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A m erikanische und en g lisch e  Stadtebau-B estrebungen.
Von J .  S t i i b b e n  in Miinster-W erse.

(Schlufi aus Nummer 7.)
roBe S ta d te  v o n  h e u te  sche inen  

iiber d en  M aB stab ih re r O rgan i- 
s a tio n  h in a u s  g ew ach sen  zu  sein . 
D ie F ra g e  d ra n g t  s ich  au f, ob es 
k lu g  u n d  zw eckm aB ig  sei, d as 
W a c h s tu m  so lch e r S ta d te  au f un- 
b e s tim m te  E n tfe rn u n g e n  ohne e ine  
g ru n d le g e n d e  A n d e ru n g  zuzu las- 
sen . G riin g u rte l, g e tre n n te  Y or- 
o rte , P la n e te n s ta d te  o d e r die G riin- 

dung  se lb s ta n d ig e r  S ie d lu n g e n  s in d  a-ls M itte l zu r A bhilfe 
em pfohlen  w o rd en . D e r K rie g  h a t  un s d ie  E rn a h ru n g s -  
sch w ie rig k e iten  in  G ro B stad ten  d eu tlich  v o r  A u g en  ge- 
fiih rt. D ie S ic h e rh e it u n d  W o h lfa h r t d e r  B ev o lk e ru n g  
v e r la n g t n eb en  d en  w ir tsc h a ftlic h e n  G e s ic h tsp u n k te n , 
daB w ir die O rg a n isa tio n  u n d  d ie  P la n u n g  u n se re r  vo lk - 
re ichen  S ta d te  e in g eh e n d  in  ih ren  G ru n d la g e n  p riifen .

Z u n a c h s t h a n d e lt  e s  sich  um  d ie  Z e n tra lis a tio n  d e r 
k o m m erz ie llen  G esch afte  u n d  um  d ie  ta g lic h e n  V er- 
k eh rsb ew eg u n g en  a lle r  in  d ie sen  G esch a ften  ta t ig e n  
P e rso n en . B a r b e r  h a t  in  se in em  Y o r tr a g  d ie  N ach- 
te ile  g e sc h ild e r t, d ie  d a m it v e rb u n d e n  s in d , d ie  L o su n g  
nach  d e r  H o h e n ric h tu n g  zu  su ch en . E r  le g te  d ie  G ru n d e  
d a r, d u rc h  w elche  d ie  S ta d t  N eoiyork  v e ra n la B t w o rd e n  
is-t, H o h e n b e sc h ra n k u n g e n  n a c h Z o n e n  vorzuiSchreiben.'i:)

'<■)Yergl. J .  S t u b b e n ,  „Neuyorks B auordnung und Stadt- 
bauplan .11 "D eutsche B auztg .“ 1913, S. 449 ff. und 1917, S. 10.

E r w ies au f d ie  b ed en k lich e  V e rk e h rs - t)b e r la s tu n g  hin , 
d ie  au s der A ufftih ru n g  e in e r u b e rtr ie b e n e n  Z ahl von  
G esch aftś rau m en  au f g e rin g e r G rundriB flache en ts te h e n  
ko nne . In  E n g la n d  w ird  m an , so h o fft U nw in, d iese 
W a rn u n g  zu H erzen  nehm en , u n d  im  H in b lick  au f die 
u n u n te rb ro c h e n  fre ie  U m gebung  d e r  S ta d te  n ic h t iiber- 
e il t e ine A r t  d e r A ush ilfe  nacha-hm en, die d e r schm alen  
M an h a ttan -H a lb in se l d u rch  d ie  w eiten , sie um gebenden  
W asse rfla ch en  a u fg e d ra n g t w o rd en  is t, D o rt is t  in  der 
T a t  d e r  H o chbau  am  P la tz , ab e r auch  d o r t  n u r  in  be- 
sc h ra n k te m  MaB. E ine  angem easene S ta d tp la n u n g  u nd  
B au o rd n u n g  fu r groBe S ta d te  muB d a ra u f  g e ric h te t 
se in , sow ohl die Z ahl d e r o rtlich en  V e ran la ssu n g en  fiir 
H o ch b au ten , ais d ie  zu lassig e  H ohe d er le tz te re n  e in- 
zu sch ran k en .

D as w ir tsc h a ftlic h e  L eben  d er m e isten  G roB stad te  
s tu tz t  s ich  a u f  G ew erb eb e trieb e , die in  g eg en se itig em  
A b h an g ig k e its -V e rh a ltn is  s tehen . D ie W irtsch a ftlieh - 
k e it  v e r la n g t d esh a lb  die o rtlich e  Y e re in ig u n g  zahl- 
re ic h e r  In d u s tr ie n  au f einem  p a sse n d e n  G elande , w o 
R ohsto ffe  u n d  F e r tig w a re n  d ie  g e rin g s te n  B eforde- 
ru n g s k o s te n  b ean sp ru ch en  u n d  w o K ra f tv e r te i lu n g  zu r 
V erfiig u n g  s teh t. D ie r ic h tig e  A usw alil so lch e r Ge- 
la n d e  is t  v o n  g roB ter W ic h tig k e it, E b en so  w ich tig  
is t  d ie  L ag e  u n d  V e rte ilu n g  d e r  groB en L eben sm itte l- 
m airkte. In  L o n d o n  w e rd e n  d ie  K o s te n  d e r L ebens- 
n iitte l-V e rso rg u n g  d u rc h  u n g ee ig n e te  L ag e  d e r  M ark te
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erbeblich verte»ert, « •  Qual“ “
oder Frische der Waren Schaden

Sodann aber ist die Yerteilung JstnbuU onj ^  
Bevolkerung selbst eine be<łeutungsv  
Wohnviertel sollten so angeo.rdnet * f ^ a t t e n  er- 
kehr zu den G eschaftehausern sollten dasssr ~
m afigen  und den B urgersinn in m o g h ch st selbstanm ge
Gem einschaft zu starken." ) Vnr<?t.ftllun(r

W enn die B iirgersehaft sich eine k la re  *

Planlosigkeit allm ahlich zu entw irren . J  am  l 
es sich besonders um die sachgemaBe b taffelung  oder 
Bauordnung, dam it das W ohnw esen m it den germ g sten  
Eingriffen in die F reiheit des E igentum s 
werde. Die in anderen L andern , nam entlich  in  D eutsch- 
land und neuerdings in A m erika, gem achten E rfah ru n 
gen sind zu berucksichtigen.

Die englische G esetzgebung h a t m it groBer K unn- 
heit angeordnet, daB alle G em einden vo n  m ehr ais
20 000 Einw ohnern bis zum E nde des Jah re s  1925 einen 
S tad tbaup lan  der beschriebenen A rt festzusetzen haben, 
nachdem  zunachst ein vorlaufiger V orsch lag  fu r das 
gesam te, zukiinftige S tad terw eiterungs-G elande _ dem  
Gesundheits-M inisterium  vorgeleg t w orden ist. L eitende 
G rundsatze sind  von  diesem M inisterium  u n te r M itwir- 
kung  U nwin’s ausgearbeite t w orden, besonders fiir d ie  
m it dem P lan zu verbindenden rechtlichen V orschriften , 
ohne welche der B ebauungsplan  S tiickw erk  ist.

Das sind Problem e, an dereń Losung auch d e r 
A rch itek t beteilig t ist, ohne daB es sich  um  eigen tlich  
architektonische A ufgaben handelt. Sind aber einm al 
die G rundlagen der w irtschaftlicheh  Y erte ilung  u nd  
der D ezentralisation des W ohnweseris, sowie die H aup t- 
verkehrs-A nlagen und -R ichtungen festgeleg t, hat_ die 
G em eindeverw altung einm al m it k larem  u nd  w eitem  
Blick erkannt, w elche A rt von S ta d t un d  S tad tte ilen  
sie anzustreben hat, dann  is t die P lanverfassung , die 
allen Bediirfnissen gerech t w erden  soli, eine u nbestrit- 
tene und  um fassende A ufgabe des B auk iinstlers, der 
daftir zu sorgen ha t, daB eine schone S tad t, Y o rs tad t 
oder N ebenstad t nach MaBgabe der O rtlichkeit tiber 
T aler und Hiigel sich ausbre ite t, das W esentliche un- 
bed ing t losend, das N ebensachliche u n te ro rd n en d  u nd  
alle Teile in e in  geregeltes und  schones G anze ver- 
einigend.

Das is t ein schw ieriges W erk . Die G elegenheit zur 
Sam m lung von E rfah rungen  w ar b isher in  E n g lan d  ge- 
ring. Die von A m erika kom m enden A nregungen  sind 
deshalb w illkom m en. Das vergangene J a h rh u n d e rt h a t 
die M enschen m it gew erblichen uiyl m aterie llen  Be- 
strebungen  so iiberlastet, daB Schonheit v ielfach  ais ein 
iiberfliissiger Luxus b e trach te t w urde. Die gegenw artige  
A usstellung is t ein Zeichen, daB A m erika e rw ach t und  
zu neuer H offnung berech tig t. Schonheit is t  ais eine 
N otw endigkeit m enschlichen Lebens, ais der n a tu r- 
liche und  se lbstverstand liche A usdruck  d er F reude  zu 
betrach ten , die d er Mensch an  seinen  W erken  ha t. In  
diesem Sinn is t eine gu te  S tad tp lan u n g  k e in  kostsp ie- 
liger Luxus, sondern  die b illigste  Quelle m enschlichen 
W ohlbefindens und L ebensgenusses, fu r je tz ige  und  
fiir kom m ende G eschlechter. —

Der V orsitzende, Sir A ston  W  e b b , s tim m te in 
seinejn SchluBwort den A usfiihrungen des V ortragen - 
d en .zu . E r riihm te das W irken  der am erikan ischen  
A rchitek ten , die GroBe ih re r Geidanken u nd  die lehr- 
reiche, geordnete und schnelle A rt der B auausfiihrung. 
A ber daraus fo lg t nicht, daB London die N euyorker 
W olkenkra tzer nachahm en sollte. A m erikanische Bau- 
m eister an tw orte ten  au f die F rage , w arum  sie der-

**) Verel. J. S t ii 1) b c n. 
bution) nach R. Unwin.
S. 523. —
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e n, „Stadtebanliche Yerteilung (diśtri- 
„Zentralblatt der Banverwaltung“ 1921

a r t ig e B a u te n  e r r ic h te n : „W e il w ir n ic h t a n d e rs  k o n n e n ; 
uie Y erh a ltn isse  zw in g en  u n s .“ Sie sa g e n  n ic h t: „w eil 
es schon  is t“ ; obschon  v ie le  N e u y o rk e r  H o c h h a u se r  in  
der" T a t sch o n  sind . N e u y o rk , o d e r b e sse r M an h a ttan , 
is t in  W irk lic .hkeit e ine  k le in e  In se l, w o  M illionen 
leben  u nd  a rb e ite n  m ussen . E s g ib t n u r  d en  A usw eg  
in  d ie  H ohe, w eil d ie  M o g lich k e it s e itl ic h e r  Au£-deh- 
nUno- fehlt. G lu ck lich erw eise  is t  d ie se  M o g lich k e it in 
d e r 'l lm g e b u n g  en g lisch e r S ta d te  v o rh a n d e n . E s  lieg t 
k e in  G rund  v o r, sie  zu v e ru n s ta lte n  (to  sp o ił them ). 
W enn M orley’s H o te l am  T ra fa lg a r  S ą u a re  n eu  g e b a u t 
w erden  soli, eo konnbe m ancher- s a g e n : „D a s  is t ein 
gee ig n e te r P la tz , b au en  Sie śo  h och  Sie w o llen .“ A ber 
w as w iirde  aus d e r N elson -S au le  u n d  d e r n ied rig en  
N atio n a l-G alerie?  W ir  s p ra c h e n  v o n  B iirg e rs to lz . A ber 
w ir haben  noch  n ich t g e n u g  d av o n . E r  so llte  m ehr in 
d e r Y o lksschu le  ais in  d en  h o h e re n  A n s ta l te n  g e ieh rt 
w erden , au f daB Je d e rm a n n  se ine  S ta d t  o d e r se in  D orf 
lieb t u nd  gegen  Z ersto rung ' u n d  E n ts te llu n g  a u ftr it t. 
B esonders ab er den  B a u k iin s tle rn  l ie g t  d e r  S chu tz  des 
S tad tb ild es  ob. G em e in d e -V ertre tu n g en  s ind  zu A llem  
fahi°‘ n ic h t w issend  u n d  w o llen d , so n d e rn  w eil ihnen  
im  A llgem einen  d ie  E in s ich t feh lt, a n  g e e ig n e te r  S telle
R a t zu holen . , 0 l

A uch in d e r B eu rte ilu n g  d e r  A n lag e  d e r  S ta d t 
W ash ing ton  s tin n n t d er V o rs itz en d e  dem  Y o rtrag en d en  
zu. L ’ E  n  f a  n  t  ’ s S ta d tp la n  h a t  sich in  h ohem  Mafie 
b ew ahrt, die n eu e ren  P ian e  v o n  B u r  n  h  a  m  u n d  von 
M c K i m  g le ich fa lls . D ie B au g ese tze  se h u tz e n  die 
S ta d t vo r V e ru n s ta ltu n g . —

F iir uns D eu tsche  e n th a l te n  d ie  A usfiih ru n g en  
U n  w i n  ’ s u nd  W  e b b ’ s v ie le  G ed an k en  v o n  grofiem  
W ert. Sow ohl w as d ie  T re n n u n g  d e r  In d u s tr ie - , Ge- 
schafts- u n d  W o h n -S tad tte ile  u n d  d ie  „ d is tr ib u tio n “ 
der B ev o lk e ru n g  b e tr iff t, a is in  b ezu g  au f d en  Bau 
vo n  H ochhausern . A ber eng lische  u n d  d eu tsch e  Y e r
h a ltn isse  s ind  le id e r g ru n d v e rsch ied en .

U n w i n ’ s Y e rtra u e n  au f d ie  E in s ic h t, d ie  T a t- 
k ra f t und  U neig en n iitz ig k e it d e r  G em ein d e -Y ertre tu n g en  
is t w a h rh a ft erhebend . E r k e n n t se ine  L a n d s le u te  und  
is t iiberzeugt, daB jn  w en ig en  J a h r e n  a lle  G em einden 
von  m ehr ais 20 000 B ew ohnern  d ie  g e w a ltig e  A ufgabe 
lo sen  w erd en , die das G esetz ih n en  au fe r le g t. E r  w eist 
a u f  die in  D eu tsch lan d  g em ac h ten  E rfa h ru n g e n  hin. 
D ie englische G ese tzgebung  g e h t in d es  w e it iiber die 
d eu tschen  V o rsch riften  h in au s , d ie  fiir P reuB en  im 
F luch tlin ien -, W ohnungs- u n d  V e ru n s ta ltu n g s -G ese tz  
n ied e rg e leg t sind . U nsere  G em einden  s in d  n u r  in  ge- 
ringem  Mafi dem  Z w ang  u n te rw o rfen . D ie G esetze 
geben  ihnen  m ehr R ech te  ais P flich ten . W as w ir an 
S ta d tb a u p la n e n  a lle r  A rt b esitzen , is t  im  W esen tlich en  
d a s  W erk  fre ie r E n tsch lieB ung . D ie S ta ffe lu n g  der 
B au o rd n u n g  u n d  die S ch e id u n g  d e r W o h n v ie r te l von 
den  gew erb lichen  S ta d tte ile n  u n te r lie g e n  a n  s ic h  n ich t 
d e r B eschluB fassung d e r G em einde-V  e r tre tu n g , sondern  
dem  fre ien  E rm essen  d e r P o lize ib eh o rd en  u n te r  m afiiger 
M itw irkung  des G em ein d e-V o rstan d es . In  b ezu g  auf 
die V erse lb s tan d ig u n g  d e r e in ze ln en  S tad tb e ile  is t  die 
deu tsche  E n tw ick lu n g  b ish e r d en  u m g e k e h r te n  W eg 
gegangen . Zugunisten d e r E in h e itl ic h k e it in  d e r  V er- 
w a ltu n g  des G anzen  u n d  in  d e r L o su n g  s ta d te b a u - 
lich e r A ufgaben  is t die S e lb s ta n d ig k e it v o n  E inzel- 
gem einden  fa s t re s tlo s  d u rc h  E in v e rle ib u n g  a u fg eo p fe rt 
w orden . E ine  fa s t a llgem eine  B eg le ite rs c h e in u n g  des 
S tad tp lan - u nd  B au o rd n u n g sw esen s  is t d ie  k u rz e  Le- 
b en sd au e r d e r anscheinend. fiir u n a b se h b a re  Z u k u n ft 
ge tro ffen en  F es tse tzu n g en . D er W ech se l d e r P e rso n e n  
u nd  d er A n sch au u n g en  m a c h t sich  im m er w ie d e r  gel- 
tend . E in  n eu e r M in ister o d e r O b e rb u rg e rm e is te r  oder 
S ta d tb a u ra t oder e ine neu e  M ehrhe it d e r  G em einde-V er- 
tre tu n g  haben  se lten  A ch tu n g  v o r  d en  A n o rd n u n g e n  
der V o rg an g er. A lles flieB t: g a n z e  S ta d tb a u p la n e  w ie 
einzelne F lu ch tlin ien , g an ze  B a u o rd n u n g e n  w ie ein- 
zelne B auk lassen , H o ch b au zo n en  u n d  K le in lia u sv ie r te l 
in o ffener B auw eise. N u r d e r  W ech se l is t  b estiin d ig . 
M an w ill die E la s t iz i ta t  des S ta d tb a u p la n s  in  a llen  
se in en  T eilen . E s is t e ine  A rb e it ohne E n d e .

A uch  in  E n g la n d  w ird  m an  n ic h t e rw a r te n , daB 
eine G em einde m it H ilfe v o n  S a c h v e rs ta n d ig e n  in
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w en ig en  J a h r e n  ih re  g an ze  h au lich e  Z u k u n ft en d g iiltig  
reg e ln  k o n n e . A uch  d o r t  w ird  e s  an  b e s ta n d ig e n  A nde- 
ru n g e n  u n d  E rg a n z u n g e n  d e s  P la n e s  u n d  d e r  m it ihnen  
v e rb u n d e n e n  B au b estim m u n g en  n ic h t feh len . A b er w ie 
d en  E n g la n d e rn  e in  e n tsch ied en e re s  N atio n a lg e fiih l 
in n ew o h n t a is  d en  D eu tsch en , so b es itzen  sie au ch  einen 
s tiirk e re n  B iirg e rs in n , j a  B u rg e rs to lz , u n d  e inen  aus- 
g e p ra g te n  p o litisch en , au ch  g em e in d ep o litisch en  S inn. 
U n  w  i n  w ird  iib e rz e u g t se in , daB  d ie  en g lisch en  Ge- 
in e in d e -Y e rtre tu n g e n  v erm o g e  ih re r  K lu g h e it u n d  R ech t- 
lich k e it au ch  in  b au p o liz e ilich en  u n d  s ta d tb a u lic h e n  
D ingen  -— b e id e  W o rte  in  w eite s tem  S inn  genom m en
—  n ic h t v e rsa g e n  w erd en . A b er d och  w erd en  ihm , w ie 
er ja  se lb e r sa g t, d e u ts c h e  E rfa h ru n g e n , g u te  und  
w en ig er g u te , w illkom m en  u n d  leh rre ich  sein.

In  d e r  F ra g e  d e r  H o ch h au se r liegen  d ie  D inge in  
D eu tsch lan d  e rs t -recht andens, w ie in  E n g lan d . A uch 
d o rt s in d  d ie  B a u k o s te n  s ta rk  g es tieg en . A ber es feh lt 
d e r  p o litisch e , m o ra lisch e  u n d  w irtsch a ftlich e  Z usam - 
m enbruch ; es feh len  d ie  E n tw e r tu n g  d e s  G eldes u n d  
die H e rrsc h a f t d e r  S traB e. D ie Z w an g sw irtsch a ft im 
Y erm ie tu n g sw esen , d ie  in  mi k le rem  U m fang  au ch  in 
E n g la n d  b e s te h t, so li n ach  U n  w  i n  ’ s  M itte ilu n g en  in 
K urze  gan z  b e se itig t w erd en . E s is t  also  zu e rw a rten , 
daB W o h n u ń g sb a u  u n d  W o h n u n g sfu rso rg e  in  B alde  
g e su n d e  V e rh a ltn iss e  w iedeir h e rs te lle n . A uch  die g ren - 
zenlose Y e rm e h ru n g  des H eeres v o n  B eam ten  u n d  A n 
g es te llten  im  o ffen tlich en  u n d  p r iv a te n  D ien s t k e n n t 
m an  in  E n g la n d  n ich t. U n  w  i n  u n d  W  e b  b h ab en  
deshialb R ech t, daB sie  d e n  B au  v o n  W o lk e n k ra tz e rn  
in  L o n d o n  b ek am p fen .

B ei un s h in g e g e n  w a c h s t d ie  W o h n u n g sn o t von  
J a h r  zu J a h r .  S ie is t  e ine  E rsc h e in u n g  n ic h t bloB in 
S tad ten , d e re ń  B ev o lk e ru n g  d u rc h  n a tiir lic h e  V erm eh- 
n u ig  u n d  d u rc h  Z uzug  v o n  F liic h tlin g e n  g e s te ig e r t ist, 
so n d e rn  au ch  in  O rten , d e re ń  E in w o h n e rzah l abgenom - 
m en h a t. E s is t h ie r  n ic h t d e r  P la tz , um  d ie  tie fe ren  
U rsachen  d ie se r b e u n ru h ig e n d e n  E rsc h e in u n g  zu e r-  
fo rschen  o d e r g a r  d ie  B e h a u p tu n g  d e r je n ig e n  zu u n te r-  
suchen , d ie  g e ra d e  d ie  Z w an g sw irtsch a ft fu r d ie  an- 
d au e rn d e  W o h n u n g sn o t v e ra n tw o r tl ic h  m achen . H ier 
muB die F e s ts te l lu n g  g en iig en , daB le id e r  d e rN o ts ta n d  
ein u n a b se h b a re r  is t,  d a  a lle  b ish e rig en  A bh ilfem itte l,

so  au sg eze io h n e t s ie  zum  T eil s ind , n ic lit g en iig en  u nd  
die  A u fre c h th a ltu n g  d e r  Z w an g sw irtsch a ft die p r iv a te  
W o h n u n g s-U n te rn eh m u n g , d ie  a lle in  helfen  k an n , u n te r-  
b in d e t. G le ichze itig  ab e r w ird  die N o t g e s te ig e r t d u rch  
d as  s te te  A nw achsen  d e r B eho rdenzah l, d es  B eam ten- 
h eeres  u n d  d e r A n g este llten m en g e  in  am tlich en  V er- 
w a ltu n g en , b e i B an k en , in  k au fm an n iso h en  u n d  ge- 
w erb lich en  B etrieb en , d a n k  d e r V e rm in d eru n g  d e r  A r- 
b e itsze it u n d  d e r A rb e its freu d e  d u rc h  d ie  sozia listische  
G ese tzgebung . E ine  fo r tw a h re n d e  B e sc h ra n k u n g  des 
W o h n rau m es is t die F o lgę . Im  G egensa tz  zu L o ndon  
fi ih r t deshalb  bei uns d er A usw eg  nach  oben. W ir 
sehen  d ie  H ochhaus - B ew eg u n g  in  B erlin , B reslau , 
L eipzig , K oln , D usse ld o rf u n d  a n d e re n  S ta d te n . A n 
d e r Y e rw irk lich u n g  d e r z ah lre ich en  E n tw iirfe  w ird  es 
tro tz  a lle r  ge ld lich en  S ch w ie rig k e iten  n ic lit fehlen .

T ro tzd em  ab er h a t S ir A ston  W  e b b K echt, w enn  
er w a rn t. W as e r fiir den  T ra fa lg a r-S ą u a re  g e lte n d  
m ach t, g il t  in  g leichem  MaB bei uns, be isp ie lsw eise  fu r 
den  G ensdarm en-M ark t, fiir den  P a rise r-  u n d  L eipziger- 
P la tz  in  B erlin , fiir die U m gebung  des B erlin e r R a t
hau ses u n d  v ie le  an d e re  SteU en d ieser S tad t. U m ge- 
k e h r t  ab e r sehw inden  n ic h t bloB die B ed en k en , so n d e rn  
sp reo h en  stadtbaukunstlieri& ohe G riinde fiir T u rm h au se r 
au f g ee ig n e ten  B au p la tzen  u n d  in  g ee ig n e te r B au a rt, 
z. B. am  H alle ’sch en  T o rp la tz , in  d e r  U m gebung  des 
B ahnhofs F ried rich -S traB e , d an n  a n  m an ch en  a n d e ren  
P u n k te n  des S pree-U fers, v ie lle ich t auch  au f dem  P o ts- 
d am er-P la tz  u n d  sicherlich  au f dem  K o ln e r H em n ark t. 
W en n  s ich  d a h e r  m it R e c h t die „P reuB isohe A kadem ie  
des B au w esen s"  u nd  das P reuB isohe W ohlfah rts-M in i- 
s te riu m  z u g u n sten  d e r T u rm h au se r au sg esp ro ch en  
h ab en , so e n tfa ll t  d a m it n ic h t die P flich t gew issen- 
h a f te s te r  P riifu n g  u n d  M aBigung im  e inze lnen  F a li. 
D ie N eu y o rk e r A rt, au ch  n ach d em  sie d u rch  die neue  
S ta ffe lb a u o rd n u n g  s ta rk  e in g e sc h ra n k t is t, is t zu r 
U b e rtrag u n g  au f d eu tsch e  V erhaltn isse  ebensow en ig  
gee ig n e t, w ie  fiir L ondon .

D en h a u p tsach lich  v on  U n  w i n  g e tra g e n e n , w eit 
au ssch au en d en  B estreb u n g en  iauf s ta d te b a u lic h e m  Ge- 
b ie t in  E n g lan d , e inschlieB lich  d er B ek am p fu n g  d er 
W o lk e n k ra tz e r , is t d esha lb  n u r d er b es te  E rfo lg  zu 
w iinschen . —

Leo Sympher f .
ine Liicke h a t der Tod erneut in das Fach ge- 
rissen, eine gleich tief schmerzliche und gleich 
schw er auszufiillende wie die, die durch das 
plotzliche H inscheiden von Friedrich Thiersch 
zum K laffen gebracht wurde. Gleich diesem 
is t auch Leo S y m p h e r  am 16. Jan u a r 1922 

einem Schlaganfall erlegen. Zwei geistig und seelisch ver- 
wandte N aturen  sind derśelben L ebenskatastrophe im an- 
nahernd gleichen A lter zum Opfer . gefallen. Zu unserer 
materiellen Y erarm ung gesellt sich die geistige.

Vom L ebensgang des Y erstorbenen, der in regelmafiigem 
Aufstieg zu einer glanzenden Hohe gefiihrt hat, g ilt gleich- 
wohl das W ort Moltkes, Gliick habe im Leben in dauerndem  
MaB nur der Tuchtige. Ein solcher T uchtiger w ar Leo 
Sympher, tiichtig in seinem fachlichen W issen und Konnen, 
tuchtig  aber auch in seinen vorbildlichen Charakter-E igen- 
schaften. Am 19. Okt. 1854 w urde er in dem landschaftlich 
ungemein reizvollen, m alerischen hannoverschen Stadtchen 
Miinden, am ZusammenfluB der W en-a und der Fulda ge- 
boren. E iner hannoverschen Offiziersfamilie entstam m end, 
wollte auch er sich der Offizierslaufbahn, jedoch in der 
Marinę, widmen, muBte diese L aufbahn jedoch seiner ge- 
schw achten A ugen wegen verlassen und w idmete sich 18(4 
auf der Technischen H ochschule in H annoyer dem Studium 
des B auingenieurw esens, das ihn auch einige Zeit au die 
Technische H ochschule in K arlsruhe fiihrte. Schon friih 
wurden die ihm vorgesetzten  Stellen auf sein reiches W issen 
und seine groBe A rbeitskraft aufm erksam , sodaB er nach 
Ablegung der beiden S taatsexam en und nach praktischer 
T atigkeit auf dem Gebiet des W a s s e r b a u e s ,  das ei 
sich zum Sonderstudium  erkoren hatte, in ElsaB-Lothringen, 
in OstpreuBen und auch im A usland, in U ngarn, im Jah r
1883 ais H ilfsarbeiter in das preuBische M inistenum  der 
offentlichen A rbeiten in Berlin berufen w urde. H ier w aren 
im technischen Buro der B auabteilung die V orbereitungs- 
arbeiten fiir den A u s b a u  d e r  n o r d d e u t s c h e n  vvas- 
s e r  s t  r a  S e n im Gang, fiir die neben dem Studium  der 
natiirlichen B edingungen zunachst die statistisclien  und die

1. Februar 1922.

volksw irtschaftlichen U nterlagen zu bearbeiten w aren. Das 
w aren Aufgaben, denen Sym pher besondere Liebe entgegen 
brachte und denen er sich w ahrend dreier Jah re  widmete, 
bis er 1886 zur Teilnahm e an den Arbeiten fiir den Nord- 
ostsee-K anal berufen wurde, wo er hauptsachlich in und bei 
H oltenau, an der ostlichen Miindung des K anals in die Ost- 
see ta tig  war. Diese T atigkeit w ahrte bis 1894; auch sie 
w ar gleich allen seinen Arbeiten fiir den Bau an W asser- 
strafien ausgezeichnet dadurch, daB nicht allein die ortlich- 
konstruk tiven  Bedingungen fiir den Bau einer W asserstrafie 
in B etracht gezogen wurden, sondern daB der EntschluB ge- 
faBt und die Linienfiihrung bestim m t wurden auf Grund 
sorgfaltiger statistischer und volksw irtschaftlicher Erhebun- 
gen iiber den V erkehr, den die geplante W asserstrafie in 
steigendem  MaB zu bew altigen haben werde. Inzwischen w ar 
Sympher W asserbauinspektor geworden und sein A m tssitz in 
Munster in W estfalen bestim mt. Die A rbeiten des Y erstor
benen am N ordostsee-K anal dauerten jedoch nich t bis zum 
AbschluB der gesam ten A rbeiten und bis zur Einw eihung 
dieser w ichtigen VerbindungsstraBe zw ischenO st- und Nord- 
see, die im F ebruar 1895 erfolgte, sondern Sym pher wurde 
vorzeitig abgerufen, um im M inisterium an den Y orarbeiten 
fiir d e n  M ittelland-Kanal teilzunehm en. H ier w urde ihm die 
V erfas3ung einer „D enkschrift iiber die w irtschaftliche Be
deutung des Rhein-W eser-Elbe-Kanals“ iibertragen, welche 
die G rundlage fiir die spateren  A usfiihrungs-Entwiirfe bil- 
dete. 1897 zum Regierungs- und B aurat ernannt und nach 
Liineburg versetzt, w ar er gleichwohl unausgesetzt fur diese 
grofie K anal-U nternehm ung tatig , die in der Folgę seine 
Lebensarbeit w erden 'so llte. Denn bereits nach zwei Jahren, 
gegen den SchluB des Jah res 1899, wurde Sym pher w ieder 
in das M inisterium berufen, um von nun an hier zu bleiben, 
nachdem  er bald auch zum Geheimen B aura t und zum Vor- 
tragenden R at ernannt w orden war. Sein A rbeitsauftrag  
w ar m it den W orten  bezeichnet, er sei berufen „Zur Mitwir- 
kung  an der V orbereitung der neuen K analvorlagen, b e 
s o n d e r s  a n  d e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  E r m i t t e -  
j u n g e n “. D arauf lau ft stets die A bsicht der vorgesetzten
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Stellen bei der Gewinnung seiner b e ^ u S
pher na hm dann auch Gelegenheit, das von Jun “ ^  
System der wirtschaftlichen Lntersuc:hu r iter auszu- 
miner neuer Wasserstrafien m solchem Arbeiten
bauen, daB er bald vom Mitarbeiter zum Lęiter der ̂ b e i t e n  
■uifstiec. SeineKraft, seine wissenschaftliche und tecnm suie 
Bedeutung sein gewinnendes Wesen wurden dur , r qR e 
ni ster de r” 8f fentlfchen Arbeiten bereits in  s o  chem MaB g e  
schiltzt. daB ihm die parlamentansche \ ertf  J 1e ver. 
schiedenen preuBischen K a n a l - Y o r l a g e n  ™ Landta a 
traut wurde, ein Vertrauen, daB er s  e ts in  derj l a n z e n a s t e

H S  3mentarischen Kampfen und nach Ausschaltung emes sehr
wichtigen Teiles zum BeschluB elRhobe^ V erdiensteS 
konnte sich Leo Sympher einen groBen Teil cles 1VeMienste 
an der Verwirklichung dieser groBen WasserstraBe que 
durch das westliche PreuBen zuschreiben ^ a r  von de 
Kanał vom Rhein zur Elbe das wichtigste Teilstuck yon 
Hannover zur Elbe durch den W i d e r s t a n d  d e ijan d w irt^  
schaftlichen Kreise vorlaufig noch ausgeschaltet worden, so 
war doch bis an das Lebens-Ende des Yerstorbenen seme 
Tiitigkeit auf die Verwirklichung auch dieses Teiles gench- 
tet Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienst, 
das nicht freiwillig erfolgte, dazu war der Yerstorbene noch 
viel zu schaffensfreudig und tatkraftig, war es ihm beschie- 
den, die Gesetzes-Vorlage iiber die Yollendung des Mittel- 
land-Kanales durch Ausbau der Strecke Hannover—Magde
burg im preuBischen Landtag angenommen zu sehen. JNeben 
der Leitung der Ausfiihrungsarbeiten fiir den Teil Rhem— 
Hannover des Mittelland-Kanales ging eine zweite groBe 
Wasserstrafien - Arbeit einher: die Schiffbarmachung der
Weser in ihren oberen Teilen, ihr Ausbau zu einer GroB- 
schiffahrtsstraBe. Durch Tatkraft und Umsicht konnten 
diese Kanalarbeiten so gefórdert werden, daB ihr plan- 
maBiger AbschluB Mitte 1914 stattfinden konnte, sodaB bei 
den iiberlasteten Eisenbahnen diese WasserstraBe den Be- 
durfnissen des Krieges zur Verfugung gestellt werden 
konnte. Aber nicht nur die WasserstraBe ais Yerkehrs- 
mittel, sondern auch die Ausnutzung der W asserkrafte zur 
Gewinnung von Kraft und Licht waren seiner Ftirsorge 
anvertraut; seine MaBnahmen haben die wirtschaftlichen

Frw -irtungen vollauf gereehtfertig t. D er SchluB des Jah res  
foi r! s.,h Sympher zum M inisterial-D irektor und zum L eiter 
Zr W a s s e r b a u - A bteilung des preuBischen M inisteriums der 
O ffentlichen Arbeiten aufsteigen E r blieb es bis zum
1 Anril 1921 Zu diesem Z eitpunkt w ar bei der Auflosung

Ministeriums der offentlichen A rbeiten und bei dem 
nberean" der preuBischen Bahuen auf das R eich der letzte 
noch~verbliebene Teil dieses M inisteriums, die \\a sse rb a u - 
Abteilung gleichfalls aufgelost und auf verschiedene Mim- 
sterien verteilt worden. Sympher, der inzw ischen das 
65 Lebensiahr zuriickgelegt hatte, muBte zurucktreten . Da- 
mit yerlor die preuBische V erw altung eme in G eist und 
Fnereie ungeschwachte, noch voll arbeitsfrische und  arbeits- 
freudige K raft, die sich nun in yersehiedener R ichtung zu 
betatigen suchte, vor allem ais G utachter. H atte  er sich 
doch durch seine A rbeiten fiir PreuBen und seine Teilnahme 
an den internationalen Schiffahrtskongressen schon langst 
internationalen Ruf erworben. Seine B edeutung h a t die 
Technische Hochschule in D resden durch Y erleihung der 
Wiirde eines D oktor-Ingenieurs ehrenhalber anerkannt. 
Auf die ausgebreitete literarische T a tig k e it des Yer- 
storbenen kommen wir noch zuriick.

Das reiche Lebensbild des E ntschlafenen w are aber nicht 
yollstandig, wenn nicht auch kurz seiner T atigkeit ais P  r a - 
s i d e n t  d e r  p r e u B i s c h e n  „ A k a d e m i e  d e s  B .a u -  
w e s e n s “ gedacht wiirde. Nach dem R uck tritt Carl 
Hinckeldeyns, der nach Liibeck iibersiedelte und den Hoch
bau yertrat, w ar die Ingenieur-A bteilung berufen, den Pra- 
sidenten zu stellen. Ihre W ahl fiel auf Leo Sym pher, eine 
W ahl, der sich die M itglieder der H ochbau-Abteilung freu- 
dig anschlossen. Nur wenige Jah re  w ar es ihm yergonnt, 
die Akademie zu leiten; er ta t  es aber von hoher geistiger 
W arte aus und er erkannte bald auch, daB die Y erfassung 
der Akademie einer durchgreifenden A nderung unterzogen 
werden mtisse, soli ihre W irksam keit den A nforderungen 
der Gegenwart angepaBt werden. Den AbschluB dieser Be- 
ratungen, der vor der Ttir steht, h a t er n ich t m ehr erlebt. 
Mogę er einen Nachfolger seines Geistes und seiner T a t
kraft finden.

Mit dem Heimgang Leo Sym phers aber be trauern  wir 
aufrichtig den V erlust eines in W ort und T a t bahnbrechen- 
den, weitblickend auf ferne Zukunft hinwTeisenden Geistes! — 

_ _ _ _ _  — H. —

Personal-Nachrichten.
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Rektor und 

Senat der Technischen Hochschule B e r l i n  haben dem Bau
rat E. H a u s b r a n d ,  ehemal. Direktor der Firma Friedrich 
Heckmann in Berlin, „ i n A n e r k e n n u n g  d e r  h e r v o r -  
r a g e n d e n  V e r d i e n s t e ,  d i e  e r  s i c h  i n  z a h l -  
r e i c h e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A b h a n d l u n g e n  
u n d  i n  e r f o l g r e i c h e n  p r a k t i s c h e n  A u s f i i h -  
r u n g e n  u m  d i e  F o r d e r u n g  d e r  W a r  m e -  u n d  
K r a f t w i r t s c h a f t  e r w o r b e n  h a t “, die Wiirde eines 
D o k t o r - I n g e n i e u r s  e h r e n h a l b e r  verliehen. — 

Tote.
Woldemar von Seidlitz f .  Am 16. Januar 1922 ver- 

schied in Dresden-Blasewitz im 72. Lebensjahr der Kunst- 
historiker Geheimer Rat Dr. Woldemar v o n  S e i d l i t z ,  
ein um die Forderung der sachsischen Kunst und der Dres- 
dener Museen in hohem Grad verdienter Fachmann. Ais 
Generaldirektor der Sammlungen fiir Kunst und Wissen- 
schaft hat er auf das sachsische Kunstleben und das Geistes- 
leben im Allgemeinen den wfohltatigsten EinfluB ausgeiibt. 
Gleich seinem Freunde Georg T r e u ,  der ihm vor kurzem 
im Tod vorausgegangen ist, war auch Seidlitz Balte von deut- 
scher Abstammung; er wurde am 1. Juni 1850 in St. Peters
burg geboren. Seine fachlichen Studien machte er an den 
Uniyersitaten von Dorpat und Heidelberg und vervollstan- 
digte diese Studien in Berlin, wo er von 1878—1884 Direk- 
toral-Assistent. am Kupferstich-Kabinett der Konigl. Museen 
war. Yon hier wurde er nach Dresden in die Generaldirektion 
der Sammlungen fur Kunst und W issenschaft berufen, in 
die er zu einer Zeit eintrat, ais eine neue Bewegung in der 
Kunst die klassizistische Richtung zu verdrangen drohte. 
Durch tatkraftige Forderung der unter K arl W o e r m a n n  
stehenden Gemaldegalerie am Zwinger und des von Max 
L e h r s  geleiteten Kupferstich-Kabinetts hat er der neuen 
Bewegung die Wege geebnet und manche Hindernisse allzu 
konsen-atiyer Natur beseitigt, Seine mehr ais dreiBigiiihrige 
la tigkeit m Dresden ist nicht unangefochten geblieben 
wenngleich ihm bei der Bekampfung manclies Unrecht ge- 
schehen ist, Jedenfalls hat er die ihm unterstellten Samm
lungen —- die Gemalde-Galerie, die Skulpturen-Sammlung 
das Kupferstich-Kabinett, die Historische Sammlung, die 
Porzellan-Sammlung usw. in jeder Hinsicht gefórdert und 
baulichen Unternehmungen zur Erweiterung der Sammlungen 
mit Eifer die Wege bereitet. Die Errichtung eines Museums 
fur ostasiatische Sammlungen ist ihm nicht gelungen, ebenso
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wenig, wie die Yerwirklichung anderer groB angelegter 
Piane. Von seinen Schriften seien genannt: „Raphaels 
Jugendw erke" (1891), „Zeichnungen deutscher K iinstler von 
Carstens bis Menzel“ (1893), ,,Rem brandts R adierungen" 
(1894), „K ritisches Yerzeichnis der R adierungen Rem- 
brandts“, zugleich eine A nleitung zu dereń Studium  (1895), 
„Geschichte der japanischen Farbenholzschnitte“ (1897), 
,.Ober Farbengebung“ (1900), ,.Die K unst auf der P ariser 
W eltausstellung“ (1901), „Ambrogio Preda. und Leonardo 
da Vinci“ [im Jahrbuch der kunsth istorischen Sammlungen 
des A llerhochsten Kaiserhauses] (1906), „Fiihrer durch die 
deutsche Jahresausstellung“ (1906), „K unstm useen, Vor- 
schlag zur Begriindung eines Fiirstenm useum s in D resden" 
(1907), „Leonardo da Vinei, der W endepunkt der Re- 
naissance“ (1909), „Geschichte des japanischen Farbenholz- 
schnitts“, 2. Auflage (1910), 3. Auflage (1921), „Leonardo 
da Vinci, Malerbuch11 (1910), „M onum entalm alerei“ (1912). 
Sein letztes W erk: „Die K unst in D resden vom  M ittelalter 
bis zur Neuzeit“ ist nur bis zum 3. Buch (SchluB des ersten 
Bandes) gediehen. von Seydlitz w ar auch H erausgeber des 
„Allgemeinen historischen P ortra tw erks“.

Bei seiner B estattung riihm te der G eistliche ais aus- 
zeichnende Eigenschaften des V erstorbenen den sicheren 
Sinn fiir das Echte, kiinstlerisch w ahrhaft W ertvolle, auch 
in der neuen K unst; das unerm iidliche B estreben, diesem 
Edlen zur A nerkennung zu verhelfen; die edle W eitherzig- 
keit, k raft dereń er zu unbefangenem  Urteil berufen war, 
und die Bescheidenheit. die sein Menschentum kriinte. —

Wettbewerbe.
In einem Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfen fur 

eine Kriegs-Gedenktafel fur den Kreuzgang; der Kreisober- 
realschule in Augsburg wurden 18 Entw tirfe eingeliefert. Yier 
Entwiirfe wurden durch das Preisgericlit ausgezeichnet, und 
zwar die Entwiirfe „Ovis“ des K unstm alers H o t t e r ,  
„bkizze des A rchitekten Thomas W e c h s ,  „T rauer“ des 
Bildhauers Fritz B e c k  und „V aterland“ des A rchitekten

y eCf ’ saf tlich in A ugsburg. Es konn te  keiner 
dieser Entwiirfe zur Ausfuhrung bestimmt w erden. —

rSehl!!isft: A™^r 'kanisclie U1'd englischeStadtebau-Bestrebungen 
Wettbewerbe! — ' +’ -  Pe™ nal-Nachriehten. -  T o tc ! -

Verla^ der Deutschen B.auzeitung, G m b H in Berlin
r dl^ R^aktionverantwortlich: A 1 b e r t II o'f m a n n in Berlin.

• D u x e n s t e i n  Druckereigesellschaft, Berlin SW.

No. 9.


