bei der Stellung Kroupe gegen 
Kroupe (die nur ausnahmsweise gestattet sein sollte) zu 10,40ra anzunehmen sei. 
Ais Sohlbankhohe der Fenster iiber dem Stallfufsboden wurden 3m, ais Hohe 
des Stallraumes 5m festgesetzt. Diese Abmessungen ergeben 43,5cb,n Luftraum 

fiir ein Pferd (in den Stallungen mit Mittelgang 
jedoch nur 37,7cbm).

Nachdem die Hauptabmessungen der Stalle 
feststanden, wurden die Wohnraume den letzte
ren angepafst und (1843) fur die Kasernierung 
einer Schwadron von 180 Mann mit 152 Pferden 
das Folgende bestimmt. Das Kasernement wird 
aus einem doppelreihigen Stall fiir 100 Pferde 
gebildet, der durch zwei eingebaute, 3,90 m breite 
Treppenhauser in 3 Teile zerlegt wird (eine mitt- 
lere Abteilung fiir 40 und zwei Fliigel fiir je 
30 Pferde). Uber diesen Stallungen wohnen samt
liche Unteroffiziere und Mannschaften in mehreren 
kleinen und vier grofśen Zimmern, dereń letztere 
4 Bettreihen fassen. Fig. 107 u. 108132) zeigen 
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131-
Yerbesscrte 
Kavallerie- 
kasernen.

Fig. 107.

Obergeschofs.

Fig. io8.

Erdgeschofś.

Franzósischc Kavalleriekaserne 
aus dcm Jahre 1843132)
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die Geschofsgrundrisse einer Gebaudehalfte. Fur die verbleibenden 52 Pferde
wird ein abgesonderter einfacher Stall hinter dem Hauptgebaude erbaut.

Durch diese Anordnung hatte man auf 
die ganzliche Sonderung der Stalle von den 
Wohnungen gefuhrt werden konnen; doch war 
man damals noch weit entfernt, eine solche fiir 
notwendig und vereinbar mit den dienstlichen 
Anforderungen zu halten. Ais daher unter 
dem zweiten Kaiserreiche die vierreihigen 
Stalle (Ecuries gares) in Aufnahme kamen 
(siehe Art. 110, S. iii), sah man in ihnen auch 
ein Mittel, die gesamten Stallraume mit den 
Wohnraumen wieder in einem Gebaude zu ver-

Qucrschnitt nach CD. — 1 S(W w. Gr.

J3*- 
Altere 

dcutschc 
Kascrnen.

ąinigen. Zu welchen Ubelstanden aber die 
einseitige Verfolgung dieser Idee gefuhrt hat, 
zeigt u. a. die vom General Tripier herriihrende 
Kombination in Fig. 109 bis iii182).

Uber der Holzdecke der mittleren Stallabteilung liegen 
die Wohnzimmer der Mannschaft, vom Stalldunst also voll- 
slandig umgeben und durchdrungen. Ein Raum, der fiir ein 
Heumagazin zu schlecht sein wiirde, wurde gut genug fiir 
menschliche Wohnungen befunden. Dafiir war aber, mit 
vielem Scharfsinn, die grolśe Aufgabe gelost, im Obergeschofs 
genau so viel Mannschaft unterbringen zu konnen, ais im 
Erdgeschofś Pferde stehen. Indem man die Treppen um 
9 Pferdestandbreiten (13,05m) von einander entfernte, erhielt 
man zwischen denselben einen Saal von eben dieser Lange 
und der Breite der mittleren Stallabteilung (10,40 m), in wel- 
chem 34 Betten in 4 Reihen Platz fanden. In einer kleinen 
Stube, der Treppe gegeniiber, wohnten 2 oder 3 Unter
offiziere.

Die Mehrzahl der alteren deutschen Ka-

Fig. IIO.

Obergeschofs.

Erdgeschofś.

Tripier'1;, Kavalleriekaserne ’®2). 
1/iooo w- Gr.

sernen sind Gebaude mit Mittelkorridoren;
doch kommen auch Kasernen vor, die an das l raubautsćhe Konstruktionsprinzip 
erinnern (in Bayern »Stockkasernen« genannt). Besondere Eigentiimlichkeiten
sind an ihnen nicht hervorzuheben.

*33- 
Systeme.

2) Neuere Kasernen.

Die im vorhergehenden Abschnitte skizzierte Entwickelung des Kasernen- 
baues lafst zwei Hauptverschiedenheiten in den Grundrifsanordnungen erkennen. 
Entweder sind alle Mannschaftswohnraume in unmittelbarer Niihe der zahlreich 
vorhandenen Treppen gruppiert, sodafs Verbindungsgange gar nicht oder doch 
nur in unbetrachtlichen Langen vorkommen, wodurch das sog. Blocksystem 
des Kasernenbaues entsteht, oder von verhaltnismafsig wenigen Treppen 
aus fiihren liingere Gange, gewóhnlich nach zwei Richtungen, auf welche 
samtliche Zimmer miinden — das Korridorsystem des Kasernenbaues.

In neuester Zeit hat sich ein drittes System zu vorgenannten beiden gesellt, 
dasjenige der erdgeschossigen Kasernen, in welchen Zimmerdecke und Gebiiude- 
dach zu einem Konstruktionsteile zusammengezogen sind und das man daher 
nicht unpassend das Pavillon- oder Zeltsystem benennen kann.
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Kasernement des Kaiser-Franz-Garde-Grenadier- 
regiments zu Berlinlsl). — 7sooo w- Gr.

Arch.: Fleischinger.

C12 C,i G Bataillons- 
kasernen.

E. Eserzierhaus.

L. Aborte.
P. Offizierspferdestall 

JE. Wachę.

Unabhangig vom System gilt 
der Grundsatz, die Wohnraume 
nebst Zubehor so anzuordnen, dafs 
jeder Unterabteilung der Truppe 
ein moglichst in sich abgeschlosse- 
ner Bezirk der Kaserne, den man 
ais Kompagnie- etc. Revier bezeich- 
net, zugeteilt werden kann. Die 
Wohnungen der Verheirateten je
doch, und zumeist auch diejenigen 
der Offiziere, werden nicht mit in 
die Kompagniereviere einbezogen, 
sondern in besonderen, dem allge
meinen Mannschaftsverkehr ent- 
zogenen Gebaudeteilen, oft auch in 
abgesonderten Gebauden unterge- 
bracht.

In allen neueren Kasernen 
wird ferner die Trennung der Stal
lungen von den Wohngebauden 
durchgefuhrt. Die Wohnkasernen 
aller Truppengattungen konnen also

>34- 
Grundsatze.

nach denselben Ty pen hergestellt
werden, unter Berucksichtigung der verschiedenen Starkę und Einteilung der
Truppen. Man belegt jedoch in Kavalleriekasernen die Stuben nicht so stark, 
wie in Infanteriekasernen, weil der Kavallerist seine Umgebung leichter infi- 
ziert, ais der Infanterist.

Im nachstehenden sind nun einige Reprasentanten des neueren Kasernen
baues, nach Landem geordnet, durch erlauterte Grundrifsskizzen dargestellt.

3) Neuere Kasernen des Deutschen Reiches.
Die neueren deutschen Kasernen gehoren zumeist dem Korridorsystem an. 

Hinsichtlich der Grofse war die Bataillonskaserne (zugleich mit gewissen Ab- 
anderungen ais Kaserne fiir ein Kavallerieregiment oder eine Artillerieabteilung 
dienend) bisher ais Norm zu betrachten. Die Garnison-Gebiiudeordnung von 
1889 gestattet jedoch, eine Kasernenanlage durch eine Anzahl kleinerer Gebaude 
fur 1 oder 2 Kompagnieen (Kompagniekasernen) zu bilden, was ais ein ent- 
schiedener Schritt zu der von der Gesundheitswissenschaft geforderten Dezen- 
tralisation der Massenwohnungen zu begriifsen ist.

In Fig. 113 bis 116 sind die Geschofsgrundrisse einer neueren preufsischen, 
einfach gehaltenen Bataillonskaserne, jener zu Rendsburg, wiedergegeben. In 
diesem Gebaude ist alles vereinigt, was die Wohnungs- und wirtschaftlichen 
Bediirfnisse der Truppe zu befriedigen vermag; nur die Mannschaftsaborte 
sind aus demselben verwiesen. Die hier zu bemerkende Unterbringung der 
Speisesale, Kuchen mit Zubehor und Putzraume im Sockelgeschofs findet sich 
in den meisten der bis ungefahr 1890 erbauten deutschen Kasernen wieder.

Die oben erwahnte Gebaudeordnung hat aber auch in dieser Beziehung
>«ł) Nach: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Teil II, S. 377.

U5- 
Kasernen 

fiir 
Infanterie.
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Wandel zum Besseren gcschaffen, indem sie vorschreibt, dafs fortan in den 
Bataillons- und Kompagniekasernen aufser der Mannschaft nur die zu kaser- 
nierenden Offiziere und die Feldwebel unterzubringen sind; dafs dagegen ein 
besonderes Wirtschaftsgebaude zu errichten ist, welches die Kuchen und Speise- 
raume fiir Unteroffiziere und Mannschaft, die Marketenderei, Waschkiichen und 
Badeanstalt aufzunehmen hat. Ferner werden verlangt: ein móglichst feuerfestes, 
keine Heizungsanlagen enthaltendes Montierungskammergebaude, ein Wach- 
gebaude mit mehreren Arrestzellen, ein Gebaude zu Dienstwohnungen fiir die 
Verheirateten (mit Ausnahme der Feldwebel) und die Verwaltungsbeamten, und 
eine Offiziers-Speiseanstalt. Unter Umstanden kann auch ein besonderes Werk- 
stattengebaude errichtet werden. Fig. 117 giebt den Grundrifs eines ausgefiihrten 
Wirtschaftsgebaudes fiir ein Bataillon.

Die Regimentskaserne

Fig. 117.

Wirtschaftsgebaude.
’/iooo w> Gr.

a. Ablegeraum.
ba. Baderaum.
b. Buchscnmacherei.
c. Kantine.
g. Flur.
k. Kuchę.

m. Mannschafts-Speisesaal.
o. Offiziers-Yersammlungszimmer.
p. Putzraum.
r. Rollkammer.
s. Speisekainmer.

u. Unteroffiziers-Speisesaal.
w. Waschkiiche.

Im Obergeschofs: Wohnungen fur zwei ver- 
heiratete Unteroffiziere, fiir den Kasernen- 
warter, Schneiderwerkstatte, Schuh- 
macherwerkstatte, 2 Zuschneider, Batail- 
lonskammer, Trockenboden.

der Infanterie wird durch eine Gruppe von 
3 Bataillonskasernen gebildet, und zwar in den 
meisten Fallen so, dafs sie mit dem Exerzier- 
hause einen grofsen Paradę- und Exerzierplatz 
umschliefsen, bei welchem, eben wegen der 
Grofse desselben im Verhaltnis zu den Gebaude- 
hohen und wegen der Liicken zwischen den 
Gebauden, von den Mangeln eines geschlosse- 
nen Hofes nicht die Rede sein kann.

Ais mustergiltiges Beispiel einer solchen 
Regimentskaserne kann das bereits 1863—66 
erbaute Kasernement des Kaiser-Franz-Garde- 
Grenadierregiments zu Berlin (Fig. 112) gelten; 
dasselbe ist von Fleischinger entworfen und 
unter der Leitung Voigtel's ausgefuhrt. Eine 
gleichartige Schopfung aus neuererZeit (1873—74) 
ist das Kasernement fiir ein Regiment Infanterie 
zu Kassel, dessen Lageplan Fig. 118 wiedergiebt.

Das eben erwabnte Berliner Kasernement geniefśt vor 
dem hier skizzierten den grofsen Yorzug, dafs die Grofse des 
Bauplatzes erlaubte, langs der Aufcenfronten der Gebaude 
Gartenanlagen herzustellen, die hinter dem Exerzierhause auch 
noch einen Sommerturnplatz einschliefcen.

Einen wesentlich anderen Weg, ais den in Art. 135 dargestellten, hat man 
in Sachsen zur Bildung einer Bataillonskaserne eingeschlagen, was hauptsach- 
lich durch die Einfiihrung von Schlafsalen bedingt war. Jede Kompagnie erhalt 
einen Schlafsaal, der 125 bis 150 Betten fafst. Wahrend man nun friiher samt- 
liche Schlafsale zuweilen in einem Geschosse (gewóhnlich im obersten) ver- 
einigte, legt man sie in den neueren Kasernen stets innerhalb der Kompagnie- 
reviere an. Eine weitere wesentliche Verbesserung der Kaserne ist durch Ge- 
wahrung eines Waschraumes (oder zwoi solcher) in jedem Kompagniereviere 
herbeigefiihrt worden. Indem man dem Gebaude eine solche Ausdehnung giebt, 
dafs jedes der beiden Obergeschosse zwei vollstandige Kompagniereviere ent- 
halt, behalt man das Erdgeschofs fiir die Wohnungen der Verheirateten, die 
Bataillonsbureaus, Unterrichtszimmer, Wachę etc. frei.

Fig. 119 stellt einen halben Geschofsgrundrifs der von Opitz entworfenen 
Pionierkaserne zu Dresden dar.

136. 
Infanterie* 
kasernen 

mit 
Schlafsalen.
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An den breiten und tie
fen, nach der Hofscite wcit 
yorspringenden Mittelbau 
schliefst sich jederseits ein 
Kompagnicrevier, bestehcnd 
aus Langbau mit Schlafsaal- 
fliigel, an. Die specielle Ein- 
teilung ist aus Fig. 119 zu ent- 
nehmen. Der Mittelbau ent
halt im I. Obergeschoiś die 
Ingcnicurbibliothek und Teile 
einer Hauptmannswohnung. 
Mittelbau und Eckfliigel haben 
noch ein III. Obergeschoiś, ur- 
spriinglich teils zu Wohnungen 
fur Verheiratetc, teils zu Mon- 
tierungskammem ausgebaut. 
Spater wurden alle Wohnungen 
fur Verheiratete aus dem Ge- 
baude entfernt.

Das Sockelgeschoiś ent
halt zwei sehr geraumige 
Speisesale (liegen unter den 
Schlafsiilen), die Unteroffiziers- 
Speiseanstalt (ca. 115 die 
Kuchen mit Zubehór, die 
Werksliitten, die Badeanstalt, 
4 Luftheizungsófen, Keller fiir 
Lebensmittel etc. Die Bau- 
kosten dieser Bataillonska- 
seme (ausschl. Grunderwerb) 
haben 484 725 Mark betragen.

Fig. 118.

208 •
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Kaserne fiir ein Infanterie-Regiment zu Kassel.

A. Asche.
B. Brunnen.
K. Kehricht.

L. Abort.
Pf. Pferdestall.
R. Wagenremise.

Die Infanterieregiments-Kaserne hat man in Sachsen mehrfach nicht durch
Zusammenstellung dreier Bataillonskasernen gebildet, sondern ais Einheitsgebaude 
hergestellt. Allen Bedenken, die móglicherweise vom gesundheitlichen Stand- 
punkte aus gegen derlei Gebaudekolosse erhoben werden kónnten, begegnet man 
— wie die nachstehenden Beispiele erkennen lassen — durch die Abmessungen 
und die gegenseitige Lagę der einzelnen Gebaudeteile, sowie durch moglichste 
Vervollkommnung aller jener Einrichtungen, welche fiir die Gesundheitspflege 
von hervorragender Bedeutung sind; man richtet auch das Hauptaugenmerk 
darauf, dafs der Bauplatz durch dominierende Lagę und durch Grofse nicht 
nur zur Zeit der Errichtung des Gebaudes, sondern auch bei jedem Anwachsen 
der Gamisonstadt die vóllig freie und gesunde Lagę des Kasernements verbiirge.

Pionierkascrne zu Dresden. — II. Obergeschoiś.
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Wenn Grófse und Form des Bauplatzes keinerlei Beschrankung auferlegten, 
hat man die Infanterieregiments-Kaserne wiederholt ais einen Langbau von 
345 ni gestaltet, der im wesentlichen nur Wohnungen enthalt und welchem an 
der Hofseite 4 Fliigel — 2 Eck- und 2 Mittelfliigel — angehangen sind, be- 
stimmt in den Obergeschossen die Schlafsale aufzunehmen. Durch diese 4 Fliigel- 
bauten wird das Gebaude in 3 Hauptteile zerlegt, dereń mittlerer (Fig. 120 u. 121) 

Fig. 121.

Fig. 120.

Sockel- 
und 

Kellergeschofc.

Mittelbau.

1:1000
W 20 30n » « 4 a o 40 r.o“

-1

die Offizierswohnungen enthalt, wahrend in den Seitenteilen (Fig. 122) je 
6 K.ompagniereviere sich befinden. Dieser Gliederung entsprechend hat die 
Kaserne drei breite dreiarmige Treppen. Die Zahl der bewohnten Geschosse 
betragt vier: 3 Obergeschosse mit den Mannschaftswohnungen und das Erd
geschofs, in welchem die Verheirateten, sowie die zum Regimentsstabe gehórigen 
Unteroffiziere, die Bureaus etc. untergebracht sind. Das Sockelgeschofs ist ana
log dem in der Bataillonskaserne verwendet.
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Die Anzahl der Luftheizungsofen in demselben betragt 18.
Die drei Geschosse des Mittelbaues, welche hier nicht dargestcllt sind, enthalten Offizicrs- 

wohnungen: im ganzen sind solche vorhanden fiir i Hauptmann und 24 Lcutnants; aufscrdcm Woh
nung des Kasinookonomen.

Bei Dresden war es móglich, zwei solcher Kasernen auf einem 800 m langcn, 240m tiofen Bau- 
platzc zu einem Brigadekasernement in der Weise, wie Fig. 123 zeigt, zu vcrcinigcn. Zu jeder 
Regimentskaserne gehóren ein Offiziers-Pferdestall, eine Schlachtanstalt, ein Munitionsmagazin und 
ein Gerateschuppen. Beiden Regimentem gemeinsam ist das Exerzierhaus. Zwischcn beiden Kasernen 
stcht ein Wachgebaude, das zugleich die Regimentsbureaus, die Diyisionsbibliothek, Kasernen- 
inspektor-Wohnungen etc. enthiilt (siehe auch Kap. 4).

Von der 30 m breiten Heerstrafśe, an welcher das Kasernemcnt liegt, werden die Hauptgebaude 
durch 25 m breite Yorgiirten getrennt. Die Heerstrafśe selbst hat nur vor der Mitte des Kascrnements 
die Hohe des Hofplanums und fallt von da aus nach beiden Richtungcn hin, sodafś jeno Yorgiirten 
durch Terrassenmauern gestutzt werden miissen, die am Westende 3,10 m, am Ostendę 6,50 m hoch sind.

Der Sanierungsgiirtel, welcher die Anlage in Gestalt von Parks und Hochwald umgiebt, ist auf 
der der Stadt zugewendeten Seite bis zu 230 ni breit. Der angrenzende Stadtteil zeigt nur Yillcnbauten, 
nirgends geschlossene
Bauweise. Zieht man 
noch in Betracht, dafs 
der Kasemenhof un- 
gefahr 15 m iiber der

D u r chschnittshóhe 
der Dresdener Strafśen 
liegt, dafś der Bau- 
grund aus vollkommen 
reinem Quarzsande 
von aufśerordentlicher 
Miichtigkeit besteht, 
endlich dafs die herr- 
schende Windrichtung 
die Kasernen vor dem 
Rauch und Rufś der

Fig. 123.

Kasernement fiir eine Infanteriebrigade zu Dresden.
1ho000 w- Gr.Stadt yollstandig 

schiitzt; so mufs man 
zu der Uberzeugung 
kommen, dafs hier die 
denkbar giinstigsten 
Bedingungen fiir grofśe 
Kasernenanlagen gegeben

zŁ Asche- und Kehrichtgrube.
D. Siiwerriscte Desinfektionsgrube.
G. Gerateschuppen.
L. Landwehr-Afontierungskammer.
M. Munitionsmagazin.

P. Pferdestall.
5". Schlachtanlage.
W. Wachgebaude.
WTPZ. Waschetrockenplatz.

sind. Die Baukosten dieses Brigadekasernements mit allem Zubehór haben
4 470 284 Mark betragen.

Wo die vorstehend skizzierte Bauart der Regimentskaserne nicht aus- 
fiihrbar ist, werden die Schlafsale nicht in angebaute Fliigel gfelegt, sondern den 
Mannschaftsstuben in derselben Front angeschlossen. Fiir den Schlafsaalbereich 
fallt dann der Flurgang weg, und die Schlafsaalbreite ist gleich der Summę der 
Zimmertiefe, der Gangbreite und der Starkę der Gangmauer. Fig. 124 zeigt 
die Gesamtanordnung der in solcher Weise 1883—85 erbauten Kaserne zu 
Zwickau, von Portius entworfen.

Von den drei Kaserneńfronten und dem Exerzierhause wird ein Hof und Exerzierplatz von 
196 m Lange und 125 m Breite begrenzt. Fig. 125 stellt die Halfte eines Obergeschofs-Grundrisses mit 
seinen zwei yollstandigen Kompagniereyieren dar. Die iibrigen Raumerfordernisse sind ahnlich, wie 
bei den Dresdener Kasernen, befriedigt. Yerschieden ist die Yerteilung der Raume hauptsachlich 
darin, dafś sowohl Offizierskasino (Speisesaal von 192 qm und 4 Zimmer, einschl. Bibliothek und 
Lesezimmer), ais auch Unteroffizierskasino (3 Zimmer von zusammen 240 on1, Buffet und Kuchę) in das 
Erdgeschofś gelegt sind.

Die Kosten des Baues, einschl. Sammelheizung, Wasser- und Gasyersorgung haben I 581 920 
Mark betragen; hierzu kommen fiir Grunderwerb, Haus- und Wirtschaftsgeriite noch 258970 Mark; 
mithin Gesamtkosten 1 840 890 Mark.
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Besondere, von den Wolinstuben getrennte Schlafraume konnen der Truppe 
entweder in Gestalt grofser Schlafsale, wie in den sachsischen Kasernen, oder
auch in Gestalt kleinerer Schlafzimmer zugeteilt werden. 
den althannoverschen Kasernen erfolgt. Fig. 126 giebt 
Bataillons-Kaserne des Kasernements am Welfenplatze 
Hannover, von Jirngst 1858—60 erbaut.

Neben jedem Wohnzimmer liegt ein cntsprechendes Schlafzimmer. 
der damalige Friedensstand der Kompagnie nur 76 bis 84 Unteroffiziere

Das 
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Mann bctrug, so vcrlangte ein Kompagniereyier nur 3 Wohn- und 3 Schlaf
zimmer fiir je 26 bis 28 Mann. Die Abmessungen dieser Raume sollten so 
gewahlt werden, dafs im Wohnzimmer ca. 7,5 cbm, im Schlafzimmer ca. 12,5 cbm 
Luftraum auf den Kopf cntfiele. Die Ausfiihrung gewiihrt indesscn in den mit 
28 Mann beleglen Stuben diese Mengen nur unter der Annahme, daiś stets 

bis ’/e der Mannschaft im Dienste abwesend sei; bei voller Belegung dagegen 
kam man nur auf 6,9 d»m, bezw. 11,3 cbm.
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In den Scheideniauern zwi
schen Wohn- und Schlafzimmern 
wurden grofse Fensteróflnungcn, 
die durch stellbare Liiden ver- 
schliefcbar sind, ausgespart. Man 
beabsichtigte durch diese Óflhun- 
gen die gesanite Luftmenge beider 
Riiume wahrend der Nacht fiir 
das Schlafzimmcr nutzbar zu 
machen, was allcrdings voraus- 
sctzte, dafs das Wohnzimmer stets 
vorher griindlich geliiftet wurde.

System der althannoverschen Kasernen (I. u. II. Obergeschofs).
*11000 w. Gr.

JK. Wohnzimmer. S-. Schlafzimmer. U. Unteroffiziere.
Arch. : Jtingsf

Ij8. 
Kasernen 

fur 
Kavallerie.

Wie schon oben erwahnt, werden gegenwartig die Wohngebaude der 
Kasernen fur Kavallerie, Artillerie und Train im wesentlichen wie diejenigen 
fiir Fufstruppen erbaut. Gewisse Unterschiede sind aber durch die Starkę und
die innere Organisation der Truppen bedingt, wie die nachfolgenden Darstellungen 
werden erkennen lassen. Zugleich sollen diese Beispiele ausgefiihrter Anlagen 
zeigen, wie Wohngebaude und Stallungen etc. in zweckmafsiger Weise sich zu 
einem Ganzen vereinigen lassen.

In .der Regel werden die hier zu betrachtenden Kasernements fur ein voll-
standiges Kavallerieregiment oder fur eine Artillerieabteilung (4 Batterien) 
oder fur ein Trainbataillon (zumeist 2 Kompagnien) errichtet; doch kommen 
fiir Artillerie auch grófsere Anlagen vor.

Kavallerieregiments-Kasernen von mustergiltiger Anordnung entstanden 
bereits in den Jahren 1846—48 in der Kaserne fiir das 2. Garde-Ulanenregiment 
zu Moabit und 1850—53 in dem Kasernement des 1. Garde-Dragonerregiments 
zu Berlin, beide von Drcwitz erbaut unter Oberleitung von Fleischinger.

Fig. 127 1S5) giebt den Lageplan des erstgenannten Kasernements wieder.
Die Siidseite des 268 m langen und 171 ra tiefen 

Bauplatzes nimmt das Wohngebaude (162 m Jang) ein; 
ihm parallel zieht sich liings der Nordseite ein Trakt 
Stallgebaude hin, der durch das Reithaus in zwei Teile 
zerlegt wird. Von jedem dieser Teile gehen zwei 
Langbaue (Stallfliigel) in senkrechter Richtung auf das 
Hauptgebaude zu, bleiben aber mit ihren siidlichen 
Giebeln 12,6 m von der Linie der Kaserncnfliigel ent- 
fernt.

Die Anlage entspricht der damaligen Einteilung 
des Regiments in 4 Eskadronen. Jeder der letzteren 
wurde ein Stallfliigel und die Halfte des Verbindungs- 
baues nach dem niichsten Stallfliigel iiberwiesen. Die 
kurzeń Strccken zwischen den inneren Stallflugeln und 
dem Reithause dienen ais Kiihlstalle (mit je 6 Stiinden). 
Der grofse Platz zwischen den mitteren Stallflugeln 
(101x58m) ist dem Eserzieren zu Fufs yorbehalten;

Kaserne fiir das 2. Garde-Ulanenregiinent 
zu Moabit136). — w. Gr.

Arch.: Dre-witz.

in jeden der bciden anderen Platze (106,0 X 69,4 m) teilen sich ais Reitbahnen zwei Schwadronen.
Das Wohngebaude, eine Korridorkaserne, ist fiir 11 Offiziere und 533 Unteroffiziere und Mann 

berechnet, hat Mannschaftszimmer von 9,00 m Tiefe, 4,80m Breite und 3,45 m Hóhe, in welchen auf den 
Kopf 4,3 Grundflache und etwa 15 cbm Luftraum kommen.

Die Stallungen fiir 676 Pferde gewahren jedem Pferde 38 cljIn Luftraum, haben aber noch Holz- 
decken, obgleich Futterbóden iiber denselben angebracht sind.

Die Gesamtbaukosten haben 1 345 200 Mark betragen.
Das zweite der oben genannten, von Dreuitz erbauten Kasernements130) fiir 4 Offiziere, 515 Mann-

,w) Nach: Zcitschr. f. Bauw. 1851, S. 203, 247, 333 u. BI. 31, 32, 34—35.
*M) Siehe ebendas. 1855, S. 521 u. BI. 66—68.
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schaften und 676 Pferde zeigt in der Hauptsache dieselbe Anordnung, wie die eben besprochene 
Ulancnkaserne, ist aber, aus Ersparnisriicksichten, etwas einfacher gchalten. Insofern jedoch seine 
Stallungcn cingewólbt sind, bczeichnet es einen wesentlichen Fortschritt. — Die Erbauungskosten be- 
trugcn nur 1018 700 Mark.

Dieselben bewahrten Grundsatze, welche sich aus der Anlage der vor- 
erwahnten Kasernements erkennen lassen, sind auch bei Erbauung einer Kaserne 
zu Dresden fur ein Regiment von 5 Eskadronen zur Geltung gekommen. Fig. 128 
stellt den Eageplan dieses Kasernements dar.

Die Grofśe des Bauplatzes, etwa 19,3ta, gestattete, alle Raumbediirfhisse auf das reichlichste zu
befriedigen. Das Wohngebaude hat infolgedessen die Lange von 300ni erhalten.

1:5000
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Kasernement fiir ein Regiment Karallerie zu Dresden.

Jeder Eskadron- 
stall bildet ein voll- 
standig in sich abge- 
schlossenes Ganze, ist 
aber mit dem Reit- 
hause unmittelbar oder 
durch einen geschlos- 
senen Gang verbun- 
den. Der Platz zwi
schen je zwei Stallge- 
biiuden, rund 12000Qm 
grofś, steht einer 
Schwadron ungeteilt 
zur Verfugung.

Hinter der Re
gion der Schwadrons- 
Reitplatze liegt end
lich ein ca. 5,5 ha gro_ 
fśer Platz, auf welchem 
alle sonstigen Ubun- 
gen, ais Turnen, Vol- 
tigieren, Nehmen von 
Hindernissen etc., ab- 
gehalten werden kón- 
nen und an dessen 
West- bez w. Nord- 
grenze das Schmiede- 
gebaude, der Kranken- 
stall und 3 Fourage- 
magazine erbaut sind.

Zum Kasernement 
gehórt ferner ein gro- 
fser Waldpark an der 
Siidseite der grofśen 
Heerstrafśe, an wel

cher das Hauptgebaude liegt. Uberhaupt geniefst das Kasernement durch seine Lagę und Umgebung 
in gcsundheitlichcr Hinsicht ganz dieselben Vorteile, die bei Besprechung des Infanteriebrigade- 
Kasernements (siehe Art. 136, S. 138) bereits hervorgehoben wurden.

iiber das Wohngebaude im besonderen ist noch das Folgende zu bemerken. Nach der bei 
friiheren Bauten bewahrten Einrichtung, zwei Eskadronreviere in einem Geschosse unterzubringen, 
bedarf man fur die 5 Eskadronen 2’/2 Geschosse, und man hat hier die Hiilfte des Erdgeschosses und 
die beiden Obcrgeschosse dazu bestimmt.

Fig. 130 stellt etwas mehr ais die Hiilfte des Erdgeschofś-Grundrisses dar und zeigt, dafś die 
ganze Anlage analog derjenigen der Infanteriekaserne in Fig. 122 gebildet ist. Durch die Anordnung 
von 4 Schlafsaalfliigeln wurde es móglich, jeder Schwadron 2 Schlafsale, einen fiir 100 Betten und 
einen fiir 60 Betten, zuzuteilen. Den beiden Schlafsalen entsprechen auch zwei Waschriiume.

Im linken, hier nicht dargestellten Fliigel des Erdgeschosses befinden sich Offiziers- und 
Beamtenwohnungen, sowie die Offizierskasinoriiume. Zwischen den Eskadronreviercn der beiden
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Obergcschosse liegen Offizierswohnungen mit Mittel- 
korridor-Anlage. Eine Eigentiimlichkeit der Kaserne 
ist, dalś das Sockelgeschofc 4 Mannschafts-Speisesale 
(3 Eskadronsale und einen Saal fiir 2 Eskadronen) 
cnthalt.

Der Gliederung der Fassade kom mt es zu 
statten, dalś der Mittclbau und die Schlafsaalbauten 
ein III. Obergeschofs haben. Durch dieselben wird 
der Bedarf an kleinen Wohnungen erfiillt; auch 
befinden sich hier die Montierungskammcrn. Im 
ganzen gewahrt die Kaserne Wohnung fiir 2 Ritt- 
meister, 17 Leutnants, I Zahlmeistcr, 5 Wachtmcister, 
26 verheiratete Chargen, 1 Kasemeninspcktor, 1 Ka- 
scrnenwarter und 800 Unteroffiziere und Mann.

Die Stallkonstruktion und die Einteilung der 
Eskadronstiille sind bereits oben besprochen, bezw. 
dargestellt (siehe Fig. 71, S. 107 u. Fig. 75, S. 110).

Die Verbindungsgiinge zwischen den Stallge- 
biiuden und dem Reithause sind einfache Fachwerk- 
bauten; Thore in denselben vermitteln die Verbin- 
dung der Eskadron - Reitplatze mit dem grolśen 
Ubungsplatze.

Uber Hufbeschlagschmiede und Krankenstall 
ist aus Fig.80 u. 83, sowie Art. 114 u. 117 (S. U2ff.) 
das Erforderliche zu entnehmen. — Die Kosten des 
Baues haben 2 044 000 Mark betragen.

Fig. 129.

Kasernement fiir ein Regiment Kavallerie 
zu Berlin. — ’/&ooo Gr. 

A\i K2- Krankcnstallc. S. Schmiedegebaude. 
Li L2. Aborte.Ist der Bauplatz fiir ein Kavallerie- 

kasernement nur beschrankt, so lafst 
es sich nicht durchfuhren, jeder Eskadron ein abgesondertes Stallgebaude und 
einen grofsen eigenen Reitplatz zuzuteilen. Ais Beispiel zweckmafsiger Aus- 
nutzung eines verhaltnismafsig kleinen und dabei unregelmafsigen Bauplatzes 
kann ein 1875—77 in Berlin erbautes Kavallerieregiments-Kasernement gelten, 
dessen Lageplan in Fig. 129 dargestellt ist.

Eine vdllige Trennung der Eskadron-Stallreviere war hier oflenbar nicht moglich; die voll- 
kommene Symmetrie der Anlage erleichtert jedoch die Vertcilung der Raumlichkeiten. An Ubungs- 
platzen wurden gewonnen: ein grofśer Hof von ca. 9600 9”1 und vier kleinere Platze zwischen den Stall- 
fliigeln von je 1150, bezw. 1875 Qm, endlich der Hofraum hinter dem Hauptgebaude, gegen 3900 <lm 
grofc. Zu den zwei Reithausern der ersten Anlage kam spater ein drittes grófśeres Reithaus mitten im 

>39.
Kasernen 

fur Artillcrie.

grolśen Hofe.
Das Hauptgebaude enthalt Wohnungen fiir 10 Offiziere, 2 Arzte, 5 Fahnrichc, 20 verheiratete, 

18 einzeln wohnende und 29 gemeinschaftlich wohnende Unteroffiziere, sowie 690 Mann und fiir das 
Kasernen-V erwaltungsperson al.

Die Bildung der Eskadronreviere ist im wesentlichen so erfolgt, wie in der oben besprochenen 
sachsischen Kaserne (jedoch unter Wegfall der Schlafsale und Waschraume); sie nehmen die Halfte 
des Erdgeschosses und die beiden Obergcschosse ein. Fig. 13 T zeigt die Einteilung des Erdgeschosses. 
Der Mittclbau und die schmalen Endvorlagen der riickwartigen Fliigel haben ein III. ausgebautes 
Obergescholś zur Aufnahme von Werkstatten und kleineren Wohnungen.

Das Sockelgescholś hat man in der bereits bekannten Weise verwendet. Bemerkenswert ist, dafs 
fiir die gesamte Mannschaft nur cin Speisesaal gewahrt wird. Dcrselbe hat gegen 3G5 qm Grundflache; 
die Mannschaft mulś also in zwei Abteilungen gespeist werden.

Grundriiśsystem und Abmcssungen der Stallgebaude zeigen die beiden bereits oben in Fig. 82 
(S. 114) dargcstellten Stanfliigcl des óstlichcn Stallviertels. Die Stalle sind mit Kreuzkappen ein- 
gcwólbt; die Hohe bis zum Gewolbescheitel milśt 4,75 m; die Zahl der Pferdestande belragt 770.

Von den Krankenstallcn und den Beschlagschmieden war bereits oben (in Art. 114 u. 117, 
S. U2 1T.) die Rede; in Fig. 129 sind beide Anlagcn mit dargestellt.

Artilleriekasernen werden nach denselben Grundsatzen angelegt, wie 
Kavalleriekasernen. Bei dem sowohl absolut, ais im Yerhaltnis zur Mann-
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Fig. 132.
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schaftszahl viel kleineren Pferdestande gestaltet sich jedoch die Stallanlage ein- 
facher, und es wird dadurch, selbst bei beschranktem Bauplatze, in der Regel 
moglich, einen grofśen, regelmafsigen, durch Einbauten nicht zersplitterten Hof- 
raum zu gewinnen.

Fig. 132 zeigt die 1868—70 in Berlin entstandene Gesamtanlage eines 
Kasernements fiir eine Abteilung reitender Artillerie mit dem Belegungsstande 
von 3 Offizieren, 1 Arzt, 6 verheirateten, 6 einzeln wohnenden Unteroffizieren, 
300 Unteroffizieren und Mann und 200 Pferden, sowie 48 Pferden einer Fufs- 
batterie.

Das Hauptgebaude hat 3 bcwohnte Geschosse; jedes Geschofs bildet ein Batterierevier. Die 
beiden Obcrgeschosse cntsprcchen ganz dcm in Fig. 132 dargestcllten Erdgeschossc, bis auf die Ab- 
wcichungcn, dafś iiber den Wohnungen des Inspektors und des Kasernenwarters im I. Obergeschofs 
3 Oftizicrswohnungcn, im II. Obergeschofs aber die Arztwohnung und die grofśen Schnciderwerk- 
statten liegen. Der Flurhalle entsprechen in den Obergeschossen die Sattlcr-, bezw. Schuhmacher- 
werkstatten.

Das nur 1"’ unter Strafśenoberflache versenkte Sockelgeschofs enthalt, aufśer den bekannten Wirt- 
schafts- und Dienstraumen, auch die Wachę nebst Arrestzelle und den Abort fiir die Verheirateten. 
Der Mannschafts-Speisesaal ist gegen 300 fim grofe.

Die Dachgeschosse enthalten Montierungskammern, Ladezeugkammcrn und sonstigc Auf- 
bewahrungsgelasse.

Die Stallkonstruktion ist die in Fig. 72 u. 73 (S. 107) dargestellte. Dafś das Schmiedc- 
gebaude einerseits und der Krankenstall andererseits — beidc Gebaude mit Abortanlagen verbunden — 
bis auf 5 m an das Hauptgebaude herangeriickt werden mufśten, ist ein grofser Ubelstand und beweist, 
dafs der Bauplatz fiir die gcstellten Anforderungen eigentlich zu klein ist.

Ein Artilleriekasemement kann auch mit mehreren selbstandigen Stall- 
gebauden ausgestattet werden. Da die Batterien jedoch nur einen schwachen 
Friedenspferdestand haben (die Feldbatterie z. Z. 44, die reitende Batterie 
91 Pferde), so empfiehlt es sich, wenigstens fur je 2 der erstgenannten Batterien 
ein gemeinsames Stallgebaude zu errichten.

In dieser Weise ist bei Erbauung einer Kaserne fiir 2 Abteilungen 
(8 Batterien) des Feldartillerieregiments Nr. 12 verfahren worden. Fig. 133 
giebt den Lageplan dieser 1877—78 ausgefiihrten Anlage.

Das Hauptgebaude bildet, in der Gebaudegruppe dreier Kasernements fiir Kavallerie, Train und 
Artillerie, das Gegenstiick zur Kavalleriekaserne und stimmt deswegen im Aufseren ganz mit dieser 
iiberein. Die innere Einteilung weicht nur insoweit ab, ais es die verschiedene Bestimmung durchaus 
erheischte. Die hauptsachlichste Anderung besteht darin, dafś die mittleren Schlafsale, gleich den 
Eckschlafsalen, durch die ganze Tiefe des Gebiiudes gehen (vergl. Fig. 130, S. 143); jeder Schlafsaal 
fafst 110 Betten. Auf diese Weise ist es moglich geworden, jedes der beiden Obcrgeschosse in 
4 Batterieieviere zu teilen, wobei immerhin der Mittelbau den Offiziers- und Familienwohnungen ctc. 
vorbchalten bleibt. Der Raum, welcher im Erdgeschofś durch den Fortfall der Mannschaftswohnungen 
yerfiigbar geworden, wird zum Teile durch den Mehrbedarf an 2 Unterrichtszimmern, 3 grofśen Biblio- 
thek- und Modcllzimmern, 3 Bureaus etc. in Anspruch genommen, im iibrigen aber fiir Yerheiratete 
verwendet.

Je 2 Batterien haben ein gemeinschaftliches Stallgebaude, aus welchem eine geschlosscne und 
bedeckte Verbindung nach dem Reithause fiihrt. Den 4 Stallgebauden entsprechen 4 Ubungspliitze, 
jeder gegen 100 m lang und 80 m breit. Ein gemeinsamer Ubungsplatz liegt hinter dem Reithause.

Lagę und Bestimmung der Nebengebaude sind aus dem Piane ersichtlich. Die Beschlagschmiede 
und Krankenstallung hat das Regiment gemeinsam mit dem Trainbataillon; die spezielle Einrichtung 
bcider Gebaude ist bereits oben gegeben.

Die Baukosten dieses Kasernements haben 1 685 600 Mark betragen.
Der numerisch schwachste Truppenkorper der deutschen Armee, welcher 

etatmafsig Pferde fiihrt, ist das Trainbataillon auf Friedensfufs, gegenwiirtig 
etwa 226 Mannschaften, vom Wachtmeister abwarts, und 127 Pferde stark und 
gegliedert in 2 Kompagnien. Das Kasernement eines solchen kann also ziem- 

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.) IO

140.
Kasernen 

fiir 
Train.
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lich einfach gestaltet werden. Der. 
Lageplan in Fig. 133 zeigt neben dem 
Kasemement des Artillerieregiments 
dasjenige des Trainbataillons Nr. 12 bei 
Dresden, in seiner ursprunglichen Ge- 
stalt 1876—77 erbaut, 1887 erweitert.

Es besteht aus dem Hauptgebaude, einem 
Stallgebaude, einem Reithause und einem grofścn 
Kammergebaude, sowie Anteilen an der Beschlag- 
schmiede und dem Krankenstalle der Artillerie. 
An die Riickseite des Reithauses lehnt sich ein • •
oflencr Wagenschuppen fiir die Ubungsfahrzeuge 
des Bataillons.

Die Einteilung des Hauptgebaudes zeigen

Fig. 135-Fig. 134.

Kaserne fiir ein Train-Bataillon zu Dresden.

Fig. 134 u- *35, und zwar den rechten Fliigel des Erdgeschosses und den linkcn Fliigcl eines Ober
geschosses. Die andere Halfte des Erdgeschosses enthalt, aufśer Wohnungen fiir Yerheiratcte, zwei Ge
schaftszimmer des Bataillons und ein kleines Offizierskasino.

Jedes der beiden Obergeschosse bildet ein abgeschlossenes Kompagnierevier, bestehend aus 
4 grofśen Mannschaftsstuben, je 24 Mann fassend, 3 Unteroffiziersstuben, 2 Schlafsiilen und einem 
Waschraume. Der Lagę des letzteren entspricht im Erdgeschofś die Dienerstube und der Flur 
vor dieser.

Die Baukosten dieser Trainbataillons-Kaserne haben sich auf 390400 Mark belaufen.

h 1. Die Verteihing einer kasernierenden Truppe in mehrere kleine Wohn-
i^mehrere geb^ude und mit diesen iiber eine móglichst grofse Flachę, die, wie schon 

wohngebaude. bemerkt, vom gesundheitlichen Standpunkte aus der Unterbringung unter einem
Dache vorgezogen werden mufs, kommt in neuerer Zeit auch in deutschen
Kasernen zur Ausfiihrung. So 
besteht u. a. ein Kasernement 
zu Grofsenhain fur 4 Eskadro- 
nen aus 4 Eskadronwohngebau- 
den, 4 Eskadronstallgebauden 
und einer Anzahl von Baulich- 
keiten, die zu gemeinschaftlicher 
Benutzung bestimmt sind, wie 
der Lageplan in Fig. 136 erken- 
nen lafst.

Das Kasernengrundstiick ist gegen 
8x/2ba grofc; auf jeden der etwa 600 Kópfe 
zahlenden Bewohner (die nicht militari- 
schen Bewohner eingerechnet) kommen 
gegen 140 <lm Grundflache. Der grofśe 
Ubungs- und Paradeplatz, um den 
sich die Gebiiude gruppieren, ist ca. 
230 m lang und 170 m breit; jeder Eska- 
dron steht also ein Platz von 115 m 
Lange und 85 ra Breite zur Yerfiigung.

Fig. 136. 
1anistrasse

Łan&strastt

Kaserne fiir 4 Eskadronen Kavallerie zu Grofsenhain. 
’/»ooo w. Gr.

Die Eskadronkasernen, nach dem Korridorsystem erbaut, haben 3 bewohnte Geschosse, von 
dencn die beiden Obergeschosse die Mannschafts-Wohn-, Schlaf- und Waschraume etc. cnthalten, wie 
aus Fig. 137 ersichtlich. (Der in diesem Grundrifc weggelassene rechte Fliigel ist dem linken 
vollkommen gleich; im II. Obergeschoiś tritt an die Stelle der Rofsarztwohnung dicjcnigc des 
Fahnrichs.) Im Erdgeschofś finden Platz: eine Offizierswohnung, die besonders geraumige Wohnung 
des Wachtmcisters und 3 Wohnungen fiir Ycrheiratete; ferner eine Familienkuche, die Mannschafts- 
kiiche und das Bad (Brause und 2 Wannen).

Man hat davon abgesehen, andere ais gewdhnliche Aufbcwahrungsraume im Kellcrgeschofs zu
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Fig. 137-

Eskadronkaserne zu Grofsenhain.
I. Obergeschofs. — ł/10<x> w- Gr.

gewinnen, allerdings unter Yerzichtleistung auf Mannschafts- 
speisesale. Nur der Mittelbau ist unterkellert.

In den Mannschaftsstuben kommt auf den Kopf 11,8 c hm 
Luftraum, in den Schlafsalen 13,0 cbm.

Kasernen des Blocksystems sind bis jetzt 
in Deutschland seltener gebaut worden. Am 
reinsten zeigen dieses System, in der Anwendung 
auf Infanteriekasernen, die sog. »Militarquartier- 

142.
Kasernen 
nach dcm 

Blocksystem.

hauser« fur ein Regiment in Schwerin, von Demmler ausgefiihrt. Jedes dieser
Hauser (mit 3 bewohnten Geschossen) bildet eine Bataillonskaserne und zerfallt 
in 4 vollstandig voneinandcr getrennte Blocks, welche die Kompagniereviere ab- 
geben. Jedes dieser letzteren hat zwei Treppenhauser, zu dereń Seiten sich die 
Raume symmetrisch gruppieren, wie Fig. 138 u. 139 zeigen.

Das Kompagniereyier ist berechnet fiir

System der Militarquartierhauser (Bataillonskasernen) 
zu Schwerin.

*/iooo w- Gr.
Arch.: Demmler.

i Offizier, i Feldwebel und 120 Mann. In einer 
der drei Bataillonskasernen ist im Erdgeschofś 
eine Wachstube mit Arrestzelle anstatt eines 
Mannschaftszimmers eingerichtet. Die Kellcr- 
geschosse enthalten die Kuchen und Speise- 
sale, eine Marketenderwohnung etc. Die 
Aborte liegen im Hófe.

Ausschlaggebend fiir die Wahl der Kon- 
struktion und Einteilung dieser Schweriner Ka
sernen waren nicht sowohl die rein militarischen 
Riicksichten, ais yielmehr die Nebenabsicht, 
die Gebaude ohne wesentliche Schwierigkeiten 
anderartig yerwenden zu konnen, wenn sich 
jemals ihre Benutzung ais Kaserne erledigen 
sollte. Offenbar wiirde sich auch jedes Kom
pagniereyier, nach dem Vorbilde der Feldwebel- 
wohnung, in 12 kleine Wohnungen, aus Stube, 
Kammer und Kuchę bestehend, durch gering-

fiigige Erganzungsbauten, zerlegen lassen. Die Treppen scheinen iiberhaupt nur fiir letztere Anordnung
berechnet zu sein; fiir den Yerkehr einer Kaserne sind sie entschieden zu schmal.

Die Kosten eines solchen Bataillonsquartiers werden zu 129 000 Mark angegeben. Die iiber- 
raschendc Nicdrigkeit dieser Summę erklart sich zum Teil daraus, dafś auf den Kopf der Kasernen- 
beyólkerung nur etwa 8,8 cbm Luftraum des Zimmcrs kommen — also wcnig mehr ais die Halfte dessen, 
was man heutigentags fordcrt — und dafs bei jedem Bataillon 8 Wohnungen fiir Yerheiratete 
fehlen. Die angeblichen Bataillonskasernen sind also in der That, nach jetzigen Begriffen, nur Halb- 
bataillonskasernen.

Ais Beispiel einer Blockkaserne fiir Kavallerie diene diejenige fiir 
2 Schwadronen bei Oschatz, von welcher Fig. 140 einen Geschofsgrundrifs teil-

Fig. 140.

Kaserne fiir 2 Eskadroncn Kayallerie zu Oschatz.
*/iooo w- Gr- 

Arch.: slndree.

weise darstellt; dieselbe ist von 
Andrće 1872—73 erbaut.

Die beiden Blocks der Eskadronreviere 
sind durch einen Offizicrswohnungen ent- 
haltenden Mittelbau yoneinander getrennt; 
andererseits schlicfst sich an jeden Mann- 
schaftsblock ein kurzer Fliigel mit mittlerem 
Flurgang, an dem die Wohnungen der 
Yerheirateten und der einzeln wohnenden 
Unteroffiziere liegen. Die Mannschaftswohn- 
zimmer befinden sich samtlich im Erd- 
geschofs, dic Schlafsale nebst Waschraumen 
im Obergeschofs. Die in nebenstehendcm 
Grundrifs crsichtlichc Gruppicrung von

10*
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5 Mannschaftszimmcm um den Treppenflur ist zwar sehr raumsparend, aber der zufalligcn und natiir- 
lichcn Luftung wenig giinstig und macht daher eine kriiftige kiinstlichc Liiftung wiinschcnswert. Vier 
der Mannscliaftszimmcr haben doppelte Ausgange; allein sowohl die nach dem Ofiizicrsbau, ais auch 
die nach dem Fliigcl der Familicnwohnungen fiihrenden sind nur ais Notthiiren zu betrachten; der 
gewóhnlichc Vcrkchr der Mannschaft findet blofc iiber die zum betreflenden Blockc gehórende 
Treppe statt.

Das Sockclgeschofs ist in der bekannten Weise voll ausgcnutzt. Bemerkcnswcrt ist die Dampf- 
kiichc: eine Dampfmaschincnanlage zum Wasserhebcn und eine Warmwasserheizungsanlage.

4) Neuere Kasernen in Osterreich-Ungarn.
Nach welchen Grundsatzen in Osterreich-Ungarn beim neueren Kasernen- 

bau verfahren werden soli, erhellt am deutlichsten aus der Schrift »Anleitung 
fur den Neubau von Kasernen« etc. (Wien 1895) und der v. Gruber'sęhen. Samm- 
lung »Boispiele fiir die Anlage von Kasernen. (Im Auftrage des k. k. Reichs- 
Kriegsministeriums auf Grund der »Anleitung etc.« bearbeitet. Wien i88o)«.

Der Vcrfasser der letztgenannten Schrift verwahrt sich ausdriicklich dagegen, in den Beispielen 
»Normalplane« geben zu wollen; dieselben sollen vielmehr nur zeigen, in welcher Weise sich, unter 
gcwissen Verhiiltnissen, die Mindestanforderungen der »Anleitung« (und des Einąuartierungsgesetzes) 
befriedigen lassen. Da jedoch fiir die Hauptaufgaben stets mehr ais eine Lósung gegeben wird und 
die genaue Kenntnis der Truppenbediirfnisse, die der Verfasser ais friiherer aktiver Offizier sich er- 
worben, den Arbeiten zu gute kommt, so wird wohl mancher Entwurf ziemlich unverandert zur Aus- 
fiibrung gelangen.

Allen Entwiirfen gemeinsam ist die vollstandig durchgefiihrte Sonderung 
der verschiedenartigen Wohnungen und Dienstraume voneinander Die Ge- 
samtplane zeigen daher in der Regel: Stabsgebaude, Wohngebaude fiir Offiziere, 
fiir verheiratete Unteroffiziere, fiir die Mannschaft, Kiichen- und Marketenderei- 
gebaude, Turn- und Fechtsaalbauten, Wachen, Arresthauser, Stallungen, Wagen- 
hauser etc., wobei jedoch nicht ausgeschlossen ist, dafs unter Umstanden einzelne 
dieser Gebaude miteinander kombiniert werden.

Diese Vereinzelung erfolgt im Interesse des Dienstes, fórdert aber auch 
die Gesundheitspflege ungemein und vereinfacht das Entwerfen der Baulich- 
keiten. Die Zusammenstellung der letzteren kann auf so mannigfache Weise 
erfolgen, dafs auch bei unregelmafsigster Gestalt des Bauplatzes zweckmafsige 
Gruppierungen moglich sein werden.

Mannschafts-Wohngebaude kommen in den verschiedensten Grofśen vor: 
fiir Starken von der halben Eskadron bis zum Bataillon. Alle Grundrifssysteme 
finden auf dieselben Anwendung: auf die grofseren vorzugsweise das Korridor- 
system und das Pavillonsystem.

Eine Bataillonskaserne des Korridorsystems zeigen Fig. 141 u. i4213’;.
Sie hat 3 bewohntc Geschosse; jedes Kompagnierevier nimmt die Halfte eines Obergeschosses 

und den vierten Teil des Erdgeschosses ein.
Eine Regimentskaserne lafst sich, unter Anwendung derartiger Gebaude, 

beispielsweise nach Fig. 144 zusammensetzen; diese Anlage weist aufser den 
drei Bataillonskasernen noch 12 kleinere Gebaude nach.

Neu und ansprechend ist der Gedanke, Mannschafts-Wohngebaude fiir je 
drei Kompagnien zu bauen und diese so zu gruppieren, dafs 3 gesonderte 
Bataillons-Aufstellungsplatze gewonnen werden, wie der Lageplan in Fig. 145 
verdeutlicht. Die drei Geschofsgrundrisse des Mannschaftswohngebaudes ver- 
einfachen sich in diesem Falle noch mehr und konnen vollkommen identisch 
sein, da jedes Geschofs ein vollstandiges Kompagnierevier darstellt. In

ł37) Nach: Gruber, F. Bcispicle fiir die Anlage von Infanteric-Kaserncn. Wien 1880. BI. 8.

’43- 
Grundsatzc.

144. 
Korridor- 

system.
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Fig. 14313 8) ist 
eine hier móg- 
liche Anordnung 
wiedergegeben.

Daiś ein Zimmer 
jedesFlugels nurdurch 
ein anderes Zimmer 
zuganglich ist, soli 
keineswegs mustergil- 
tig sein, sondern nur 
das auŁerste Mafs des 
Erlaubten andeuten; 
empfohlen wird je
doch, durch Aufopfe- 
rung einiger weniger 
Ouadratmeter Grund
flache diesen Ubel- 
stand zu umgehen.

Das Stabsgebiiu- 
de, welches in beiden 
obigen Planen ais 
selbstandiger Bau auf- 
tritt, enthalt zuniichst, 
wie sein Name besagt, 
die Dienstzimmer des 
Rcgimentsstabes und 
der Kasernenverwal- 
tung, sowie die Ba- 
taillonsbureaus; so- 
dann nicht selten das 
Offizierschulzimmer, 
die Unteroffiziers- 

Bildungsschule und 
sonstige Unterrichts- 
zwecken gewidmete 
Raume, Wohnungen 
fiir die Regiments- 
musik, endlich einige 
Zimmer fur Leicht- 
kranke nebst arzt- 
lichem Dienstzimmer. 
Die letzterwahnte Ab- 
teilung wird womog- 
lich von allen iibrigen 
vollkommen abgeson- 
dert.

Fig. 146130) giebt 
dem Erdgeschofs- 

grundrifś des im Plan 
Fig. 145 angenomme- 
nen, besonders gro&en 
Stabsgebaudes. Aufcer 
den in der Abbildung 
bezeichneten Raum
lichkeiten enthalt das-

Fig. 144.

I, II, III. Bataillonskasernen.
4. Stabsgebaude.
5, 6. Offiziers-Wohngebaude.
7. Inspektionsofftzier.
8. Wachę.
9. Wagenhaus.

10. Arresthaus.
11. Turn-, Fechtsaal- und Kiichengebaude.
12. Marketenderei- und Kiichengebaude.
13. Unteroffiziers-Wohngebaude.
14. Bad- und Waschkuchengebaude.
15. Stallgebaude.

10 5 O fO 80
1:2500
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Fig. 145-

I, II, III, IV. Mannschaftswohngebaudc fiir je 3 Kompagnien.
5. Stabsgebaude. 10. Wagenhaus.
G, 7. Offiziers-Wohngebaude. 11. Bad- und Waschkuchengebaude.
8, 9. Unteroffizicrs-Wohn- 12. Arresthaus.

gebaude. 13. Stallgebaude.

Osterreichische Infanterieregiments-Kasernen (3 Bataillone).
Arch.: v. Gruber.

**•) Nach cbendas., BI. 7.
1,#) Nach ebendas., BI. 6.
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selbc im Sockelgcschofs: einen grofcen Mannschafts-Schankraum, zugleich Speisezimmer der Regiments- 
musik; im I. Obcrgcschoiś: 6 verschicdcne Dienstzimmer der Kommandobchórden und der Verwaltung, 
Wohnung fur 6 Unteroffiziere, fiir 25 Musikcr, ein arztliches Dienstzimmer und 4 Zimmer fur je 2 
bis 14 (zusaminen 26) Lcichtkrankc. Die beiden Fliigel haben noch ein II. Obergeschofc, in welchem 
cincrseits die Unteroffiziers-Bildungsschule und das Schulzimmer der Einjahrigfrciwilligen, andererseits 
Wohnungen fiir 14 Musikcr und das Musikprobczimmer cnthalten sind.

73.74.........................

1:500 
łO 9 8 1 « 5 » S t 1 0 6 <0 «2.°"

Stabsgebiiude fiir eine ósterreichische Infanterieregiments-Kaserne133).
Arch.: v. Gruber.

Eine Eigentiimlichkeit des osterreichischen Kasernenbaues und einen grofsen 
Fortschritt bekunden die Pavillonkasernen, wie sie v. Gruber im Verein mit 
Vólckncr entworfen und praktisch ausgefiihrt hat.

Die Richtigkeit der von Tollct fiir den Kasernenbau aufgestellten Principien 
anerkennend, unternahmen es die Genannten, den AYAfschen Kasernentypus 
(siehe Art. 150, S. 159) so umzuandern, dafs die Konstruktion den Anforderungen 
des osterreichischen Klimas entsprach und bei den in Osterreich-Ungarn herr- 
schenden Eisenpreisen durchfiihrbar blieb 140).

Das Profil in

I15- 
Pavillon- 
system 
Gruber- 

Vblckner.

Fig. 147 zeigt die Gruber- Vb'lchier'sćhe Konstruktion in An-

Fig. 147-

Pavillonkaserne.
System Gruber - Yblckner. 

‘,’iso w- Gr-

wendung auf ein Mannschafts-Wohngebaude.
Zwischen bogenformigen Eisenrippen, in Abstanden von etwa 

1,5 m aufgestellt, werden Kappen aus Hohlziegeln oder anderem, po- 
rdsen, schlecht warmeleitenden Baumaterial gewólbeartig cingespannt. 
Aufserlich erhalten die Kappen einen starken Putzmórtelauftrag. 
Uber die so gebildete Bogendecke wird ein Pfettendach gelegt und 
dadurch eine Luftschicht eingeschaltet. Dic Pfetten des Daches wer
den teils von den lotrecht aufgefiihrten Aulśenmauem, teils von den 
Bogenrippen, unmittelbar oder mittels angeschraubter Klótzchen, gc- 
tragen. In den erwahnten Aufsenmauern werden ebenfalls Isolier- 
luftschichten ausgespart.

Erdgeschossige Kasernen sind unseren bisherigen 
Gewohnheiten zwar entgegen; aber kein militarisches 
Interesse wird durch ihre Einfuhrung verletzt; im 
Gegenteil, sie erleichtern offenbar manche Dienstver- 

rićhtung und den Verkehr iiberhaupt. Vom gesundheitlichen Standpunkte aus 
betrachtet, verdienen sie entschieden den Yorzug vor mehrgeschossigen Ge- 
bauden. Um dies zu beweisen, vergleicht v. Gruber die dreigeschossige Kaserne

iw Siehe: Gruber, F. Der Kasernen-Bau in seinem Bezuge zum Einquartierungs-Gesetze. Wien 1880.
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fur 3 Eskadronen 
(480 Mann) in Fig. 
152 mit 6 Pavillon- 
kasemen fiir je eine 
halbe Eskadron (in 
Fig. 160), die zu- 
sammen genau die
selben Raumlich- 
keiten haben, wie 
das erstgenannte 
Gebaude.

Das Ergebnis ist das 
folgende. Beim dreige- 
schossigen Wohngebaude 
betragen die der Einwir- 
kung der Aufcenluft aus- 
gesetzten Oberflachen 
4522 Qm, bei den 6 Halb- 
Eskadronkasernen da
gegen zusammen 8081 <łm; 
das Yerhaltnis dieser Sa- 
nierungsfl^chen ist also 
fast wie 1:1,79. Dagegen 
messen die Oberflachen 
aller von der Innenluft 
beriihrten Konstruktions- 
teile bei der dreigeschos- 
sigen Kaserne 7992 qm, 
bei den 6 erdgeschossi- 
gen Kasernen zusammen 
3467 am; das Yerhaltnis 
dieser Zahlen ist nahezu 
2,31 : 1. In beiden so 
uberaus wichtigen Bezie- 
hungen weist also die 
Pavillonkaserne viel 
giinstigere Yerhaltnisse 
auf, ais der mehrgeschos- 
sige Bau. Dazu kommt, 
dafc die Innenflachen der 
ersteren, weil Holz hier 
nicht verwendet wird, an 
sich schon viel weniger 
infizierbar sind, ais die 
Wandę des letzteren, und 
auch die energischesten 
Reinigungsprozesse ohne 
Schaden fiir das Gebaude 
vcrtragen.

Den neuen Ty- 
pus wollen die Er- 
finder keineswegs 
allen Gebauden ei- 
nes Kasernements 
aufgedriickt wissen;

Lageplan.
7—6. Mannschafts-Wohngebaude fiir je

1 Kompagnie.
5. Turn-, Fechtsaal- und Kiichengebaude.

10. Kanzlei- und Offiziers-Wohngebaude.
11. Marketenderei.
12, 13. Unteroffiziers-Wohngebaude.

14. Schul- und Unteroffiziers-Wohngebaude.
75. Arresthaus.
16. Stallgebaude.
17. Augmentationsgebaude.
18. Wagenhaus.
19, 20. Holzlagen.
A. Aborte.
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Fig. 149.
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Mannschafts-Wohngebaude.
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Fe. Feldwebel. P. IV. Professionistenwcrkstatte.
Fu. Fiihrer. lVr. Waschrauni.
M. f. M. u. IV. Magazin fur Montur und Waffen.

Fig. 150.

Tum-, Fechtsaal- und Kuchengebaudc.
A.Z. Ankleidezimmcr.
B. IV. Biichsenmacherwerkstatte.
D.R. Brauscbad.
/. Kiiche fiir 4 Kompagnien.
K. Zimmer fiir Leichtkranke.

T.F. Tum-, Fechtsaal und Speisezimmer 
fiir 2 bis 3 Kompagnien.

V.M. Yiktualienmagazin.
IVr. Warter.

Marketendereigebaude.
A. Anrichteraum.
B. Offiziersbibliothek.
G. Unteroffiziers-Gastraum.
K. Kiiche fiir 4 Kompagnien.
K.M. Kiiche der Marketenderei.

M. Mannschafts-Schulsaal und Speise
zimmer fiir 2 Kompagnien.

5. Schul- und Speisezimmer der Offiziere.
V. Yorraum.
IV, IV. Marketenderwohnung.
V.Z. Yorzimmer.

Ósterreichische Infanteriekaserne fiir das Reservckommando, 
den Erganzungs-Bataillonskadre und das 4. und 5. Bataillon.

Arch.: v. Gruber.
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sie beschrankcn vielmehr seine Anwendung ausdrucklich auf die Gebiiude, in 
welchen grofse Raume, die durch die ganze Gebaudetiefe gehen konnen und 
denen sich nur wenige kleine Nebenraume anzuschliefsen haben, verlangt werden. 
Dergleichen Raume sind die Unterkiinfte fur die gesunde und die kranke Mann- 
schaft, Unterrichts-, Turn- und Speisesale, Mannschaftskuchen, endlich Pferde- 
stalle. Ungeeignet oder wenigstens keine besonderen Vorteile bietend wurde 
dagegen die neue Konstruktion sein fiir Wohnungen der Offiziere und der Ver- 
heirateten, fur Kanzleien, Arresthauser, grófsere Magazine, Wagenhauser u. dgl.

Um zu ermitteln, welchen Einflufs dieAnnahme des Typus Gruber-Vdlckner 
auf die Baukosten haben diirfte, wurden die Kostenanschlage fiir zwei Objekte,

Fig. 152.
211.64.... ... £ . ... ________ 195 22 .

Ósterreichische Kavallerieregiments-Kaserne.
\aooo w- Gr.

Arch.: v. Gruber.

eine Kaserne fiir das Reservekommando mit dem 4. und 5. Bataillon eines 
Infanterieregiments und eine Kavallerieregiments-Kaserne, einmal mit drei- 

geschossigen Wohngebau- 
den und bezw. Stallen alter 
Art (nach Fig. 70, S. 107) 

* und einmal unter Anwen-
1 dung der Gruber- Vdlck-

w^Pschen Konstruktionen 
auf Mannschafts - Wohn- 
raume und Stalle sorgfal- 

; tig durchgearbeitet, wobei 
sich herausstellte, dafs bei 
letzterer Bauweise die In- o

I fanteriekaserne einen«*) 
:: Mehraufwand von nur
; 0,3 Prozent erheischte,

wahrend sich bei der Ka- 
valleriekaserne sogar eine 
Ersparnis von reichlich 
2,6 Prozent ergab. Man 
wird aus diesem Ergebnis 
schliefsen diirfen, dafs die 

v Einfiihrung des Systems
Gruber - Ydlckner wenig-
stens keine Erhóhung der 
eigentlichen Baukosten 
zur Folgę haben wiirde.

Wenn man nicht blofs die Herstellungskosten beider Gebaudearten einander 
gegeniiberstellt, sondern auch die grófsere Dauer in Betracht zieht, welche bei 
den Pavillons durch die Feuersicherheit und Einfachheit verbiirgt ist, so sind 
letztere offenbar viel billiger, ais die mehrgeschossigen Hauser alter Art. Es 
mufs jedoch zugegeben werden, dafs die zweckmafsige Anordnung eines Kaserne- 
ments nach dem Pavillonsystem die Vergrófserung des Bauplatzes, jedoch um 
hóchstens ’/B (bei Kavalleriekasernen zuweilen nur um 7s) der fur eine Anlage 
alter Art erforderlichen Flachę zur Folgę haben wird.

Fig. 148 giebt den Lageplan einer Infanteriekaserne, in welcher die Mann
schafts-Wohngebaude, die Marketenderei und das Turn-, Fechtsaal und Kuchen- 
gebaude ais Gruber- Vólckuer'sc\\e Pavillons gedacht sind. Die Grundrisse der 
drei genannten Gebaudearten sind in Fig. 149 bis 151 dargestellt. Das Markę-
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Mannschafts-Wohngebaude fiir 3 Eskadroncn. — Erdgeschofś112).

1:500 
10 987554321 0 5 10 15 20*

--------------- 1--------------- 1--------------- 1--------------- 1

Fig- 157.

Mannschafts-Wohngebaude fiir 1 Eskadron. — Erdgeschofś11 s). 
Osterreichische Kavalleriekasemen.

Arch.: v. Gruber.

tendereigebaude und das Kuchengebaude haben kleine (ungefahr 50 qm, bezw. 
gegen 30 qm grofse) Keller.

Das osterreichische Kavallerieregiment zahlt 6 Eskadronen; es liegt mit- 
hin nahe, die Kaserne eines solchen aus zwei Mannschafts-Wohngebauden fur

146. 
Kavallerie- 
kascrnen.

uij Nach: Gruber, F. Beispiele fiir die Anlage von Kavallerie-Kaserncn. Wien 1880. BI. 12. 
Nach: Gruber, a. a. O., BI. 9.

>«) Nach: Gruber, a. a. O., BI. 3, 6 u. 13.
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je 3 Eskadronen zu bilden. Ein Beispiel eines derartigen Gebaudes, und zwar 
nach dem Blocksystem, zeigen die Grundrisse Fig. 153 bis 155 141).

Zur Bildung selbstandiger Eskadronrcvicrc mufstc hier die Teilung des Gebaudes in lotrcchtcm 
Sinne erfolgen. (Um diese Trennung Icichter vcrfolgen zu kónnen, ist das mittlcrc Revicr leicht 
schraffiert woiden.)

Im vorliegenden Falle ist angenommen, dafs die Aborte auf dem Hofe 
errichtet werden, und zwar entweder fiir die drei Eskadronen vereinigt, hinter 
der Mitte des Gebaudes, oder dafs jede Eskadron ihren besonderen Abort erhalte, 
der dann zweckmafsigerweise ihrem Treppenhause gegeniiber liegt und durch 
einen bedeckten Gang mit dem Gebaude verbunden werden kann. Beide Anord- 
nungen sind in Fig. 152, Uber- 
sichtsplan eines Kavallerieregi- 
ments-Kasernements angedeutet. 
Dieser Plan macht zugleich er- 
sichtlich, welche andere Bestand- 
teile ein solches Kasernement 
haben soli und wie dieselben 
etwa gruppiert werden kónnten. 
Jeder Eskadron sind zwei Stall
gebaude zugeteilt und hierdurch 
die Vorteile und Annehmlich- 
keiten eines eigenen Stallhofes 
verschafft worden.

Eine Korridorkaserne fiir 
3 Eskadronen kónnte beispiels- 
weise nach Fig. 156142) eingerichtet 
sein. Jedes Eskadronrevier nimmt 
ein Geschofe des dreigeschossigen 
Baues ein.

Erhalt jede Eskadron ihr 
eigenes Wohngebaude, so kann 
dieses ais Korridorkaserne, etwa 
nach Fig. 157143), mit zwei be- 
wohnten Geschossen oder ais 
Błock, nach Fig. 158 u. 159143) mit 
3 bewohnten Geschossen herge- 
stellt werden.

Eine Kavallerieregiments-
......... ................................ ......—........  33.4 .......... — >.

Osterreichische Eskadronkaserne U3j. — V&oo w- Gr.
Kaserne mit Wohn- und Stall-
gebauden nach Gruber-Vdlckner liefse sich, wie Fig. 160143) zeigt, anlegen. Die 
Unterkunftsraume sind nur fiir je eine halbe Eskadron berechnet; hierdurch 
vermindert sich sehr zweckmafsigerweise die Dichte der Bevolkerung der be- 
bauten Flachę.

, Die Grundrisse eines Pavillons fiir eine Halbeskadron stellen Fig. 161 u.
Zubrhor. -. .162 dar. Der Durchschnitt eines Stallgebaudes dieses Systems wurde bereits 

oben (siehe Fig. 74, S. 108) gegeben.
Beispieie von Grundrissen fiir Marketenderei, Kiichen- und Saalgebaude, 

Hufbeschlagschmieden und Krankenstalle sind bereits im vorhergehenden.(unter 
b, 2, 3, 4, 9, 10) mehrfach gegeben worden; es wird daher geniigen, hier nur noch
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Fig. 160.

A. Arresthaus.
B. Bad und Waschkuchc.
C. Stall fur Pferde des Stabes.
D. Diingerstatten.
H. Hufbcschlagschmicden.
K. Krankcnstall.
L. Abortc.
M. Markctendcrei.
O. Offiziers -‘Wohngebaude.
P. Pfcrdcrlistungs-, Saltel- u. 

Futtcrkammcr.
R. Rcmise.
5. Streustrohstellagen.
T. Turn- u. Fechtsaalgebaude.
U. Untcroffiziers-Wohn

gebaude.
V. Stall fiir vcrdachtigc 

Pferde.
Br. Brunnen.

Ósterreichische Kavallerieregiments-Kaserne113). — 1/sooo w- Gr.
Parillon-System Gruber - V'ólckner.

Arch.: v. Gruber.

Fig. 162.

Mannschafts-Wohngebaude fiir 1/2 Eskadron.
Pavillon-Systcm Gruber - Volckner.

1; 1000
O 3 G 4 2 0 13 20 33 40|r+H}illl|-------{--------4------- 1--------I- to*

Mittlerer Tcil des 2. Mann- 
schafts - Wohngebaudes 

fiir ł/s Eskadron.

Cu. Kurschmied.
C.A. Kadettcn-Offiziers-

stellvcrtretcr.

E.M. Eskadronmagazin.
FU. Fiihrer.
G. A. Gebaudeaufschcr.

P. W. Professionistenwerkstattc.
WR. Waschraum.
Wtn. Wachtmeistcr.

10 15 20-
1:500

10 0 8 ł « s 4 3 2 » o 6
1‘ I ■ W-*1+4 * H l+RH----------1—

Ósterreichischcs Offiziers-Wolin- und Kanzleigcbaude >**).

AdJ. Adjutant.
A. Z. Aufzug.
Z/. JP. Hauptmannswohnung.

K.d.Ba.D.K. Kommandokanzlei.
O.B. Offiziersbibliothek.
Sch.u.Sp.Z.d.O. Schul- u. Speise

zimmer der Offizicre.

S.O. llr. Subaltern-Offizierswohnung, 
V.K. Ycrwaltungskanzlci.
V.Z. Yorzimmcr.
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in Fig. 163 u. 164144) den Entwurf eines grófseren Offiziers-Wohngebaudes bei- 
zufugen, aus dem man namentlich die Geraumigkeit der osterreichischen Offiziers- 
wohnungen entnehmen kann.

In einem gewissen Gegensatze zu dieser Raum- 
freigebigkeit besteht die Wohnung des verheirateten 
Unteroffiziers nur aus Stube und Kuchę. Bei grofse- 
rem Bedarf an dergleichen Wohnungen werden die- 3
selben in besonderen Gebauden vom Typus der 
Arbeiterwohnhauser vereinigt.

19 15Fig. 165ll5) fuhrt ein Beispiel eines Unteroffizier- ” ,. w Gr
Wohngebiiudes vor; die beiden Obergeschosse haben osterreicMsrtcs Unteroffiziers- 
dieselbe Einteilung, wie das dargestellte Erdgeschofs. Wohngebaude115).

5) Neuere Kasernen in Frankreich.
148. Der Kasernenbau Frankreichs trat mit der Reorganisation der Armee

naTh den (nac^ >870) in ein neues Stadium, zunachst allerdings nur dem Umfange, nicht 
Typa dem Wesen nach.

dwzenu- »Anstatt auf Bearbeitung neuer Normalplane, die mit den Fortschritten der 
Gesundheitswissenschaft in Einklang gewesen waren, bedacht zu sein, griff man 
auf den von sachverstandigster Seite langst verurteilten Typus des Obersten 
Bclmas (aus dem Jahre 1822) zuriick. Diese Piane, die den Mappen, in welchen 
sie begraben lagen, nie hatten entnommen werden sollen, pafste man eiligst den 
neuen Truppenbestanden einigermafsen an, liefs sie autographieren und gab sie 
ais Vorbilder fur ganz Frankreich hinaus 14fl).«

Fig. 166 stellt den Lageplan einer derartigen neuen Kavallerieregiments- 
Kaserne, nach den Types du genie 1874—75 erbaut, dar.

Das Wohngebaude c fiir 785 Mann, 130,2111 lang, 14,5 m tief und 21 m hoch, 
hat 4 bewohnte Geschosse, dereń Grundrisse Fig. 167 u. 168 zeigen. Da keine 
der Forderungen der neueren Gesundheitslehre in diesem Gebaude geniigende

a. Wachę.
b. Kascrnenwarter.
c. Mannschafts -Wohngebaude.
d. Stall fur 84 Pferde.
e. Stall fur 224 Pferde.
f. Kantine.
g. Kiiche.
h. Sattel- und Futtcrkammer.
i. Magazinc und Wcrkstattcn.
j. Aborte.
k. Arrestzellcn.
Z. Krankenstall.

Fig. 166.

1:5000
400 200----------------h

m. Reithaus.
m. Wagenschuppen.
o. Schuppen.
p. Schmiede.
q. Operationsraum.
r. Anstcckend krankc Pferde.
s. Rofsarzncivorrate.
Z. Tranke.
II.S. Hufbeschlagscbmiedc.
Kr. Krankenburg.
N. Nebengebaudc.
Sp.S. Speisesalc f. die Mannschaft.

100 r.0 flo 40 20 0 Sno 400**

Franzósisches Kasernemcnt fiir 1 Kavallerieregiment von 5 Eskadroncn. 
Nach den lypes du ginie.

*“) Nach: Gruber, F. Beispiel fiir die Anlage einer Artillerie-Kascrnc etc. Wioń 1880. BI. 8.
“») Nach: Gruber^ F. Beispiele fiir die Anlage von Kavallerie-Kascrnen etc. Wien 1880. BI. 6. 
“«) lollcl in: Memoires et compte rendu des travaux dc la soc. des ing. civ. 1882, Aug., S. 144.
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Fig. 167.

I., II. und III. Obergeschofs.

1:1000
10 t « 4 2 0 W 10 20 40 M"
|l H l| H H |-------- +-------- +-------- 1--------- 1--------- 1

Fig. 168.

Wohngebaude der franzósischen Kavalleriel<asernen.
Nach den lyfres du genie.

q f a~ Zimmer fiir 24 Mann.
2“ I b. » » 28 ■
O I

oS I C. » » 12 *
*» \ d. » » 10 Kranke.
o I f. J Wacht metster. 

I ...£ I g. 2 rounere.
" ' h. Rofsarzt.

t. Schulzimmer.
j. Fechtsaal.
k. Tanzsaal.
Z. Rekonvaleszenten.

2. w. Freiwillige.
2, n. Lehrsaal f. Pferdekunde. 

o. Zimmer fiir n Kinder. 
/. Waschraume.

q. Theekuche.
r. Rapportzimmer.
s. Oberwachtmcister.
i. Zahlmeisterbureau.
u. Adj.-Unteroffizier.
x. Arztl. Untersuchungsz.
y. Adjutanten.
z. Kommandoburcau.

Z. Schmiede.
2. Werkstatte.
3, 4. Biichsenmacher
5. Aufsichtsdienst- 

zimmer.
6. Wagenmeistcr.
7. Stabstrompeter.
8. Trompetcr.

Fig. 169.

w 30 40 no<1 3 0 4 2 0
1; 1000 

30

Fig. 170.

O bergoscliossc:
a. Schlafsaal fiir 40 Mann.
b. » ■ li Kinder

(F.nfants de troupe).
c. Waschraume.
d. Oberwachtmeistcr.
e. Fouriera.

Erdgeschofs:
f. Tagesslile.
g. Waschraume.
h. Stabstrompeter.
i. Adj.-Unteroffiziere.
j. Wagenmeister.
h. Kommandoburcau.
I. Zahlmeisterbureau.
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149.
Vcrbesscrung 

dieser 
Kasernen.

Beriicksichtigung gefunden hat, so mufs dasselbe notwendigerweise nach und 
nach zum hóchst ungesunden Aufenthalt werden.

Trćlat fiihrt117) aus, dafs auf jeden Bcwohncr des genannten Bauwcrkes 6,47 cb,n eingeschlosscnc, 
von der Aufsenluft nicht bcriihrtc Mauermassen etc. kommen und dafe, da Kalkstein, Mórtcl, Gips, 
Holz, Rohr etc. die Fahigkcit haben, die Vcrunreinigung der Luft in ihren Porcn zu vcrdichtcn, ein 
jeder Bcwohner fortwahrend durch eine Art miasmatisćhen Schwammes von 2,15 cbni Rauminhalt 
bedroht sei.

Dafs der Gesundheitszustand der Truppcn in den neuen Kasernen in der 
That viel zu wunschen ubrig lasse und sich stetig* verschlimmere, wurde schon 
nach wenig Jahren erkannt. Da aber von einem Aufgebcn dieser Kasernen, 
die schon 160 Millionen Franken gekostet hatten, nicht die Kede sein konnte, so 
schlug Tollet vor, sie wenigstens so viel ais móglich zu verbessern. Fig. 169 
u. 170 stellen nun die durch Tollet verbesserten Grundrisse desselben Gebaudes 
c dar.

Wie man sieht, ist derselbe griindlich zu Werke gegangen. Sein Hauptaugenmerk war, die 
Wohnraume in Tageszimmer und Schlafsale zu teilen, so dafs letztere in den Tagesstundcn geliiftet 
werden konnen, wahrend dies mit den Wolinzimmer nachts zu geschehen hat. Die Mehrzahl der 
Scheidemaucrn ist gefallen, um die Aufsaugcflachen zu vermindern und die innere Liiftung zu 
begiinstigen.

Ob diesen Vorschlagen Ausfuhrungen ge- 
folgt sind, ist nicht bekannt geworden; dafs 
dieselben aber bei Neubauten nicht ganz un- 
beachtet geblieben sind, scheint u. a. aus einem 
in Fig. 171 wiedergegebenen Geschofsgrundrifs 
der Kavalleriekaserne zu Vienne hervorzugehen.

T5°- Ingenieur Tollet, der durch seine Thatigkeit
Kasernen tt--,/* r j*
nachdem ais Hilfs-Genieoffizier im Knege 1870—71 aut die 

System Toiiet. Mangel des friiheren Kasernenbaues aufmerksam 
geworden war, liefs es aber bei den oben er- 
wahnten Verbesserungsvorschlagen nicht bewen- 
den, sondern studierte alle die Kasernierung

Fig. 171.

Kavalleriekaserne zu^ Vienne.
I. Obergeschofs.

a. Eskadron- 
burcau.

b. Quartiermeister- 
wohnung.

c. Fouriere.

— ‘Aooo w. Gr.

d. Eskadron- 
kammer.

e. Stube fiir
24 Mann.

f. Waschraum.

betreffenden Fragen auf das griindlichste. Sein Arbeitsprogramm basierte er 
dabei durchaus auf die Wunsche der Hygieniker.

Wahrend er hier nun, bezuglich der Lagę, Grófse und allgemeinen Eigen- 
schaften des Bauplatzes, auf die bereits oben besprochenen Forderungen kommt, 
stellt er im Hinblick auf die besonderen Einrichtungen der Massenwohnungen 
den Grundsatz auf: Es sollen die Gebaudeoberflachen, welche in bestandiger
Beriihrung mit der aufśeren Luft sind und die deshalb ais Sanierungs- oder 
Liiftungsflachen bezeichnet werden konnen, so grofś ais móglich gemacht, die- 
jenigen Flachen aber, welche nur in Beriihrung mit der Innenluft sind und daher 
Aufsaugeflachen fur die Verunreinigungen der Luft bilden, so klein ais móglich 
gehalten werden.

Die erste Bedingung, die aufśeren Flachen bei gegebenem Rauminhalte 
zu einem Maximum zu machen, kann nur durch einen erdgeschossigen Bau 
ohne Zwischendecke erfiillt werden. Tollet verglich nun die verschiedenen hier 
móglichen Querschnittsformen; das gewóhnliche Hausprofil mit Satteldach, die 
polygonalen Querschnitte, den halbkreisfórmigen, den elliptischen und den spitz- 
bogenfórmigen, und fand, dafs sich nur bei letzterem ein Minimum der Aufsauge
flachen mit einem Maximum des kórperlichen Inhaltes verbande.

**’) In einem Bcrichtc an (lic Sociele de ntedccme publique.
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Tollrfs Pavillontypus. 
ł/2M w. Gr.

Soli en erdgeschossige Gebaude gut geliiftet wer
den, so kann dies nur durch Óffnungen im First 
geschehen; daher sind derartige Baulichkeiten ge- 
wdhnlich auch mit Dachreitern oder Laternen ver- 
sehen. Eine solche Konstruktion, in Eisen und Stein 
(etwa wie in Fig. 172 die punktierten Linien andeuten), 
ais neuen Kasernentypus aufstellen zu wollen, wiirde 
indessen nutzlos sein, weil derselbe nicht einfach genug, 
daher zu teuer ware. Die Spitzbogenform dagegen 
vereinfacht die Anordnung ungemein, vergrófsert noch 
den Rauminhalt und giebt in ungezwungener Weise 
die notwendige Uberhóhung in der Mitte. Ein eisernes 
Gerippe dieser Form, dessen Fufsenden eingemauert

sind, besitzt grofse Standfestigkeit, erfordert weder Strebepfeiler, noch Zangen, 
Bander oder sonstige vorspringende Teile, die namentlich im Inneren durch 
Raumverminderung und ais Auflager fiir Staub und Schmutz so nachteilig sind. 

Tollct will in dicsen Pavillons auf den Kopf ungefahr 25cbin Raum ge- 
wahren und 100cbm frische Luft stiindlich einfiihren. In einem Gebaude sollen 
nicht mehr ais 1 Kompagnie Infanterie oder 1/2 Eskadron oder 1 Batterie unter- 
gebracht werden.

Fig. 173-

Langen- 
schnitt.

Fig. 174.

Grundrifs.

1:250
I 2 3 « 5 0 7 8 9 10 II 12 CS U 15-

I » I » I » !■<■ I-> I * I » I ' I * I ■ I * I

Tollet's Mannschaftspavillon.

Fig. 173 bis 175 stellen einen Pavillon fiir die Mannschaft einer halben *5* 

Schwadron dar. Die Einteilung ist hóchst einfach: 2 Mannschaftssale (fiir je Mannschafis- 

32 Mann Infanterie oder 30 Kavalleristen oder 25 Artilleristen) und 4 Unter- pawilon, 

offizierszimmer, von Vorfluren aus zuganglich; letztere dienen zugleich ais 
Waschraume. Jede Unteroffiziersstube hat ebenfalls das Spitzbogenprofil, wie 
im Durchschnitt mit Giebelansicht (Fig. 175) von innen angedeutet ist; auch der

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.) 11
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grofse Mittelflur ist spitz- 
bogig iiberdeckt, und die 
lotrechte Scheidung iiber 
dieser Decke hat eine 
grofse, durch Klappen 
verschliefsbare Óffnung. 
Der Zweck dieser Ein- 
richtungen ist, mittels der 
grofsen Rundfenster der 
Giebel einen kraftigen 
Zug der Lange nach 
durch das ganze Gebaude

Fig- ’75- Fig. 176.

Querschnitt zu Fig. 173 u. 174. Toltet\ Lagcrpavillon.

hervorbringen zu konnen.

»

Die hauptsachlichsten Yerhaltnisse des Baues sind: 
{eines Pavillons . . . 331,50 

jedes Mannschaftssaales 127,0 » [ Infanterie .... 4,0 Q’n 
auf 1 Mann entfaUend . . . S Kavalleric .... 4,20 »

l Artillerie .... 5,50 »
Querschnittsflache des Pavillons .... 32,63 Qm 
Gesamtluftraum » » .... 1340cbm

{Infanterie ... 20cbm 
Kavallerie . . 23 
Artillerie ... 27

Will man die Mannschaftssale unmittelbar an die 
Giebelmauern stolśen lassen, um die Liiftungsflachen zu 
vennehren, so konnen die Unteroffiziersstuben seitwarts 
des Haupttraktes angeordnet werden, wie Fig. 177 zeigt. 
Damit aber in diesem Falle durchaus keine Winkel mit 
stillstehender Luft entstehen, sind zwischen Mannschafts- 
saal und Unteroffiziersstuben Durchgangshallen einzu- 
schalten.

Von Einzelheiten der Konstruktionus) 
sind etwa folgende bemerkenswert.

Die I-Eisen haben 12 cm Hóhe, damit man 11 cm 
hohe Ziegel einspannen kann. Will man den Wandungen 
22 cm Starkę geben, so sind 24 cm hohe I-Eisen anzu- 
wenden. Die beiden Rippen jedes Binders sind im 
Scheitel des Spitzbogens durch Verschraubung oder Ver-
nietung mit zwei Platten unverriickbar verbunden, wodurch der wagrechte Schub an den Bogenanfangen 
bekanntlich vermindert wird. Liegende Schraubenbolzen erhalten die Binder in ihren 
gewóhnlich 1,50m — und erlauben, diese nach Erfordernis zu regeln.

Die Stelle der Dachlatten vertreten hier Winkeleisen, dereń Abmessungen sich 
nach der frei tragenden Lange und dem Gewicht des Deckmaterials richten miissen. 
Auf diese Winkeleisen werden dic Dachziegel gehiingt (Fig. 178); man kann jedoch 
auch mit Schiefer oder Zink eindecken.

Das geeignetste Materiał zum Fiillmauerwerk der Wandungen ist der Backstein; 
doch ist auch die Yerwendung von natiirlichem Stein, Beton, Pisę etc. nicht ausge- 
schlossen.

Bei Anwendung dieses Typus auf die Mannschafts-Wohngebaude 
eines stehenden Lagers, das nur zeitweise und zumeist wahrend der 
giinstigen Jahreszeit in Benutzung ist, konnten, um eine Kostenersparnis zu er- 
zielen, Breite und Hohe etwas vermindert werden, wie Fig. 176 zeigt, worin 
zugleich ersichtlich gemacht ist, wie man, um Platz zu gewinnen, die mit einem 
Gelenk versehenen Lagerstatten aufklappt. Die Schemel, welche nachts die

Tollet\ Mannschaftsparillon mit Anbauten.

Abstiinden —

Fig. 178.

Il8) Nach: Nouv. annales de la conslr. 1877. S. 22 u. PI. xx.
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Fufsenden der Betten stiitzen, werden dadurch ais kleine Sitzbiinke ver- 
wendbar.

Fig. 179 stellt den Plan einer Kavallerie-Regimentskaserne nach Tollel — 
ais Gegenstiick zu den Types du górne (in Fig. 166, S. 158) — dar.

Ncben jedcm der 5 Eskadron-Stallgebaude liegen 2 Wolinpavillons fiir die Mannschaft der 
betreffcnden Eskadron; zwei eben solche Pavillons enthalten 4 Unterrichtssale. Drei grolśe Kuchen 
mit 6 Speisesalen gestatten das gleichzeitige Speisen aller 5 Eskadronen und der vereinigten Unter- 
oflizicrc des Regiments. Fiir allc sonstigen Bedurfnisse der Truppe ist reichlich und zweckmafśig 
gesorgt. In der Nahe jedes Stallgebaudes liegen die Futter- und Sattelkammern der Schwadron. Die 
Badeanstalt soli nicht nur Brause- und Wanncnbader, sondern auch ein Schwimmbad enthalten. Das 

Reithaus hat an drei

152- 
TolUC* 

Kavallerie- 
kaserne.

Fig. 179.
cnmj
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ToUet's Kaserne fiir ein Kavallerieregiment.

Seiten Anbauten, wel
che im Erdgescholś 
Aufbewahrungsraume, 
im Obergeschofs aber 
einige Ofliziers- (Ad- 
jutanten-) Wohnungen 
enthalten sollen.

Wenn man nun 
auch, von diesem er- 
hóhten Standpunkte 
aus, einen grofsen 
Teil des Kasernements 
iibersehen kann, so 
scheint die unmittel- 
bare Nachbarschaft 
des Reithauses doch 
kein ganz geeigneter 
Platz fiir Offizierswoh- 
nungen zu sein. Auf 
allen Platzen, die der 
Dienst nicht bean- 
sprucht, wird Rasen 
angesaet und werden 
Straucher und Baume 
gepflanzt.

Die hier skiz- 
zierte ZtfZZ?Z’sche 
Kaserne erfor- 
dert eine Grund- 
flache von 6,0225 ha, 
wahrend jene 
nach den Types 
du genie nur 
5,2875 ba grofs ist. 
Die Vergrdfse-

rung des Bauplatzcs betragt hier also ungefahr 25 Prozent. Denkt man sich 
im letztgedachten Kasernement die Grundflache so verteilt, dafs auf jeden 
Keiter nebst Pferd 78 qm, auf die iiberschiefsende unberittene Mannschaft aber 
26qra auf den Kopf kommen, so sind die entsprechenden Zahlen bei Tollct 98 qm 
und 33 qm.
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Die Baukosten an sich, abgesehen vom Grunderwerb, sollen sich bei der 
7t?ZZ<?Z’schen Regimentskaserne um 300000 Franken niedriger stellen, ais bei den 
Types du genie, was der Erfinder dadurch erkliirt, dafs er fur die Wohnungs- 

11*
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Ausfuhrungen 

nach

bediirfnisse jeden Mannes nur 3cbnł Baumaterialien bediirfe, wahrend bei der 
alten Bauweise gegen 8cbm erforderlich seien.

Die ersten Ausfuhrungen nach Tollefs Grundsatzen geschahen zu Bourges 
in Kasernen fiir 2 Regimenter Artillerie (3000 Mann) und ein Infanteriebataillon 

Toiiet'% (500 Mann), jedoch nicht in der geplanten Vollkommenheit, da namentlich 
Speisesale nicht bewilligt wurden. Trotzdem lauten die Urteile der Unter- 
suchungskommissionen und der einzelnen sachverstandigen Besucher, sowie der

Fig. 180.
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Artilleriekasernen zu Bourges.

a, b. Eingangspavillons.
1—62. Mannschaftsparillons.
c. Kiiche.
d. Regimcntslazarett.
e. Abort.

/. Arresthaus.
g. Kantine.
h. Stallung nach System Tollet.
i. Querreihenstallung (Docks).
k. Krankenstall.

I. Exerzierschuppen.
m. Pferdetranke.
w. Waschhaus.
o. Giipel u. Wasserstation.
i>. Montierungskammer.

Truppen selbst hóchst giinstig, und die mehrjahrigen vergleichenden Beob- 
achtungen der Gesundheitszustande in den neuen und den alten Kasernen stellen 
die Vorzuglichkeit der ersteren iiber allen Zweifel. Fig. 180 u. 181 geben den 
Lageplan der beiden Artilleriekasernen wieder. Die Mannschaftspavillons, im 
wesentlichen von der Konstruktion in Fig. 173 u. 174, jedoch nur 6m im Lichten 
breit und 40m lang, haben — aufser den 2 Unteroffiziersstuben an einem der 
Giebel — 2 Mannschaftssale fiir 24 und 36 Mann. Bei dieser verhaltnismafsig 
starken Belegung (nach TollcPs Normen wurden nur 16, bezw. 24 Mann hier 



unterzubringen sein) entfallen auf den Kopf nur 18rbn* Luftraum, anstatt 27cbm, 
die Tollet fur den Artilleristen verlangt.

Den oben genannten Erstlingsbauten folgten bis jetzt — soviel bekannt — 
ein Militarlazarett, ebenfalls in Bourges, und zwei Infanterieregiments-Kasernen 
zu Cosne und zu Autun. Bei den neuesten Ausfiihrungen hat man, nach dem
Vorgange von Gruber- Volckner, ein gerades Dach mit der Bogenkonstruktion

Fig. 182.

Obergeschofs.

Fig. 183.

Erdgeschofś.

Mannschafts-Wohngebaude 
der Kaserne Louviers zu Paris.

ł/wo w. Gr.

verbunden; die letztere fiir sich allein mag wohl 
auch dem Klima des nordlichen Frankreich nicht 
ganz entsprechen.

Eine Neuerung im franzósischen Kasernenbau- 
wesen zeigt auch die Kaserne Lowuiers zu Paris fiir 
drei Kompagnien republikanischer Gardę. Bei der 
Beschranktheit des Bauplatzes konnten erdgeschos
sige Gebaude nicht in Frage kommen. Um jedoch 
auch von den mehrgeschossigen Gebauden die Ur- 
sachen der gewóhnlichen Verderbnis der Massen- 
wohnungen fern zu halten, griff man zum Eisenfach- 
werkbau, brachte auch eiserne Zwischenbalkenlagen 
und eiserne Dacher zur Ausfiihrung. Ferner erhielt 
der Mann im Schlafzimmer 20 bis 25cbra Luftraum; 
die Mannschafts-Wohngebaude wurden mit Speise- 
zimmern ausgestattet, die Kuchen aber in einem 
abgesonderten Gebaude vereinigt.

Fig. 182 u. 183 stellen das Erdgeschofś und ein Obergeschofs eines Mann- 
schafts-Wohnhauses dar; in letzterem ist die Bildung der eisernen Zwischendecke 
angedeutet. Fig. 184 giebt den Lageplan des Kasernements.

Fig. 184.

Lageplan. — >/łM0 w. Gr.

Kaserne Loterie rs zu Paris.
F. Familien-Wohngebaude.
K. Kliche.
M. Mannschafts -Wohngcbaude.
O. Offiziers-Wohngebaude.

Es werden zwei Hófe gebildet; um den Haupthof gruppieren 
sich das Offiziers-Wohngebaude und 3 Mannschaftsgebaude. Der Wirt- 
schaftshof wird an drei Seiten von Familienwohnhausern umgebcn; 
auf ihm steht auch das Kiichengebaude. Die Kleinheit des Bauplatzes 
nótigte zwar dazu, die Gebaude einander zum Teile sehr nahe zu 
riicken; doch hat man den Hófen, durch OfFenhalten der Ecken, die 
bestmógliche Liiftung gesichert. Die offenen Zwischenraume sind be- 
pflanzt; in den grófeeren Mittelzwischenraumen befinden sich auch die 
Aborte fiir die Mannschaft, durch Gestrauchgruppen dem Auge ent- 
zogen.

Ais beste, in vieler Beziehung mustergiiltige Ka- 
sernenanlage Frankreichs wird z. Z. die Kavallerie- 
regiments-Kaserne zu Vincennes betrachtet, weil sie 
den bereits mehrfach erwahnten fortschrittlichen Types 
de 1889 fast ganz entspricht. Der bemerkenswertesten 
Einzelheiten ist bereits in Art. 102 u. 118, S. 103 u.

>54-
Eisen- 

Fachwerk 
bauten.

i55- 
Kavallerie 

kaserne 
nach den 

Types de 1SS9.

117) gedacht worden und beziiglich der Reithauser ist 
in Art. 186 das Erforderliche zu finden. In Fig. 185 ist 
der Lageplan dieses Kasernements gegeben, der eine 
weitere Beschreibung nicht erfordert; nur sei darauf 

hingewiesen, dafs eine vollkommene Schwemmkanalisation hier durchgefiihrt ist. 
Die Sammelkanale von eiformigem Querschnitt (1,20 m lichte Hohe und 0,80 m 
grofste Weite) werden durch 5 Spiilbehalter bedient, von welchen Nr. 1, 3 und 5 
je 4 cbm, Nr. 2 u. 4 je 1,50cbnl Wasser fassen.
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Zur Vervollstandigung einer Kavalleriekaserne gehórt noch ein 10 m breiter 
Reitweg, der die Kaserne vollstandig einschliefsen soli, und an dessen Ran dc in 
gewissen Abstanden Steinwiirfel eingegraben sind, zur Befestigung von Puppen, 
die beim Exerzitium der Lanze und des Sabels ais Ziele dienen.

Fig. 185.

a, b, c. Wohnkaserncn.
<7, /, h* *• Eskadron- 

stallungen.
e. Reithaus.
A. Arresthaus.
C. Kantine.
D. Diingerstatte.
F. Fouragemagazin.
G- IF. Gasleitung.
L. Abort.
M. Munitionsmagazin.
P. Apotheke i Tur 
Pa. Paddocks > kranke 
Si. Stallung J Pferde.

Sattelkammer.
Sm. Schmiede.
T. Trockenschuppen.
Tr. Pferdetranke.
U-C. Unteroffizierskasino.
R-L. Regimentslazarett.
W. Wagcnschuppcn.
Wa. Waschhaus.
IV-L. Wasserleitung.
Re. Spiilbehalter.
A-K. Anstcckcnd kranke 

Pferde.
K. Kiiche fiir i Eskadron.
K... Kiiche fur 2 Eska- 

dronen.
E. Eingangspaeillon (Wachę 

und Offiziersziminer).

i;2500

Kavallerieregiments-Kaserne zu Yincennes.

156.
Neue 

Kaserne 
zu Paris.

Die Notwendigkeit, im Inneren von Paris, zur Aufrechthaltung der Ord- 
nung, stets Truppen zur Hand zu haben, liefs Kasernenanlagen entstehen, 
die, wegen Unzulanglichkeit des Bauplatzes, auf manche Einrichtungen zuriick- 
kamen, welche grundsatzlich schon verworfen waren. Noch deutlicher ais 
bei der oben erwahnten Kaserne Louviers erhellt dies aus dem in Fig. 186 dar- 
gestellten Entwurfe einer Kaserne fur 3 Eskadronen republikanischer Gardę, 
eine Planung, welche aus einem Wettbewerbe unter 22 Entwiirfen siegreich



hervorgegangen war. Der rund 36000 qm grófse Bauplatz hat am Bouleuard 
Henry IV. etwa 180m, an der Rue dc Sully gegen 170m Front Der preis- 
gekrónte Lntwurf zeichnet sich hauptsachlich durch die gut gewahlte Lagę des 
Stabsgebaudes, an der Ecke, welche beide vorgenannte Strafsen bilden, aus.

Fig. 186.

Preisgekróntcr Entwurf zu einer Kaserne fiir 3 Eskadronen republikanischer Gardę.

7. Hof des Stabes.
2. Stallungen des Stabes.
3. Hófe fiir Pferdewartung.
4. Kuchen.
5. Stallung fiir 40 Pferde.
6‘. Offizicrs-Pferdestall.
7. Stallung fur 44 Pferde.
8. Stallung fiir 36 Pferde.
9. Stallung fiir 36 Pferde.

10. Pferdetranken.
77. Stallungen fiir 16 Pferde.
12. Stallungen fiir 24 Pferde.
13. Sattelkammern.
14. Waschhaus.
75. Dungerstatte.
76‘. Spcisesalc.
77. Beschlaghalle.
18. Schmiede.
19. Hof des Pferdelazaretts.

20. Stallungen des Pferdelazaretts.
21. Garten des Regimentslazaretts.
22. Arzt.
23. Arztliclies Beratungszimmer.
24. Brausebad.
23. Wanncnbad.
20. Trockenschuppen.
27 Fechtsaal.
28 . Hufbad.
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Entwickelung.

Dieses Stabsgebaude ist von den iibrigen Kasernengebauden vóllig unab- 
hangig, wohl aber von diesen leicbt zuganglich. Es hat seinen besonderen Zu- 
gang und einen geschlossenen inneren Hof, der durch die Pferdestallc des Stabes 
vom grofsen Hofe getrennt wird. Die Hauptschauseite der ganzen Anlage ist 
dem Boulerard zugekehrt, und hier befindet sich auch der Haupteingang. Die 
Architektur wird bezeichnet ais »elegant, aber von einfachem strengcn Charakter.* 

Wie aus der Grundrifsskizze des Erdgeschosses zu erkcnncn, ist fiir alle 
Bediirfnisse einer grófseren Kavallerietruppe gesorgt. Die vcrschiedenen Bau- 
lichkeiten stehen so weit voneinander ab, ais es bei der vom Programm ge- 
botenen Freihaltung eines 8000qrn grofsen Hofes moglich war. Durch dic Ver- 
schiedenheit der Gebaudehohen sucht man den Luftumlauf zu begiinstigen. Das 
Regimentslazarett und die Krankenstalle sind durch eine breite, mit Baumen 
bepflanzte Strafse von den iibrigen Gebauden abgesondert. Diese Alice setzt 
sich in zwei rechtwinkeligen Abzweigungen zu beiden Seiten des Reithauses 
fort. Nicht zu vermeiden war es, die Stallungen mit Wohnungen zu iibersetzen. 
Zur Abschwachung der hieraus entspringenden schweren Nachteile konnte man, 
wenigstens in den Wohnraumen der Unverheirateten, 24cbm Luftraum auf den 
Kopf bewilligen. Die Baukosten wurden auf 4 bis 5 Millionen Franken geschatzt.

6) Neuere Kasernen in England.

Ais der Krimkrieg die allgemeine Aufmerksamkeit in England den mili- 
tarischen Zustanden zugewendet hatte, wurde auch (1855) eine Kommission zu 
Untersuchung der Kasernierungsverhaltnisse niedergesetzt. Die Arbeiten dieser 
Kommission brachten die grófsten Ubelstande an das Licht; eine sehr grofse 
Anzahl Kasernen wurde »in schmutzigem, iiberfiillten, elenden Zustande« be- 
funden149). Von den 76813 Mann, die in Kasernen untergebracht waren, er- 
freuten sich nur 4656 Mann eines Wohnraumes von mehr ais 15,6cbm; 65271 Mann 
hatten weniger ais 14cbm, zum Teile betrachtlich weniger; bis auf 7cbm ging der 
Luftraum fiir den Kopf (in der Kaserne zu Chatham) herab. In den 162 Kasernen, 
welche untersucht wurden, betrug der Raummangel ungefahr 32 Prozent, wenn 
man — wie die Kommission fiir geboten erachtete — auf den Kopf 17tbm 
gewahren wollte. Fiir 21995 Mann hatte es dann iiberhaupt an Wohnung 
gefehlt.

Aber nicht nur unter dem Mangel an Raum litten die englischen Soldaten; 
auch mit den iibrigen Lebensbedingungen war es in sehr vielen Kasernen 
schlecht bestellt. Der Mangel an Unterkiinften hatte dazu gefiihrt, ehemalige 
Werkstattten, Fabriken, sogar Gefangnisse ais Notkasernen einzurichten; auch 
206 Kasemattenraume wurden ais Friedensunterkunft fiir 3879 Mann benutzt, 
obgleich die meisten von ihnen ais Wohnraume zu niedrig, eng und dunkel 
waren.

Der alarmierende Bericht der Kommission hatte zunachst zur Folgę, dafs 
alsbald (1856) ein Wettbewerb zur Erlangung guter Kasernenbauplane aus- 
geschrieben wurde..

Aus dem sehr umfangreichen Programme seien hier nur einige Punkte namhaft gemacht, welche 
iiber das in Deutschland iibliche Mafs der Anforderungcn hinausgehen.

Es werden Wohnungen fiir samtliche Offizicre des Regiments, unverheiratete und verheiratete, 
verlangt, femer fiir 6 yerheiratete Unteroffiziere oder Soldaten einer jeden Kompagnie, eine Kapelle, 

uo) Siehe: Building iirm i86r.



róg

welche zugleich ais Schulzimmer fiir dic Mannschaft zu dienen hat, ein Kindcrschulzimmcr, Wohnung 
fiir einen Lehrer und eine Lehrerin, Raume fiir das Kriegsgericht, eine Zimmer- und Schmiedcwcrk- 
statte, ein vollstandiges klcines Lazaretl mit allem Zubehór, eine Backerei und sogar eine Gasbercitungs- 
anstalt (wenn nicht Anschlufs an eine in der Nahe gelcgene Gasfabrik móglich ist).

Mannschafts-Wohnraumc sind beim Infantcricregiment fiir to Kompagnien zu je 100 Mann, beim 
Kavallericrcgiment fiir 27 Offiziere, 27 Unteroffiziere und 334 Mann, eingeteilt in 6 Troops, zu be- 
schaflen. Dic Pferdestallc des letztgenannten Rcgiments haben 50 Offizicrspferde und 271 Mann- 
schaftspferde aufzunchmen. Der grolśe Hof- und Paradeplatz einer Infanteriekaserne soli wenigstens 
ca. 230Lange und 90 m Breite haben.

Auf das Preisausschreiben gingen 89 Entwiirfe von Infanteriekasernen und 
25 dergleichen fiir Kavalleriekasernen ein. Den meisten dieser Projekte ist das 
Prinzip gemein, jede Kompagnie so selbstandig hinzustellen, dafs sie sich mit 
keiner anderen Kompagnie in die Benutzung irgendwelcher Kaserneneinrichtung 
zu teilen hat, sondern die vollstandige raumliche Abtrennung ihres Bereiches 
vertragt. Die Scheidung eigentlicher Wohnraume von den Schlafraumen war 
der Mehrzahl der Bearbeiter nicht in den Sinn gekommen oder doch nur derart 
durchgefiihrt worden, dafs der gesamten Mannschaft einer Kompagnie ein 
einziges Wohn- oder Tageszimmer, zugleich Speisezimmer, angewiesen wurde. 
Eine andere, vielen Entwiirfen gemeinsame Einrichtung waren die Speisezimmer-
kiichen ('Dining-kitchens), gewóhnlich fiir je 50 Mann.

Fig. 187.

GuiUautne*s Entwurf fiir das 
Kompagniereyier einer eng- 

lischen Infanteriekaserne.
’/iooo w. Gr,

Ais Beispiel fiir die oben besprochene vollstandige 
Absonderung des Kompagniebereiches, in welchem 
sogar jede Kompagnie ihren eigenen geschlossenen 
Hof hat, kann Fig. 187, der Wettbewerbarbeit Huskisson 
Giiillatimćs entnommen, dienen.

Der Wohnungsblock hat nur 2 Geschosse; das Obergeschofs ist 
dem hier dargestellten Erdgescholś gleich eingeteilt; das ganze Kom- 
pagnierevier begreift also 4 saalartige Mannschaftszimmer, von je 
110‘1111 Grundflache, und 8 Unteroffiziersstuben. Erstere haben, in 
einer erleuchteten und gelufteten Ecke, einen Nachtpissoirstand. Bei 
4 ni lichter Hóhe entfallen auf den Kopf 16 cbm Luftraum.

Das Saal- und Kiichengebaude im Hofe, nur erdgeschossig, ent- 
balt einen pavillonartigen, mit Deckenlicht versehenen Tages- und 
Speisesaal von der Grófse eines Schlafsaales (110 Qm), Kuchę mit
Vorratsraumen und auch zwei Waschraume. Dafś die letzteren aus 
dem Hauptgebaude cntfernt worden sind, kommt diesem zwar zu gute, 
diirfte aber von den Bewohnern ais sehr unpraktisch empfunden wer
den, wenngleich ein bedeckter Gang Hauptgebaude und Kiichenbau 
verbindet. Einschliefslich dieses Ganges sind iiberhaupt gegen 210‘łm

Hof mit Glas eingedcckt angenommen und so Kleiderreinigungs- und Putzraume, eine Kegelbahn und 
eine gedeckte Yerbindung mit dem Aborte gewonnen.

Das mit dem ersten Preise gekronte Morgarischt Projekt einer Infanterie
kaserne bildet ein Yiereck, das an drei Seiten von den Hauptgebauden ein- 
geschlossen wird, wahrend die vierte Seite, an einer Strafse liegend angenommen, 
durch eine Hofmauer mit zwei Thoren dargestellt wird.

Die hauptsachlichsten Gebaude des Kasernements sind das Mannschafts-Wohngebaude, ein Wohn

158.
Gtiillanme'* 

Entwurf.

’5O- 
Morgan'*> 
Entwurf.

gebaude fiir die yerheirateten Offiziere, ein solches fiir die unverheirateten Offiziere nebst Ofliziers-
Speiseanstalt etc., ein Gebaude fiir die yerheirateten Unteroffiziere und Mannschafien, eine Kinder- 
schule, ein Regimentslazarett, ein Wachhaus mit Kanzleien, eine Profosenwohnung nebst Arrestzellen, 
eine Kantine, ein Waschhaus etc. Die Gebaude auf jeder Seite des grofsen Mannschafts-Wohngebiiudes 
sind durch bcdeckte Gange miteinander yerbunden. Die ganze Anordnung erforderte eine Grundflache 
von nicht weniger ais IGO U”1 fiir den Kopf der Bcyólkerung!

Das charakteristischeste Bauwerk des fraglichen Entwurfes, das Mannschafts-Wohngebaude, hal 
drei bcwohnte Geschosse; ungefahr die Ilalfte seiner Lange bildet die dem Paradeplalze zugekehrte 
Front; je ein Viertel bricht sich in rechtem Winkel zu dieser. Die Mitte des Gebaudes ist mil einer
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vierseitigcn Kuppel geschmiickt; in den ausspringcnden Winkeln sind Liiftungsschlote hoch iiber das 
Dach hinausgefiihrt. Jeder Fliigel des Gebaudes enthalt im Erdgcschofś eine Kompagnie, in jedem 
Obergeschofs dereń zwei, das ganze Gebaude mithin 10 Kompagnien. Im Erdgeschofs sind aufserdem 
noch untergebracht: Ordonnanzenzimmer, das Kriegsgericht, die Kapcllc, die Mehrzahl der Stabs- 
sergeanten und ihr Speisezimmer etc., die Bibliothek, das Musikprobezimmcr, verschiedene Bureaus, 
Excrziersale und Werkstatten.

In Fig. 188 ist eines der Kompagniereviere dargestellt. Wie ersichtlich, liegt hier eine Modi- 
fikation des Korridorsystems vor. Jede Kompagnie hat ihre eigene Kuchę, und je drei Kuchen 
liegen iibercinander. Die Versorgung derselben mit allen zum Bctricbe nótigen Matcrialicn ge- 
schieht mittels des Aufzuges G. Durch Verbreiterung des der Kiiche zunachst liegenden Korridor- 
teiles wird ein Tages- und Speisezimmer gewonnen, in welchem fiir jede Stubenkameradschaft eine 
Speisetafel und zwei Bankę aufgestellt werden.

Um eine bestandige griindliche Liiftung aller Raume sicher zu stellcn, will Morgan die Scheide- 
wande, aus Holzgetiifel, Schieferplatten oder Wellblech bestehend, nur etwa 2,60 m hoch herstellen, 
den oberen Teil aber bis zur Zimmerdecke offen lassen. Hierdurch wird die freie Cirkulation der 
Luft und ihr Abflufś nach
dem Luftungsschlot auf dem 
Fliigel des Kompagniereviers 
ermoglicht. Frische Luft soli 
durch Kanale zugeleitet, im 
Winter auch durch die Ka- 
minfeuer angesaugt werden. 
Endlich heizen die Kiichen- 
feuer nebenbei ein System 
von Rohren, welche den 
Flurgangen erwarmte frische 
Luft zufiihren.

Das Urteil der Preis- 
richter — die sich offenbar

Fig. 188.
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von dcm sPrinzip der spa- 
nischen Wande« viel ver- 
sprochen hatten — wurde 
keineswegs allgemein geteilt. 
Die Mehrzahl der Architek
ten hielt vielmehr dafiir, dafs 
die Liiftung iiber die Zwi- 
schenwande hinweg nur sehr
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Entwurf.

Morgan s Entwurf fiir das Kómgagnierevier einer englischen 
Infanteriekaserne.

A. Mannschaftswohnungen. D. Zahlmeisterswohnung.
B. Waschraum. E. Niederlage.
C. Sergeantenstubc. F. Aufwaschraum.

G. Aufzug.

Ęjelhaft oder doch nur um den Preis heftigen Zugwindes oder bitterer
Kiilte móglich sein werde; die Speisediinste wiirden alle Raume Stunden lang erfiillcn; die iiber den 
Bedarf hinaus vermehrten Waschraume wiirden dunkel, dumpfig und iibelriechend sein und vor- 
zugsweisc die Unteroffiziersstuben durch diese iibeln Eigenschaften schadigen; die 8,54 rn langen Mann- 
schaftszimmer seien durch nur zwei Fenster zu schwach erleuchtet, da iiber die Korridorwand hinweg 
nur wenig Licht gelangen konne, auf ein Drittel der ganzen Lange aber auch dieses wenige noch 
wegfiele; drei grofśe Kuchen iibereinander zu setzen sei ein gróiśerer Ubelstand, ais der Mannschaft 
zuzumuten, zu den Mahlzeiten sich insgesamt in das Erdgeschofs zu begeben etc.

Der mit dem ersten Preise gekrónte Entwurf fur eine Kavalleriekaserne 
von P. H & M. D. Wyatt, ordnete — was das Programm allerdings fiir zulassig 
erklart hatte — die Soldatenschlafsale iiber den Pferdestallen an, welcli letztere 
feuersicher und undurchdringlich fiir Ausdiinstungen eingewolbt werden sollten. 
Die Liiftungseinrichtungen des Stalles sollten unmóglich machen, dafs der Stall- 
dunst in die Fenster der dariiber liegenden Zimmer dringe.

Jedes Schlafzimmer fafst 13 Mann; auf den Mann wird dabei eine Zimmergrundflache von 
2,13 X 1,52 m (= 3,24 0m) gerechnet; da die Zimmerhóhe zu 4,12 m angenommen ist, so cntfallen auf 
den Kopf nur 13,34cbn' Luftraum. Die Liiftung der Zimmer besorgen im wesentlichen die oflenen 
Kamine. Auf je 4 Zimmer, dereń Bewohner einen Troop ausmachcn, kommt eine steinerne Treppe.

Ein besonderer Teil der Kaserne ist fiir die Vcrhcirateten eingerichtet. Jedem Ehepaar wird 
nur eine Stube von 4,27 X 3,66 m (= 15,66 ‘1™) zugeteilt. Vorhanden sind ferner: eine Waschanstalt, 
eine Trockenstube, ein Bali- und Turnhof, ein Wurfscheiben- und Kegelspielplatz. Fiir jeden Troop



(52 Mann) wird eine Kuchę gewiihrt, die zugleich ais Speisesaal dient. Der Raum, in welchem ge- 
kocht wird, ist vom cigcntlichen Spciscraumc durch eine Schranke getrennt; jede Stubenkamerad- 
schaft hat ihren cigenen Tisch. Fiir die Kuchen sind besondere Gebaude bestimmt, die aber mit den 
Wohngcbauden durch bedecktc Gange in Vcrbindung stehen.

Die Pfcrdestallc nehmen drei Seitcn eines Viereckes ein (je 2 Troops auf einer Seite); jede Troop- 
Stallung ist durch einen gewólbten Yorflur in zwei Abteilungen zerlegt, die zusammen 54 Pferdcstande 
haben, von welchen jcdoch fiir gewóhnlich nur 45 wirklich fiir Pferde gebraucht werden und 9 ais 
Reserve- und Lchmstande und zur Untcrbringung von Geratschaften dienen. Bei doppelreihiger Liings- 
stellung hat der Pferdcstand 2,74 m Lange und 1,73 m Breite, der Mittelgang 3,66 m Breite. In einem 
eigenen Gebaude ist Stallung nebst Zubehór fiir 50 Offizierspferde eingerichtet.

Der Krankenstall kann von den Stallungen der Truppenpferde aus, mit Benutzung gedccktcr 
Gange, erreicht werden; er umfafst 6 gesonderte Stallabteilungen mit zusammen 16 gewóhnlichen, aber 
yerbreiterten Standen und 20 Laufstiinde ferner einen Operationsraum etc. Um die in der
Rekonvalesccnz befmdlichen Pferde iiben zu konnen, soli ein 42,7 m langer und 10,6 m breiter Hof 
(455,8 y"1) mit Glas iiberdacht werden.

Das Reithaus, ca. 55 m lang und 18,3 m breit, ist durch bedeckte Gange mit den Stallungen 
yerbunden.

Yerwaltungsgebiiude, Wachę und Arresthaus, Regimentslazarett, Kantinengebiiude etc. vervoll- 
stiindigen das Kasernement.

amiierten Entwiirfe kam zur Ausfiihrung; die Konkurrenz 
s Gute, die Ansichten iiber die wichtigsten Punkte eines 
Kasernen-Bauprogramms zu klaren und eine Lósung vor- 
zubereiten, welche die berechtigtesten Forderungen be- 
friedigte.

Vom Korridorsystem kam man ganzlich zuriick, bildete 
dagegen das Blocksystem verschiedentlich aus. Da man 
sowohl die Wohnungen der Offiziere und der Verheirateten, 
ais auch die Kiichen nebst ZubehÓr von den Mannschafts- 
unterkiinften trennte, so war dem Bedurfnis an letzteren 
auf einfache Weise zu geniigen. Vier grofse Mannschafts- 
zimmer und zwei bis vier kleine Unteroffiziersstuben deckten 
den Bedarf einer Kompagnie. Fig. 189 u. 190 zeigen der- 
gleichen verbesserte Anordnungen von Mannschafts-Wohn- 
gebauden.

In der Dubliner Kaserne, — die den eigentiimlichen Namen Beggars' 
bush tragt — ist allerdings das Treppenhaus noch mangelhaft beleuchtet 
und geliiftet. An der Templemorekaserne wird, vom englischen Standpunkte 
aus, getadelt, dafs von der Unteroffiziersstube her nur eines der beiden 
Mannschaftszimmer unmittelbar iiberwacht werden konne150).

Auch der Gesamtanlage der Kasernen wandte man erhóhte Aufmerksam- 
keit zu. Man vermied fortan sorgfaltig, geschlossene Hófe zu bilden, stellte 
wenigstens die dicht bewohnten Gebaude durchaus frei, der Sonne und dem 
Windę in allen Teilen zuganglich, hin. Fig. 191 bringt einen der besseren In- 
fanteriekasernenplane zur Anschauung.

Keiner der 
hatte aber doch

Fig. 189.

Kaserne Beggars bush 
zu Dublin.

Kaserne zu Templemore. 
‘/1000 w. Gr. 

zf. Mannschaftsstubcn. 
B. Unteroffiziersstube. 
C. Waschraum.

Bei der Grofse der Kasernengrundflache von etwa 0,9ha kommen auf den Kopf (mit Beriick- 
sichtigung der Civilbevólkerung) ungefahr 55 Grundfliiche. Ein Mangel des Planes ist, dafs dem 
Kiichengebaude keine Speisesalc bcigegeben sind, daher teilweise eine sehr weite Befórderung der 
Speisen (bis gegen 175 Schritt) notwendig wird.

Die Kavalleriekasernen verbesserte man wesentlich durch Trennung der 
Stallungen von den Wohngebauden, sowie dadurch, dafs man die Mannschaft 
auf mehrere Wohngebaude, die Pferde auf eine grófsere Anzahl Stalle verteilte. 
Fig. 192 zeigt den guten Plan einer Kavallerieregiments-Kaserne zu Dundalk,

161.
Bloc’ 

kasern<

i»oj Nach : Building news 1861.



an welchem nur auszusetzen ist, dafs die Gassen zwischen den Stallgebliuden zu 

IÓ2.

Ncucre 
Grundslitze.

eng sind. Die Grofse dieses Kasernenbauplatzes betragt gegen 73/4 ha.
Die hauptsachlichsten der Grundsiitze, iiber welche sich endlich die konig- 

liche Kommission fiir den Kasernenbau einigte und die sie zur Nachachtung 
empfiehlt, sind die folgenden. Die 
Kasernenstuben erhalten gleiche 
Grofse und Einrichtung; jeder Ka- 
serneneinheit (jedem Kompagnie- 
revier) werden diejenigen Neben- 
raume zugeteilt, durch welche sie, so 
weit moglich, zu einer selbstandigen

100 80 80 40 20 0

1:5000
100 200

Kaserne fiir ein Infanterieregiment zu Naas. Kaserne fiir ein Kavallerieregiment zu Dundalk.

X B. Offizierswohnungen.
C. Mannschafts-Wohngeb.
D. Lazarett u. Totenhaus.
E. Arresthaus.
F. Munitionsmagazin.
G. Offiziers-Pferdestalle.
H. Aborte.
Z. Waschhaus und Kiichen- 

gebaude.
K. Bad u. Aufbewahrungs- 

raume.
L. Gerateschuppen.

Af. Ingenieurschuppen.
N. Maschinenhaus.
O. Stall- u. Wagenhaus 

d. Regts.-Komd.
P. Offizier-Wohnhaus.
R. Kasernen- u. Quartier- 

meisterswohnung.
S. Kantine.
T. Wachę u. Ordonnanzen- 

zimmer.
U. Offiziersabort.
V. Feuerloschcisternen.

A. Offizierswohnungen.
B. Kasernenmeistershaus.
C. Bettenniederlage.
D. Kasernenverwalt.-Kanzlei.
E. Gerateschuppen.
F. Strohmagazin.
G. Offiziersabort.
H. Lazarettabort.
Z. Totenhaus.
K. Lazarett.
L. Mannschafts-Wohngeb.
JZ. Aschegruben.
X. Mannschaftsaborte.
O. Kiichengebaude etc.
P. Waschhaus etc.

R. Buchsenmacher und 
Apotheke.

5. Offiziers-Pferdestalle.
T. Mannschafts-Pferdestalle.
U. Fouragemagazine.
V. Reithaus.
W. Waschkuche.
X. Schmiede u. Werkstatten.
Y. Munitionsmagazin.
Z. Diingerstatten.
V'. Maschinenhaus.
W. Kantine.
X‘. Arresthaus.
Y‘. Kasernensergeant.
Z'. Wachę etc.

Behausung wird; die Mannschaftszimmer erhalten zweckmafsigster Weise ein 
Fassungsvermógen von 20 bis 30 Betten; die Betten sind mit den Kopfenden 
gegen die Langsmauern, also in zwei Reihen aufzustellen, und zwar mit solchen 
Zwischenraumen, dafs auf jeden Kopf 17cbm Luftmenge entfallen; die geringste 
Breite des Mannschaftszimmers betragt dementsprechend 6.10 m. Der Zwischen- 
raum zweier Bettstellen (von 91 cm Breite) soli 61cm, besser aber 75cm betragen, 
so dafs sich eine Lange des Zimmers von 1,52 m bis 1,67 m, fur jedes Bett einer 
Reihe, ergiebt. Keine Kasernenstube soli weniger ais 3,G6m Hohe erhalten; im 
allgemeinen ist die Anzahl der Fenster gleich der halben Anzahl der Betten zu 
setzen. Jedem Mannschaftszimmer sollen ein Waschraum, mit einem Waschbecken
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Fig. 193-

System der Garde-Infanteriekaserne 
zu Chelsea.

’/iooo w. Gr.

fur je 10 Mann, ferner ein Pissoirstand und 
ein Abort, aber nur fiir den Gebrauch wah
rend der Nacht, beigegeben werden. End- 
lich sollen, urn allen Forderungen der Hy- 
giene zu entsprechen, fur Mannschaftswoh- 
nungen nur erdgeschossige Gebaude errichtet 
werden, eine Vorschrift, von welcher aller- 
dings, um die Baukosten zu verringem, viel- 
fach abgewichen wird, indem man zwei be- 
wohnte Geschosse einrichtet.

Nach diesen Grundsatzen ist vor allem die Garde-Infanteriekaserne zu 
Chelsea (London) 1860—62 von Morgan erbaut worden. Fig. 193 stellt das System 
der Kaserneneinheit dar, das so oft wiederholt wird, ais das Bediirfnis erfordert.

163.
Ausfiihrungen.

Der Lageplan des genannten Kasernements (zu welchem Ende 1860 der Grund-

/. Mannschafts- j
Offiziers- ? Wohngebaude.

1". Sergeanten- )
2. Wachę.
3. Offiziers-Pferdestall.
4. Kiiche.
5. Tageszimmer u. Speisesaal.
6. Mannschaftsaborte.
7. Munitionsmagazin.
8. Patronenanfertigung.
9. Gewehrplattform.

10. Kinderschule.
11. Lehrerin.
12. Lehrer.
13. Aborte.
14. Kapcllenschule.
75. Verheiratete Unteroffiziere

u. Soldaten.
16. Frauenbad etc. Garde-Infanteriekaserne zu Chelsea.

r5ooo w. Gr.17. Ycrheiratete Unteroffiziere
u. Soldaten.

18. Magazin und Waschhaus.
19. Bedeckter
20. Offener

| Ballspiclplatz.

21. Turnhalle.
22. Kantine.
23. Kegelspielplatz.
24. Ingenieurkanzlei.

25. Werkstatten.
26. Magazine.
27. Kohlcnhof.
28. Kohlenschuppen.
29. Werkstatten u. Quartier- 

meisters-Niedcrlagcn.

30. Arresthaus.
31. Kugelgiefshaus.
32. Mannschaftsaborte.
33. Tages- u. Speisesaal.
34. Kiiche.
35. Mannschaftsbad.
36. Sergeantcnaborte.

stein gelegt wurde) ist in Fig. 194 wiedergegeben; er umfafst eine Grundflache 
von ca. 6 ha.

Aus den Erliiuterungen zu diesem Piane wird man ersehen, dafs nicht nur fur alle Bediirfnisse 
der Truppe, in friiher nicht gekannter Weise, gut gesorgt ist, sondern auch Einrichtungen fiir gesellige 
Unterhaltung und Spiele yorgesehen sind. Das Hauptgebaude (Mannschafts-Wohngebaude) 1, das Offiziers- 
haus 1' und dasjenige der Sergeanten 1" sind monumental gehalten und haben 2 und 3 Obergeschosse; 
das Wachhaus 2 ist ein niedriges erdgeschossiges Gebaude.

In neuerer Zeit ist man von den hier errichteten vielgeschossigen Massenwohnungen ganzlich 
zuruckgckommen, fiihrt vielmehr Baulichkeiten der ge- 

Fig. 195-

Kavalleriekaserne zu York. — 71000 w- Gr.
Mannschafts-Wohngebaude fiir 2 Troops.

nannten Art nur noch zweigeschossig aus, indem man 
gewóhnlich fiir das 10 Kompagnien zahlcnde Regiment 
4 Kompagniereviere im Erdgeschofs und 6 dergleichen 
im Obcrgeschofc herstellt.

Ein unverkennbarer Mangel des in Fig. 
193 dargestellten Grundrisses eines Kasernen- 
blocks ist, dafs der Gang zwischen den
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Fig. 196.

Ansicht.

Kompagniekasern e.

1. Mannschaftszimmer. 2. Sergeant. 3. Flurgang. 4, 5. Waschraum und Nachtabort.

Mannschaftssalen weder direktes Licht hat, noch unmittelbar geliiftet werden 
kann, daher unter Umstanden ais kommunizierendes Rohr wirken wird, durch 
welches sich die verdorbene Luft der Zimmer miteinander mischt. Vom ge- 
sundheitlichen Standpunkte aus wiirde ferner vorzuziehen sein, dafs die Blocks 
ais selbstandige Gebaude behandelt, nicht, wie im obigen Falle, zu einem Ein- 
heitsgebaude aneinander gereiht wiirden. In diesen beiden Punkten ist die 
Kavalleriekaserne zu York besser angeordnet. Fig. 195 stellt den Erdgeschofs- 
grundrifs eines Mannschaftsblocks derselben dar.

Das Gebaude hat nur ein Obergeschofs, gewahrt also Wohnraum fiir 2 Troops (nach Abrechnung 
der Yerheirateten). Auf den Kopf entfallen 4,65 <lm Zimmergrundflache und, bei 3,66ni Hóhe, 17 «bm 
Luftraum. Der Pissoirstand jedes Waschraumes darf nur nachts benutzt werden.

Fig. 196 u. 197 stellen Grundrifś 
und Ansicht einer Kompagniekaserne 
mit vorliegendem bedeckten Gange 
und mit 3 Eingangsthiiren dar.

Am Schlusse dieser Skizzierung 
englischer Kasernen sei noch eines 
eigentiimlichen Bauwerkes gedacht, in 
welchem das Prinzip der Selbstandig- 
keit des englischen Familienwohn- 
hauses auf eine Kaserne iibertragen 
erscheint; es ist dies die Milizkaserne 
zu Chester, dereń Erdgeschofsgrund- 
rifs in Fig. 198 dargestellt ist.

Da die Kaserne nur den besoldeten Stamni 
eines Milizregimcnts — fast durchweg ver- 
hciraletc Unteroffiziere — aufzunehmen hat, die
sen aber, im Gegensatz zu den Yerheirateten der 
aktivcn Armee, sehr geraumige Dienstwohnungen 
iiberwiescn werden, so war dic Einteilung des 
Gebaudes in die grofśe Zahl Cottages, wie sie die 

Milizkaserne zu Chester. — 1h(t0Q w. Gr. 
Arch.: Pen son.

A. 11 Unteroffiziere mit je 3 Schlafzimmern im Obergeschofs
13. 12 » » » 2 » » »
C. Mannschaftsstuben (im Obergeschofs Raume gleicher Be

stimmung).
D. Durchfahrt.
E. Adjutantenhaiis.
F. Tcrrasse.
G. Waschhaus.
//. Entwasserungsschacht.
/. Aborte.

K. Pferdestall.
L. Sattelkammcrn.
M. Wagcnhaus.
N. Asche und Kehricbt.
O. Stallhof.
P. Haupthof.

nebenstehende Abbildung zeigt, durchfiihrbar. Jede der 23 Familienwohnungen hat im Erdgeschofs 
Kuchę und Wohnstubc [Parlor), im Obergeschofs aber zwei oder drei Schlafraume. Elf unvcrhciratete 
Soldaten wohnen gemcinsam in mehreren Stuben zuniichst des Thorwegcs und iiber demselben. Das
Adjutantenhaus an der Siidosteckc des Gebaudevicreckes bildet eine grófc?rc herrschaftliche Wohnung.
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e) Bombensichere Kasernen.
Die nachhaltige, kraftige Verteidigung einer Festung ist, so weit solche 

von den persónlichen Streitmitteln abhangt, nur móglich, wenn der zeitweilig 
nicht im Dienst befindliche Teil der Besatzung in vollkommen sicheren Raumcn 
sich der Ruhe hingeben kann. Die gewólbten Raume oder Kasematten, welche 
sich hinter den Wallbekleidungsmauern der meisten Festungen finden, kónnen 
— dunkel, dumpf und feucht, wie sie haufig sind, und mit ihren nach aufsen 
gekehrten Fronten — das Bedurfnis an solchen Raumen nicht befriedigen; 
vielmehr sind schufsfeste oder bombensichere Kasernen ein dringendes Er- 
fordernis. Da bei der Errichtung solcher Gebaude die Hauptaufgabe ist, sie 
durch Lagę und Konstruktion den Wirkungen der Belagerungsartillerie soviel

164. 
Anforderungen 

und 
Mittel.

Fig. 199.

Schnitt AB. Schnitt EF.
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Dachgcschofs.

30 40 60®

Kaserne zu Gravelines1&1).

ais móglich zu entziehen, so kónnen die Anforderungen der Gesundheitswissen- 
schaft in der Regel dabei nicht zu ihrem vollen Rechte kommen. Die Rlittel, 
die man anwenden mufs, sind namlich im allgemeinen: Beschrankung der 
Raume auf das unbedingt notwendige Mafs, Annaherung der Gebaude an iiber- 
hóhende, deckende Erdmassen oder vollstandige Anlehnung an solche, unge- 
wohnlich starkę Mauern und Gewólbe, Uberschuttung der letzteren mit Erde 
u. dergl. mehr — durchweg Mafsnahmen, die der Liiftung, Erleuchtung und 
Trockenhaltung der Gebaude nicht eben fórderlich sind.

So lange man sich nur gegen den Bombenwurf der Mórser alter Art und 
die zufalligen Bogenschiisse glatter Kanonen zu decken hatte, war die Bomben- 
sicherheit verhaltnismafsig leicht zu erreichen.

Dic in Fig. 199 bis 203161) dargcstelltc bombensichere Kaserne zu Gravelines z. B. besteht aus 
zwei langen, nebeneinander an ein gemeinschaftliches Mittelwiderlager gestellten Halbkreistonnen-

***) Nach: Rcvuc gen, de Parch. 1867, BI. xi.

165.
Frcistchen.i 

Kasernen.
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gewólben. Die Kasemattensohle ist, um die Widerlager moglichst zu deckcn, unter das Hofplanum 
yersenkt. Durch Aufstellung eines leichten Daches erhalt man fiir dic Friedensbenutzung ein Ober- 
geschofś, das durch eine zweiarmige Freitrcppc zugiinglich ist. Bei Armierung der Festung sollte 
das Dach abgetragen und das Gewólbemauerwerk mit einer wenigstens 1ra starken Erddecke ver- 
schen werden.

Noch vor Beendigung dieses (1794 begonnenen, aber erst 1824 vollendeten) 
Baues stellte man (1820) in Frankreich einen Normalentwurf fur bombensichere 
Kasernen auf, wonach u. a. die Kaserne zu Marchiennes (bei Douai) aus- 
gefuhrt wurde.

Fig. 204. Fig. 205.
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Fig. 206.

Kaserne zu Marchiennes161).

I. Obergeschofs.

Dieselbe ist ein dreigeschossiger Bau (Fig. 204 bis 206161), dessen unterstes Geschofs Pferde- 
stalle aufnimmt. Das oberstc Geschofs hat der Halbkreisform nahekommende Tonnengewólbc, 
wahrend die Zwischengeschosse flachere Stichbogenwólbungen aufweisen. Die Treppenruhepliitze 
werden von 1,40 m starken Bogen getragen. Dic innere Einteilung nimmt sich aus, wie die Vorlauferin 
des bald darauf ausgebildeten ^<?Zwa?schen Typus. Die einzelnen Kasematten haben C,5 m Breite und 
18,0m Tiefe. Die Mittelwiderlagcr sind 1,2 m, die Endwiderlager l,5mstark.

Ein spaterer Normalentwurf (1826) weicht vom obigen nur darin ab, 
dafs die dreiarmigen Treppen durch raumsparende Wendeltreppen ersetzt und 
die Kommunikationen zunachst der Fenster angebracht sind.

Eine belgische bombensichere Kaserne (der Festung Termonde), erbaut 
1825, stellt162) Fig. 208 im Lageplan, Fig. 207 im Konstruktionsprinzip dar.

Das 108,50 m lange Gebaude hat die betrachtliche Tiefe von 35,40 m und besteht aus 14 neben- 
ciuander gestellten Kasematten, dic durch hólzerne Zwischenbodcn in zwei Geschosse getcilt sind. 
Eine Galerie an der Siidseite vermittclt die Verbindung der im Obergeschofs gelcgenen Wohnraume 
mit einander; das Erdgeschofś cnthalt eine Backerei, die Kuchen, Wachstube etc. Die Mittclwider- 
lager sind 1,30 m, die Gewolbe 0,75 m stark; das Gebaude hat eine Erddecke.

Nach: Bogaert, yan den. Assainissement d'tme caserne. Briisscl 1884.
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Bis in neuerc Zeit war diese Kaserne ais besonders ungesunder Aufenthaltsort gefiirchtet. Nach 
fiinfjahrigem Durchschnittc (1875—79) crkrankten 3,81 Prozent ihrer Belegmannschaft an typhósen und 
Schlcimfiebcrn, wahrend fiir allc Garnisonen des Landes die Durchschnittsziffer jener Erkrankungen 
nur 1,22 Prozent war. Dieser schwere Ubclstand wurde hauptsachlich durch Mangel des Bauwerkes 
ycrschuldct. Das Regenwasser, welches sich in den Mulden zwischen den satteldachfbrmigen Uber- 
maucrungen der Gewólbc sammelte, wurde nicht durch die Stirnmauern hindurch nach aufśen abgeleitet, 

sondern sollte im Inneren des Ge- 
Fig. 207.
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Kaserne der Festung Termonde152).

baudes in Zinkrohren mitten in den 
Widerlagsmauern herabgefuhrt wer
den. Nach der bald erfolgten Zer- 
stórung dieser Zinkrohre ergofś sich 
das Wasser zum Teile unmittelbar 
in das Mauerwerk und hielt dieses 
bestandig mehr oder weniger nafe; 
mit dem Feuchtigkeitsgehalte der 
Mauer w’echselte aber auch die 
Temperatur der Innenraume in 
hochst empfindlicher Weise. Die 
vorhandenen Fenster und Thiiren 
geniigten fiir eine griindliche Liif
tung der Raume durchaus nicht. 
Bei Versuchen (indem man Rauch 
der Luft beimischte) zeigte sich, 
dafs bei Liiftung durch Gegenzug 
die Luftschichten uber Fensterhóhe 
(in Fig. 207 schraffiert) wie fest ein- 
geschlossen und fast unbeweglich 
sich verhielten. Nur langs der 
Mauem beobachtete man ein Herab- 
sinken infolge Abkiihlung der Luft 
am Gewolbe. Aus dieser Bewegung 
war zu entnehmen, dafs die in den 
Raumen Schlafenden bestandig die- 
selbe Luft einatmen, die abwech- 
selnd erwarmt wird und sich wie- 
der abkiihlt. Bei weiterer Unter- 
suchung des Gebaudes fand sich 
unter dem fugenreichen Backstein- 
pflaster des Erdgeschosses und un
ter der Dielung’des Obergeschosses 
ein zaher Schmutz vor, der zum 
grólśten Teile aus yerwesenden or- 
ganischen Stoffen bestand und die 
Ursache des iiberaus durchdringen- 
den, durch keine Liiftung zu dam- 
pfenden Kasernenstubengeruchcs 
war. Zu all diesen Ubelstandcn 
kam noch, dafs das Wasser fiir alle 
Bediirfnisse den mehr stehendes, 
ais fliefśendes Wasser enthaltenden

Graben entnommen und nur ganz summarisch und ungcniigend gereinigt wurde; endlich dafs die Ka- 
sernc, welche boi rationcller Belcgung fiir 470 Mann Platz hat, mit fast 650 Mann belegt war.

Um Abhilfc zu schaffcn, wurden die zerstórten Zinkrohre durch gufśeiserne ersetzt, in die 
Stirnmauern der Kasematten die in Fig. 207 ersichtlichen Schlitzfenster gebrochen, das Backstein- 
pflaster und seine Untcrlagc bescitigt und durch Tafelung aus hart gebrannten Thonfliescn ersetzt, 
die Zwischcndecken erneuert, Vorsorge getroffen, um das Eindringen des Rcgenwassers in die Erd- 
dcckc moglichst zu erschweren, endlich auch fiir besseres Wasser (aus der Schelde), das man noch 
einem besseren Filtrationsycrfahrcn unterwarf, gesorgt.

Der Erfolg dieser Mafsnahmen war ein iibcrraschender und ausgezeichneter; schon wahrend der
Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.) 12 
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i66.
In Erdwcrke 
cingcbautc 
Kasernen.

allmahlichcn Ausfiihrung hob sich der Gesundheitszustand sichtlich; im Ycrlauf von 2 bis 3 Jahren 
sanken dic Erkrankungen an typhóscn Fiebern von 3,80 auf 0,70 Prozent.

Schwieriger, ais bei den vorstehend skizzierten, freistehenden bomben- 
sicheren Kasernen sind Luftung, Erleuchtung und Trockenhaltung bei den in ein 
Erdwerk eingebauten Kasernen, einer Bauart, wie sie allerdings der modernen
schweren Artillerie 
gegeniiber fast allein 
noch anwendbar ist. 
Fig. 209 bis 211 stellen 
eine der in solchen 
Fallen móglichen An- 
ordnungen, eine Ka
serne mit einem be- 
wohnten Geschofs zu 
ebener Erde und einem 
Kellergeschofs, dar.

Urn die Luftung des 
ersteren zu begunstigen, hat 
das Tonnengewólbe eine ge- 
ringe Steigung nach aufśen 
erhalten; auch ist die Form 
der Korridoriiberwólbung, 
welche zunachst der Stelle, 
wo Riickenmauer und Decke 
zusammentreffen, besondere 
Widerstandsfahigkeit verlei- 
hen soli, dem Abflusse der 
Luft nach der Fensterseite 
hin fórderlich, wenn zu die- 
sem Zwecke die grofcen Ober- 
lichtfenster in den die 
Wohnraume abschlietśendcn 
Wanden zeitweilig geóffnet 
werden.

Um der unschadlichen 
Ableitung des durch dic 
Erddecke eindringenden 
Wassers ganz sicher zu sein, 
ist die Nachmauerung (Beto- 
nierung) samtlicher Gewólbe 
in einer Hóhe abgeglichen, 
so dafe sie eine nach der 
Erdseite hin geneigte Ebene 
bildet. Durch Herstellung 
von Sickerschichten, Sammel- 
und Ableitungsrohren an der 
Riickmauer des Kasemattcn- 
korps wird schliefelich das 

Fig. 209.

Fig. 211.

Qucrschnitt. — ’/250 w. Gr.

Bombensicherc Kaserne neuerer Konstruktion.
eingedrungene Wasser, ge
wóhnlich nach dem Festungsgrabcn hin, entfernt. Selbstverstandlich kommen hier auch dic Mitlel 
gegen Eindringen der Nasse in Mauerwerk in ausgcdchntester Weise zur Anwendung.

Die Treppen solcher eingebauter Kasernen werden oft, wie in Fig. 211 
angedeutet, bis auf den Wallgang fortgefiihrt, damit die Belegmannschaft 
nótigenfalls in kiirzester Frist zur Teilnahme an der Verteidigung herangezogen 
werden kann.
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Ais wesentliche Anforderungen an eine bombensichere Kaserne ist noch 
zu bezeichncn, dafs alles benótigte Wasser innerhalb des Gebaudes selbst ent- 
nommen werden kann und dafs der Abort ebenfalls im geschiitzten Be- 
reiche, jedoch móglichst isoliert von den Wohnraumen, gelegen ist. In beiden 
Punkten sind die oben skizzierten Ausfuhrungen mangelhaft.

f) Lagerbaracken.

Im Anschlufs an die Kasernen, welche ais standige Wohnungen zu be- 
trachten sind, soli hier noch ein Blick auf die Bauart der provisorischen 
Kasernen, Ubungslager und Feldlager geworfen werden.

Provisorische Kasernen haben in der Regel nur einige Jahre, bis zur Er- 
bauung einer stiindigen Kaserne, wahrend dieser Zeit aber ununterbrochen 
Unterkommen zu gewahren, wahrend Ubungslager von den Truppen bezogen 
werden, um gewisse Ubungen, die in der Nahe der Garnisonsorte nicht ausfuhr- 
bar sind, abzuhalten. Letztere bleiben daher gewohnlich mehrere Monate im 
Jahre, namentlich im Winter, unbewohnt. Aber auch den Truppen im Felde, 
wenn sie, in grofsen Massen eng zusammengezogen, langere Zeit in denselben 
Stellungen verweilen mussen, wie bei Belagerungen u. dergl., sucht man in 
Hiitten und Baracken einigermafsen Schutz gegen die Unbilden der Witterung 
zu gewahren. Das in letzterem Falle erforderliche Baumaterial wird sich schwer- 
lich jemals in dem von den Truppen unmittelbar besetzten Bezirke in geniigen- 
der Menge vorfinden; man wird solches vielmehr oder besser noch die fertigen 
Barackenbestandteile aus riickwartigen Depóts nach dem Kriegsschauplatze 
befórdern mussen; und im Hinblick hierauf ist bereits das Vorratighalten eines 
Teiles der Baracken im Frieden Gegenstand der Erwagung gewesen. Jedenfalls 
ist es wunschenswert, fur Feldbaracken eine einfache, klare Konstruktion auf- 
zufinden, welche Dauerhaftigkeit mit geringem Gewicht verbindet, billig ist und 
in kurzer Zeit durch die Truppe selbst sich aufstellen lafst.

Nach diesen verschiedenen Bestimmungen, nach dem Klima und den Hilfs- 
mitteln des Landstriches, nach den zur Verfugung stehenden Geldmitteln etc. 
werden die hierher gehórigen Bauten aus Holz, in Verbindung mit Stroh, Schilf, 
Reisig und Erde, oder ganz aus Holz, in Fachwerk, seltener massiv errichtet.

Von den allgemeinen Anforderungen, welche man an Kasernenbauplatze 
zu stellen hat, fallt hier diejenige eines guten Baugrundes, bezw. der Isolierung 
der Gebaude vom Untergrunde besonders in das Gewicht, weil es sich fast aus- 
nahmslos um erdgcschossige, nicht unterkellerte Baulichkeiten handelt, dereń 
Fufsboden nur wenig iiber Terrainoberflache liegt. In Feldlagern allerdings 
mufs man die Anspriiche in dieser Beziehung sehr herabsetzen; man ist sogar 
oft, durch Mangel an Bau- und Heizmaterial, genótigt, die Baracken teilweise 
in die Erde zu versenken, eine Bauart, die vom gesundheitlichen Standpunkte 
aus zwar ganz zu verwerfen, in der Praxis aber nicht seiten ais das kleinere 
von zwei Ubeln zu wahlen ist.

Fiir Ilolzbaracken spricht die Schnelligkeit, mit der sie errichtet werden 
kónnen, und dafs sie sofort benutzbar sind, sobald der letzte Nagel eingeschlagen 
ist; gegen dieselben ihre Feuergefahrlichkeit und Infizierbarkeit und die Kost- 
spieligkeit ihrer Unterhaltung in tadellosem Zustande. Wenn daher Baracken, 
die langere Zeit benutzt werden sollen, doch in Holz errichtet werden mussen, 
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Blockwand- Flechtwerk-
Baracke.

Fig. 214.

so giebt man ihnen womóglich ein Fundament von Stein und macht das Ge- 
rippe so stark, dafs es spater mit Backsteinen ausgesetzt werden kann.

Die Wandstanderung einer besseren Wohnbaracke erhalt eine aufsere und 
eine innere Bretterverkleidung. Wenn Zeit und Tklittel yorhanden sind, wird 
diese Wandbildung noch vervollstandigt durch Fugendeckleisten oder durch 
Verdoppelung der aufseren Schalung (zwei sich kreuzende Bretterlagen) oder 
durch Bekleiden mit Dachpappe.

Bei Mangel an Brettern, aber geniigend vorhandenem Stammholze, oder 
wenn die Unterkunft eine gewisse Verteidigungsfahigkeit erlangen soli, erhalt 
dieselbe Blockwande. Bei der einfachsten Gestalt dieser Lagerbaracken endlich 
werden alle Konstruktionsteile aus Rundholz hergestellt, die Wandę aber durch 
Flechtwerk gebildet.

Fig. 212 zeigt das Profil einer Blockwandbaracke, Fig. 213 dasjenige einer 
Flechtwerkbaracke158). Die Breite der Baracke beschrankt man auf das not- 
wendigste, namlich auf den Raum fur zwei Lagerstatten 
von je 2m Lange und einen l,30m breiten Mittelgang, 
zusammen auf 5,30 m.

Wird in der nach Fig. 212 u. 213 konstruieiten Baracke jedem 
Mann eine 1,35m breite Lagerstatte eingeraumt, so fafst ein 27 m langer 
Bau 40 Mann; auf den Kopf kommen dann 3,58 O111 Bodenflache und 
10 cbm Luftraum. Miifste dagegen die Baracke ais Notunterkommen fiir 
60 Mann dienen (bei 0,90m Breite der Lagerstatte), so entfielen auf den 
Mann nur 2,39 Qm Bodenflache und 6,81 cbm Luftraum. Das Verhaltnis 
der Fensterflachen zur Fulsbodenflache beziffert sich zu 1 : 18.

Die Baukosten betrugen (in Bosnien 1878) 10000 Mark (= 5000 Gul
den) fiir die Baracke, 69,82 Mark (= 34,91 Gulden) fiir 1 Qm, 25 Mark 
(= 12,50 Gulden) fiir 1 cbm inneren Luftraum, 250 Mark (= 125 Gul
den) auf den Kopf (bei 40 Mann Belagstarke).

In gesundheitlicher Beziehung haben sich diese 
Baracken bei langerer Benutzung ais ziemlich unvoll- 
kommen erwiesen, zumal wenn das gewachsene Erd- 
reich den Fufsboden bildete. Man war genótigt, sie 
durch Dichten der Wandę, Veranderungen der Fenster- 
anlage, Anbringen von Luftungsoffnungen im First, Her- 
stellung eines hólzernen Fufsbodens auf Sandschiittung 
etc. zu verbessern.

Die wesentlich vollkommenere Konstruktion nach
Fig. 214 gewahrt dem Mannę, infolge Vergrdfserung der Breite auf 5,91ra, sowie 
der mittleren Hohe auf 3,90m, einen Luftraum von 12,56cbm, wenn die Lagerstatte 
1,08 ra breit gemacht wird.

Eine solche Baracke fiir 6o Mann verlangt 32,50m Lange im Lichtcn; sie erhielt 16 Doppcl- 
fenster (1,26 m breit und 1,10m hoch) und in jeder Gicbelscite eine Thiir. Das Gewicht der crforder- 
lichen Baumatcrialien betrug ca. 49000^, d. i. 816,6 kg fiir einen Mann; die Baukosten stcllten sich 
auf 5200 bis 6200 Mark (= 2600 bis 31OO Gulden) oder 88 bis 104 Mark (= 44 bis 52 Gulden) fiir 
den Mann, 26,92 bis 32,12 Mark (= 13,46 bis 16,06 Gulden) fiir 1 ‘lm bebauter Grundflache.

Das lebhafte Interesse, welches man neuerer Zeit dem Barackenbau — 
zunachst fiir Zwecke des Sanitatsdienstes — zuwendet, hat die Ilerstellung einer 
grofsen Mcnge kiinstlicher Baustoffe veranlafst, die einander in Beziehung auf 
Wetter- und Feuerfestigkeit, Haltbarkeit, Unempfanglichkeit gegen Verun-

,M) Dic in Fig. 212, 213, 214 u. 225 skizzierten Baracken sind (neben viclcn anderen Konstruktioncn) zur Aus- 
fiihrung gckommcn bei der Okkupation Bosnicns durch dic ósterreichischen Truppcn im Jahrc 1878. (Siehe: Mittcilungen 
des k. k. tcchniscbcn und administrativcn Militar-Komitees. 1883.)

Hólzerne 
Mannschaftsbarackc. 

1/2M w. Gr.
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rcinigung durch Fliissigkeiten und Gase, geringes Gewicht und Volumen, 
geringe Warmedurchliissigkeit und Billigkeit, den Rang streitig machen.

Fiir Baracken, die yersctzbar sein sollen, kommen hauptsachlich in Betracht: die Zeltstoffe, 
aus Hanf oder Baumwolle auf vcrschicdene Art gewebt und durch yerschiedene Mittel móglichst 
widerstandsfahig gemacht; dann Pappen aller Art, Jutę, Korkstein, Xylolith und Wellblech. 
Fiir feslstehende Baracken kommen aulśerdem noch in erster Reihe hinzu yerschiedene Stoffe, dereń 
Hauptbestandtcil Gips ist. In der einfachen Hartgipsdiele besitzt man einen Baustoff, aus dem 
sich, durch Anschlufs an eine Holzstanderung oder ein Gerippe aus Walzeisen oder aus Wellblech,

Querschmtt.

Franzdsischc Lagerbaracke — System Gemy164). 
»/280 w. Gr.

ganz yorziigliche Baracken herstellen lassen. 
Weiter sind auch Cementdielen ver- 
schiedener Art, Tuffstein, Gufśmauer- 
werk etc., sowie Rabilz- und Ufonier-Bau- 
weise hier mit Yorteil anwendbar.

Das Bediirfhis an zerleg- 
baren, versetzbaren Baracken, wel
ches sich bei der Okkupation Bos- 
niens fuhlbar machte, war schon 
im Kriege 1870—71 hervorgetreten 
und hatte, namentlich auf franzo- 
sischer Seite, mancherlei Entwiirfe 
zu Tage gefbrdert, unter welchen 
die von Gemy fils ainćxf>v} her- 
riihrende Konstruktion besondere 
Beachtung verdienen diirfte.

Die Lagerbaracke des Systems Gemy 
besteht aus einer beliebigen Anzahl Bindern, 
die ungefahr 3,50 m yoneinander aufgestellt 
werden, und einer Eindeckung von Brettern 
mit Fugendeckleisten. Jeder Binder (Fig. 
216 u. 218) wird aus zwei Paar Bockbeinen 
Et Er gebildet, die an den Kopfenden 
durch die Zapfen der Trageriegel T zu- 
sammengehalten werden; letztere tragen zu- 
gleich die nach der Lange der Baracke ge- 
streckten Tornisterbretter G. Die Fiifśe der 
Beine E werden zwischen angenagelte oder 
angeschraubte Brettzangen F gefaiśt, dereń 
Yerlangerungen die Stander D umschliefśen. 
— In den beiden Giebelbindern ist eine 
durchgehende Querverbindung durch eine 
Bohle P hergestellt (Fig. 218), welche — 
unter Wegfall der beiden Brettzangen — 
von einem Stander D bis zum gegeniiber- 
liegenden reicht und an welche die vier 
Bockbeine befestigt werden.

Das Aufstellen der Baracke geschieht 
in folgender Weise. Nachdem der Bauplatz

169. 
Versetzbare 
Mannschafts- 

baracken.

geebnet, wobei jedoch ein genaues Nivellieren durchaus nicht nótig ist, werden die Bockgestelle ein
ander gegcniiber in den erforderlichen Abstanden und Zwischenraumen aufgestellt und yorlaufig durch 
Anhiiufung von etwas Erdboden gegen die Brettzangen in der lotrechten Stellung erhalten (Fig. 218). 
Sodann wird der Liingsverband durch Einziehen der Riegel 5 in entsprechende Einschnitte der 
Stander D zustande gebracht, wobei die Bcfestigung lediglich durch Keile bewirkt wird (Fig. 219). 
Die Riegel 5 dienen den Kopfenden der Pritschen U zu Auflagern; ferncr werden sie benutzt, indem 
man die Wandverschalung zwischen den Standem D an dieselben nagelt. Im weitercn Yerlaufe

wij Nach: Gaz. des arch. et du bat. 1877, S. 280.
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werden die Saumschwcllcn A und die Pfettcn B in die entsprcchend geformten Lager eingezogen; 
letzterc werden durch Drahtbande oder schwaches Bandeisen auf den Bockgestellen befestigt.

Auf die 1 ornisterbretter G, welche durch die ganze Lange der Baracke sich erstrecken, werden 
queriiber, aber nur unmittelbar neben jedem Bockgestelle, die Brotbretter II (Fig. 215 u. 216) genagelt 
und auf diese Weise die Teile eines Binders crst in Zusammenhang gebracht. Diese Brotbretter II 
sind mit Schlitzófihungen versehen, durch welche die Laufendcn der Gewehre gesteckt werden, dereń 
Kolben auf den Pfostenstiicken / ruhen (Fig. 215 u. 216). Durch gule Nagelung der yorgenannten 
Langs- und Querbretter bekommt das Gerippe bereits soviel Zusammenhang, daiś man nun dic Bretter- 
yerkleidung der unteren lotrechten Wandę zwischen den Standem D einziehen kann.

Nachdem dies geschehen, verlegt 
man diejenigen Dachbretter oder Brett- 
sparren, welche die Dachfenster auf- 
nehmen sollen, sodann die Giebelspar- 
ren und endlich die Firstpfette und 
nagelt letztere an jene Brettsparren. 
Hierauf werden die Dachfenster selbst 
aufgestellt, das Dach yollstandig ein- 
gedeckt und die Giebel verschalt. 
Letzteres erfolgt ebenfalls durch Bret- 
ter mit Fugendeckleisten; der oberste 
Teil des Giebelfeldes jedoch wird ais 
dreieckiges Fenster (ca. 2,0 m Grund- 
linie bei 0,80m Hóhe) konstruiert, da- 

Fig. 218.

mit man behufs grundlichster Liiftung auch nach der Lange der Baracke einen kriiftigen Luftzug her- 
vorbringen konne.

Die Laternen oder Dachreiter IIZ, welche die gewóhnliche Liiftung yermitteln, liegen iiber der 
Mitte jedes Feldes oder auch jedes zweiten Feldes; sie sind durch eine Scheidewand im First geteilt 
und erheben sich 25 bis 35 cm iiber die Dachflache; in ihren oberen Teilen werden sie zweckmafciger- 
weise yerglast. Die Luken kónnen nach Bedarf durch Klappen geschlossen werden; die Stellung der 
letzteren regelt man mittels der Zugleinen Z. Zur Vervollstandigung der Liiftungseinrichtungen dienen 
endlich noch die nach Bediirfnis zu yermehrenden kleinen Offhungen X (Fig. 215 u. 216) in der 
lotrechten Wandverkleidung, iiber Kopfhóhe des auf der Pritsche liegenden Mannes angebracht. Die- 
selben kónnen durch Schieber yerschlossen werden.

Wenn alle Hólzer fertig zugeschnitten yorhanden und 'die
Bockbeine bereits paarweise zusammengefiigt waren, konnten ein 
Unteroflizier und 10 Mann in einem Tage 60 lauf. Meter Baracken 
aufstellen. Das System fand 1870 Anwendung in einem yerschanzten 
Lager bei Grayeson, zwischen Avignon und Tarascon, wo es sich 
gut bewahrt haben soli. Namentlich wird hervorgehoben, daiś die 
Stiirme im Januar 1871 keine einzige der Baracken umgeworfen 
hatten. Zur Benutzung bei strenger Winterkiilte ist aber dieser 
leichte Bau offenbar nicht gerade geeignet.

Zu Beginn des Jahres 1887 wurde vom preu- 
fsischen Kriegsministerium ein Preisausschreiben zur 
Erlangung von Entwurfen fiir eine transportable

Fig. 219.

Mannschaftsbaracke, welche in wechselnden Standlagern sowohl bei grófseren 
Truppeniibungen, ais auch im Kriege Verwendung finden und die Unteroffiziere 
und Mannschaften einer halben Kompagnie Infanterie (rund 125 Mann) auf- 
nehmen sollte, erlassen.

Im beziiglichen Programm wurde gefordert, daiś die Baracke auf jedem Gelande (also auch 
auf Fels, hart gefrorenem Boden etc.) aufgestellt werden konne. Sie soli derart konstruiert sein, dafs 
sie entweder von yornherein sowohl im Sommer, wie im Winter benutzt oder mit Leichtigkeit fiir den 
Wintergebrauch hergerichtet werden kann. Durch die Heizyorrichtungen soli sich im Winter dauernd 
geniigende Warme erzielen lassen. Thiiren sind in so ausreichender Zahl herzustellen, daiś die Riiu- 
mung der Baracke in kiirzester Zeit stattfinden kann. Der Fufsboden soli gedielt sein, bezw. ist 
darauf Bedacht zu nehmen, dafs die Dielung nachtraglich angebracht werden kann. Die Verbindungcn 
der einzelnen Barackcntcile untereinander sollen von der grófslmóglichen Einfachheit und Dauer- 
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haftigkeit sein. Das Materiał soli der Einwirkung der Witterung thunlichst widerstehen, insbesondere 
undurchlassig gegen Regen und in Bczug auf Gewicht, Volumen und Haltbarkeit fiir wiederholten 
Transport und Gebrauch geeignet sein.

Raumbcdarf: fiir i Mann 2,5 qm Grundflachc bei einer durchschnittlichcn Hohe von 2,5m; fur 
Fcldwebel, bezw. zu Bureauzwecken besonderer Abschlag von 10 Qm Grundflachc.

Aus dem entstandenen Wettbewerbe ging, ais mit dem ersten Preise aus- 
gezeichnet, die versetzbare Mannschaftsbaracke von L. Bernhard & Co. in 
Berlin (Fig. 220 bis 223) hervor.

Dieselbe besteht aus einer beliebigen Anzahl gleichmafeig gearbeiteter, 1,20 m breiter Wcllblech- 
bogen, die zugleich Scitcnwand und Dach bilden, so dafs der Barackenquerschnitt in Fig. 220 ent- 
steht. Zwischen die vollen Wandbogen fiigt man, nach Bedarf, solche Bogen ein, die eine Thiir und 
solche, welche ein Fenster (Fig. 223) mit Sommerladen enthalten. Die Fenster sind nach Art der 
Eiscnbahnabteilfenster eingerichtet; sie werden fiir den Transport in die Tasche versenkt und daselbst 
durch eine Feder festgehalten. Die samtlichen Wandtafeln, sowie die Giebeltafeln bestehen aus 1 mm 
starkeni, zweimal angestrichenen Wellblech. In 3 Wellen jeder Tafel sind Holzrippen genagelt, an 
welche die innere Wand befestigt wird. Diese wird aus Holzleisten gebildet, durch 2 Lagen starker 
Pappe isoliert und mit einer 12 mm starken Holzverkleidung versehen, dereń wagrechte Fugen durch Deck- 
leistcn geschlossen werden; alles Holzwerk mit zweimaligem Olfarbenanstrich. Neuerdings hat man 
auf den zweiten Pappbelag noch eine Watteisolierung sorgfaltig aufgebracht und dadurch die Warme- 
iiberfiihrung durch die Wand nach auiśen, die schon vorher eine sehr mafśige war, noch weiter ver- 
langsamt, so dafś sich die Innentemperatur bis 2 Grad R. hóher hielt, ais in der gleichgrofśen und 
glcichartig geheizten Baracke ohne Watteisolierung.

Der Fufsboden wdrd durch gespundete Tafeln (5,425 m lang, 1,20 m breit und 26 mm stark) ge
bildet, die mittels Holzleisten auf die Lagerholzer aufgeschraubt und durch untergenagelte Teerpappe 
gegen die Erdfeuchtigkeit geschiitzt werden; die Lagerholzer sind 5,60m Jang und 80 X 100mm stark, 
an den abgerundeten Enden mit Blech beschlagen und fiir die Verbindungsbolzen gelocht. Kraftige 
Luftung wird durch eine durchlaufende Liiftungslaterne mit stellbaren Seitenklappen ermoglicht oder 
auch — unter Wegfall jener Laternen — durch eine grófśere Anzahl Liiftungsschlote (Fig. 220); erstere 
Anordnung diirfte den Vorzug yerdienen.

Die vóllige Gleichheit aller wesentlicher Bestandteile ermoglicht das Aufstellen der Baracke 
auch durch ungeiibte Arbeiter (8 Mann in I Tage), und zwar nach dem folgenden Verfahren. 1) Dic 
Lagerholzer werden auf dem Bauplatze in genauen Abstanden gestreckt, 2) die Fufśbodentafeln auf
gebracht, 3) die Seitentafeln von beiden Langseiten gleichzeitig aufgerichtet und mit Fliigelschrauben, 
unten mit den Lagerhólzem und in der Firstenlinie miteinander verbunden; 4) die Laterne wird auf- 
gesetzt; 5) die Giebeltafeln (je 3 Stiick) werden an beiden Enden vorgeschraubt. Eine innere Ein- 
teilung durch Holzwiinde u. dergl. kann, nach Bedarf, leicht bewirkt werden (Fig. 222).

Diese pramiierte Baracke ist bereits vielfach ausgefiihrt worden. Gewóhnlich hat man ihr die 
Lange von 52,80 m gegeben (Fig. 222) und sie mit 90 bis IOO Mann belegt. Das Gewicht einer solchen 
Mannschafts-Wellblechbaracke betragt rund 30 000 kg. Die einzelnen Teile wiegen: ein Lagerholz 
30 kg, eine Fufśbodentafel 130 kg, eine volle Seitenwandtafel 210 kg, eine Fenstertafel 248 kg, eine 
Thiirtafel 300 kg, jede Giebelwand (dreiteilig) 540 kg.

Wollte man — wie das Ausschreiben eigentlich verlangtc — die Baracke fiir 125 Mann mit je 
2,5 <im Fufśbodenflache und mit einem Abteil fiir den Feldwebel von 10 qm Grundflache einrichten, so 
hatte man ihr eine Lange von 60 m zu geben.

Holzerne Stallbaracken konnen ais einreihige Stallungen einen der Fig. 214 
ahnlichen Querschnitt erhalten; zweckmafsiger ist es jedoch, zweireihige Stalle 
mit Mittelgang zu erbauen; die grofsere Lichtweite bedingt dann allerdings eine 
Unterstiitzung der Dachsparren in ihrer Mitte durch eine Pfette, welch letztere 
wieder durch die verlangerten Standsaulen der Binder getragen werden.

Bei der bosnischen Okkupation erhielten solche Stallbaracken 8,0m innere Breite, wovon 2,4 m 
auf den Mittelgang, 2,8 m auf jeden Pferdestand kamen; letztere waren 1,6 m breit. Ein Stall fiir 
50 Pferde crhielt demnach 40nl Lange im Lichten; fiir Luftung war durch Dunstrohre im First oder 
durch zwei je 8,0 m lange Dachreiter gesorgt. Die Gesamtheit der Fensterflachen machte il„2 des Stall- 
fufsbodens aus. Die Pferdestande erhielten Lehmestrich oder einen Belag von larchenen Bohlen, unter 
welchem eine muldenformige, in Beton gesetzte Abpflastcrung die Jauche in bedeckte larchene Rinncn 
leitete. Krippen, sowie Sattel- und Geschirrtrager (an den Standsaulen befestigt) waren von Holz.

Die Kostcn einer solchen Stallbaracke fiir 50 Pferde betrugen im Mittel 37060 Mark

170. 
Holzerne 

Stall
baracken.
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Fig. 220.

Querprofil. — llM w. Gr.

Fig. 221.

*/m w. Gr.

Wagrechter 
Schnitt 

durch die 
Seiten- 
wand.

Grundrifs.

Yersetzbare Wellblechbaracke von L. Bernhard & Co. in Berlin.



185

(= 18 53° Gulden) oder 741,20 Mark (= 370,60 Gulden auf das Pfcrd, 115,80 Mark (= 57,90 Gulden) 
auf 1 qn» iiberbauter Grundflache.

Beabsichtigt man, auch den Reitern der Pferde oder den Fuhrleuten Unter-
konimen im Stalle zu gewahren, so ist die einfache Langsreihenstallung liierzu 

am geeignetsten. Der Pferdestand 
ist etwa 3,0 m, der Gang hinter denFig. 223.

Standen 2,2 m breit zu machen. Oko- 
nomisch ist es, ein ca. 10,4 m im Lich- 
ten breites Stallgebaude durch Ver- 
schalung der mittleren Saulenreihe 
auf 3,0 m Hóhe in zwei solche ein- 
reihige Stallungen zu zerlegen.

Baracken dieser Art wurden in Bosnicn 
fiir 96 Mark (= 48 Gulden) fiir 10m iiberbauter 
Grundflache vergeben, wenn die Wandę dop- 
pelte Bretterverschalung erhielten, dagegen fiir 
78 Mark (= 39 Gulden), wenn Flechtwerkwiinde 
zur Anwendung kamen. Den Fufsboden bil- 
dete Lehmestricb, in den Pferdestanden 15, in 
den Gangen 8 cm stark.

Auf 1 Pferd entfielen 34,5 cbm Luftraum 
oder, wenn auf 4 Pferde 3 Mann kamen, ca. 
25 cbm fiir I Pferd und 9,5 cbm fiir 1 Mann.

Lafst man bei einem zwei- 
reihigen Stalle mit Mittelgang die 
Wandverkleidungen der aufseren 
Standerreihen weg, verlangert man 
dagegen die Dachflachen bis zum 
Erdboden, so entsteht eine Baracke, 
die ebenfalls, neben den Pferden, 
den Fuhrern derselben ein Notunter- 
kommen gewahrt. Fig. 224 giebt den

Querschnitt dieser von der k. k. Geniedirektion in Banjaluka entworfenen, durch 
Einfachheit und Billigkeit sich empfehlenden Form.

Die Pferdestiinde haben 3m Lange; der Mittelgang ist 2® breit; durch den Anschlufe der Dach
flachen an den Erdboden entsteht vor den Pferdekópfen jederseits ein 3,0m tiefer, im Mittel 1,1™ 
hoher Raum, der ais Lagerstatte fiir die Mannschaft, sowie zur Bergung der Lasten der Tragtiere 
dicnen kann.

Eine solche Stallbaracke fiir IOO Pferde zu erbauen, kostete 26 516 Mark (= 13 258 Gulden), mit- 
hin fur 1 Pferd 265,16 Mark (= 132,58 Gulden) und fiir 1 qm Bodenflache 26,52 Mark (= 13,26 Gulden); die 
Pferdestandsbreite war mit 1,4 ™ bemessen.

In konstruktiver Beziehung mag noch bemerkt werden, dafs man in der 
Regel bei allen Arten von Stallbaracken die Hauptbinder um 3 Pferdestand- 
breiten von einander entfernt anordnet; wenn diese Breite aber weniger ais 
1,40m betragt, so kann der Abstand zweier Binder auch gleich der yierfachen 
Standbreite sein.

Seit dem Jahre 1890 trat an verschiedene deutsche Heerkorper die Not- 
wendigkeit heran, in kiirzester Zeit Pferdestalle zu dauernder Benutzung, fiir 
Sommer und Winter gleichmafsig geeignet, aufzustellen. Auch fur dieses Be- 
diirfnis stellten L. Bernhard & Co. in Berlin eine Konstruktion in Wellblech 
ber, die sich sehr gut bewahrt hat.

Die BernhardZie Wellblech-Stallbaracke bildet einen zweireihigen Stall mit mittlerer, 3,00 m 

171.
Wellblech- 
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brcitcn Stallgasse; jeder Pferdestand ist 
3,25m lang, woraus sich die lichte Tiefe 
des Baues von 9,50m ergiebt; die Breite 
eines Pferdestandes betnigt 1,60Die 
lotrechten Scitenwiinde der Baracke be- 
stehen aus verzinktem Wellblech, in wel- 
ches (wie bei der Mannschaftsbaracke, 
siehe Fig. 220, S. 184) Holzleisten ge- 
schraubt sind, welche einer Lagę beider- 
seits mit Olfarbe angestrichener staiker 
Barackenpappe zur Unterlage dienen. 
Hierauf kommen wieder Holzleisten und Hólzernc Stallbaracke. — 1/s-0 w. Gr.
zwei Lagen solcher Pappe, iiber welche
endlich eine verzinkte Eisenblechhaut geschraubt wird. Das ziemlich flachę, unter 1 : 41/e ge- 
neigte Dach ist in der Hauptsache ebenso zusammengesetzt; nur wird die Inncnscite — die eigent- 
liche Stalldecke — nicht von verzinktem Eisenblech, sondern von einer 25mm starken, gehobelten 
und gespundeten Brettcrverkleidung gebildet, welche das Abtropfen des Schweifśwassers verhiitet. — 
Die aus U-Eisen angefertigten Standsaulen (Pilare) sind bis zur Hóhe von 1,00111 mit Holz bekleidet. 
Diese Standsaulen tragen die Dachkonstruktion; an ihnen sind auch, in der iiblichen Weise, die 
Haken fiir die Zaumung und die Satteltrager angebracht. Krippentische und Krippen sind ebenfalls 
aus verzinktem Eisenblech. Die Liiftung des Stalles erfolgt durch verzinkte Blechhauben, die im 
First aufgesetzt sind, sowie durch Offnen der in jedem zweiten Pferdestand im obersten Teile der 
Seitenwand angebrachten Fenster (von 60 cin Hóhe und 90 cm Breite).

Da bis jetzt kein Anstrich gefunden wurde, der den Ammoniakdiinsten, die sich in jedem 
Pferdestall reichlich entwickeln, auf die Dauer widerstanden hiitte, so wird jetzt, mit befriedigendem 
Erfolge, von jedem Anstrich der verzinkten Eisenteile abgesehen.

Der Preis dieser Stallbaracke betragt fiir jeden Pferdestand oder fiir den Raum eines solchen 
299 Mark, ausschl. der Holzdecke und der Yerglasung der Fenster.

Grund- 
rifs.

Fig. 226.

Osterreichische

‘/ao w. Gr.

Querschnitt.

Lagerbaracke.

(Bosnien 1878.)

Osterr.
Offiziers- 

Lagerbaracke 
fiir 

I Bataillon.

172.
Halbmassive 
Baracken.

Eine Baracke fur 100 Mann in halbmassiver Ausfuhrung stellen Fig. 225 
u. 226 dar.

Fundament und Sockel sind von Bruchsteinen gemauert, die Umfassungswiinde aus ungebrannten 
Lchmziegeln. Die Baracke bildet einen einzigen grolśen Saal mit 2 Reihen Pritschcn, auf welchen jedem 
Mannę eine Breite vonO,90m eingeriiumt ist. Die Fenster sind 1,00 m breit und 0,76 m hoch; die 
Flachen samtlicher 24 Fenster verhalten sich zur Fufsbodenflache wie 1 : 14,3. Auf 1 Mann entfallen 
3,28 qm iiberbaute Grundflache, 2,60 O”1 innere Fufśbodenflache und 5,87 cbm Luftraum. Letzteres Aus- 
mafś lielśe sich durch Vereinigung des Dachraumes mit dem Zimmer oder indem man wenigstens die 
Zimmerdecke in Kehlbalkenhóhe anbrachte, vergrófśern.
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Fiir die Offiziere eines Bataillons geniigt eine Baracke derselben Grofse 
und Bauart; jedoch erhielt dieselbe grófsere Fenster und wurde durch Scheide- 
wiinde in 15 Zimmer von 10 bis 22qrn geteilt, von welchen je 3 von einem 
gemeinschaftlichen Vorhause aus zuganglich gemacht sind (Fig. 227). Den 
Offizieren jeder Kompagnie wurde eine solche Zimmergruppe iiberwiesen; die 
fiinfte Gruppe bleibt dem Bataillonsstabe vorbehalten.

Dieselbe Barackengrundform giebt ferner gute, einreihige Offiziers-Pferde
stalle ab, eignet sich auch fiir Kuchen nebst Zubehór etc.

Fig. 228.

50 58765132’ 0

Pł+HU+hBhłH+l

Fig. 229.

1:250

Querschnitt durch den Mannschaftsflugel.

1:500
10

i

Lager bei Zeithain.
Arch.: Porłius.

Dic Baukosten fiir eine Mannschaftsbaracke dieser Konstruktion betrugen (1878) 31,70 Mark 
(= 15,85 Gulden) fiir 1 uberbaute Grundflache oder i7,72 Mark (= 8,86 Gulden) fiir 1 cbm Lichtraum 
und 104 Mark (= 52 Gulden) fur 1 Mann.

Baracken der zuletzt besprochenen oder ahnlichen Art bieten zwar unter 
Umstanden sehr wertvolle Unterkiinfte, geniigen jedoch nicht fiir die dauernde 
Benutzung in den Ubungslagern des Friedens. In solchen mufs man sich hin- 
sichtlich des dem einzelnen Mannę zu gewahrenden Raumes und der admini- 
strativen etc. Einrichtungen mehr den standigen Kasernen nahern.

Dergleichen vollkommenere Baracken sind beispielsweise diejenigen des 
Lagers bei Zeithain, dereń wesentliche Einrichtungen Fig. 228 bis 230 zeigen. 
Die Umfassungen sind in massivem Backsteinmauerwerk, die Scheidewande in 
Fach werk hergestellt und die Dacher mit eisernen, fassettierten Ziegeln ein- 
gedeckt.

»73- 
Massire 

Baracken.
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Da dic Hauptbcstimmung des Lagers ist, ein Feldartillerieregimcnt wahrend der Schicfs- 
iibungen aufzunehmcn, so ist jede Mannschaftsbarackc fiir 2 Battcricn des Fricdensstandes bercchnct. 
Durch einen zweigeschossigen Mittelbau, der die Kuchen, Unteroffizierswohnungcn, Battcricburcaus etc. 
enthalt, werden die beiden Mannschaftstrakte voncinandcr getrennt. Eine Neucrung von vielfaltigeni 
Nutzen und nebenbei von grofser Annehmlichkeit fiir die Truppe ist, dafs vor der Front der Mann- 
schaftsfliigel eine 2,65 m brcite oilenc Saulcnhalle sich hinzicht, wahrend auf der Ruckscitc ein eben- 
so breiter ungcdeckter Gang liegt.

Bei normaler 
Belegung kommen in 
den Mannschaflsstu- 
ben auf den Kopf 
5,54 Qm Zimmergrund- 
flache und 27,7 cbm 
Luftraum. Die Er- 
bauungskosten einer
Mannschaftsbaracke ». w 

haben (1879) 45880 
Mark oder 30,25 Mark 
fiir 1 qm iiberbauter 
Grundflache betragen.

Eine Baracke 
ebenfalls besserer 
Einrichtung, je-

A. Yorhallc.
B. Waschraum.
C. Pissoir.

Lagerbaracke 
zu 

Colchester. Luftungsoinrichtung.
w. Gr.

doch wegen der grofsen, saalartigen Mannschaftszimmer weniger behaglich zu 
bewohnen, ais die vorbesprochene, ist diejenige des Lagers zu Colchester, in 
Fig. 231 u. 232 im Grundrifs und Querschnitt dargestellt.

Fig. 234.

Qucrschnitt. — »/250 w. Gr.

Diese aus Backsteinen erbaute Baracke fafst eine halbe Kompagnie und gewahrt dem Mannę 
eine Zimmergrundflache von 4,46 qm und einen Luftraum von etwa 15 cbm, welch giinstiges Ergebnis 
dadurch erzielt wird, daiś das Zimmer in den Dachraum hineinragt, wie der Durchschnitt Fig. 232 
erkennen laiśt. Fig. 233 zeigt die Anordnung der Einlaiśkanale fiir frische Luft.

Eine englische Offiziersbaracke, in welcher die 
Wohnzimmergrófse auf ein Mindestmafs herabgesetzt 
ist, zeigen Fig. 234 u. 235.

Jeder der 8 Offiziere hat ein quadratisches Zimmer von nur 
9,3 qm Grundflache und gegen 2,85m mittlere Hóhe. Daiś sich fiir die 
Offiziersdiener keine Raume im Gebaude befinden, beeintrachtigt seine 
Zweckmalśigkeit.

Die dargestellte Baracke entstand ais das Ergebnis eines in- 
teressanten Yersuches, massive, leichte Gebaude fiir die Benutzung im 
Felde in sehr kurzer Zeit aufzufiihren und in bewohnbaren Zustand zu 
versetzen. Die Mauern wurden in Medina-Cementbeton aufśerordentlich 
schnell errichtet und waren bereits am dritten Tage vollkommen trocken, 
so daiś sie geputzt werden konnten (innen und auiśen mit einer 13 ram 
starken Schicht Portland-Cementmórtel).

7*' Ganzlich abweichend von den bisher betrachteteniracken von
Yóickner. Barackenformen und ahnlich den 7WZ^/’schen Pavillons 

sind die von Vdlckner konstruierten, im letzten russisch- 
tiirkischen Kriege sowohl ais auch namentlich bei der 
Okkupation Bosniens vielfach ausgefiihrten Baracken.
Dieser Unterschied liegt zunachst in der besondereń Gestalt des Profils, welche 
parabolisch ist. Die Parabelform wird durch entsprechend gebogene, im Quer- 
schnitt I-fórmige Walzeisenrippen hervorgebracht, welche (durch Flansche im 
Scheitel) zu je zwei zu einem parabolischen Binder fest yerbunden sind, wahrend 
ihre Fufsenden in gufseisernen Schuhen stehen. Die Hóhe des Tragerąuerschnittes 
ist 100ram oder 80mm, je nach der beabsichtigten Wand- und Deckenbildung.

Englischer Offlziers-Lagcr- 
pavillon.
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Die vollkommenere Gattung dieser Baracken hat namlich ais Wand und 
Decke eine doppelte Holzverschahing (Fig. 236 bis 238).

Zwischcn dic Bogenbindcr werden zwei durch Holzkeilc aus einander gehaltene Brctterver- 
schalungcn (dic einzelnen Brettcr ca. 10 cm breit, 2 cm stark, mit Feder und Nut versehen) eingetrieben, 
so dafs eine aufsere und eine innere Wandung biindig mit den Rippenflanschen entstcht (um dic 
Flanschenstarkc sind dic Brettcr an den Enden ausgeschnittcn). Die 60 mm hohen Raume zwischcn 
den beiden Wandschalungcn vcrmindcrn, so lange sic ruhende Luftschichten enthalten, das Warme- 
lcitungsvcrmógen der Wando in wiinschenswertcr Weise, werden aber auch andererseits fiir die 
Liiftung nutzbar gemach t. Wcgen dieser beiden Funktionen ist es aber von der grofcten Wichtigkeit, 
dafs bcidc Wandverschalungen luftdicht scicn. Fiir die aufsere Schalung wird diese Eigenschaft durch 
Ubcrziehcn mit Asphaltpappc auf prismatischcn Leisten erreicht, wahrend fur die innere, bei vóllig 
trockcnem Holzc, cin Olfarbenanstrich der dicht zusammen getriebenen, fafedaubenartigen Bretter 
geniigen soli; andcrenfalls mufe man durch Kalfaterung zu Hilfe kommen. Noch vorziiglichcr fiir dic 
innere Wandung wiirde cin Mórtclputz auf Rohrmatten sein. Die Giebclwande werden aus beider- 
scitig vcrschalten Holzgeriistcn gebildet (Fig. 236); dic Abdichtung erfolgt wie bei den gebogenen 
Wandungen.

Lagerbaracke. — System Vólckner.

Eine zweite Gattung von Baracken, nach dem hier dargelegten Prinzip, 
sind die Jutebaracken. Bei ihrer Konstruktion strebte man in erster Linie eine 
wesentliche Verminderung des Gewichtes der zu transportierenden Bauteile an; 
derselben entsprang aber auch eine nicht unbetrachtliche Verminderung der 
Baukosten (ca. 30 Prozent). An Stelle der aufseren Bretterverschalung tritt 
eine Bekleidung mit Wollpappe ais untere und eine solche von Asphaltpappe 
ais obere Lagę, an Stelle der inneren Bretterverschalung dagegen eine Haut 
von starker Jutę, die auf der nach aufsen gewendeten Seite zweimal, auf der 
Innenseite einmal mit Ólkautschuk angestrichen worden ist. Zuletzt erhalt die 
Innenseite, da die Jutę durch das Impragnieren schwarz wird, einen hellen An- 
strich (Weifskalk oder Wassergdas mit Schlemmkreide oder Ólfarbe).

Zwischcn dic hier nur 80 ,nm hohen Rippen werden, in Abstanden von 50cm, Sprcizhólzer ein- 
gesetzt, dereń Obcrilachen biindig mit den Gerippfianschcn sind. Quer iiber diese Spreizhólzcr, also 
parallel den Eisenrippcn, nagclt man auf der Aufccnseitc schwache Bandeisenstreifen mit Zwischen- 
raumen von etwa 20 cm auf; sic haben den Wollpappschichtcn zur Unterlage zu dicnen.

Auf dic Fufsbodcnbildung wird dic grdfśtc Sorgfalt yerwendet. Fiir dic ycrschaltc Baracke 
werden ais Fundament zwei 6,60 1,1 von einander entfcrnte Reihen Pfahlc a, a (Fig. 237 u. 238) ein- 
gerannnt (der zlchscnabstand der Pfahlc in jeder Rcihe ist 2,855 m) und bcholmt (c, c), nachdem vor-
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her schon Qucrschwellcn b, b auf je zwei einander cntsprechende Pfahle der beiden Reihcn auf- 
gckammt worden sind. Auf die Langschwcllcn c, c werden die gufeeiserncn Schuhc der Bogcnrippcn 
geschraubt; die Oucrschwcllcn b, b tragen einen gcfalzten Blendbodcn, der mit Asphalt iiberzogen wird 
und dadurch eine undurchlassige Unterlagc fiir den eigentlichcn Barackcnfufeboden abgicbt. Lctztercr 
besteht aus den Lagerhólzern d und dem gefalzten und gehobclten Brettcrbclagc; seine Obcrflachc liegt 
30 cm iiber Erdgleiche.

Die 'Hohlraume unter dem Fufśboden sind fiir 
pfosten, an welche die Erde herangezogen wird, von 
leicht mit dieser in Verbindung gesetzt werden.

Bei der Jutebaracke ist der Fufebodcn — um 
nicht in einer Flachę, sondern dergestalt gebrochen 
entstehen.

gewohnlich durch hochkantig gestclltc Rand- 
der Aulśenluft abgeschlossen, kónnen aber auch

an demselben ebenfalls Materiał zu ersparen — 
hergestellt, dafs cin Mittelgang und 2 Pritschcn

Die Erleuchtung der Baracken ist eine 
vorziigliche; sie geschieht durch Fenster in den 
Langseiten, mit Achsenabstanden von 3,14 m, und 
je zwei Fenster in jedem Giebel zu den Seiten 
der dort befindlichen, mit einem luftschleusen- 
artigen Vorbau versehenen Thiir. Die 1,5 qm 
grolśen Fenster der verschalten Baracke stehen 
lotrecht (Fig. 237); die ziemlich 1 qm grolśen 
Fenster der Jutebaracke liegen schrag in der 
gebogenen Wandflache. Das Verhaltnis der 
Fensterflache zur Fulśb odeń flachę ist 1:5 bis 
1:6; ungiinstigstenfalls 1: 7.

Fur Liiftung ist gut gesorgt. Derselben 
dienen: 1) die Dachreiter, die sowohl mit den 
Luftschichten zwischen den beiden Wand- __ _  rrnjr_________
schalungen in unmittelbarer Verbindung stehen, 
ais auch durch Offnen von Klappen k im ,, _
Scheitel der inneren Wandbekleidung mit dem 
Inneren der Baracke in Verbindung gesetzt werden kónnen; 2) nahe dem Fufsboden sind an verschie- 
denen Stellen Liiftungsthiirchen v, v (Fig. 239) in der inneren Wandbekleidung angebracht, durch 
welche die Luft der Baracke mit derjenigen der Wandhohlraume in Verbindung treten kann; endlich 
fuhren 3) dicht unter den Fenstern Liiftungskanale, durch beide Wandschalungen reichend, unmittcl- 
bar in das Freie.

Die Sommerliiftung wird in der Regel durch Offnen der Fenster und der Klappen unter dem 
Dachreiter bewirkt werden, lafst sich aber auch, bei geschlossenen Fenstern, durch Vermittelung der 
zuletzt erwahnten Luftzufuhrungsschlauche unter den Fenstern einigermafśen unterhalten.

Im Winter werden die in der Mittellinie der Baracke aufgestellten, mit Blechmantcln umgebenen 
Ófen (Fig. 239) ais Erreger der Luftcirkulation benutzt. Ein Kanał l von quadratischcm Querschnitt, 
im Hohlboden der Baracke angebracht, fiilirt die frische Luft dcm Raume zwischen Ofen und Mantcl 
zu; die Firstklappen k unter dem Dachreiter sind geschlossen, ebenso die Kanale unter den Fenstern, 
dagegen die Liiftungsthiirchen v geóffnct. Wie leicht einzusehen, mulś die Cirkulation der erwarniten, 
sich allmahlich an den Wandungen wieder abkiihlenden Luft, ungefahr, wie die Pfeile in Fig. 239 
andeuten, erfolgen. Im Zwischenraum der beiden Verschalungen emporsteigend, giebt die Luft den 
Rest ihrer Warme ab und entweicht fast vóllig abgekuhlt. Bei strenger Kalte wird man den Zu- 
fiihrungskanal der frischen Luft zeitweise abstellcn und dagegen einen Schieber im unteren Teilc des 
Ofcnmantels offnen. Man lieizt dann also mit Umlauf der Luft anstatt mit Vcntilation.

Die verschalte Baracke hat Anwendung gefunden ais Marmschaftsbarackc, 
ais Stall-, Lazarett-, Administrations-, Kuchen- und Leichenbaracke, die Jutebaracke 
dagegen nur ais Mannschaftsbaracke. Bei allen Ausfuhrungen in Bosnien hiclt 
man fiir jede Art von Baracke den Abstand zweier Binder von 1,57 m fest und 
erteilte der fur 60 Kdpfe berechneten Mannschaftsbaracke 22, der Stallbaracke 26, 
der Krankenbaracke 21 Binder, woraus sich die Liingen dieser Gebaude zu 
32,97m, 39,25 m und 31,40,n berechnen. Hierbei hatten die Krankenbarackcn und 
die Mannschaftsbaracken mit Holzverschalung 6,50m innere Breite und 4,44 >»
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Hóhe, die Jutebaracke dagegen nur 5,88 m Breite bei 4,03 m Hóhe, die Stallbaracke 
(doppelte Langsreihenstellung fiir 50 Pferde) 8,0m Breite und 5,05 ra Hohe.

Wcitcre Angabcn iiber Grofse, Gewicht und Preis dieser Baracken sind in nachstehender Tabelle 
cnthaltcn, zu wclchcr im allgemeinen nur noch zu bemerken ist, dafc sich die Gewichtsverhaltnisse 
dieses Konstruktionssystems weitaus giinstiger gestaltcn, ais bei abgebundenen Holzbaracken gewóhn- 
licher Form, und dafc bei der Anwendung in Bosnien, trotz der Verteuerung durch weite Transporte, 
die KóZc^^Pschen Baracken doch noch zu den billigsten zu zahlen waren; die Jutebaracke wenigstens 
behauptete unter sehr ungiinstigen Umstanden auch in dieser Beziehung noch einen Vorsprung vor den 
primitivsten Baracken anderer Systeme. Die in der Tabelle enthaltenen Preise sind Mittelzahlen aus 
den in Wirklichkeit sehr verschiedencn Kostenberechnungen.

Gattung 
der

Baracke

Inncrc
Boden- 
flache

Profil- 
flache

Luft
raum

Ge- 
samt- 
ge- 

wicht

Erbauun

der auf- 
gestellten 
Baracken

gskosten 
fiir 1 <lm 

nutzbarer
Grund- 
flachc

Auf 1 
auf i I

Grund
flache

Mann, 
’ferd en

Luft
raum

bezw. 
tfallen

Ko- 
sten

Anmerkungen

Vcrschalte 
Mannschafts- 

baracke 213,65 22,68 745,83 30351 7603 35,47 3,56 12,40 126,67

x) einschl. fl. 670 
fur die Auf- 
stellung.

Jutebaracke 193,27 18,64 012,53 14274

1

51692) 26,66 3,22 10,2 86,14
2) einschl. fl. 720 

fiir die Auf- 
stellung.

Stallbaracke 314,0 31,71 1244,62 ? 78758) 25,08 6,28 24,89 157,50
n) einschl. fl. 625 

fiir die Auf- 
stellung.

Quadr.-Met. Kub - 
Met. Kilogr. Gulden Quadr.- 

Met.
Kub.-
Met. Gulden
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Croquis d'architecture. Intime-club. Paris.

a Paris.

13e annće, No.
XI,14e annće, No.

16e annće, No. III,
18e annće, No. XI,

f.4-6\ TT ,
y $ ।: Une caserne de gendarmerie.

f. 5: Une caserne de cazalerie.
f. 2—6; Nb. XII, f. 1—4: Caserne de sapeurs-pompiers, bouleoard Diderot

3. Kapitel.

Exerzier-, Reit- und Schiefshauser.
a) Exerzierhauser.

Damit das Heer zeitig in jedem Fruhjahr in voller Starkę schlagfertig sei, z175'k 
erfolgt die Ausbildung der Rekruten in der Regel wahrend der Wintermonate. . und 
So lange ais moglich wird dieselbe selbstverstandlich im Freien betrieben; doch Erfordenusse. 

notigt die Witterung nicht selten zum Aufsuchcn geschlossener Raume, wenn 
die Grundlichkeit der Ausbildung nicht leiden und die Gesundheit der Mann- 
schaft nicht nutzlos gefahrdet werden soli. Exerzierhauser sind deshalb in

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.) 13
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Deutschland und in den nordischen Landem ais notwendige Bestandteile der 
Kasernen — wenigstens derjenigen fiir Fufstruppen — zu betrachten.

Eines der iiltesten Bauwerkc (wenn nicht das alteste) dieser Art war das 1771 von Schuhknecht 
erbaute Exerzierhaus (spater Zeughaus) zu Darmstadt; dasselbe bildete einen freien Raum von 88,52 m 
Lange, 43,87 m Breite (Aufccnmafee bezw, 92,38 und 47,43 mw) Und ca 20 m Hóhc; der holzerne Dacli- 
stuhl hatte keinerlei mittlere Untcrstiitzung1B0). 1892 wurde dieses Gebaude abgcbrochen.

Das Exerzierhaus soli einen vóllig freien Saal bilden, der Saulen und 
Pfeiler (zur Unterstiitzung der Decken- oder Dachkonstruktion), aufser unmittelbar 
an den Umfassungen, nicht enthalten darf.

Die Grofse desselben ist so zu bemessen, dafs auf jeden gleichzeitig iibenden 
Rekruten 4 <im nutzbare Grundflache entfallen, wobei die Rekrutenzahl dreier 
Kompagnien fiir das Exerzierhaus eines Bataillons, diejenige von vier Kom- 
pagnien fiir das Exerzierhaus zweier Bataillone, endlich die von sechs Kom
pagnien fiir das Exerzierhaus dreier Bataillone zu Grunde zu legen ist. Da 
nun die Rekrutenąuote einer deutschen Infanteriekompagnie gegenwartig 
60 bis 70 Mann zahlen kann, so wiirde das Exerzierhaus fiir 1 Bataillon mit ca. 
800 <im grofs genug sein; fiir 2 Bataillone ergeben sich wenigstens 1000 qni; fiir das 
Exerzierhaus eines Regiments von 3 Bataillonen endlich ca. 1500 <im. Wenn 
jedoch an einem Garnisonsorte lange, sclmeereiche Winter herrschen, und auch 
in anderen Fallen, wenn geniigende Mittel vorhanden sind, geht man iiber diese 
geringsten Grofsen hinaus; man macht namentlich die Exerzierhauser einzeln 
kasernierender Bataillone (Jager etc.) gern verhaltnismafsig grófser.

Nachdem in solcher Weise die Grundflache des Hauses festgestellt wurde, 
bestimmt man zunachst die Tiefc des Gebaudes, die man in neuerer Zeit, mit 
Riicksicht auf das Exerzieren in Ziigen, zu 21 bis 23 m annimmt. Grofsere Ge- 
baudetiefen vermeidet man nur deshalb, weil noch weiter gespannte Dachbinder 
den Bau nicht unerheblich verteuern wurden.

Aus diesen Bestimmungen entspringt fiir den Exerzierhausgrundrifs die 
einfache Form eines langlichen Rechteckes. Wo grófste Sparsamkeit geboten 
ist, mufs es auch bei dieser einfachsten Grundrifsform verbleiben; hóchstens, dafs 
man die Einfdrmigkeit der Hauptfront durch eine nur wenige Centimeter vor- 
springende Mittelvorlage unterbricht. Zweckmafsig fiir die Benutzung und 
hóchst vorteilhaft fiir die Fassade ist es aber, wenn vor jene Mitte — in der 
sich in der Regel auch der Haupteingang befinden wird — eine mehr oder 
weniger tiefe Vorhalle gelegt werden kann. Eine solche gestattet auch mit 
Leichtigkeit das Einfiigen einer Galerie fiir Zuschauer, falls in dem Hause auch 
parademiifsige Vorfiihrungen, militarische feierliche Akte etc. abgehalten werden 
sollen.

Das Exerzierhaus erfordert mehrere Eingange, breit genug, um die 1 ruppe 
in Sektionsfront einmarschieren zu lassen — ca. 4m.

Um geniigende Erleuchtung zu sichern, werden die etwas hoch an- 
zubringenden Fenster zusammen nicht unter */9 der Fufsbodenflachę grofs sein 
diirfen. Der Fufsboden verlangt besondere Beachtung; in den meisten Fallen 
stellt man ihn ais Lehmtenne her. Fiir den Lehmestrich spricht hauptsachlich 
seine Wohlfeilheit; seine Widerstandsfahigkeit aber gegen die starkę Abnutzung

*M) Nach frcundlichen Mitteilungen des Ilerrn Garnison-Baurats Reitig in Mainz.
,M) Siehe iiber dieses Bauwerk:

Exerzicrhaus zu Darmstadt. Frankfurter gelehrte Anzcigcn 1774, S. 349.
Neue Fragmente zur Kenntnis des Menschen. Frankfurt a. M. 1782. S. 138.
Exerzicrhaus in Darmstadt. Journal von und fiir Deutschland 1784 — II, S. 217.
Das Zeughaus dargcstellt in 4 lithographirten Blattern. Darmstadt 1824.
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durch die Marschiibungen und namentlich das Einuben der Wendungen auf der 
Stelle ist cigentlich ungeniigend, indem er sehr bald Lócher bekommt und trotz 
Besprengens mit Wasser eine lastige Staubbildung verursacht. Am zweck- 
mafsigsten ist ohne Zweifel die Asphaltierung; doch wird einer solchen der 
Kostenpunkt noch oft entgegenstehen; Cementfufsboden auf Betonunterlage ist 
ebenfalls brauchbar; Steinpflaster dagegen wiirde unzweckmafsig sein. Kleinere 
Exerzierhauser erhalten zuweilen einen holzernen Fufsboden. Dielen von weichem
Holze miissen hierbei wenigstens 50™™ stark sein. Die Luftung, welche mittels 
der Ventilationsfliigel der Fenster bewirkt wird, ist zweckmafsiger Weise durch 
Dunstabziige im Dachfirst zu unterstiitzen.

Die ersten deutschen Exerzierhauser diirften drei bei Berlin erbaute ge- 
wesen sein, die gleichmafsig 125,51™ aufsere Lange bei 25,11™ aufserer Breite 
erhielten. Fig. 240 stellt verschiedene wagrechte Schnitte, Fig. 241 den Quer- 

Fig. 241.

‘/soo w. Gr.

Excrzicrhaus bei Berlin157).

schnitt des jiingsten unter jenen 
drei Gebauden dar (1829—30 von 
Hampel erbaut’57).

Der Exerzierraum ist, bei 22,GO m Breite 
und 120,52 m Lange, 2723,7 Qm grolś; zu dem
selben fiihren 8 Thore (von 3,14 m Weite), 
je 3 in der Mittelvorlage jeder Langsfront und 
ein Thor in jeder Giebelseite. Die innere 
Hohe, bis Balkenunterkante, ist 7,84 Das 
Dachgeriist ist durchaus von Holz; die Bin
der desselben sind in Abstanden von 4,81 m 
aufgestellt. Das Dach hat die betrachtliche 
Hohe von 11,60m, entsprechend einer Dach- 
neigung von ungefahr 37 Grad; es ist mit 
Ziegeln eingedeckt. Der Dachraum ist durch 
eine holzerne Kassettendecke vom Exerzier- 
saal abgeschlossen; zu demselben fiihren zwei 
1,20 m breite Treppen, langs der Giebelmauern 
angeordnet und hinter den daselbst ange- 
brachten holzernen Wanden verborgen.

Die 40 Fenster und 6 halbkreisfbrmigen 
Oberlichter haben zusammen 346 <łm Flachę; 
die Fensterflache betragt also reichlich i/a der 
Saalgrundilache. Der Fulśboden bestcht aus 
einem 15 cm dicken Lehmestrich ohne Bei- 

mengung von Sand und Kies. Dic Umfassungsmauern sind von Backsteinen beiderseits geputzt, die 
Grundung von Kalkstein; die Plinthe, 95 cm hoch, ist mit Granitplatten beklcidet.

Die Erbauungskosten haben ca. 180000 Mark (einschl. 13800 Mark fiir Erd- und Planierungs- 
arbeitcn) betragen; 1 qm bebaute Grundflachc kostet also 57,10 Mark.

Die spiiter errichteten Exerzierhauser ahneln zumeist dem vorbeschriebenen 
Bauwerke, in den Hauptverhaltnissen des Grundrisses und insofern, ais die Um- 
fassungen ebenfalls ais Schaft-, Schild- und Bogenmauer sich darstellen; in den 
Dachwerken jedoch kommt das Eisen mehr und mehr zur Anwendung, die 
Zwischendecke fallt weg, die niedrigeren, flacheren Dacher gestatten die billige 
Eindeckung mit Dachpappe und erweisen sich selbstverstandlich auch fiir die 
Fassadenbildung hochst giinstig.

176.
Beispiel 

I.

>77-
Beispiel

II.

Ein 1850 im Invalidenpark bei Berlin von Drewitz erbautes Exerzierhaus, 
urspriinglich nur fiir 300 gleichzeitig iibende Rekruten bestimmt, hat 73,5 ™ 157

157) Nach: Crelle'* Journ. f. Bauk., Band 7, S. 95.
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i78.
Beispiel 

UL

Lange, bei 18,83“ Breite im Lichten. Auf jeden Rekruten entfallen also 4,73 *1“ 
(das Bauprogramm hatte 3,55“ fiir geniigend erklart).

Dic Umfassungsmauern sind 7,22™ hoch; jedes Schild derselben hat zwei gckuppelte Fenster. 
Die Binder des mit Schiefer eingedecktcn Pfettendaches bestehcn aus hólzcrnen Strebcn, welche durch 
eine eiscrne Absprengung verstarkt sind. Die Binderabstiindc betragen 4,40™. Der Fufeboden ist 
Lehmestrich, nach Art der Schcunentennen bearbeitct.

Die Gesamtbaukostcn betrugen 61651 Mark oder, bei 1649,4qm bebauter Flachę, 38,07 Mark 
fiir 1(1™ (werden die Nebenkosten in Abzug gebracht, so kostet das Gebaude selbst nur 56880 Maik, 
mithin 1 qm bebaute Flachę nur 35,12 Mark168).

Abweichend von der iiblichen Form des langgestreckten Recliteckes hat 
das zur Kasernengruppe am Welfenplatz in Hannover gehorende Exerzierhaus 
nur die doppelte Breite zur Lange erhalten, wobei allerdings erstere 29,21“ im 
Lichten mifst.

Das Gebaude hat also 58,42™ Lange im Inneren, 170Gq™ nutzbare Flachę und 1835'1™ bebaute 
Grundflache; die Umfassungsmauern sind 6,72 m hoch. Die Erleuchtungsflachcn betragen mehr ais die 
Halfte der nutzbaren Grundflache.

Die betriichtliche Gebaudctiefe nótigte zur Konstruktion aufsergewohnlich starker Dachbinder; 
man wahlte deshalb den englischen Dachstuhl. Die Strebcn wurden aus verdiibelten kiefernen Balken 
von 487 m™ Gesamthóhe und 243 mm Breite gebildet; alle iibrigen Teile sind Gufs- und Schmiede- 
eisen15U).

Querschnitt.

Eserzierhaus fiir 4 Bataillone zu Dresden. 
Arch.: Weinlig.

x79- Ais Beispiel eines Exerzierhauses, bei welchem die in der Mitte der
Be^p.d Hauptfront gelegene Vorlage eine Vorhalle des eigentlichen Exerzierraumes 

bildet, kann das von Weinlig zu Dresden errichtete Exerzierhaus dienen 
(Fig. 242 u. 243).

Die Vorhalle mit dem Haupteingange des Gebaudes ist 14,44™ breit und 5,09™ tief. Die Hóhe 
der Umfassungsmauern von nahezu 8™ erlaubte, durch Einziehen eines Zwischenbodens eine Galerie 
iiber der Yorhalle anzubringen, auf welche man mittels einer eisernen Wendeltreppe gelangt.

Die in Abstiindcn von 4,35 ™ aufgestellten Dachbinder (Fig. 243) sind ganz aus Eisen angefertigt, 
ebenso dic Dachpfetten, mit Ausnahme der untersten, auf welche die Sparren gekammt sind. Das 
Dach, unter 1 :2,5 geneigt, ist mit Schiefer eingedeckt. Die Eingiinge sind nach Zahl und Grófse etwas 
knapp bemessen; der Haupteingang hat 3,40™, jeder der drei anderen Eingange nur 2,83™ zur Breite.

Das Haus hat ohne die Vorhallc 2496 o™, mit der Yorhalle 2578q™ nutzbare Flachę und 
2834 q™ bebaute Grundflache; es wird von 3 Infanterie- und einem Pionicrbataillon benutzt. Da 
dasselbe an stadtischcn Stralścn und einem oflentlichen Platze liegt, so ist man in der aufseren Archi
tektur mit reiner Sandsteinarbeit freigebiger ais sonst gewesen, was in Yerbindung mit der etwas 
teucren Dachkonstruktion in den Erbauungskosten zum Ausdruck kommt. Letztere haben namlich 
137 100 Mark, d. i. 48,38 Mark fiir 1 qm bebaute Flachę betragen.

IM) Nach: Zcitschr. f. Bauw. 1855, S. 459.
,5°) Siehe: Zcitschr. d. Arch.- u. lng.-Ver. zu Han nover 1878, S. 309.
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Ein Exerzierhaus von ungewóhnlicher Lange (233,75 m Lichtmafs) ist das 
fur 2 Regimenter (6 Bataillóne) bestimmte des Kasernements der sachsischen 
Grenadierbrigade zu Dresden (Fig. 244 bis 247).

Wic der Grundrifc in Fig. 244 zeigt, hat das Gebaude in der Mitte, sowohl der Vorder- ais der 
Hintcrfront, eine gcriiumigc Vorhalle. Aus der ersteren fiihrcn zwei 6,25 m breite, iibcrwólbte Durcb- 
gangc — cntsprechcnd den beiden Hauptcingangsthoren — in den Excrzicrraum, wahrend die Halle 
der Hintcrfront durch die Zwischcnraume einer Saulcnstcllung mit dcm Exerziersaale in Verbindung 
steht. Fig. 247 stellt einen Teil des Langcndurchschnittcs mit der Ansicht nach der Eingangshalle 
hin dar. Die Galerie, welche hier sichtbar ist und die auch der Qucrschnitt in Fig. 245 zeigt, ist 
noch nicht zur Ausfiihrung gekommen. Wenn nun auch beim Einbaucn dieser Galerie das Erdgeschofs 
der Eingangshalle noch rcichlich 4,5 m lichte Hóhe behalten hatte, so ist doch die gegcnwartig unvcrminderte 
Hóhe der Yorhalle (9,50 m) der Grofsartigkcit der ganzen Anlage cntschicden angemessener. Wenn eine

180.
Bei spić-1 

V.

Fig. 244. Fig. 245.

Teil der Vorderansicht.

Eserzicrhaus fiir 6 Grenadierbataillone zu Dresden.

Galerie noch notwendig werden sollte, so diirfte sie iiber der ruckwartigen Halle, ohne Schadigung 
der Inncnarchitcktur, Platz finden kónnen.

Der Querschnitt in Fig. 245 zeigt die Konstruktion der Diicher und die wichtigsten Hóhen- 
verhaltnisse, wahrend Fig. 246 erkennen liifst, wie die ganz einfach gehaltcnc Fassadc durch den 
vordercn Mittelbau wirksam unterbrochen und belcbt wird. Lctztercr ist in reiner Sandstcinarbcit 
hergestellt, wahrend an den Umfassungsmauern des Haupthauses nur der Sockel aus rcin gearbeiteten 
Sandsteinplatten besteht, die Quaderung aber in Putzmórtel ausgefuhrt ist. Das Dach der Haupthallc 
ist mit Pappe eingedeckt, dasjenige des vorderen Mittelbaues mit englischem Schiefer. Ein Dacherker 
iiber dem mittleren Thorpfeiler nimmt eine Uhr mit sichtbarem Schlagwerk auf.

Die Fenster und Thorobcrlichter haben zusammen ca. 560o™ Flachę, d. i. ungelahr 1I9 der 
grofsen Halle. Letztere mifst namlich 5026 <lm, die beiden Vorhallen 88,8, bezw. 122,4 <1™. Der Fufc- 
boden ist asphaltiert.

Die Erbauungskostcn dieser 1876 erbauten Halle betrugen 206753 Mark, d. i. bei 5718 
bebauter Grundflache 36,16 Mark fiir 1 Qm.
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181.
Weitere 
Beispiele.

182.
Exerzier- 
schuppen.

Ais Beleg fur die grofsen Verschiedenheiten, in welchen das Bediirfnis an 
Exerzierhausern befriedigt wird, mógen hier noch -einige Angaben iiber die 
Hauptabmessungen neuerer derartiger Gebaude folgen.

Ein Exerzierhaus in Kassel fiir ein Infanterieregiment (siehe Fig. 118, S. 136) hat 78,58™ Lange 
und 18,481,1 Ticfe im Lichten, mithin 1452q™ nutzbare Flacho; das neue Exerzierhaus zu Darmstadt 
(fiir 3 Bataillone) ist im Lichten 94,00 m lang, 12,75 m breit und bedeekt eine Grundflache von 1503,68 O”1 
(Baukosten 60000 Mark oder fiir Dl™ rund 39 Mark); ein Exerzierhaus fiir ein Infanterieregiment bei 
Móckern-Leipzig ist im Lichten 104,25 m lang und 21,5™ tief, bietet also 2241 ll™ Exerzicrflache; ein 
Regiments-Exerzierhaus in Zwickau (siehe Fig. 124, S. 139) endlich ist im Lichten 131,75™ lang und 
23,0™ tief oder 3030 0™ grofe. Letzteres Bauwerk (1883 errichtet) hat einen Vorbau, der eine Uhr mit 
Schlagwerk tragt; das Dach, von 30 eiserncn Dachbindern getragen, ist mit englischcm Schiefer doppelt 
eingedeckt, der Fufsboden 25™™ stark asphaltirt; die Baukosten beliefen sich auf 109 207 Maik oder 
auf nur 33 Mark fiir 1 q™ bebauter Flachę.

Ais Beispiel endlich eines Exerzierhauses fiir nur 1 Bataillon kann dasjenige der Jagerkaserne 
zu Dresden dienen, das im Lichten 60,0™ lang und 21,5™ breit ist, mithin 1290 o™ nutzbare Flachę 
darbietet.

Wenn die Geldmittel zur Erbauung von Exerzierhausern nicht ausreichen, 
erbaut man zuweilen, ais Notbehelf, Exerzierschuppen, die an einer Langseite 
ganzlich offen sind.

So hat die Kaserne zu Verviers, fiir 1 Bataillon (420 Unteroffizicren und Mann) einen Exerzier- 
schuppen von 50™ Lange und 12™ Breite; die Kaserne fiir ein Regiment Carabiniers (Jager) von 
4 Bataillonen zu Schaerbeck (Belgien) hat 3 solche Schuppen von 45 bis 50™ Lange und 10™ Breite.

Die geringe Breite solcher Schuppen schrankt ihre Benutzbarkeit betracht- 
lich ein.

183.
Englische 

und 
amerikanische 
Eserzierhauscr.

Eine wesentlich andere Rolle, ais bei den stehenden Armeen, spielt das 
Exerzierhaus bei Miliz- und Freiwilligentruppen, wie u. a. bei der Miliz der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika und den Freiwilligenregimentern Eng- 
lands. Hier bildet das Exerzierhaus mit seinen Anbauten das militarische Heim 
des etwas locker gefugten Heerkorpers, dessen Mitglieder aber, in der Regel, 
hóchstens fiir einige wenige Ubungsstunden in der Woche sich hier vereinigen. 
Daher sind, neben der Exerzierhalle, eig’entliche Wohnraume nur fiir den 
numerisch sehr schwachen, besoldeten Stamm erforderlich; aufśerdem nur Ver- 
sammlungsraume fur die verschiedenen Grade, Aufbewahrungsraume fur Waffen 
und Feldgerat, Gescbaftszimmer u. s. w. Der so entstehende Gruppenbau wird 
dementsprechend gewóhnlich »Exerzierhalle und Hauptquartier« oder »Zeug- und
Exerzierhaus« oder ahnlich benannt.

Bemerkenswerte Bauwerke 
dieser Gattung sind, unter vielen 
an dereń:

1) Hauptąuartier und Exer- 
zierhaus zu Shoreditch, fiir das 
2. Middlesex-Freiwilligen-Artillerie- 
regiment, eingebaut in die geschlos- 
sene Hauserreihe der Leonardsireet.

Die Einteilung des Erdgeschosses zeigt 
die Grundrifcskizze in Fig. 248. An den Vor- 
derbau schliefst sich die Exerzicrhalle mit 
festen Geschiitzstanden fiir einen 4opfiindigen 
yfrwrZron^-Hinterlader und einen 64pfiindigen 
Vorderlader. Der iibrige Teil der Halle hat 
befestigten und glattgewalzten Schlackenfufs
boden. Die Erhellung der Halle bewirken 
Dachlichter. Das I. Obergeschofs des Yorder-

Fig. 248.

Exerzicrhaus zu Shoreditch.
Erdgeschofc. — w. Gr.

Arcb.: I/iggins.
A. Waffensaal.
Q. Quartiermeister.
IV. Wachę.
St. Stube I der Pfórtner-
K. Kiiche 1 wohnung.

L. Lesesaal und 
Schankraum

O.-M. Offiziers- 
messe

im Ober- 
geschofs,
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Fig. 249. hauses enthalt ein Zimmer fiir Bcfchlausgabe, Zimmer 
des Kommandeurs u. s. w.; es erstreekt sich mit zwei 
Fliigcln iiber Teilc der Exerzierhallc. Der wcstliche 
Fliigel enthalt die Offiziersmesse: einen Saal von 12,19 m 
Lange und 0,40 m Breite fiir 50 Personen und ein zu- 
nachst der Strafce gelegenes Vorzimmer. Im ebenso grofcen 
Ostfliigel sind untergebracht: Lese- und Schanksaal fur 
die Mannschaft, Sergeantenmesse, Kantine u. s. w. Das 
II. und III. Obcrgeschofe werden fiir die Kuchen der Offi- 
ziers- u. s. w. Messen, fiir Offizierarbeitsstuben, Woh
nungen der Stabssergeanten u. s. w. ausgenutzt.

2. Das Hauptquartier des 2. Man
chester - Freiwilligenregiments (Infan
terie) zu Manchester. Der Erdgeschofs- 
grundrifs in Fig. 249 zeigt, wie der unregel- 
mafsige Bauplatz ausgenutzt wurde.

Das I. Obergeschofe enthalt im wesentlichen Offi- 
zierdienstzimmer, das II. Obergeschofs einen Schiefcstand, 
ein Musikzimmer u. s. w. Die Wohnung eines Stabs
sergeanten befindet sich im oberen Teile des an der Ecke 
A errichteten Turmes. Die Exerzięrhalle ist mit Holz

Hauptquartier des 2. Manchester- 
Freiwilligenregiments zu Manchester. 

Erdgeschofs. — 1/500 w. Gr.

gepflastert. Das Gebaude hat Heitśwasserheizung; dessen- 
ungeachtet sind alle Zimmer mit Kaminen versehen. Die 
Architektur der Schauseiten zeigt den gotisch-nurman-

Arch.:

A. Waffensaal.
E. Haupteingang.
G. Geschaftszimmcr der

Stabssergeanten.

Boolh.

M. Mannschaftszimmcr.
P. Seiteneingang.
R. Schankraum.
5. Sergeantenzimmer.

nischen Stil, »kiihn behandelt«.
Zu der hier besprochenen Gattung von 

Gebauden gehórig, ist das Zeughaus fiir 
das 1. Kadettenkorps zu Boston (Fig. 250 
bis 252) dadurch interessant dafs es nicht

blofs durch gewisse Architekturformen die Idee eines festen Schlosses hervor-
rufen will, sondern wirklich ein kleines verteidigungsfahiges Kastell bildet, das 
einem aufruhrerischen bewaffneten Mob gegeniiber sich mit Erfolg wiirde 
behaupten lassen.

Die beiden zur Miliz von Massachusetts gehórenden Kadettenkorps sind keineswegs Pflanzschulen 
fiir Berufsoftiziere, sondern bestehen aus noch nicht dienstpflichtigen jungen Leuten der reichsten Ge- 
sellschaftskreise, die sich freiwillig zu diesem — wie es scheint nicht sehr anstrengenden — Dienste 
stellen. Ursprunglich aus der Schutztruppe des Koloniegouverneurs hervorgegangen, geniefcen diese

Fig. 250.

Querschnitt zu Fig. 251 u, 252.
*/ooo w- Gr-

Kadettenkorps besondere Vorrechte.
Das Zeughaus nun, welches sich das 

1. Kadettenkorps in Boston erbaut hat, be- 
deckt einen Platz von 34,14 m (= 112 Fufc) 
Breite und 76,20 >n (= 250 Fufc) Lange. 
Durch Strafcen und Gafśchen ist der Bau
platz vollstandig von anderen Gebauden ge- 
trennt. Der Bau besteht aus 2 Teilen: dem 
Exerzierhause von 30,48 m (= 100 Fufc) 
X 60,96 m (= 200 Fufc) Grundflache und 
dem »Haupthause«, welch letzteres an der 
Columbus-Arenue 15,24 m (= 50 Fufs) und an 
der Ferdinand-Strafce 36,57 m (= 120 I4 
Frontlange hat. Die Exerzierhalle, mit 
eisernen Doppel-PoZowcftiM-Dachbindem, w ird 
erleuchtet durch hoch angebrachte Fenster, 
die durch schufsfeste eiserne Laden ge- 
schlossen werden konnen. Im Untergeschofc 
des Exerzicrhauses (Fig. 251) sind die



fur das 
i. K

adettenkorps 
zu 

Boston.

Co ci Ci

c-
<0
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Kompagnie-Anklcidczimmcr, Waflenniederlagen, eine Schicfshalle, Bad u. s. w. untergebracht. In 
Hohe des I. Obergeschosses ragt, an der nach dem Haupthausc gekehrten Schmalseite, eine Zuschaucr- 
tribiine mit 5 ansteigenden Sitzreihen auf freitragenden Konsolcn in die Exerzierhallc hincin; an die
selbe schliefst sich ein langs der drei anderen Seiten der Halle hinlaufender, 1,20 m breiter Balkon. 
Dic Vcrbindungen zwischen Untergeschofs, Erdgeschofc und diesem Balkon vermitteln die Treppen in 
den beiden halbkreisfórmigen Vorbauten. Diese Rondels ubernehmen auch in der Yerteidigung, die 
Seitcnbestrcichung der Front, aus Gewehrschiefsscharten. Ein 3,05 m (= 10 Fufc) breiter Graben bildet 
ein Annaherungshindernis und fiihrt zugleich dem Untergeschofs Licht und Luft zu. Auf einer Zug- 
briicke gelangt man iiber den Graben zum Haupteingang der Halle. Das Haupthaus kennzeichnet sich 
durch einen sechsseitigcn Turm an der Ecke, welche die obengenannten beiden Strafsen bilden. Die 
Plattform des Turmcs wird ais Flaggensignalstation benutzt; das oberste Turmgeschofc enthalt einen 
grofsen Wasserbehalter. Im Haupthause befinden sich ein 12,19 X 12,19m (= 40 X 40 Fufc) grofses 
Korpszimmer, das Stabsquartier, die Bibliothek, das Zimmer des Veteranenvereins, ein Turnsaal, die 
Hausmeisterwohnung u. s. w. Ein hydraulischer Aufzug vermittelt den Verkehr zwischen allen Ge- 
schosscn. Die Haupttreppe liegt an der Seite der Ferdinand-Strafce; eine kleine Wendeltreppe, neben 
dem grofsen Turme, dient dem Privatgebrauch der Offiziere u. s. w. Fiir Feuersicherheit ist in jeder 
Hinsicht so gut ais moglich gesorgt.

Litteratur
iiber »Exerzierhauser«.

Ausfiihrungen.
Hampel. Beschreibung eines in den Jahren 1829 und 1830 zu Berlin fiir ein Grenadier-Regiment neu 

erbauten Exercierhauses. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 7, S. 95.
Das Exercierhaus zu Leipzig. Allg. Bauz. 1840, S. 269.
Bauausfiihrungen des preufsischen Staates. Herausgegeben von dem kgl. Ministerium fiir Handel, Ge- 

werbe und óffentliche Arbeiten. Berlin 1851. Bd. 1: Beschreibung des Exercierhauses fiir das 
zweite Garde-Regiment zu Fufc in Berlin. — Beschreibung des in den Jahren 1828 und 1829 
erbauten Exercierhauses fiir das Grenadier-Regiment Kaiser Alexander vor dem Prenzlauer Thor 
in Berlin.

Drewitz. Exercierhaus im Invalidenpark zu Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1855, S. 549.
New drill-hall for the ąueens Edinburgh rifle brigade. Building news, Bd. 22, S. 436.
New drill-hall and headąuarters for the rolunteers, Wolverhampton. Building news, Bd. 51, S. 606, 722.
Exercierhauser in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 254.
Second Manchester rifle wolunteers — the new headąuarters. Building news, Bd. 53, S. 823.
Head ąuarters and drill-hall, Leonard-street, Shoreditch. Building news, Bd- 55, S. 773.
Drill-hall, Southampton. Building news, Bd. 58, S. 534.
Drill-hall and riding school, Bolton-in-the-Haulgh, Bolton. Building news, Bd. 62, S. 763.
Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen iiber bemerkenswerthe, in den Jahren 1886 bis 

1892 vollendete Bauten der Garnison-Bauverwaltung des deutschen Reiches. III. Berlin 1895, 
S. 18: Exercierhauser.

Das Exercier- und Reithaus (der sogen. „lange Stall'*) in Potsdam. Blatter f. Arch. u. Kunsthdwk. 
1896, S. 70 u. Taf. 118, 119.

b) Reithauser.
Reithauser, auch gedeckte Reitschulen genannt, sind erforderlich fiir 

Kasernen der Kavallerie, der Feldartillerie und des Trains, sowie bei den 
meisten der verschiedenartigen Militarbildungsanstalten. Indem hier beziiglich 
der allen derartigen Gebauden gemeinsamen Einrichtungen auf Teil IV, Halbbd. 4 
(Abt. IV, Abschn. 6, Kap. 1, a: Reitbahnen) verwiesen wird, sei nur bemerkt, 
dafs man sich an die einfachsten Formen halt und den Ausbau, sowie die Neben- 
raume — wenigstens bei den Kasernenreithausern — auf das notwendigste 
beschrankt. Ais solche unbedingt nótige Beifugungen werden Kiihlstalle 
(Wartestande) betrachtet, die nur da wegfallen konnen, wo die Truppenstalle 
mit dem Reithause in unmittelbarer Verbindung stehen. Der Anbau der Kiihl- 

184. 
Zweck

und 
Anlage.
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stalle an einer oder an beiden Giebelseiten des Hauses giebt Gelegenheit, auch 
Tribiinen oder Perrons fur Zuschauer, etwa lm iiber dem Hufschlag liegend, 
ohne mcrkbare Kostenvermehrung und ohne Schmalerung der Reitbahnflache 
anzubringen. Hoch gelegene Galerien oder Balkone kommen bei Truppenreit- 
hausern seiten vor; aufser etwa da, wo der Zugang zu einer solchen Galerie 
von einem anstofsenden Gebaude aus mit Leichtigkeit, namentlich ohne be
sonderen Treppenbau, gewonnen werden kann.

Die Reithauser der Kriegsschulen, Militarreitinstitute etc. sind dagegen 
zuweilen mit grofseren Tribiinen in mehr oder weniger reicher Bildung aus- 

185. 
Konstruktion.

gestattet.
Die Militarreithauser werden massiv erbaut; in der Hauptsache stimmt 

ihre Konstruktion mit derjenigen der Exerzierhauser uberein: Mauerschafte,
welche die Dachbinder tragen, sind durch 
Stich- oder Halbkreisbogen miteinander ver- 
bunden; in den schwacher gehaltenen Schil- 
dern werden die Fenster angebracht. Da der 
Bahnraum eine geradlinige Begrenzung ver- 
langt, so springen die Mauerschafte in der 
Regel nur an der Aufsenseite des Gebaudes 
vor; werden dieselben auch im Inneren mar- 
kiert, so geschieht dies erst oberhalb der 
schragen holzernen Wandbekleidung.

In den Dachgeriisten werden die durch- 
aus holzernen Binder mit Hangę- und Spreng- 

Fig. 253.

Querschnitt eines alteren Reithauses. 
’/mo w. Gr.

werk, wie beispielsweise Fig. 253 zeigt, neuer-
dings durch solche ersetzt, die aus holzernen Streben mit eiserner Absprengung 
bestehen; die kostspieligeren ganz eisernen Dacher werden seitener ausgefiihrt.

186.
Grofse.

Das Deckungsmaterial ist Schiefer oder Asphaltpappe.
Beziiglich der Grofse der Reithauser gilt seit 1876 fiir den Bereich der 

deutschen Heeresverwaltungen die Bestimmung, dafs fur 1 bis 3 Eskadronen zu 
gewahren ist: eine bedeckte Reitbahn von 37 m Lange und 17m Breite im 
Lichten, und dafs fiir 4 oder 5 Eskadronen zwei Reithauser dieser Abmessungen 

187.
Deutsche 

Reithauser.

zu erbauen sind.
Eine iiltere preufcische Vorschrift (von 1860) gab den bedeckten Reitbahnen fiir 1 oder 2 Es

kadronen nur 26,4 m Lange und 13,2 "i Breite; denjenigen fiir 3 oder 4 Eskadronen 31,4 m Lange bei 
13,8m Breite im Lichten, an der Sohle der schragen Bahnwand gemessen.

Den Querschnitt eines den Normalien von 1876 entsprechenden Reithauses Stelli lig. 254 16°) 
dar. Der Bau hat offen-
bar etwas Gedriicktes; die 
Dachbinderkonstruklion 
macht den Eindruck des 
besonders Schweren.

Giinstiger wirkt, in- 
folge grófśercr Hóhe der 
Umfassungsmauern und 
der Gestaltung der eiser
nen Absprengung des 
Dachbinders, das Reit- 
haus der reitenden Ar
tillerie in Hannover

16°) Nach einer amtlichen 
Informationszcichnung.

Fig. 254.

1
W J , ł S S ł 3 2 1 O

Normalplan eines preufsischen 
Reithauses 10°).

Reithaus der Kaserne fiir rcitende 
Artillerie zu llannover.
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(Fig. 255). Zur Zicrde und Annehmlichkcit gereichen dcmselben zwei Galerien an den beiden Giebel- 
maucrn; dicselben sind von den Obergcschossen der anstofcenden Stallgebaude aus zugiinglich. Die 
innere Liinge des Gebaudes betriigt 40,56 »n.

Die vor Bckanntgebung der Bestimmungen von 1876 crbautcn Reithauser sind an Grófse sehr 
verschieden. Am nachsten den erwahnten Vorschriften komnat die in den Jahren 1875—77 zu Berlin 
erbaute Kaserne fiir ein Regiment Kavallerie, indem sie urspriinglich zwei bedeckte Reitbahnen cr- 
halten hat, die aber nur die Lichtmafce von 16,5 X 30,25 m haben. Da sie dcm Bediirfnis nicht ge- 
niigten, so wurde 1889 ein drittes Reithaus von 20 m und 40m Aufsenmafeen hinzugefiigt (siehe Fig.
129, S. 142).

Das Reithaus der 2. Garde-Ulanen bei Moabit (siehe Fig. 127, S. 140), urspriinglich nur fiir 
4 Eskadronen, hat bei 38,3 m innerer Lange eine innere Breite von 19,5 m; das Reithaus fiir 2 Ab- 
teilungen (8 Feldbattcrien) des Feldartillerieregiments Nr. 12 bei Dresden (siehe Fig. 133, S. 145) ist 
im Lichten 63,75 m lang und 18,60 m breit; das Kayallerieregiments-Kasernement, ebenfalls bei Dresden 
1876—77 erbaut (siehe Fig. 128, S. 141), besitzt endlich ein Reithaus von 132,00 m Lange bei 18,50m 
Breite im Inneren.

Er mittel t man die relative Grólśc der Reithauser in Beziehung auf die Pferdezahl der Truppe, 
so ordnen sich die hier erwahnten 5 Beispieie wie folgt. Auf jedes Pferd des briedensstandes ent- 
fallen an bedeckter Reitbahn: in der Kaserne bei Moabit ca. 1,1 (lm; in der neuen Kavalleriekaserne
zu Berlin 2,2 llrn; in der Artillcriekaserne zu Hannoyer 2,5 Qm; in der Kavalleriekaserne zu Dresden

3,1 U111 und in der Artilleric-
Fig. 256.

Reithaus und Stallungen der Kriegsschule zu Kassel.

kaserne zu Dresden 3,7 Qm.
Die Baukosten stellen 

sich bei Reithausern nicht 
wesentlich yerschieden von 
denjenigen der Exerzierhauser 
gleicher Gróiśe und Bauart. 
Sie betrugen z. B. fur die 
beiden zuletzt namhaft ge- 
machten Reithauser bei Dres
den (mit massiven Umfassun- 
gen, Thorfliigeln von Eichen- 
holz, eisernen Fensterrahmen, 
Pappdach mit einfachen Po- 
łonceau - Bindern , zinkenen
Dunstabzugsrohren, Blitz- 

ableitung) beim Kayalleriereithaus (133,7 m lang und 20,2 m tief) 91372 Mark und beim Artillerie- 
reithause (65,45 ni lang und 20,3 m tief) 47 924 Mark oder fiir 1 qn> bebauter Flachę bezw. 33,85 und 
36,00 Mark.

Eine etwas reichere Anordnung ais diese Kasernenreithauser zeigen, wie schon erwahnt, zu- 
weilen die Reithauser der Militarschulen etc., beispielsweise dasjenige der Kriegsschule zu Kassel 
(big. 256), indem an eine Langseite dcsselben ein ca. 15 n> langer Tribiinenbau angefiigt worden ist,

Fig. 257.

Grofee gedeckte Reitschule in Ósterreich-Ungarn101).
Arch.: v. Gruber. 

xIiooo Gr.

,al) Nach: Gruber, F. Beispieie fiir die Anlage von Kayallerie-Kaserncn.

Fig. 258.

Reitschule der Kaserne 
zu Oedcnburg.

Arch.: Wendler.

Wien 1880, BI. 7.
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der scincn besonderen Zugang von aufscn hal 
(der Raum zu ebener Erdc, unter der Galerie, 
dient zur Aufbewahrung von Gartengeriit- 
schaftcn). Die Reitbahn selbst hat die Ab- 
messungen 17 X 34 n». Der Aufwand fiir die- 
ses in Backsteinrohbau, mit Gesimsen und 
Gliederungen in Haustcin ausgcfiihrte und 
mit rheinischem Schiefer gedcckte Gebaude 
betrug 35 565 Mark oder rund 50 Mark auf 
1 qni bebauter Flacho.

Fig. 256 zeigt zugleich dic Anordnung 
der mit bóhmischen Kappen iiberwólbten 
Stallungen fiir 6 Offiziers- und 40 Truppen- 
pferde, welche Stallungen zu erbauen 26 592

Fig. 259.

Querschnitt zu Fig. 2 5 $• — Yóoo w. Gr.

Mark Kosten (5/8 Mark fiir I Pferd) verursachte. Auf jedes bestandmiifsige Pferd kommen hier 12,5 
Reitbahnflache.

Von den 6 bedeckten Reitbahncn des Militarreitinstituts zu Hannover (bereits in Tcil IV, Halb- 
band 4 [Abt. IV, Abschn. 6, Kap. I, unter a] dieses »Handbuches« bcsprochen) sind 4 mit Balkonen, 
4 mit Tribuncn fiir Besucher ausgestattet worden. Da hier die Flachensumme aller 6 bedeckten Bahnen 
rund 3825 qm betragt, so kommen auf jedes der 408 bestandsmafsigen Pferde ungefahr 9,3 Qin Reitbahn- 
flache.

188. Die grofśe Sorgfalt, welche man in Osterreich-Ungarn der
Ósterreichische Ausbildung der Kavallcrie zuwendet, spricht sich in den bau- 

Reithauscr. iic]jen Einrichtungen, besonders durch Grófse und Anzahl der 
gedeckten Reitschulen, aus, die man fiir die Kasernen fordert. 
Nach den von v. Gruber ausgearbeiteten und vom Reichskriegs- 
ministerium angenommenen Anforderungen an neue Kasernen soli 
jedes Kavallerieregiment von 6 Eskadronen 3 grófse gedeckte 
Reitschulen und eine ebensolche kleinere erhalten. Jene soli 
29,80 m und diese 22,55 m im Lichten tief sein, wahrend die 
Lange gleichmafsig mit 59,55 m bemessen ist. Fig. 257 stellt,<u) 
die Grundrisse beider Gebaudearten und die zwei Vorbauten an 
den Giebelseiten der grofśen Reitschule dar. Die kleine Reit- 
schule erhalt nur einen einseitigen Vorbau mit Kiihlstand fur 
5 Pferde, Offizierszimmer, Perrons fiir Zuschauer, Abort etc.

Ausgefiihrt sind die grofśen gedeckten Reitschulen im Ka- 
sernement zu Odenburg, 1880—82 von Wendler erbaut. Von 
der Ausfiihrung einer kleinen Reitschule hat man dagegen, wohl 
aus Ersparungsriicksichlen, daselbst Abstand genommen. Der 
Gruber sohe Normalplan ist nur insofern modifiziert, ais die 
Ncbenraume nicht auf zwei Vorbautcn yerteilt, sondern in einem 
einzigen vergrófecrten Anbau vereinigt worden sind (Fig. 258). 
Den Querschnitt des Hauses und die innere Giebelansicht, nach 
der Seite des Vorbaues hin, giebt Fig. 259. Wie ersichtlich, ver- 
anlalśte die bctrachtliche Gebaudctiefe die Anwendung des Doppel-TWtwr^atf-Dachbindcrs.

189. Das franzósische Kavallerieregiment erhalt, nach den neuesten Bcstimmungen 2 nebeneinander
Franzosische liCgen(je Reithauser von 20 m Breite und 50 m Lange (Fig. 260); aufserdem soli noch eine kreisrunde, 
Reithauser. bedeckte Reitbahn von 20 m Durchmesser fur das Voltigieren erbaut werden.

Franzósisches Reithaus. 
’/®ooo w. Gr-

A, A. Stallgerate, dariiber Tribiine.
B. Balkon.

c) Schiefshauser.

’9o- Der hochst wichtige Dienstbetrieb der Ausbildung im Schiefsen erfolgt bei
bemerkungen. ^en Truppen grundsatzlich in der Weise, dafs sich die Friedensubungen dem 

Ernstgebrauche der Waffe im Kriege thunlichst nahern; also in der Regel ohne 
Schutz des Schiefsenden gegen Sonne, Wind und Wetter. Schiefshauser werden 
demnach fiir den Gebrauch der Truppen nicht erfordert, wohl aber in be- 
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schrankter Artzahl fiir hohere Schiefsschulen, fiir Anstalten, die lediglich das 
Einschiefsen neuer Gewehre zu besorgen haben u. dergl., damit man daselbst 
im stande sei, die Eigenschaften einer Schufswaffe ganz unabhangig von aufśeren 
stórenden Einfliissen festzustellen, ballistische Versuche zu machen etc. Fiir die 
Truppen selbst geniigen einfache, unbedeckte Schiefsstande.

Die Schiefsstande erfordern im allgemeinen nur wenige und einfache Bau- 
arbeiten. Soweit Konstruktion und Einrichtung derselben in das Gebiet des 
Architekten gehoren, ist bereits in Teil IV, Halbbd. 4 (Abt. IV, Abschn. 6, 
Kap. 2: Schiefsstatten und Schiitzenhauser) die Rede gewesen. Was im besonderen 
die bei militarischen Schiefsstanden erforderlichen Erd- und Planierungsarbeiten 
(behufs Einrichtung der eigentlichen Schiefsbahn), die Errichtung des Geschofs- 
fanges und die Erbauung einer Deckung fiir die Anzeiger am Ziele etc. an- 
belangt, so gehoren diese Gegenstande dem Arbeitsfelde des Ingenieur- und des 
Artillerieoffiziers an und haben an dieser Stelle keinen Platz zu finden.

191.
Schiefs- 
hauser.

Fig. 261.

Grundrifś.

Schiefchaus

Fig. 262.

Querschnitt. 
1:250
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Arch.: Amerling.

mit zwei Schiefcstanden.

Die Militarschiefshauser werden in ihren wesentlichen Teilen mit den Ein- 
richtungen der biirgerlichen Schiitzenhauser iibereinstimmen miissen, und es 
kann daher beziiglich jener auf die eben genannte Stelle dieses »Handbuches« 
verwiesen werden. Gastzimmer, Gesellschaftsraume, Kiichenanlagen etc. entfallen 
jedoch hier, und ein Militarschiefshaus wird daher etwa folgende Raumlichkeiten 
bieten miissen: eine Schiefshalle, ein Offizierszimmer, ein Unterrichts- oder Ge- 
schaftszimmer, eine Biichsenmacher-Werkstatte mit Waffen- und Reąuisiten- 
kammer, vielleicht auch einen Laborierraum (nicht sowohl fiir Neuanfertigung 
von Munition, ais vielmehr, um unter Umstanden Modifikationen der Ladung 
auf der Stelle versuchen, die Beschaffenheit versagender Patronen sofort fest- 
stellen zu konnen etc.); ferner einen Aufbewahrungsraum fiir Scheiben und 
Schiefsgerate, eine Wachstube oder eine Warterwohnung, Abortanlagen.

Ais Beispiel einer dcrartigcn klcineren Schiefehausanlagc ist in Fig. 261 u. 262 ein Entwurf 
Amerling,'ś> wiedcrgegeben, der weitcrer Erlauterungen nicht bcdiirfcn wird. Das Gebaude ist fiir eine 
mit Schutzvorrichtung verschcne, 11,38 m breite Schiefsbahn bercchnct.

192.
Beispiel.
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’93- 
Wachen.

194.
Hauptwachcn.

4. Kapitel.

Wachgebaude.
Fiir die dem Wachdienste in einem Garnisonsorte obliegenden Truppen- 

abteilungen, welche in der Regel taglich wechseln, sind Wachraume erforder- 
lich, die zuweilen in den zu bewachenden Schlóssern und óffentlichen Gebauden 
selbst angewiesen werden, namentlich wenn man diesen zugleich eine Sicher- 
heitsbesatzung dadurch zuteilen will, aufśerdem aber besondere Gebaude not- 
wendig machen. Fast immer wird wenigstens die Hauptwache einer Garnisons- 
stadt ein selbstandiger Bau sein.

Fiir deutsche Verhaltnisse gelten iiber Mili tar wach en, soweit die Gebaude 
in Frage kommen, im wesentlichen folgende Bestimmungen.

Die Wachen werden hinsichtlich der Grofse und Einrichtung in Haupt- und 
Nebenwachen eingeteilt. In jeder Garnison befindet sich nur eine Hauptwache.

Die Grofse der Hauptwache hangt — aufser von der Starkę und Zusammen- 
setzung der Wachmannschaft — hauptsachlich mit davon ab, ob der Garnisons- 
ort ein besonderes Militararresthaus besitzt oder nicht; in letzterem Falle miissen 
eine angemessene Zahl Arrestzellen im Hauptwachgebaude beschafft werden. 
Fiir alle Wachen gilt beziiglich der Grofse der Raume, dafs eine Wachstube 
fiir einen Offizier 15 q,n, eine solche fiir zwei Offiziere 22,5 qm Grundflache be- 
darf; in der Mannschaftswachstube dagegen, die zugleich den Unteroffizieren, 
Spielleuten und Offiziersburschen zum Aufenthalt dient, sollen auf jeden nach 
Besetzung der Posten zuriickbleibenden Mann 2,5 qm Grundflache entfallen — 
eine Bestimmung, die den neueren hygienischen Anforderungen allerdings nicht 
mehr entspricht. Hierbei ist zu untersuchen, ob auch die erforderlichen Prit- 
schen, Tische und Bankę Platz finden, widrigenfalls jenes Flachenmafs eine 
mafsige Erhohung erfahren kann.

Die Tiefe der Wachstube wird womoglich nicht unter 5,0 m angenommen; 
die Hohe des Raumes soli bei grofseren Wachen 4,0 bis 4,5 ra betragen und darf 
auch bei kleineren nicht unter 3,5 m herabgehen.

Die Wachstuben miissen an der Vorderseite des Gebaudes im Erdgeschofś 
gelegen sein; die Thiiren derselben sollen so angeordnet sein, dafs Offiziere und 
Mannschaft schnellstens und ohne Umwege auf den Vorplatz gelangen konnen.

Die Fufsboden der Wachstuben sind am zweckmafsigsten zu dielen; doch 
ist auch ein Belag mit Steinfliesen oder ein Klinkerpflaster zulassig.

Die Wachgebaude sind massiv zu erbauen; Holz- und Fachwerkbau ist nur 
gestattet, wenn der Zweck der Wachę ein voriibergehender ist.

In der Regel ist im Wachgebaude vor der Wachstube eine geraumige 
Halle anzubringen, in welcher die Gewehre, vor Nasse geschiitzt, aufbewahrt 
werden konnen. Ist das Einbauen einer solchen Halle unthunlich, so soli das 
Dach des Hauses wenigstens 1 m vor die Frontmauer vorspringen, um einen ge- 
schiitzten Raum zu schaffen.

Der Waffenplatz vor der Wachę wird mit einem eisernen Gitter umgeben. 
Wo es iiblich ist, auf diesem Platze Gewehrstiitzen anzubringen, soli zwischen 
der Linie derselben und der Front des Gebaudes ein 2,5 bis 3,0 m breiter freier 
Gang verbleiben.

Jedem Wachgebaude ist womoglich ein kleiner Ilof beizugeben, auf 
welchem Brennstoff abgeladen und zerkleinert werden kann und der auch 
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die Abortanlage aufzunehmen hat. Jede Wachę soli ferner auf ihrer Grund- 
flache oder doch in unmittelbarer Nahe einen Brunnen haben.

Beziiglich der Arrestzellen, die unter Umstanden in einem Hauptwach- 
gebaude mit unterzubringen sind, mogę hier nur bemerkt werden, dafs die 
Einzelarreste, bei mindestens 6 qni, besser 8 Grundflache 3,5 m, wenigtens aber 
3,0 m Hóhe erhalten mussen und dafs man im Durchschnitt auf iooo Mann der 
Besatzung taglich io bis 12 Arrestanten (einschl. der nur in Untersuchungshaft 
befindlichen Personen) rechnet, sowie endlich, dafs eine Arreststube fiir Offiziere 
12,5 bis 14,0 lim grofs angetragen wird. Die besonderen Einrichtungen der 
Arrestraume, welche einerseits das Entweichen der Arrestanten unmóglich 
machen, andererseits dem Gewahrsam alles Gesundheitschadliche benehmen 
sollen, an dieser Stelle ausfuhrlich zu besprechen, wiirde zu weit fiihren, und es 
mufs in dieser Beziehung auf das vorhergehende Heft (Abt. VII, Abschn. 2, 
Kap. 2: Gefangenhauser) dieses »Handbuches« verwiesen werden.

Bei aller Einfachheit, welche in der Regel das Bauprogramm fiir eine 
Wachę beherrscht, hat diese Gebaudeart doch von jeher die Phantasie der 
Architekten angeregt, selbst in den Zeiten, da alle sonstigen Militarbauten die 
grdfste Niichternheit zeigten. Die Waffenhalle, dieser wesentliche Bestandteil 
jedes selbstandigen Wachgebaudes, wurde zum fruchtbringenden Motiv. Bildete 
man die Halle durch einen Saulenvorbau und konnte man die geforderten 
Raumliclikeiten in einem mafsig grofsen, langlichen Yiereck unterbringen, so 
lag es nahe — insbesondere fiir die zu Anfang dieses Jahrhunderts herrschen- 
den Anschauungen — in der Aufsenarchitektur die griechische Tempelform des 
Prostylos hier wieder aufleben zu lassen und den Ernst und die Strenge des 
dorischen Stils hierfiir geeignet zu finden.

Fig. 265.

Fig. 263 u. 264 zeigen ein solches Wachgebaude, nach JKeifs und von diesem bereits 1820 ais 
besonders »zeitgemafe« empfohlen102). Die innere Einteilung ist allerdings nicht nachahmenswert, 
wahrscheinlich aber mitvcrschuldet durch Festhalten an der Yorschrift, dafc die vordcre Cellamauer 
aufcer einer einzigen Thiir keinc Oflhung erhalten diirfe.

mi Siehe: Wkiss, Lclirbucli der Baukunst, zum Gebrauch bei der k. k. Gcnic-Akademie. — (Unveriindertcr Ab- 
druck.) Wicn 1854.

iwj Siche: Schinkbl, K. F. Satninlung archilektonischcr Entwiirfe etc. Berlin 1823-24. Taf. 123.
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Schinkel hat sich von dieser Riicksicht auf das antike 
Vorbild frei gemach t, wie unter anderen ein dem obigen ahn- 
licher kleiner Monumentalbau, die ehemalige Wachę am Pots- 
damcr Thore zu Berlin (Fig. 267 u. 268 104), erkennen lafst. (An 
die Riickseitc schlicfst sich ein in der Grundrifcskizze nicht 
wiedergegebener kleiner Hof.)

Ein in der Wachę im Aufceren gleiches Gebiiude (fiir 
Steuereinnahme) steht jener gegeniiber; zwischen beiden befand 
sich der Gitterabschlufs mit den Thoróflhungen.

Wenn ein Wachgebaude nicht zugleich ais 
Arresthaus dienen soli, so sind demselben doch 
immerhin einige Arrestzellen, zur einstweiligen 
Aufbewahrung Arretierter bis zur Abgabe an 
ihren Truppenteil, bezw. an die Polizei, beizu- 
fiigen; daneben erhalt man aber vermehrte 
Gelegenheit, andere besondere Sicherheit er- 
heischende Raume militarischer Benutzung gut 
unterzubringen.

Schinkel hat Aufgaben dieser Art auf verschiedene Weise

Ansicht. — ł/2M) w. Gr.

gelóst. Die Berliner Hauptwache (Kdnigswache), welche neben Ehemalige Wachę am Potsdamer 
der grofsen Mannschaftswachstube, der Offizierswachstube und Thor zu Berlin104).
mehreren Arrestzellen auch Militargeschaftszimmer enthalt, ge-
staltete er ais lang gestrecktes Viereck mit innercm Hof, das durch seine turmartigen Eckverstiirkungcn 
»an ein romisches Kastell erinnern« sollte105). Vor die Hauptfront (eine Scbmalseite des Vicreckes) 
legte er eine dorische Halle mit 6 Siiulen in der Front und einem reliefgeschmiickten Giebelfelde.

In der Hauptwache zu Dresden dagegen, welche im Erdgeschofc aufeer den W achzimmern und 
Arrestzellen eine Arreststube fiir Offiziere und eine Hausmannswohnung enthalt (Fig. 265 u. 26610S), 
hat er die grofee Halle (6 Saulen und 2 Pilaster in der Front) zwischen zwei kliigelbauten einge- 
schlossen. Das Obergeschoiś dieser letzteren enthalt Landwehr-Montierungskammern.

Offenbar mit Riicksicht auf die in der Nahe befindlichen Bauwerke hat der Kiinstler hier, trotz
der Bestimmung seines Gebaudes, den anmutigen jonischen Stil fur angemessen erachtet. Die Hinter- 
front des Mittelbaues zeigt eine der vorderen Saulenstellung entsprechende Pilasterarchitektur, eben- 
falls mit Giebelfeld, in welchem ein Mars thront, wahrend im vorderen Giebelfelde eine Saxonia an- 
gebracht ist. Die Fassaden sind in rein bearbeitclem Sandstein ausgefiihrt; die Saulen sind Monolithe. 
Die Erbauungskosten betrugcn (ohne die Griindungsarbeiten) 120 000 Mark (1831—33).

isterrdchischc 1° Ósterreich-Ungarn setzen die neueren Bestimmungen iiber die Grdfse 
Wachiokaie. der Wachlokale fest, dafs die Mannschaftswachstube grófserer Wachen 10 qn’ 

fur jeden »Posten« (von 3 Mann, von welchen aber nur 2 Mann sich gleichzeitig 
in der Wachstube aufhalten) gewahren soli und hierbei nicht weniger ais 3 
Hohe haben darf. Jenes Flachenmafs herabzusetzen ist nur gestattet, wenn das 
Wachlokal eine grófsere innere Hohe hat; die Verminderung darf aber nur so
weit gehen, dafs noch auf jeden Posten 30 cbm Luftraum 
entfallen. Die kleinste Wachstube (fiir einen Posten 
nebst Wachkommandant) mufs 15qm Grundflache haben. 
Fiir ein Offiziers-, Wach- oder Inspektionszimmer werden 
18 bis 24qm Grundflache gefordert.

Fig. 269 zeigt die Grundrifcskizze einer Thorwache fiir ein Ka- 
valleriercgiments-Kasernement (einem Normalbeispiele v. Gruber's ent- 
nommen). Da ein besonderes Arresthaus vorhanden ist, so hat das Wach
gebaude keine Arrestzellen; wohl aber ist die Regimentskasse, sehr 
zwcckmafciger Weise, in demselben untergebracht. Der Kasscnraum, 
iibcrwolbt und mit allen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattct, ist nur 

Osterreichische Kascrnen- 
thorwache. — 1/.'>oo w. Gr. 

Arch.: v. Gruber.
durch das Offizier-Inspektionszimmcr zuganglich,

'•’*) Nach: Sciiinkbl, K. F. Sammlung architektonischer Entwiirfe etc. Berlin 1823—24. Taf. 54.
*“) Siehe ebendas., Taf. 2—4.
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Den bisher betrachteten Wachgebauden wohnt eine besondere, aus der ’<*• 
baulichen Anordnung hervorgchende Verteidigungsfahigkeit nicht inne; die VcrtQhigeDg* 
Waffenhalle bildet sogar einen besonders schwachen Punkt, so lange ihre Wachgebaude. 

Offnungen nicht bis zur Anschlaghohe des Gewehres durch Balken geblendet 
werden. In den meisten Fallen wird eine solche Verteidigungsfahigkeit auch 
nicht erforderlich sein; andererseits aber wird man durch die der neueren Zeit

Fig. 270.

Ehcmalige Wacho am 
Unterbaum zu Berlin180), 

‘/soo w. Gr.

eigentumlichen Strafsenkampfe bei inneren Unruhen darauf 
hingewiesen, Wachgebaude, dereń Besitz fiir die Beherr- 
schung eines Stadtteiles, einer Briicke, fur den Schutz 
offentlicher Gebaude etc. besonders wichtig ist, auch 
besonders widerstandsfahig zu machen. Dies wird nur 
erreicht durch Anordnungen, welche ein Bestreichen der 
angreifbaren Gebaudefronten durch Gewehrfeuer ermóg- 
lichen; blofses Frontalfeuer geniigt zur nachhaltigen Ver- 
teidigung nicht. Die vorspringenden turm- oder erker- 

artigen Teile brauchen nicht eben grofs zu sein, da wenige Gewehre in solchen 
Fallen zur wirksamen Yerteidigung ausreichen, ja fast immer das blofse Yor- 
handensein jener Einrichtungen jeder aufstandischen Hordę die Lust zu einem 
Sturmangriffe benehmen wird, zumal wenn ein standfahiges eisernes Gitter einen
iiberraschenden Anfall unmóglich macht.

Fig. 271.

Ansicht.

1.5G0 
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Ais Beispiel eines verteidigungs- 
fahigen Wachgebaudes kann Fig. 270166) 
dienen. Da das Wachgebaude die Ecke 
bildet, in welcher sich zwei geschlossene 
Hauserreihen treffen, so hat es nur zwei 
zu bestreichende Fronten. Das massive, 
mit Schiefśscharten versehene Schilder- 
haus an der Ecke geniigt zu diesem 
Zwecke. Dieses Wachgebaude mufśte, 
wegen seiner Lagę zwischen hohen 
Wohnhausern, ebenfalls drei bewohnte 
Obergeschossc erhalten; der Schilder- 
hausbau setzt sich ais Turni durch alle 
Stockwerke fort und ist in allen diesen 
mit Schiefescharten versehen. Dem Trep- 
penyorflurdes Erdgeschosses entsprechen 
in den oberen Geschossen die Kuchen; 
sonst stimmt die Einteilung dieser mit 
derjenigen des Erdgeschosses uberein.

Grundrifs. .
Wachgebaude zu Dresden-Albertstadt.

Arch.: Runtpcl.

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2 Aufl.)

Ein Wachgebaude mit zwei schufe- 
festen Schilderhausern vor der Haupt- 
front ist das in Fig. 271 u. 272 skizzierte, 
in Dresden-Albertstadt zwischen zwei 
Regimentskascrnen 1877 errichtete(Arch. 
Rutnfiel ’07). Dadurch, dafs das Gebaude 
vor die Frontlinie der Kasernen vor- 
springt, kann es, aufcer der eigenen 
Yerteidigung auch die Flankierung 
jener — aus den Gcwehrschielśscharten 
der beiden Bureauraume — iibernehmen. 
Da aber diese Gebaudegruppe wohl

10°) Nach: Zcitschr. f. Bauw. 1855,8.467 
u. Bi. 56.

Siehe Fig. 123 (S. 138).
14 
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schwerlich jemals das Ziel eines oflenen Angrifles sein wird, so dienen die Yerteidigungscinrichtungcn 
hier in crster Linie dazu, den Charakter des Bauwerkes zum Ausdruck zu bringen.

Zwischen zwei Kasernenkolossen von je 365 '» Lange und 22 m Hóhe bis zum Hauptgesims der
Mittelbauten durfte das Wachgebaude nicht zu kleine Abmessungcn crhalten. Man vereinigte daher 
damit sehr passend verschiedene Verwaltungs- und Wohnraume. So befinden sich im Erdgeschofś, 
autśer der Wachstube mit Waffenhalle, einem kleincn Gemach fiir den Unteroflizier vom Schiefsen, 
8 Arrestzellen, 2 Treppenllurcn und Gangen etc., auch die Kommandobureaus zweier Infanterie- 
regimenter. Man kam dadurch auf 34,74 In Frontlange; auch sorgte man, durch Herstellung von Ober- 
geschossen, fiir eine geniigende Hóhenentwickclung (13 m bis Hauptgesims-Oberkante des Mittelbaues).

In den Obergeschossen der Fliigclbauten befinden sich 
die Wohnungen zweier Kaserneninspektorcn; in demjenigen 
des Mittelbaues ist die Bibliothek der 23. Infanteriedivision 
aufgestellt. Die Baukosten betrugen rund 95 300 Mark.

Zur vollstandigen Bestreichung eines vier- 
seitigen Gebaudes sind eigentlich zwei Streich- 
werke an zwei einander diagonal gegeniiber 
liegenden Ecken notwendig und genugend. Der 
Symmetrie wegen wird man aber gewóhnlich auch 
die beiden anderen Ecken mit solchen versehen oder auch nur die Ecken der
Hauptfront und die Mitte der hinteren Seite, wie die schematische Abbildung 
Fig. 273 andeutet. In solchen Fallen ist in den nebeneinanderliegenden 
flankierenden Vorspriingen die Richtung der 'Schiefsscharten so zu regeln, dafs 
sich die Besatzungen nicht aus Unachtsamkeit gegenseitig beschiefsen konnen.

Litteratur
iiber »Wachgebaude«. 

Ausfiihrungen und Entwiirfe.
Schinkel, C. F., Sammlung architektonischer Entwiirfe etc. Berlin 1823—40.
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Nr. 2—4: Neues Wachtgebaude zu Berlin.
Nr. 54: Leipziger Thor.

Heft 23, Nr. 144: Entwurf zu dem neuen Wachthaus in Dresden.
Das Wachhaus des Bastilleplatzes zu Paris. Allg. Bauz. 1843, S. 45.
Andreae. Die Hauptwache in Hannover. Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1844, S. 49.
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Drewitz. Das neue Wachtgebaude am Unterbaum zu Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1855, S. 467.
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197.
Zwcck 

und 
Yerschicdcn- 

hcit.

5. Kapitel.
Militarische Erziehungs- und Unterrichtsanstalten.

Sehr bald nach Errichtung der stehenden Heere wurde man auf die Not- 
wendigkeit hingewiesen, fur den regelmafsigen Nachschub an Offizieren durch 
berufsmafsige Vorbildung junger Leute Sorge zu tragen. Es entstanden infolge 
dessen in allen zivilisierten Staaten Anstalten verschiedenster Organisation und 
unter mancherlei Namen, welche die Erziehung zum Offizier ais Ziel verfolgten.
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Sie wuchsen mit den stehenden Heeren aus kleinen Anfangen zu teilweise sehr 
umfangreichen Instituten empor, hatten anfangs insgesamt die praktische Aus
bildung vorzugs weise im Auge, neben welcher die wissenschaftlichen Beschaf- 
tigungen ganz in den Hintergrund traten, und behielten auch diesen Charakter 
lange Zeit unveriindert bei. Erst in verhaltnismafsig neuer Zeit erkannte man, 
welchen Wert eine wissenschaftliche Ausbildung auch fur den praktischen 
Offizier habe, und die militarischen Erziehungsinstitute nahmen zugleich den 
Charakter wirklicher hoherer Unterrichtsanstalten an.

Neben diesen die allgemeine Grundlage darbietenden Militarschulen mufsten 
sich aber auch bald Fachschulen fur die besonderen Bediirfnisse der verschie- 
denen Waffengattungen bilden. Da es ferner ais hochst notwendig erkannt 
wurde, bei der allgemein eingefiihrten kiirzeren Dienstzeit den Truppen einen 
Stamm langer dienender Unteroffiziere — Berufssoldaten — zu sichern, so rief 
man Unteroffiziersschulen und Unteroffiziersvorschulen in das Leben.

Im Deutschen Reiche sind selbstverstandlich die Militar-Bildungsanstalten 
Preufsens auch fiir die unter selbstandiger Verwaltung stehenden Teile des 
Reichsheeres in den wesentlichen Einrichtungen mustergiiltig geworden. Fiir 
das Deutsche Reich nun stehen im Mittelpunkte der hierher gehórenden Unter
richtsanstalten die Kriegsschulen, welche den Zweck haben, die bereits wissen- 
schaftlich vorgebildeten Offiziersaspiranten aller Waffen fiir ihre Verwendung 
ais Offiziere theoretisch und praktisch auszubilden und dereń Besuch fiir jene 
Aspiranten vor Ablegung der Offizierspriifung verbindlich ist.

Den Artillerie- und Ingenieuroffizieren liegt sodann noch der Besuch der 
Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule ob, um die fachwissenschaft- 
lichen Kenntnisse zu erwerben, welche ihr Dienst fordert. Den strebsamsten 
und befahigtsten Offizieren aller Waffen óffnet endlich die Kriegsakademie, 
eine militarische Hochschule, ihre Pforten.

Der Besuch aller vorgenannten Anstalten setzt voraus, dafs die formale 
Bildung bereits vor der Zulassung zur Kriegsschule abgeschlossen worden ist. 
Gelegenheit, eine solche, und zwar in der Hauptsache in dem von den Real- 
gymnasien gewahrten Umfange, und dabei zugleich eine militarische Erziehung 
zu geniefsen, bieten die Kadettenanstalten. Sie nehmen Knaben vom 10. 
bis zum 15. Lebensjahre auf.

Aus diesen Andeutungen wird man schon entnehmen, dafs die Gebaude 
fiir militarische Unterrichts- und Erziehungsanstalten einerseits manches gemein- 
sam mit den Baulichkeiten fiir sonstige humanistische oder realistische hohere 
Schulen haben miissen, andererseits aber durch Betonung der praktischen Aus
bildung, die bei jenen angetroffen wird, ihre eigentiimlichen Einrichtungen er- 
heischen. Hierzu kommt noch, dafs die Kriegsschiiler, die Zóglinge der Kadetten- 
hiiuser und der Unteroffiziersschulen kaserniert werden, auf den hóheren 
Anstalten aber die Schule zugleich den geselligen, kameradschaftlichen Ver- 
einigungspunkt der an ihr teilnehmenden Offiziere abgiebt, mithin in der Regel 
mit einer Offiziers-Speiseanstalt nebst allem Zubehór auszustatten ist.

Bei der grofśen Verschiedenheit der Aufgaben, welche sonach dem Archi- 
tekten auf diesem Gebiete gestellt werden konnen, lassen sich allgemein gultige 
Vorschriften nicht wohl geben, und es mag genugen, zu zeigen, wie die be- 
kannten Anforderungen bezuglich der Wohn- und Schlafzimmer, der Unter- 
richtssale, der Raume fur Bibliotheken und Lehrmittelsammlungen etc., ferner 
bezuglich der Exerzier-, Turn- und Fechtsale, der Speisesale mit Zubehor und

198.
Erfordernisse.
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Kadctten- 
anstalten.

der gesamten, fur den Wirtschaftsbetrieb erforderlichen Raume bei einzelnen 
Bauten der neueren Zeit Befriedigung gefunden haben.

Das preufsische Kadettenkorps gliedert sich in zwei Abteilungen, dereń 
untere 6 Voranstalten (Provinzial-Kadettenhauser) umfafst, wahrend die obere 
von der Hauptanstalt gebildet wird. Neben der strengen militarischen Erziehung 
gewahren die Voranstalten den wissenschaftlichen Unterricht der Realgymnasial- 
klassen bis Obertertia, wahrend die Hauptanstalt die Klassen Untersekunda bis 
Oberprima und aufserdem noch eine Selekta hat, in welch letzterer die milita
rischen Fachwissenschaften, gleichwie auf einer Kriegsschule, gelehrt werden.

Da nun fur die Hauptanstalt 1873—77 nach Steucr's Planen eine durchaus 
neue Anlage zu Grofslichterfelde bei Berlin (Fig. 274 u. 275) geschaffen worden 
ist, so diirfte ein Blick auf diese am schnellsten erkennen lassen, was alles in 
bautechnischer Hinsicht bei derartigen Instituten zu berucksichtigen ist, wenn

Fig 274.
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Lageplan.

Fig. 275.

Kaserne fiir 2 Kompagnien.

Haupt-Kadettenanstalt zu Grofslichterfelde bei Berlin.

Direktionsgebaude 
mit protestantischcr 
und katholischer 
Kirchc.

B. Kadetton-Wohn- 
gebaude.

C. Unter richtsgebaude.
D. Haus d. Kominan- 

dcurs.
E. Beamtenwohnhaus.
F. Wirtschaftsgebaude.
G. Turnhalle.
H. Wasch- u. Badc- 

anstalt.
/. Reithaus m. Stallung.
K. Wagenremise.
L. Lazarettgebaude.
JZ. Verwaltungsgebaude 

der Krankenstation
N. Totcnhaus.
O. Schlachtanstalt.
P. Pfórtnerhaus.
Q. Paradeplatz.
X. Exerzierplatz.

Arch.: Steuer.
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schon der Bau eines Kadettenhauses gleichen Umfanges in Deutschland nicht 
wieder vorkommen mdchte.

Der Lageplan in Fig. 274 zeigt die Mannigfaltigkeit und die Gruppierung der Gebaude jener 
grofsartigcn, einen Bauplatz von 21,63 b‘l bedeckcndcn Hauptanstalt.

Dic 880 Kadctten derselben sind fiir die militarische Erziehung und Beaufsichtigung in 8 Kom- 
pagnien eingeteilt, von welchen je zwei mit ihren Kompagnieaffizieren, den militarischen Lehrem und 
Erziehern, ein Haus gemeinschaftlich bewohnen. In diesen kasernenartigen, dreigeschossigen Gebiiuden,
dereń Erdgeschofsgrundrifs Fig. 275 wiedergiebt, erhalten je 6 Kadetten ein gemeinsames Wohnzimmer 
und ein gemeinsames Schlafzimmcr und in jedem derselben 25cbm Luftraum auf den Kopf. Ferner 
gewiihrt jede dieser Halbbataillonskasernen jeder Kompagnie ein grolśeres Yersammlungszimmer, einen 

Fechtsaal, ein Sprech- 

Fig. 277.

zimmer, Zimmer fiir 
Musik- und fiir Privat- 
unterricht.

Fiir viel klei
nere Verhaltnisse 
berechnet, aber 
ebenfalls alle An
forderungen der 
Padagogik, der 
Hygiene und der 

militarischen
Disziplin beriick- 
sichtigend, dabei 
manches Eigen- 
tiimliche bietend, 
steht das Kadet- 
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tenhaus zu Dres
den da, ein Neu- 
bau aus den Jah- 
ren 1876—77 (Fig. 
276 bis 278). Die 
Piane wurden 
nach Direktiven 
der Militar-Bau
direktion durch 
Rumpel bear-

Hauptgebaudc. — Erdgcschofs. . beitet.
Kadettenhaus zu Dresden.

Arch.: Ritmpel.
Die Anlage fiir o

150 Kadetten, 2 Kom- 
pagnien bildend, ein-

gerichtet, besteht, wie der Lageplan in Fig. 276 zeigt, aus dem Hauptgebiiude, welches Schulhaus und 
Kaserne zugleich ist, dem Kommandeurhause, dem Speisesaal- und Kiichengebaude, der Exerzier- und 
Turnhalle und dem Pfortnerhause, an welches Pferdestall und Remise angebaut sind. Da der Reit- 
untcrricht an die Kadetten in der unweit gelegenen Militarreitanstalt erteilt wird, so cntfiel hier die 
Erbauung eines Reithauses nebst Stallungen fiir Truppenpferde. Ebensowcnig bedurfte man beson- 
derer Baulichkeiten fiir die Krankenpflege, da fiir die Leichtkranken Raume im obersten Geschofe des 
Haupthauses vorbehalten sii)d, die Schwerkranken aber an das ganz in der Nahe befindliche Garnisons- 
lazarett abgegcben werden.

Das Hauptgebiiude ist einerseits mit dem Kommandeurhause, andererseits mit dem Speisesaal- 
gebiiude und der Exerzierhallc durch bedeckte und verglaste Gange verbunden. Der von den Ge
biiuden umschlossene Hofraum, zugleich Exerzierplatz, umfafst rund 8000<]m; die gesamte zur Anlage 
gehorige Grundflache aber ungefahr 17,8 ha, Dic in der Nahe der Gebiiudegruppe gelegenen Teile 
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desselben sind ais Sommer-Turn- und Spielplatze der Kadetten, Gartcn des Kommandeurs, Reitplatz 
der Offiziere, Wirtschaftshof, Wiischetrockenplatz etc. verwendet; das iibrigc Baugelande, das bis zum 
Priefcnitz-Bache, der die westliche Grenze bildet, mehr ais 20 m yielgestaltig abfallt, ist ais Wald- 
park kultiviert.

Das Hauptgebaude, von welchem das System des Erdgeschofśgrundrisses in Fig. 277 skizziert 
ist, umfafst in diesem 13 Hor- und Zeichensale von je 66 bis 96 Qm Grundflache, ferner Lehrcrzimmer, 
Modellzimmer, Wohnung fiir einen Leutnant etc. Das I. Obcrgeschofś entha.lt, neben zwei Offiziers- 
wohnungen, die Wolin- und Schlafraume fiir 90 Kadetten. Gleichwie in der Centralanstalt zu Lichter- 
felde, haben in der Regel je 6 Kadetten ein gemcinsames Wohnzimmer und ein gemeinsames, un- 
mittelbar neben jenem gelegenes Schlafzimmer. In jedem dieser Zimmer kommen rund 22 cbm Luftraum 
auf den Kopf. Einige grófeere Zimmer nehmen 7 und 8 Mann auf.

Fig. 278

Kadettenhaus zu Dresden

Arch.: Rum/tel.
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Im II. Obergcschofe befinden sich die Wohnungen fiir 2 Offiziere und 60 Kadetten, sowie die 
18,00 m lange und 8,20 m tiefe Aula, mit welcher bei Bedarf auf zwei Seiten je ein 5,51 m brciter, 8,<9 1,1 
tiefer Nebenraum (gewóhnlich durch schwere Vorhiinge abgeschlossen) zu einem grofsen Gclafs ver- 
einigt werden kann. Die lichte Hóhe aller Wolin- und Lchrzimmer ist 4,00 ra, die der Aula dagegen 
7,25 m. Um diese Hóhe zu erlangen, wurde der ganze Mittelbau entsprechend hóher, ais die iibrigen 
Gebaudeteile aufgefiihrt, der von der Aula aber nicht beanspruchte Raum zur Bildung eines III., nur 
3,00 m im Lichten hohen Obergeschosses benutzt, in welchem einesteils die Bibliothek untergebracht 
ist, anderenteils 4 Zimmer fiir Leichtkrankc und ein Warterzimmcr enthalten sind. Den Endvorlagen 
der Fliigel wurde ebenfalls dieses niedrige Geschofe beigegeben.

Die Lagę der Aula kennzeichnet sich in der Hauptfassade durch drei Gruppenfenster, welche 
die Aufcenarchitektur in erwiinschter Weise beleben.

Das Kellergeschofs des Hauptgebiiudes enthalt die Badeanstalt (Brause- und Wannenbader), so 
wie 7 A>ZZ/^’sche Luftheizungsófen.

Die eigentiimliche Anlage des Speisesaal- und Wirtschaftsgebaudes zeigt Fig. 278 im Grundrifs. 
Neben dem 264 om (24 x 11 m) haltenden Speisesaale liegen zwei grólśere Zimmer (11,00 X 7,50 m), in 
welchen fiir gewóhnlich der Tanzunterricht erteilt wird. Diese drei mit eichenen Riemenfufsbóden 
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ausgestattetcn Riiumc haben eine Hohe von 6,75 n>; der Speisesaal wird, aufcer den Fenstern in zwei 
Aufsenmaucrn, durch drei grofse Dcckcnlichtfcnster im Dache (3,10 X 1,05 m) erhellt. Der an die Tanz- 
sale stofsende Teil des Gebaudes hat zwar dieselbe Hauptgesimshdhe wie der Saalbau, ist aber in zwei 
Gcschosse geteilt. Dic Verwcndung des im Lichten 3,70m hohen Erdgeschosses ist aus Fig. 278 zu 
entnehmen; das 2,90 ,n im Lichten hohe Obergeschoiś enthalt eine Familienwohnung fiir den Assistenten 
des Rcndanten und eine Stubc fiir zwei ais Schreibcr und Hornist kommandierte Soldaten. Auch der 
an den Kiichenfliigel anstofcende hintere Querbau ist zwcigeschossig; sein Obergeschoiś gewiihrt die 
Wohnungen der Wirtschafterin und des weiblichen Kiichenpersonals, sowie einige Vorratskammern. 
Uber der gcwólbten Kuchę und dem Anrichte-, bezw. Aufwaschraum liegt der Waschetrockenboden. 
Der hintere Fliigel ist auch zum Teile unterkellert.

Das Excrzierhaus, im Inneren 60,0 m lang und 18,5 m breit, ist mit 5 ™ starken Pfosten gedielt. 
Durch eine Scheidewand, die 7,75 m vom nordlichen Giebel absteht, wird ein heizbarer Fechtsaal von 
vorgcnannter Breite und 18,5n> Lange abgetrennt. Durch drei groiśc verglaste Bogenóffhungen mit 
Doppelthiircn steht dieser Saal mit der eigentlichen Exerzierhalle in Verbindung.

Das Kommandanturgebaude hat drei bewohnte Geschosse. Das ganze Erdgeschoiś mit geson- 
derten Zugiingen und ein Teil des Kellergeschosses sind dem Kommandeur eingeraumt; die beiden 
Obergeschosse enthalten Dienstwohnungen fiir Offiziere und Beamte.

Die Summę der Baukosten dieser Kadettenhausanlage hat rund 888600 Mark betragen; nicht 
inbegriffen sind hierin der Preis des Baulandes und der Erd- und Planierungsarbeiten, wohl aber 
13200 Mark fiir Gartenanlagen. Die Erd- und Planierungsarbeiten haben ca. 35000 Mark erfordert, 
wahrend der Wert des Gelandes auf 60000 Mark zu schatzen ist.

Beim Neubau einer deutschen Kriegsschule wurden herzustellen sein: 
Dienstwohnungen fur den Direktor (Stabsoffizier), fur 8 (oder 12) Lehrer des 
wissenschaftlichen Unterrichtes (Hauptleute oder Rittmeister), 6 (oder 8) Inspek- 
tionsoffiziere und einen Bureauchef (Leutnant), einen Zahlmeister und einen 
Zahlmeisteraspirant, ferner Wohn- und Schlafraume fur eine festgesetzte Anzahl 
Kriegsschiiler (dieselbe betragt gegenwartig bei den bestehenden 8 Kriegs- 
schulen 53 bis 120 Kdpfe), die erforderlichen Hor- und Zeichensale etc., die

200.
Kriegsschulen.

Fig. 279.
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Kriegsschule zu Kassel109).
Arch.: Dehn-Roifelser.

io») Nach: Rombkrgs’s Zeitschr. f. prakt. Baukunst 1870, S. 15.
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Kasino-und irtschaftsraume; ferner ein Kasernement fur 4 Unteroffiziere, einen 
Schneider, einen Schuster und eine grófsere Zahl Ordonnanzen und Pferdepfleger; 
Stallung fur die der Schule zukommenden Truppenpferde und Offizierspferde. 
Ferner bedarf eine Kriegsschule noch eine Turnhalle, ein Exerzierhaus und 
einen Geschutzschuppen. Diese Gebaude gruppieren sich womoglich um die 
erforderlichen Exerzier-, Reit- und Turnplatze.

Ais Beispiel einer zweckentsprechenden derartigen Anlage mogę hier der 
Lageplan der Kriegsschule zu Kassel (big. 279lfl8) wiedergegeben werden.

Ais Schulgebaude ist allerdings ein altes Bauwerk (der fruheren Hofverwaltung) umgebaut; die 
obcn namhaft gemachten Nebengebaude aber sind 1867—68 von Dehn-Rotfelser neu aufgcfiihrt worden. 
Genannte Kriegsschule ist fiir 80 Kriegsschiiler berechnet, und es werden zu ihr 30 Ordonnanzen und 
16 1 ferdepfleger mit 32 Iruppenpferden kommandiert. Das Reithaus nebst Stallgebaude ist bereits in 
Art. 187 (S. 203) aus fiihr lich besprochen und dargestellt worden. Die Turnhalle ist im Inneren 22,15 "i 
lang und 14,39 m breit; der an eine Giebelseite angebaute Geschutzschuppen hat 11,51 m Lange und 
5,75m Tiefe im Lichten. Ein entsprechender Anbau am anderen Giebel der Turnhalle gewahrt ein 
grófśeres, mit der Turnhalle in Verbindung stehendes Zimmer und eine Badestube.

Die Kosten der ganzen Anlage — jedoch ausschl. des Umbaues des Schulgebaudes — haben 
nur rund 186 000 Mark betragen, von welcher Summę auf das Reithaus rund 35600 Mark, das Stall
gebaude 26 600 Mark, das an letzteres angefiigte kleine Kasernengebaude 29 500 Mark, die Turnhalle 
mit den beiden Anbauten rund 31 200 Mark kommen.

201.
Militarische 

Fachschulen.

In Fig. 280109) ist der Grundrifs einer mili- 
tarischen Fachschule, namlich der von Schinkel 
erbauten alten Artillerie- und Ingenieurschule 
zu Berlin wiedergegeben.

Diese Schule hatte damals einen so beschrankten 
Umfang, dafs der verhaltnismafsig kleine Bauplatz, in ge- 
schlossener Hauserreihe, ausreichte, um in einem drei- 
geschossigen Gebaude die Lehrsale, die Bibliothek und die 
Instrumentensammlungen, die Speisesale, die Wohnungen 
vieler Zóglinge und der Direktoren und Lehrer aufzuneh-

Fig. 280.

Alte Artillerie- und Ingenieurschule 
zu Berlin109). — ’/iooo w- Gr.

men. Die Sale des Gebaudes haben 10,0 m bis 12,5 m Lange, Arch.: Schinkel.
bei ca. 6,0 bis 6,5® Breite. Durch eine aufsere sgrofśartige
Architektur® (nach Schinkel* s Ausdruck) sollte sich das Gebaude ais ein offentliches ankiindigen. Die
Fassade zeigt demgemafś eine Pilasterstellung korinthischer Ordnung, welcher das Erdgeschofś ais
TJnterbau dient.

Das Raumbedurfnis der Schule wuchs spater dermafsen, dafs das Gebaude, 
auch nach Beseitigung aller Wohnungen, doch nicht Unterrichtsraume genug 
gewahrte. Der Artillerie- und Ingenieurschule wurde daher 1876 eine umfang- 
reiche, allen Anforderungen entsprechende Neuanlage iiberwiesen, das alte 
Artillerieschulgrundstuck aber, mit dem Gelande der ehemaligen Artillerie- 
werkstatten, mit Front an der Dorotheenstrafse, verschmolzen, und auf diese 
Weise eine 6800<im grofse Gesamtflache fiir den Neubau der Kriegsakademie 
gewonnen.

Von den vorhandenen Baulichkeiten behielt man nur das Schinkel'sc\\e 
Gebaude Unter den Linden bei, baute dasselbe jedoch im Inneren so um, dafs es 
zur Aufnahme der Dienstwohnungen des Direktors u. s. w. der Kriegsakademie 
geeignet wurde. Das Lehrgebaude der Kriegsakademie mit Nebengebauden 
wurde neu errichtet und, wie nach dem Lageplan in Fig. 282 (zugleich Grundrifs- 
skizze der Kellergeschosse der Gebaude) angeordnet.

Es bezeichnet 1 das Lehrgebaude, bestehend aus Vorderhaus an der Dorotheenstrafse, einem 
langen Seitenflugel und einem Querfliigel; 2 Beamtenwohn- und Bureaugebaude; 3 zwei Stallgebaude, 
jedes fiir 3 Pferde, mit Wagenremise, Kutscherstube u. s. w.; 4 oflener Laubengang (Pergola) und

ibo) Nach: Schinkel, C. F. Sammlung architcktonischcr Entwiirfe etc. Berlin 1823—40. Heft 3, Nr. 23.
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202.
Vereinigtc 

Militar- 
Bildungs- 
anstalten.

Terrasse auf dem Erholungshofe; 5 Vcrbindungs- 
gange zwischen Lehrgebaude, Bureaugcbiiude und 
Dienstwohngebaudc.

Das Lehrgebaude hat 4 Geschosse. Im 
Kellergeschofc befindcn sich samtliche Wirtschafts- 
riiume und die Pfórtnerwohnung. Die Einteilung 
des 6,30,n hohen Erdgeschosses zeigt Fig. 281. Das 
I. Obergeschofs, 6,60 m hoch, enthii.lt 3 grofsere Hór- 
sale, die Geschaftszimmer des Direktors, Aula und 
Bibliothek; der Bibliotheksaal reicht durch zwei 
Geschosse und hat 3 Biichergalerien iibereinander; 
die ebcnfalls durch zwei Geschosse reichende Aula 
ist 11,35m hoch. Kellergeschofc, Treppenhauser 
und die Flurgange in den Hauptgeschossen sind 
massiv iiberwólbt. Die unter der Bibliothek lie
genden Raume und die Vorsale sind mit Well- 
blechdecken versehen, die im Speisesaale mit einer 
Holzdecke, in den iibrigen Raumen durch Putz 
vcrkleidet sind. Die Sammelheizung besteht aus 
einer Dampfluftheizung, einer Dampfwasserheizung 
und einer einfachen Dampfheizung.

Die Baukosten betrugen ohne Grunderwerb: 
fiir den Umbau der alten Artillerieschule 76 000 
Mark, fiir die Neubauten 1447 000 Mark, zu- 
sammen 1 523 000 Mark.

Die geschichtliche Entwickelung 
des militarischen Erziehungs-und Unter- 
richtswesens hat es mit sich gebracht, 
dafs die verschiedenen Schulen meist 
ohne jeglichen Zusammenhang erbaut 
wurden. Dafs die Vereinigung gewisser 
derartiger Bildungsanstalten zu einer 
grófseren G-ruppe grófse Vorteile mit 
sich fiihren kann, ist augenfallig. Sol- 
ches ist in Miinchen geschehen.

Fig. 282.
Unter len 1 i 1 i 1 1

Dorothoenstrassc
Konigl. Kriegsakademie zu Berlin. 

Lageplan.
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Fig. 283.

Militiir-Bildungsanstalten auf dem Marsfeld zu Miinchen. 
’/woo w. Gr.

Arch.: v. Schacky.

1. Kadettenkorpsgebaude.
2. Kriegsschulgebaude.
3. Kommandeurgcbaude.
4. Kricgsakademiegebaude.
5. Stallgebaude.
0. Kegelbahn.
7. Kcssclhaus.
8. Dienstwohngebaude.
9. Aufwartcrkaserne.

10. Turn- und Fechthalle.
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Kriegsakademie-, Artillerie- und Ingenieurschulgebaude zu Miinchen.
Arch.: v. Schacky.
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Da die in Bayern von 
altersher vorhandenen Anstal- 
ten zur Offizier-Heran- und 
Fortbildung den gesteigerten 
Anspruchen derNeuzeit durch- 
aus nicht mehr entsprachen, 
so wurde beschlossen, fiir 
samtliche hóhere Militarbil- 
dungsanstalten Neubauten zu 
errichten und diese auf einem 
gemeinsamen Baugelande zu 
konzentrieren, jedoch so, dafs 
jede Anstalt ein in sich ab- 
geschlossenes Ganze bildet.

Ein sowohl der Grófse (5,50 ha), 
ais auch den iibrigen Anforderungen 
nach (Kiesuntergrund, Grundwasser- 
spiegel 7 m unter Erdgleiche) geeignetcr 
Bauplatz bot sich auf dem Marsfelde 
dar. Fig. 283 zeigt die Verwertung 
desselben fiir: 1) das Kadettenkorps- 
gebiiude, 2) die Kriegsschule, 3) die 
Artillerie- und Ingenieurschule und die 
Kiiegsakademie; hierzu treten noch 
4) ein Kommandeurgebaude, 5) ein 
Dienstwohngebaude und 6) eine Auf- 
warterkaserne. Die trapezfórmige Ge- 
stalt des Bauplatzes yerwies die beiden 
grófcten Gebaude — das Kadettenkorps- 
gebaude mit 223,40 m und das Kriegs- 
schulgebaude mit 141,80 m Frontlange 
— an die Langseiten des Trapezes. 
Zwischen den Gebauden sind Garten, 
Rasenflachen und Baumpflanzungen an- 
gelegt, wahrend das Innere der Bau- 
gruppe Exerzier- und Spielplatze, so
wie einen Turngarten enthalt. Die 
Wasseryersorgung und die Entwasse- 
rung wird durch Anschlufc an die ent- 
sprechenden stadtischen Leitungs- und 
Kanalsysteme bewirkt.

Bei der Bearbeitung der 
Entwiirfe wurden alle Erfah- 
rungen, die man auf diesem 
besonderen Felde baukiinst- 
lerischer Thatigkeit in neuerer 
Zeit gemacht hat, beriicksich- 
tigt und in konstruktiver Be- 
ziehung alle Fortschritte der 
Bautechnik beachtet, so dafs 
durch Schacky eine vorzug- 
liche, in vieler Hinsicht muster- 
giiltige Anlage hier entstanden
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ist. Der Raum erlaubt leider 
nur, den interessanten Bau- 
bericht im Auszug wieder- 
zugeben.

a) Das Kadettcnkorpsgc- 
biiude (Fig. 286 u. 287) ist fur 
210 Kadetten, die 2 Kompagnien bil- 
den, berechnet. Jede Kompagnie ist 
in 6 Inspektionen eingeteilt. Die 
Kadetten einer Inspektion haben 
2 Wohnzimmer und 2 Schlafzimmer 
inne. Zwischen diesen 2 Paar Zim- 
mern wohnt der der Inspektion vor- 
gesetzte Offizier. In dieser Weise 
sind das I. und II. Obergeschofs aus- 
genutzt. Das Erdgeschofs entłialt 
Raum fiir Lehrzwecke, Wohnungen 
fiir Beamte etc. Ein ausgebautes 
III. Geschofś haben nur der Mittel- 
pavillon (fiir das Lazarett) und die 
beiden Eckpavillons (fiir Montierungs- 
kammern). Dem Turnsaale der rechts- 
seitigen, in Fig. 287 dargestellten 
Gebaudehalfte entspricht in der lin- 
ken Halfte die Kiiche mit Dampf- 
kocheinrichtungen, nebst allen zuge- 
horigen Raumlichkeiten. Im I. Ober- 
geschofś liegt iiber der Kiiche der 
Speisesaal, wahrend die Turnhalle 
die doppelte GeschofchÓhe hat. Jede 
Gebaudehalfte bildet ein Kompagnie- 
revier; Turnhalle und Speisesaal aber 
sind beiden Kompagnien gemeinsam.

In den Wohnstuben werden fiir 
den Kopf gewahrt: 5,0 clm Grund
flache und 20,0 cbm Luftraum; in den 
Schlafstuben 7,0 Qm Grundflache und 
28,0cbm Luftraum; in den Hórsiilen 
(bei Belegung mit 36 Kadetten) 
1,80 om Grundflache und 7,20 cbm Luft
raum; endlich im Speisesaal 1,50‘1™ 
Grundflache und 9,75 cbm Luftraum. 
Alle diese Raume haben Liiftungs- 
anlagen, die einen zweimaligen Luft- 
wechsel in der Stundc ermoglichen. 
Die Niederdruck-Dampfheizung wird, 
von 4 Centralstellen, mittels IO Nie- 
derdruck-Rohrenkesseln bewirkt. Die 
kiinstliche Beleuchtung erfolgt durch 
elektrisches Licht (800 Gliihlampen 
von je 16 Normalkerzcn). Das Ma- 
schincnhaus, unter der Turnhalle, ist 
ausgestattet mit 4 dynamo-elektrischen 
Maschinen, die durch 4 Receiver- 
Compound - Auspuffmaschinen von je 
35 Pferdestarken (erhóhbar bis 40,25 
Pferdestiirken) in Bcwegung gesetzt 
werden. Dieses Lichtwerk speist zu-
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gleich 600 Gliihlampen des Kriegsschulgcbaudes. — Das Kesselhaus cnthalt 3 zweiteilige Batteriekcsscl 
von je 80 O™ Heizflache, fiir 8 Atmospharen Spannung. Die Aborte sind ais Spiilaborte eingerichtet; die 
iibrigen Abfallslofle werden in Blechtonnen gesammelt und abgefahren. — Die Badcanstalt hat 
12 Yollbiider.

(3) Das Kommandeurgebaude cnt
halt im I. Obergeschofs die Dienstwohnung 
des Kommandeurs, im II. Obcrgeschofś die 
Wohnung eines Kompagniechefs; das Erd- 
gcschofś nimmt Gcschaftszimmcr auf.

y) Im Dienstwohngebaudc bc- 
finden sich die Wohnungen fiir den zweiten 
Kompagniechef und fiir 5 verheiratcte Be- 
amte und Bedienstete, sowie, im Erdgeschofs, 
fiir einige Unverheiratete.

8) Die Aufwarterkaserne ist fiir 
24, im Kadettenkorpsgebaude beschaftigte 
Aufwiirter bestimmt, und zwar ist eine Halfte 
des Gebaudes fiir die Verheirateten, die an- 
dere Halfte fiir die Unverheirateten ein
gerichtet.

e) Kriegsakademiegebaude (Fig. 
284 u. 285). Artillerie- und Ingenieurschule 
und Kriegsakademie konnten in einem 
Gebaude vereinigt werden. Erstgenannter 
Schule sind das Erdgeschofs und das I. Ober- 
geschofś eingeraumt, wahrend der Kriegs
akademie das II. Obergeschofs iiberwiesen 
ist. Da, mit Ausnahme von zwei kleinen 
Wohnungen, samtliche Raume zu Lehr- 
zwecken und ais Geschaftszimmer dienen, so 
war hier die Anordnung eines mittleren 
Flurganges unbedenklich und, der besseren 
Lichtausnutzung wegen, wiinschenswert. 
Die Einteilung des II. Obergeschosses ent- 
spricht im wesentlichen derjenigen des 
I. Geschosses, in Fig. 285 dargestellt; nur 
dafs im nórdlichen Querbau die Bibliothek 
untergebracht ist.

Die Gebaude unter 0 bis e haben 
Ofenheizung.

Das Kriegsschulgebaude (Fig. 
288) ist zur Aufnahme von 130 Kriegs- 
schiilem eingerichtet; je zwei derselben 
wohnen in einem Zimmer, das zugleich ais 
Wolin- und Schlafraum dient, beisammen, 
und zwar kommen auf den Kopf 11,50 <1™ 
Grundflache und 46,0cbra Luftraum. Hier- 
zu kommen die Wohnungen von 7 Inspek- 
tionsoffizieren. In vier je 85 bis 87 <ira 
grofsen Hórsalcn entfallen (bei 33 Kriegs- 
schiilern) 2,50 <lm Grundflache und 10,0cbm 
Luftraum auf den Kopf, in dem grofsen, 
fiir 66 Schiller berechneten Hórsale von 
149 qm Grundflache aber 2,23 <lm und 8,92 cbm. 
Dic Liiftungsanlage ist wic im Kadetten
korpsgebaude eingerichtet. Die Niederdruck-Dampfheizung wird von 2 Centralstcllen aus, mit
6 Kesseln von je 13<lm fcuerberiihrter Heizflache, besorgt; sie hat 241 Heizspiralen mit 608,2 0™ 
Heizflache, davon etwa ’/6 in den Yorwarmekammern. Die Offiziers-Speiseanstalt, die Bureaus und 
die Wohnungen der Offiziere konnen auch durch Ofen geheizt werden.
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Im ostlichen Eckpavillon befinden sich die Speiseanstalten, und zwar im I. Obergeschoiś die- 
jenigc fiir die Kriegsschiiler, im II. Obergeschoiś fiir die unverheirateten Offiziere samtlicher 4 Militar- 
Bildungsanstalten. Jeder Speiscsaal ist rund 200 (im grolś. Die Kiiche, mit allen Einrichtungen wie 
eine groiśe Gasthofkiiche ausgestattet, liegt — mit allen Nebenraumen — unter den Speisesalen im 
Kcllcrgeschofs. Die Turn- und Fechthalle an der Westseite ist durch einen gcdeckten Gang mit dcm 
Hauptgebaude verbunden. Der grófśere Garten an der Ostseite enthalt eine Kegelbahn. Der Hofraum 
ist durch eine Mauer vom Komplex des Kadettenhauses getrennt.

t() Dic aufsere Architektur samtlicher Gebaude ist in den Formen der Renaissance durchgefiihrt; 
die Flachen sind mit Fcinzicgcln vcrblcndet, Fenstergeriiste, Gesimse und Gliederungen in Haustein 
hergestcllt. Die inncre Ausstattung ist einfach, aber wiirdig gehalten; die Speisesale und die Reprii- 
sentationsraumc sind durch Holztafelung und Stuck etwas reicher ausgestattet.

Die Fu&bóden der Geschosse bilden vorherrschend Eichenriemenparketts auf Fehlboden. Die 
Deckcn sind zumcist Balkendecken mit Fehlboden aus Gipsdielen, die Decken der Eingangshallen und 
der granitenen Treppen aber zum Teil gewolbt, zum Teil nach Monie r-Ba.ua.xt feuersicher hergestellt. 
Die Aborte haben Gewolbe und Asphaltfulśboden.

Von der Gesamtflachc (55 000 (ini) sind 11840fim mit Gebauden bedeckt und 43 160lim als Hof- 
riiume, Excrzier-, Spiel- und Turnplatze und Garten verwendet. Die samtlichen Gebaude umschliefsen 
203 010 cbm Rauminhalt. Die Kosten haben rund 4000000 Mark betragen, in welcher Summę aber alle 
Ausgaben, von der ersten Entwurfskizze bis zur Vollendung des Werkes, inbegriffen sind. Die Aus- 
fiihrung erfolgte in zwei Bauperioden: vom April 1888 bis August 1890 und sodann (die Kriegsschule) 
vom August 1891 bis Januar 1894 3\

iiber sMilitąrische Erziehurig^^ud Unterrichtsanstalten«. 
AusfiihrungBę.

Schinkel, C. F. Sammlung architektonischer Entwiirfe etc. Berlin 1823—40.
Heft 3, Nr. 23: Die vereinigte Ingenieur- und Artillerie-Schule unter den Linden zu Berlin. 

Ebeling. Das Cadettenhaus zu Hannoyer. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1844, S. 278. 
Ernst, P. Das Norddeutsche Militar-Padagogium zu Berlin. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk.

1870, S. 15.
Dehn-Rotfelser, v. Die Neubauten der Kóniglichen Kriegsschule zu Kassel. Romberg’s Zeitschr. 

f. pract. Bauk. 1870, S. 97.
Kadettenanstalten. Annalen des deutschen Reiches 1874, S. 218, 264.
The Royal mihtary academy, Wooliuich. Building news, Bd. 26, S. 310.
Das Gebaude der Kriegs-Akademie in Berlin und die neue Gebaude-Anlage der Artillerie- und Ingenieur- 

Schule daselbst: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 184 u. 186.
Heerig, L. Die Haupt-Cadetten-Anstalt zu Lichterfelde. Berlin 1878.
Hochschule des Artillerie- und des Geniecorps. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1879, S. 128.
Die Kónigliche Kriegs-Akademie in Berlin, insbesondere das Lehrgebaude derselben. Zeitschr. fiir 

Bauw. 1885, S. 201.
Pietsch, L. Die preufśische Haupt-Cadettenanstalt zu Lichterfelde. Westermanns Monatshefte, 

Jahrg. 32, S. 33.
Schacky v. Die Neubauten der kgl. bayer. Militiir-Bildungsanstalten auf dem Marsfelde zu Miinchen. 

Deutsche Bauz. 1894, S. 425.
Neubau der k. k. Landwehr-Cadettenschule in Wien. Allg. Bauz. 1895, S. 55.
Cadettenhaus zu Karlsruhe: Baumeister, R. Hygienischer Fiihrer durch die Haupt- und Residenzstadt 

Karlsruhe. Karlsruhe 1897, S. 173.

Berichtigung.
S. 16, in Fig. 16: Statt »195 111 iiber Saalboden« zu lesen »l,95m iiber Saalboden«.

Ko) Nach hóchst dankenswerten Mitteilungcn des Rcgierungs- und Krcisbaurats Frciherrn v. Schacky in Regensburg.



Arnold Bergftrafser Yerlagsbuchhandlung (A. Króner) in Stuttgart.

In meinem Vcrlage crfchcint ferner:Der Stadtische Tiefbau.
Im Vcrcin mit Fachgenoflen herausgcgeben von

Geh. Baurat Prof. Dr. Ed. Schmitt in Darmftadt.

Band I. Die ftadtifchen Strafsen.
Von Ewald Genzmer, Stadtbaurat in Halle a. S.

I. Heft: Yerfchicdcnc Artcn von Strafsen und allgemcine Lagc dcrfelbcn im Stadtplan. — Allgemeinc Anordnung 
der einzelnen Strafsen. Mit einer Einlcitung: Der Itadtifche Tiefbau im allgemeinen. Von Geh. Baurat Profeffor 
Dr. Eduard Schmitt.

Preis: 9 Mark.
Das II. und III (Schlufs-) Heft diefes Bandes werden enthaltcn Konftruktion und Untcrhaltung der Strafsen. — 

Reinigung der Strafsen. 

Band IL Die Wafferverforgung der Stadte.
Von Dr. Otto Lueger, Profeffor in Stuttgart.

I. Ablheilung : Theoretifche und cmpirifche Vorbegriffe. — Entftehung und Verlauf des fliiffigen Waffers auf und 
unter der Erdoberflache. — Anlagen zur Waffergewinnung. — Zuleitung und Verthcilung des Waffers im Verforgungsgebicte.

Preis: 34 Mnrk.
Die II. (Schlufs-) Abtheilung diefes Bandes wird enthalten: Einzelbeftandteile der Wafferleitungcn. — Ycrfaffung 

von Bauprojekten und Koftenvoranfchlagen. — Bauausfiihrung und Betrieb von Wafferverforgungcn. — Alphabetifch 
geordnetes Ycrzeichnifs der Citate, Tabellen, Nachtrage und Erlauterungen allgemciner Natur.

Band IH. Die Stadtereinigung.
Von F. W. Btising, Profeffor in Berlin-Friedenau.

I. Heft: Grundlagcn fiir die technifchen Einrichtungen der Stadtereinigung. Inhalt: Abrifs 
der gefchichtlichcn Entwickelung des Stadtereinigungswefcns. — Gefundheitliche Bedeutung der Abfallftoffe. — Bodcn 
und Bodenverunreinigung. — Verunreinigung und Selbftreinigung offener Gewaffer. — Luft, Luftverunreinigung, Luft- 
bewegung. — Menge und Befchaffenheit der Abwaffer. — Trockene Abfallftoffe. — Reinigung von Abfallftoffen: Des- 
infection und Desodorifation.

Preis: 16 Mark.
Das II. (Schlufs*) Heft diefes Bandes wird enthalten: Technifche Einrichtungen der Stadtereinigung. 

Inhalt: Stadte-Canalifation nach Schwemm- und Tonnenfyftem. — Wcitere Behandlung der fliiffigen Abfallftoffe: Fortleitung 
und Reinigung durch Filtration, Rieselung, Klarung. — Sammlung, Fortfchaffung und weitere Behandlung der trockcnen 
Abfallftoffe: Gruben-, Tonnen-, Streuklofet-Syftem. — Sammlung, Fortfchaffung und weitere Behandlung des Haus- und 
Strafsenkehrichts. — Behandlung fonftiger trockener Abfallftoffe.

Band IV. Verforgung der Stadte mit Leuchtgas.
Von Moritz Niemann, Ingenieur in Deffau.

I. Heft: Das Leuchtgas ais Mittel zur Yerforgung der Stadte mit Licht, Kraft und Warnic. — Vcrfchicdcnc Artcn 
von Leuchtgas. — Darstellung und Vertheilung von Steinkohlcnleuchtgas. — Leiftungsfahigkeit und Wachsthum der Gas- 
anftalten. — Schwankungen des Gasvcrbrauches. — Gasanftalten ais Lichtzentralen. — Gasanftalten ais Kraftzcntralcn. 
— Gasanftalten ais Wiirmezentralen. — Gasverluft.

Preis: 4 Mark.
Das II. und III. (Schlu(s-) Heft diefes Bandes werden enthalten: Yertheilung des Leuchtgafes. — Eigcnfchaften des 

Leuchtgafes und der Steinkohlen, fowie auch der Nebenprodukte. — Fabrikation des Leuchtgafes. — Rechts- und 
Eigenthumsverhaltniffc, Ycrwaltung und Betrieb.

Band V. Yerforgung der Stadte mit Elektricitat.
Von Oskar von Miller, unter Mitwirkung von Ingenieur A. Haffold in Miinchen.
I. Heft: Einlcitung. — Confumerhebung. — Berechnung der Leitungsnetze. — Stromvcrthcilungsfyfteme.

Preis: 1O Mark.
Das II. (Schluls*) Heft diefes Bandes wird enthalten: Bcfchreibung der Theile eines Elcktricitatswcrkcs (Kraft- 

crzcugungsftation; elektrifchc Mafchinen; Accumulatoren; Transformatoren; Schaltapparatc; unterirdifche Lcitungen; 
oberirdifche Lcitungen; elektrifchc Zahler; Erlauterungen iiber Wahl der Grundftiicke; Anleitung iiber gecigncte 
Dispofition der Gebaude mit Zeichnungen; Bcfchreibung ausgefiihrter Elektricitatswerke). —Aufftellung der Materialliften. 
— Herftellung der Koftenanfchlage mit Angabe von Durchfchnittspreifcn. — Berechnung der Betricbskoftcn. — Aufftellung 
von Offertbcdingungen fiir Lieferungen. — Conccffionsvcrtrage. — Tarife.

Band VI. Yerforgung der Stadte mit Warme und mit motorifcher Kraft.
Von M. F. Gutermuth, Profeffor in Darmftadt.

=^= In Yorbereitung. ==
Sammtliche vorftehend angefiihrtc Bandę find, foweit nicht bereits crfchicncn, in der Bcarbeitung begriffen, und 

es ift ihr Erscheincn in rafcher Folgo zu erwarten.

Jeder Band bildet ein ftlr fich abgefchloffenes Ganzes und ift einzeln kduflich.

„Der Stildtifche Tiefbau" ijl zu beziehen durch die meijlen Buchhandlungen, uuelche die erjłen 
Hej te auch zur Anficht Jenden. Ausfiihrliche Profpecte gratis.
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