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Dortm und. (Fortsetzung.)

e r C h ron is t ü b e rs ieh t bei allem  
L o b g esan g  au f d as  w erd en d e  D o rt
m und  d er be iden  le tz te n  J a h r 
zeh n te  des v e rflo ssenen  J a h rh u n 
d e rts  n ic h t au ch  die U n te rla ssu n 
gen , n am en tlich  in  d e r b au lich en  
E n tw ic k lu n g  d e r S ta d t. „W ie
v ie l Z u k ü n ftig es  sp rich t da schon 
in  e in e r S p rach e , fü r die die le tz 
te n  J a h r e  v o r dem  W eltk rieg  

e in en  v o l l t ö n e n d e n  W i d e r h a l l  h ä tte n  ab g e 
ben  m üssen ; h ie r n ich t in w irtsch a ftlich e r, so n d e rn  a ll
gem ein  k u ltu re lle r , b eso n d ers  a b e r b au lich e r B ez iehung“ . 
D aß  d as  n ich t g e sch eh en  sei, w erde  von  u n se ren  N ach 
fah ren  e inm al a ls  U n te rla ssu n g ssü n d e  eines Z e itab sch n it
te s  g e b u c h t, d e r „ w i r t s c h a f t l i c h e  M ö g l i c h -  
k e i t e n f ü r i d e e l l e A u f g a b e n n i c h t i m m e r  
v o l l  z u  n u t z e n  v e r s t a n d e n “ habe . D as is t 
k e in  g e rin g e r  V orw urf; es b liebe  a b e r zu u n te rsu ch en , 
w elche  U m stände  d iese U n te rla ssu n g  bee in fluß t h ab en  
un d  ob n ic h t v ie lle ich t die E n tw ic k lu n g  d och  m äch tig e r 
vvar a ls  d ie  M enschen . Im m erh in  e rk e n n t-d e r  C h ron is t 
an , d aß  V ieles g e sch eh en  sei. D as W ied e re rs teh en  des 
a lte n  R a th a u se s  u n te r  K u llr ich , d as  E rs te h e n  des S ta d t
th e a te rs  d u rc h  M artin  D ü lfer b eze ich n e t e r  m it R ech t 
a ls  „v o llw e r tig e  k ü n s tle r isc h e  T a te n , a ls  g ü ltig e r  A us
d ru c k  z e i t b e w u ß t e r  G e i s t e r  in D o rtm u n d s G e
sc h ic h te “ . A uch  m an ch e r S ch u lb au , d ie  E in ric h tu n g  der 
S ch u len  in e rz ieh e risch e r u nd  w issen sch a ftlic h e r B ezie
h u n g , die E in ric h tu n g  u n d  d e r w e ite re  A uf- u n d  A us
b au  d e r  S ta d tb ib lio th e k  u n d  M anches noch  a tm e te n  das 
W esen  u n d  d ie  S ti la r t e in e r Z eit, d ie  s ta rk e  w ir tsc h a f t
liche K rä fte  zu r n o tw e n d ig e n  V o rau sse tzu n g  habe. D en 
noch en tb e h re  a n  m an ch e n  S te llen  d as  t i e f e r b l i k -  
k e n d e  A u g e  d i e  ä u ß e r e  u n d  i n n e r e  E i n 
h e i t  d e s  S t i l e s ,  w eil in  e inem  T eil des im w irt
sch a ftlich en  L eb en  flu tenden  M enschenstrom es m it der 
W o h lfah rt n ic h t au ch  d as  H e im a tb ew u ß tse in  im m er und  
in g le ichem  M aß h ab e  w ach sen  w ollen . B auliche O asen 
in ö ffen tlich en  u n d  p r iv a te n  B au ten  k ö n n te n  d a rü b e r  
n ic h t h in w eg  tä juschen u n d  es w ä re  e itle  S e lb s ttä u 
sch u n g , d a s  n ic h t fre im ü tig  zu e rk en n en .

A n d e rs  d ie  in d u s trie lle  E n tfa ltu n g . Die E n tw ic k 
lu n g  d e r  E ise n b a h n e n  b e re ite te  d en  B oden  v on  K ohle 
u n d  E isen  v o r  u n d  ließ  d ie  g ro ß e n  W e rk e  e n ts te h e n ; neben  
ihnen  a b e r  m it dem  w ir tsc h a ftlic h e n  E rb lü h en  D eu tsch 
lan d s d ie  u n zäh lig en  m itt le re n  u n d  k le in en  W erk e , die 
zu sam m en  m it d en  g ro ß e n  W e rk e n  d a s  fa rb e n re ic h e  Bild 
des in d u s tr ie lle n  L ebens v o n  D o rtm u n d  b ilden : d ie  M a
sch inen-, W erk zeu g -, E ise n k o n s tru k tio n s -  u nd  D am pf
k e s s e l -F a b r ik e n ,  d ie  E ise n b a h n b a u - u n d  E le k tr iz itä ts -  
U n te rn eh m u n g en , d ie  D rah t- , D rah tse il-  u n d  K e tte n -  
W erk e , d ie  Z ink- u n d  a n d e re  H ü tte n , sow ie  die a u ß e r
o rd en tlich  g e s te ig e r te  B rau -In d u s tr ie . D iese In d u s tr ie n
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h ab en  den  N am en  D o rtm u n d s  von  einem  E n d e  d e r W elt 
zum  a n d e re n  g e tra g e n  u nd  d en  a lten , 6 00 -jäh rigen  h a n 
sea tisch e n  R uhm  d e r S ta d t e rn eu e rt. So is t D o rtm u n d  
„e ine  e inhe itliche  u nd  g ro ß e  W e rk s tä t te  d eu tsch en  G ei
stes , d e u tsc h e r  A rb e it u n d  d eu tsch en  F le iß e s“ gew o rd en .

D ie E in w o h n erzah l d e r S ta d t h a t  sich von  39 000 
Seelen  des J a h re s  1870 au f 306 000 K öpfe von  h eu te  
v e rm eh rt. Bei d iesem  sp ru n g h a ften  W ach sen  in h a r te r  
A rb e it k ö n n en , w ie d e r H e rau sg eb e r m it R ech t sag t, 
„ B o d en s tän d ig k e it u n d  H eim atliebe , jen e  G ru n d b ed in 
g u n g en  e in e r g lü ck lich en  S tad tg em e in sch a ft, sch w ere r 
sich e rh a lte n  u n d  en tw ick e ln  a ls  a n d e rsw o “ . H ans S tro 
bel b e k e n n t sich  zu r P oesie  d e r „ ra u c h e n d e n  E ssen  und  
sau sen d en  R ä d e r“ . A ber sie a lle in  tu n  es n ich t. J e  
in te n s iv e r die A rbe it, je  s tä rk e r  das B edürfn is n ach  E r 
ho lung . A ls das G rundübe l d e r n eu en  Z eit b eze ichne t 
der H e rau sg eb e r die fa s t vö llige T re n n u n g  d e r B egriffe 
„A rb e it“ u nd  „ F re u d e “ . „S ie  m ü ssen  w ieder v e re in t 
w erd en ; d e r W eg  h ie rzu  g eh t üb e r O rdnung , D urch- 
g e is tig u n g  u nd  K u n s t“ . D as W e rk  w ill n un  a b e r led ig 
lich  e inen  A u ssch n itt au s  d e r g e is tig en  T ä tig k e it  D o rt
m unds g eben  u n d  d ie  S ta d t v o rw ieg en d  in ih re r  äu ß e ren  
E rsch e in u n g  beh an d e ln . E s w ill zeigen , d aß  sie noch 
„m an ch e  b eso n d ere  S ch ö n h e iten  h a t, d aß  v ie lv e rsp re c h 
ende  A n sä tze  zu einem  im  b e s te n  S inn  m o d ern en  und  
sch ö n en  A u sb au  d er S ta d t v o rh a n d e n  sind  u n d  te ilw eise  
tro tz  d e r N o t d e r Z eit fo r tg e se tz t w u rd e n “ . E s w ill ein 
S t a d t b u c h  sein, w elches d as  C h a ra k te r is tis c h e  D o rt
m unds ze ig t. A b er „h äß lich e  S ta d tte ile  sind  n ic h t c h a 
ra k te r is tis c h  fü r D o rtm u n d . D ie findet m an  in  a llen  
schne ll g ew ach sen en  In d u s tr ie s tä d te n “ . S ie s ind  ab e r 
N eu ze it u n d  lieg en  in  d en  A u ß en b ez irk en .

D er K e rn  d e r S ta d t ze ig t n och  b ed eu te n d e  D en k 
m ä le r ih re r m itte la lte r lic h e n  G esch ich te . D iese m itte l
a lte r lic h e  E n tw ic k lu n g  w ird  vo n  L u ise  v o n  W i n t e r 
f e l d  d a rg e s te llt. D a, w o frü h e r ein  B äch le in  die a lte  
V e rk e h rss tra ß e  k re u z te , an  d e r D u isb u rg , E ssen , U nna, 
W erl, S o es t u n d  P a d e rb o rn  liegen , t r a f  ein n o rd sü d 
lich e r W eg zu g , d e r  die L ippe m it d e r R u h r v e rb a n d , die 
b e rü h m te  H e llw eg -S traß e . H ier fand  w ohl K a rl d er 
G roße b e re its  e ine  gesch lo ssen e  S ied e lu n g  vo r, die er 
au sb a u te . D enn  d ie  S ta d t D o rtm u n d  se lb s t p re is t seit 
dem  13. J a h rh u n d e r t  d en  g ro ß en  K a ise r a ls  ih ren  G rü n 
der. E s w ird  an g en o m m en , d aß  sich  in  d e r  w e ite ren  
E n tw ic k lu n g  D o rtm u n d  v o r d e r M itte des 12. J a h r h u n 
d e rts , n ach d em  es 1114 z e rs tö r t  u n d  n eu  b e fe s tig t w o r
d en  w ar, a u s  m eh re ren  u rsp rü n g lich  g e so n d e r te n , a b e r 
d u rch  gem einsam e B e fe s tig u n g  v e re in te n  B a u e rn sc h a f
te n  g e b ild e t habe . D o rtm u n d  w u rd e  d am it zu e iner 
S ta d t im  R ech tss in n , d e ren  B ild  sich  im 13. J a h rh u n d e r t  
d e r  a u fs tre b e n d e n  E n tw ic k lu n g  a n p a ß te . D azu  m ag  d er 
g ro ß e  B ra n d  v o n  1232 b e ig e tra g e n  h ab en . K a ise r H ein 
rich  V I. b ew illig te  d e r  S ta d t e ine  zw eite  g ro ß e  J a h r e s 
m esse u n d  d am it d ie  M ittel fü r ih ren  w e ite ren  A usbau .
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E s e n ts ta n d  g eg en  1241 das R a t h  a  u  s a m  M a r k  t  in 
A n leh n u n g  a n  flandrische  V orb ilder, das F ried rich  K u l l -  
r i c h  in  so a u sg eze ich n e te r W eise w ieder h e rs te llte . 
D ie g e räu m ig e  T u ch h a lle  des u n te re n  S to ck w erk es  u nd  
d er K a iserz im m er-E in b au  e rin n e rn  noch  h eu te  d a ran , 
d aß  d ie  D o rtm u n d e r R a tsh e r re n  die T u ch m essen  A7on 
B elg ien  un d  N o rd fran k re ich  zu b esu ch en  pflegten . S tä r 
k e r  ab e r a ls  die ö ffen tlichen  s tä d tisc h e n  G ebäude h aben  
die K irch en , K lö s te r, K ap e llen  und  
H o sp itä le r  d as  m itte la lte r lich e  S ta d t
b ild  b estim m t. S e lb s t auch  die tru tz ig e  
a lte  S tad tb e fe s tig u n g , d en n  au f dem  
O sten to r be fan d  sich  die B ened ik ts- 
K apelle , au f dem  W e ste n to r  die J a 
kob i-K apelle .

N örd lich  d er M u tte rk irch e  St.
R eino ld i la g  die je tz t  v e rsch w u n d en e  
a lte  M arg are ten  - K apelle , d ie  zum  
H of des E rzb ischo fs v on  K ö ln  g e 
h ö rte . D ie süd lich  liegende  M arien- 
K irche  dü rfen  w ir a ls  die e igen tliche  
M ark tk irch e  b e tra c h te n . F ra n z is 
k a n e r  un d  g rau e  M önche h a tte n  sich 
n ied e rg e la ssen  und  in ih re r N ähe 
s ied e lten  sich  B egg inen  an. 1319 e r
h ä lt  d e r W esten  d e r S ta d t eine eigene 
P fa rrk irc h e : S t. P e tr i. D ie D om ini
k a n e r  o d e r schw arzen  M önche e r
r ic h te te n  ih re  re izvo llen  K irchen - 
und  K lo ste rg eb äu d e . So en tw ick e lte  
sich neben  zah lre ich en  a n d e ren  B il
du n g en  d as  m itte la lte r lich e  S ta d t
b ild , in dem  d er a lte  M auerring  das 
b ü rg e rlich e  L eben  w en ig  b eeng te .
E s ü b e rra sc h t die F ü lle  von  H öfen, 
g rü n e n  G ä rten  u n d  u m fang re ichen  
G ru n d stü ck en . E s is t c h a ra k te r i
s tisch  fü r d en  m itte la lte r lich en  
S tä d te b a u , daß  die S tad tm au e rn  
eine g rö ß e re  B odenfläche u m sp an n 
ten , a ls die B esiedelung  an  sich v e r
la n g t h a tte . M an re c h n e te  schon in 
jen en  frü h e ren  Ja h rh u n d e r te n , die 
ein ähn liches E n ts te h e n  u nd  A n
w ach sen  d er S tä d te  ze ig ten  w ie das 
19. J a h rh u n d e r t , m it e iner s ta rk e n  
Z u w an d eru n g  vo n  N eubü rgern . Und 
je d e r v on  d iesen  so llte  ein  H aus m it 
Hof, S cheune u n d  S ta llu n g  bew oh
nen  kön n en , d enn  d er m itte la lte r lich e  
S tä d te r  b e trieb  als A ck e rb ü rg e r 
m eist au ch  L an d w irtsch a ft u n d  h a tte  
T eil an  den s tä d tisc h e n  A llm enden  
jen se its  d e r S ta d tto re . D er M auerring  
d e r S tä d te  w urde  in je n e r  Z eit so 
w eit g ew äh lt, daß  ers t das W achstum  
des 19. J a h rh u n d e r ts  ihn  sp ren g te ; 
d en n  d ie  E n tw ick lu n g  d er m itte l
a lte rlich en  S ta d t h ie lt n ic h t an . Zur 
Z eit se in e r g rö ß te n  m itte la lte r lich en  
B lü te  u n d  A u sd eh n u n g  zäh lte  D o rt
m und  e tw a  10 000 E inw ohner. Die m it
te la lte rlic h e  B lü te  d e r S ta d t w a r n ich t 
v o n  D auer. A eu ß ere  F eh d en  u nd  
in n e re  Z w ie tra ch t fü h r te n  zum  V er
fall des w irtsch a ftlich en  un d  g e is ti
g en  L ebens d e r e in s t m äch tig en  
H a n se s ta d t, die sich zw ar in d e r Zeit 
des H um an ism us u nd  d er R efo r
m a tio n  w ied e r e rho lte , w ieder w irtsch a ftlich  e rs ta rk te  
u n d  zu regem , geis tigem  L eben  e rw ach te , die ab e r u n te r  
den  fo lg en d en  K rieg sze iten  so schw er le iden  m ußte , 
d aß  die R en a issan ce  im a lte n  S tad tb ild  k e ine  m erk 
lichen  S p u ren  h in te rließ .

E in ige  sto lze  D en k m äle r rag en  aus a lte r  Z eit bis 
in die G eg en w art h inein : v o r A llem  das a lte  R  a  t  h a  u  s. 
W as e in s t nach  sch w ere r F e u e rsb ru n s t beim  E rs ta rk e n  
d e r s tä d tisc h e n  H e rrsch a ft die B ü rg e r g lan zv o ll e rr ic h 
te te n , w as als S itz des R a te s  e iner Freiem; R e ich ss tad t, 
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als A u sg a n g sp u n k t des w eit v e rzw e ig ten  H andels  e iner 
an g eseh en en  H a n sa s ta d t sechs J a h rh u n d e r te  h in d u rch  
d as  g e sam te  s tä d tisc h e  L eben  in sich  au fnahm , w as 
a b e r d an n  d u rch  K rieg  u n d  N o t verfie l, a ls  D o rtm u n d s 
S te rn  erb lich , d as  is t d u rch  F ried rich  K u l l r i c h  zu 
a lte r  P ra c h t und H e rrlic h k e it w ieder e rs ta n d e n . A ls am
11. A ug. 1899 zum e rs te n  Mal w ieder se it K a rl IV . im 
J a h r  1377 ein d eu tsch e r K a ise r in D o rtm u n d s M auern

cinzog, um  nach  E in w eih u n g  des H afens im  R a th a u s  
die H u ld ig u n g  d er B ü rg e rsc h a ft en tg eg e n  zu nehm en , 
d a  s ta n d  d e r  sto lze  G iebel, den  um  1350 M eister W il
helm  von  H am m  ü b e r d e r  V orhalle  des a lte n  B aues von 
1241 e rr ic h te t h a tte , w ied e r in K ra ft u n d  S ch ö n h e it 
au fre c h t u n d  h in te r  ihm  d eh n t sich d as  H aus, w ie e in s t 
in den  Z e iten  d e r H an sa , im  S chm uck  m itte la lte r lic h e r  
R a u m k u n s t, so, w ie es die fo lgenden  A b b ild u n g en  zei
gen . U nd n eb en  ihm  e rh eb t sich g le ich fa lls  d u rch  K  u  11- 
r i c h e r r ic h te t, m it sto lzem  E c k tu rm  u nd  g iebe lge-
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sc h m ü c k t d as  S p a rk assen -G eb äu d e , m it dem  R a th a u s  m aun-B rum ien  A u fs te llu n g  fand , den  d er B ild h au er 
zu e in e r a b g e ru n d e te n  B au g ru p p e  v e rb u n d en , d u rch  J a n e n s c h  im V erein  m it dem  v e rs to rb e n e n  A rch i- 
se ine  z u rü c k tre te n d e  S te llu n g  dem  M ark tp la tz  eine m a- te k te n  D r e s c h e r  geschaffen  h a t. D ae G anze ein be- 
le risch e  E rw e ite ru n g  sch en k en d , au f w elcher d e r Spiel- zau b ern d es  S tä d te b ild  (S. 135). —  (Fortsetzung folgt.)

V e rm is c h te s .  malige Chef des Funkw esens im Krieg, Dr.-Ing. B r e d o w ,
90. Semester! Hr. Geh. B aurat Prof. Dr.-Ing. h. c. Ewald zum S taatssek re tär im Reichspostm inisterium  erhoben wor- 

G e n z m e r  (Dresden-Radebeul, R iese-Straße 6) teilt uns den ist (neben einem S taa tssek re tä r für Post), wird die eine 
mit, daß  für den 12. Mai 1921, Mittags 12 Uhr, auf der Hälfte mit Bredow an der Spitze in absehbarer Zeit eine 
W a r t b u r g  eine Z u s a m m e n k u n f t  a l l e r  d e r -  rein technisch-akademische werden, denn es sollen sogleich 
j e n i g e n K o l l e g e n  g e p l a n t  i s t ,  d i e  i m H e r b s t  etw a 40 Diplom-Ingenieure (vorzugsweise E lektrotechniker)

1876 d i e  B e r l i n e r  B a u a k a d e m i e  b e z o g e n  h a - 
b e n. E r b itte t um m öglichst um gehende A nm eldung zu 
d ieser V eransta ltung  un ter seiner vorstehend angegebenen 
Anschrift. —

Technische V erw altungen. Von einem P ostbaurat wird 
uns geschrieben:

Die höheren Post- und Telegraphen-B eam ten der sogen, 
alten  L aufbahn haben zu Stephans Zeit von der Pike auf 
gedient und sind ohne akadem isches Studium  vom Sekre
tä r  und Bürobeam ten allm ählich zum höheren Beamten auf
gestiegen. Post-, Telegraphen- und Fem sprechw esen, dem 
noch vor kurzem  das Funkw esen angegliedert worden ist, 
waren bisher eng verbunden. Nachdem nun aber der ehe-

16. A pril 1921. ^

als Postreferendare übernom men werden, die die vorge
schriebene A usbildung bis zum Postassessor durchzum achen 
haben und später zum Telegraphendirektor, P o stra t usw. 
befördert w erden sollen. Es ist selbstredend, daß  diese Di
p lom -Ingen ieu re  auch die V erw altung des Telegraphen-, 
Fernsprech- und Funkw esens w ahrnehm en w erden. Es ist 
also hocherfreulich, daß a n  d i e  S p i t z e  d i e s e s  V e r 
k e h r s z w e i g e s ,  dem sicher eine große Zukunft beschie- 
den ist, e i n  T e c h n i k e r  ge treten  ist, der dafür bürgt, 
daß die T echnik die ihr gebührende Stellung in dieser V er
w altung erhalten wird.

U m  s o  t r a u r i g e r  l i e g e n  d i e  V e r h ä l t n i s s e  
a b e r  i m  H o c h b a u w e s e n  d e r  P o s t v e r w a l t u n g ,  
und es is t unerklärlich, warum  tro tz  a lle r E ingaben der
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verschiedenen Verbände und mündlichen Vorstellungen cs 
bisher nicht zu erreichen war, daß auch d i e  P o s t b a u -  
r ä t  e d i e  i h n e n  z u k  o m m e  n d e  S t e l l u n g  i n  d e r  
V e r w a l t u n g  e r h a l t e n .  Im Hochbauwesen herrscht 
nämlich noch — sowohl im Reichspostministerium als auch 
bei den Oberpostdirektionen — das schwerfällige, bei keiner 
anderen V erw altung mehr bestehende System, daß die 
Baubeamten, hier die einzigen akadem isch vorgebildeten Be
am ten, nur G utachter des Verwaltung^-, also des höheren 
Postbeam ten sind.

Wie diese V erw altungsart der Neubauten und der Ge
bäude-U nterhaltung die Schaffensfreude der höheren als 
auch der m ittleren Baubeamten lähm t, das Schreibwerk ins 
Ungemessene ste igert und alle Bauausführungen verteuert, 
braucht den Lesern dieser Zeitschrift nicht näher darge
legt zu werden. Es w äre daher sehr zu begrüßen, wenn bei 
Gelegenheit der Neueinteilung des Reichspostministeriums 
d e r H o c h b a u d e m t e c h n i s c h e n T e i l a n  g e g l i e 
d e r t  w ü r d e ,  weil er viel mehr Beziehungen zum Tele
graphen-, Fern/sprech- und Funkenw esen hat als zum reinen 
Postbetrieb. Von einem technischen S taatssekretär kön
nen die Postbaubeam ten auch ein besseres V erständnis für 
ihre W ünsche erhoffen, als es ihnen bisher entgegengebracht 
worden ist. —

Eine Elbe - Oder - Kanalverbindung Dresden - F rankfurt
a. 0 . w ird von dem S tad tbaura t von Guben, Hrn. Dr.-Ing. 
P l a t z  m a n n  als für Sachsen von B edeutung vorgeschla
gen. Dem K anal is t nach der Ansicht des Urhebers des 
Planes von N atur aus ein W eg von der Elbe durch das Tal 
der Schwarzen Elster, der Spree und der Lausitzer Neiße 
zur Oder gewiesen. Der K anal und sein' Anschluß nach 
Dresden sind für 1000-Tonnenschiffe gedacht. Der Kanal 
umgeht das Spaargebirge an seiner Ostseite, durchfährt die 
S tad t Meißen etw a im Zug des Fürstengrabens und tr itt 
dann wieder in das eigentliche Elbtal ein. E r folgt nun
mehr dem Fuß des felsigen rechten Talhanges bis unter
halb Hirschstein. Nach A ustritt aus dieser schluchtartigen 
Strecke biegt der K anal bei Merschwitz vom Lauf der Elbe 
ab, indem er sich nach N ordosten dem Tal der Röder zu
w endet. Zur Verbindung mit der unteren Elbe — insbeson
dere auch mit der nahe gelegenen lebhaften H afenstadt Riesa 
— soll nördlich Merschwitz eine Schleuse eingebaut werden. 
Das Gefälle zur freien Elbe, das hier im Mittel 12,4 m be
träg t, kann durch ein K raftw erk ausgenutzt werden, dem 
der Kanal, gleichzeitig als W erkkanal dienend, eine dem 
K analquerschnitt und dem gew ählten Gefälle entsprechende 
Menge von Elbwasser zuführt. Dem Tal der Röder folgt 
der K anal auf etw a 7 km in nördlicher R ichtung, biegt dann 
nach Osten um und folgt nunm ehr der Elster-Niederung. 
Er durchquert das N iederlausitzer Braunkohlengebiet, be
rührt die S tadt Senftenberg und kann  von dort über Peters- 
hain-Drebkau oder über Sprem berg nach Cottbus geführt 
werden, wobei er erst 8 km vor Cottbus von der Dresdner 
H altung auf plus 106 zu der zweiten H altung auf plus 78 
abfällt. In seinem weiteren V erlauf fällt der K anal etwa 
10 k“  nordöstlich von Cottbus auf die H altung plus 64 und 
bei Guben auf die Höhe der Scheitelhaltung des Oder-Spree- 
K anales auf plus 41 ab. Dieser Kanal, dessen Ausbau für 
den V erkehr von Schiffen m it 1000-Tonnen-Nutzlast dem
nächst erfolgen soll, w ird bei Fürstenberg  erreicht und auf 
eine Länge von 13 km m itbenutzt. In  der Nähe des Dorfes 
Finkenheerd biegt der Elbe-Oder-Kanal nach Norden und 
fällt im unteren Schlaubetal sogleich auf die Spiegelhöhe 
der Oder ab, die er nach w eiteren 12 km bei F rankfu rt er
reicht. Bei den letzten  drei Abstiegen werden mit Hilfe von 
W asser, das aus der L ausitzer Neiße durch schiffbare Zu
bringerkanäle bei Forst und Guben entnommen wird, be
trächtliche K räfte nutzbar gemacht.

Die wesentlichsten d er durch den K anal geschaffenen 
Verkehrs-Verbindungen w ären nach Ansicht Platzmanns:

1. V erkürzung des W asserweges Dresden-Berlin um 1 0 0  k'».
2. Einbeziehung des N iederlausitzer Braunkohlengebie

tes in den W asserverkehr. Verschiffung der Braunkohle vor 
allem in R ichtung nach der oberen Elbe, Dresden, schleu
senfreier W asserweg nach Berlin, in das Gebiet der unteren 
Oder, S tettin, in das W arthe-Netze-W eichsel-Gebiet,

3. V erkürzung und V erbesserung des W asserweges zum 
nächsten Seehafen für das Gebiet der oberen Elbe. D res
den-Stettin 393 km gegen Dresden-Hamburg 569 km.

4. Erschließung eines W asserweges von der oberen Elbe 
nach dem N ordosten. Gebiet der W arthe-Netze-W eichsel- 
W asserstraße. A ustausch der Industrie - Erzeugnisse von 
Sachsen und Böhmen mit den landw irtschaftlichen Erzeug
nissen des Nordostens.

5. H erstellung eines W asserweges von Sachsen nach 
Schlesien über Fürstenberg a. O. Später durch Zweigkanal 
Forst-C hnstianstadt-B euthen um 96 k'" verkürzt. —
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Bauliche Sparsam keit am falschen Ort. Die „N ordfrie
sische R undschau“ m eldet aus L e c k  die G ründung einer 
Siedelungs-G esellschaft, die zunächst den Bau von 20 bis 
25 E inzelwohnhäusern plant. V orsitzender ist ein T i e f 
b a u - U n t e r n e h m e r .  Aus Sparsam keitsgründen soll ein 
B a u t e c h n i k e r  u n t e r  L e i t u n g  j e n e s  V o r s i t 
z e n d e n ,  d e r  a u c h  d i e  B a u a . u f s i c h t  a u s ü b e n  
s o l l -  d i e  P l ä n e  a u s a r b e i t e n .  „ D a d u r c h  w e r  
d e n  ’d i e  u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g  h o h e n  K o s t e n  
(2000—3000 M. f ü r  e i n  H a u s ) ,  w e l c h e  d i e  A u s a r 
b e i t u n g  d e r  P l ä n e  d u r c h  e i n e n  a k a d e m i s c h  
g e b i l d e t e n  A r c h i t e k t e n  v e r u r s a c h e n  w ü rd e , 
o h n e  d a ß  d u r c h  s i e  e i n e  b e s s e r e  A u s f ü h r u n g  
d e r  H ä u s e r  g e w ä h r l e i s t e t  w ä r e ,  a u f  e i n e n  
B r u c h t e i l  h e r a b g e m i n d e r t . “

Dieser V organg ist überaus bezeichnend für die An
schauungen, welche in der O effentlichkeit über die Leistun
gen des akadem isch gebildeten A rchitekten  herrschen. Die 
Angabe über die voraussichtlichen „G ebühren“ ist zudem 
falsch. Da es sich um sogen. T ypenbauten  handelt, würde 
auf den Einzelbau ein erheblich geringerer B etrag als der 
oben genannte entfallen. Die E rsparnisse, welche ein w irk
licher „A rchitekt“ durch seine E rfahrung  und sein Können 
an jedem Bau erzielt, pflegen ein V ielfaches seiner beschei
denen Gebühren zu betragen. Ueberdies sind von ihm 
künstlerisch befriedigende, w ohldurchdachte Entw ürfe zu 
erw arten, w ährend man sich bei dem geschäftstüchtigen 
Herrn Tiefbau-Unternehm er und seinem B autechniker mit 
Pausarbeiten nach den üblichen V orlagen w ird begnügen 
müssen, wie sie leider so viele G egenden unseres schönen 
V aterlandes bereits schädigen. G erade für die Gegend von 
Niebüll m it ihren charaktervollen  altfriesischen Kleinbauten 
wäre das in hohem Maß bedauerlich. Sollte sich aber in Leck 
kein der reizvollen Aufgabe gew achsener A rchitekt finden, 
so wird das in dem künstlerisch so bedeutsam en Flensburg 
sicher der Fall sein. Hoffentlich halten  die verantw ortlichen 
Baubehörden das Auge offen. Es w äre dringend erwünscht, 
wenn die Gewährung sowohl von öffentlichen wie privaten 
Bauzuschüssen von scharfen Forderungen ebenso hinsicht
lich der W irtschaftlichkeit und prak tischen  Grundriß-Gestal
tung wie der architektonischen D urchbildung auch der ein
fachsten Entw ürfe abhängig gem acht w ürde. Sonst erleben 
wir eine Fortsetzung des baulichen T iefstandes in S tadt und 
Land, wie wir ihn leider infolge m angelnder W ertschätzung 
w irklicher A rchitektenarbeit so vielfach als betrübendes 
K ulturdokum ent aus der V orkriegszeit zu beklagen haben. 
Billig u n d  schön bauen kann nur ein w irklicher A r c h i 
t e k t  m it hinreichender V orbildung. In  Krankheitsfällen 
und R echtsangelegenheiten wendet man sich bekanntlich an 
akadem isch gebildete Fachleute. Aber wenn für B a u t e n  
H underttausende, ja Millionen ausgegeben w erden sollen, 
will man kümmerliche „E rsparnisse“ an den Arehitektenge- 
bühren erzielen, die mit hohen praktischen und ethischen 
V erlusten auf gewogen werden müssen. —

B autä tigkeit in München 1920. Vom städ tischen  Nach
rich tendienst in München gehen uns über die B a u t ä t i g 
k e i t  i n  M ü n c h e n  im J a h r  1920 die fo lgenden  Z ahlen  zu:
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N eubauten

U m bauten

P I
1920
1919
1920 
1919

a n g e n e h m i g u n g e n :  
151 136 24 340 
204 151 55 293 
474 ¡ 97 82 36 
519 ¡ 132 1 104 i 51

97
48

111
69

748
751
800
875

insgesam t 1920 625 233 106 376 208 1548
1919 723 283 159 344 117 1626

B a u a u s f ü h r u n  g e n :
N eubauten  1920 140 142 28 311 621

1919 70 98 40 200 408
Um bauten 1920 446 96 85 33 660

1919 358 98 79 36 571
insgesam t 1920 586 238 113 344 1281

1919 428 196 119 236 979
v p>i den 140 (1919: 70) neuen  V ordergebäuden  w a re n : 

M iethäuser 48 (1919: 52), K le inhäuser 90 (1919: 18), sonstige 
B auten 2. —

Inhalt: Dortmund. (Fortsetzung.) — Vermischtes. —
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