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4. Juli 1903.] SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

vergrössern und Wilmersdorf ein neues Rathaus am Fehrbelliner Platz
erbauen, für das 4,5 Mill. Fr. bereitgestellt sind.

Jungfraubahn.1) Am 28. Jnni fand die feierliche Eröffnung der
dritten Teilstrecke der Jungfraubahn statt, die von der Station Rotstock
ganz im Tunnel nach der 2S87 m hoch gelegenen, vollständig in den
Felsen eingehauenen « Station Eigerwand'» emporfuhrt.

Das neue Künstlerhaus in Nürnberg, das auf rund 750000 Fr.
veranschlagt ist, soll, am Salzstadelzwinger am Königstor erbaut und bis 1905
fertig gestellt werden.

Der Bau des Stadttheaters in Thorn ist nach Plänen von Fellner &

Hellmer in Wien begonnen worden und soll so gefördert werden, dass
das Haus 1904 eröffnet werden kann.

Nekrologie.

f Professor Dr. Walter Gröbli. Am 26. Juni verbreitete sich abends

spät die schreckliche Nachricht in Zürich, dass Professor Gröbli auf einer

Schulreise, die er mit der zweiten Klasse des obern Gymnasiums der
Zürcher Kantonsschule unternommen hatte, infolge Lawinensturzes verunglückt

sei. Am folgenden Morgen war die Nachricht zur Gewissheit
geworden: Die jugendfrohe Schar war am Piz Blas bei Piora von einer
Lawine verschüttet worden, Gröbli und zwei hoffnungsvolle Schüler waren
tot, andere schwer verwundet. Seit dem Unglück an der Jungfrau vom
Juli 1887 war keine Kunde mehr nach Zürich gelangt, die eine so

allgemeine Trauer hervorgerufen hatte, wie jetzt diese. Einige Worte der

Erinnerung an Professor Gröbli werden daher den Lesern unserer
Zeitschrift nicht unwillkommen sein.

Walter Gröbli war am 23. September 1852 in Oberuzwil, Kanton
St. Gallen, geboren. Nach genossenem Elementarunterrichte absolvierte er
die technische Abteilung der Kantonsschule in St. Gallen und trat dann
Herbst 1871 in die Fachlehrerschule des eidgenössischen Polytechnikums
ein, um sich dem Studium der Mathematik zu widmen. Unter den
damaligen Professoren war es namentlich der jetzt in Strassburg wirkende
Pleinrich Weber, der den talentvollen jungen Mann besonders zu fesseln
wusste. Durch ihn wurde Gröbli frühzeitig auf das Studium der
mathematischen Physik, namentlich der Arbeiten von Kirchhof und Helmholtz
hingewiesen, denen er sich mit dem grössten Eifer widmete. Nachdem
er sich im Herbst 1875 am Polytechnikum das Diplom erworben hatte,
war es für ihn daher eine freudige Genugtuung, dass er noch für ein Jahr
nach Berlin gehen durfte, um die Vorlesungen der genannten grossen
Gelehrten zu besuchen. Es zeugt von der ungewöhnlichen Arbeitsenergie
Gröblis, dass es ihm in der kurzen Zeit seines Berliner Studiums überdies

noch gelang, eine von der Universität gestellte Preisaufgabe zu lösen
und seine Doktordissertation zu vollenden, auf Grund derer er sodann von
der Universität Göttingen zum Doktor kreiert wurde. Die aus seiner
Zürcher Diplomarbeit herausgewachsene Dissertation trägt den Titel:
«Spezielle Probleme über die Bewegung geradliniger paralleler Wirbelfaden/)

und führt eine von Helmholtz inaugurierte Untersuchung in
ausgezeichneter Weise weiter.

Nach seiner Rückkehr nach Zürich, im Herbst 1876, wurde
Gröbli Assistent für Mathematik am eidgenossischen Polytechnikum
und zwar bei Professor Frobenius. Diese verantwortungsvolle Stelle
bekleidete Gröbli genau 7 Jahre lang. In welch trefflicher Weise er
aber seines Amtes waltete, geht zur Genüge daraus hervor, dass
Frobenius seinem jungen Assistenten bald die ganze selbstständige
Leitung der mit der Vorlesung verbundenen Repetitonen und Uebungen
überlassen konnte. Und auch die Studierenden erkannten die ungewöhnliche

Gediegenheit und Sicherheit des Wissens, über die Gröbli verfügte,
und waren sich bewusst, dass sie einen grossen Teil ihrer Kenntnisse
und Fertigkeiten ihm zu verdanken hatten. In der Tat begnügte sich
Gröbli nicht damit, immer nur wieder das Alltägliche, Althergebrachte zu
überliefern, er wusste den Unterricht auch mit eigener wissenschaftlicher
Initiative zu beleben. Und mit welch rührender Sachlichkeit und
Bescheidenheit ging er dabei zu Werke! Nie kam es ihm in den Sinn,
irgend eine wissenschaftliche Entdeckung, die er an den Frobeniusschen
Vortrag anzuknüpfen wusste, als sein persönliches Eigentum für sich zu
reklamieren. Die Sache ging ihm stets über alles, die Person — und
zumal, wenn es seine eigene war — kam erst in zweiter Linie.

Gleich nach seiner Ernennung zum Assistenten habilitierte sich
Gröbli am Polytechnikum für Mathematik und mathematische Physik.
Diese Stellung als Privatdozent hatte Gröbli von Ostern 1877 bis Herbst

*) Bd. XLI S. 12 und 47.

1894 inne. Auch als er im Herbst 1883 seine Assistententätigkeit gegen eine
Professur an der Kantonsschule vertauscht hatte, konnte er sich noch nicht
zu einem Verzicht auf seine akademische Wirksamkeit entschliessen. Die
Vorlesungen Gröblis bezogen sich auf: «Ausgewählte Probleme aus der
mathematischen Physik», «Hydrodynamik;?, «Elastizitätstheorie»,
«Bestimmte Integrale», «Theorie des Newtonschen Potentials». In späteren
Jahren las er auch noch über: «Ebene und sphärische Trigonometrie»
und «Elemente der analytischen Geometrie der Ebene und des Raumes».

Klar und einfach, ruhig und sachlich, bestimmt und sicher, so zeigte
sich Gröbli als Lehrer wie als Mensch. Der Phrase abhold, als wäre sie
die Lüge selbst, schlicht und wahr, so steht er vor uns und so wird er in
unserer Erinnerung fortleben. Wer aber das Gluck hatte, intimer mit
diesem ganz seltenen Menschen verkehren zu dürfen, der wusste auch,
dass die etwas rauhe Schale noch unendlich viel mehr barg, als der
Fernerstehende zu ahnen vermochte. Denn hinter der oft abstossenden

Formlosigkeit und Nüchternheit verbarg sich eine Seele von ganz
ungewöhnlichem Feingefühl und eine Noblesse der Gesinnung, die geradezu als
vorbildlich bezeichnet werden darf. F. R.

f L. Franzius. Am 23. Juni d. J. starb zu Bremen im Alter von
71 Jahren Oberbaudirektor Ludwig Franzius, der von den
Wasserbauingenieuren nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen zivilisierten Welt
hochgeschätzte Altmeister des Wasserbaus.

Zu Wittmund im Königreich Hannover am I. März 1832 geboren,
legte Franzius bereits 1853 seine erste und 1858 die zweite Staatsprüfung
ab; er wurde im letztern Jahre zum «Wasserbau-Kondukteur» und 1864
zum Wasserbauinspektor ernannt. In diese Periode fällt der von ihm
geleitete Bau der Papenburger Seeschleuse. Nach den politischen
Umgestaltungen des Jahres 1S66 erfolgte 1867 Franzius Berufung nach Berlin,
als Hilfsarbeiter im Ministerium der öffentlichen Arbeiten sowie als
Lehrer an der Bauakademie. Grosse Befriedigung gewährte ihm diese

Lehrtätigkeit, die einen weiten Kreis dankbarer und begeisterter Schüler
um ihn sammelte. Manche verlockende Berufungen lehnte er ab, um ihr
treu zu bleiben und erst als die Stadt Bremen ihm den neugeschaffenen
Posten eines Oberbaudirektors anbot, nahm er die Einladung an, wohl im
Hinblick auf die grossen wasserbautechnischen FrageD, zu deren Erledigung
derselbe bestimmt war. Durch die Unterweser-Korrektion war Bremen
wieder zum Seehafen zu gestalten; in Bremerhafen waren gewaltige neue

Hafenanlagen zu schaffen, die Einfahrt in die Wesermünduog durch den
Rote-Land-Leuchtturm zu sichern; die Stadt Bremen galt es vor den

Weserhochwasern, die noch 1881 zerstörend über weite Stadtgebiete
hereingebrochen waren, zu schützen. Neben diesen Arbeiten stand Franzius

als Oberbaudirektor zugleich dem staatlichen Hochbauwesen vor und
übte als schöpferisch tätige Künstlernatur auch in den wichtigsten
architektonischen Fragen bestimmenden Einfluss aus. Andere weitgehende
Pläne für Anlage eines Umgehungs- und Industriekanals südlich der Stadt
und für die Kanalisierung der Weser von Bremen bis Minden im
Anschluss an den Rhein-Elbe-Kanal, dessen warmer Anhänger Franzius

gewesen, beschäftigten ihn in seinen Mussestunden. Schriftstellerisch hat der
Verstorbene sich besonders durch seine Mitarbeit am Handbuch der

Ingenieurwissenschaften und durch sein Werk über die Unterweser-Korrektion

bekannt gemacht.

Infolge seiner allseitig anerkannten Autorität auf dem Gebiete des

Wasserbaues wurde sein Rat in bedeutenden Fragen häufig in Anspruch

genommen und gerne stellte der erfahrene Meister seine Kenntnisse in
den Dienst der Allgemeinheit. In den Wanderversammlungen des

Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine, bei den

internationalen Schiffahrtskongressen war er stets hervorragend beteiligt und

eine gefeierte Erscheinung, deren Meinung oft bestimmenden Einfluss übte.

f Luigi Cremona. Die italienisch-technische Hochschule in Rom und
mit ihr die gesamte wissenschaftliche Welt erleiden durch den Tod des

am 10. Juni d. J. in Rom nach mehrmonatlichem Unwohlsein aber doch

unerwartet schnell verstorbenen Professors Luigi Cremona, Direktor der

technischen plochschule in Rom einen schweren Verlust. Besonders nahe

geht dieser auch der Zürcher technischen Hochschule. War doch Cremona

einer der berufensten Nachfolger unseres unvergesshchen Culmann im
Ausbau von dessen graphischer Statik!

Cremona war in Pavia am 7. Dezember 1S30 geboren, und
besuchte daselbst das Lyceum mit glänzendem Erfolge. Seme Studien

wurden durch die Ereignisse der Jahre 1848 und 1849 unterbrochen, an

denen der 18-jährige in einem Freikorps und zuletzt bei der Verteidigung
Venedigs teilnahm. Die an der Universität seiner Vaterstadt wieder

aufgenommenen Arbeiten führten ihn — der für sämtliche exakte
Wissenschaften aussergewöhnliche Begabung zeigte — sofort mit aller
Entschiedenheit auf das mathematische Gebiet, in dem er seine Studien mit


	Franzius, Ludwig

