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Stadtbaukunst im heutigen Rom.
Yon J . S t i i b b e n ,  Munster i. W. 

(SchluB aus No. 14.)

2.
Piazza d’Armi und Flaminischer Stadtteil.

iir das auf dem rechten Tiber- 
Ufer oberhalb des mit dem Namen 
„Prati di Castello“ bezeichneten 
neuen Stadtviertels zwischen dem 
FluB und dem „Monte Mario1' 
liegende, hauptsachlich von dem 
grotoen Truppeniibungsplatz ein- 
genommene Gelande ist bereits 
1909 ein Bebauungsplan aufGrund 
der iibereilten Vorschlage Sanjust 

di Teulada’s amtlich festgestellt worden. Auch hat die 
Anlage von StraBen und die Errichtung von Neubauten 
im AnschluB an das Vorhandene, namentlich am „Viale 
delle Milizie“ und an der UferstraBe bereits begonnen. 
Nun aber ist durch die Anlage einer Eisenbahnstrecke 
am BergfuB mit neuem Bahnhof, durch Verschiebung 
der in Aussicht genommenen Tiber-Briicken und den 
Verzicht auf mehrere offentliche Gebaude eine so starkę 
Yeranderung des Bauprogramms eingetreten, daB die 
Neubearbeitung dieses wichtigen Bebauungsplanes, so- 
weit er nicht durch die ausgefiihrten Neubauten und 
StraBenstrecken festliegt, unabweisbar ist. Das neu 
entstehende Viertel konnte und sollte eines der 
schonsten der „Terza Roma“ werden.

Der Ponte del Risorgimento ist an einer vom amt- 
lichen Bebauungsplan abweichenden Stelle erbaut 
worden. Die Errichtung einer groBen K ra n k e n a n s ta lt  
ist aufgegeben, von Museen und Ministerien scheint 
keine Rede mehr zu sein. Hingegen ist der Bau einei 
Markthalle nunmehr vorgesehen. Damit fallt nicht

bloB der amtliche Plan (Abb. 7), sondern auch der mit 
ihm auf gleicher Grundlage verfaBte Yorschlag des 
Verfassers (Abb. 8).

Der neue Yorschlag des rómischen Architekten- 
vereins (Abb. 9), im W esentlichen verfa6t von Prof. 
G. G i o v a n n o n i ,  war zunachst genotigt, fiir das 
ganze Gelande im W inkel des Lungo Tevere Michel- 
angelo und der Via delle Milizie, sowie fiir eine Reihe 
von Abzweigungen von letztgenannter StraBe, die 
bereits geschehenen Ausfuhrungen zu beriicksichtigen. 
Die DiagonalstraBe Luigi Settembrini, die vom Justiz- 
palast kommende Yia Giuseppe Ferrari, der Yiale An- 
gelico, die SchragstraBen Silvio Pellico und Trionfale, 
ferner aber der breite Yiale Mazzini und der Stern- 
platz gleichen Namens waren dadurch vollig oder zum 
Teil festgelegt. Der genannte Platz hat indessen anstątt 
der Kreisform des amtlichen Planes eine ąuadratische 
Gestalt erhalten. Der Bahnhof-Vorplatz, die geplanten 
Tiber-Brucken, Fernblicke auf die Peters-Kuppel, auf 
den Justizpalast, sowie auf die Kirche del Rosario und 
die Villa Mellini am Monte Mario geben dem Plan 
weitere Richtlinien.

Vom Ponte del Risorgimento gehen zwei sehr 
breite StraBe aus (jede mit den Yorgarten etwa 65 m), 
dereń SchluBstrecken auf den Bahnhofpiatz gerichtet 
sind. Noch drei andere Hauptstrafien haben dasselbe 
Ziel. An VerkehrsstraBen wie an WohnstraBen ist 
iiberhaupt reichlich viel getan. Auch die Platzflachen 
sind reichlich groB, wie einVergleich mit der bekannten 
„Piazza del Popolo“ (in unserer Abbildung unten links) 
leicht erkennen laBt. Riihmenswert ist der sehr wichtige 
und richtige Yorschlag, daB die Platzwande, namentlich
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Abb. 9. P  i a z z a d ’ A r  m i u n d  Q u a r t i e r  e F 1 a m i n i o i n Ko m.  
Yorsclilag des rOmisclien Archit('kten'-Vereins von 1916.

Abb.8. A b S n d e r n n g s y o r s c h l a g  v o n  J.  S t i i b b e n .  (1911.) Abb. 11. Z u g l l n g c  z u m  n e u e n 
1’ o n t c  d i  M a r m o r a t a  i n  Ko n i .



Abb. 12. B e b a u u n g s p 1 a n f ii r O s t i a  m a r i 11 i m a.

schlieBlich noch eine vom AusschluBmitglied Marcello 
P i a c e n t i n i  verfaBte Studie (Abbildung- 10) mit- 
geteilt, in welcher einige reizvolle Anordnungen Be- 
achtung verdienen.

Zur Bebauung der Piazza dArm i steht in un- 
mittelbarer Wechselwirkung der gegeniiberliegende 
f l l a m i n i s c h e  S t a d t t e i l  zwischen dem Tiber- 
bogen einerseits und der aus der Piazza und Porta del 
Popolo entspringenden Yia Flaminia mit dem gleich- 
laufenden Yiale anderseits. Auch hier hat die Bebau
ung bereits eingesetzt, sodaB sie das StraBennetz und 
seine Beziehungen zur Piazza dArmi nebst den FluB- 
iiberbruckungen stark beeinfluBt. Der in Abb. 9 (rechts) 
dargestellte Bebauungsplan wurde im W esentlichen von 
dem bereits genannten Architekten P i a c e n t i n i  ver- 
faBt. Dem FluBufer entlang ist, wie auf der anderen 
Seite, die Errichtung von Landhausern vorgesehen, 
unterbrochen von einem sehr groBen offentlichen Bau- 
werk am Scheitel des Bogens. Ob die vorgeschlagenen  
Tiber-Briicken nicht zu zahlreich sind, mogę dahin- 
gestellt sein. Nach der flaminischen StraBe hin sehen 
wir die geschlossene Bauweise, selbstverstandlich mit 
Schonung der schonen Villa Flaminia, und die genannte 
StraBe uberąuerend, vortreffliche Verbindungen mit den 
Park-, Sport- und Promenaden-Anlagen der Pavioli- 
Hiigel. Der bekannte kleine Friedhof von S. Andrea 
mit seiner ehrwiirdigen Kapelle und seinen wertvollen 
Grabmalern soli ais baumbeschattete Insel im StraBen- 
verkehr von Ponte Molle erhalten bleiben.

3.
D ie Z ugange zur neuen M armorata-Brucke.

Der italienische Staat hat in jtingster Zeit eine 
neue Tiber-Briicke erbaut, durch welche die im Tal 
zwischen dem Aventin und dem Testaccio verlaufende 
„V i a d e 11 a M a r m o r a t a“ mit der auf dem rech- 
ten Uf er vom Bahnhof Trastevere in die Stadt fiih- 
renden HauptstraBe, Viale del Re genannt, verbunden 
werden soli. Aber das Studium und die Anlage der 
Zufahrten hat die Regierung dem Scharfsinn der 
Stadtverwaltung uberlassen. Diese hat sich unmittel
bar vor dem Krieg an die „Associazione Artistica fra 
i Cultori di Architettura“ mit dem Ersuchen gewandt, 
fiir die neue ZugangsstraBe und dereń Bebauung Yor- 
schlage zu machen. Der Verein ernannte einen Aus- 
schuB, der unter dem Yorsitz von Prof. G i o v  a n n o n i 
getagt und die in unserer Abbildung 11 dargestellte 
Losung empfohlen hat.

am Mazzini- und am Bahnhofplatz in vorzuschreibender 
einheitlicher Architektur bebaut werden sollen.

Z w e i P a r k a n l a g e n  von je 2 ha GroBe sind zu 
den beiden Seiten des Bogens der Via Mazzini ange- 
ordnet, drei kleinere Griinflachen an dereń Kreuzung 
mit dem Viale Angelico und am SchluB des letz- 
teren. Die Baublocke dem Flusse entlang sind fiir

Abb. 10. P i a z z a  d ’ A r m i  i n R om.
E n t w u r f  v o n M. P i a c e n t i n i.

Landhauser bestimmt, die den Blick vom anderen Ufer 
verschonern und nach dem Monte Mario frei lassen. 
Die Zahl der offentlichen Gebaude ist gering; es fallt 
besonders der Mangel aller Kirchen auf, die in einem 
Stadtteil von zukiinftig etwa 50 000 Einwohnern doch 
nicht ganz fehlen diirften. Der leider bereits fest- 
gestellte Bauplatz des Convitto Nazionale an der Ri- 
sorgimento-Briicke liegt wenig gliicklich.

So ist auch der neue Plan, obwohl seine Vorziige 
einleuchtend sind, keineswegs so vollkommen, wie er 
hatte werden konnen und miissen, wenn die romische 
Stadtverwaltung von vornherein die geeigneten kiinst- 
lerischen Krafte zugezogen hatte. Da aber das letzte 
Wort noch nicht gesprochen zu sein scheint, so sei
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Auf d e r lin k e n  F luB seite  b e g in n t am  ^ nsC^Qne

kopf das ungew óhnlich ; t gkaSe rn e n  und des
S c h a c h b re ttv ie r te l  d e r groBen Block
Monte T e s t a c c i o ^ G l u ^ h ^  deg V er-
noch unbebaut. Er soli nach aem v ^  mit
eins zum Teil mit freistehengn Bauten^’ chmiickten,
einem groBeren, durch e ^ e  Sauienh ^  ^  Berg..
16 m hohen H a u s b e b a u t w e rd en  u  fre und-
b ang  aufsteigenden. hoheren G e ^ e n  ^  ^

d n e S  B r U C k e n 'Y orplatzes hervorrufen.
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Auf dem rechten  U fer w ird  die N ordw estw and  des 
B rucken-V orplatzęs von der zu e rh a lten d en  S ta d t
m auer gebildet, un terb rochen  durch  das S ta d tto r  
P o rta  Portese, dem eine en tsprechende in die S tad t 
ftthrende StraBe fehlt. E in Z ollgebaude am  B riicken- 
kopf ist abzubrechen oder bere its  abgebrochen ; sein 
liiibscher dreibogiger P o rtikus soli zur Seite der T or- 
offnung w ieder au fgebau t w erden. D en SchluB punkt 
der Briicken- und P lątz-A chse soli ein  k leines Bau- 
w erk  von kunstlerischem  C h arak te r b ilden , d a  der 
Blick auf die a lten  K lostergebaude v on  S. F rancesco  
a  ripa w enig befriedigend sein w iirde. Die B riicken- 
straBe selbst schw enk t hier nach links ab, um  in 
le ich ter W indung  auf die M itte des neuen  P alazzo  des

TTnłPrrieht* - M in is te r iu m s g e fiih rt zu w erden . D iese
o , In k  nie- u n d  z u g le ic h  d e r  V e rk eh r der SanM ichele- 

Re e rfo rd e rn  e in e n  D u rch b ru ch  d e r zu e rh a lten d en  
l a d t m a S  d e sse n  u n b e d e c k te  O ffnung  d u rch  zwei 
niedriffe  T urm e f la n k ie r t w e rd en  soli. .

Die o-eo-eniiber d e n  K lo s te rg e b a u d e n  zw ischen 
StraBe u n d  S ta d tm a u e r  l ie g e n d e  B astion flache  soli, um  
r w h « n h p i t e n  zu v e rm e id e n , m it  fre is teh en d en  H ausern ,

i ? n t e n  v 5 lin i‘% b e b a u t w erden . D ie StraBen-

s s r ™  v “  dei Re “ r ‘ - sich rlat?,â“  icphpn einem  v o rh a n d e n e n  u n d  einem  d am it im 
G leichgew icht s teh en d en  n eu en  E ck h au s . W estlich  

s  von  le tz te re m  is t  zu g u n sten  des
b re iten  V ia le  die S ta d tm a u e r be
re its  n ie d e rg e le g t w orden .

E s d a rf  n ic h t verschw iegen  
w erd en , daB d e r  G esam ten tw urf 
tro tz  re izv o lle r  E in ze lh e iten  einen 
w en ig  o rg an isch en  E in d ru c k  m acht, 
D as is t a b e r  n ic h t d ie  S chu ld  der 
Y erfasser, so n d e rn  e n tsp rin g t dem 
bed au erlich en  U m stand , daB, wie 
a n  a n d e re n  S te llen  R om s, so auch 
h ie r v e rsa u m t w o rd en  is t, d ie L age 
d er B ru ck e  u n d  d ie  L in ien  des Be
b a u u n g sp la n e s  v o n  v o rn h e re in  ge- 
m ein sam  zu e n tw e rfen  u nd  festzu- 
legen .

4.
Das Industrieviertel vor Porta 

di San Paolo.
E in  v o n  d e r S ta d tv e rw a ltu n g  

e rn a n n te r  A usschuB  h a t  u n te r  dem 
Y orsitz  des B e ig eo rd n e ten  Inge- 
n ieu r P a o lo  O r  1 a  n  d o sich  ein- 
g eh en d  m it d en  M aB nahm en be- 
sch a f tig t, d ie  v o n  S ta a t  u n d  Ge- 
m einde zu e rg re ifen  sind , um  im An- 
schluB a n  d en  in  A u ss ich t stehenden  
H an d e lsh a fen  v o n  P o r ta  O stiense 
(oder P o r ta  S an  P ao lo ) die Yor- 
b ed in g u n g en  zu sch a ffen  fiir eine 
i n d u s t r i e l l e  E n t w i c k l u n g  
d e r  i t a l i e n i s c h e n  H a u p t -  
s t  a  d  t. D em  B e ric h t des Aus- 
schusses i s t  e in  P la n  b e igefiig t, der 
au f u n se re r A bb. 13 h ie rn eb en  dar- 
g e s te llt ist. D ie H a u p tp u n k te  sind 
die A n lag e  eines B ah n h o fes T raste- 
v ere  fiir P e rso n en - u n d  G iiterver- 
k eh r an  S te lle  d e r b ish e rig en  H alte- 
ste lle  San  P a o lo  am  SchluB punkt 
des Y iale  del R e au f dem  rech ten  
(w estlichen ) T iber-U fer m it Hafen- 
bahnho f u n d  V e rsch ieb eb ah n h o f auf 
dem  lin k en  U fer; Y erb in d u n g  des 
S eehafens bei O stia  d u rch  einen 
S c h if fa h rtsk a n a l m it R om  u n d  dem 
T iber; A n lag e  e ines H andelshafens 
bei S an  P ao lo  u n d  e ines L adeka is  
ani re ch ten  U fer be im  n eu en  Balui- 
hof; E n te ig n u n g  fiir H afen - und 
In d u s trie zw eck e  sow oh l des Ge- 
lan d es  im T ib e r-B o g e n  b e i San 
P ao lo  a is  des so g e n a n n te n  P iano  di 

P ie tra  P a p a  im T iber-B ogen  u n te rh a lb  v o n  T ra s tev e re ; 
F e s ts te llu n g  des B eb au u n g sp lan es fiir In d u s tr ie b a u te n  
au f dem  le tz tg e n a n n te n  G elande un d  o s tlich  vom  T iber 
u nd  vom  H an d e lsh afen , fe rn e r fiir die W o h n u n g e n  W ohl- 
h ab en d er an  den Colli d i S an  P ao lo  u n d  fiir e ine  A rbeiter- 
s iedelung  sudlich  davon . U nsere A b b ild u n g  b e d a rf  kaum  
der E rlau tem ing . E s sei n u r  d a ra u f  au fm erksam  
gem ach t, daB die d u rch  d iese in d u s trie lle  E n tw ick lu n g  
auB erst g e fah rd e te  „B asilica  S an  P a o lo  fu o r i le m u ra “ 
nach  M oglichkeit gesch o n t w e rd e n  soli d u rch  eine 
P a rk an lag e , die A n lage  e ines M ark te s  au f d e r  Siid- 
seite  und e iner G ruppe o ffen tlich e r G eb au d e  fu r U n ter- 
rich ts- und U n te rh a ltu n g sz w eck e . A uch  d ie se r  E n t- 
y> u rf s tam m t von G i o v  a n n o n i u nd  P  i a c e n  t  i n i.

M b .  13.

E n tw u r f  
des 

Jndustrfe ■ 
y/ep/e/s

Porta d i 
San Pao/o.
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Ostia marittima.
W ahrend  R om  b ish e r m it dem  M eeresufer nu r 

durch die in  F ium icino  a n  d e r M iindung  des rech ten  
T iber-A rm es en d ig en d e  Z w eigbahn  v e rb u n d e n  is t, k an n  
das an tik e  O stia  m it dem  h eu tig en  D orf g leichen  
N am ens n u r au f dem  L an d w eg  e rre ic h t w erden . E s 
w ird angenom m en , daB d e r O rt, n ach d em  die M eliora- 
tion  des sum pfigen  T a lg ru n d e s  b e re its  au sg e f iih r t is t 
und  die v o rb esp ro ch en en  H a fen an lag en  fe r tig g e s te llt 
sein w erden , e in e r n eu en  B liite  en tg eg e n  g eh t. in  
diesem Sinn is t  e ine  e lek trisch e  B ahn  nach  O stia  u nd  
w eiter bis zum  S tra n d  g e p la n t u n d , ab se its  vom  H afen- 
und  G esch aftsb e trieb , d ie  E rr ic h tu n g  e ines m odernen  
Seebades in A u ssich t genom m en . D ie rom ische  S tad t-  
v e rw a ltu n g  h a t  d en  A rc h ite k te n v e re in  m it d er A ufstel- 
lung eines E n tw u rfes  b e tra u t, den  u n se re  A bb. 12, S. 107 
veranschau lichen  soli. D as d e r S ta d t R om  gehorige  
G elande h a t, d ie zum  T eil b ew ach sen en  S an d d u n en  
in sich au fnehm end , e ine B reite  v o n  e tw a  600 m und  
e rs treck t sich von  d e r M iindung  d es  lin k en  T iber-A rm es 
bis zur M iindung des groB en E n tw a sse ru n g sk a n a le s  der 
vo rg en an n ten  M elioratiom sanlagen.

Die D iinen b e s te h e n  au s  d re i au fe in an d e r fo lgenden  
W ellen m it 3 b is 4, 4 b is  7 u n d  6  b is 12 m K ro n en h o h e  
iiber dem  Meer. D ie d em  th y rren isch en  M eer zu n ach st 
liegende n ied rige  D iine soli e in g ee b n e t w erd en , um  die 
ganze F lachę  au f e n tw asse ru n g sfah ig e  H ohe zu b ringen , 
der erfo rderliche  B oden  soli d en  A u sg rab u n g en  des 
an tiken  O stia  en tn o m m en  w erden . D ie be iden  and e ren  
Diinen m it ih ren  Z w isch en ta lem  w erd en  d agegen , m it 
einigen e rfo rderlichen  A u sg le ichungen , e rh a lten  b leiben, 
sodaB die au f d e r K am m lin ie  e rb a u te n , zu riick liegenden  
H auser die v o rd e re n  u b e rra g e n  u n d  d ie  A u ssich t aufs 
Meer m og lichst w en ig  v e rb a u t w ird . (L eider feh len  in 
den uns zug an g lich  g ew esen en  P la n e n  die H ohen- 
ku rven .) E in  P in ien w a ld ch en  im  zw eiten  D u n en ta l soli 
ais o ffen tlicher P a rk  e in g e r ic h te t w erden .

Um den  B ahnhof g ru p p ie rt sich d as  G eschafts- und  
F rem d en v ie r te l m it M ark t, R a th a u s , K irche  u n d  Schule, 
um  d en  P a rk  die Y ille n s ta d t m it F uB ballp la tz  u n d  h a 
ła s tra ;  w estlich  vom  B ahnhof lieg en  bescheidene  W o h 
nun g en , in d er M itte d e r S tran d straB e  u n d  an  d e r d o r t 
an g e o rd n e te n  „G randę  p iazza  p o p u la re “ G ast- und  Spei- 
sehiiuser, L ad en  u n d  o ffen tliche  B au ten . In n e rh a lb  der 
B locke sind  die fre is teh en d en  H au se r so g eg en e in an d er 
verschoben , daB die v o rd e re n  d en  h in te re n  n ich t die 
A ussich t v e rsp e rren . D ie e inze lnen  B au g ru n d stiick e  
b es itzen  am  S tra n d  bei 25 b is 30 m B reite  eine F lach en - 
groBe v on  1200 bis 1300 (im; le tz te re  s in k t m ehr land - 
e in w arts  au f 1000  bis 800 i ”1, in  dem  b escheideneren  
W o h n v ie rte l bis au f 500 <im fiir die o ffene u n d  300 i m 
fiir d ie  R eihenbauw eise . D urch  eine besondere  B au 
o rd n u n g  sollen  die B au d ich tig k e it, die G ebaudehohe 
u n d  B a u a rt g e reg e lt, bei jedem  B au s te llen v e rk au f soli 
d ie Y o rlag e  des B au en tw u rfes  g e fó rd e rt w erden .

D er A usschuB  des A rch itek ten-V ereins_  ta g te  u n te r  
dem  V orsitz  v o n  P ro f. G. G i o v a n n o n i ,  a is P lan - 
v e rfa sse r w erd en  auB er ihm  die M itg lieder F a s o l o ,  
P a s s a r e l l i  u n d  M.  P i a c e n t i n i  g en an n t.

A uB er den  b esp ro ch en en  U m gesta ltungs- und  Be- 
b au u n g sp lan en  fiir d ie  B occa d e lla  v e rita , die P iazza  
d ’A rm i, den  flam in ischen  S ta d tte il, d ie  Z ugange  zur 
M arm orata-B riicke , fiir das In d u s tr ie y ie r te l v o r P o rta  
O stiense u n d  die S tran d sied e lu n g  bei O stia  h a t ein  von  
d er S ta d tv e rw a ltu n g  e rn a n n te r F achausschuB  u n te r dem  
V orsitz  des seh r ang eseh en en , jedoch  inzw ischen  le ider 
v e rs to rb en en  A rch itek ten  F ilippo  G a 1 a  z z i die 
iiberaus w ich tige  F ra g e  d e r S is tem azione edilizia del 
ą u a r tie re  del rin asc im en to , d. li. der B au lin ien  und 
B aupflege  des in n e ren  Sfcadtkorpers, b e a rb e ite t u nd  
dem  G em ein d e ra t eine v o n  P la n e n  b eg le ite te  D enk- 
sch rift e in g ere ich t, d e reń  In h a l t  vo n  groBem  W e rt ist. 
E s sei v o rb eh a lten , die E rg eb n isse  d ieser bed eu tsam en  
A rb e it in  e inem  b eso n d eren  A ufsa tz  den  L esem  der 
„D eu tsch en  B au ze itu n g “ v o rzu trag en . —

Denkschrift uber die geplante auflere Gestaltung des Berliner Museumswesens.
30. Jan u a rn te r dem 30. Ja n u a r  1922 h a t der p r e u - 

B is  c h e  M i n i s t e r  f i i r  W i s s e n -  
s c h a f t ,  K u n s t  u n d  Y o l k s b i l d u n g  
dem preuBischen L andtag  ‘eine „D e n k -  
s c h r i f t  i i b e r  d i e  g e p l a n t e  a u B e r e  
G e s t a l t u n g  d e s  B e r l i n e r  M u -  

s e u m s w e s e n s “ zugehen lassen, die bem erkensw erte 
Aufschliisse iiber das gibt, w as im B erliner Museumswesen 
unter den heutigen w irtschaftlichen V erhaltnissen geplant 
ist. W ir entnehm en dieser D enkschrift die folgenden auch 
fiir die Bauwerke in teressan ten  A usfiihrungen:

I. Die V orkriegsplane.
Die U nterbringung der B erliner S taatlichen K unst- 

sammlungen stellt seit rund zwei Jah rzehn ten  ein viel er- 
Ortertes Problem dar, das zu Beginn des K rieges theoretisch 
gelost schien. Yon der Zukunft erw artete  man die Mittel 
zur Durchfiihrung der sehr um fassenden Piane.

Die M u s e u m s i n s e l  sollte die Sam m lungen der 
hohen K unst E uropas und des M ittelm eergebietes ver- 
einigen, von den W erken der Agypter, A ssyrer und Baby- 
lonier angefangen bis zu den Schópfungen unserer eigenen 
Zeit. Schinkels, Stiilers und Ihnes B auten konnten  keinen 
Raum mehr bieten, fas t jeder Sam m lung w ar die auBere 
Hulle zu eng geworden, w ertvollste Fundę lagerten  in zahl- 
reichen K isten.

Der g r o B e  P e r g a m e n i s c h e  A 11 a r , fiir das 
A ltertum eines der sieben W eltw under, dessen Reliefs sich 
bereits seit dem Ende der siebziger Jah re  in Berlin be- 
fanden, hatte  nur 5 Jah re  lang  in einem provisorischen Bau 
gezeigt werden konnen. E r und die anderen Fundę aus 
den groBen d e u t s c h e n  A u s g r a b u n g e n  i n  K l e i n -  
a s i e n ,  die erst den W eltruf der A ntiken-A bteilung 
unserer Museen fiir den eingew eihten K reis der Forscher 
begrundeten, bedurften endlich eines w iirdigen Unter- 
kommens.

W er a s s y r i s c h e  W e r k e  sehen wollte, muBte 
Schuppen und Magazine aufsuchen, in denen nichts zur 
Geltung kam.

Die a g y p t i s c h e  A b t e i l u n g  konn te ihre 
Schatze, die zu den bedeutendsten  unserer Sam m lungen ge- 
horen, nur zu einem sehr geringen Teil und in den vielfach 
recht schlecht beleuchteten R aum en des Neuen Museums 
aufstellen.

Das neu erbaute K a i s e r  F r i e d r i c h -  M u s e u m ,  
das nam entlich die besonders populare Gemaldegalerie, 
ferner die deutschen und italienischen Bildwerke enthalt, 
erwies sich schon bald nach seiner Eróffnung im Ja h r  1904 
ais n icht ganz zureichend, auch verlangten die zahlreichen 
Erw erbungen d e u t s c h e r  K u n s t ,  die der S taa t wie so 
vieles A ndere dem Sammeleifer Wilhelm von Bodes ver- 
dankt, eine bessere Aufstellung.

Bei diesem Zustand konnten nur umfassende N e u - 
b a u t e n  helfen. D er P latz  auf der Museumsinsel w ar ge
geben. Seine Enge, der schwierige Baugrund und die ver- 
schiedenartigen A nforderungen der M useumsleiter stellten 
den A rchitekten Alfred M e s s e 1 vor die denkbar 
schw ierigste Aufgabe. Sie w urde um so undankbarer, ais 
das w eitere Anwachsen der Sammlungen nicht iibersehbar 
w ar und der N eubau die Bediirfnisse fiir lange Jahrzehnte 
befriedigen sollte. So konnten zunachst nur die Umrisse 
festgelegt werden.

Ftir die E rgebnisse der groBen deutschen Aus
grabungen in K leinasien w urden weite hofartige Sale ver- 
langt, fiir die deutsche K unst aber Raum e in den Stil- 
formen aller Jahrhunderte , ein Gedanke, der in unserer 
G eneration n ich t m ehr iiberall A nerkennung finden wird. 
So w ar es kaum  moglich, die E inheit des B augedankens 
von innen heraus zu entw ickeln. Sie muBte im Au&eren 
o-ewonnen werden, da allein ein groBer M onumentalbau fiir 
jene Epoche in Frage kam. Messel konnte nur von der 
M assenverteilung des B aukorpers und seinen Fassaden aus- 
gehend die R aum gestaltung ins Auge fassen. W ie sehr 
sich ihm die Bedenken hauften, wissen wir heute. K onflikte 
zwischen den m usealen und architektonischen Forderungen 
w aren unvenneidlich.

D en auBeren Rahm en h a t Messel noch geschaffen. Er 
stellte den Pergam on-A ltar in einen gew altigen Oberlicht- 
saal, den zwei w eitere Sale fiir die A rchitekturen  aus den 
k leinasiatischen Grabungen flankierten. Diesem H aupt- 
trak t, dessen F ron t in langer A usdehnung nach dem w est
lich voriiberflieBenden K upfergraben sah, leg ten  sich an den 
Seiten im rechten  W inkel zwei langgestreck te  F liigelbauten 
vor, die m it ihm zusam men einen groBen an der W asser- 
seite durch eine Saulenhalle geschlossenen Hof einrahm ten. 
Eine besondere Briicke iiber den K upfergraben sollte den 
Zugang bilden.

4. Marz 1922.
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Dur nordliche Fliigel an der S e
,ias D P u t  s c li e M u s e u m bestunmt, der sudhche fur O e 
Sammlungen yorderasiatischer Kunst. An diesen
sollte sich lnnos des KupfergratenS vor dem  N euen  MuSeum
ein niedrig gehaltenes Gebaude fur die A gyptische Ab 
tcilun- anlehnen. Besondere Zugange nach dem Kaiser 
F r ie d r ic h  Museum und dem Neuen Museum das schon nut 
dem Alten verbunden war, wurden yorgesehen.

Messel starb, ehe die Fundamente gelegt waren, und 
hinterlieB seinen Nachfolgern Unterlagen, die er noch mcht 
baureif durchgearbeitet hatte. Es war em J ie ifa c h  be 
lastetes Erbe, das Ludwig H o f f m a n n ,  Messels ^er- 
trauter Freund, und W i l l e  nach langem Zaudern und 
vielen Bedenken tibernahmen. .

Dem unleugbaren, groBen a u B e r e n  Baugedanken, der m 
gewaltigen rhythmisch gegliederten Massen die Einheit 
suchte. waren manche Forderungen geopfert. Weil die An
lage einen groBen Saal mit riesigen Abmessungen fur den 
Pergamon-Altar in die Mitte stellte, muBten die Fluge - 
bauten sollte fiir den AuBeneindruck der Zusammenklang 
gewahrt bleiben, eine Breite erhalten, die nur schwienge 
Beleuchtungsverhaltnisse im Innern schaffen konnte, auch 
muBte die AuBenarchitektur mit den romanischen und 
gotischen Innenraumen in einen gewissen W iderspruch ge-
raten. .

Messels Piane hatten aus praktischen und technischen 
Griinden in manchen Einzelheiten eine Umgestaltung er- 
fahren mussen, aber im GroBen und Ganzen haben seine 
Nachfolger sich an die Grundgedanken der Anlage in 
Wurdigung der Hinterlassenschaft ihres Yorgangers ge- 
bunden gefiihlt.

Die technischen und somit auch die finanziellen 
Grundlagen erfuhren gleich nach Beginn der Arbeiten eine 
schwere Erschutterung. Das ganze Bauprogramm bedurfte, 
um verwirklicht werden zu konnen, einer durchgreifenden 
Umgestaltung. Denn die Entdeckung des 70 111 tiefen und 
mit Schlamm gefiillten Kolkes verlangte die gleichzeitige 
Fundierung und Hochfiihrung aller um den groBen Hof 
gruppierten Bauteile, wahrend zunachst nur an die Aus- 
fiihrung des Mittelbaues fiir die Antike und des Norflfliigels 
fiir das Deutsche Museum gedacht war. Kaum war dieses 
Hindemis mit unendliehen Miihen und einem hohen Auf- 
wand an Zeit und Kosten iiberwunden, da brach der Krieg 
aus; der zunachst noch langsam weiter gefiihrte Bau stockte 
bald ganz und Alles schien in Frage gestellt.

Ein zweites Museumsviertel bestand seit den achtziger 
Jahren an der Ecke der Koniggratzer und Prinz Albrecht- 
StraBe: das K u n s t g e w e r b e - M u s e u m  und das
V ó l k e r k  u n d e  - M u s e u m .  Dieses w ar bei dem 
stiindigen Anwachsen der Sammlungen in einem so be- 
deutenden MaB in Anspruch genommen worden, daB seine 
Raume mehr einem Magazin ais einem Museum glichen; 
ganze Abteilungen, unter ihnen die besonders wertvolle 
Ostasiatische Kunstabteilung, waren auf unzureichenden 
Bodenraumen in Schranken notdiirftig verpackt, Abhilfe 
muBte geschaffen werden, zumal mit einem erheblichen An
wachsen der Sammlungen in der Zukunft gerechnet wurde.

Langer ais ein Jahrzehnt haben die hiermit zusammen- 
hangenden Fragen die Offentlichkeit beschaftigt. All- 
gemein wurde anerkannt, daB Berlin ein groBes e i n h e i t -  
l i c h  e s  e t h n o l o g i s c h e s  M u s e u m  brauche. Auf 
der anderen Seite muflte es wiinschenswert erscheinen, die 
yorgeschichtliche Sammlung aus dem yolkerkundliehen 
Materiał zu losen und die W erke der hohen Kunst Hinter- 
asiens, namlich Indiens, Chinas und Japans, gesondert so 
aufzustellen, daB sie in ihrem eigentiimlichen W ert auch 
ais Dokumente freien kunstlerisohen Schaffens gerade so 
wie die Werke europaisoher Kunstubung gewfiirdigt werden 
konnten. Endlich yerlangte die Eigenart der Sammlungen 
im Interesse erhohter Schaubarkeit die Ausscheidung jener 
groBen Bestande, die lediglich ais Forschungsmateriai Be
deutung beanspruchen konnten.

Zunachst dachte man an einen Erweiterungsbau neben 
dem bestehenden Volkerkunde-Museum fiir die Zwecke 
einer Schau- und Lehrsammlung und an Magazinbauten in 
Dahlem zur Unterbringung des nicht museal verwertbaren 
Materiales. Dieser Gedanke muBte aufgegeben werden, da 
der Erwerb, eines geeigneten Grundstiickes in der N ahe’des 
alten Gebaudes scheiterte.

Man faBte nun schweren Herzens die Y e r l e g u n g  
d e s  g e s a m t e n  e t h n o l o g i s c h e n  M u s e u m s  
n a c h  D a h l e m  ins Auge, wahrend das bisherige Volker- 
kunde-Museum allein der Vorgeschichte und der Sammlung 
fiir deutsche Volkskunde vorbehalten bleiben sollte. An 
der Peripherie der Stadt waren 4 groBe Gebaude geplant, 
eins fiir die Sammlungen aus Asien und die drei iibrigeii
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fur die Sammlungen aus Am erika, aus A frika und aus
Ozeanien. . . , _

Noch wahrend des K neges konnte der B a u eines 
rvhs„rles in Angriff genommen werden, das f u r  d i e  
S i a t  i c h e n S a m m 1 u n g e n bestim m t war. Es muB 
betont werden, daB es sich bei diesem A siatisehen Museum 
nicht etw a um ein K unstm useum  handelte sondern in 
erster Linie um ein Ethnologisches Museum, dem die vor- 
handenen Sammlungen asiatischer K unst angeschlossen 
werden sollten. Ais solche kam en -m B etracht: die neu- 
gegriindete O stasiatische K unstab teilung  (Japan  und 
China) ferner die Fresken, die aus den beiden deutschen 
Turfan - Expeditionen (Turkistan) heim gebracht waren, 
endlich wiinschte man auch die Sam m lung islamischer 
K unst hier unterzubringen, obwohl sie in einem Museum, 
das in erster Linie den yolkerkundliehen und kiinst- 
lerischen Sammlungen H interasiens gew idm et w ar, nicht 
eigentlioh am Platz sein konnte, denn die lslamische K unst 
ist auf Yorderasiatischem Boden en tstanden und steht somit 
der K unst des M ittelmeergebietes naher ais der des fernen 
Ostens vor allem da die Fassade des Schlosses „M schatta“ 
(Svrien). ein H auptstuck der Sammlung, m it gleiehem Recht 
alś Endglied hellenistisch-byzantinischer K unst wie ais 
Anfangsglied islam ischer K unst bew ertet w erden kann.

Die Fortfuhrung des nach P lanen Bruno P a u l s  
begonnenen Gebaudes muBte bald aufgegeben werden.

So standen die Dinge, ais nach B eendigung der Nach- 
kriegswirren und nach Besserung der w irtschaftlichen 
Lage die erst den Bezug der Rohstoffe fiir die Fortsetzung 
der Bauten ermoglichte, an die W iederaufnahm e der 
schwebenden Fragen gedacht w erden konnte.

II. Die Lage nach dem K rieg.
Die durch den verlorenen K rieg  herbeigefiihrte Um- 

walzung unserer politischen, sozialen und w irtschaftlichen 
Lage konnte nicht ohne entscheidenden EinfluB auf die 
weitere Gestaltung unseres Museumswesens bleiben. ^

Die vorangegangene Epoche h a tte  die Entw icklung 
bis zu einem Punkt gefiihrt, der in Vieleni die Erfiillung 
lang gehegter W iinsche bedeutete, wenn auch manche 
schmerzliche Liic.ke bleiben muBte. Die k leinste un ter den 
groBen K unstsam m lungen D eutschlands. die erst seit 1830 
bestand, w ar im Lauf des 19. Jah rhunderts zu der weit- 
aus groBten und bedeutendsten geworden, auch im ubrigen 
Europa brauchte sie nirgends den V ergleich zu scheuen. 
Stets dankbar w ird die N ation der M anner wie Richard 
Schone, A lexander Conze, W ilhelm von Bode und ihrer 
zahlreichen M itarbeiter gedenken, die diese auBerordent- 
liche Leistung zustande brachten.

Das 19. Jah rhundert is t die Periode der groBen 
Sam m eltatigkeit gewesen. Ein w eiteres A nwachsen, eine 
fortgesetzte Steigerung im gleichen Tempo ist weder 
moglich noch wiinschenswert. U nsere G eneration, in der 
viele Augen aus neuen zukunftkraftigen  V olksschichten 
zwar nicht mit dem Blick des geiibten K enners, aber mit 
dem W unsch nach E rbauung und Belehrung in die Museen 
schauen wollen, verlangt, daB die aufgehauften  Schatze 
nun auch im BewuBtsein groBerer V olksschichten W urzel 
fassen. Jedenfalls wird der Schw erpunkt unserer inneren 
Einstellung fiir die zukiinftige A rbeit hier zu suchen sein: 
d i e  S a m m l u n g e n  s o l l e n  w e n i g e r  i n d i e  
B r e i t e  a i s  i n d i e  T i e f e w a c h s e n .

Ubersiehtliche Anordnung, deutliche Scheidung des 
unm ittelbar Schaubaren vom bloB L ehrhaften, hiiufige 
Anregung durch wechselnde A usstellungen und Fiihrungen 
mogen ais iiuBere K ennzeichen dieses Zieles gelten, an 
dessen V erwirklichung bereits seit Jah ren  vielfach erfolg- 
reich gearbeitet wird.

Daneben bleibt, die durch die Macht der T atsaclien  uns 
auferlegte auBere E inschrankung bestehen. Zu einer wirk- 
lichen K nebelung der inneren E ntfaltung  unserer Museen 
wiirde sie aber erst dann fiihren, wenn w ir bei starrem  
Festhalten an alten Planen die uns verbleibenden Mittel 
an falscher Stelle verwendeten.

Denn die P iane der V orkriegszeit w aren zum Teil auf 
ganz anderen A oraussetzungen aufgebaut, ais sie heute 
und lu r die Zukunft noch giiltig sind. E ntscheidend sind 
hier vor allem zwei T atsachen:

Die groBen N eubauten sind in A bm essungen geplant 
worden, bei denen ein w eiteres, sehr erhebliches Anwachsen 
der Sammlungen in den kom m enden Jah rzehn ten  ange- 
nomnien wurde. D am it darf aber auf absehbare Zeit nicht 
gerechnet werden.
a P l!r,cln Y erlegung des K unstgew erbe-M useum s in 
das SchloB wurde fem er das groBe M useumsgebaude in der 
Prinz Albrecht-Stra.Be frei und som it P la tz  an einer Stelle
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gewonnen, wo man ilm fiir die E rw eiterung und bessere 
Aufstellung- der Sam m lungen des V olkerkundę - Museums 
am dringendsten brauchte. Die V erlegung der ethnolo- 
gischen Samm lungen nach Dahlem w ar ja  nur deshalb 
geplant, weil sich in der V orkriegszeit diese M oglichkeit 
nicht geboten hatte.

Unter diesen G esichtspunkten mufite ernstlich gefragt 
werden, ob die u n e i n g e s c h r a n k t e  F o r t s e t z u n g  
d e r  g r o f i e n  B a u  p i a n e  a u s  d e r  Y o r k r i e g s z e i t  
n o c h  z u  r e c h t f e r t i g e n  s e i .  D i e s e  F r a g e  i s t  
z u  y e r n e i n e n .  Die iiberaus schlechte Finanzlage des 
Staates laBt bei den drangenden K ulturaufgaben auf allen 
Gebieten staatlicher Kunstpflege eine W eiterfiihrung der 
Bauten nur insoweit zu, ais sie einem w irklichen Bediirfnis 
entsprechen. Die Sam m lungen selbst w erden dadurch 
weder gefahrdet, noch in ihrer W irkungsm oglichkeit irgend- 
wie eingeschrankt.

Zunachst mufite auf die E rrichtung eines eigenen Ge- 
baudes fiir die agyptische A bteilung verzich tet werden. 
Ersatz bieten die Raume, die im Neuen Museum durch 
Oberdachung eines Hofes gewonnen werden, ferner einige 
Sale im Siidfliigel des groBen N eubaues auf der Museums- 
insel, die bei einer gewissen E inschrankung auch fiir diesen 
Zweck vorlaufig ausreichen konnen.

Nach dem Freiw erden des Kunstgewerbe-M useums 
kann die V erlegung der gesam ten yolkerkundlichen Sam m 
lungen nach Dahlem, wo erst eins von den geplanten vier 
Gebauden angefangen ist, iiberhaupt nicht m ehr in F rage 
kommen.

Es bleibt dem nach nu r noch zu entscheiden. ob das 
angefangene Asiatische Museum seinem urspriinglichen 
Zweck entsprechend auszubauen sei oder ob seine Ver- 
wendung fiir andere Zwecke, wie sie durch die yeranderten  
Verhaltnisse gegeben sind, dem w irklichen Interesse unserer 
Museen nicht besser entsprache.

Vor dem K rieg hatte  m an nicht nur m it einem raschen 
Anwachsen der w eiteren B ebauung an der Peripherie der 
Stadt und dam it auch m it einer w esentlichen V erbesserung 
der V erkehrsverhaltnisse gerechnet, man w ar auch von der 
Voraussetzung ausgegangen, daB in Dahlem ein groBes, 
der W issenschaft gewidmetes neues S tadtv ierte l entstehen 
wiirde. D i e s e  Z u k u n f  t s p l a n e  w e r d e n  s i c h  z u 
n a c h s t  n i c h t  y e r w i r k l i c h e n .

Es ware daher sehr bedenklich, wollte man ein groBes 
Museum in einen w enig bew ohnten V illenvorort verlegen, 
zumal die Benutzer dieses Museums im Obrigen auf die 
Bildungs- und A rbeitssta tten  im Zentrum  der S tad t (Uni- 
yersitat, Bibliotheken usw.) angew iesen w arcn. W as fruher 
bereits ais ein W agnis angesehen wurde, dem m an nur 
ungern naher tra t, miiBte heute ais F e h l g r i f f  s t a a t 
l i c h e r  K u l t u r p o l i t i k  bezeichnet werden.

Aber auch unabhangig von diesen Erw agungen miiBte 
d i e  Y e r l e g u n g  e i n e s  T e i l e s  d e s  V o 1 k  e r - 
k u n d e - M u s e u m s  z u s a m m e n  m i t  d e n  o b e n  
g e n a n n t e n  K u n s t s a m m l u n g e n  n a c h  D a h l e m  
d i e  l e b h a f t e s t e n  B e f i i r c h t u n g e n  a u s l o s e n .  
Hierfiir w are bei den ganzlich yeranderten  Y erhaltnissen 
weder ein innerer G rund noch ein auBeres Bediirfnis vor- 
handen — ganz abgesehen von den starken  flnanziellen 
Bedenken.

Bleiben die ethnologischen Samm lungen aus Amerika, 
Afrika und Ozeanien im Zentrum  der S tadt, w ahrend die 
Sammlungen aus Asien nach Dahlem w andem , so is t das 
Volkerkunde-Museum in zwei Teile zerlegt, die sowohl im 
Interesse der W issenschaft wie eines grofieren Besucher- 
kreises unbedingt zusam m engehalten w erden mussen. Die 
Ethnologie bedarf des yergleic.henden Studium s, um zu 
sicheren Ergebnissen zu gelangen, insbesondere laBt sich 
die Volkerkunde des asiatischen K ontinen tes n ich t von der 
Ozeaniens trennen, die beide durchaus aufeinander ange
wiesen sind.

Man hat zwar jene T rennung neuerdings m it dem Hin- 
weis begriinden wollen, dafi Asien zu einem iiberwiegenden 
Teil von „K ulturvolkern“ bew ohnt sei, Afrika, A m erika 
und Ozeanien aber von „N atu rvo lkem “. B astian, der hoch- 
verdiente Begriinder unserer vólkerkundlichen Sammlungen, 
ist solchen Folgerungen aus einer an sich richtigen Be- 
obachtung bereits scharf entgegen getreten. DaB es auf 
dem Erdball V ólker von ganz yerschiedenen K ulturstufen  
gibt, is t unbestritten . Ebenso sicher ist es aber auch, daB 
hier vielfach eine kontinuierliche Entw icklung yorlieg t und 
daB alle K ontinente V olker m it hoherer und niederer K u ltu r 
aufweisen, es sei n u r an die verhaltnism aB ig rech t hoch 
entwickelten K ulturen  der a lten  Inkas, M ayas und A zteken 
in Amerika erinnert. Ferner is t ein tieferes V erstandnis 
der hoheren K ulturen  gerade Asiens ohne K enntn is der 
auch hier vorhandenen hóchst prim itiven K ultu ren  schwer 
denkbar.

Theorien von so relativer B edeutung konnen nicht zum 
MaBstab fiir die O rganisation eines Museums werden, das 
gerade die Aufgabe hat, durch BloBlegung der Zusaminen- 
hange zwischen prim itiven und entw ickelten K ulturen 
unsere K enntnis des geschichtlichen W erdeganges der 
Menschheit soweit ais moglich aufzuhellen. Das Berliner 
Ethnologische Museum besitzt eine besondere entwic.k- 
lungsgeschichtliche Abteilung, ferner ein Forschungs- 
und L ehrinstitu t; diesen jungsten  E inrichtungen, denen wir 
m it groBen Hoffnungen entgegensehen, wiirde durch die 
angedeutete T rennung der Boden, auf dem sie stehen, 
entzogen werden.

Etw as ganz A nderes aber is t es, wenn verlangt wird, 
daB die hochw ertigen K unstleistungen gew isser K ultur- 
yolker, wie nam entlich der Inder, Chinesen und Japaner, 
an denen unser Museum reich ist, eine besondere Auf
stellung erhalten sollen, bei der sie nicht m it Gegenstanden 
yorw iegend ethnologischer B edeutung umgeben und damit 
kiinstlerischer B etrachtung fast ganz entzogen sind. Dieser 
sehr berechtigten Forderung muB unter allen Umstanden 
nachgekom men werden, denn man benutzt auch ein Gemalde 
R em brandts nicht yornehmlich, um hollandische Yolkssitten 
daran  zu dem onstrieren, und man um gibt es auch nicht mit 
Kostiimfiguren aus dem A msterdam des 17. Jahrhunderts. 
Selbstyerstandlich bleibt freilich, daB die Aufstellung dieser 
auBereuropaischen K unstw erke, die unserem V erstandnis 
ferner liegen, weil unm ittelbare K ulturzusam m enliangc 
fehlen, am besten an einer Stelle erfolgen wird, die unserer 
E rkenntnis auch die ethnologischen V oraussetzungen ver- 
m ittelt, ohne die der nicht eingeweihte Europaer diese 
Dinge vielfach falsch einschatzen muB.

Endlich werden die ethnologischen Sammlungen nur 
dann ihre Aufgaben erfullen konnen, wenn sie von dem 
iiberaus zahlreichen Materiał befreit werden, das zwar dem 
besonderen Forscher die erwiinschte V ollstandigkeit der 
A nschauung zu yerm itteln  yerm ag, im Allgemeinen aber 
weder fiir eine nach klaren  Grundsatzen geordnete Schau- 
sammlung, noch fiir eine erganzende Lehrsam m lung von 
w esentlicher B edeutung ist. W enn das Volkerkunde-M useum 
bisher an einer s ta rken  Oberfiillung litt, so lag  dies haupt- 
sachlich an dem Mangel geeigneter Magazinraume.

Zusamm enfassend m ussen also die vorstehend naher 
erorterten  G esichtspunkte fiir die A ufstellung maBgebend 
sein: w i r  b r a u c h e n  e i n  e i n h e i t l i c h e s  e t h n o -  
l o g i s c h e s  M u s e u m ,  R a u m e  f i i r  d i e  g e s o r i -  
d e r t e  A u f s t e l l u n g  d e r  a s i a t i s c h e n  K u n s t 
s a m m l u n g e n  u n d  e n d l i c h  a u s g e d e h n t e  M a 
g a z i n r a u m e .

Der vollstandige A usbau des begonnenen Gebaudes in 
Dahlem, ais bloBes R eststiick eines viel umfassenderen 
Planes, wiirde diese rein sachlichen Forderungen nicht er
fullen konnen. E r ist deshalb neben 'den  oben dargelegten 
auBeren Griinden, die sich aus der entfem ten  Lage ergeben. 
nicht w iinschensw ert und vor Allem auch uberfliissig, weil 
die yorhandenen Raume im Volkerkunde-Museum und im 
Kunstgewerbe-M useum fiir die m usealen Bediirfnisse voll 
ausreichen, w ahrend das Dahlemer Gebaude die dringend 
benótigten Magazinraume abgeben kann; Eine weniger 
entfem te Lage ware auch hierfiir erwiinscht, fiir den 
gedachten Zweck aber ist die gebotene Moglichkeit an- 
nehmbar.

Es kom m t hinzu, daB diese Regelung, finanziell be- 
trach te t, eine E rsparnis von rund 14 Millionen Mark an 
einm aligen A usgaben bedeutet und w eiterhin zurzeit nicht 
zahlenmaBig schatzbare, aber sehr bedeutende laufende 
A ufwendungen eriibrigt.

Endlich muB beriicksichtigt werden, daB einzelne 
Sammlungen, dereń U nterbringung in Dahlem urspriinglich 
geplant war, heute nur un ter schw erster G efahrdung fiir 
ihren B estand yerlegt w erden konnten. Das gilt nam ent
lich von den sehr w ertvollen groBen Fresken, di© von den 
deutschen Turfan-Expeditionen aus Zentralasien heimge- 
b rach t w urden und zu einem erheblichen Teil bereits in 
besonders m ustergiiltiger W eise im V i i  1 k erku n de-M u s e u irt  
fest eingebaut sind.

III. Die zukiinftige Unterbringung der Kunstsammlungen.
Auf G rund der vorstehend erorterten  Lage, wie sie 

durch die V erhaltnisse nach dem K rieg  geschaffen ist, wird 
sich in Zukunft folgende G ruppierung der staatlichen 
K unstsam m lungen in Berlin ergeben, d i e  k e i n e s w e g s  
a i s  N o t b e h e l f  a n z u s e h e n  i s t ,  s o n d e r n  i n  
f a s t  a l l e n  P u n k t e n  s e l b s t  w e i t g e h e n d e n  
A n s p r i i c h e n  g e n i i g t .

Die europaische K unst, die K unst des M ittelm eergebietes 
und des nahen Orientes, die ajle durchaus einem innerlich 
zusam m enhangenden K ultu rkreis entstam m en, w erden auf 
der Museumsinsel un tergebrach t werden.
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M >  * •  »'<“  KUn' S ™ t ó e  A u fe S u n ?kuwle-MuKU.M eine w o tn am *  oslasiatiscben Kunst

^ ■ s w ^ s s ł s w b s
v o r n e h m lic h  f iir  die Zwecke
benutzt werden. demeemafi die im Anhang

Im Einzelnen ergibt sich demgew<t
naher bezeichnete Gliederung. Orffanisation w ird noch

Die Yerwirklichung dieser n e u e n  Organisa ^
viele Jahre in Anspruch ne!™.e - d e r  K o n i g g r a t z e r -
Saminlungen im Mviseumsvie Fertjgstellung des
StraBe g e o r d n e t  werden konnen, da Sommevs er-
Dahlemer Magazingebaudes ‘ 0.erec|met werden, daB

f f s A f t i s Ł . t r w —  —
sein wird. , Fertigste llung  des

Im O bngen liangt a | lê  °  sinsei ab. Hierfiir laBt 
groBen Neubaues auf de crhaftlichen und  finanziellen 
sieli bei der ungeklarten  \\ ■ yoraus nich t angeben.

^ h d ^ r f ^ d t e  / e s c h a J n ^ B g ^

worden war, s t a lsbald die W e rte r fT T n o m m e n  worden. 
stillcr^leert^r1 M useum sbauten in An^ri ^

Damals war der AuBenbau auf der Museumsmsel | 0we.t 
yorgeschritten, daB der Nordflugel gn das

NeS» Museum kund ̂ der "Mittelbau fili den Persamon-Altar

bewahrt wurden. Der Sicheiung des estelltes
hp«tqndes diente ein fiir zunachst 3 Jahre auigesiem es 
RaiiDroeramm auf Grund dessen es bei Anspannung aller 
Krafte bereits’ gelungen ist, den auBerst b e te ) 1̂  gew'e&e£ en 
Sudfliigel unter Dach zu bnngen. Der Miłtelbai'i, der des 
halb weniger gefahrdet ist, weil hier keine ZwiSchendecKe 
vorhanden sind, soli in diesem Jah r sein Dach erhalten, 
auch wird der Bau durch Fenster und Turen nach auBen 
abgeschlossen werden. Fur das 3. Baujahr (lJ-3) 
Fertigstellung der Heizanlage vorgesehen.

Im Friibjahr 1924 wird demgemaB der AuBenbau voll- 
endet sein. Dartiber hinaus laBt sich zurzeit weder ein 
Programm fiir den Innenausbau noch ein Finanzplan 
aufstellen da fur einen langeren Zeitraum che Entwicklung 
der Preise auf dem Baumarkt und die Fmanzlage des 
Staates nicht iibersehen werden konnen.

Es versteht sich aber von selbst, daB, sobald eine 
tlbersicht móglich ist, auch ein klares Bauprogramm fur 
den Innenausbau aufgestellt wird. DaB bei diesem der be- 
sonderen Notlage einzelner Sammlungen, wie etw a rlei 
zurzeit im Kaiser Friedrich-Museum untergebrachten 
Sammlung deutscher Kunst oder der langen Magazmierung 
des Pergamon-Altares nach Moglichkeit Rechnung ge- 
tragen wird, ist ebenfalls selbstverstandlich.

Die staatlichen Museen werden im Jah r 1930 ihr 
hundertiahriges Jubilaum feiern konnen; die Staats- 
regierung hofft, daB sich bis dahin die Durchfuhrung der 
neuen Organisation ermoglichen lassen wird.

IV. Anhang.
• U* :;her die kunftige Aufstellung der Staatlichen 

Ubersicht ub Kimstsammlungen in Berlin
( a u s s c h l i e f i l i c h  der N ational-Galerie).
, . r. U „ K u n s t :  Zusamm enhangende Auf-

1. A g y P 1 } s F rd w sc hofi des Neuen Museums und in den 
benachbarten s l le n  des Sudflugels im N eubau (siehe

unter Nr. 3b). . . e K u n s t :  (Assyrer, Baby-
2 . Y o r d e i a s i  dfW l  des N eubaues, soweit die

E m e  S t  m  die agyptische A bteilung benotigt 
werden (siehe un ter 3c).

3. A n t i k e  K u n s t .  (leg A lten Museums,
a) P lastik im Er ? G laser, T errakotten , Vasen)
b) K lem k u n st (B W en Museums und im ersten

>”  °kbS S t o  £ “ « —  Zwei Sale in, btockwerK Museums werden
&gypti s che Denkm iii er der hellenistischen und 

romischen rofien architektoni-
C) deb S e  au den deutschen Unternehm ungen

4’ K u n s t :  ErdgeschoB des K aiser Friednch-

5 ^ r a T f s ^ h f  K u ^ ^ t :  'E rd g esch o B  des Kaiser

6 n ir ! f ? n f r c er r k r ^ t 1 1p £ i k T m  Erdgeschofi des 
K aiser Friedrich-Museums, und zw ar in den Raumen 
auf der Mittelachse und m denen dc^sudhche^n ^  
Opmalde im ObergeschoB des K aiser rn e u r iu i 
Museums ganze nordliche Halfte. Bei den Gemalden 
finden noch einige Skulpturen  usw. Aufstellung.

7 D e u t s c h e  K u n s t :  N ordflugel des Neubaues. Die 
P lastik yorwiegend im E r d g e s c h o B ;  Gemalde zusammen 
mit den niederlandischen G em aden  des 15. und
16. Jahrhunderts yorw iegend im  )V»ergeschoB^

8 . H o l l a n d i s c h e ,  f U i m 1 « c h e , s s i  n i  s c n e  
u n d f r a n z O s i s c h e  K u n s t  des 17. und 18. Jahr 
hunderts: K aiser Friedrich-M useum, ObergeschoB, vor- 
w ie^end in der siidlichen Halfte.

9 . K u p f  e r  s t i c h - K a b i n ę  t t :  Zweites GeschoB des
Neuen Museums. fTaiser

10. M ii n z - K a b i n e 1 1 : SockelgeschoB des Eaiser
Friedrich-Museums m it einem A usstellungssaal im E 
geschoB.

11 K u n s t g e w e r b e :  SchloBmuseum. 
I Ł E t h n o l o g i B c h e  S a m m l u n g e n :  Volkerkunde-

Museum.
13. O s t a s i a t i s c h e  K u n s t s a m m l u n g  (Jndien, 

Japan, China): ErdgeschoB des alten  Kunstgewerbe^
Museums. ^  „

14. P r a h i s t o r i s c h e  S a m m l u n g :  E rstes GeschoB 
des alten Kunstgewerbe-M useums.

15. S t o f f -  u n d  K o  s t u m  s a m m l u n g :  Zweites Ge
schoB des alten K unstgewerbe-M useums.
U nyerandert bleiben das Z e u g  h a  u s und die

S a m m l u n g  f i i r  D e u t s c h e  Y o l k s k u n d e  (Kloster- 
StraBe). Das R a u c l i - M u s e u m  (je tz t Kloster-StraBe) 
wird m it den S c h i n k e l - S a m m l u n g e n  der Tech
nischen Hochschule verein t und in einem N e u b a u  a n  
d e r  H a r d e n b  e r g  - S t r a B e  i n C h a r l o t t e n b u r g  
untergebracht. —

Wettbewerbe.
In einem Wettbewerb der Handels-Gewerbekammer in 

Eger betr. Entwiirfe zu billigen Zimmer-Einrichtungen er-
hielten nach dem Urteil des Preisgerichtes, dem neben 
Tischlermeistern und Mobelhandlern die A rchitekten Prof. 
W e i n s r e n n e r  und Prof. P a y r  in P rag  angehorten, 
I. Preise die Architekten R o t h  & S c h n a b e l  in 
Leipa, sowie K. W i n t e r  in Prag. Drei II. Preise ftelen 
an H. M o c k  e 1 in Asch, A. T u t  z in Tetschen, sowie an 
die Architekten K r e b s  & A m b r o s i u s i n  Teplitz. Drei 
HI. Preise wurden yerliehen Fachlehrer H o r m a n n  in 
Konigsberg a.E ., F u n k e  & M t i n z b e r g e r  in Teplitz 
und Prof. J e r s c h a b e k  in Jaromirsch. —

Im internationalen Wettbewerb um Entwiirfe fiir die 
Hafen-Erweiterung von Trelleborg in Schweden wurde der
I. Preis der S i e m e n s - B a u u n i o n  G .m .b .H . in Berlin, 
und dereń Mitarbeitern, den Professoren F r a n z i u s  und 
B l u m  yon der Technischen Hochschule in Hannover, zu- 
erkannt. Der Entwurf trag t .das Kennwort ..Torrgrafning“. 
Der II. Preis fiel dem Entwurf „Urbi e t Orbi“ des Zivil- 
ingenieurs Gunnar E k e 1 ii f in Stockholm, unter Mitarbeit

der Zivilingenieure E rnst H e d s t r o m  und Pe r  S v a n -  
s t r o m i n  Stockholm zu. Der III. P reis w urde dem  Entwurf 
„Sveriges Sydport“ des Ingenieurburos H. G. T  o r u  1 f in 
Stockholm unter M itarbeit der Zivilingenieure A. M o 1 i n 
und H. S a n d s t r o m  zuerkannt. B elohnungen erhielten 
die Entwiirfe „Okonomi“ von Ingenieur Jacob  S o r e n s e n  
in Kopenhagen, „C entral-Infart“ der Ingenieurfirm a T h u -  
r e s s o n  & Co.  in Stockholm, u n te r M itarbeit von Zivil- 
ingenieur E rik  A h n s k o g ;  „P ierhavn“ von Holger 
Blichert H a n s e n und G. S c h o n v e l l e r  in Hellerup 
in D anemark, sowie „Sonderport“ von H afen-Ingenieur 
Ivar T y b j e r g  in A alborg in D anem ark.

W ir freuen uns des ehrenvollen Sieges der deutschen 
Bewerberin, die hervorgegangen is t aus der Siem ens & 
Halske A. G., E lektrische B ahnabteilung. — _ _ _ _ _ _
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