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D ie P orta N igra in Trier und die G estaltung ihrer Um gebung.
Von A rchitekt G ustay K a s e l  in Trier.*)

in gew altiges Bauwerk, das heute 
noch w ie vor anderthalb Jahr- 
tausenden in majestatischer Ruhe 
auf die an ihm vorbei hastende 
Menge stolz herabschaut, ist die 
P o r t a  N i g r a  in Trier, ein 
Bauwerk, das in seinen riesigen 
Yerhaltnissen und seiner prach- 
tigen Architektur der rechte 
Ausdruck romischer Macht und 

Kunst ist. D ie Porta Nigra ist das besterhaltene ro- 
mische Denkmal auf deutschem  Boden. Sie bildete das 
nórdliche auf der groBen Heerstrafie nach Mamz ge- 
legene Stadttor und ein starkes Bollwerk in der mac 
tigen, 6 m hohen und 3 m breiten Stadtmauer. Die i  or- 
burg hat die Form eines Propugnaculums, bestehend
aus zwei Seitentiirmen und zwei Zwischenbauten. er
landseitige Zwischenbau steht in der Flucht der ' e r- 
mauer, vor welche die Tiirme halbrund vorgebaut sin .» 
Die drei Bauglieder sind in grofi gedachter W eise durch 
einheitliche Architektur zu einem geschlossenen Ganzen 
vereinigt. Wir bewundern das System  der machts o en

*) Meine A usfiihrungen habe ich zum Teil folgenden 
W erken entnom men: TT

1. D ie  P o r t a - N i g r a  i n  T r i e r ,  von H. von 
B e h r , Sonderabdruck aus der „Zeitschrift fiir Bauwesen , 
Jahrg. 1919, V erlag von W ilhelm E rn s t & Sohn, Berlin.

2. D a s  r o m i s c h e  T r i e r ,  von Dr. F ranz  C r a m e r ,  
Druck und Y erlag von B ertelsm ann, G iitersloh 1J11.

Horizontal-Gliederung mit den w eit vorgekragten Ar- 
chitraven, den hohen Friesen und Gesimsen und der 
gleich wirkungsvol!en Yertikal-Betonung durch Halb- 
saulen. Alle Wandę des Baues sind von Fensteroff- 
nungen, die mit den Briistungen und den Umrahmungen 
frei in der Flachę liegen, durchbrochen, auBer im Erd- 
geschoB und in der obersten OstWand des Westturmes. 
Die Tiirme haben verschiedene Hohen, der Ostturm 
drei, der Westturm vier Geschosse. Ob der Ostturm 
fertig geworden oder abgetragen worden ist, laBt sich 
heute nicht mehr feststellen. Stadtseitig springen die 
Tiirme in gerader Linie vor den Zwischenbau 
vor. Beide Zwischenbauten haben die Hohe des 
Ostturmes und bilden im UntergeschoB zwei weite halb- 
runde Offnungen, die nach der Landseite, w ie aus den 
einfrehauenen Schlitzen hervorgeht, durch Fallgatter, 
nach der Stadtseite zu durch Doppeltore geschlossen  
wurden, die genau in scheitrecht iiberwolbte Laibungen 
pafiten. D iese Einrichtung laBt besonders deutlich den 
kriegerischen Zweck des. Baues erkennen. Ŵ ar es 
namlich dem Feind gelungen, die auBere Toroffnung 
zu stiirmen, so geriet er, da auch die Toroffnung auf 
der Stadtseite verrammelt war, in den ringsum ge- 
schłossenen Hof, wo er dem GeschoBhagel der Ver- 
teidi^er aus den Offnungen der Stockwerke ausgesetzt 
war ° Schwere Steinblocke zwischen den Grundmauern 
hinderten die Unterminierung. Die Untergeschosse sind 
durch kleine Offnungen in den auBeren Langswanden 
matt beieuchtet und dort auch durch Turen zuganglich.
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A uBerdem  is t in  d ense lben  W an d en  in  h a lb e r H ohe des 
G eschosses je  e ine  T u r, die n u r  noch  am  W esttu rm  u nd  
au ch  auBen d e u tlic h  zu sehen  is t  u n d  au f die m it 
Z innen  g ek ro n te  S ta d tm a u e r  ftihrt, ang e leg t. A n den  
In n en w an d en  finden  sich roh a n g e k ra g te  S teingesim se, 
w elche die B alk en d eck en  tru g en  u n d  zw ar w a r das 
E rdgeschoB  in  se in e r H ohe nochm als g e te ilt, sodaB  
innen  fiinf G eschosse en ts tan d en , w ah ren d  auBen n u r v ier 
zu e rk en n en  sind. D ie W ehrgange , die im  e rs ten  u nd  
zw eiten  S to ck w erk  d ie  T iirm e m it e in an d e r v e rb in d en ,

O ber d ie  Ę n ts te h u n g  d e r  P o r ta  N ig ra  is t b is heute 
v o l!s tan d ig e  K la rh e it n och  n ic h t g eschaffen . D as dem 
B au  tro tz  se in e r G esch lo ssen h e it u n d  v o llen d e ten  archi- 
te k to n isc h e n  G lied e ru n g  a n h a fte n d e  U nfertige  laBt 
je d o c h  d e n  s ich e ren  SchluB  zu, daB er in  k riegerischen  
Z eiten  w ah re n d  d e r K am p fe  d e r  R o m er m it den  ein- 
d ringenden  B arb a ren  e rb a u t w u rd e , also  w ohl um  die 
M itte oder g eg en  E n d e  des d r i t te n  J a h rh u n d e r ts .

tib e r  d ie  G esch ich te  d e r  P o r ta  N ig ra  nach  Ver- 
n ic h tu n g  d e r  R o m erh e rrsch a ft d u rc h  d ie  F ra n k e n  haben

I n n e n h o f  d e r  P o r t a  N i g r a  i n  T r i e r .

w aren  m it H a lb k re is to n n e n  eingew olb t, die h e u te  noch  
e rh a lten  sind. D er B auste in  is t  ro te r  u nd  g ra u e r  Sand- 
ste in  au s den  S te inbrilchen  bei T rier. Die B locke sind 
6 0 cm tie f un d  hoch, b is 2 m la n g  u n d  isodom  gebunden , 
ohne M ortel d u rc h  v e rb le ite s  E isen  v e rk lam m ert. D ie 
M aB verhaltn isse m ogen  fo lgende Z ahlen  n ah e r er- 
la u te rn : Bis zum  H au p tg esim s is t  d e r  B au  22,60 m hoch  
w oriiber d e r W esttu rm  noch  6,40 m em p o rrag t.. D er 
B innenhof h a t  bei e iner B re ite  vo n  7,70 m eine L ange 
v on  17,5 m. N ich t rom ischen  U rsp ru n g s  is t  d ie  an  den  
O sttu rm  anstoB ende Apsis.
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• w ir e rs t s ich ere  N ach rich ten , a is  u n te r  d en  T rie re r  Erz- 
b ischofen  m it d e r  H eb u n g  d e s  k irc h lic h e n  L ebens auch 
di® K u n s t e inen  n eu en  A u fsc liw u n g  e rleb te . Zu ganz 
a n d erem  Z w eck  d ie n te  n u n m eh r d e r  tro tz ig e  R om erbau . 
V om  J a h r  1028 ab  w e ilte  in  e in em  G elaB des O sttu rm es, 
y o llig  abgeech lo ssen  v o n  d e r  W e it, e in  g riech ischer 
i ® ^ m e o .n  a u s  S y r a k u s .  N ach  se inem  T od 
l(Jd5 w egen  se iner F ró m m ig k e it h e ilig  gesprochen , 
w an d e lte  d e r F re u n d  d e s  V e rs to rb e n e n , d e r  groBe 
T rie re r  E rzb isch o f P o p p o  (1016— 1047), d a s  a lte  
1' e s tu n g sw erk  in  zw ei iib e re in a n d e r  lieg en d e  K irchen
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um. Gleichzeitig mit der Erbauung der Kirehen griin- 
dete Poppo das nach dem Heiligen benannte Simeon- 
Stift an der W estseite der Porta Nigra.

Bei dem Um baudesFestungswerkes hatte Trier schon 
keine Mauern mehr. W eil deshalb die Tore entbehrlich

hof angelegt fiir die Stiftgeistlichen und fiir angesehene 
Laien, die sich hier Begrabnisplatze erwarben (S. 156). 
Im nordlichen Teil des Erdgeschosses des Westturmes 
wurde nach dem Wunsch des Heiligen sein Leichnam  
in einer iiberwolbten Grabkammer beigesetzt. Der

D i e  P o r t a  N i g r a  i n  T r i e r  n a o l i  d e m  S t i e h  v o’n 'M  e r  i a n v o n  1G46.

Stadtseite.
D ie  P o r t a  N i g r a  n a c h

waren, wurden sie zugemauert und das ErdgeschoB des 
Binnenhofes wurde mit Erde angefiillt. Nach der Stadtseit e 
zu wurde bis zu dem scheitrechten Architrav ein santt 
ansteigender Erddamm angelegt, auf dem eine machtige 
Freitreppe zu der Unterkirche, der Pfarrkirche, tTihn<\ 
Auf derselben Hohe wurde auf der Landseite ein Kirch-

1. April 1922.

Landseite.
d e r  Z e i c h n u n g  v O n  P e y r e .

gleichfalls iiberwolbte Yorraum wurde zu einer Kapelle 
eingerichtet, in der man 1047 Erzbischof Poppo in einem 
prunkvollen Sarkophag beisetzte. Zwischen dem Ge- 
wolbe der niedrigen Grabkapelle und dem FuBboden 
der Unterkirche befand sich noch eine Krypta. Der 
Eingang in letztere war am Westturm durch das m
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eine T iir um gew ande lte  M itte ifenster. U n ter B enu tzung  
a lle r  rom ischen  F en ste ro ffn u n g en  h a t  m an  im  w est- 
lichen  Turm geschoB  eine V orhalle  e ing e rich te t und  
im óstlichen  den C hor ange leg t. D as m it einer T onne ein- 
gew o lb te  P ro p u g n acu lu m  b ild e te  d as  M ittelschiff, die

iiber die Seitensehiffe hinaus b is  zu r H ohe des W est- 
turmes aufgefuhrt und iiber d e r  V ie ru n g  d ieser beiden 
Baug-lieder erhob sich  der v ie re c k ig e  G locken tu rm , von 
dem man in d as  D ach  der K irche  g e la n g e n  konn te . Zu 
beiden S eiten  des C hores b e fan d en  sich je  zw ei niedrige

Landseite.

D ie  P o r t a  N i g r a  i n  T r i e r  u m 1800. Stadtseite.

rom ischen  W eh rg an g e  die Seitenseh iffe . V om  C hor aus 
g e lan g te  m an au f e in e r T rep p e  in  d e r  R u n d u n g  des 
T u rm es in d ie  G rab k ap e lle  zum  G rab  des hl. Sim eon. 
A uf einem  in te re ssa n te n  T rep p en au fb au  k am  m an  von  
aulJen d u rch  das ebenfa lls  in  eine T iir u m gew ande lte  
auB ere F e n s te r  des W esttu rm es  in  d ie  O berk irche , d ie  
S tifts-K irche , d ie  im  A llgem einen  d er A n o rd n u n g  d er 
U n te rk irch e  en tsp rach . D as M itte lsch iff w ar jed o ch

K rcuzgew olbe . U ber dem  zu r S ta d ts e i te  zu  gelegenen  
re c h te n  G ew olbe b e fan d  s ich  d ie  S ch a izk am m er, auf 
d e r  L an d se ite  iib e r b e id en  K reu zg ew o lb en  eine E m pore. 
In  d e r n o rd lich en  E c k e  d e s  M itte łsch iffes  w a r  eine 
O rgelem pore , d e reń  S p u re n  n o ch  h e u te  s ic h tb a r  sind. 
Im  F ufiboden  b e fa n d  sich  u n te r  d ie se r O rgelem pore 
eine  q u a d ra tisc h e  Ó ffnung , d u rch  d ie  m an  in  d e r U n ter
k irch e  auch  das O rg e lsp ie l h o re n  k o n n te .
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D ie an  d en  W e s ttu rm  a n g e g lie d e rte  A psis (eine P erle  
m itte la lte r lic h e r B a u k u n s t (in N r. 28) s ta m m t au s  dem  
zw olften  J a h r h u n d e r t  u n d  is t  je d e n fa lls  e in  W erk  des 
E rzb ischo fs H illin  (1152— 1169). S ie is t  au s  dem selben  
M ateria ł 'w ie d ie  P o r ta  N ig ra  e rb a u t. D as E rdgeschoB  
is t a n  d e r  S u d o s td e c k e  d u rc h  e ine  T u r  zugang lich . 
D er R au m  w ird  d u rc h  sch m a le  S ch litz fen s te r b e leu c h te t, 
is t m it e in e r  H a lb k u g e l u n d  e in e r an sch lieB enden  T onne 
iiberw o lb t u n d  g e h o rte  je d e n fa lls  a u c h  zu r K ry p ta . In  
der U n te r- u n d  O b e rk irch e  b ild e te  d ie  A psis e in e  E r 
w e ite ru n g  d e s  C hores. In  d e r  U n te rk irc b e  w u rd e  in 
der A p sis  e in  M useum  e in g e r ic h te t, indem  zw ei d er 
Ó ffnungen in  d e r  O stw an d  des G sttu rm es  zu g em a u e rt 
w ord en  sin d . D ie se r R au m  is t  g e n a u  so w ie d e r  eben- 
e rd ige R au m  g ew o lb t. D ie A psis  d e r  O b erk irch e  h a t 
e inen  U m gang , zu dem  m an  d u rc h  zw ei versch lo ssen e  
T iiren  v o m  C h o r a u s  g e la n g te . N eben  d iesen  T iiren  
h a tte  m an  zw ei e rk e ra r tig e  A p sid en  a u sg e k ra g t, die 
jeden fa lls  A lta rn isc h e n  b ild e te n  u n d  h a rm o n isch  den 
a lten  R o m erb au  m it dem  m itte la lte r lic h e n  A n b au  ver- 
banden .

E in  se h r  b e m e rk e n sw e rte r  K u p fe rs tic h  v o n  C asp ar 
M e r  i a  n  (S. 155) z e ig t u n s den  d a m a lig e n  Z u stan d  von  
der S ta d ts e ite  au s. D er re ich e  zw eito rige  P o rta lb a u  K 
w ar jed en fa lls  d e r H a u p te in g a n g  zum  S tift. E r  geho rt 
seiner A rc h ite k tu r  n a c h  in  d ie  Z e it d e r groB en B au- 
ta t ig k e i t v o n  1200. In  d e r  E c k e  lin k s  oberha lb  d er 
F re itrep p e  se h e n  w ir d en  E in g a n g  in  d ie  U n te rk irch e . 
An d e r k le in e n  K a p e lle  R  v o rb e i f i ih r t e in  in te re s s a n te r  
T rep p en b au  b e i Q in  d ie  m it d em  W e s ttu rm  g le ich  hohe 
O berkirche. D as  v o n  M erian  g en au  w ie das iib rige 
R om erm au erw erk  g eze ich n e te  G ieb e ld re ieck  au f dem  
W esttu rm  sc h e in t d a n a c h  ro m isch en  U rsp ru n g es  zu 
sein. H eu te  is t  es v o lls ta n d ig  v e rsch w u n d en . O ber 
den  W e s ttu rm  r a g t  s to lz  d e r  ro m an isch e  G locken tu rm . 
Ober d e r  re c h te n  H a lf te  d e s  O sttu rm es  e rb lick en  w ir 
die b e re its  e rw a h n te  S ch a tzk a m m er. S chon  an  der 
v e rsc h ie d e n a rtig e n  D a rs te llu n g  e rk e n n e n  w ir  d en  v on  
E rzb ischof H illin  e rb a u te n  O stcho r, d e ssen  obere r 
go tischer T e il D w o h l au s  d e rse lb en  Z e it s tam m t, w ie 
die fr iih g o tisch e  K a p e lle  G. A n g e g lie d e rt a n  d iese 
K apelle  sind  d as  K ra n k e n h a u s  des S tiftes  u nd  sem e 
K apelle  R , d ie  a n  d ie  sch o n en  W e g k a p e lle n  e rin n e rt, 
die w ir h e u te  n o ch  hau fig  an  d en  M oselstraB en finden. 
Die um  1200 e rb a u te  a llg em e in e  R in g m a u e r v e rla n g te  
neben dem  K lo s te r  S t. S im eon  e in  S ta d t to r . W ir  sehen

dieses, e tw a  aus dem  J a h r  1250 stam m end , m it seinem  
g o tischen , fiir die T r ie re r  H au se r je n e r  Z e it ch a rak - 
te r is tisc h e n  G iebel a n  d e r  O stse ite  d e r  P o r ta  N ig ra . 
D as T o r  w u rd e  1389 d u rch  E rzb ischo f W e rn e r  von  
F ra n k e n s te in  d u rch  e in en  s ta rk e n  Q u ad e rtu rm  ver- 
s ta rk t ,  d essen  R este , m it E  b eze ichne t, n och  h in te r  dem  
T o r au frag en . D ieser T u rm  w a r m it e inem  sch lan k en  
H eim  g e k ro n t, h a t t e 'e in e n  U m gang  u n d  4 E ck tiirm e . 
D ie d re i S to ck w erk e  zw ischen  H eim  u n d  T o rw eg  
d ie n te n  a is  G efangn is fiir Y erb rech er. T ro tz  d e r  v ie łen  
A uf- u n d  A n b au ten  a n  d as  a lte  R om er-D enkm al u nd  
tro tzd em  es b is zum  ers ten  S to ck w erk  zu g esch u tte t 
w ar, h a t  es doch  n ich ts  v o n  se inem  groB en E in d ru c k  
eingebiiB t; im  G egenteil, eś tr e te n  g e ra d e  d u rch  sie 
d as  G roB artige u n d  d ie  M afischónheit des B aues e rs t 
re ch t deu tlich  h e rv o r . In  dem  b eru h m ten  D eckenge- 
m ald e  d er P au linus-K irche , im  J a h r  1744 v o n  T hom as 
S c h e f f 1 e r  gem alt, b e fin d e t sich _ in  d er D arste llu n g  
des M arty re r tu m s d e r T r ie re r  C h ris ten  e in  B ild  d er 
S im eons-K irche von  d e r  L an d se ite  her, ebenfa lls  m it den  
R e s te n  des T o rtu rm es .

G leichfalls eine A n sich t d e r  K irc h e n a n la g e  von  
d e r  L an d se ite  au s g ib t e in  s p a te re s  B ild  d es  M alers 
L o t h a r y  aus dem  J a h r  1793. H ier e rb licken  w ir im 
Y o rd e rg ru n d  den  b is zum  e rs ten  S to ck w erk  d e r  P o r ta  
N ig ra  an g esch iitte ten  F ried h o f , .a u s  dem  die T o rb o g en  
noch  h e rv o rra g e n  u n d  e ine  K ap e lle . E in  zu r T u r  er- 
w e ite r te s  rom isches T o r b ild e te  d en  Z u g an g  zu r Be- 
g ra b n is s ta tte . A uf dem  A ufb au  des ro m isch en  O st
tu rm e s  seh en  w ir d ie  n a c h  d em  C hor zu  a n g e le g te  
E m p o re  u n d  n eb en  dem  W esttu rm , d u rc h  eine  D rei- 
fen s te rg ru p p e  h e rv o r  gehoben , d ie  v o r  d as  M itte lsch iff 
y o rtre te n d e  O rgelem pore. R ech ts  n eben  dem  W esttu rm  
a n g e b a u t s in d  das D o rm ito riu m  u n d  das R efek to riu m  
des S tiftes , w ovon  das le tz te re  n och  e rh a lte n  is t. L in k s 
e rh e b t sich  ein  neues S ta d tto r , das, E rzb ischo f F ra n z  
G eorg  im  J a h r  1746 an  S te lle  des a lte n  e rr ic h te n  lieB. 
E s t ru g  die S ta tu ę  d e s  h l. S im eon, zu  se in en  b e id en  
S e iten  zw ei groBe F ru c h tv a se n , u n te rh a lb  des H eiligen  
das K u rfiirs ten w ap p en  (Nr. 27). D ie inzw ischen  ver- 
a n d e rte  T u rm h au b e  s tam m t aus dem  J a h r  1720.  ̂ Bei 
d iesem  U m bau w ird  m an  au ch  schon  das rom ische 
G iebeld re ieck  au f d er S ta d tse ite  des W esttu rm es  be- 
se itig t haben , denn  au f den  fo lg en d en  B ildern  sieh t m an  
s ta t t  d essen  eine ho rizo n ta le  D eck u n g  u n d  eine m it 
B a llu s te m  geschm iick te  s te in ern e  B riistung . —  

_________  (F o rtse tzu n g  fo lg t.)

Eindrucke aus dem naheren Orient.
Nach Y ortragen der H erren H a n s i n g und Prof. Dr. K l u B m a n n  im „A rchitekten- und Ingenieur-Y erein’1 zu Ham burg.

m F ruh jah r 1919 und im H erbst 1920 wurden 
im H am burger „A rchitekten- und Ingemieur- 
V erein“ zwei V ortrage gehalten, die es yer- 
dienen, aus dem engeren K reis des Vereins- 
lebens heraus gehoben zu werden. Es sprachen 
Hr. H a n s i n g  iiber „K  r  i e g  s e i n  d r ił c k  a 

a u s  d e m  O r i e n t "  und Hr. Prof. Dr. K 1 u B m a n  n iiber 
„ K l e i n a s i e n ,  e i n  N e u l a n d  d e r  K u n s t  .

Hansing w ar L eiter der F liegerabteilung P ascha 11 tur 
die Tiirkei. Seine Fliegerabteilung riickte von G andau bei 
Breslau im A ugust 1917 durch Serbien, B ulgarien und 
Mazedonien zunachst nach K onstantinopel ab. Schon die 
Eindrucke auf dieser Reise', volkerkundlicher wie bau- 
kiinstlerischer A rt, w erden uns reizvoll und m it fem er Beon- 
achtung geschildert. E inen b reiten  Raum  nehm en alsdann 
die M itteilungen iiber K onstan tinopel und seine nahere und 
weitere Umgebung ein, die herrliche M eereslandschait, die 
europaischen S ta d tte ile ’und die orientalischen V iertel m it 
ihren Moscheen und Friedhofen; alles beherrscht yon dem 
Getriebe, das gerade der W eltkrieg  iiber diese S tad t in be- 
sonderem MaB gebracht. H aidar P ascha  m it seiner Molen- 
anlage und dem kriegsw ichtigen B ahnhofs-Palast der 
Bagdadbahn, w urde gerade zu jener Zeit, am 6. Sept. 1J1 von 
einem gew altigen Schadenfeuer heim gesucht. Mit gennger 
Yerzogerung tr i t t  die T ruppe ihre Reise nach K leinasien 
in das englische In teressengebiet an, dessen verschieden- 
artige Erzeugnisse von G arten- und  Feldbau und der m- 
dustrien jeweils an ihren S tandorten  geschildert^ werden. 
Die Hitze der T age und die K alte  der N achte w urden schon 
hier recht unangenehm  em pfunden. Ober K onia geht es nac 
Bozanti, wo alle A utos ausgeladen w erden, um das lau ru s- 
gebirge per Achse zu iiberwinden. Neben der rom antisc en

1. April 1922.

Schonheit und den Beschwerlichkeiten dieses Marsches 
w irken hier noch die unverm ittelten H ohenunterschiede auf 
die Truppe, nach dereń Oberwindung die Ebene von A dana 
erreicht wird. Nach einem Besuch in Tarsus, dem Ge- 
bu rtsort des Apostels Paulus, wozu eine Marschpause Ge- 
legenheit bot, ging es m it der Bahn weiter, jedoch nu r bis 
an den FuB des Amanus-Gebirges, das wiederum m it der 
eigenen A utokolonne uberquert. wurde, um Aleppo zu er- 
reichen. D ieser S tad t von 150 000 Einw ohnem  w ird eine 
eingehende in teressante Schilderung. gesehen m it den 
Augen des geschichtskundigen A rchitekten, zuteil. H ier 
muBte der geplante Marsch nach Mesopotamien aus Griinden 
der militarischen Lage aufgegeben und befohlen werden, 
sich nach P alastina  zu wen den. E ine em stliche F lanken- 
bedrohung der nur 12 km von der K ilste en tfernten  Bahn, 
die die Englander von C ypem  aus planen mochten, unter- 
blieb wohl aus F urch t vor unseren U-Booten. D er Teil der 
Abteilung, der nicht bereits hier in T atigkeit tra t, begann 
seine W eiterreise nach Siiden iiber H am a und Homs nach 
Baalbek, dessen prachtige Tem pelreste aus rom ischer Zeit 
eingehend erlau tert werden. Die W eiterfahrt unterbricht 
der V ortragende m it einem A bstecher in die Ebene des 
Leontis und iiber den Libanon nach B eirut in franzósisches 
EinfluBgebiet. Auf diesen Hafen, fiir uns ein U-Boot-Stiitz- 
punkt, ha t auch A m erika ein Auge geworfen und das 
H interland durch Griindung einer U niyersitat zu gewinnen 
cesucht R edner verlebte hier nach V erw undung einen 
kurzeń U rlaub und kostete die farbenprachtigen Schonheiten 
des W estabfalles des Libanons. Dabei lem te  er die nahere 
und weitere Umgebung m it ihren Reizen und  geschichtlichen 
Erinnerungen an die K reuzzuge kennen und kam  bei der 
R uckkehr zur T ruppe an dem Grab K aiser R o tbarts  in
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Tyrus voriiber. Von Beirut bis Akko fallt das Gebirge 
steil ins Meer und tr itt erst wieder bei der Miindung des 
Kison zuriick. Hier liegt Haifa m it seiner Schwaben- 
kolonie am FuB des Karmel-Gebirges. Die deutschen An- 
siedler haben ihrem Y aterland in FleiB und T iichtigkeit die 
Treue gehalten, unseren Kampfern ein S tuck H eim at nabe 
gebracht und ihre Sohne ais Helfer zu uns geschickt. \  on 
hier begleitet Redner wieder den T ransport, den er in der 
Leontis-Ebene verlassen hatte. Nach ungem utlicher Klein- 
bahnfahrt iiber den Antilibanon wird Damaskus und damit 
das eigentliche Syrien erreicht, ein abwechslungs- und 
kontrastreiches Land hinsichtlich seiner Erzeugnisse wje 
seiner Bebauung und sogar seines Y olkscharakters. Sein 
siidlicher Teil fiihrt den geoeraphischen Namen Palastina, 
er ist die G eburtsstatte des Christenglaubens und des steten 
Tummelplatzes der Kiimpfer zweier E ulturen , zuletzt der 
deutschen und englischen. D am askus’ Bliitezeit und dessen 
Verfall tr it t  vor unser geistiges Auge, um an der Gegen- 
w art m it ihren Gegensatzen zuriicksrebliebener rom anischer 
Lebensformen und yollendeter stadtebaulicher Neubauten 
haften zu bleiben. Die Hedschasbahn fiihrt w eiter nach 
Siiden durch das landschaftlich ode aber erdkundlich um so 
interessantere Land bis nach Derat, um hier durch das 
Jam ur-Tal in iiberaus schoner Fahrt, aber durch menschen- 
arme Gegenden in das Tal des Jordans zu gelangen. Hier 
bertihren wir Samach am zum Tiberias-See aufgestauten 
Jordan, E anaan  und Nazareth. Die jiidische W iiste mit 
ihren anstehenden Kalkfelsen is t manchem deutschen 
Flieger beim Notlanden zum Verderb geworden. Die kenn- 
zeichnenden Unterschiede zwischen Ju d aa  und Galilaa 
geben dem Redner Gelegenheit zu ergreifenden Yergleichen 
aus der Religionsgeschichte beider Lander. Jerusalem  und 
die G eburtsstatte unseres Heilandes konnte er nur aus der 
Vogelschau kennen lernen, da Anfangs Dezember den Eng- 
landern der Durchbruch bei Gaza gelungen war. Alle Zu- 
horer fiihlten mit dem V ortragenden den Zwiespa.lt, den 
der A uftrag auslosen muBte, am W eihnachtstag das vom 
Feind besetzte Bethlehem zur Erkundung zu iiberfliegen. 
Er schlieBt mit der Feststellung', daB Syrien und besonders 
Paliistina gesegnete Lander sind, die erst am Anfang einer 
neuen Entw icklung stehen; bei ziel- und zweckbewuBter 
Bewirtschaftung haben sie eine groBe Zukunft. Englander, 
Franzosen und Amerikaner, selbst die Russen haben ihr 
Augenmerk auf Palastina gerichtet; hoffentlich ist es auch 
uns Deutschen verg-onnt, von den Friichten dieses Landes zu 
em ten, in dem biblisch gesprochen „Milch und Honig fleuBt“.

Prof. Dr. K 1 u B m a n n ging von E onstantinopel aus. 
E r fuhrte, weil die bautechnisch wie kiinstlerisch gleich 
vollendete Briicke iiber den Bosporus noch nicht in Angriff 
genommen ist, die H orer auf einem tiirkischen Fahrdam pfer 
nach der kleinasiatischen Ktiste, dann von H aidar Pascha 
dem nordlichen A usgangspunkt der A natolischen Bahn an 
der sogenannten R iviera di Levante entlang, also auch 
durch Darindje, den H auptausfuhrhafen des kleinasiatischen 
Getreides (der Hafen is t nach hamburgischem Vorbild 
mustergiiltig von Fr. Andr. M e y e r  angelegt), und w eiter 
der Bahnspur folgend durch zahlreiche Tunnel, iiber weit- 
gespannte Y iadukte hinauf auf die anatolische Hochebene.

D ort bildet auch heute noch das Stadtchen Eski-Schehir 
einen wichtigen K notenpunkt, den u raltcn  Earaw anen- 
straBen haben sich die Eisenbahnen angeschlossen, nach 
Osten durch das Schwemmland des P ursak  nach Angora, 
der einstigen H aup tstad t der G alater. Von den zahlreichen 
B audenkm alern sind nur noch erhalten die Pompejus- 
saule und die klagliche Ruinę des einst m it aller Pracht 
und K unst der beginnenden K aiserzeit ausgestatteten  
Doppeltempels des A ugustus und der G ottin Roma. An 
den Seitenwanden is t ais Schmuck und auBerer Beweis der 
D ankbarkeit fiir den W eltfrieden eingefiigt die „Konigin 
der Inschriften“, der von K aiser A ugustus iiber die Taten 
seiner Regierungszeit e rs ta tte te  amtliche Reehenschafts- 
bericht. HiiBliche und entstellende A nbauten muBten ent- 
fernt werden, ehe ein Gipsabg-uB dieses zweisprachigen 
Monumentum A ncyranum  genommen werden konnte.

Der siidlichen B ahnstrecke nahe gelegen ist der selbst 
in seinen Triimmern m it 18 ragenden ionischen Saulen noch 
im posante Tempel des Zeus in Aizanoi, der ebenso einer 
griindliclren U ntersuchung bedarf wie die m ittelalterliche 
Burg auf dem Burgberg von A fiun-K ara-H issar (Opium- 
Schwarzburg), das von seinen ausgedehnten Mohnfeldem 
das meiste Opium in K leinasien liefert. Die Burg ist von 
den Seldschucken erbaut ais ein w iehtiger Stiitzpunkt bei 
ihren Kampfen m it den B yzantinern; einer ihrer Sultansitze 
w ar Konia, das alte  Ikonion. Unsere landlaufigen Vor- 
stellungen von diesem „barbarischen K riegervo lk“ sind ein- 
seitig gefarbt und falsch. Die historische W ahrheit und 
G erechtigkeit fordem  dringend, daB durch ein eingehendes 
Studium ihrer Bauten das w ahre Bild von ihrer groBen 
K ulturhohe gewonnen wird. Die B auten sind iiber ganz 
Kleinasien yerstreut, ihre glanzende K unst is t fiir viele 
Bauten der Tiirken in K leinasien und K onstantinopel vor- 
bildlich geworden. Eine unendliche Form enfiille weisen die 
M armorportale auf, welche m it den verschiedensten geo- 
m etrischen und vegetabilischen O m am enten in denkbar 
yollendetster Technik iibersponnen sind, und die An- 
wendung von farbigem  Ziegelmosaik und Fayencem osaik 
an den M inaretts und in der Innendekoration  der Moscheen 
und Schulen. Den Seldschucken geblihrt das groBe Yer- 
dienst. der durch die Mongolen m it Y ernichtung bedrohten 
nersischen L itera tu r und K unst in K onia ein Asyi gewahrt 
zu haben. Ihr bedeutendster Sułtan Alaeddin is t ein Fiirst 
von so hervorragendem  K unstverstandnis und sozialem 
Gefiihl gewesen, daB seine H errschertuchtigkeit mit 
vollstem R echt m it seinem groBten Zeitgenossen im Abend- 
lande, m it Friedrich II., in Vergleich gestellt werden kann. 
Die groBte Zahl der seldschuckischen B auten iiberhaupt ist 
in Moscheen und Schulen natiirlich in K onia vereinigt, 
Seine eindrucksvollste und zugleich kiinstlerisch w ertvollste 
Schopfung galt der Sicherung des H andels in seinem ge- 
w altigen Reich. 100 km ostw arts von K onia erhebt sich, 
an einer alten K araw anenstraB e erbaut, in der trostlosen 
Einode der Salzwiiste gelegen, der Sultan-Chan (Kaiserhof) 
m it gewaltigen AusmaBen an seinen vieltiirm igen AuBen- 
mauern, m it praktisch  und kiinstlerisch gleich vollendeten 
Innenbauten fiir K aufleute und W aren, m it hohen spitz- 
bogicen Stallen fiir Kam ele und Pferde. —

Ubertragung reiner kommunaler Bauaufgaben an Privatarchitekten.
Yon A rchitekt Dipl.-Ing. E rnst P r i n z  in Kiel.

n der letzten Woche des vergangenen Jahres 
ging durch die Presse unter vorstehender 
Uberschrift eine Mitteilung, nach welcher die 
in B r a u n s c h w e i g  abgehaltene S t a d t -  
b a u r a t - K o n f e r e n z  aus Sachsen, Han- 
nover, Schleswig-Holstein usw. sich ein- 

stimmig g e g e n  d i e  U b e r w e i s u n g  k o m m u n a l e r  
B a u a u f g a b e n  a n ' P r i v a t a r c h i t e k t e n  i n  g r o -  
B e r e m  U m f a n g  a i s  b i s h e r  a u s s p r i c h t .  Diese 
Entscheidung betrachtet, soweit aus der kurzeń Yeroffent- 
lichung zu schlieBen ist, das Problem doch recht einseitig. 
Und wie fast jedes Ding von verschiedenen S tandpunkten 
aus anders aussieht, so gewiB auch dieses: DaB die Stadte 
fiir ihre Bauaufgaben „Personlichkeiten ais Beamte berufen 
sollen, die neben den yielgestaltigen Anforderungen in 
wirtschaftlicher, stadtebaulicher und kiinstlerischer Hinsicht 
den Willen und die Fahigkeiten besitzen, die Entw icklung 
des baulichen Organismus der S tad t im GroBen zu leiten 
und in der Durchfiihrung zu iiberwachen“ is t gewiB un- 
bedingt richtig. Ebenso richtig is t wohl die Notwendigkeit, 
„daB die stadtischen Baubeamten sich durch Losung prak- 
tischer Bauaufgaben frisch erhalten". Aber dann kom m t 
die Scheidung der verschiedenen Auffassungen.

Ich will hier. schon um den Anschein einer rein person- 
lichen Stellungnahm e zu vermeiden, nicht sprechen von 
Kiel, das in letz ter Zeit von seinen komm unalen Bau

aufgaben auch den P rivatarch itek ten  einen Teil abgab. 
Besonders anschaulich fiir die zu entw iękelnden Ansichten 
ist das Beispiel einer anderen groBeren S tad t Deutsch- 
lands, wo in den letzten  10—20 Jah ren  von stadtischer 
Seite aus eine ganz auBerordentlieh um fangreiche Bau- 
ta tigkeit en tfa lte t wurde. D aneben gab die private Bau- 
lust der A rchitektenschaft A ufgaben in groBer Menge. DaB 
in .jener S tad t in architektonisch-stadtebaulicher Hinsicht 
auch nur das im vergangenen Jah rzeh n t halbwegs Best- 
moglichste erreicht wurde, w ird in m ehr ais einer Hinsicht 
von yielen Seiten bezweifelt. Das B auam t selbst w ar iiber- 
voll in Anspruch genommen von der m ehr ais ubergroBen 
Menge der stadtischen Einzelaufgaben, besonders deshalb, 
weil es diese Aufgaben in der bisher iiblichen A rt ausfiihren 
wollte, d. h. alles von einer Zentrale entw erfen und beauf- 
sichtigen. W enn _ ein w irklich hervorragender baukiinst- 
lerischer Geist d ik tatoriseh  und ohne den iiblichen aber 
nicht zu umgehenden V erw altungsapparat hier gew altet 
hatte, ware es vielleicht noch moglich gewesen. Ob aller- 
dings selbst ein Michelangelo oder irgend ein anderer der 
bodeutendsten A rchitekten der vergangenen Zeiten nach 
dem fast uberall noch geltenden System  dazu in der Lage 
gewesen w are, diese Fiille von B auaufgaben jede einzeln 
m it dem Geist zu erfiillen, der die alten  W erke fiir uns so 
wertyoll macht, und daneben auch noch auf die stadte- 
bauliche Entw icklung einer so groBen schnell wachsenden
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Stad t EinfluB zu nelimen, muB bezw eifelt werden. Man 
iiberlege sich doch nu r einmal griindlich, riickhaltlos und 
ehrlich, w as von der L eitung  eines so groBen Bauwesens 
erw arte t wird.

Z uerst is t es notig , daB der leitende S tadtbaubeam te 
seine S tad t „ausw endig lern t" . Jede  ihrer auBeren Er- 
scheinungsform en wie ihrer gew esenen und zukiinftigen 
inneren E ntw icklungsstrom ungen miissen von ihm studiert, 
gepruft, gew ogen, m an m ochte fas t sagen buchstablich 
m em oriert werden. Die Fulle aller dieser Erscheinungen 
voll in sich aufzunehm en, zu erleben und im Spiegel aller 
gleich gerichteten  Zeiterscheinungen zu priifen, erfordert 
von einem besonders dazu befahigten Mann schon eine 
stiindige, in tensive geistige B eschaftigung m it diesen 
Dingen w ahrend eines langen Lebens. Nur auf Grund 
solcher G rundlagen kann  d e r '„ B a u  einer S tad t“ w ahrhaft 
geleitet werden. Es darf kein Giebel, kein E rker, kein 
StraBenbild gebaut, aber auch kein Giebel, kein  E rker 
oder eine Mauer oder ein Baum w eggelassen werden, es 
sei denn nach G esichtspunkten von einer obersten, stadte- 
baulich-ktinstlerischen W arte aus. N atiirlich wirc} der 
leitende B aubeam te im m erfort versuchen, die bau: und 
kunstliebenden K reise sowie die Fachkreise zu gewinnen, 
um ihnen die tjberzeugung von der R ichtigkeit seiner Ge- 
danken beizubringen. Eine reine K unstd ik ta tu r mtiBte — 
ohne ein richtiges Fundam ent, ohne sich zu stiitzen auf 
den guten G eist einer ganzen S tad t und Zeit — auch 
hier in unserem  Z eitalter letz ten  Endes doch Schiff- 
bruch leiden.

E rst an zw eiter — sehr an zw eiter Stelle ers t — tr it t 
dann die B earbeitung aller der einzelnen Bausteine, die 
zum Bau der S tad t fuhren. Die E inzelbearbeitung dieser 
Bauten durch den leitenden B aubeam ten selbst oder durch 
die seiner Z entra lle itung un terste llten  Biiros ftihrt ent- 
weder — der B auleiter sei denn ein Ubermensch — zu 
einem kalten  Schem atism us oder zu verschiedenen Biiros 
mit selbstandigen, beam teten  M itarbeitern ersten  Ranges, 
fiir dereń standige B eschaftigung wohl kaum  eine S tad t 
dauemd die notigen A ufgaben hat. K ein Einziger unter 
uns hat von sich aus so viel Geist, b e l i e b i g  v i e l e n  
A u f g a b e n  die lebendige Frische einzuhauchen, die das 
Wesen eines w irklich personlichen W erkes ausm acht. Hier 
sollte nun die M i t w i r k u n g  d e r  P r i v a t a r c h i -  
t e k t e n s c h a f t  e i n s e t z e n  i n  n o c h  v i e l  u m - 
f a n g r e i c h e r e m  M a B  a i s  b i s h e r .  Man w ird sich 
kaum eine idealere L eitung  des stadtischen Bauwesens 
denken konnen ais die, welche fiir jede Aufgabe sich die 
beste K raft in der ihr bekannten  A rchitektenw elt, wenn 
moglich der eingew urzelten, bodenstandigen A rchitekten- 
schaft, sucht und die Menge der stadtischen wie auch .der 
privaten A ufgaben dann 1 e n k  t von der hohen W arte des 
„Stadtbauam tes“, d. h. des Amtes, w elches die „ S t a d  t “ 
baut — nicht die Schule bau t oder die Feuerw ache oder

Verm ischtes.
Das fiinfzigjahrige Bestehen der Aktien-Gesellschaft 

fiir Bauausfiihrungen in Berlin. In  diesem Ja h r  kann die 
. . A k t i e n g e s e l l s c h a f t  f i i r  B a u a u s f i i h r u n g e  n “, 
die im Bauleben der R eiehshauptstad t eine groBe Rolle 
spielt, auf ein f i i n f z i g j a h r i g e s  B e s t e h e n  zuriick 
blicken. Ihr E ntstehen und ihr W erden hangen m it der 
Entwicklung der P riva ta rch itek tu r in Berlin zusammen. Die 
groBen Doppelfirmen der dam aligen Zeit, wie v o n d e r  
H u d e  & H e n n i c k e ,  K y l l m a n n  & H e y d e n ,  
dann der A rchitekt H i t  z i g , der B ildhauer S ii B m a  n n- 
H e 11 b o r n , der A rch itek t v. M o r n e r .  der Ingenieur 
L e n t  und A ndere ta ten  sich m it den Bankleuten 
v. d. H e y d t ,  B. O p p e n h e i m  und D e 1 b r ii c k zu
sammen und griindeten m it einem K apitał von 1 Million 
Talern die A ktiengesellschaft, die das Gliick hatte, sich 
gleich das B augeschaft des B aum eisters F. A. W. S t  r  a u c h 
in Berlin anzugliedern. Die S trauch’sehe A ktiengesellschaft 
hatte bereits eine Reihe der bedeutendsten  Bauten, wie die 
Technische Hochschule in C harlottenburg, das Museum fiir 
Vólkerkunde in Berlin, das H otel K aiserhof in Berlin, den 
Stadtbahnhof Zoologischer G arten, sowie den S tadtbahn- 
Yiadukt zwischen Friedrich-Strafie und Alexander-Ufer 
ausgefiihrt. H andelte es sich hier um die A usfiihrung der 
Maurer- und vielfach auch der Zim m erarbeiten, so tr a t  m it 
der fortschreitenden Entw icklung an die neue Gesellschaft 
immer haufiger die Forderung  heran, nun ganze Bauten in 
Generalunternehm ung auszufiihren. So en tstanden das 
Romanische Haus am K urfiirstendam m  in Berlin, die Er- 
ziehungsanstalt „Am U rban" in Zehlendorf, das T iergarten- 
und Bellevue-Hotel in Berlin, der M agerviehhof in Fried- 
richsfelde, eine Reihe grofier G eschiiftshauser und W ohnge- 
baude in und um Berlin. In dieser Zeit stand  die Bau-

die dazugehórigen T iirklinken im Einzelnen bearbeitet. 
Die Menge und die V erschiedenartigkeit der M itarbeiter, 
die letzten  Endes alle fiir denselben „sachverstandigen“ 
A uftraggeber nach denselben „groBen“ G esichtspunkten 
bauen, biirgt fiir eine ganz andere Indiy idualitat der 
Einzelschopfungen ais bisher, ohne die notwendige Riick- 
sicht aufeinander und auf das Ganze auBer acht lassen zu 
diirfen. Die schon zum Schutz des eigenen Rufes not- 
w endig und standig  intensiv an sich arbeitende selbstan- 
dige Personlichkeit, die yielmehr ais der Beamte im Brenn- 
punk t der w irtschaftlichen und sozialen Kampfe und 
Interessen der B iirgerschaft stehenden Privatarch itek ten  
werden das ganze Stadtbild  viel getreuer noch fiir alle 
Zeiten zum Spiegelbild seiner Bewohner machen konnen, 
ais es von den doch w eit mehr dem taglichen Leben ent- 
riickten Biiros des Baubeam ten aus moglich ist. Uhd die 
H auptsache: der S tad tbaurat erhalt seine K rafte dafiir frei, 
die „S tad t“ zu bauen und braucht sie nicht zu verzetteln 
beim Bau der „H auser“ und ihrer Einzelheiten, braucht 
nicht die einzelnen Bausteine der S tad t alle werkmaBig zu 
bearbeiten. Seine Aufgabe w ird dadurch gewiB nicht 
weniger groB — die Anspriiche an seine personlichen 
Q ualitaten aber w erden vielleicht groBer.

In diesen kurzeń Ausfiihrungen lassen sich natiirlich 
n icht alle Fragen behandeln, iiberhaupt auch nur andeuten, 
welche zu dieser Frage gehoren. Yieles steht zwischen 
den Zeilen, m ancher Gedanke gebrauchte zu seiner rest- 
losen Erlauterung einen A rtikel von w eit groBerer Lange, 
ais dieser es fiir sich ist, die gesam ten Fragen der Bau- 
kunst werden von der hier angeschnittenen Frage eng be- 
riihrt. In  wenigen W orten sei daher wiederholt:

D e r  S t a d t b a u r a t  s o l i  d i e  „ S t a d t “ b a u e n ,  
n i c h t  d i e  e i n z e l n e n  B a u t e i l e  d e r  S t a d t .  
Auch soli er n icht eine unendliche Menge von Hausern 
selbst bauen. Das g ib t keine S tad tbaukunst und keine 
baukiinstlerischen W erke — ebenso 'w enig  ais so manches 
W erk der iiberreich beschaftigten „groBen“ A rchitekten. 
Zur B aukunst gehort wie zu jeder K unst die P e r s o  n -
1 i c h k  e i t  m it ihrem E i g e n - I n n e n l e b e n .  Die laBt 
sich n ich t beliebig vervielfaltigen. Bei der S tadtbaukunst 
kom m t es an auf die Zusamm enfassung vieler W erke von 
Personlichkeitsw ert zu einem einheitlichen W erk nach 
groBen, einheitlichen Gesichtspunkten. Diese sind heraus- 
zugraben, auszuarbeiten und zur A nerkennung ihrer Rich
tigkeit die A rchitekten wie die B urger der S tad t zu ge
winnen. F iir die Ausfiihrung der einzelnen Bausteine einer 
S tad t sind die besten —  und wo es immer moglich is t — 
die bodenstandigen K rafte heranzuziehen. DaB zu be
sonders hervorragenden W erken gelegentlich auch be
sonders hervorragende ausw artige B aukiinstler heranzu
ziehen sind, is t selbstverstandlich und w ird die allgemeine 
R ichtung des Bodenstandigen nur beleben und jedenfalls 
bereichern. —

gesellschaft un ter der Leitung von Georg K o b l a n k  sen., 
der die Geschafte von 1872— 1885 fiihrte. Ihm folgte von 
1885—1903 Georg K o b l a n k  jun. In  dieser Periode 
wurden u. a. ausgefiihrt der altere Teil der „Deutschen 
Bank“ in Berlin, der W annsee-Bahnhof, die G eschaftshauser 
der H ypothekenbank in Hamburg, Ravene, Israel, Alt- 
Bayem , das Y erwaltungsgebaude von Ludwig Lowe, die 
Apostel Paulus-K irche, das Palais Bleichroder am Leipziger 
Platz, die Akademie der K iinste in Berlin, das Hotel 
Fiirstenhof, das W einhaus Rheingold, Bank- und Theater- 
bauten, sam tlich in Berlin. Im Jah re  1909 tra t der Bau- 
ingenieur A rtur T . e s k e  ais G eneraldirektor in die Gesell
schaft ein und arbeitete nun m it Erfolg m it dem A rchitekten 
Martin A 11 g e 11 zusammen. Das U ntem ehm en dehnte 
sich iiber das W eichbild von GroB-Berlin aus und griindete 
Zweigunternehm ungen in Gleiwitz, K onigsberg i. Pr., Ham
burg und Halle a. S. Es entstanden in dieser Zeit in Berlin 
das Eisenbahn-Zentralam t am H alle’schen Ufer, derE rw eite- 
rungsbau des C harlottenburger R athauses, das R athaus in 
Friedenau, eine groBe Reihe von Schulen in und um Berlin, 
der E rw eiterungsbau der Bórse, das Hotel Eden, das Haus 
des „V ereins deutscher Ingenieure“, das Haus des „Bundes 
der L andw irte“, eine gi-oBe Reihe von G eschaftshausem  in 
Berlin und Villen im Grunewald, sowie eine Reihe von 
F abrikbauten  groBten Umfanges. A usgedehnt w ar auch die 
T atigkeit der G esellschaft w ahrend des K rieges fiir Bau- 
werke, die der K riegsindustrie dienten. Auch an dem 
W iederaufbau in OstpreuBen w ar die G esellschaft beteiligt. 
Zurzeit, in der das private und das offentliche Bauwesen 
nahezu ruhen, is t es w ieder die Industrie, welche die Ge
sellschaft beschaftigt. Die besten Namen der B aukunst 
der letz ten  V ergangenheit und der Gegen w art haben in 
harm onischem  Zusam m enklang m it der Gesellschaft ge-
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arbeitet, von der geriihm t wird, daB sie ais GroBunter- 
nehmung bei aller W ahrung der aus einem GroBbetrieb 
hervor gehenden Vorteile der A rbeitsteilung, der kaufm an- 
nischen Y erwaltung und der A usnutzung des Maschinen- 
betriebes sich doch nicht auf GroBfabrikation, sondern auf 
V ervollkommnung des Handwerkes eingestellt habe. Den 
Anspriichen der Gegenwart entsprechend ha t die Gesell
schaft eine Gliederung in A bteilungen fiir Hochbau, fiir 
Tiefbau und fiir Eisenbetonbau erfahren. An der Spitze 
steht der General direktor A rthur T e s k e ;  neben ihm sind 
ta tig  die D irektoren Rudolf M i i h l e n h o f f ,  Alfred 
T  o s c h , Adolf S e i d e 1 und der stellvertretende D irektor 
Erich Otto V e n t. —

Tag fiir Denkmalpflege und Heimatschutz in Stuttgart 
1922. Fiir den T ag is t soeben das ausfiihrliche Program m  
erschienen. Es sieht fiir den 27. Septem ber einen B e - 
g r i i B u n g s a b e n d  im K unstgebaude vor, der u. A. einen 
Lichtbilder-V ortrag des Hm. Prof. Dr. F  i e c h t  e r  von der 
Technischen Hochschule in S tu ttgart iiber „Gegenwarts- 
aufgaben der wiirttembergischen Denkmalpflege14 bringt. 
Die erste Sitzung im groBen Saal des S tadtgartens wird 
durch eine Ansprache des Yorsitzenden eróffnet, der folgen 
V ortrage iiber „Der rechtliche Schutz des beweglichen 
K unstbesitzes“ von H ofrat Prof. Dr. A m b r o s in W ien; 
„Ortsmuseum- und Denkmalpflege11 von Geh. Reg.-Rat 
Prof. Dr. B r  u c k  in Dresden; „Reichseisenbahn-Reklame11 
von Reg.- und Brt. J u s  g e n  in Magdeburg; „Ober die 
Beziehungen zwischen Yolksbildung und Heim atpflege in 
W iirttem berg11 von Prof. Dr. B a u m  in S tu ttgart; „Ober den 
baulichen Zustand des Ulmer Miinsters und der EBlinger 
Frauenkirche11 von B aurat W a c h t e r  in Ulm und „Ober 
das neue liibische Gesetz betr. Denkmal- und N aturschutz11 
von B audirektor B a l t z e r  in Liibeck.

Am zweiten Yersam mlungstag, dem 29. September, am 
gleichen Ort, behandeln M inisterialrat a. D. C a  s s i m i r 
aus Munchen, M inisterialrat Prof. A. S t i i r z e n a c k e r  in 
K arlsruhe und B aurat V o B in Kiel „Die deutsche W asser- 
w irtschaft in ihrer E inw irkung auf Heimatschutz und 
Denkmalpflege11. An diesem T ag findet im R athauskeller 
ein „Schwabischer Abend11 veransta lte t vom „Verein zur 
Forderung der Yolksbildung11 statt.

Der Y orm ittag des 30. Septem ber is t der Besichtigung 
der Sehenswiirdigkedten der S tad t und der zu Ehren der 
Tagung veranstalteten  A usstellungen gewidmet, wahrend 
am N achm ittag ein A u s f l u g  n a c h  L u d w i g s b u r g  
stattfindet. Am 1. Oktober konnen auch AusflUge nach 
Heilbronn, Hall, Gmiind oder Ulm untem om m en werden.

Die Teilnahme an der Tagung steht J e d e m  frei; es 
w ird lediglich ein K ostenbeitrag von 15 M. erhoben. An- 
m eldung beim OrtsausschuB, S tu ttgart, SchloB-StraBe 12, bis 
spatestens 15. Septem ber unbedingt erforderlich.

Die Tagung in S tu ttg a rt diirfte eine besonders genuB- 
reiche werden. —

Gegen die Zwangswirtschaft im Wohnungsbau und 
Wohnungswesens, die, wie allmahlich erkannt wird, nicht 
nur nichts geniitzt, sondern die Sachlage erheblich ver- 
scharft hat, wenden sich nun auch links gerichtete Stimmen. 
In  der W ochensćhrift „Die K onjunktur11, Nummer vom
2. Marz 1922, schreibt der Herausgeber, der ais der sozial- 
dem okratischen Partei sehr nahestehend bezeichnet wird, 
■in einem Aufsatz: „Ausblick11 Folgendes iiber die bisherige 
W ohnungs- und W ohnungsbau-Politik: „Ein .Gebiet, das in 
der nachstjahrigen Periode der A rbeitslosigkeit Beschaf- 
tigungsm oglichkeiten in Hiille und Fiille bieten konnte, ist 
der inlandische B aum arkt. Man konnte hier sehr wohl 
das p rivate K apitał zur B etatigung bringen, wenn man 
ihm nur einigermaBen f r e i e  H a n d  liefie. Einem Dogma 
zuliebe und m it R ucksicht auf A gitationsphrasen halt man 
an einem Zwangswirtschaftssystem  fest, das iiber Millionen 
w ohnungsloser Menschen gróBtes Elend gebracht hat und 
in allen Teilen Deutschlands Treibhauser der K orruption 
entstehen lieB.11 Ein E insender an den „Schwab. Merk.11 
bem erkt hierzu: „Diese Ausfiihrungen sind eine scharfe 
aber berechtigte K ritik  an der seither verfolgten W ohnungs- 
und Baupolitik, die R ichtung gebend fiir den Beifall der 
StraBe Milliarden verschlingt, ohne der Notwendigkeit, 
W ohnungsgelegenheit fiir alle K lassen von W ohnungs- 
bediirftigen zu schaffen, allgemein gerecht werden zu 
konnen". —

Im Verkehr mit der Redaktion der „Deutschen Bau- 
zeitung“ bitten  wir Folgendes zu beachten; Die Aufnahme 
von Beitragen unseres A rbeitsgebietes erfolgt entsprechend 
dem R a u m  der Zęitung und nur nach s a c h l i c h e r  
P  r ii f u n g. Samtliche Zusendungen erbitten wir aus- 
schlieBlich „ A n  d i e  R e d a k t i o n  d e r  D e u t s c h e n  
B a u z e i t u n g " ,  n icht an eine Person. Die E insendung 
muB p o r t o f r e i  erfolgen; z u r  R i i c k s e n d u n g  u n d
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f i i r  A n t w o r t  i s t  d a s  e n t  s p r e c h e n d e P o r t o  
b e i z u l e g e n .  A nfragen von allgemeinem Interesse wer
den im B riefkasten beantw ortet, andere A nfragen unmittel- 
bar. W ir bitten, auch hier f i i r  R i i c k f r a g e n  P o r t o  
b e i z u l e g e n .  Die B eantw ortung erfolgt unentgeltlich, 
is t jedoch an den Nachweis des Bezuges der „Deutschen 
B auzeitung“ gekniipft. E ine V e r p f 1 i c h t u.n g zur Be
an tw ortung konnen w ir n icht ubem ehm en. W e r  d i e s e  
B e d i n g u n g e n  n i c h t  e r f i i l l t ,  h a t u n t e r k e i n e n  
U m s t a n d e n  e i n e  B e r ii c k  s i c h t  i g  u n  g z u  e r -  
w a r  t e n .  —

W ettbewerbe.
Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir 

die Schauseiten eines Postneubaues am Hauptbahnhof in 
Bremen erlaBt die O berpostdirektion in  Bremen m it Frist 
zum 6. Jun i 1922 un ter in Brem en ansassigen oder dort 
geborenen Bewerbern. 3 P reise von 15 000, 10 000 und
0000 M., zwei A nkaufe fiir je 2000 M. U nter den Preis- 
richtem  befinden sich di© H m . Geh. Ob.-Brt. Prof. M ii s s i g- 
b r o d t  und Geh. Ob.-Brt. B u d d ę  b e r g  in Berlin, Prof. 
Wilh. K r e i s in Dusseldorf, sowie B audirektor K n o p 
und O berbaurat L e m p e in Bremen. U nter den Ersatz- 
leuten sind baukunstlerische B eurteiler die H m . Post- 
bau ra t M a r t i n i  und Brt, O h n e s o r g e i n  Bremen, sowie 
A rchitekt Fritz U s a  d e 1 in H annover. —

In einem Wettbewerb der Leinenweberei Hermann 
Pichler in Stuttgart betr. Entwiirfe fiir gewebte Tisch- 
decken erhielt den I. P reis von 3000 M. Rich. G e r i c k e 
in Berlin; den II. Preis von 2000 M. Fritz  L a n g e  in 
Dresden; den III. Preis von 1000 M. Jo h an n a  H e i m  in 
Berlin; den IV. Preis von 800 M. Herm. F r a n k  in Sindel- 
fingen und den V. Preis von 600 M. G eorg H o f f m a n n  
in S tu ttgart. 15 A rbeiten w urden fiir je 500 M. angekauft. — 

In dem Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir 
kiinstlerische Weihnachtskrippen, den die „W estdeutsche 
Vereinigung fiir christliche K unst Ars Christiana11 in Koln, 
fiir w estdeutsche K unstler ausgeschrieben hatte , waren 
26 Arbeiten eingegangen. Den I. P reis von 4000 M. erhielt 
E rnst G o t t s c h a l k  in Dusseldorf; je  ein H. Preis von 
3000 M. fiel an Wilh. B a r u t z k y  in Koln, Jos. Daniel 
S o m m e r  in Dusseldorf und W olfgang W a l l n e r  in 
Koln. Ein III. Preis von 1000 M. fiel w ieder an Jos. Daniel 
S o m m e r  in Dusseldorf. —

In einem Wettbewerb zur Erlangung von Entwurf en 
fiir ein Biiro- und Verwaltungsgebaude des „Phoenix“, 
A.-G. in Dusseldorf erhielt den I. P reis der E ntw urf „Auf- 
bau11 des A rchitekten K arl B e c k ;  den H  Preis der Ent
wurf „V orburg“ des A rchitekten  Prof. K arl W a c h ;  den 
III. Preis der E ntw urf „Sem iram is11 des A rch itek ten  Prof. 
F a h r e n k a m p  und den IV. Preis der E ntw urf „Gliick- 
auf“ der A rchitekten M a x e i n e r  und  P e t e r s d o r f f .  
A ngekauft w urden 2 Entw iirfe der A rchitekten  K  r e k  e 1 
und L e y  k  a  u f , sowie ein E ntw urf des A rchitekten 
G ustav U t e r m a n n ,  sam tlich in Dusseldorf. —

In einem engeren Wettbewerb um Entwiirfe fiir eine 
neue Sportplatz-Anlage des Sportklubs Frankfurt a. M. 
1880, die am K iihhom shof ausgefuhrt w erden soli, erhielt 
der A rchitekt Paul P a r a v i c i n i  in F ran k fu rt a. M. den
I. Preis und w urde zugleich m it den E ntw iirfen fiir die 
A usfiihrung der A nlage betrau t. —

Wettbewerb Bebauung Eckgrundstiick Tiergarten- 
StraBe und Matthaikirch-StraBe in Berlin. Ais M itarbeiter 
des T ragers des m it dem II. Preis ausgezeichneten Ent- 
wurfes, A rchitekt Fr. K r i s t e l l e r  in Berlin, nenn t sich 
uns A rchitekt E rnst R a n g  in R angsdorf bei Berlin. — 

In einem engeren Wettbewerb zur Erlangung von Ent
wurfen fur ein Verlagsgebaude der Verlagsanstalt Tyrolia 
in Innsbruck, an dem die A rchitekten  Louis W  e 1 z e n - 
b a  c h e r und Dr. Clemens H o l z m e i s t e r  in Innsbruck, 
sowie A rchitekt W alter N o r d e n  in Bożen beteilig t waren. 
fiel die Entscheidung zu G unsten des Entw urfes des 
A rchitekten Norden, der m it der W eiterbearbeitung des 
Entw urfes und der B auoberleitung b e trau t wurde. Es 
handelt sich um ein Gebaude fiir die D ruckerei, die Buch- 
binderei und fiir andere m it dem V erlagsw esen yerbundene 
Geschafte. Die A usfiihrung soli in zwei A bschnitten er
folgen, von denen der erste im April 1922 begonnen wird. 
Die Bausumme des ersten  A bschnittes is t auf 250 bis 
300 Milliorićn K ronen veranschlagt. —

In h a lt: Die P o rta  N igra in T rie r und die G estaltung ihrer 
Umgebung. — E indrttcke aus dem n&heren Orient. — U bertragung 
reiner kom inunaler B auaufgaben an die P rlvatarch itok ten . —
Y erm ischtes. — W ettbew erbe.
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